
Ein Beispiel für Ausnahmen fei auc folgenbes:
Sjeut bato ben 22ten Mayae 1775. Haben wir Zunft und 

Kerzen Meister bey ofner Gaben dem Ehrsamen meister. 
bannes Baum hat des Joseph Baumin witibin Ehelicher 
John vorgestellt: unb zwar mit bifer bedingnus das weilen 
ein Tobt fall geschehen bey dem Joseph Baum selig: 
aber weilen bifer ob angezogner Meister feinenJohn hatte 
sollen oor feinem Tobt vorstellen weillen aber bie armutb 
groß bey bifem Joseph: so bat er auc wegen kleinen oit- 
len so er hatte solchen nit fürstellen können. Nun bann ha
ben mir Zunft unb Hexenmeister bie Articcul alle burct) 
lesen unb haben in Keinem nichts der gestalten fachen ge- 
funben. nun weillen bife arme witib sic bey uns bey Zeiten 
eingefunben unb ahngefragt: so haben wir unserem gutbunt: 
ben nac fürgstelt auf des ganzen Erhsamen Handwertbs 
gutheiszen. Weillen aber ein Kleiner anstoß geschehen, so gibt 
sie in bie Gaben 1 fl,
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Einschreibgeld 6 fr
So bezeugt bie Unterschrift

Zunftmeister
Christian Walter

Kertzen-meister
Joseph renner

Antony gfrerer

Gis dies er Zunft war ber Marktflecken Empfingen, damals I 
ber grösste Ort des Fürstentums Hohenzollern-Gigmaringen 
(1844 über 2000 Einwohner). Vor dem Bau der Reckarbahn 
war Empfingen ber Mittelpunkt ber umliegenden Drtichak 
ten Bis Ende des 18. Jahrhunderts mar ber Ort Plarr- 
Firche für mehrere Dörfer. Die seit 1406 abgehaltenen Wärtte 
waren bis in die neueste Zeit gut besucht. Auc ein Gericht 
war 1406 durc Kaiser Ruprecht verliehen worben. SD hatte 
Empfingen Rechte, bie ber Stolz ber Städte waren noch 
vor hundert Fahren wirb in ben Rechnungen bei tapt 
Fnecht" genannt. Wohl sicher betrieben die meisten eil er 
nebenbei ihre Landwirtschaft, in ben Gagerbuchern bes 18. 
Jahrhunderts finb fast bei allen Handwerkern wenn auch 
Heiner Grundbesitz verzeichnet. Manche Berufe finben mir 
in ber gleichen Familie 3. B. Schults- und Rutschmann als 
Zimmerleute, Hildebrand als Maurer, Älembienlt als Sleg- 
ler unb ©aus als Händler.

Ueber ben Umfang bes Handwerks gibt nachstehende 
Übersicht, bie auf Grund von Lager-, Steuerbüchern und 
Feuermehrliften des 18. unb 19. Sahrhunderts ausgestellt 
mürbe, Auskunft.

In einer Rechnung von 1674 finb genannt:
Hans Hellstern, Schmied
Satob ©aus, Metzger
Satob Gaus, Bäcker

Bader 
Bäcker 
Biersieder 
Glaser 
Geiger 
Geometer 
Gipsmüller 
Hafner 
Händler 
Heumesser 
Küfer 
Kupferschmied 
Maurer 
Menger 
Krämer 
Delmüller 
Rechenmacher 
Sattler 
Schmiede 
Schneider 
Schreiner 
Schuster

I Seiler 
Steinhauer 
Weber 
Wirte 
Wagner 
Ziegler
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weit verbreitetste Ge- 
dwert (Maurer und

In den lebten
werbe in Empfingen das Bauhan
Steinhauer). Vor 1850 finden sic nur soviel dieser Hanbwer- 
ter, als im Ort Beschäftigung fanden. Noc 1842 waren bie 
Maurerarbeiten zum Schul- und Rathaus an Betraer Hanb- 
werter vergeben. Erst der Neubau des Zubringer Schlp = 
ses hat das Bauhandwerf wachgerufen, allerdings, oundoi 
nur als Handlanger. Nac mündlichem Bericht sollen 1855 
zuerst bie Maurer Anton Sfrörer unb Florian Molitor in 
bie Fremde gezogen sein. In den letzten Jahrzehnten war 
ber größte Teil ber männlichen Bevölkerung im Sommer als 
Maurer unb Steinhauer in der Schweiz, im badischen unb 
württembergischen Schwarzwald und besonders vordem 
WGeltfrieg im Elsas tätig. Sobald bie Witterung im Erub- 
inc bas Bauen ermöglichte, verlieszen Säuglinge unb man- 
ner bie Heimat, um oft erst im Herbst wieder zu kehren, da- 
ber bas Sprichwort: „Sejus treibt Teufel aus unb b Maurer 
zum Flecta naus". Geiber hat bie wirtschaftliche Not Der Öe 
genwart eine Aenderung gebracht.

Karl Widmaier-Erinnerungen
Ron Dr. Sjeinz q 11 e m ö 11 e r (Dortmund)

Die Tätigkeit ist, was den 
Menschen glücklich macht.

(Goethe.)

Die Beteiligung an ber von ber Schriftleitung ber „Zoller- 
heimat" am 2. November 1932 herausgegebenen Gedenk- 
nummer für ben am gleichen Tag bes Vorjahres abgeichie- 
benen Dichter Karl W i b m a i e r lies in mir ben leider 
piel zu früh Verblichenen in alter Frische mieberum erstehen. 
Die Qettüre ber Beiträge ber anberen Mitarbeiter an bei 
(ebentnummer tat bas ihrige, bas Gedächtnis anzuregen, 
ba vornehmlic bie Aufsätze von Anton Gabele, Konrad 
Vflumm Stibo unb Sebastian Flad Abschnitte aus Wib- 
maier’s Geben unb Treiben berühren, an benen nur ein ge- 
miffes Maß persönlicher Teilnahme vergönnt mar. our 
VervoUftänbigung ber Erkenntnis ber rein menschlichen und 
tünstlerischen Persönlichkeit bes Verstorbenen feien bie fol 
aenben Seilen baher niedergeschrieben als eine Art Epilog 
zu ber ©ebentnummer. Wenn dabei des öfteren auch von

mir selbst bie Rebe ist, so rechne man bas lebigliä) bem Um- 
staube zu, daß zu Erinnerungen an einen Menschen stets 
zwei gehören, von benen ber anbere eben ber sich Erin- 
nernbe ist.

Wenn man ben Begriff ber Familie sippschaf tlic auffaßt, 
unb demgemäß auch die Verwandten unb Berichwägerten 
entfernter Grade hinzurechnet, so ergibt sic, daß ich lelt- 
samerweise diesen erweiterten Widmaier'schen Familienkreis 
chon etliche Fähre oor bem Weltkriege berührte, zu einer 
Seit, ba er noc ein reines Zukunftsgebilde war. Es ver- 
banb mich damals eine enge Freundschaft mit einer Straß- 
burger Familie, zu ber auch bie spätere Schwägerin 21 a r - 
t i n 2 i b m a i e r’s, bes älteren Brubers bes Dichters, rege 
Beziehungen unterhielt. Fm Sommer 1919 traf ich in Lieg- 
nit tvo ic neben meinem Hauptamt als Kriegsgerichtsrat 
mich ber Organisation ber Fürsorge für bie nach bem Osten 
abgemanberten elsasz-lothringischen Vertriebenen widmete, 
auf ben Schwiegervater Martin Widmaier's, ben ber un-
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g ückliche Ausgang des Krieges von Straßburg nach Geble- 
lien verschlagen hatte. Von ihm hörte ich den Ramen 9ib- 
maier zum ersten Mal: als ic ihm von meiner Verufunq in 
Die Verwaltung des Hohenzollern-Ländchens erzählte sprach 
et mir von feinem dort angestammten Schwiegersohn
SarlBi dm a ie r erregte zunächst meine Qufmertsam- 

Fei als u n ft f r 111 f e r des „Zoller", Dornehmlich 
interessierten mic seine Berichte über das Hechinger Theater, 
unb Konzertleben. Aus dem der Gedenknummer angeichlos- 
fenen Katalog des Widmaier'schen Schaffens erhellt bas er 
git Dem Jahre 1922 für den „Zoller" tätig war. Sn'dieselbe 

fiel bie Wiederaufnahme meiner vordem in München, 
80 mar und Straßburg ausgeübten journalistischen KunfÉ 
berichterstattung, welche durc die Ereignisse des Novembers 
1818 eine jähe Unterbrechung erfahren hatte. Am 7. März 
1922 schrieb ic erstmalig für bie „Hohenzollerischen Blätter” 
über ben Liederabend von Maria os-Carloforti. Damals 
mar in Hechingen auf musikalischem Gebiet überhaupt aller- 
band los: am 18. März folgte Wilhelm Rode, am 21. April 
Senta Erd, beide damals noch Leuchten der Stuttgarter 
Oper. Vorher mar auch Sigrid Onégin dagewesen, bie ich 
hort allerdings nicht hatte hören sönnen. Das waren Festliche 
Abende, bei benen es nach bem Konzert im „Rad" bei dem 
ebenso tünstlerisc interessierten mie gastfreien „Wirte Wun- 
dermilb" Rudolf H a i b günstige Nachfeiern gab. Wenn 
ich bann meinen Bericht unter ber Marke Dr. 11 A bei den 
„Hohenzollerischen Blättern" glücklich abgesetzt hatte, mar ich 
stets gespannt, was mein Konkurrent Dr. K. W. im „Zoller" 
zu sagen wußte. Im allgemeinen bemegten sich unsere Priti- 
sehen Gedankengänge in verwandten Bahnen, moraus sich 
eine stille — ich kann wohl sagen — gegenseitige Sympathie | 
entwickelte, obschon bie persönliche Bekanntchaft zunächst 
noch auf sich marten liefe.

Hierzu fam es erst am 17. Oktober 1925 in Sigmaringen. 
Die bärtige Museumsgesellschaft bereitete sich damals zur 
Jeier ihres 100jährigen Bestehens vor unb hatte, um bas 
Jubiläum über den Rahmen eines landesüblichen Vereins- 
festes hinauszuheben, Karl Widmaier eingeladen, aus eige- 
neu Werken vorzulesen. Er trug etliche Gedichte vor, so bie 
„0 ft e r i a i n derCampagn a", den „2 a a c e r’G e e" 
ben "5) er b ft ; fobann bie Novelle „v o n Herrn von 
3 a I 1 a c’s 2 i e b e n u n b S t e r b e n" unb ben mystischen 
Einakter „der Kopf des Nazareners”. Im Lalife 
Des Abends setzten mir uns zusammen unb sprachen viel von 
Theater, Musik und Schriftstellerei, vor allem aber von ben 
vreuden unb ßeiben — insbefonbere von diesen _ des 
Kunstkritikers in einer Kleinstadt. Widmaier hatte gleich mir 
bie Erfahrungen gemacht, bah hart im Raume sic die Ga- 
Chen stoßen, b. h- hier, daß es feine leichte Arbeit ist, in der 
Enge kleinstädtischer Verhältnisse bas Panier ber kritischen 
Unbefangenheit unb Freiheit unter allen Umständen hochzu- 
halten. 3n der Nummer 243 ber „Hohenzollerischen Volts- 
Zeitung" habe ich mich unterm 21. Oftober 1925 alsdann 
erstmals mit Karl Widmaier als Dichter auseinander gesetzt.

Der Eindruck biefes ersten persönlichen Zusammenseins 
mar ber, daß in bem schmächtigen Körper des Dichters stärkste 
geistige Energien arbeiteten unb zur Entladung brängten, 
Paß aber Hand in Hand bamit eine fast kindhafte Bescheiden- 
hetf unb Zurückhaltung gegenüber ber Umwelt ging, welche

ihm versagte, sic unb feine Werke irgendwie anpreifend I 
berduszustellen. Diese Wesensart habe ic späterhin stets aufs 
Neue bestätigt gefunben. In ihr liegt Widmaier's Größze als 
enic unb zugleich feine Tragit als Künstler.

Hernach schlummerten bie persönlichen Beziehungen wie- 
ber ein. Jeder von uns hatte, insbefonbere auf bem Gebiet 
der Sunstkritif — seit dem Jahre 1923 hatte die „Hohenzol- 
eriiche Volkszeitung" in Sigmaringen mich zu ihrem ftän= 

eigen Berichterstatter erwählt — genug zu tun, so daß für 
schöngeistige Vrivatkorrespondenz nicht viel Musze blieb. 6D 
fam ber Fasching 1927 heran, ben man allerorts in Hohen- 
poliern angemessen zu feiern gedachte. Die Hechinger planten |

einen großen Umzug, ber in ber Uraufführung dop 93i8. maier S a rrenjpielderGtadtsediÂ gen-Atp 
fein sollte. Das war aber nicht so einfach; beim tarnend, 

waren allgemein untersagt; Ausnahmen"gabele BF“R“n 
volkstümliche und Doltsgebräuchliche yorfübrungen 2nfo stellten die Hechinger einen entsprechenden zuldsfuNgsanttO 
e . der Regierung in Sigmaringen, bem sie bas y.39 

maier sehe „Narrenspiel" beilegten. Vis zuftänSidA? ybblle nent ber Behörde erhielt ic es zur Begutachtung unb mm 
Vortrag unb besam so dienstlich mit unserem Dichter sh tun 
Die Regierung hatte volles Verständnis für bie Sünfcbe ber 
Hechinger. Das dem Geiste des aus Kreenheinstetten enIFtaMFE 
menden Landsmannes Abraham a Santa (Tiara gemibmete 
„Varrenfpiel marb als eine DOlfstümliche qngeteqenpal 
biea Ithergebrachte schwäbische Volsgebräuche fünftlerifch 
qusbeutete, anerkannt. Am Fajtnacht-Dienstag, den 1 55899 
1927, sonnte bas luftige Spiel auf bem Obertorplah in gE2 
chingen unter dem allgemeinen Subel ber Eingesessenen Unb 
vieler Fremder aus ber Taufe gehoben werden.

Nur zuvor, am 17. Februar 1927, hatte ich Kart 9gi8- 
maier persönlich wieder getroffen. Die bem deutschen Jil. 
nenoolfsbunb angeschlossene „Badische Bühne" unter ber 
Leitungbes Hohenzolle rs E gon Schmid veranstaltete an 
il g Fog in,.” Rujeum' in Hechingen einen Bühnenball 
mit Jabarett. Widmaier hatte neben feinem Schuldienst fei- 
ner Tätigkeit als Kritiker unb feinem Diesseitigen eenfrreet. 
-ine Schaffen noc die Zeit erübrigt, bas bornenoohe Vmt 

meinde des Bühnenvolfsbundes für Hechingen 3u GBer 
nehmen. Wie er b" alles bei seiner förmlichen3 SlonfU- 
tiiiion 31 leisten vermochte, war mir und anberen stets ein 
unbegreifliches Rätsel. Er oerfügte eben über einen unbe= 
zähmbaren lebensbejahenden Willen, der ihn immer nieBer 

Y neuem Wirken antrieb. Zu dem Bühnenbal hatte man 
bis.)Mit, lieber der Sigmaringer Theatergemeinde einge- 

J Mit dem dortigen Vertrauensmann Dr. ®uqen 
" d). (ießt in Bonn) unb etlichen anberen fuhr auch ich hm. Widmaier empfing uns in einem ichwarz-weisz gewir? 
lelten, also echt hohenzollernschen seidenen Bierrottostüm in 

ra blend ster Laune. Daß sein „Narrenspier" demnächst auf 
gesuhlt werden sollte, machte ihm riesig viel greube Cr 
[pruDelte über von Wit, Übermut unb Gchalfhaftigt eit. Von 
JrimflidTeit war ihm nichts anzumerten. Daß wir in jener 
Nacht nicht tiefsinnigen Kunstgesprächen obgelegen haben 
bürste jedem verständlich fein.
. Schon der Sommer 1927 bot neue Gelegenheit zur 3e.

I IchNr tigung mit Karl Widmaier. Der vorerwähnte Gaon 
Schmid hatte die „Hohenzollerischen Hheimatspiele” übernom-

| men unb brachte m ihrem Rahmen ben „0 e 11 i n q e r" um 
feres Dichters heraus. Die Uraufführung war angesichts ber 
zagenden. 3pHezburg auf dem Martinsberg bei Hechingen 
am J. uli 1927. In Sigmaringen mürbe bas Stüc ab 21 
Jah an mehreren Tagen gespielt. Die Auswahl eines als 
Freilichtbühne geeigneten Platzes stießz in jenen Lagen in 
Sigmaringen auf allerhand Schwierigkeiten.*) Verschiedene 
von Wald- unb Wiesenromantit ummobene Erdenflectchen 
ber näheren Umgebung, mie 3. V. ber Josefsberg schieben 
umständehalber" aus. Man wählte schließlich ben Sof bes 

'taat lichen Gymnasiums, der als Theaterbühne zwar Diele 
Rangel aufmies, bie jedoch nach Möglichkeit verkleidet wur- 
ben. Infolge bes gleichzeitigen Caritastages mar bie Grftauf- 
Mrung am Abend des 21. Juli 1927 nur mäßig besucht. 
Die späteren Vorstellungen hatten mehr Zustrom; sie litten 
aber fast durchweg unter ber Ungunst ber Witterung, welche 
an einem Tage sogar mitten während bes Spieles einen Um- 
3ug in ben Saal bes „Deutschen Hauses" nötig machte 9ib- 
maier mar bei verschiedenen Vorstellungen zugegen. Der Un- 
! tern, unter dem sie in Sigmaringen zu leiben hatten, be- 
trübte ihn zwar, ohne ihn aber zu entmutigen. Was damals
bause“örsicb wegen des skonfsitts der Regierung mit dem Sürsten-
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hinsichtlic der Inszenierung unerfüllt blieb, holte im Som- 
mer 1930 der rührige Theaterverein von Sigmaringendorf 
unter der verständnisvollen Anleitung von Studienrat 
G r ü n e w a 1 d auf feiner idealen Waldbühne reichlich nach. 
Am 15. Juni 1930 war der Dichter bei der neueinstudierten 
Erstaufführung in unserer Mitte und freute sic sichtlich an 
der im Ganzen wohl gelungenen Wiedergabe durc die 
Laienspieler, insbesondere aber über die überaus stimmungs- 
vollen Bühnenbilder auf dem Hintergrund des sonnendurch- 
fluteten Bergwaldes.

Von da (1927) an sahen mir uns öfters in Hechingen wie 
in Sigmaringen und auc an brüten Orten, so bei den „Hai- 
gerlocher Testspielen" im Sanft Annahof Anfang August 1928. 
Hier wurde bas geistliche Spiel „Jedermann" in ber älteren 
Fassung von Japer von Gennep aufgeführt unb zugleich 
ber Gedanke eines „ Haigerlocher Hheimattages" geboren, zu 
bem Karl Widmaier ein historisches Volksstüc liefern sollte. 
So entstand bas Heimatspiel „Mechtild v o n Hohen- 
b e r g", das in ber fühlen Abendluft des 6. Juli 1929 auf 
bem malerischen Schloszhof uraufgeführt merben sonnte, 
trotzdem ber Himmel ben ganzen Tag über bis kurz vor Be- 
ginn ber Vorstellung bas festliche Eyachstädtchen mit kübel- 
weisen Regengüssen überschüttet hatte. Auf Veranlassung des 
Bürgermeisters Baujinger schrieb ich zu bem Stüc eine 
ausführliche Einführung (Nr. 157 ber Hohenzollerischen 
Volkszeitung vom 2. Juli 1929) unb eine ebensolche Bespre- 
chung (Nr. 165 vom 11. Juli 1929 a. a. 0.). Die Vorstellung, 
zumeist von Berufskünstlern gegeben, ftanb unter ber Lei- 
tung bes aus Sigmaringen gebürtigen Schauspielers R o - 
b e r t M a r e n c e vom altmärkischen Landestheater in 
Stenbal. Sie schlug bie sehr zahlreichen Zuhörer bald so 
in ihren Vann, daß sie bie feuchte Unfreundlichkeit ber Wit- 
terung rasc vergaszen unb marin mürben. Widmaier wurde 
lebhaft gefeiert. Nac bem anschlieszenden pompösen Feuer- 
wert mit Stadtbeleuchtung erfuhr ber schöne Erfolg in ber 
„Bost" bei ßinfemann unter schönen Reden unb fröhlichem 
Umtrunf eine ausgiebige Besiegelung. Widmaier saß, mie 
zumeist bei solchen Anlässen, in stiller Heiterkeit babei unb 
ftanb Rede unb Antwort über bas Gewesene, inbeffen fein 
Geist schon mieber bei zukünftigen Plänen weilte.

Von biefen erfuhr ich schon im August 1929, als mir durc 
Vermittlung von britter Seite bas Manuskript ber „Drei 
Marien" zugesandt wurde mit ber Anfrage, ob ich nicht 
einen Weg mühte, bem Wert eine Bühne zu erobern. Das 
Stüc hatte damals noch nicht bie enbgültige Fassung. Es 
besah auch noch feinen festen Namen. Immerhin erschien es 
mir durchaus bühnenwirksam, ßeiber fehlten mir zu jener 
Zeit alle näheren Verbinbungen zu maßgebenden deutschen 
Theaterleitern; bie früheren von Colmar unb Straszburg her 
maren zerrissen; neue liehen sich von Sigmaringen aus nur 
schwer anfnüpfen. Ic sandte daher das Stücf, nachdem ich 
es in schönen Urlaubstagen in Vab Elster wiederholt gelesen 
hatte, mit Vorschlägen für den Titel unb mit anberen Bemer- 
fangen zurüc unb empfahl, eine Kammerspielbühne einer 
gröberen Stabt bafür zu interessieren. Erst im Frühjahr 1931 
erfuhr ic von Widmaier selbst, bah er biefem Rate gefolgt 
unb babei leiber schwer hereingefallen mar. Ein Berliner 
Theaterdireftor hatte bas Schauspiel zur Aufführung ange- 
nommen; allerdings verlangte er eine Risifoprämie für ben 
Fall eines Miszerfolges, bie Widmaier ihm auch ausfolgte. 
Alles schien in bestem ßote; ich glaube, es mar sogar schon 
ein Termin für bie Uraufführung ausersehen. Da machte ber 
besagte Bühnenleiter pleite unb verschwand. Unser Dichter 
mar um etliches Geld ärmer unb um eine Enttäuschung unb 
eine betrogene Hoffnung reicher.

„D i e 3 Marie n" sollten aber doc noch bas Licht ber 
Theaterwelt erblicfen. Unb bas ging so zu:

Anfang Dezember 1930 sah ich in Freiburg i. Vr. mit ben 
ßeitern ber bortigen Kammerspieltruppe Hollender-Weinlein, 
bie ehedem schon mit ben Wandertruppen bes Bühnenvolts- 
bunbes nach Sigmaringen unb Hechingen gefommen maren, 
zusammen unb mürbe babei um Vorschläge neuer geeigneter

Stücke angegangen. Da fiel mir bas Wert Widmaier’s ein, 
bas ich in Vab Elster gelesen hatte unb noch am gleichen 
Abend (2. Dezember 1930) ging an ben Dichter eine Post- 
farte ab, um bie Sache ins Rollen zu bringen! Das Musen- 
finb hatte zwar zunächst immer noc feinen Namen ober 
richtiger — es hatte so viele, bah ber glückliche Vater nicht 
mußte, welchen er endgültig wählen sollte. Er nannte bas 
Stücf abwechselnd „bie Schwelle" unb „die letzte Chance”; ich 
schlug ben Namen vor „ber Mantel bes Glücks". Karl 
Weinlein gab für ben Titel „D i e 3 Marie n" ben 
Ausschlag, meil er sic als Theaterfachmann davon am mei- 
sten Zugkraft versprach. Daß er bamit Recht hatte, bezweifle 
ic heute noch' mie damals. Widmaier teilte meine Auffas- 
jung; er meinte, bas fei eher ein „Operettentitel". Schlieszlic 
stellte er aber seine Vebenfen zurück, um bie Aufführung 
nicht zu erschweren. Im übrigen mar er sehr erfreut. „Da 
fährt also nun ber Glückswagen los — ich bin gespannt, was 
daraus mirb", schrieb er mir am 18. Februar 1931.

Zuvor arbeitete er bas Wert nochmals um. Dah er es 
etmas „enterotifierte", beutete ic schon in meinem Aufsatz 
in ber Sebenfnummer an. Auszerdem verlegte er ben Schau- 
plaß in einen Zufunftskrieg zwischen Italien unb Frankreich. 
Ursprünglich mar er im Weltkrieg an ber deutschen Westfront 
unb in ben Nachkriegsjahren gedacht; bie beiben Schluszakte 
sollten in Berlin spielen. Nun tobte aber in Deutschland 
gerabe ber Kampf um bas verfilmte Remarque-Buc „Im 
Westen nichts Neues". Ic schrieb daher an Widmaier, bah 
ihm meines Erachtens aus dieser Kampfstimmung heraus 
durc politische Kreise unerwünschte Anfechtungen erwach- 
fen sonnten, menn bas Wert so bliebe, wie es mar; ich hielte 
bie Zeit für eine ruhige unb tendenzlose Veurteilung feiner 
dichterischen Ideen nicht für reif unb abgeklärt genug. Nac 
einigem Debattieren entschloß sic ber Dichter zu ber erwähn- 
ten Veränberung bes Dramas. Mein Vorschlag, einfach zeit- 
los „in unb nac bem Kriege zweier Groszmächte" zu schrei- 
ben unb alles Weitere ber Phantasie ber Zuhörer zu über- 
lassen, fam leiber zu spät. An sich fand er bie volle münd- 
liche Billigung bes Verfassers.

Dann gab es noch einen kurzen Streit um ben Ort ber Ur- 
aufführung: Sigmaringen ober Hechingen. Der Umstand, 
bah die Residenz an ber Donau in bem früheren fürstlichen 
Hoftheater bie günstigeren Raumverhältnisse bot, lieh bie 
Wahl auf sie fallen. Die Uraufführung mar am 3. März 
1931; sie ist bei allen Beteiligten noch in frischer Erinnerung. 
Widmaier hatte an ber Einstudierung unb Werbung brieflich 
regsten Anteil genommen. Unermüdlich, mie er mar, machte 
er babei oft bie Nacht zum Tage. Vei ber Hauptprobe mar 
er bagegen nicht. Er fam erst am Jage ber Aufführung selbst 
unb lieh sic vom Spielleiter zuvor nur bie äußere In zenie- 
rung erklären unb vorführen. Der Abend brachte ihm einen 
ftarfen unb ehrlichen Achtungserfolg. Ein kleines Vanfett im 
Gasthof „zum ßömen" vereinte nac ber Vorstellung ben 
Dichter mit ben Künstlern unb mit feinen Freunden. Mir 
marb babei ber ehrenvolle Auftrag, zu seinem ßobe paffenbe 
Worte zu sprechen. Als Motto nahm ich ben Weihespruc bes 
Hans Sachs non ber „seligen Morgentraum - Deutweise" 
aus ben „Meistersingern". Niemand ahnte damals, bah der 
selige Morgentraum von fünftigen Bühnenerfolgen eine so 
ganz anbere Deutung erfahren sollte, als Widmaier selbst 
unb mir alle für ihn es hofften.

•Die Aufregungen bes Tages hatten Widmaier merflic 
mitgenommen. Er schieb verhältnismäszig früh aus unserer 
Mitte, nicht ohne zuvor mit ben ßeitern ber Kammerspiel- 
truppe bie Möglichkeit, feinen „D i f t a t o r" herauszubrin- 
gen, ermogen unb besprochen zu haben. Es folgten bie Auf- 
Führungen ber „3 Marien" in Hechingen unb Haigerloch, bie 
bem Dichter noc viel ßob unb Freude eintrugen, Hernac 
übernahm auch bas von ber Kammerspieltruppe Hollender- 
Weinlein bespielte Kurtheater in Badenweiler das Drama. 
Die Aufnahme in ber Presse mar bort geteilt; neben offener 
Anerfennung ftanb auc scharfer Tadel, ber zum Teil jeden- 
falls meit über bas Ziel hinausschosz. Den Dichter focht bas 
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wenig an. Er selbst war Kritiker genug, um die Spreu vom 
Weizen sondern zu können.

Qm 14. April 1931 besuchte ic ihn wieder mal in feinem 
schönen Heim auf der Lichtenau in Hechingen. Neben aller- 
hand anderen Arbeiten beschäftigte ihn eine nochmalige über- 
holung der „3 Marien" auf Grund der praktischen Erfahrun- 
gen der stattgehabten Vorstellungen. Er war wohlgemut; 
denn es interessierten sic mehrere Verlage für sein Stüc. 
Von Todesahnungen sonnte damals jedenfalls feine Riebe 
fein. Wieder sprachen mir viel von Theater, Literatur und 
Musik; auc zeigte er mir Bilder und Kunstblätter von sich, 
die ic zum Teil noc nicht saunte. Immer aber sehne die 
Unterhaltung zu den „3 Marien und zu Mutmasungen 
Darüber zurück, welchen Weg sie nunmehr wohl machen wür- 
Den. Sils mir uns abends nac einem Spaziergang vor dem 
Cafe Röcker trennten, dachte feiner von uns Daran, daß es 
ein Abschied fürs Leben war! —

Inzwischen mußte ic mic nochmals jozujagen amtlic mit 
Karl Widmaier beschäftigen. Da ic seit 1925 zum „Staat 
litten Musitberater". Der Regierung bestellt mar, erhielt ich 
Anno 1930 eines Tages fein „3 o 11 e r I i e b" jugeianDt zur 
Stellungnahme zu Dessen Einfügung in Den heimatlichen an: 
hang Des Liederbuches von Ait und Marwitz. Das war mir 
zunächst um deswillen interessant, weil mir Widmaier im 
Gegenjatz zu seinen sonstigen mannigfachen Kumstichöpjungen 
von eigenen Kompositionen bislang nie gesprochen hatte. 
Wohl mußte ic — nicht zuletzt aus feinen Kritiken —. Daß 
er gleit Dem Bruder Martin muiifaliit begabt war ic 
hatte ihn auc schon auf Dem Flügel improvisieren gehört; 
tiefer gingen meine Kenntnisse über feine mujitalijche Be
tätigung aber nicht.

Das „Zollerlied" in Der im Jahre 1930 vorliegenden Fai- 
jung mar tertlic ein anmutiges Irisches Stimmungsbild- 
chen ohne spezifisch heimatliche Färbung. Bei abgeändertem 
Namen sonnte es zum Lobe jo ungefähr jeder deuticen. “it 
telgebirgslandschaft gelten. Hierauf bezogen sic zunächst Fris 
tische Wünsche Des Herausgebers Des Hohenzolleriichen Bier 
deranhangs und anderer zur Sache befragter Lehrperjonen, 
Die auf Dem Gebiet Der Schulmujif besonders bewandert 
waren. Weiterhin bestand auc in Der Beurteilung Der "elo- 
Die und Der harmonischen Stimmführung feine Einmütigkeit. 
Dem einen mar Der Tonsaß zu einfach. Dem anderen zu 
schwer.

Ic selbst vertrat grundjägzlic Den Standpunft, Daß De 
Enticeidung Darüber, wie Das „Zollerlied in Tert und 
Mujit ausjehen sollte, allein Dem Dichterfomponiiten 3—5 
stünde; ebenso andererseits dem Herausgeber des Rieder- 
anfangs Die Entichlieszung Darüber, ob er DasLiedin seinem 
Buc verwerten wolle ober nicht. Danac batte [ic streng
genommen jede amtliche oder sonstige Beeinflussung per- 
boten. Trotzdem erschien sie zum Ausgleic ber wideritreiten- 
Den Meinungen angebracht, ichon weiles sicherlic 3mec- 
mägzig und wünschenswert war, solcherart zu einem hohen- 
zollerischjen Heimatlied zu kommen, gebietet und gelungen 
non einem echten Hohenzoller, das in Form und phalt 
weniger sentimental und primitiv mar als Der hertomms 
liche Rationaligejang „Nicht weit von Württemberg ----- 
Baden----- ".

2150 wurde doc) verhandelt. Karl Widmaier zeigte fid den 
ihm vorgetragenen kritischen Erwägungen und Sorichidgen 
gegenüber in weitestem Masze zugänglich- Bor allem dich- 
rete er ben Tert des Siebes fast vollständig um. indem er ihn 
eindeutig auf die landschaftliche Eigenart bes Zoilerländdhens 
abstellte. Nac einigem Hin und Her gelang es Denn auch 
mit allen als masgeblic herangezogenen Berjonen über ben 
in einzelnen Teilen revidierten Tonjaß einig zu werden. “eß 
ten Endes ichlug ic noc vor, außer der einfacheren öweis 
stimmigen Raffung bes Siebes noc) bie völligere für vier- 
stimmigen gemischten Chor in ben Liederanhang auimneb1 
men. Soviel ic mic entmine hat Der Herausgeber dem auc 
entsprochen.

Nac Dem oben geschilderten Besuch in Hechingen am 14. 
April 1931 habe ich Karl Widmaier nicht wieder gesehen. 
Einige Zeit später ließ er mic noch Das Ergebnis Der Auffüh- 
rung Der „3 Marien" in Badenweiler missen. Zugleich teilte 
er mir erfreut mit, Daß Der Baul Gordon-Berlag in Berlin 
Das Schauspiel zum Bühnenvertrieb angenommen habe. Da 
Dieser Verlag führenden Theaterkreisen Der Reichshauptstabt 
nahesteht, eröffnete sic Damit Dem Dichter fürs vor Dem Ab- 
iitluß feines Daseins zum anderen Male Die Aussicht, fein 
Stic doc noc auf einer Berliner Bühne aufgeführt zu 
sehen. BalD Darauf warf mic ein widriges Geschic in Kon- 
stanz auf ein langwieriges Krankenlager. Dort erfuhr ich. 
Daß Widmaier in Der Tübinger Klinit mein 20s teilte, Da 
jein früheres Magenleiden erneut afut geworden war. 3u 
Beginn Des Herbstes nac Haufe zurückgekehrt, erkundigte ic 
mic bei Dem Bruber Martin nach Dem Befinden Des Aran- 
fen. Die Auskunft flang zwar nicht gerade gut, aber auch 
nicht schlecht und hoffnungslos. Insgesamt empfing ich Den 
Eindruck, Daß man noc Damit rechnen Durfte, Das Sehen 
werde sic allen Angriffen gegenüber auc jetzt mieDer sieg- 
reich behaupten. In Dieser wunschvollen Erwartung sandte 
ic furz bevor ic Sigmaringen und Damit Hohenzollern ver- 
ließ, um in Dortmund eine neue Amtstätigkeit aufzunehmen, 
an Karl Widmaier einen Abschiedsgrus. Die ichon. nach 
wenigen Tagen eintreffende Antwort mar Die Anzeige feines 
Codes. Ic mar mie vor Den Kopf geidtlagen, och mollte es 
nicht begreifen. Daß Der rastlose Geist Des Freundes nunmehr 
zur ewigen Ruhe eingegangen fein sollte. Und doc mar Dem 
so. —

Wen ic zurückichaue und nur Karl Widmaier in seinem 
Sehen und Streben vergegenwärtige, jo möchte ic ibn ver- 
gleichen mit einem Meteor, Der Durch Die Kraft feiner un- 
ablässigen Bewegung sic entzündet und nac hell aufleudh: 
tendem kurzem Fluge erlischt, weil er sic in Der Weisglut 
Des eigenen Feuers selbst verzehrte. Entsprechend Dieser bilb- 
haften Ausdeutung Des Widmaier sehen Wesens als "enic 
unb Künstler fei dem Toten wie am Schlujse meines Bei- 
rrages in Der Gedenfnummer vom 2. November 1932 io auch 
hier ein Dichterwort gewidmet, unb zwar Diesmal Die be 
tonnten schönen Verse, bie Karl Förster weiland an ben an: 
fang feines Siebes „Erinnerung und Hoffnung" ichrieb:

as vergangen lehrt nicht wieber. — 
Aber ging es leuchtend nieber. 
Leuchtet s lange noc zurück.

Mitteilungen der Schriftleitung
An Den nächsten Nummern Der „Zollerheimat" werden Die 

Lebensbilder von Hofrat, Bibliothefar und Mujeumsdireftor 
Dr. Friedric August Sehn er unb Geheimrat Dr. Karl 
Theobor Ringel er veröffentlicht. Einer ber Programm- 
punfte Der „Zollerheimat", bie Herausgabe von Biographien 
bedeutender Berjönlichfeiten aus Hohenzollern, wird baburd 
nerwirflicht. Ferner liegt eine größere historische Arbeit von 
Pfarrer F. Gisele vor : „Die Herren von Steins 
hüben, mit Deren Abdruc halb begonnen wirb.

Anläzzlic der Weihe bes neuerbauten St.Sidelishay 
es auf Dem Schönenberg in Sigmaringen am 8. "iai 1933 

erscheint in ben „Hohenzolleriscen Blattern" ein Artikel mit 
Bilb, ber ben Sefem ber „Zollerheimat" auf Anfordern gern 
jur Verfügung gestellt wird. Ebenjo liegt noch eine be 
scränfte Anzahl Sonderausgaben über bie geplante St 
i belisfircße in Burladingen bereit, ferner ber 
Nachruf auf ben am 1. Februar 1933 in Hechingen veritor- 
benen Freiherr Edwin von Secendorif

Die heutige NummerDer „Zollerheimat" enthält Serbe 
Beilagen über das Wert Des Benediftinerpaters Sdwinb 
über Dejiderius Lenz und über die naturwiijenichait 
liche Monatsschrift -Aus dergeimat Wir verweilen 
auf Die Besprechungen.




