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Zur botanischen Erforschung Hohenzollerns

In starkem Gegensatz zu dem reichen Leben auf allen Ge- 
bieten naturkundlicher Lofalforschung in unfern Yachbarlän- 
dern herrschte in Hohenzoilern in dieser Hinsicht von jeher 
eine wahrhaft bedrückende Stille. So kommt es, daß unser 
Land naturwissenschaftlich der Forschung in der Tat oiel un- 
besonnter wäre als das centrale Afrika, wenn sic nicht die 
württembergischen und badischen Forscher feiner angenom- 
nen hätten. Neben ihrer Tätigkeit spielen die 3 ober 4 Ar- 
beiten längst verstorbener Hohenzollern säum eine Rolle. 
Gestalten wie die Liebhaberforscher der Fraas und Engel, 
der Kirchner, Eichler, Mayer etc., die die württ. Landes- 
Funde neben so Dielen andern erst geschaffen haben, fehlen 
uns vollkommen. Das Ganze wahrhaftig fein Ruhmestitel 
für unser Gebiet! Die Meinung, es gäbe bei uns naturkund; 
ich nichts mehr zu erforschen, alles fei schon längst besannt 
und nur noch Unwesentliches zu ermitteln, ist wahrhaft naiv 
und wird schon non jeder Neuerscheinung widerlegt, die uns 
gerade in den letzten Jahren immer wieder und oft aufs er- 
staunlichste zeigten, welc grundlegende Entdeckungen all- 
überall bei uns noch zu machen sind. Was uns not tut, sind 
Forscher _ Liebhaberforscher! —, die in jahrelangem Be- 
mühen auf einem Fachgebiet ihre engere Umgebung auf’s 
genaueste beobachten und studieren. Solche Persönlichkeiten 
lassen sich nun freilich nicht schaffen, sie müssen den Funken 
in sic tragen und bafür geboren fein. Was mir aber sonnen 
und hier zunächst einmal auf botanischem Gebiete versuchen 
wollen, ist dies, solchen Erwählten bie Wege zu ebnen unb 
ihnen zu helfen sic zu entwickeln, inbem mir ihnen bie 
derzeitigen Möglichkeiten sich auszubilden unb bie Hilfsmit- 
tel zur Forschung aufweisen. Denjenigen bei uns also, bie 
bas Zeug zum Botaniker in sich haben, möchten mir bie fol- 
genben Hinweise geben.

Für ben Beginn fast unentbehrlich unb auch weiterhin 
am meisten förbernb scheint uns ber Anschluß an Gleichge- 
finnte unb fortgeschrittene Forscher. Wir empfehlen hierzu 
eine Anmeldung bei ber „2 r b e i t s g e m e i n I ch a f t ber 
Botaniker Württembergs unb $ o h e n 3 o l = 
lern s" (Stuttgart, Neckarstrasze 6), bie sic bie Pflege 
floristischer unb pflanzensociologischer Landesforschung zur 
Aufgabe gemacht unb häufige Exkursionen auc in Hohen- 
poliern unternommen hat. Der Beitritt ist umsonst unb 
bie Exkursionen bieten bie Möglichkeit, bie mobernen 
Arbeitsweisen unb ihre Gesichtspunkte kennen zu lernen 
unb sic im Bestimmen ber Arten auszubilden. Hilfreich zur 
Hand gehen unb auch im letzteren gerne unterstützen werden 
ben Anfänger sicherlich auch unsere heimischen Forscher unb 
solche unserer Nachbarschaft. Ic nenne von ihnen: Herrn

Prof. K. Berti c in Ravensburg, Herrn Bater w. 
Bertic in Beuron, Herrn Stubienrat Kuhn in Hechingen, 
Herrn Obersteuerinspektor H. H i 11 e r in Sigmaringen (Un= 
teroffizier-Vorschule) unb Herrn Apotheker 2. Waner in 
Tübingen (Mühlstr. 10). Sie merben auch zu meiteren Ber- 
bindungen verhelfen sönnen.

An literarischen Hilfsmitteln empfehlen mir folgende: &. 
Huet „Das Bflanzenkleid ber Heimat" (1926 , 84 S.) ist 
eine steine allgemein - einführende Methodik, E " übel 
„Geobotanische Untersuchungsmethoden" (1922, 290 S.) ist 
grundlegend für bie pflanzengeographischen und ökologischen, 
I. Braun-Blanquet „Bflanzensociologie" (1928, 
320 S.) für bie sociologischen Methoden bes Bollausgebil- 
beten. 2. U ft e r i „Die Bflanzen-Sammlung" (1926, 135 S.) 
lehrt bas Sammeln unb Konservieren ber Pflanzen. Als 
beste deutsche Bestimmungsbücher für Exkursionen nennen 
mir 21. Garce „Illustr. Flora von Deutschland" (1922, 
860 S.) unb 0. Schmeil „Flora von Deutschland" (1927, 
455 S.); bas beste häusliche Nachschlagewerk ist ®. Hegi 
„Illustr. Flora von Mitteleuropa" (1908/31, 13 Bde., 7000 
S.). — Die beiben Bestimmungsbücher für Hohenzollern sind 
2 b. Mayer „Erkursionsflora ber Universität Tübingen" 
(1929, 559 S.) und D. Kirchner mit Eichler „Er- 
furfionsflora für Württ. unb Hoh" (1913, 479 S.). Daneben 
ist zu empfehlen M. Seubert „Erkursionsflora für bas 
Groszh. Baden" (1905, 498 S.). Führende darstellende Werke 
unserer heimischen Flora sind R. G r a b m a n n „Das Vflan- 
zenleben ber Schmäh. Alb" (1900, 2 Bde., 868 S.), S. E i ch- 
[ e r mit Gradmann unb Neigen „Ergebnisse ber 
pflanzengeographischen Durchforschung oon Württ., Raben 
unb Hohenz." (1905 27, 462 S.) unb — für Südhob. bis zur 
Donau unb bie mobernen Anschauungsweisen bestens zei- 
gend _ I. Bart[c „Die Pflanzenwelt im Hegau" (1925, 
202 S.).

Alle meiteren Hilfsmittel mie Anleitungen, Bibliographien, 
Zeitschriften, Antiquariate, Botanische Institute unb Vereine, 
bie vorhandenen Herbare unb bie Firmen für botanische 
Utensilien führt neben ber gesamten sonstigen Literatur 
über unser Gebiet übersichtlich an: S. Senn „Die geogra- 
phisch-naturfundliche Literatur über bie Hohenz. Lande", 
Abschnitt VII— XII (1933, Mai, 116 S.). Das Meiste ber 
oben genannten Literatur besitzt übrigens bie „Hohenz. Hei- 
matbücherei" in Hechingen.

Sehr zu begrüben märe bie Beteiligung unserer Botani- 
fer an ben gröszeren Kollektiv-Unternehmungen auf ihrem 
Gebiet, wodurc mir erreichten, bah Hohenzollern in beren 
Veröffentlichungen mitbearbeitet mürbe. Wir nennen hier



vor allem „die pflanzengeogra ph. Kartierung 
Deutschland S", die von dem „Botanischen Museum" in 
Dahlem-Berlin (Königin Luisestr. 6/8) unternommen wird 
und für die Mitarbeiter bei uns dringend gewünscht werden. 
Eine „Anweisung" ist dort umsonst erhältlich und der An- 
fänger sann schon bald Ersprieszliches leisten. Auc der 
„P hü n o [ ü g i f c e R e i c $ d i e n st" der „Biolog. Reichs- 
anstatt für Land- und Forstwirtschaft", Dahlem-Berlin (Kö- 
nigin Luisestr. 19), sucht bei uns noc Mitarbeiter, deren 
Aufgabe nur barin bestünde, nac gratis erhältlicher Anwei- 
fung bas erste Aufblühen und Reifen etc. bestimmter Pflan- 
zen regelmäßig zu beobachten und zu melden, um daraus 
wichtige biologijch-klimatische Schlüsse zu ermöglichen. Diese 
Aufgabe märe selbst bem Laien lösbar. Die Beteiligung an 
ber „Arbeitsgemeinschaft der Botaniker 
2 ü r 11. u n b Hohenzollerns" bedeutet an sic schon 
auc Mitarbeit an bem Ausbau des württ.-hoh. Landesher- 

■bars in Stuttgart unb ber Publikationen, bie sic auf dieses

Ein Beitrag zur Geschichte des Handwerks des 
hohenzollerischen Unterlandes

von A. Bosch, Hhauptlehrer
Im allgemeinen war bas Hhandwert in früherer Zeit fast 

ganz an bie Stabt gebunben. Hier blüten im Mittelalter 
bie Zünfte, bie durch ihre eigenen Gesetze allerbings oft 
in eigennütziger Weise ben Nachwuchs bes Handwerkes re- 
gelten unb alle Angelegenheiten bes Berufs oft bis ins 
Kleinste ja Kleinliche bestimmten.

Nac Hodler, „Geschichte bes Oberamts Haigerloch" be- 
stauben in H a i g e r l o c bis zur Einführung ber Gewerbe- 
freiheit 10 Zünfte. Sie umfaßten nicht nur Meister ber Stabt 
sondern auc Gewerbetreibende ber umliegenden hohenzol- 
lerischen unb württembergischen Ortschaften.

Selbstverständlich gab es auc auf bem Lande bie not- 
wendigsten Handwerker mie Schmiede, Wagner, Weber, 
Schuster ufm., bie aber als ßanbmeifter ober Freimeister 
zwar bas Handwert ausüben, aber feine Gesellen halten 
unb noc roeniger Lehrlinge ausbilden bürsten. Auc in ber 
Stabt sonnten sie feine Arbeiten übernehmen.

Nac meinen Feststellungen beftanben jedoc auc in grösze- 
ren Ortschaften 3- B. in Empfingen Zünfte. Fehler, „Ge- | 
schichte her Hohenz. Fürstenthümer Hechingen unb Sigmarin- 
gen", 1824 nennt in Empfingen Gilden ber Schmiede, Zim- 
merleute unb Weber. Aluc in ber Ueberlieferung hat sic bas 
Sebenfen ber Zünfte erhalten. Noc vor Jahren mar eine 
Zunftlade vorhanden. Nac mündlichen Berichten befanben 
sic im heutigen Gasthaus zum Adler noc verschiedene alte 
Bücher einer Zunft, bie leiber schon oor Jahren an einen 
Altertumshändler verkauft mürben. Der „Adler" als altes 
Gasthaus (schon 1707 genannt) mar wohl Herberge. Einen 
fleinen Ueberreft sonnte ic noc auftreiben. Es ist ein „Ge- 
sellenbuch" oon 1775 bis 1828. Das Buc im Quartformat ist 
in Halbleder gebunben unb am Anfang unb Ende fehlen 
ziemlich Blätter. ßeiber erfahren mir nichts über ben Um- 
fang ber Zunft, über Gebräuche, Feiertage, Gesetze, Lehrzeit, 
Wanderung unb Meisteraufnahmen. Nac bem Gesellenbuc 
gehörten zu biefer Zunft Meister aus Empfingen, Fischin- 
gen, Betra, Dettensee, Wiesenstetten, Mühringen, Ahldorf, 
Felldorf unb Bierlingen. Vor 1800 ist selten bas Handwert 
genannt, häufig treten auf Weber, Schuhmacher unb Schnei- 
ber, so baß es sic anscheinend nur um Meister bes Beflei- 
dungsgewerbes handelte. Besonders oiele Meister unb Lehr- 
linge maren aus Empfingen, Mühringen unb Betra. Die 
Niederschriften ber Freisprechungen gleichen sic meist fast 
wörtlich. Die Lehrlinge stammen aus ben umliegenden Ort- 
schaften, öfters finb es Meistersöhne. Die Dauer ber Lehr- 
zeit ist nur breimal angegeben unb zwar zweimal mit nur 
1 Jahr unb einmal mit 3 Jahren. Bei ben Lehrbuben heiszt 
es meist „ehelicher Sohn". Die Gebühr bes Frei pruches be= 

stüßen. Wünschenswert märe enblid; noc bas systematische 
Sammeln ber volkstümlichen deutschen 
P f ( a n 3 e n n a m e n , für bas eine Anweisung bei Dr. 
phil. 5) einr. Martell in Gunzenhausen (Bayern) um- 
sonst zu erhalten ist. — Sm übrigen müssen mir es uns 
ersparen, bie einzelnen Aufgaben, bie bei uns ber Bearbei- 
tung harren, zu kennzeichnen. Sie finb ebensosehr floristischer 
mie pflanzengeographischer, sociologischer unb ökologischer 
Natur unb ergeben sic ganz von selbst aus bem Staube des 
bisher Geleisteten unb ber Beschäftigung mit diesem.

Sollten unsere knappen Hinweise nun jemanbem helfen 
sönnen, feinen Weg zu gehen, so erbitten mir uns von ihm 
nur Eines: er möge bie Ergebnisse feines Forschens nicht in 
sic verschlieszen, sondern sie uns auc literarisch zugänglich 
machen. Die „3 H." mürbe sic freuen, kleine Arbeiten dieser 
Art unb menn es auc nur bie Nachweise für Hohenzollern 
neuer Vorkommnisse unb Standortsberichte mären, bringen 
Zu sönnen. 

trug 1 fl., Meistersöhne zahlten nur 30 fr., als Einschreib- 
gelb mürben außerbem 6 fr. erhoben. An Zunftämtern finb 
genannt: ber Zunftmeister, meist Kerzenmeister unb 1 ober 
mehrere Beisizmeister. Die Aemter wechselten alle paar 
Jahre unb mürben wahrscheinlich gewählt. Auc Meister an- 
berer Orte befleibeten nac ben Geschlechtsnamen zu schließen 
Zunftämter, doc scheint ber Zunftmeister immer Empfinger 
gewesen zu sein.

Hier ein Beispiel einer Freisprechungsniederschrift:
„Heit bato 8. t. Juny 1777 ist bey offner lathen erschienen 

ber Ehrbahre unb bescheidne Mit Meister Joseph Baither 
von Felldorf mit Begehren seynen lehrjungen Caspar Bait- 
her (bei Meistersöhnen heiszt es: „mit Begehren seynen 
ehelichen [ohn mit nahmen .... vor zu stellen) Weill ba fein 
Hindernuß ist Ihm oon löblichem Handwerk zu gefaget unb 
verwiliget morben als Zunft unbt Kerzen Meister

gibt in bie Lathen
Einschreibgeld
so bezeugt bie Unterschrift

Zunftmeister 
Christian Walter

Urbanus

1 fl
6 fr

Christian Walther
als Kerzen Maister

Egenter
Carl Meper

Jerg Hellstern
Beysiß Maister

Die Zahl ber Freisprechungen im Jahre schwankt zwischen 
3 bis 10. Einmal mürbe auc ein Meister, ber feine vor- 
fchriftsmäßige Vorbildung hatte lebig gesprochen unb gleich- 
zeitig ins Meifterbuch eingetragen.

„Heuth untengesezzem Dato ist bet) offener laben Erschie- 
neu ber Ehrsame Gregory Weck (?) burger unb meber in 
Fischingen unb hat bey bem Ehrsamen Handwerth ange- 
sucht denselben zu einem Meister auf zu nemen, ba aber der- 
selbe Keinen Lehrmeister unb also nicht auf gebingt unb 
nicht lebig gesprochen, so ist Ein Ehrsames Handwerk mit 
obigem Weck abgefommen per accorb, so, baß demselben 
baß Aufdingen ganz nachgefehen morben, hingegen aber 
obigem bato frey gesprochen unb auc zu einem Maister 
ausgenommen so bas meister buch beweiset. 

gibt in bie laben wegen lebig sprechen 
Einschreibgeld

1 fl.
6 fr.

Empfingen b. 16. Oktober 1821.
la. Walter Zunftmeister 

Sebastian gfrörer Kerzenmeister
Georgy Brett Kerzenmeister
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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,

1707 1794

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

I Zimmerleute

2
2
1

1

1

1

1

1

1
4
1
3

2
3
1
2
4

50 Jahren

1

1

1
1
1
1
9
2

1

8
4
3
4

5
9
3
1

2

ist das

1818
1
1

2
2

2

3

1

4
1

2
1
1
5
1
5
4 
1

11
7
1
3
6

1844

2
5

5
2
4

1

7
1
2

1
2
9
6
1

42
7
2

4

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.



Kleine Mitteilungen
Dr. David Geyer, der Altmeister der süddeutschen Mollus- 

kenforschung, dem auc Hohenzollern eine grosze Anzahl 
wichtigster Arbeiten verdankt, ist nicht mehr. Am 6. Novem- 
ber 1932 ist er im Alter von 77 Jahren — er mar 1855 in 
Stangen geboren — in Stuttgart, wo er als Oberlehrer ge- 
wirkt, gestorben. Mit ihm ist ein prachtvoller Mensc voll 
tiefster Siebe zu den Wundern der Natur, voll unermüd- 
liebem Forschungsdrang und Arbeitseifer, eine der seltenen 
Typen des geborenen Naturforschers mit all feiner 
Augenfreudigkeit und Hherzenswärme, dahingegangen. 50 
Jahre lang hat er unseren Jura und dessen umliegende Ge- 
biete weithinaus nach feinen geliebten Schnecken durchforscht, 
unendlich oiele neue Arten und Fundorte festgesteilt, ihre 
Formentreise bestimmt, ihre Verbreitung und die Abhän- 
gigfeit ihrer Gestaltung von Standort und Klima in bahn- 
brechender Weise untersucht. In planmäßiger Tätigkeit hat 
er die gewaltige Sammlung von Mollusken zusammenge- 
bracht, die nun das Stuttgarter Naturalienkabinett besitzt. 
Die Ergebnisse feines Forschens hat er in dem besten deut- 
schen Wert über „Unsere Land- und Süszwasser-Mollusken" 
(3. ed. 1927) und in zahllosen Abhandlungen niedergelegt. 
Für Hohenzollern besonders wichtig find, neben obiger 
Gesamtdarstellung mit ihren zahlreichen hohenzollerischen 
Hinweisen, feine Abhandlungen in den „Iahresheften des 
Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg" 
(1890, 1893, 1894, 1899, 1905, 1907, 1919), in den Albver- 
einsblättern (1897, 1905), in den „Zoologischen Jahrbüchern" 
(1908), den „Abhandlungen ber Senckenbergischen Gesell- 
schaft" (1910) unb ben „Jahresberichten des oberrheinischen 
geologischen Vereins" (1912). Von grundlegender Bedeutung 
ist feine „Molluskenfauna ber diluvialen unb postdiluvialen 
Kalktuffe bes Dieszener Tales, eine biologisch-geologijche Stu- 
die" (1912) gewesen, bie auf bie besondere Wichtigkeit ber 
bis dahin wenig beachteten diluvialgeologischen Mollusken- 
forschung speziell auch für bie Frage ber quartären Klima- 
schwankungen hinwies. Dem weiteren Ausbau biefes dilu- 
vialpaläontologischen Themas hat er noch nicht weniger als 
elf Hohenzollern berührende Arbeiten gewidmet (vgl. meine 
„Gefamtbibliographie" I, S. 251 52). Wir haben es einzig 
bem „Schneckles-Gener" zu verdanken, wenn unser Land 
wenigstens auf bem Gebiet ber Molluskentunde jetzt besser 
besannt ist. Alle übrigen Teile unserer Fauna hinken in ihrer 
Bearbeitung noch unendlich weit nach. Dr. Senn.

Jur Geschichte von Stetten n. Holstein unb Hörschwag ist 
eine Beschreibung bes bortigen fürstenbergischen Besitzes vom 
Jahre 1545 bemerkenswert (zu finben im zweiten Teile (S. 
141—189) der Renovation über Ringingen im Donaueschin- 
ger Archiv (Bol. VIII F, Cist. B 177 Lat. 3. Fasc. 1). Ferner 
Einiges in den Austauschakten zwischen Ringingen und Stet= 
ten Dom Jahre 1584, was Zingeler mit Irrtümern in den 
Mitt. f. Gesch. und Altert. Hohenz. Jahrg. 17 veröffentlicht 
hat (Bol. VI, Cist. A. 18, Fasc. 2 und 3). K.

Der Name Fürchtle scheint früher für den obersten Teil 
der Lauchert gebräuchlich gewesen zu sein. So im Ringinger 
Talwies für den dortigen Quellbach, die „Waag" oder mund- 
artlich Wog (Renovation 1666). Aber auc eine Stelle am 
Erpfinger Bac soll so heißen. In Ringingen nannte man 
früher, wie alte Leute versichern, den Bac nur „Fürchtle", 
während „Waag" mehr einen Quellgumpen auf Melchinger 
Markung im Talwies zu bezeichnen scheint. Wer weiß Ge- 
naues? K.

Wissenschaftliche Anfragen
Rarl Rehrlic „Gedichte" (Hechingen, 1815), in feiner Bib- 

liothef nachweisbar, suche ich zwecks Ensichtnahme für kurze 
Zeit leihweise zu erhalten. Kosten werden er- 
f e B r! Auc find mir Nachrichten über K. N. unb fein Schaf- 
fen immer erwünscht.

Frau Dr. Wiedel, Groszlichterfelde, Hortensienstr. 14.

Besprechungen
B e f p r e c u n g § ft ü cf e an bie Schriftleitung 

ber „Zollerheimat" ft ä n b i g erbeten

Geologische übersichtstarte von Württemberg in 4 Blättern 
1 : 200 000, hrsg. Dom Württ. Statist. Landesamt. 3. Blatt. 
(Stgt., 1931, 4.50 ./l).

Hhervorgegangen aus ber berühmten Regelmann'schen Karte 
oon Südwestdeutschland, bie 1893 bis 1920 in 11 Auflagen 
erschienen ist unb im Maszstab 1 : 600 000 gehalten war, stellt 
obige Karte eine besonders glückliche Schöpfung bes rühri- 
gen Landesamtes bar. Die Vorteile gegenüber ber Regel- 
manschen Karte lassen sich zumeist schon aus bem größeren 
Maszstab ableiten. Als Grundlage diente ihr bie „Topograph. 
Übersichtskarte bes Deutschen Reiches" 1 : 200 000. Die tech- 
nifeße Durchführung mit ben sauber abgesetzten Farbgrenzen 
ist vorzüglich unb bie Klarheit bes Druckes erlaubt unb emp- 
fiehlt bie Benützung ber Lupe ohne weiteres. Höhenlinien 
ober Bergschummerung fehlen natürlich ganz. Jede über- 
Ladung im Detail ist weife vermieden unb bie geologische Ge- 
samtgliederung tritt bans glücklicher Farbenwahl ebenso 
deutlich hervor wie ber morphologische Aufbau, ber ber Aus- 
druck jener ist. Während ber Muschelt als unb bie ©lieber bes 
Jura mit je 4 Farbsignaturen sic begnügen müssen, hat bas 
Tertiär 6, bas Diluvium sogar 12 zur Verfügung: ein Mehr 
mürbe Unübersichtlichkeit, ein Weniger allzu großzügige 
Schematisierung bebeuten! Wie gewaltig unsere Einsicht in 
bie Tektonik bes Gebietes gewachsen ist, zeigt bie große Zu- 
nähme ber Verwerfungslinien unb Bruchsysteme, bie auf 
ber Karte unter Benüzung ber gesamten Lokaluntersuchun- 
gen gewissenhaft eingetragen finb. Hohenzollern, früher als 
ungestörtes Tafelgebiet betrachtet, zeigt im Nordwesten ein 
fompliziertes System von Brüchen, bas Hechinger Liasgebiet 
ein ebensolches; auf ber Alb begleiten ber große Hohenzol- 
lerngraben unb an ihn anschlieszend bas Lauchertgraben- 
System unser Land in großem Bogen bis zur Donau. — 
Das Blatt 3 enthält fast ganz Hohenzollern, nur ohne bie 
Teile östlich einer Linie Steinhilben— Rosna, bie bas Blatt 4 
bringen wirb. Beide Blätter sind mit ober ohne topographi- 
sehen Grundriß zu beziehen. Zu wünschen bliebe nur bas 
würbe, wie dies auc bei ber Regelmann'schen Karte ber Fall 
Eine, baß der Karte noc ein Heft Erläuterungen beigegeben 
war und ihre Brauchbarkeit erhöhte. Dr. Senn.
Aus der Heimat. Naturwissenschaftliche Monatsschrift. Organ 

des Deutschen Lehrervereins für Naturkunde. (Stgt., 
Gustav Siegle Haus, 45. Ig., 1932, monatl. 12 Hefte, 364 
S., 64 D., zahir. Abb., 9,20 M.)

Unter den Dielen mir besonnten Zeitschriften, die der allge- 
meinen Verbreitung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse die- 
neu, erachte ic die vorliegende als die zweifellos beste. Die 
Aufsätze, meist non besonnten Fachleuten geschrieben, find 
bei strengster wissenschaftlicher Zuverlässigkeit „allgemein- 
verständlich" in des Wortes bester Bedeutung, hysit, Che- 
mie und Astronomie, vor allem aber auch Geologie und Bio- 
logie werden darin — neben ber Geschichte ber Naturwis- 
fenfehaften — in reicher, abwechselnder Fülle behandelt. Die 
Naturkunde Deutschlands — Süddeutschland kommt nicht zu 
furz! — wird nor allem gepflegt, aber auch den allgemeinen 
Fragen und Fortschritten ein großer Raum gewährt. Durch 
reichste Bebilderung im Tert und auf meist prächtigen Dasein 
wird für Anschaulichkeit gesorgt. Eine Fülle kleiner Mittei- 
hingen und ein gut ausgebauter Besprechungsdienst erhöhen 
ebenso Mannigfaltigkeit wie inneren Wert der Zeitschrift 
und machen sie — alles in allem — zu liebevoller erster Ein- 
führung, zu allgemeiner Orientierung, zur Anregung für 
eigenes Beobachten und Forschen in gleicher Weise geeignet. 
Für den Lehrer kommt noc ihre Brauchbarkeit für den Un- 
terricht hinzu. Ic wüßte nicht, welche Zeitschrift ich bem 
benfenben Liebhaber ber Natur mehr empfehlen sonnte als 
diese, unb kenne feine andere, bie meine Bestrebungen zur 
Hebung ber naturwissenschaftlichen Interessen in Hohenzol-
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lern mehr unterstützen könnte als sie! Besonders unsere öf- 
fentlichen Schulbibliotheken sollten sie nicht vermissen lassen, 
zumal da sie an anschaulichen, modernen naturkundlichen 
Materialien meist so arm sind. (Vgl. auc den anliegenden 

Prospekt.)
Bartfd?, 3.: Die Pflanzenwelt im Hegau und nordwestlichen 

Bodensee-Gebiete. (Überlingen, 1925, 80, 194 6., 18 Abb., 
8 Kitn., 6 M.)

Im Gegensatz zu der „Erfursionsflora" Ad. Mayers, die als 
solche sämtliche bei uns überhaupt vorkommenden Pflanzen 
im System aufführen, die Bestimmung von Funden durch 
furze Beschreibungen ermöglichen, ihre Verbreitung durch 
reichliche Standortnennung festlegen will, verfolgt B. ganz 
andere Siele. Den Gebrauch einer „Erfursionsflora" vor- 
aussetzend, soll bei ihm bas Zusammenleben ber Pflanzen in 
Iflanzengesellschaften unb bereu Beziehungen zueinander 
und zur Umwelt (Sociologie unb Ökologie) studiert unb fol= 
kn bie vorkommenden Einzelpflanzen nac Wesensart, Ver- 
breitung, Heimat unb Einwanderungsgeschichte gruppiert 
werben, um einen flaren, bas Wesentliche des Gebietes her- 
aushebenden Einblick in bie Mannigfaltigkeit unserer Pflan- 
zendecke zu bekommen. Es ist ein Musterbeispiel moberner 
pflanzengeographischer Betrachtung, bas uns B. vorlegt unb 
in bem er unser Südhohenzollern mit bem so einzig wich- 
tigen Donautal mitbehandelt. Nac historischen unb ökologi- 
schen Vorbemerkungen schildert er bie Vegetationstypen ber 
Wälder, Gariden (Steppenheiden), Grasfluren, Gewässer 
unb Kulturformationen, um bann bie pflanzengeographi- 
schen (Elemente ber heutigen Flora herauszuschälen unb ihr 
geschichtliches Werden vorzuführen. Gute Abbildungen unb 
äußerst lehrreiche Verbreitungskarten erhöhen ben Wert des 
Büchleins, bas für ben Kenner einen hohen Genuß bedeutet, 
bem Anfänger aber ein schönes Ziel für sein eigenes Streben 
unb Forschen vorführen kann.
Schwind, G.: P. Desiderius Lenz. Biograph- Gedenkblät- 

ter... (Beuron, Kunstverlag, 1932, 8", 321 S., 11 T., 
4.80 I., geb. 6 M.).

Diese „anspruchslosen Gedenkblätter" sollen als Borarbeit 
für bas erschöpfende Wert über ben Meister von Beuron 
genommen werben unb dieses Ziel ist in schönstem Sinne 
erreicht. Dadurch, daß Schwe ben Menschen unb Künstler 
Lenz so häufig selbst zu Worte kommen läszt, führt er ihn 
uns innerlid) besonders nahe unb gibt, wo er bie konstruf- 
tioen Seelenlinien nicht bereits selbst deutlich sichtbar zieht, 
bem Leser bas Material dazu in bie Hand. Denn jedes Buc 
über Lenz wirb ganz von selbst ein piychognostisches Buch 
unb ein Beitrag zur Biychologie ber Kunst unb bes Künstler- 
tums. Wie früh mürbe von Lenz bas Haltgebende, Norm- 
gemäsze. Typische, ein auf Grund-Zahlen unb -Formen, 
festen Blaßen beruhender „Stil" ahnend gejucht! An ber 
Wende von Cornelius zum Bealismus ftehenb traf ihn bas 
Geschick, diesem letzteren aus innerstem, anbersartigem Wesen 
heraus gänzlich hilflos und ablehnend gegenüberstehen zu 
müssen unb ergreifenb ist es, fein Suchen unb Ringen um 
bie Klarheit dieses Müssens unb um fein eigenes fünitleri: 
sches Ic zu verfolgen. Die lineare, architektonische Sunit 
ber Griechen bietet bem ruhelosen unb unruhig Grübeln: 
ben, ben es für einen Künstler fast 3 u sehr nac Bewußtheit 
verlangte, einen ersten Halt. Aber erst bei ben Ägyptern 
wehte ihn ein eigenes „besonntes Erkennen unb Fühlen an 
unb ließ ihn, ber in ber Kunst sonst „feinen Boben, seine 
ßogif, feine festen Harmonien, nichts worauf man sic ftüßen 
fonnté", je gefunben hatte, sich selbst finben. Wie fünitler- 
typologisch einzigartig ist fein Bingen um ben letzten halt- 
gebenden Kanon, ben goldenen Schlüssel für ein aufblühen- 
bes Reich christlicher Kunst! Um ihm ber immer wieder 
durchdacht unb gewenbet, zuletzt zu einer an bie Spätantike 

gemahnenden ästhetischen Geometrie unb theologisch-mysti- 
schen Geheimlehre ausgebaut würbe, um künstlerisch-mensc- 
lic fein Schicksal zu wenden bis zum Tode! Wie er als Mensch 
für seine Lebensführung im Kloster feinen Halt gefunben, so 
als Künstler in ber Klausur feines alles normierenben Kanon. 
In ber Betrachtung von Wöflins Stilfategorien ist Len3 ber 
klassische Fall, in bem in eigenartiger Durchbildung bie Kate- 
gorie ber „linearen, geschlossenen Form" zu innerlichst unb 
naturhaft an einen bestimmten, persönlichen Seelenaufbau 
gebunden erscheint, nicht etwa erst von außen, historisch, fest- 
gelegt wirb. In diesen Richtungen sollte bas Material bes 
Buches, ergänzt durc bie sonstigen Selbstzeugnisse bes Biel- 
schreibenden, besonders noch feinen Bearbeiter unb Deuter 
finden. — Wie erfrischend einsac neben all diesem Kompli- 
zierten bie kindlich einfache, tiefe Frömmigkeit, neben all 
diesem schweren Bingen diese oon Erschütterungen gänzlich 
freie, frohe Religiosität! Riesig bie Arbeitsleistung dieses 
Gesegneten unb trotzdem: fein Hauptwerk (Herz Sejufirche) 
nicht gebaut, fein „Kanon" nicht gedruckt unb verloren! Das 
Bingen u m ihn fast größer noc als bas Bingen i n ihm 
unb ber Fortschritt ber religöfen Kunst ferne von ben 3ie- 
len feiner Sehnsucht sic vollziehend. Wem Menschenartung 
unb Menschen chickjal aufwühlendes (Erlebnis werben, wer es 
sich formenb anzugestalten oermag, bem fei bies Buch, wür- 
big auch in feiner Ausstattung, als fruchtbar ganz befonbers 
empfohlen. (Bgl. ben anliegenden Prospekt.) Dr. Senn. 
Pfeffer Alb.: Franz Ferdinand Dent (Ein hohenzolle- 

rischer Maler bes 18. Jahrhunderts. (Sig- 
maringen, 1933, 26 S., 2 Abb.) Breis oom Verfasser zu 
erfahren.

Gewöhnlich benft man bei Malern bes 18. Jahrh, an jene 
Größzen, bie in ben Oberschwäbischen Klöstern durch ihre 
Decfenmalereien bie Kuppeln ber Kirchen so zu öffnen ver- 
stauben, baß sic ber Blies in bie Unendlichkeit verliert unb 
bie Sinne ob all ber rauschenden Bracht benommen werben. 
Dans bes heute aufgeweckteren Sinnes für Heimat unb 
Heimatkunst wenbet sic ber Forscher auc Sternen geringe- 
rer Grösze unter ben bamaligen Freskomalern zu, bie es 
wohl oerbienen, bem Vergessen entrissen zu werben. Weg-
bereiter auf diesem Sebiete ist Herr Pfarrer Pfeffer, Laut- 
lingen. Während er oor kurzem bie Bizer Apostelbilder 
als G ö t’iche Arbeiten einer Würdigung unterzog, liegt 
heute von ihm eine Abhandlung über 5 r a n 3 Serbis 
n a u b Dent oor, ber neben Meinrad oon 0 w wohl ber 
fruchtbarste Freskomaler bes 18. Jahrh, in Hehenzollern, 
unb zwar im Bezirk Hechingen, war. Nicht weniger als 
achtKirchen im Gebiete ber Zolleralb zeigen ober zeigten 
Werfe feiner Kunst. Mit großer Sorgfalt trug ber Verfasser 
bas Quellenmaterial zu einem eingehenden Lebensbilde zu- 
fammen unb gibt über bie Jugend und bas Werben bes 
Künstlers, befonbers aber über fein Schaffen eine wohlgeorb- 
nete Übersicht. Die Fresken in Melchingen, Bingingen unb 
Weilheim bilden wohl bie Höhepunkte seiner Lebensarbeit. 
In Weilheim „offenbart Dent feine ausgezeichnete Fähige 
feit für dekorative Arbeiten unb bas Zusammenklingen aller 
Einzelheiten zu einem frohbeschwingten, freudigen, sonnigen 
unb sakralen Raumbild". Es ist daher begreiflich, baß Herr 
Bfarrer Pfeffer zu bem (Ergebnis fommt, baß Dent ein 
Maler oon „ftroßenber, gesunder Kraft und hinreißenber 
Wärme" ist, dessen „starke Volkstümlichkeit sic bis auf ben 
heutigen Tag erhalten hat". Die Abhandlung bereichert bas 
heimatliche Schrifttum, zumal gerabe Hohenzollern an fol= 
chen Veröffentlichungen Mangel leibet. Sie fei daher aufs 
Wärmste allen Kunst- unb Heimatfreunden, befonbers aber 
auch ben in Frage fommenben Schulen zur Ergänzung ber 
heimatkundlichen Stoffsammlungen empfohlen.

Lehrer Pfeffer, Weilheim.
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