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Der Wiederaufbau der Veste Coburg.
A rch itek t: G eheim er H ofbaurat Prof. Bodo E b h a r d t  in Berlin-Grunewald. 

Von Dr. A lbert H o f m a n n .
(F ortsetzung  aus Nummer 4'2.)

evor wir aber auf die Arbeiten 
Ebhardt‘s auf der Veste Coburg 
naher eingehen, scheint es uns 
angem essen und zur Beurteilung 
dieser Arbeiten vom kiinstleri- 
sohen und stilistischen Stand- 
punkt aus erwiinscht, in einer 
kurzeń Darstellung den Zustand 
wieder zu geben, den 
der letzte Wiederher- 

steller beim Beginn seiner Arbeiten antraf.
Wir deuteten bereits an, daB schon im letz
ten Yiertel des 18. Jahrhunderts die Veste 
in zunehmendem MaB ihres Charakters ais 
Wehrbau entkleidet wurde. Aus dem Hohen 
Haus wurde ein Zucbtbaus und die Neben- 
gebaude des Hohen Hauses wurden zu einer 
Kranken- und Irren-Anstalt ausgebaut. Da
mit war wohl eine Veranderung des Charak
ters der Bauanlage eingeleitet, aber noch 
nicht dereń Verfall. D ieser sollte erst mit 
dem Beginn des 19. Jahrhunderts eintretien, 
ais die Yeste ganz ihrer kriegerischen Be- 
stimmung entkleidet, die Kanonen verkauft, 
die morschen PaJisaden verbrannt wurden 
und die Bosatzung der Auflosung verfiel. Die 
Mauern fielen ein und die Steine der Triim- 
mer wurden fortgeschJeppt und an anderer 
Stelle verbaut. Damit das Werk der Zersto- 
rung des Festungs - Charakters vollst&ndig 
wurde, lieB Herzog Ernst I. im Jahr 1827

W all und Graben um die Veste herum einlegen. Das 
Bild, das die Veste nun darbot, war, w ie die Abbildung
S. 291 zeigt, im Ganzen immer noch das einer stolzen 
Baugruppe, im Einzelnen aber, w ie die Abbildungen 
dieser Nummer aus der Zeit vor Heideloffs Wiederher
stellung zeigen, ein sehr diirftiges, ja armliches, um 
nicht zu sagen ein Bild starker Verwahrlosung. In den 
ersten Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts geschah fiir
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Z u s t a n d  v o r  H e i d e l o f f .  L i n k s  v o r  d e m  „ B l a u e n T u r m “ 
d a s  a l t e  S c h a a f h a u s ,  r e c h t s  G e b a u d e  a n  S t e l l e  d e s  

h e u t i g e n  K o n g r e C b a u e s .

Si i d  a n s i e  l i t  d e s  F i i r s t e n b a u e s  v o r H e i d e l o f f .
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B l i c k  i n  d e n  e r s t e n  Hof .  Z u s t a n d  v o r  H e i d e l o f f .

die E rh a ltu n g  d e r  V este  so g u t w ie n ichts. 
D ie n ap o leo n isch en , sow ie d ie  B efreiungs- 
k riege , w ie au ch  d ie  p o litisch en  S o rg en  und 
finanziellen  N o te  d e r fo lg en d en  J a h re  lieBen 
auch  in  C o bu rg  e in en  S tills tan d  a lle r bau- 
lichen  U n te rn eh m u n g en  e in tre ten . N ich t ais 
ob d er K u n sts in n  des H erzogs E rn s t I. (2. Jan . 
1784 bis 29. J a n . 1844) den  Z u stan d  der V este 
n ich t em pfunden  h a tte , d ieser fiirsorgliche 
F iirs t, der seinem  k le in e n  L an d  b e re its  am 
8. A u g u st 1821 e ine V e rfa ssu n g  gegeben 
h a tte ; ab e r die S tim m ung  d er Z eit u nd  der 
M angel an  M itte ln  lieB en es zu k e in en  Bau- 
au sfiih ru n g en  kom m en . E s  w a r  schon  viel, 
daB m an  sich 1827 zu r E in e b n u n g  von  W all 
und  G raben  entschloB . E r s t  g eg en  den  Aus- 
g a n g  des zw eiten  J a h rz e h n te s  des vorigen 
J a h rh u n d e r ts  b rich t fiir d ie  V este  ein  im  da 
m aligen  U rte il d e r Z e it freu n d lic h e res  Schick- 
sal an , das jedoch  in  W irk lic h k e it eine F o rt
se tzu n g  d e r Z erstO rungsarbe it am  a lten  Be
s tan d  w ar. A is d ie  o ffen tlich en  M ittel und 
dam it auch  d ie  E in n ah m en  des Herzogs 
E rn s t w ieder e tw as re ich lich e r zu flieBen be- 
g annen , lieB d ieser, s te ts  e rfu llt von  dem 
hohen  K u ltu r-  und  K u n s tw e r t seines Besitzo?, 
1838 m it e iner W ie d e rh e rs te llu n g  d er Ves:e 
beg innen . D as Ziel d e rse lb en  w a r  jedoch 
n ich t die Z u riick v e rse tzu n g  d e r  B u rg  in den 
a lten  C h a ra k te r  d e r F e s tu n g , so n d e rn  die 
B au ten  au f d er H ohe so llten  n u n  W ohn- 
zw ecken  d ien en  u n d  die b e d e u te n d e n  K unst- 
sam m lungen  des h e rzo g lich en  H auses auf- 
nehm en. M it den  A rb e iten  b e tra u te  d er Her
zog den  b ed eu te n d s ten  u n d  v ie lse itig s ten  der 
dam alig en  A rc h ite k te n  in dem  geographi- 
schen B egriff D eu tsch lan d , se in en  Alters- 
genossen  K a rl A lex an d e r H e i d e l o f f ,  den 
groB en R o m an tik e r d e r b ild en d en  K u n st, der 
schon u n te r  seinem  V a te r, dem  1757 in  S tu tt
g a r t  g ebo renen , d o rt leb en d en  u n d  schaffen- 
den  und  auch  d a se lb s t g e s to rb e n e n  M aler und 
A rch itek ten  V ik to r W ilhelm  P e te r  Heideloff, 
den  G eist d e r d eu tsch en  R o m a n tik  seit 
fr iih es te r Ju g e n d  e in gesogen  h a tte . Y ater 
H eideloff, d e r A rc h ite k t u nd  T hea te rm aler 
zugleich  w ar, d e r d e k o ra tiv e  A rb e iten  fiir die 
Sch losser des H erzogs vo n  W u rttem b e rg  lie- 
fe rte , h a tte  seine S tu d ien  a n  d e r Karls- 
ak ad em ie  in S tu t tg a r t  u nd  v o n  1 ib ii— 178(5 
au ch  in I ta lien  gem ach t. A us e in e r anfang- 
lich k la ssiz is tisch en  R ic h tu n g  k a m  e r gegen 
den  SchluB seines L ebens (17 5 7 — 181U) schon 
s ta rk  in das ro m an tisch e  F a h rw a sse r  und  in 
den  G eist, m it dem  e r se in en  Sohn K arl 
A lex an d er erfu llte . D iese r w u rd e  ihm  am
2. F eb r. 1788 in S tu t tg a r t  g eb o ren  un d  starb 
am  28. S ep tem b er 1865. Seine L ebensspanne 
um faB t som it die E n tw ic k lu n g , B liite  u nd  das 
A bbliihen d e r d eu tsch en  R o m a n tik  in  ihrem 
ganzen  U m fang. N ach  dem  V a te r  bei Scheff- 
au e r u nd  D an n eck e r au f d e r  K u n stak ad em ie  
in d er P la s tik  g eb ild e t, sp a te r  bei T houret 
und  dem  L a n d b a u m e is te r  A rze l in  d er Ar
ch itek tu r , w urde  K a rl H eide lo ff zum  dam als 
leu ch ten d sten  V e r tre te r  d e r  d eu tsch en  R o
m an tik , w ie sie in  je n e r  Z e it au fgefaB t w urde. 
D iese K u n s tr ic h tu n g  k am  vom  R om an  m it 
seinen  C b ersch w en g lieh k e iten ; sie su ch te  ihre 
Id ea le  im  M itte la lte r  u n d  in  d e r m itte la lte r
lichen  P oesie . D er B eg riff des R om antischen  
w urde  ais d as  W u n d e rb a re , d ie  P han tas ie  
A n regende , m it e inem  p o e tisc h e n  Z au b er Um- 
gebende  e rla u te r t. A uch  re lig io se  E insch lage  
m ach ten  sich b em e rk b a r  u n d  k a m e n  zu kiinst- 
lerischem  A u sd ru ck . A b er m an  b lieb  an  der 
O berflache h a ften , am  sch o n en  Schein . Man 
b eg e is te r te  sich an  d en  B au w erk en  v o n  Niirn- 
berg , P ra g , H a lb e rs ta d t, H ildesheim , ohne
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jedoch ihren  G eist zu e rfa ssen , ohne m it dem  
E rnst der sp a te re n  n a tu rw issen sch a ftlich en  
Methode in  die T iefe , in  d a s  O rgan ische  ein- 
und bis zu den  K eim ze llen  d e r K u n s tau ffa s - 
sung vo rzud ringen . E s is t n a c h  d iesen  W ah r- 
nehm ungen k e in  Z ufall, daB sich  K a rl H eide- 
lcff nach e iner fu n fjah rig en  fr tih e ren  T a tig 
k e it in C oburg 1818 in  N iirn b e rg  n iederlieB  
und hier 1822 a is  P ro fe sso r a n  d e r P o ly tech - 
nischen Schule A n ste llu n g  fan d . Zum  K on- 
servato r der K u n s td e n k m a le r b e s te llt, leb te  
er m it den D enkm iilern  N iirn b e rg s u n d  se iner 
U m gebung ein in n iges Z usam m en leben , ohne 
jedoch von d e reń  G eist e rftillt zu w erden . E s 
blieb bei auB erlicher F o rm e n a n w e n d u n g . In  
bem erkensw erter W eise g e h t d ie  E n tw ic k lu n g  
Heideloffs au s  se in en  V ero ffen tlich u n g en  
hervor. A us d e r  Z e it se in e r k la ss iz is tisch en  
A nschauung, die er sich  be i D an n eck e r un d  
T houret geho lt h a tte , s ta m m t eine  1827 er- 
schienene „L ehre  v o n  d en  S a u le n o rd n u n g e n “ , 
der 1832 „D er k le in e  V ig n o la “ fo lg te . 1831 
erschien und blieb in  d en  A n fan g en  s teck en  
ein W erk, das gew isserm aB en  d en  trb e rg an g  
von der a n tik en  zu r m itte la lte r lic h e n  A n 
schauung d a rs te llen  so llte : „D ie a rch itek to - 
nischen G lieder, d e reń  K o n s tru k tio n , Zusam - 
m enstellim g u n d  V erz ie ru n g “ . D an n  a b e r  t r i t t  
er m it dem  in  den  J a h r e n  1838— 1843 her- 
ausgekom m enen W erk e  „N iim b e rg s  B au- 
denkm iiler der Y o rze it"  in  d a s  b re ite  F ah r- 
w asser des M itte la lte rs , in  d essen  B ann  er 
nun b leibt und au s  ihm  h e ra u s  au ch  d ie  21 
H efte „Die O m am en tik  des M itte la lte rs“ zu- 
sam m enstellt, d ie in  den  J a h re n  1838— 1852 
erschienen.

Das also w a r d e r  K u n s tle r , den  H erzog  
E rnst I. im  b esten  G lau b en  a u s  dem  V er- 
stehen der dam alig en  Z eit h e ra u s  berief, die 
W iederherstellung  d er B a u te n  d e r  V este  zu 
ubem ehm en. E r w a r ein  K u n s tle r  v o n  euro- 
paischem  Ruf, d er, d as  is t s e lb s tv e rs ta n d lic h , 
nach bestem  W issen  u n d  G ew issen  u n d  m it 
edelster B eg e iste ru n g  fiir d ie  S ache  zu a r 
beiten g laub te . A ber w as h a t  e r  g esch affen  
und, w as m ehr n och  b e d e u te t, w as h a t  er 
zers tó rt?  A uch d as  d u rc h a u s  in  g u tem  G lau 
ben. A uf d er V este  se lb st g ib t  es h e u te  k au m  
noch E rin n e ru n g en  an  ihn ; a b e r w er N iirn - 
berg und  an d ere  O rte  m it A u fm erk sam k e it 
du rchw andert u nd  m it dem  A uge  des tie fe r 
blickenden B eu rte ile rs  w u rd ig t, dem  fa llen  
bald die flachen , b lu tlo sen  B ildungen  d e r Zeit 
Heideloffs au f. N ich t, a is  ob  sie des k iin st- 
lerischen G ep rag es, des a rc h ite k to n isc h e n  
Feingefiihles, nam en tlich  in  d e r  groB en Glie- 
derung und  in d e r V e rte ilu n g  d e r  M assen, 
en tbehrten . A ber die A uB erlichke it d e r  S ti- 
listik, d e r m eh r v e rs ta n d e sm a fiig  nach g e- 
m achten  a is  in n e rlich  n ach em p fu n d en en  
F orm en lassen  un s d ie  W e rk e  d ieses tro tz - 
dem  im U rte il se in e r Z e it groB en K lin s tle rs  
frem d e rsche inen ; sie b le ib en  ohne u n se re  
innere T eilnahm e. D iesen  E in d ru c k  e rgeben  
auch die in  d ieser N u m m er w ied e rg eg eb en en  
W ied e rh erste llu n g s-E n tw iirfe . *— (F o rts . fo lg t.)

V erm ischtes.
25-jahriges Bestehen der Baugew erkschule 

Bingen a. Rhein. AnlaBiich des 25-jahrigen Be- 
stehens der staatlichen B augew erkschule in 
Bingen ist in den Tagen vom 22. bi.s 24. Ju h  
1922 eine den derzeitigen Y erhaltnissen entspre- 
chende Feier geplant. Die seit einem Jah "  be- 
stehende Alt-Herren-VereinigTing ,.B auhtitte“ hat 
die Leitung des Festes in enger Zusam m enarbeit 
mit der Schule ubem om m en.

Wohl keiner der ehem aligen Binger Bau- 
gewerkschiiler darf in diesen Tagen dem herr-

14. Jun i 1922.

A n s i c h t  d e r  Y e s t e  v o r  H e i d e l o f f s  U m b a u .

D a s  H o h e  H a u s  v o r ^ H e i d e l o f f

E n t w u r f  H e i d e l o f f s  z u m  U m b a u  d e s  H o h e n  H a u s e s .
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lichen R heinstadtchen, gegeniiber dem Denkmal 
einstiger GroBe und E inheit D eutschlands, fern 
bleiben. D ort sollen ihm die einst verlebten  Stun- 
den echt rheinischer Frohlichkeit, aber auch der 
deutsche Schaffensgeist w ieder gezeig t werden.

Es wird deshalb jtfder, w elcher der Alt-Her- 
ren-Yereinigung noch fernstehen sollte, ersucht, 
sich umgehend beim Schriftfiihrer Reinhold 
B a r t h ,  B i n g e n  a .R h ., W a l d - S t r a f i e  6, 
ais Mitglied zu melden, von wo ihm  dann wei
tere Unterlagen zugehen werden. —

Eine Tagung fiir wirtschaftliches Baiien in 
Berlin findet am 22. und 23. Ju n i 1922 satt. Aus 
der Tagesordnung heben w ir heryor: 1. Reg.- 
B aurat S t e g e m a n n ,  D resden: „Die Bedeu
tung  und B ew ertung w irtschaftlioher Bauweisen 
in der P raxis“. 2. Reg.-Baum eister K n o b l a u c h ,  
M agdeburg: „Erfahrungen m it GuBbauweisen"
3. Reg.-Baurat S t e g e m a n n ,  D resden: „Die 
Y ersuchssiedlung der Landessiedlungs-Gesell- 
scnaft „Sachs. Heim“ in Omsewitz b. Dresden 
(wirtschaftliche Ziegelbauweisen, Schlackenbau- 
weisen, Zementbauweisen)“. 4. A rchitekt G a 
l a  n d e r , Dessau: „Erfahrungen m it Zement 
bauw eisen1*. 5. Prof. G a  n s s e n , Berlin: „Ziegel- 
steine aus Olschiefer und die Anhydrit-Bau- 
weise“. 6. Reg.-Baumstr. K n o b l a u c h ,  Mag
deburg: „W irtschaftliche D achausbildungen“. 7. 
S tad tbaura t F  a  u t  h , Sorau: „D ecken- und 
Dachausbildungen der Bauw irtschaftlichen Ver- 
suchsstelle Sorau N.-L.“ 8. R eg.-B aurat S t e g e 
m a n n ,  Dresden: „Das A rbeitsergebnis des 
Deutschen Ausschusses zur FOrderung der Lehm- 
bauweise im Ja h r  1921“. 9. S tad tbau ra t F  a  u t  h , 
Sorau: „Zur Losung des Lehmbauproblems. Die 
bisherigen Erfahrungen1'. 10. Professor G a n s -  
s e n ,  Berlin: „Ergebnis einer geologischen Be- 
reisung von Lehm bauten“. Teilnehm erkarten 
fiir 40 M. bei der Geschaftsstelle des ..Deutschen 
Ausschusses zur Forderung der Lehm bauw eise11, 
Dresden-A, KanzleigaBchen 1, II. —

Ein Hochhaus am Bismark-Platz in Dres
den soli, der D resdener T agespresse zufolge, ais 
Monumentalbau m it einem A ufwand von rund 
100 Mili. M. zur E rrichtung gelangen. Das Haus, 
das Biirozwecken dienen soli, soli seine H aupt- 
fron t dem H auptbahnhof zuwenden und in einer 
geheimen (!) S itzung der D resdener Stadtver- 
ordneten bereits grundsatzliche Genehmigung ge- 
funden haben. Gegen den P lan  der teilweisen 
Bebauung des Bism arck-Platzes, der ais P latz- 
anlage in jenem  S tad tte il geradezu eine Not- 
w endigkeit ist, erheben sich nun in D resden m it 
R echt gewichtige Stimmen. W ir meinen, es 
diirfe in dieser fiir das S tadtbild  so w ichtigen 
Angelegenheit nichts Entscheidendes untem om - 
men werden, bevor n icht der neue S tad tbau ra t 
fiir Hochbau Gelegenheit gehabt hat, sich zu 
dieser Frage zu auBern. D er ganzlich ver- 
dorbene T heaterplatz in D resden, eines der trau- 
rigsten K apitel kunstlerischen Unverm ogens im 
Stadtebau, sollte schrecken! —

W ettbewerbe.
Im Wettbewerb Krieger-Ehrenmal Bonn-Kes- 

senich liefen 80 Entwiirfe rechtzeitig  ein. Den 
1. Preis von 3500 M. errang  der E ntw urf „Sym
bol" des A rchitekten B r e k e r  in G em einschaft 
m it dem Bildhauer H e s e d  i n g in Dusseldorf. 
Der 2. Preis von 2500 M. w urde dem Entw urf 
,,P latzgestaltung“ des B ildhauers H enry  D i e t - 
r i c h in D usseldorf zuerkannt. Den 3. Preis von 
1500 M. gew ann der E ntw urf „Ich h a tt’ einen 
K am eraden“ dęr A rchitekten S c h a g e n  und 
S c h l o s s e r  in Dusseldorf. —

Einen Wettbewerb betr. Entwiirfe fiir ein 
Krieger-Denkmal an der Kirche in LóBnitz bei 
Dresden erlaBt der Akaderpische R a t in Dresden 
fu r sachsische K iinstler zum 1. Ju li 1922. Es 
sollen die 3 Nischen an der B rustungsm auer des 
1 reppenaufganges zur K irche m it entsprechendem  
plastischen Schm uck yersehen werden. —


