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Die Restaurierungen von Schloß Solitude 
Von Hans Klaiber , S t u t t g a r t 

Anläßl ich der W i e d e r e r ö f f n u n g der Soli tude nach j a h r e 
langen Arbe i ten soll hier übe r die v o r g e n o m m e n e n 
M a ß n a h m e n ber ichte t werden . Da diese sich nicht iso
l ier t be t rach ten lassen — u m so mehr , als es sich dabei 
auch u m Res tau r i e rungen von Res t au r i e rungen h a n 
delt —, müssen auch die Arbe i t en der le tz ten 140 J a h r e 
mit in die Bet rach tung gezogen w e r d e n 1 . 

„Es ist nichts d a u e r h a f t e r als ein Provisor ium", k ö n n t e m a n 
als Motto über die lange Geschichte der M a ß n a h m e n zur E r 
ha l tung des re izenden Schlößchens setzen, das auch den Krieg 
wunderba re rwe i se , obwohl ganz in der Nähe Bomben fielen, 
gut ü b e r s t a n d e n hat . Allein schon wegen seiner ü b e r a u s qua l i 
tä tsvol len I n n e n a u s s t a t t u n g e n von Phi l ippe de La Guepiere 
und Nicolas Guibal ist die Soli tude zu den wenigen e rha l t enen 
Spi tzenwerken des Spätbarocks zu zählen. Als Herzog Carl 
Eugen von W ü r t t e m b e r g 1764 mit dem Bau begann, schwebte 
ihm al lerdings nur eine „maison de plaisance", eine f ü r den 
Augenblick gedachte großar t ige Ret ra i t e vor, die al lerhöch
stens ih ren E r b a u e r h ä t t e „ausha l ten" sollen. In der Tat w u r 
den schon wenige J a h r e nach Carl Eugens Tod 1793 die zahl 
reichen Fes t inbau ten des Sol i tudeparks , wie e twa das „Chine
sische Haus", das eine w a h r e Per l e gewesen sein muß, der 
„Lorbeersaa l" oder der b e k a n n t e Mars ta l l samt den Gär ten 
rest los beseit igt — wozu al lerdings auch die Franzosenschäden 
von 1796 und die al lgemeinen Zei t l äu f te kurz nach 1800 bei t rugen . 
Ähnlich wie diese Gar tenbau ten , w a r auch das Schloß n u r aus 
leichtem Mater ia l erstel l t worden : auf einem gemaue r t en 
Sockel mit verb lende ten A r k a d e n u n d Treppen ein F a c h w e r k 
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b a u (aus al lerd ings sehr s t a rken Eichenbalken, die m i t kle inen 
Mauer s t e inen ausger iegel t sind) u n d mit Fassaden aus ange
t r a g e n e m Stuck. Nur die Dächer aus b l au em Cauber Schiefer 
s ind dieselben wie bei einem Massivbau. Selbst die Dach
b a l u s t r a d e n w a r e n aus Holz, u n d die große, l ängs t v e r s c h w u n 
dene G a r t e n b a l u s t r a d e besaß plast ische G r u p p e n aus a r m i e r 
t em Stuck, die im Winte r durch Verschlage geschützt w e r d e n 
mußten . Diese Bauweise , die bei den L u s t h ä u s e r n der Zeit 
üblich w a r (eine A u s n a h m e macht das ganz in Haus te in aus 
g e f ü h r t e Seehaus Monrepos, 1760—1763 von La Guepiere) , 
h a t t e im Vere in mit der ungewöhnl ich expon ie r t en Lage der 
Soli tude zur Folge, daß eigentlich s tänd ig R e p a r a t u r e n no t 
wend ig w u r d e n ; n u r dem Umstand , daß sie im 19. Jh . als könig
liches Jagdschloß diente, v e r d a n k t die Sol i tude i h r e Erha l tung , 
w o f ü r von j ehe r große Mitte l a u f g e w e n d e t w e r d e n mußten . 
Ein Blick in die B a u a k t e n zeigt, daß die periodisch a u f t r e t e n 
den Schäden bis zum heu t igen Tage eigentl ich i m m e r die
selben waren , sei es an den Dächern, an der sehr empf ind 
lichen Ter ra s se oder im I n n e r n ganz besonders a m großen 
Deckenbild im Weißen Saal. 
Nachdem die goldenen Figu ren u n d Zierspangen auf der Kuppe l u n d 
die G a r t e n b a l u s t r a d e wohl schon bei der Auf lassung des P a r k s um 
1808 e n t f e r n t worden waren , w u r d e n ers te größe re R e p a r a t u r e n seit 
1819 u n t e r n o m m e n , als das Schloß von der königl ichen Bau und Gar
t end i rek t ion an die F i n a n z k a m m e r und dami t in die Obhut des Be
z i rksbauamts Ludwigsburg überging . Damals k a m es zu u m f a n g 
reichen R e p a r a t u r e n auch an den verb l i ebenen Nebengebäuden , den 
beiden Kava l i e r sbau ten u n d den anschl ießenden Pavi l lons (Dächer, 
Fenster , die damals im Gegensatz zum Schloß noch mit Bleisprossen 
versehen wurden , u. a.). Am Schloß selbst m u ß t e die Ter rasse mit den 

Treppen r epa r i e r t werden , wobei die Pla t t en z. T. n e u 
ver leg t und mi t ö l k i t t gedichtet w u r d e n . Am östlichen 
Pavi l lon w u r d e ein abgefau l t e s Stück Gesims e rneue r t , 
das Bleidach der Kuppe l w u r d e m i t „französisch Kreuz
blech" geflickt, das d a n n mi t „Silber ö l f a r b " eingestr i 
chen wurde . 
Eine wesent l iche V e r ä n d e r u n g des Äußeren e r 
f u h r die Soli tude 1833/34. Damals w u r d e n die 
hölzernen Dachba lus t r aden (vgl. Abb.) en t f e rn t , 
da sie morsch w a r e n u n d da durch das h in te r 
ihnen ve rborgene kompl iz ie r te Rinnensys t em 
i m m e r wieder Wasserschäden a u f t r a t e n . Dabei 
w u r d e n die Dächer übe r das Haup tges ims vor 
gezogen u n d mit einer einfachen Dachr inne 
abgeschlossen; die Dachneigung u n d dami t die 
Archi tek turs i lhoue t te w u r d e dadurch ve rände r t . 
An der Kuppe l beließ m a n Pfos ten u n d Schwei

Schloß Soli tude 1823 
Zustand nach A b n a h m e der Figuren und Spangen 
auf der Kuppe l und der Vasen auf den Dachbalu
s t r aden ; diese w u r d e n erst 1833/34 en t f e rn t . 
Kol. Stahlst ich von J . Ebner , S t u t t g a r t 
Bildarchiv StAfD Stu t tga r t 
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len der Balustrade und riegelte sie an Stelle der Baluster 
mit Backsteinen aus und verblendete sie in erstaunlichem 
Stilgefühl mit typischen La GuepiereRosetten in Stuck. Auch 
hier wurde das Dach vorgezogen. Nach der ganzen Aktion 
konnte für 958 fl Blei von den Rinnen verkauft werden. 1860 
wurden wiederum Dachschäden konstatiert, die sich u. a. auch 
am Plafondbild des Saals bemerkbar machten. Der Vorschlag, 
mit einem Kupferdach ein für allemal Abhilfe zu schaffen, 
wurde wegen der Kosten von 5000 fl nicht verwirklicht, da
durch wurde glücklicherweise ein charakteristischer Zug der 
Architektur bewahrt, wenn auch andererseits 1861/62 die 
Kuppel in Schiefer umgedeckt wurde. 
Vor hundert Jahren war das Interesse an dem Baudenkmal 
erstaunlich groß, immerhin war es die Zeit des zweiten Ro
koko, die selbst sehr verfeinert war und noch eher ein inneres 
Verhältnis zum Spätbarock haben konnte als die materieller 
eingestellte Gründerzeit. Ein sonst sehr sachlicher Bericht des 
Bezirksbauamts dieser Zeit schwingt sich zu der Bemerkung 
auf, daß „der wirklich schöne Bau des Schlosses, das in seiner 
Art einzig dasteht und gewiß zu den schönsten Monumenten 
des RococoZeitalters gehört", um damit eine sachgemäße und 
durchgreifende Instandsetzung zu begründen. 
Diese positive Haltung hatte auch ihre Kehrseiten: im Eifer 
sah man in dem damals neuen Baustoff Zement das Allheil
mittel für die Konservierung der empfindlichen Terrassen 
und Fassaden, obwohl noch jegliche Erfahrung damit fehlte, 
oder vielleicht gerade deswegen. 
S o w u r d e 1869 d e r „ Z e m e n t f a b r i k a n t " J . C h a i l l y m i t d e r E r n e u e r u n g 
d e r T e r r a s s e n u n d T r e p p e n b e t r a u t . P l a t t e n u n d S t u f e n w u r d e n a b 
g e n o m m e n u n d a u f e i n e r U n t e r f ü l l u n g a u s R o m a n z e m e n t  B e t o n e i n 
3 Z o l l s t a r k e r B o d e n u n d S t u f e n a u s P o r t l a n d z e m e n t a u f g e b r a c h t . D a ß 
d a b e i d i e i m S p ä t b a r o c k a m A u ß e n b a u ü b l i c h e n u n d a u c h a m S e e h a u s 
M o n r e p o s n o c h v o r h a n d e n e n p r o f i l l o s e n B l o c k s t u f e n v e r ä n d e r t w o r d e n 
w ä r e n , i s t b e i d e r h i s t o r i s c h g e t r e u e n H a l t u n g d e r Z e i t n i c h t a n z u 
n e h m e n . G l e i c h e r m a ß e n w u r d e n d i e F a s s a d e n d u r c h B i l d h a u e r D i e t t e r 
v ö l l i g e r n e u e r t . E r v e r s a h s i e m i t e i n e m Z e m e n t p u t z u n d g o ß d i e 
o r n a m e n t a l e n T e i l e , v o r a l l e m d i e P o r t a l e u n d F e n s t e r u m r a h m u n g e n , 
v ö l l i g n e u , a b e r g a n z g e n a u i n Z e m e n t n a c h . D i e s e A r b e i t e n , 1870 d u r c h 
d e n K r i e g v o r ü b e r g e h e n d u n t e r b r o c h e n , z o g e n s i c h b i s 1875 h i n . 1874/75 
w u r d e n d i e A u ß e n s e i t e n d e r T e r r a s s e n u n d T r e p p e n d u r c h K r u t i n a & 
M ö h l e n e u a n g e t r a g e n . B e i d e m g e d i e g e n e n h a n d w e r k l i c h e n K ö n n e n 
w u r d e s o t r o t z d e s v e r f e h l t e n M a t e r i a l s d i e a r c h i t e k t o n i s c h e S u b s t a n z 
i n o p t i m a l e r W e i s e ü b e r l i e f e r t . 
D a ß d e r Z e m e n t n i c h t r i c h t i g w a r , z e i g t e n s c h o n 1874 R i s s e u n d k l e i 
n e r e S c h ä d e n a n d e r T e r r a s s e . 1896 m u ß t e n d i e P f e i l e r u n t e r f a n g e n 
w e r d e n . I n n e u e r e r Z e i t s e t z t e s i c h d e r S t a n d p u n k t e i n e r A n w e n d u n g 
d e r o r i g i n a l e n M a t e r i a l i e n w e n i g s t e n s f ü r d i e B i l d h a u e r  u n d S t e i n 
m e t z a r b e i t e n w i e d e r d u r c h . 1925 w u r d e n 150 g e r a d e u n d 70 s c h r ä g e 
B a l u s t e r a u s M a u l b r o n n e r g r a u g e l b e m S a n d s t e i n a u s g e w e c h s e l t , 1931 
m u ß t e n d i e T e r r a s s e n g e d i c h t e t w e r d e n , 1937 w a r e n w e i t e r e B a l u s t e r 
u n d A b d e c k p l a t t e n a u s z u w e c h s e l n , 1957 w a r e n w i e d e r u m S i c h e r u n g s 
a r b e i t e n n o t w e n d i g . 1958 w u r d e n a n S t e l l e d e s Z e m e n t b o d e n s u n d d e r 
S t u f e n v o n 1869 P l a t t e n u n d S t u f e n d e r b e s s e r e n H a l t b a r k e i t w e g e n 
d o c h a u s K u n s t s t e i n v e r l e g t , d i e e t w a s h e l l a u s g e f a l l e n s i n d ; a u ß e r d e m 
z e i g e n d i e S t u f e n e i n N a s e n p r o f i l , d a s n i c h t v o r h a n d e n w a r . 

Die Veränderung der Außenhaut in Zement hatte zur Folge, 
daß sie nicht mehr in der alten Kalktechnik getüncht werden 
konnte. Nach Versuchen, die man 1872 mit einem Anstrich aus 
Schwarzkalk und Portland mit Wasserglas anstellte, entschloß 
man sich 1877 zu einem Ölfarbenanstrich, der 1903 erneuert 
wurde. Auch 1925 machte man die Erfahrung, daß Keimsche 
Farben auf dem Ölgrund nicht hielten, so daß man wieder 
dreimal Bleiweiß und zweimal matte Ölfarbe streichen mußte. 
1960 verwandte man dafür Passivol, eine Kunstharzdispersion, 

Schloß Solitude. Schäden im Bodengebälk des weißen Saales 
Zustand 1960 

D i e B a l k e n k ö p f e s i n d v i e l f a c h a b g e f a u l t , d i e B a l k e n s e l b s t d u r c h 
S c h ä d l i n g e z e r s t ö r t . Z u b e a c h t e n s i n d d i e g e s c h m i e d e t e n B o d e n n ä g e l 

u n d d i e S p r e u f ü l l u n g 

A u f n . S t a a t l . H o c h b a u a m t S t u t t g a r t I I 

Schloß Solitude. Plafondbild (Ausschnitt) von N. Guibal 
Zustand vor der Restaurierung 1938 
D e r f r e i l i e g e n d e S t u c k g r u n d s o w i e z a h l r e i c h e R e t u s c h e n s i n d g u t z u 
e r k e n n e n 

A u f n . S t A f D S t u t t g a r t 

die atmungsaktiv sein und wenig zum Verschmutzen neigen 
soll; sie hat sich bis jetzt gut gehalten. 
Neue Chemikalien wurden auch zur Erhaltung der Bausub
stanz eingesetzt. So wurden die Wände der Arkaden, deren 
äußere Reparatur noch aussteht, 1959 mit Wolamit H schwamm
saniert; sie wurden 1960/61 innen neu verputzt. Der Dachstuhl 
wurde 1956 mit Basileum F und zusätzlichen RofaImpfungen 
gegen Hausbock behandelt, 1957 folgte eine Flammschutz
behandlung mit Corbal F, 1958 wurde der bei den Impräg
nierungen durch Abheilen schlechter Stellen geschwächte 
Dachstuhl durch Schlaudern, Band und Winkeleisen ver
ankert und verklammert. Um den Dachstuhl zu entlasten, ist 
in Aussicht genommen, die Kamine innerlich abzubrechen 
und nur ihre architektonisch wichtigen Endigungen stehen
zulassen; ein Vorschlag, der auch schon 1898 gemacht wor
den war. 
Diese mehr oder weniger rein baulichen Maßnahmen erfolg
ten von je durch die zuständigen Bauämter. Von einzelnen 
Ausnahmen abgesehen, wurde das Staatliche Amt für Denk
malpflege erst seit den 1920er Jahren herangezogen, seine 
Vorschläge fanden zum Nachteil des Schlosses nicht immer 
Beachtung, erst seit 1954 das Hochbauamt Stuttgart II zu
ständig wurde, hat sich eine erfreuliche und fruchtbare Zu
sammenarbeit entwickelt. Gerade für die Behandlung der 
kostbaren Innenausstattung war ein sorgsames Vorgehen nach 
denkmalpflegerischen Grundsätzen dringend geboten. Die 
Schicksale des Deckenbildes von N. Guibal im Weißen Saal, 
dessen jüngste Restaurierung fast wie ein kleines Wunder an
mutet, mögen dies illustrieren. 
N i c o l a s G u i b a l , E r s t e r H o f m a l e r C a r l E u g e n s , h a t t e e i n e b e g r e i f l i c h e 
A b n e i g u n g g e g e n d i e e c h t e F r e s k o m a l e r e i u n d f ü h r t e d e s w e g e n s e i n e 
( j a a u c h n i c h t f ü r d i e D a u e r b e s t i m m t e n ) g r o ß e n D e c k e n b i l d e r i n e i n e r 
e i g e n e n T e c h n i k a u s . W i e s c h o n d a s I n v e n t a r v o n 1771 b e r i c h t e t , m a l t e 
e r a u f e i n e n S t u c k g r u n d . N e u e r e U n t e r s u c h u n g e n e r g a b e n a l s G r u n d 
e i n e n G i p s p u t z m i t g e l b l i c h g e t ö n t e m U n t e r p u t z , d i e M a l e r e i d a r a u f 
i n e i n e r f e t t e n , e t w a s ö l h a l t i g e n E m u l s i o n , d i e o f f e n b a r e i n e n w a c h s 
h a l t i g e n U b e r z u g b e s a ß . D u r c h v i e l f a c h e f a l s c h e B e h a n d l u n g m i t ö l 
r e t u s c h e n u n d Ö l f i r n i s s e n , d i e s t a r k d u n k e l t e n , l i t t d a s B i l d m i t d e r 
Z e i t , d a z u k a m e n d i e m i t g r o ß e r R e g e l m ä ß i g k e i t a u f t r e t e n d e n k l i m a 
t i s c h e n S c h ä d e n , d i e d i e F a r b s c h i c h t a b p l a t z e n l i e ß e n . 
D a ß G u i b a l s T e c h n i k v o n A n f a n g a n S c h w i e r i g k e i t e n m a c h t e , z e i g e n 
s c h o n z e i t g e n ö s s i s c h e A u s b e s s e r u n g e n s . N a c h e i n e m W e t t e r s t u r z 1820 
w u r d e d e r G a l e r i n s p e k t o r D a n n e r 3 a u f d i e S o l i t u d e g e r u f e n , d e r 
S c h ä d e n a m „ F i r n i s " f e s t s t e l l t e . 1821 e r f o l g t e d i e e r s t e b e k a n n t e R e 
s t a u r i e r u n g d u r c h A n t o n i o M a t t i , M a l e r u n d G i p s e r m e i s t e r i n S t u t t 
g a r t , d e r i n s e i n e m G u t a c h t e n z u n ä c h s t v o n k l e i n e n S p o r e n f l e c k e n (!) 
s p r a c h , d i e e r g l a u b t e , d u r c h R e i n i g e n u n d F i r n i s s e n b e h e b e n z u k ö n 
n e n . A u s d e r N ä h e d e s G e r ü s t e s m u ß t e e r j e d o c h s e i n U r t e i l d a h i n 
g e h e n d r e v i d i e r e n , d a ß d e r g a n z e P l a f o n d r e t u s c h i e r t w e r d e n m ü s s e . 
A b s t i c h e m ü ß t e n g e s c h e i b t (d. h . e i n n e u e r G i p s g r u n d g e m a c h t ) u n d 
e r g ä n z t , d a s ü b r i g e B i l d g e r e i n i g t , r e t u s c h i e r t u n d g e f i r n i s t w e r 
d e n , g l e i c h e r m a ß e n d i e z w ö l f N e b e n f e l d e r . D a m i t w u r d e m i t d e r 
S c h ä d i g u n g d e s B i l d e s a u s U n k e n n t n i s d e r T e c h n i k b e g o n n e n . 
1860 f i e l e n w i e d e r u m F e h l s t e l l e n a u f , d i e d e r H i s t o r i e n m a l e r K a r l 
S c h m i d t 4 u n t e r s u c h t e u n d z u n ä c h s t a b g e b l ä t t e r t e S t e l l e n u n d „ s c h i m 
m e l a r t i g e S t e l l e n " , d i e s i c h j e d o c h e n t f e r n e n l i e ß e n , f e s t s t e l l t e . W i e 
d e r u m e r s t a u s d e r N ä h e w u r d e d e r v o l l e U m f a n g d e s S c h a d e n s e r 
k a n n t : v i e l e s s t a n d a b u n d fiel b e i m B e r ü h r e n m i t d e m P i n s e l a b ; 
s t a t t z u ü b e r m a l e n , h ä t t e m a n f e s t i g e n u n d k o n s e r v i e r e n s o l l e n . 
S c h m i d t s c h l u g j e d o c h v o r , d e n „ M ö r t e l g r u n d " z u e r g ä n z e n u n d d i e 
„ p f l a s t e r a r t i g e n R e t o u c h e n " ( v o n M a t t i ) , d i e b e s o n d e r s d i e F l e i s c h  u n d 
L u f t p a r t i e n e n t s t e l l t e n , z u e n t f e r n e n , i m ü b r i g e n a b e r w i e d e r z u ü b e r 
m a l e n . D i e s e A r b e i t w u r d e i h m 1863 z u s a m m e n m i t d e m M a l e r H e r d t i e 5 
ü b e r t r a g e n . 1864 v e r g o l d e t e d e r V e r g o l d e r S c h w e n k d e n R a h m e n u m 
d a s D e c k e n b i l d . S c h m i d t r e s t a u r i e r t e a u c h d a s k l e i n e D e c k e n b i l d v o n 
G u i b a l i m A u r o r a z i m m e r . 
1892 w u r d e w i e d e r u m e i n e R e s t a u r i e r u n g d e s P l a f o n d s i n E r w ä g u n g 
g e z o g e n 6 , d e r e n g e n a u e r U m f a n g n i c h t n ä h e r b e k a n n t i s t 7 . E i n e u n 
s a c h g e m ä ß e U b e r m a l u n g 1924 d u r c h z w e i G e r l i n g e r M a l e r m e i s t e r 
w u r d e a u f E i n s p r u c h d e s A m t e s e i n g e s t e l l t s. 1937 z e i g t e n s i c h w i e d e r 
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S c h l o ß S o l i t u d e . D e t a i l a u s d e m A s s e m b l e e z i m m e r 
Z u s t a n d A p r i l 1955 

Deutlich sichtbar werden vor allem die Schwitzwasserschäden 
auf dem blau gefaß ten G r u n d 

Aufn . Klaiber 

Schäden, f ü r die Gutachten von Prof . H. Wagner , Leiter des f a r b 
technischen Ins t i tu ts der damal igen Kunstgewerbeschule , und von 
Res taura tor H. Manz vorl iegen. Ers te Zus tandspho tograph ien zeigen 
das typische Bild der Schäden (Abb.). Die Gutachten s t immen im 
B e f u n d überein , weichen aber in der Therap ie vone inander ab. 
Wagner empfiehlt eine G rund i e ru n g mit elastischem Nitrozel lulose
lack und Ergänzungen „mit einer guten s tandölha l t igen Ölfarbe", 
w ä h r e n d Manz, nach den1 Sicherungen und Ergänzungen des Gips
grundes, natür l ich in der al ten Technik, r icht iger die Ergänzungen 
in Harzwachsfa rben mit einer Schutzschicht aus r e inem gebleichtem 
Bienenwachs vorschlägt. Den A u f t r a g b e k a m dann a u f g r u n d seines 
güns t igeren Angebots Res taura to r K. J. Mayer, Neuhausen , der ihn 
1938 aus füh r t e . 1948 zeigten sich wieder Feucht igkei tsschäden, die Manz 
als Pilzschäden beschreibt . 1949 w u r d e der Bi ldhauer und Maler G. J ä 
ger, Solitude, mit der Arbei t der Behebung be t rau t , bei der Prof . 
v. Graeveni tz b e r a t e n d mitwi rk te . 
Nicht zuletzt durch neuer l iche kl imat ische Einwi rkungen w u r d e in den 
50er J a h r e n eine neue Res tau r i e rung notwendig , die 1959 mit den n u n 
zur Ver fügung s tehenden Mitteln Res taura to r Fr. Rieber , Blaubeuren , 
von Grund auf und nach den neues ten Erkenn tn i s sen der Farb techn ik 
v o r n e h m e n konnte . 
Das äußere Bild war das übliche9 . „Die Malschicht wies besonders in 
den dunk len Stel len unzähl ige Blasen auf. Die Blasen waren tei lweise 
aufgebrochen und der bräunl ichweiße S t u c k u n t e r g r u n d war an vielen 
Stel len sichtbar. In manchen Bildpar t ien ha t t e sich die obers te Putz 
schicht in 3 bis 5 m m Stä rke vom U n t e r g r u n d gelöst und hing bauchig 
gewölbt nach un ten in Flächen bis V« Ausdehnung . Große, meist 
geradl inig ve r l au fende Spannungsr i s se durchzogen das Gemälde." 
Außerdem ents te l l ten nachgedunke l t e Retuschen das Bild; Rieber 
stel l te mindes tens fünf Res tau r i e rungen fest , was genau mit den 
Archival ien übere ins t immt . Besonders s törend w i r k t e überd ies ein 
s ta rk vergi lb ter glänzender Ölfirnis, der „der Malerei jegliche Leichtig
kei t und kolorist ischen Reiz nahm". 
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Aufn . Klaiber 
S c h l o ß S o l i d u t e . B o i s e r i e n i m A u r o r a z i m m e r 

Z u s t a n d A p r i l 1955 
Zu beachten sind die s t a rken Risse in den P a n n e a u x 

Rieber legte die Originalmalere i f re i , indem er alle Überma lungen 
abnahm. Dabei k a m e n auch gu te rha l t ene Origina lpar t ien und of fen
sichtlich zeitgenössische Ausbesserungen wieder heraus , die beibehal 
ten wurden . Lose Pu tzpa r t i en w u r d e n gefest igt , größere Stücke zusätz
lich verschraubt , ebenso der P u t z g r u n d ergänzt . F ü r die Retuschen 
w u r d e eine sehr magere , dem Oberf lächencharakter der Orig ina l fa rbe 
sehr ähnliche Ölfarbe ve rwand t . Außerdem erhiel t das Bild ..einen 
dünnen , wachshal t igen Schlußüberzug, der der Oberfläche einen Schutz 
bieten soll gegen die Tempera tu r schwankungen" . 
E s i s t z u h o f f e n , d a ß d a m i t d a s B i l d , d a s w i e d e r s e i n e a l t e , 
e t w a s k ü h l g e s t i m m t e K l a r h e i t u n d L e u c h t k r a f t e r h a l t e n h a t , 
d u r c h d i e s e t e c h n i s c h r i c h t i g e B e h a n d l u n g f ü r d i e n ä c h s t e n 
J a h r z e h n t e g e s i c h e r t i s t . 
E i n w e i t e r e s K a p i t e l f ü r s ich b i l d e t d i e R e s t a u r i e r u n g s g e 
s c h i c h t e d e r h ö c h s t q u a l i t ä t s v o l l e n I n n e n a u s s t a t t u n g e n , v o r 
a l l e m d e r d e r R ä u m e m i t B o i s e r i e n . 
D i e P l ü n d e r u n g e n v o n 1796 h a t t e n i m S c h l o ß i m w e s e n t l i c h e n 
n u r B e z u g s s t o f f e b e r ü h r t . 1821 n a h m M a t t i i m M u s i k z i m m e r , 

. i m A s s e m b l e e z i m m e r u n d i m V o r z i m m e r g e r i n g f ü g i g e R e p a 
r a t u r e n v o r . 1873 w u r d e n d i e B ö d e n e i n s c h l i e ß l i c h d e s I n t a r 
s i e n b o d e n s i m M a r m o r s a a l v o n S c h r e i n e r W . B e y e r , L u d w i g s 
b u r g , g e r i c h t e t ; e r b o t n o c h k o l o r i e r t e R i s s e d a z u v o n s e i n e m 
A h n e n J o h a n n G e o r g B e y e r a n , z u d e r e n E r w e r b m a n s i ch 
j e d o c h n i c h t e n t s c h l i e ß e n k o n n t e 1 0 . G l e i c h z e i t i g w u r d e n h e l l 
g r a u e Ü b e r z ü g e a n g e s c h a f f t u n d 1874 f ü r 250 fl D r a p e r i e n i n 
„ d e m C h a r a k t e r d e r e i n z e l n e n Z i m m e r e n t s p r e c h e n d e n S t o f 
f e n " e r w o r b e n . 1925 w u r d e n n e u e V o r h ä n g e f ü r 3000 M a r k g e 
k a u f t , a u f d i e m a n b e i d e n j ü n g s t e n H e r s t e l l u n g s a r b e i t e n v o r 
l ä u f i g v e r z i c h t e t e , d a g u t e S e i d e n s t o f f e n i c h t g a n z b i l l i g s i n d ; 

XüSS» 

:& 

n u r d i e S i t z m ö b e l e r h i e l t e n B e z ü g e a u s e n t s p r e c h e n d e n S t i l 
s t o f f e n . 
Der weiße Stuck des Saals w u r d e 1863 von H o f s t u k k a t o r H o f f m a n 
r e s t au r i e r t ; er ha t t e auch die plast ischen Verz ie rungen wieder herzu
stellen, was er o f f e n b a r nicht volls tändig d u r c h f ü h r t e . Der Anschlag 
d a f ü r be t rug einschließlich der e rwe i t e r t en Res t au r i e rung des Pla fonds 
2530 fl, eine sehr beachtl iche Summe. 
Im Weißen Saal b e f a n d e n sich zwei große, u n g e f ä h r 12' h o h e eiserne 
Säulenöfen , die m a n auf ä l t e ren Abbi ldungen noch sehen kann , da sie 
erst 1896 e n t f e r n t u n d i h re Nischen den übr igen angegl ichen w u r d e n . 
1952 w u r d e d e r w e i ß e S t u c k u n d d e r S t u c k m a r m o r d e r S ä u l e n 
i m W e i ß e n S a a l d u r c h F a . H . E n z v o n d e n v e r s c h i e d e n e n 
Ü b e r t ü n c h u n g e n f r e i g e l e g t . D i e s e M a ß n a h m e w u r d e s o g l e i c h 
w i e d e r h i n f ä l l i g g e m a c h t , a l s g e g e n d e n a u s d r ü c k l i c h e n E i n 
s p r u c h d e s D e n k m a l a m t s e i n e S t u t t g a r t e r M a l e r f i r m a , d i e d e n 
S t u c k m a r m o r a u c h n o c h m i t G l a s p a p i e r a b r i e b u n d so s e i n e 
O b e r f l ä c h e b e s c h ä d i g t e , d e n g a n z e n S a a l , e i n s c h l i e ß l i c h d e r 
F i g u r e n a u f d e m G e s i m s , m i t M e b r a n i t , e i n e m K u n s t s t o f f 
b i n d e r , s p r i t z t e (!). D a d e r B i n d e r k a u m m e h r z u e n t f e r n e n 
i s t , w i r d d i e s n o c h m a n c h e n K u m m e r b e r e i t e n . 
H e f t i g e D i s k u s s i o n e n g a b e s a u c h ü b e r d i e A r t , d i e g e f a ß t e n 
H o l z v e r k l e i d u n g e n d e r R o k o k o r ä u m e z u b e h a n d e l n . D a b e i 
s t a n d e n s i ch d i e V e r f e c h t e r m o d e r n e r F a r b t e c h n i k e n d e n V e r 
t e i d i g e r n d e r j a h r h u n d e r t e l a n g e r p r o b t e n u n d b e w ä h r t e n 
O r i g i n a l t e c h n i k e n g e g e n ü b e r , o b w o h l e s b e i e i n e m D e n k m a l 
u n d g a n z b e s o n d e r s b e i e i n e m d i e s e n R a n g e s k a u m d e r a r t i g e 
K o n t r o v e r s e n g e b e n d ü r f t e . 
B e i d e n I n n e n a r b e i t e n v o n 1895/96 w a r e n M u s i k  u n d A s s e m 
b l e e z i m m e r f ü r 1800 M a r k ü b e r h o l t w o r d e n . D a s k r ä f t i g e r e 
G e l b u n d d a s s t a r k e B l a u , d a s d i e s e R ä u m e b i s 1955 z e i g t e n , 
d ü r f t e a u s d i e s e r Z e i t g e s t a m m t h a b e n . N a c h d e m K r i e g e 
w u r d e e i n e R e s t a u r i e r u n g d e r I n n e n r ä u m e , w i e d e r u m i n 
e r s t e r L i n i e w e g e n d e r S c h ä d e n d u r c h k l i m a t i s c h e E i n w i r k u n 
g e n , d i e d i e s t a r k e n T e m p e r a t u r s c h w a n k u n g e n m i t s i c h b r i n 
g e n , u n e r l ä ß l i c h . 
Selbst die schweren Eichenta fe ln w a r e n vielfach gerissen u n d die Ver
go ldungen und F a r b f a s s u n g e n e n t w e d e r durch die Feucht igkei t von 
i nnen abgedrück t oder di rek t durch Schwitzwasser beschädigt w o r d e n 
(vgl. Abbi ldungen) . Bei den damals zur V e r f ü g u n g s t ehenden Mitteln 
w u r d e zunächst mit kle inen Räumen , wie dem Schre ibkab ine t t und 
der Bibl iothek, begonnen . 
Im Gegensatz zum D e n k m a l a m t v e r t r a t e n Prof . H. Wehlte, Lei ter des 
Ins t i tu t s f ü r Technologie der F a r b e n an der Stu t t ga r t e r Akademie , 
und die Malerf i rma T r a u t w e i n den S t a n d p u n k t , daß m a n h e u t e besser 
m o d e r n e Farb t echn iken a n w e n d e n w ü r d e (Wehlte: m o d e r n e Kuns t 
harzdispers ion, T r a u t w e i n : Schleiflack), obwohl m a n sich eingestand, 
daß es ke inen Anstr ich gäbe, der die a b n o r m e Bewegung des Grundes 
ü b e r b r ü c k e n würde . Die mit den al ten Techniken v e r t r a u t e n Res tau ra 
to ren W. H a m m e r , Ulm, und H. Manz, Stu t tga r t , s t immten mit dem 
Amt übere in , daß auf alle Fäl le n u r eine Behand lung in der originalen 
Technik in Frage k o m m e n kann , wie dies auch sonst in der Denkmal 
pflege selbs tvers tändl ich ist u n d mit Erfo lg prak t i z i e r t wird . F a r b 
mus te r in moderne r Technik schieden dann schon aus ästhet ischen 
G r ü n d e n aus. I m m e r h i n w u r d e 1952 im Vorz immer die alte Fassung 
e n t f e r n t u n d eine ö l f a r b g r u n d i e r u n g aufgebrach t , vermut l i ch f ü r eine 
Schleif lackfassung. Die Fassungen im Schre ibkabine t t und in der 
Bibl io thek h a b e n sich nicht gut gehal ten . Äußere U m s t ä n d e v e r h i n 
der ten glücklicherweise die wei t e re A u s f ü h r u n g , und als dann 1954 
die V e r a n t w o r t u n g f ü r die B a u m a ß n a h m e n an das Hochbauamt Stu t t 
gar t II überging , k o n n t e n seit 1955 die R o k o k o r ä u m e der Soli tude fach
gemäß ins tandgese tz t werden . 
M u s i k  u n d A s s e m b l e e z i m m e r w u r d e n v o n H . M a n z , d e r 
M a r m o r s a a l u n d d a s A u r o r a z i m m e r v o n W . H a m m e r ü b e r 
n o m m e n , D . v . S c h o l l e y a r b e i t e t e i m S c h l a f z i m m e r u n d i m 
R o t e n B i l d e r k a b i n e t t . D a b e i w u r d e n e i n m a l d i e o r i g i n a l e n 
V e r g o l d u n g e n f r e i g e l e g t u n d m i t S c h e l l a c k k o n s e r v i e r t , B r o n 
z i e r u n g e n , d i e s e h r z a h l r e i c h w a r e n , e n t f e r n t u n d F e h l s t e l l e n , 
n a c h d e r H e r s t e l l u n g d e r S t u c k  u n d H o l z o r n a m e n t e , v o n 
G r u n d a u f w i e d e r n e u v e r g o l d e t u n d e i n g e s t i m m t . E b e n s o 
w u r d e n d i e D e c k e n f r e i g e l e g t u n d i n K a l k t e c h n i k n e u g e f a ß t . 
D i e B o i s e r i e n , d i e d u r c h d e n S c h r e i n e r v e r l e i m t u n d z. T. 
a u c h m i t S c h w a l b e n s c h w ä n z e n z u s a m m e n g e h a l t e n w e r d e n 
m u ß t e n , w u r d e n v o m B i l d h a u e r e r g ä n z t u n d i n d e r a l t e n 
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Schloß Solitude. Vorzimmer 
Detail der Stuckkehlung 
Zustand 1955 
Aufn . Klaiber 

Kaseintechnik erneuert, meist jedoch von Grund auf neu ge
faßt. An ihnen fehlt nur ein gebürsteter Wachsüberzug, der 
noch nachgeholt werden sollte. Die bildhauerischen Ergänzun
gen in Holz und Stuck nahm J. Wolfsteiner, Hüttlingen, vor. 
Eine Schilderung der einzelnen Maßnahmen ginge über den 
Rahmen dieses Berichtes. Immerhin muß noch erwähnt wer
den, daß bei den Restaurierungsarbeiten der Rokokoräume 
unvorhergesehene Störungen eintraten, die sie so lange hin
auszögerten. Einmal erwiesen sich die Schäden vom Gerüst 
aus — wie es ja immer schon war —• als größer, wie vermutet. 
Vor allem brachte der Erhaltungszustand des Stucks und der 
Vergoldungen unliebsame Überraschungen. Ein Wettersturz 
am 2. Februar 1956 richtete Schäden während der Arbeit an. 
Als 1956 ein Restaurator in den Boden des Schlafzimmers 
einbrach, stellte sich heraus, daß die Bodenbalken sehr schad
haft waren. Ihre Köpfe waren durch eindringendes Wasser 
von der Terrasse vielfach abgefault, außerdem waren sie von 
Anobien befallen. So wurden umfangreiche Reparaturen im 
westlichen Pavillon, aber auch im Weißen Saal (vgl. Abb.) 
notwendig. Zugleich wurde das Parkett instandgesetzt und 
?um Teil, so im Saal, ganz erneuert; natürlich in der alten 
Form. Auch der kostbare Intarsienboden im Marmorsaal wurde 
durchgreifend wiederinstandgesetzt durch O. Rapp, Vaihin
gen; trotz der Versiegelung drohen ihn jedoch die Pfennig
absätze der Besucherinnen bei Empfängen zu zerstören. 
Neben diesen Arbeiten mußten auch fehlende Stücke der festen 
Ausstattung ergänzt werden. So fertigte Fa. H. Enz 1952 einen 
Kamin für das Vorzimmer, 1956 zwei Kamine für das Musik
zimmer und einen für das Schlafzimmer in Kunstmarmor 
nach den originalen Vorbildern an. In den Rokokozimmern 
fehlten seit dem frühen 19. Jahrhundert sämtliche Surporten
bilder, die als farbliche Akzente an sich sehr wesentlich in 
den in sich einförmigen (gold plus einem zartgebrochenen 
Farbton) Dekorationen sind. 
Soweit wie möglich w u r d e n aus den Depots Landschaf t sb i lde r von 
Adolf Fr iedr ich Harper , der seinerzei t die S u r p o r t e n gemal t hat te , 
wieder in die l ee ren Felder eingesetzt ; im Vorz immer f a n d e n Allego
r ien auf Fächer der Carlschule von Guibal Schülern Verwendung . 
Über den K a m i n e n des Marmorsaa l s k o n n t e n 1961 die beiden Reliefs 
„le si lence" u n d „la medi ta t ion" , zwei H a u p t w e r k e des belgischen Hof
b i ldhaue r s in Stu t tga r t , Franco i s Lejeune , wieder aufges te l l t werden , 
nachdem Bi ldhauer E. C. TJnkauf die Kriegsschäden, die sie im Stu t t 
ga r t e r Neuen Schloß er l i t ten , behoben hat te . Die Marmor re l i e f s w a r e n 
noch im 18. Jh . nach H o h e n h e i m ve rb rach t w o r d e n und se i tdem durch 
gut gemal te L e i n w a n d a t t r a p p e n ersetzt gewesen. 
Außerdem waren zahlreiche Spiegel der Panneaux und der 
Füllungen im Musikzimmer, die seit langem fehlten, wieder 
zu ergänzen; alte Spiegel wurden nach Möglichkeit beibehal
ten, auch wenn sie ein paar Flecken zeigen, da sie wesentlich 
schöner sind als die technischexakten neuen. Auch die herr
lichen Kristallüster wurden ergänzt. Das Mobiliar, meist aus 
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Depots —• nur wenige Stücke lassen sich als originale nach 
den Rissen La Guepieres identifizieren •—• wurde instand 
gesetzt, die Sitzmöbel wurden neu überzogen. Das Württem
bergische Landesmuseum, das die museale Leitung der Soli
tude hat, wirkte dabei stets mit und stellte auch das Porzel
lan zur Verfügung, das auf Kaminen und Konsoltischen einen 
Eindruck von der genau bekannten ursprünglichen Ausstat
tung mit Ludwigsburger und Meißener Porzellan vermitteln 
soll, die sich natürlich aus naheliegenden Gründen nicht mehr 
rekonstruieren läßt. 
Aus diesem Überblick über fast anderthalb Jahrhunderte 
Restaurierungsgeschichte der Solitude ergeben sich für die 
weitere Pflege des Denkmals wichtige Erkenntnisse. Eine der 
Hauptforderungen muß es sein, bei dem gerade hier mühsam 
erkämpften Prinzip zu verharren, nur mit denkmalpflegerisch 
richtigen Mitteln zu arbeiten, d. h. so weit wie möglich in den 
originalen Techniken zu restaurieren; dies ist, wie auch die 
hier dargelegten Erfahrungen gezeigt haben, die einzige gang
bare Methode. Auf neue chemische Mittel kann allerdings in 
besonderen Fällen, wie bei den genannten Imprägnierungen, 
nicht verzichtet werden, ebenso hat die neue Zementfassade 
der 1870er Jahre eine Änderung der Außenbehandlung er
zwungen, die heute anstatt mit Ölfarbe zweckmäßigerweise 
mit einem Binder durchgeführt werden kann; selbstverständ
lich wäre auch hier an sich eine Kalktünche vorzuziehen, nicht 
zuletzt aus ästhetischen Gründen. 
Eine zweite Forderung ist die, endlich die starken klimatischen 
Schwankungen auszuschalten, sonst werden auch die jüng
sten, sehr kostspieligen Restaurierungen wieder angegriffen 
und zerstört werden, wofür sich leider schon allererste An
zeichen zeigen. Immerhin wurde ein erster Schritt dazu durch 
die Schließung der Kamine und die sorgfältige Dichtung der 
großen Fenstertüren getan. Darüber hinaus muß jedoch un
bedingt eine elektrische Notheizung eingerichtet werden, 
deren Funktion früher die großen Öfen im Saal übernommen 
hatten. Sie soll automatisch die Spitzen der Klimaschwankun
gen, die vor allem bei Nacht auftreten, besonders bei den sich 
so katastrophal auswirkenden Wetterstürzen, nach denen 
buchstäblich das Wasser an den Wänden herunterläuft (es 
wurde außerdem schon Rauhreif im Innern beobachtet!), 
coupieren und das Innenklima mäßig ausgleichen. Eine stär
kere Beheizung ist weder erforderlich noch überhaupt zweck
mäßig, da Stuck und Boiserien ein „natürliches", mit den 
Jahreszeiten gehendes Klima erfordern, während etwa eine 
Dampfheizung, wie sich in den Attikazimmern des Ludwigs
burger Schlosses gezeigt hat, auf die Dauer ungemein zerstö
rend wirkt (Panneaux reißen, Stuck dörrt aus). Nur durch eine 
solche Notheizung kann die Solitude, die ein Kunstwerk von 
so hohem Rang ist und jährlich von Tausenden (zu dem seit 
1902 unveränderten Eintritt von 30 Pfennigen) besucht wird, 
der Nachwelt weiterhin erhalten werden; ganz abgesehen von 
den großen Summen, die in sie investiert wurden, allein in 
den Jahren 1840 bis 1891 waren es 139 000 Goldmark, um von 
den heutigen Zahlen ganz zu schweigen. 
A n m e r k u n g e n : 
1 Der Bericht b e r u h t auf den B a u a k t e n im Staatsarchiv Ludwigsburg , 

beim Hochbauamt Stu t tga r t II und beim Staat l . Amt f ü r Denkmal 
pflege Stu t tga r t . Uber die Baugeschichte der Soli tude vgl. H. A. Klai
be r : Phi l ippe de La Guepiere , Stu t tga r t 1959, und H. A. Klaiber : Amt
licher F ü h r e r von Schloß Solitude, Stu t tga r t 1961. 

2 Lt. Res taur ie rungsber ich t der Arbe i t en von 1959 von Fr . Rieber . 
3 Vgl. ThiemeBecker ; tä t ig als Stil leben, Blumen und Früchtemaler , 

Kopist u n d Res tau ra to r um 1823—1847. 
4 Vgl. ThiemeBecker ; Schüler von Joh . Got thard Müller, Pe te r Cor

nelius, Ingres, L e h r e r an der Stu t tga r t e r Kunstschule . 
5 Vermut l ich Gustav Herdt ie , geb. 1835 — ?, er war bis 1859 auf der 

Kunstschule u n d sicher ein Schüler von K. Schmidt; vgl. Thieme
Becker. 

6 Mündlich durch Landeskonse rva to r Prof . Dr. Schmidt : es f inden sich 
ke ine A k t e n darübe r . 

7 In Bericht vom 30. Oktober 1924 werden große Ubermalungen ve rmut 
lich der 90er J a h r e e rwähn t , die sehr schlecht ausge füh r t worden seien. 

s Lau t Bericht vom 30. Oktober 1924 w a r diese „Renovation" leider 
schon sehr fo r tgesch r i t t en ; die wei te re Uberma lung der äl teren 
Res tau r i e rungen k o n n t e wenigs tens ve rh inde r t werden . Die Über
ma lungen von 1924 sind genau fes tgeha l ten . 

o Bericht Fr . Rieber (siehe Anm. 2). 
io P r o b e n w u r d e n jedoch später bei H. Dolmetsch, Stu t tga r t 1891, fa rb ig 

abgedruck t : vgl. B. P f e i f f e r in : Herzog Kar l Eugen und seine Zeit, I, 
767, Anm. 88. 

Schloß Solitude. Schreibkabinett 
Detail einer Panneauxfüllung 
In seiner klaren , r a f f i n i e r t vere in fach ten Art 
sehr typisch f ü r die Hal tung La Guepieres 
Aufn . Klaiber 
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