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ZWEI NEUE BAUTEN VON OBERBAUDIREKTOR
FRITZ SCHUMACHER, HAMBURG •  17 A b b ild u n g e n

E r w e i t e r u n g s b a u  d e s  Z i v i l j u s t i z -  

g e b a u d e s  i n  H a m b u r g .

In  Hamburg ist das Justizwesen am Holsten- 

platz in  drei Gebauden zentralisiert. Das erbringt 

Vorteile, die man nicht aufgeben wollte, ais in- 

folge einer stetigen Mehrung der Geschafte ein 

groBer Neubau fiir die Ziviljustiz notig wurde.
Man beschloB, ihn riickwarts an das schon vor- 

handene Gebaude anzufiigen, wo die Wallanlagen 

eine praktisch kaum ausgenutzte Stelle zeigten. 

Es war unmoglich, auch nur andeutungsweise den 

Stil des vorhandenen Bauwerks, eine reich m it 

Werkstein arbeitende malerische deutsche Re- 

naissance, anklingen zu lassen. Aber nicht nur

aus diesem stilistischen Grund, sondern auch des- 
halb, weil die GeschoBhohen des alten Gebaudes 

so reichlich bemessen sind, daB man im Neubau 

innerhalb der gleichen Hauptgesimshóhe fiinf 

statt drei Geschosse entwickeln konnte, also 

einen vbllig anderen baulichen Organismus bekam. 

Da zur Befriedigung des bestehenden Bedarfs 

9500 qm Nutzflache verlangt waren, ist noch ein 

sechstes vollig einwandfrei ausnutzbares Unter- 
geschoB gewonnen dadurch, daB nach den An- 

lagen hin das abfallende Gelande ausgenutzt 

wurde und im Hof vertieft liegende Teile ange- 

ordnet sind, auf dereń Rasenflachen die Fenster 

dieses Untergeschosses blicken. tlber den sechs
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Vollgeschossen (GeschoBhohe 3,70 m) ist noch 
ein 2 m hohes AktengeschoB vorhanden.

Durch diese intensive Ausnutzung des Platzes 
gelang es, in dem Bauwerk Amtsgericht, Land- 
gericht und Grundbuchamt unterbringen zu kón- 
nen. Das Grundbuchamt nimmt dabei die Mitte 
des Baukorpers ein. Yierzehn Abteilungen des 
Grundbuchamts, die jedesmal aus einer Gruppe 
von Sitzungszimmern, Richterzimmer, Kanzlei 
und feuersicherem Aktenraum bestehen, sind um

eine groBe durch drei Geschosse gehende Halle 

gruppiert, die ais Beleuchtungskórper der tiefen 
Baumasse dient. Ohne Front in Anspruch zu 
nehmen, beleuchtet sie lange Korridorstrecken 
und das Haupttreppenhaus, das sich frei nach 

dieser Halle hin óffnet. Die Halle zeigt die 
Eisenbetonpfeiler ihrer Konstruktion, zwischen 

die farbige keramische Briistungen gestellt sind. 
Auch der Brunnen, der die Mitte ziert, ist kera- 

misch, Bildhauer Richard K u o h l  (Abb. S. 41).
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E in g a n g s - und T re p p e n s e ite  vo n  d e r  
H a lle  d e s  G ru n d b u c h a m te s  (W a r te h a lle )

Zwei an den Ecken des polygonalen 

Baukórpers belegene weitere Treppen- 
hauser vermitteln den iibrigfen Yerkehr 
im Hause, der durch Paternoster, Akten- 
und Lastenaufziige unterstiitzt wird.

Der, Fliigel des Landgerichts zeigt im 
Erdgeschol3 den Prasidialbetrieb. In  den 
Obergeschossen sind 8 Sitzungssale, je 16 
Raume fiir die Yorsitzenden der Kammern, 
9 Kanzleien und die iibrigen Biiroraume 
vorhanden. Der Fliigel des Amtsgerichts 
enthalt ebenfalls den Prasidialbetrieb im 
ErdgeschoB, dann folgen 5 Sitzungssale, 13 
Raume fiir Richter und 34 weitere Dienst- 
raume. In  diesem Bauteil sind ferner die 
neue Telephonzentrale fiir den ganzen Bau- 
komplex, eine Reihe von Raumen fiir 

die Anwalte (ausgestattet von Baurat 
R i e d e 1) und im Keller ein Kantinen- 
betrieb untergebracht. Das Gebaude, das 

mit Warmwasser beheizt wird, ist an die 
Fernheizung angeschlossen.

Fiir den Bau wurden 2 911 000 RM be- 
willigt (mit Nebenarbeiten im Altbau 

3 045 000 RM). Er wurde Ende 1927 be- 

gonnen und Mitte 1930 in Benutzung ge- 
nommen. Die Ausfiihrung lag in den 

Handen der 4. Hochbauabteilung (Ober- 
baurat E b e 1 i n g) unter besonderer Fiih- 

rung von Baurat R i e d e 1, nach dem Ent- 

wurf und den Einzelzeichnungen des Ober- 

baudirektors Fritz S c h u m a c h e r .  —
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B ru nn en in d e r  H a lle  d e s  G ru n d b u c h a m te s , B ild h a u e r R ic h a rd  K u d h l, H am b u rg
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Y o l k s s c h u l e  a u d e r  M a r i e  n t h  a l e i  Aber nicht das allein gibt ihr eine besondere
St r a B e i n  H a m b u r g .  Stellung, sie ist zugleich der erste Reprasentant

Durch die staatliche Hamburger Bautatigkeit eines neuen Typus. Das tritt hervor in neuen 
zog sich vor dem Kriege eine ununterbrochene Eigentumlichkeiten des Programms und in neuen 

Kette von Yolksschulbauten; jedes Jahr brachte Eigentumlichkeiten des architektonischen Aus- 

in der Regel zwei. Diese Kette wurde durch den drucks.
Krieg abgerissen, aber nicht nur das, —  auch ais Das Programrn, nach dem die Schule erbaut 
man nach dem Kriege wieder in normale bauliche ist, zeigt noch nicht die volle Ausbildung, die ihm 
Verhaltnisse einlenkte, —  ergab der Geburten- inzwischen Senat und Biirgerschaft gegeben haben, 

riickgang fiir einen betraclitlichen Zeitraum ein noch fehlt der groBe Gemeinschaftssaal, den die 
geringeres Aufgebot neuer schulpflichtig wer- spateren Schulen besitzen. Aber im iibrigen sehen 
dender Kinder, so daB der Yolksschulbedarf eine wir die neuen Forderungen erfiillt: nicht nur die 

Zeitlang nicht in alter Weise hervortrat. Werkklassen sind vorhanden, sondern auch die
In  dieser Ubergangszeit sind noch einige Volks- Raumfolgen fiir die naturwissenschaftliche Lehre, 

schulen entstanden, dereń Projekte vor dem Chemie, Physik, Biologie, sind voll ausgebildet. 
Kriege entworfen waren, die Schulen an der Gesangsaal, Vorfiihrungsraum, vergróBerte Biblio- 
Ahrensburger StraBe und an der Klaus-Groth- theken, ein Kindergarten sind vorgesehen. Die in 

StraBe —  ein weiteres, dem Neuen bereits sich den AusmaBen gewachsene Turnhalle hat Duschen 
naherndes, Zwischenglied bildet die Schule am und Garderoben, vor allem aber ist ein zweiter 
Langenfort. —  Dann aber begann ein ganzes Turnraum in Gestalt eines Gymnastiksaales, der 
Heer von Yolksschulprojekten aufzumarschieren. mit eigenen Duschen und Garderoben ausgestattet 
Die Kinder der Nachkriegsehen meldeten sich bei ist, ausgefiihrt.
der Oberschulbehórde, und die Oberschulbehórde Aber nicht nur die Raume sind gewachsen, son-
fing an, ihnen im groBen Stil die Statte zu be- dem auch das Mobiliar und die ganze Ausstattung 
reiten: Im Jahre 1928 wurden von Senat und haben sich verandert. Insbesondere sind die neuen
Biirgerschaft 10 neue Schulen bewilligt, im Jahre Forderungen beriicksichtigt, welche an die Bau- 

1929 die gleiche Anzahl. behorde gestellt sind in bezug auf FuBboden-
Von dieser groBen Aussaat ist die Schule an der gestaltung und Doppelfenster.

Marienthaler StraBe die erste Ernte. Um gegeniiber diesen vielen neuen Anforde-

72,62
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V O L K S S C H U LE  
A N  DER  

M A R IE N T H A L E R  
STR A SSE
A R C H IT E K T  

O B E R B A U D IR E K TO R  
FR ITZ S C H U M A C H E R  

H A M B U R G

E in g an g  und  
T re p p e n h a u s  

am  N o rd fIO g e l

rungen an Raum und an Qualitat die Kosten der 

Schule moglichst niedrig zu halten, muBte man 
die knappste Form der baulichen Gestaltung an- 

slreben. Das fiihrt zu einer Aufgabe alles unge- 
nutzten Dachraumes, den das Steildach notwen- 

digerweise m it sich bringt. Nur der durch das 
Programm verlangte Raumkubus wird geschaffen. 

Das Aufgeben des Steildaches ermóglicht aber 

weiter ein starkeres Konzentrieren der Raume im 

GrundriB. Da der Gesichtspunkt der Entwick- 

lungsfahigkeit eines geraden Daches wegfallt, kann 

man die Baumassen zu breiten Kórpern zusammen- 

drangen, iiber denen ein Steildach gar nicht oder 

nur in iibermaBiger Hóhe entwickelbar ware.
Bei dieser wirtschaftlichen Konzentrierung der 

Masse ergibt sich dann ein neuer Raum, die Dach- 

terrasse, gleichsam ais Zugabe; sie ist der Schule 

fiir naturwissenschaftliche und fiir gymnastische 

L bungen willkommen.
Diese ganze Wendung hat nun auch kiin9tlerisch 

die starksten Folgen. Die schlichten, vollig

schmucklosen Massen wirken nur noch durch den 
UmriB, den das Widerspiel der aneinandergefiigten 

kubischen Korper erzeugt. Dann aber weiter 

durch das Yerhaltnis der Offnungen zur ge- 
schlossenen Wand.

Die Gestaltung der Fenster, oder anders aus- 

gedriickt, die Fiihrung des Lichtes in dem neuen 

Bau, ist ein Zentralpunkt der praktischen und 
der asthetischen Aufmerksamkeit geworden. Die 

Klassen, die Sale, die Treppenhauser erhalten 

ibren Charakter allein durch die Art ihrer Be- 
lichtung zusammen m it dem Ton ihrer zuriick- 

haltend angewandten Farbę.

Diese strenge Zuriickhaltung in den Mitteln der 

architektonischen Gestaltung spricht sich in den 

Kosten der Schule aus, die im Yergleich gegen 

die Vorkriegsschulen nicht entfernt in dem pro- 

zentualen MaBe gewachsen sind wie die Anforde- 

rungen an die zu schaffenden Nutzflachen, von 

den neuen Bestimmungen beziiglich der Qualitat 

der Ausstattung ganz zu schweigen.
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V O LK S S C H U LE  A N  DER  
M A R IE N TH A LE R  STR A SS E  
IN H A M B U R G
A R C H IT E K T  O B E R -B A U D IR E K TO R  
FR ITZ S C H U M A C H E R , H A M B U R G

E ing ang  d e r S d d s e ite

Fiir die Schułe an der Marienthaler StraBe, 
dereń Ausfiihrung im August 1928 begonnen ist, 

hatten Senat und Biirgerschaft 1 144 000 RM be- 
reitgestellt. Die Summę hat ausgereicht, trotzdem 

wahrend des Baues verschiedene der inzwischen 
neu beschlossenen Forderungen m it Zustimmung 

der Finanzdeputation aus Ersparungen erfiillt 

werden muGten.
Entwurf der Bauplane und Einzelzeichnungen 

stammen von Oberbaudirektor S c h u m a c h e r .  

Die Ausfiihrung lag in den Handen der 2. Hoch- 

bauabteilung bei Oberbaurat L e n t h e und Bau- 

rat Dr. H a r t l  i n g.
Im  folgenden noch die Namen einiger an den 

Bauten beteiligt gewesener Unternehmer : Erd-, 

Maurer- und Zimmerarbeiten, Eisenbetonarbeiten 

und Fundamente: August Wedemeyer; A. G. fiir 
Bauausfiihrungen, Hamburg; Isolierungsarbeiten: 

Asphalt-Komp. Hansa; Griinzweig & Hartmann; 

Werksteinarbeiten: M. Riihle; Kunststeinarbeiten: 

Ferd. Braumann, A. Kehrhahn; Keramiken: R. 

Blumenfeld, Velten b. Berlin, W. Meimerstorf; 

Glaserarbeiten: Christian Kubali, Deutsche Luxfer- 

Prismen G. m. b. H., Allgem. Sternprimen G. m. 
b. H., Berlin; wo nicht anders angegeben, in 

Hamburg ansassig. —

B lic k  in d a s  ru n d ę  T re p p e n h a u s
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PROPORTIONS-STUDIEN (m a t e r ia l is ie r t e  f o r m g e s e t z e )
V O N  A R C H IT E K T  BDA D IP L .- IN 6 . H A N S  R O T T M A Y E R , BERLIN •  3 A B B ILD U N G E N

Drei Bilder ais Beispiele von einer kiirzlich 
stattgefundenen Ausstellung in der Technischen 
Hochschule Berlin geben unseren Lesern eine Vor- 

stellung von den Problemen, m it denen der Ver- 
fasser sich beschaftigt. In  einer Zeit niichterner 
Sachlichkeit, in der die Proportion aus dem Zweck 

ais Ergebnis herausspringt, verdienen diese hier 

yorgefiihrten, iiber die Ziele heutiger Formungs- 
prinzipien hinauslangenden Studien durchaus Be- 
achtung. Frei von jeder stilistischen, weder 

alten noch neuen, Voreingenommenheit will uns 

hier ein durchaus modern eingestellter und

O b e re s  B ild  
F a rb e n : V o rd e rg ru n d  

d u n k e lro tb ra u n , M it te l-  
gru n d  ró t lic h g e lb , U b e r- 

g e h e n d  in e in  m a tte s  
G elb  d e r  F e rn e , H im m e l 

g ra u b la u

schaffender Baukiinstler in eine tiefere, gefiihls- 
maBige Asthetik einfiihren. In  der dazu gegebenen 
Erlauterung, zu der keine Stellung genommen 
werden soli, hat der Verfasser kurz die Gedanken- 
gange, die ihn leiteten, klargelegt.

Die Schriftleitung.

Der Beschauer der hier gezeigten Bilder wird 

feststellen konnen, da!3 die auf ihnen dargestellten 
Gebilde meist aus Variationen weniger Grund- 
formen bestehen, die entweder ais positive oder 
ais negative Formen in den verschiedensten Pro- 
portionen wiederkehren. Die Yerhaltnisse dieser

U n te re s  B ild  
F a rb e n : K u p p e lfiirm ig e  

G e b ild e  d u rc h s ic h tig  b la u , 
in n e re  S tra h le n  g e lb , M e e r  

s c h w a rz , 
H im m e l s c h w a rz ro t
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F a rb e n : V o rd e rg ru n d  s m a ra g d g r lln , 
H in te rg ru n d  g e lb lic h w e iB  m it b lS u - 
lic h e n  S c h a tte n , H im m o l k o b a ltb la u

Eiazelformeii zucinander sind es, die die iisthe- 
tische Wirkung des Ganzen ausmachen. Zu dieser 
Wirkung kommt die des Lichtes und der Farbę, 
die aber sowohl physikalisch ais physiologisch 
ebenfalls auf die Yerhaltnisse von Schwingungs- 
zahlen zuriickzufiihren sind, so daB gesagt werden 
kann, daB die Gesamtwirkung der Bilder auf dem 
beruht, was wir „Proportion“ nennen.

Die gleiche Ursache hat, wie wir wissen, die 
Wirkung aller Kunstwerke, ja schlieBlich jede 
asthetische Wirkung. Nur kommt fast immer 
noch eine groBe Anzahl sekundarer assoziativer 
Momente hinzu —  wie etwa die ZweckmśiBigkeit, 

der Ausdruck des Inhalts oder irgendwelche 
menschlichen Beziehungen — , die bei einer Ana- 
lyse sehr schwer auszusondern sind.

In  den vorliegenden Bildern wird nun versucht, 

etwas darzustellen, was frei ist von allen jenen 
Beziehungen und lediglich die primaren Wir- 

kungen der „reinen Proportion“ aufweist. Eine 
Aussonderung dieser Art kónnte sehr wohl zu 

einer aufschluBreichenErweiterung undErganzung 
des Studiums der Proportionslehre fiihren.

Dariiber hinaus entstand aber bei diesen

Arbeiten gerade durch das Fehlen aller mensch- 
lichen Beziehungen, durch das AuBermenschliche, 

ja AuBerirdische der dargestellten Gebilde der 
phantastisch-visionare Charakter der Bilder, die 
zum Teil wie Landschaften von einem fremden 

Planeten anmuten, dessen Materie sich selbst nach 
jenen Proportionsgesetzen geformt hatte.

Eine andere Weiterbildung ergab sich durch die 
Oberleitung zu Gebilden, bei denen eine Um- 
formung durch Menschenhand oder doch durch 

irgendwelche denkenden und empfindenden 

Wesen angenommen werden muB, also die l)ber- 
leitung zu Werken der Kunst, insbesondere der 

Architektur. Eine praktische Auswirkung dieser 

Weiterbildung wiirde in ihrer anregenden An- 
wendung auf die Formung und Gruppierung 

gróBerer baukiinstlerischer Entwiirfe bestchen.

Es sind also hier, wie man sieht, eine ganze 

Reihe von Gebieten forschender und schopfe- 

rischer Betatigung beriihrt, und es muB der Zu- 

kunft iiberlassen bleiben, wie weit diese Gebiete 

durch eine weitere Durchfiihrung derartiger Yer- 

suche beeinfluBt und befruchtet werden kónnen.—

H a n s  R o t t m a y e r .
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