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SCHINKELS
(13. MARZ 1931)

C arl F r ie d ric h  S c h in k e i 
im  A lłe r  von 50 Ja h ren

Vor 18 Jahren begann Fritz Stahl seine schone 
Monographie iiber den Meister, dessen wir heute 

gedenken, m it den Worten: „Diese Schrift ist aus 
der tlberzeugung entstanden, daB Carl Friedrich 

Schinkei der kommende Mann unserer Baukunst 
ist und daB es fiir den Architekten keine dringendere 

Angelegenheit gibt, ais ihn und sein Werk recht 

zu kennen“ .
Auch der Unterzeichnete hat diese Auffassung 

immer vertreten und sie gilt heute noch mehr ais 

je. Nicht ais ob es das Ziel ware, Schinkei in 
seiner Formgebung angstlich nachzuahmen, son- 

dern in dem Sinne, daB jeder Architekt in  seinen

eigenen Werken die gleiche Beseelung des Stoffes 
anstreben muB, wie sie jener wahrhaft sachliche 

Meister erreichte.
Schinkels Lebenslauf und seine bedeutenderen 

Werke sind so oft dargestellt, daB es sich eriibrigt, 

hierauf heute einzugehen; es sollen vielmehr nur 
3 bescheidene Arbeiten ans Licht gezogen werden, 
die selbst in Berlin kaum bekannt sind und die 

doch in jedem Zuge die Hand und den Geist des 
Meisters zeigen. Es sind dies das Portal des 

Redentunnels in  Kalkberge (so benannt nach dem 

Staatsminister v. Reden), das Luisendenkmal in 

Gransee und das Kriegerdenkmal in Spandau.
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A lte  Z e ich n u n g  zum  P o rta l des R e d e n k a n a ls  1827

D er R e d e n tu n n e l in  K a lk b e rg e .

Der sogenannte Reden-Steinbruch in Kalkberge 
wurde in den Jabren 1820—27 durch einen Kanał 
m it der Spree verbunden, um  die Erzeugnisse un- 
mittelbar am Bruch in  Kahne verladen zu konnen. 
Beim Bau dieses Kanals wurde ein vorhandener 
Tunnel benutzt und erweitert. Der teils in  voller 
Mauerung, teils in  Gurtbogen ausgefiihrte neue 
Tunnel ist 710 Ful} lang und einschliefllich der 
Treidelbahn 30 FuB breit.

Das dem Kesselsee zugekehrte Portal des Reden- 
tunnels wurde im  Jahre 1827 architektonisch ge- 
fafit. Bei der Gestaltung sind neben Schinkel auch 
die Bildbauer Tieck und Rauch beteiligt. An der 
Stirnflache iiber der Bogenoffnung sind die Kopfe 
der Konige Friedrich I I . ,  Friedrich W ilhelm I I I .  
und Friedrich W ilhelm I I .  angebracht.

Infolge der Zuschuttung des Wasserlaufes im  
Jahre 1897 versinkt der PortalfuB im  Erdreich. 
Die Aufnahmezeichnungen (S. 127) geben das 
Bauwerk so wieder, wie es sich auf der alten 
Zeichnung, hieriiber, darstellt*).

Sonstige Veranderungen ergaben sich durch 
nachtragliche Zutaten: 1860 wurden unter Mit- 
wirkung Stiilers Sandsteinkópfe der Staats- 
minister von Reden und von Heinitz iiber den 
Nischen der Fliigelmauern eingefiigt. Kiinstlerisch 
unbefriedigend erscheint die in den Aufnahme
zeichnungen fortgelassene Tafel m it der Inschrift: 
„Geschlossen 1897“ (S. 127 oberes Bild).

Das Ehrenmal fiir die Kriegsgefallenen, ein m it 
letzter Kraft sich aufbaumender Adler aus Bronze 
auf einem Kalksteinunterbau, entstand 1930 
(S. 128, oberes Bild)**).

*) MaBaufnahmen der Studenten Poppe und Wilke.
**) Bildhauer Prof. Hosaeus, Berlin-Dahlem.

Die alte Originalzeichnung, hieriiber, hat die 
Berginspektion Riidersdorf aus ihrem Besitz 
freundlichst zur Yerfiigung gestellt.

D as L u is e n d e n k m a l in  G ransee.

Das Denkmal auf dem Luisenplatz in Gransee 
wurde von den Bewohnern der Stadt Gransee, 
der Grafschaft Ruppin und der Prignitz errichtet 
und 1811 nach Schinkels Entw urf in  der Kónig- 
lichen EisengieBerei zu Berlin gegossen. Es be- 
wahrt die Erinnerung daran, dali die Leiche der 

Konigin Luise, ais sie von Hohenzieritz nach Char
lottenburg iiberfiihrt wurde, in  der Nacht vom 
25. zum 26. Ju li 1810 auf diesem Platz stand.

Neben der kiinstlerischen Gestaltung des Males 
selbst ist auch seine Einordnung in  das Platzbild 
zu beachten. Yor dem Denkmal tragt der Pflaster- 
grund das Mosaik des PreuCischen Adlers, ganz 
vorn am Pflasterrand sind 2 guBeiserne Standarten 
aufgepflanzt (Abb. S. 129)*).

Erhebliche Schaden des guBeisernen Bestandes 
haben eine griindliche Instandsetzung des Denk- 
mals erforderlich gemacht, die zur Zeit durch- 
gefiihrt wird.

Die Inschriften am Sarkophag lauten, wie folgt, 

auf der vorderen Stirnflache:

dem andenken der koeniginn 
louise aug: w ilh: amalie 

von preussen 

auf der riickwartigen Stirnflache: 

geb d 10 maerz 1776 
gest d 19 iulius 1810 

nachts d 25 iulius 1810 
stand ihre leiche hier

*) MaCaufnahmeder Studenten Edelbauer und Holtz.
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P o rta l des R ed en tu n n e ls  m it K r ie g e rd e n k m a l 1930

F r ie d ric h  d e r  G roBe F r ie d ric h  W ilh e lm  I I I  F r ie d r ic h  W ilh e lm  II
P o rtr& tk6p fe  am  P o rta l

auf der linken Seitenflache:

an dieser Stelle sahn wir iauchzend ihr entgegen 
wenn sie die herrliche in milder hoheit glanz 

m it engelfreundlichkeit voriiberzog 

auf der rechten Seite :

an dieser stelle hier ach flossen unsre thranen 

ais wir dem stummen zuge betaubt entgegensahn 
o iammer sie ist hin

D a s K r ie g e r d e n k m a lfu r  1813/15 i n S p a n  da u.

Auch dieses Meisterstiick der Denkmalskunst 
aus Schinkels Hand, das in Spandau neben der

Nikolai-Kirche fiir die Gefallenen der Freiheits- 
kriege errichtet wurde, ist eine Arbeit der Konig- 
lichen EisengieBerei zu Berlin. Helmgekronte 
Schilde an den Speerschaften tragen die Namen 
der Gefallenen, eines enthśilt die Inschrift:

D IE  DIESES ERZ D IR , W ANDRER, NENNT 
IM SIEG  FUR UNSRER FRE IH E IT  GLtlCK SIND 

S IE  GEFALLEN.
D ER DANK LIESS IH R E  HELDENNAHMEN 

NICHT VERHALLEN,
DAS SIE NACHEIFERND

NOCH DER SPATE ENKEL KENNT.

E. Blunck.
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ARBEITSAMT KIEL
A R C H IT E K T E N : S T A D T R A T  D R .-IN G . H A H N f  UND M A G .-B A U R A T  SC H R O E D E R , K IE L •  13 A B B ILD U N G E N

A n s ic h t vom  K ro n s h ag en e r W e g  Fotos Urbahns, Kiel

Die Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung hat gleich bei ihren ersten 
Neubauten auf das richtige Ziel hingearbeitet, das 
typische Arbeitsamtsgebaude zu finden. Der Neu- 
bau in  Kiel stellt sich ganz in den Dienst dieser 
Arbeit. Nach dem Studium der wenigen neueren 
Arbeitsamter wurden neue Wege beschritten, weil 
Verbesserungen moglich schienen.

B a u p la tz :  Zentral in der Stadt gelegen, je-

Lag ep lan  1 :3 0 0 0

doch auBerhalb des Geschaftsviertels. Die Haupt- 
verkehrsstraBen werden nicht belastet. Zwei 
StraBenbahnlinien aus entgegengesetzten Stadt- 
teilen beriihren das Gebaude. Rings um  den Bau 
Bewegungsfreiheit fiir das Publikum . Freie Lage, 
giinstig fiir unbehinderten GrundriB.

S ta d te b a u lic h e  L age : Unformlicher Platz 
erhalt klar wahrnehmbare Form. Abgesprengter 
Dreiecksplatz durch Regulierung einer Haupt- 
verkehrsader bedingt.

O r ie n t ie r u n g :  Beamtenraume nach Siidosten. 
Sonne wahrend der ganzen Arbeitszeit. AuBen- 
gange und Warteraume nach Nordwesten.

P u b l ik u m v e r k e h r : Fahrradstande lang vor 
dem Gebaude. Nur je ein Eingang auf Frauen- 
und Mannerseite in  offene Yorhallen (nach Dienst- 
schluB durch Yersenkgitter aus Silumin ge- 
schlossen). Dadurch sind die fiir Massenverkehr 
unbefriedigenden Haupteingange m it schlagenden 
Tiiren, W indfangen und Zugerscheinungen ver- 
mieden. Jeder Besucher muB Pfortnerloge, Fiih- 
rungs- und Bekanntmachungstafel zwangslaufig 
passieren. Verteilung des Publikums iiber die 
AuBengange durch 24 Drehtiiren auf die Warte
raume der verschiedenen Berufsgruppen. An jeder 
Tiir quergestelltes Schriftschild m it Nummer, von 
weitem sichtbar. Durch AuBengang werden 

Zwischentreppenhauser vermieden. Dadurch ein- 
deutige Fiihrung des Publikums. Jeder muB 
zwangslaufig an seiner Tiir vorbei. Zugangsweg 

ist gleichzeitig Abgangsweg, weil getrennte Zu- 
und Abgangswege mehr Nachteile ais Yorteile 
haben.

B e a m te n v e r k e h r : Ohne Kreuzung des Publi
kums hinter den Arbeitstischen untereinander und 
m it der Yerwaltung iiber innere Treppen. Pfort-
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A nsicht vom  P la tz  d e r  R ep u b lik

nerloge gleichzeitig an Yerwaltungseingang zur 
Kontrolle der Besucher des Innern. Fahrradkeller 
an den Eingangen.

Y e r a n d e r l ie h k e it :  GrundriB muBte groBe
Elastizitat besitzen, weil stets wechselnde Lage auf 
dem Arbeitsmarkt. GroBe der Raume fiir die ver- 
schiedenen Berufsgruppen muBte leieht und obne 
Kosten veranderlich sein. Das wurde erreicbt 
durch 106 aneinandergereihte gleichformige Raum- 
elemente von 1,5 m Breite m it versetzbaren Trenn- 
wanden, versetzbaren Drehturen usw. Alles hat 
gleiche MaBe und jeder Teil paBt uberall.

K o n s t r u k t io n :  Der GrundriBdrangte zueinem 
Eisenbeton-Stiitzenbau. Aus der Normalbreite des 

Arbeitsplatzes von 1,5 m wurde ein durch alle Ge-

schosse gleichbleibendes Stiitzensystem entwickelt, 
das es ermoglichte, je zwei lange Raumtrakte ohne 
festen Einbau von Wanden zu gewinnen. A uf den 
schlanken Stiitzen liegen die unterzuglosenDecken- 
platten, die auf einer Seite ais freitragende AuBen- 
gange ausgekragt sind. (Naheres siehe Zeitschrift 
„Zement44 1930, Nr. 16.)

A uB engange : W arum  wurde der sonst ubliche 
Mittelflur nach auBen verlegt ? Bei der Beobach- 
tung neuerer Arbeitsamter m it Flur im  Innern er- 
gibt sich, daB dort nur Warteraum m it Beamten- 
raum auf derselben Flurseite abwechseln, wodurch 
die Beamten die Yerbindung untereinander ver- 
lieren, die groBe Front der Arbeitsplatze gegen das 
Publikum  nicht erreichbar ist. In  letzter Zeit

A RB EITSA M T
KIEL

O ffene H a lle  m it 
A uBengSngen
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hat man deshalb eingeschossige Bauten errichtet, 
um  zahlreiche Eingange direkt von auBen zu 
gewinnen. Dadurch war erreicht, daB ein langer 
Trakt von Warteraumen direkt neben einemTrakt 
von Beamtenraumen liegen konnte, also die 
Beamten die unbedingt nótige Verbindung mit- 
einander erhielten. Das Bedenkliehe bei den ein- 
geschossigen Amtern war aber der Umstand, daB 
die Flachenausdehnung und dam it die Kosten 
auBerordentlieh groB wurden. Es war also Auf- 
gabe, die Yorteile des eingeschossigen Baues mit 
den geringen Kosten des Stockwerkhauses zu ver- 
binden. Der eingeschossige Bau wurde sozusagen 
dreimal aufeinander gesetzt und der Biirgersteig 
m it hochgenommen. Das AuBenganghaus scheint 
fiir die Belange von Arbeitsamtern wie geschaffen 
zu sein. Es zeigt sich, daB die Anlage der AuBen- 
gange von der Feuerpolizei so giinstig beurteilt 
wird, daB auch bei groBer Gebaudelange die sonst 
geforderten Zwiscbentreppenhauser wegfallen.

A b fe r t ig u n g :  Die alte Schalterklappe er- 
scheint nicht mebr zeitgemaB. Das Publikum 
wiinscht m it Recht dem Beamten frei gegeniiber- 
zustehen. Hier wurde die Anordnung so getroffen, 
daB in  einer Koje fur jeden Beamten die Abferti
gung des Publikums sowohl einzeln ais auch in 
Reihen direkt durch freies Herantreten an den 
Arbeitsplatz moglich ist. Die Yerbindung zwischen 
Warteraum und Koje wird hergestellt durch eine 
K lapptiir, die in  der Mittelachse drehbar ist. Die 
Tur lauft durch LuftdrucktiirschUeBer leise in Filz- 
falze selbsttatig wieder zu.

D r e h t i ir  en: Der E in tritt in die Warteraume 
erfolgt durch einfache Dreifliigel-Drehtiiren. Sie 
sind leicht wie ein Mobelstiick wegzuriicken, so daB 
in jeder Fensterachse ein Eingang zu schaffen ist. 
Die warmeisolierte Fiillung der Fenstertiiren mit- 
samt dem Heizkórper wird vom Hausmeister her- 
ausgenommen, die Drehtiir eingesetzt und dort, 
wo sie bisher war, die Fensterfiillung wieder an- 
gebracht. Durch einen Rolladen kann die Drehtiir 
abends geschlossen werden.

T re n n w an d e : Mittels Schraubzwingen ledig- 
lich zwischen FuBboden und Decke eingespannt, 
konnen sie leicht versetzt werden.

A b fe r t ig u n g s k o j en: Die Abfertigungskoje ist 
nur so groB, daB gerade eine Person darin Platz 
hat. Sie wird durch 2-m-hohe Sperrholzwande ge- 
bildet, die mittels Spezialschienen auf den Arbeits- 
tisch wegnehmbar aufgeschoben sind. Sie tragen 
seitlich die Platzbeleuchtung und einen Hebel, 
durch den der Beamte die Zugangstiir gerauschlos 
offnen und schlieBen kann.

A r b e its p la tz e :  Fiir die Arbeitstische muBte 
eine Norm gefunden werden, die eine wechselnde 
Benutzung fiir Kontrolle, Yerm ittlung, Yersiche- 
rung und Zahlstelle gestattet. Der Platz hat sechs 
Karteitroge, Raum  fur 20 Ordner, vier Regale, zwei 
Schubkasten und eine Ausziehplatte ais Reserve- 
arbeitsplatz, alles leicht vom Drehstuhl aus er- 
reichbar.

Fiir die Zahlstellen kann eine Zahlhaube auf 

den Tisch geschoben werden. F iir jeden Beamten 
ist eine geschlossene Box entstanden, wie sie 

ahnlich aus Bankgeb&uden bekannt ist. Nach 

DienstschluB ist alles m it einem GrifF zu ver-
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Sitzungsaal 

A R B EITSA M T KIEL
A R C H IT E K T E N : S T A D T R A T  D R .-IN G . H A H N t  UND M A G .-B A U R A T  S C HRO ED ER, K IEL

T re p p e n h a u * E ingSnge

133



W arteraum  m it den EingangsdrehtOren und KlapptUren zu den Sprechkojen

A R B EITSA M T K IEL a r c h i t e k t e n : s t a d t r a t  d r . - i n g . h a h n  -j- u n d  m a g . - b a u r a t  S c h r o e d e r , k ie ł
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schlieBen. Die Fernsprecher sind auf drehbaren 

Stiitzen aufgehangt und mittels Steckkontakt 
an jedem Platz sofort gebrauchsfertig.

S ch ranke : A u f der anderen Seite des
Yerkehrsganges hinterdenArbeitstischen stehen 
unter den Fenstern in gekuppelter Reihe die 
Akten- und Garderobenschranke. Letztere sind 
herausklappbar zur Bedienung der Oberlicht- 

offner, Heizkorperventile und zur Sauberung.
t jb r ig e  R a u m e : Das zweite ObergesehoB 

enthalt auf der einen Seite die Verwaltungs- 
raume, auf der anderen die Raume fiir Berufs- 
beratungund Eignungsuntersucbung sowie einen 
Raum fiir den SpruchausschuB. In  der Mitte 
liegt mit groBerer Raumhóhe in  das Dach ein- 
greifend das Sitzungszimmer, das mittels 
Schiebewand in  zwei GroBen verwendbar ist. 

Das dritte ObergesehoB enthalt zwei geraumige 
Wohnungen und den Aktenboden. Da die 

Anlage eines Hofraumes nicht moglich war, 
wurde vor dem Heizkeller eine Schragrampe 
angelegt fiir den riickwartigen Kellerausgang 
und ais Zufahrt zu einer Doppelgarage unter 
dem Yorgarten.

H e izu ng : Gewahlt wurde Warmwasser-
heizung ais Einrohrsystem. Das hatte bei der 
regelmaBigen und einfachen Anlage keine Be- 
denken. Die Rohrfiihrung ist beim Einrohr
system bedeutend einfacher und sauberer im  
Aussehen, was bei offener Verlegung von Be

deutung ist.
L iif tu n g : Entlang den Mittelstiitzenreihen

Zu gS ng e zu den  A b fe rtig u n g s k o je n

H® "ł

Eine N o rm a la c h s e  im  M itte lb a u  1 :1 0 0
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liegen groBe Abluftkanale, die der Sauberkeit 
wegen und in der Absicht, Licht und Sonne durch 
das Gebaude fluten zu lassen, verglast wurden. 
Zwei Yentilatoren in den Endaufbauten des 
Gebaudes saugen die verbrauchte Luft der 

Warteraume ab.
B e le u c h tu n g : Die Beleuchtungskorper liegen 

in  langen Reihen zwischen den Stiitzen. Die auBere 
Reihe erhellt gleichzeitig den AuBengang m it, die 
innere den langen Beamtenraum. Dadurch er- 
iibrigen sich weitere Deckenlampen fiir diese 
Bauteile. Trotz starker Lichtwirkung im  Innern 
und groBartiger W irkung nach auBen ist die 
Beleuchtung durch ihre Anordnung durchaus 
wirtschaftlich.

B a u z e it :  Sie Ł Jtrug 13 Monate ungerechnet 
eine viermonatliche Stillegung in dem ausnahms- 
weise kalten W inter 1928/29.

Kos te n : Die Bausumme belief sich auf

780000 RM . Es standen fiir 1 cbm umbauten 
Raumes 26,70 RM  zur Yerfiigung. Dabei ist 
zu bedenken, daB m it dem Stockwerkbau durch 
die AuBengange die gleichen Yorteile erreicht 
wurden, wie sie sonst nur durch die bedeutend 
teureren einstockigen Gebaude zu erzielen sind. 
Das giinstige fmanzielle Ergebnis erklart sich zur 
Hauptsache aus der weitgehenden Gleichfórmigkeit 
der einzelnen Bauteile, die fiir maschinenmaBige 
HerstellungdieVoraussetzung bildet. Die gesamten 
Móbel muBten fiir das A m t nach genauer Priifung 
des alten Bestandes neu beschafft werden. Ge- 
wahlt wurde allgemein fiir die Mobel und auch fiir 
die stark beanspruchten Holzteile, wie Kojen, 
Trennwande, K lapptiiren usw., das strapazier- 
fahige, ungestrichene helle Eichenholz, das in 
solchen Fallen auf die Dauer das billigste ist. Die 
Inventarkosten betrugen 100 000 RM.
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