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(H ierzu die m it den Nummern 80—85 yorausgeschickten  Abbildungen).
ie  N um m ern  65, 66 u n d  80— 85
d e r „D eu tsch en  B au z e itu n g 11 be-
sch a ftig e n  sich in  in te re s sa n te r
W eise  m it d e r G e s c h i c h t e  
des  A l t e n  R a t h a u s e s .  D ie
ses a b e r  h a t  zu sam m en  m it der 
A l t e n  B o r s e  in  den  J a h re n  
1906— 1909 e inen  U m b a u  er- 
fah ren , iiber den  die be igege- 
ben en  A b b ild u n g en  n ach  dem  

alten  und  neuen  Z u s ta n d  ein B ild g ew ah ren  u n d  iiber 
den in e inem  en tsp re c h e n d e n  B e ric h t des s ta d tisc h e n
H ochbauam tes v on  L eipzig  vom  J a h r  1909 F o lg en d es
ausgefiih rt w ird :

D as Ju b ila u m  d e r  L e ip z ig e r U n iv e rs ita t in  den 
le tz ten  T ag en  des Ju l i 1909 b eze ich n e t zug le ich  den 
w esentlichen A bschluB  d e r  u m fan g re ich en  A rbe iten , 
die m it dem  U m bau  des A lte n  R a th a u se s  v e rb u n d en  
w aren. W a r  es doch  re c h tz e it ig  m oglich , in  d e n  w ieder- 
herges te llten  R au m en  des H au p tg e sch o sse s  bei d ieser 
G elegenheit eine A u ss te llu n g  v o n  K u n s ta lte r t iim e rn  zu 
veran s ta lten , die m it B ezug  au f d ie  g esch ich tlich e  E n t
w ick lung  d e r d eu tsch en  U n iv e rs ita te n  gewiB v ie len  
F reunden  d e r A lm a  M ater L ip siensis  in  dem  K ra n z  der 
festlichen V e ra n s ta ltu n g e n  w illkom m en  w ar. W enn  
hier an  d e r H an d  v o n  Z e ich n u n g en  u nd  p h o to g rap h i- 
schen W ied e rg ab en  v o n  A n s ich ten  des R a th a u se s  v o r 
und n ach  dem  U m bau  eine  k u rz e  B esch re ib u n g  ver- 
such t w ird , so is t  es w oh l unerlaB lich , z u n a c h s t e inen  
ungefah ren  A briB  d e r ji in g s te n  B au g esch ic h te  des 
H auses v o ra u s  zu sch ick en . A b e r au ch  se lb s t bei ober- 
frachlicher B e tra c h tu n g  des B au w erk es  w e rd en  w ir 
unw illk iirlich  d e r  Z eit g e d e n k e n  m iissen , die es ver- 
stand , d iesem  e ig e n a rtig e n  W e rk  fiir u n a b se h b a re  Zu
k u n ft den  S tem p el w a h re r  O rig in a li ta t au fzu d riick en . 
D er du rch  den  B iirg e rm e is te r  H ie ro n y m u s L  o 11 e r im 
J a h r  1556 v e ran laB te  U m bau  h a t te  d ie  S p u ren  des 
m itte la lte r lich en  R a th a u se s  derm aB en  v e rw isch t, daB 
m an eine Z eit la n g  d iesen  in  e in  n eu es G ew and  gek le i- 
d e ten  B au  einem  N eu b au  g le ich  e ra c h te te . E s is t das 
h o ch zu sch a tzen d e  V e rd ie n s t des S ta d ta rc h iv a rs  P ro 
fessor Dr. W u s t m a n n ,  z u e rs t im  J a h r  1875 d u rch  
seine S ch rift „ D e r  L e i p z i g e r  B a u m e i s t e r  
H i e r o n y m u s  L o t t e r  1497— 1580“ , d an n  sp a te r  in 
„ L e i p z i g  u n d  s e i n e  B a  u t e  n “ , d as  a llg em ein e

In te re sse  fiir das L eipziger R a th a u s  w ach g eru fen  zu 
haben . D er F ach m an n , d e r d ie  A b sich t h a t, sich n a h e r  
iiber den  R en a issan ceb au  zu u n te rric h te n , fin d e t auB er- 
dem  die h au p tsach lich s ten  A n g ab en  d a riib e r in d e r  
„ B e s c h r e i b e n d e n  D a r s t e l l u n g  d e r  a  1 - 
t e r e n  B a u -  u n d  K u n s t d e n k m a l e r  d e s  
K o n i g r e i c h s  S a c h s e n 1' zu sam m engeste llt.

E tw a  45 J a h re  sind  v e rg an g en , ehe m an  sich iib e r  
d as  S ch icksa l des A lten  R a th a u se s  im  K la re n  w ar. 
E ineste ils  w a r es die B au fa llig k e it des n am en tlich  in  
seinen  H o lzk o n stru k tio n en  m orschen  H auses, die schon  
in  fr iih e ren  Z eiten  zu B ed en k en  Y eran lassu n g  g a b , 
an d e m te ils  w uchs m it d e r V erg roB erung  d er S ta d t 
L eipzig  das B ediirfn is nach  E rw e ite ru n g  d er Y erw al- 
tu n g srau m e . Im m er b es tim m ter ab e r t r a t  d ie  E r-  
k e n n tn is  zu T ag e , daB das, w as h ie r v o r 350 Ja h re n / 
g esch a ffen  w urde , in  se iner auB eren  E rsch e in u n g  v o n  
g r o B e m  h i s t o r i s c h e n  W e r t  sei, u n d  som it d ie  
w e ite re  F o rd e ru n g , es der N ach w elt p ie ta ty o ll, m og
lich s t u n v e ra n d e r t zu e rh a lten . W ah ren d  n och  d ie  
P ia n e , die G eheim er B a u ra t P ro fesso r D r.-Ing . H u g o  
L  i c h  t  im  J a h r  1881 a u sg e a rb e ite t h a tte , e inen  groB en 
N eu b au  zw ischen  M ark t u n d  R eichs-S traB e vorsahen ,. 
w u rde  in  e inem  zw eiten  E n tw u rf  d e r  G ed an k e  v e rfo lg tr 
m it dem  b es teh en d en  R a th a u s  e inen  N eu b au  zu v e r-  
b inden , d e r vom  N asch -M ark t au s  g le ich fa lls  b is zu r 
R eichs-S traB e sich anschlieB en so llte . A b er au ch  d iese  
zw eite  A rb e it im  J a h r  1889, die v o n  h e rv o rra g e n d e n  
S a c h v e rs t» n d ig e n  w ie „e ine  E rlo su n g  v o n  groB em  U n- 
g em ac h "  begriiB t w u rd e , e rh ie lt, w ie v o rh e r die e rs te , 
n ic h t d ie  Z ustim m ung  d e r S ta d tv e ro rd n e te n . F iir  die 
F o lg eze it is t  jed o ch  d e r le tz te re  E n tw u rf  inso fern  von  
B ed eu tu n g , a is e r b e re its  au s  V erk eh rs r iick s ich ten  a n  
den  b e id en  G iebelse iten  des R a th a u se s , a n  d er G rim - 
m a isch en  S traB e u n d  dem  Salz-G aB chen, die sp a te r  
a u sg e f iih r te n  L a u b e n g a n g e  v o rs ieh t. D ie B iihnen  am  
M ark t w aren  jed o ch  a is  m assive  Y o rb a u te n  g e d a c h t. 
M it d e r E rb a u u n g  des n eu en  R a th a u se s  a u f  dem  G e
la n d e  d e r ehem a lig en  P le iB enbu rg  e n tro ll te  sich n u n  
v o n  se lb s t w ied e r d ie  F ra g e : w as so li a u s  dem  A lten  
R a th a u s  w e rd en ?  D ie G es ic h tsp u n k te  w a re n  a n d e re  
g ew o rd en : W o llte  m an  d a s  H au s  e rh a lte n , so k o n n te
es k e in e  bessere  V e rw en d u n g  finden , a is  daB m an  es zu 
einem  s t a d t g e s c h i c h t l i c h e n  M u s e u m  au s- 
b a u te . D ie an fan g lich e  Id ee , im  H au p tgeschoB  d a s
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w esen tlich  gem ildert, und  a u c h  d e r auB eren  E rschei- 
nuno- der R ttck fro n t k am  d a s  zu g u t. GroBe M einungs-
versch iedenheiten  auB erten  sich  iiber den  im  E n tw u rf
yorgesehenen  L au b en g an g  am  M ark t, d er a n  S te lle  der 
unschonen  B u h n en v o rb au te n  g le ichsam  eine  F o rt-  
se tzung  d er beiden  o ffen tlichen  D u rch g an g e  an  don 
G iebelseiten  b ilden  sollte. E s w u rd en  B eispiele ahn- 
licher A n lagen  h e ran g ezo g en  u n d  d a ra u f  h ingew iesen , 
daB bere its  die a lten  K au fk am m ern , w ie au s  a lte n  Ab- 
b ildungen  ersich tlich . e in  vo n  H o lzsau len  g e trag en es  
Y ordach  besaBen. Mit R ech t m ach te  m an  auch 
au f die so g e s te ig e rte  M assen w irk u n g  des B auw erkes,

au f d ie  a s th e tisch e  W ir
k u n g  d er A n s ich t und 
au f den  p rak tisch e n  
N u tzen  d ie se r L auben-
g a n g e  bei R eg en w e tte r  
aufm erfesam . T ro tzdem  
w a r d ie  G eg n ersch a ft 
d am als  so groB, daB 
bei d e r A bstim m ung 
d er S ta d tv e ro rd n e te n  
iiber d ie sen  P u n k t
S tim m en g le ich h e it ein- 
tr a t ,  w o rau f nach  der 
G esch a ftso rd n u n g  d ie  
S tim m e des Y orsitzen- 
den  fiir d en  L auben- 
sjang en tsch ied . Um
jed o ch  eine  in  jeder
B eziehung  g liickliche 
L o su n g  fiir d iese  Neu- 
a n la g e  h erbe i zu fiihren, 
m uB te d e r T urm  seit- 
lich d u rch b ro ch en  und 
fiir den  d u rchgehenden  
Y e rk eh r im  L au b en 
g a n g  g eo ffn e t w erden. 
D er a lte  u n te re  L auf 
d er T rep p e , d er h ie r im 
W eg  w ar, w urde  h in te r 
den  T u rm  in  den  m itt- 
leren  D u rch g an jj ver- 
le g t; e r du rch b rich t 
a lsd a n n  den  T u rm  und 
m iinde t in  das a lte  
T rep p en h au s .

Q u e r s c h n i 11 m i t  B l i c k  n a c h  S ii <1 c u

w ar, du rchgreifende V eranderungen  erforderlich . H ier 
m uB ten Gewolbe iiber dem  K ellergeschoB  b ese itig t 
w erden, d a  der FuB boden der L aden  in H ohe der 
auB eren Fufiw ege liegen so llte ; behufs bessere r D urch- 
liif tung  d er R aum e w aren  du rchgehende  L aden  vom  
M ark t bis zum N asch-M arkt erw iinscht. Da der N asch- 
M ark t nach  seiner M itte zu im V erg leich  zu dem  
u brigen  ben ach b arten  G elande au ffa llend  an stieg , w ar 
e s  ra tsam , ihn h ier um  e tw a 50 cm tie fe r zu legen , um 
e inen  g u ten  A usgleich  d er H ohenverhaltn isse  herbei zu 
fiih ren . Es w urde dadurch  v o r A llem  die b isherige 
A n s te ig u n g  im m ittle ren  D urchgang  des R a th au ses
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Im  Hauptge>scho6 
w a r nach  B eseitigung  
a lle r  n ach trag lich  er- 
r ic h te te n  E in b a u te n  der 
a lte  Z u stan d  nach  Mog- 
lich k e it w ied e r herzu- 
ste llen . B ere its  zu A n
fa n g  des 18. Ja h rh u n 
d e r ts  h a t te  die a n  den 
D ach b in d e rn  aufge- 
h iin g te  H o lzd eck e  des 
H a u p tsa a le s  s ta rk  nach- 
g eg eb en . M an w and te  
sich d am als  a n  den 
d u rch  den  B au  der 
F ra u e n k irc h e  in  D res
den  b e k a n n t gew orde- 

d c m U ni b a u. n en  R a tsz im m erm eis te r
G eo rg  B a h r ,  um  d essen  

s a c h v e rs ta n d ig e s  U rte il zu h o ren . H ilfsk o n s tru k tio n e n  
h a tte n  an  d e r T a tsa c h e , daB d ie  H au p tb a lk e n  
b e tra c h tlic h  d u rch g eb o g en  w a re n , n ic h ts  an d ern
konnen . S e lb s tv e rs ta n d lic h  w a re n  d a d u rc h  gleich-
ze itig  a ijch  d ie  d ie  B in d e rb a lk e n  tra g e n d e n  D ach- 
b in d e r in M itle id en sch a ft g ezo g en  u n d  d ie  all-
gem eine  S e n k u n g  des D ach es b e w irk te  w e ite r  eine 
D efo rm ation  d er 13 D ac h a u fb a u te n  an  d e r M ark t- und 
der N asch -M ark t-S eite . D a au ch  d ie  be iden  H aup t- 
p iebel nach  dem  A bbruch  des a lte n  D ach es ih ren  H alt 
ve rlo ren  h a tte n  sie w a ren  au f d e r In n e n se ite  in 
'a c h w e rk  h e rg e s te llt — , so b lieb  n ich ts  w e ite r  iibrig ,
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s ta d tisc h e  A rchiv  un te rzub ringen , w urde  sp a te r w ieder 
fa llen  gelassen . In  d iesem  Sinn w urden  u n te r L eitung  
d es  S ta d tb a u ra te s  S c h a r e n b e r g  vom  dam aligen  
S ta d tb a u in sp e k to r  Max B i s c h o f f die neuen  P liine fiir 
d e n  U m bau au sg ea rb e ite t, die nach  versch iedenen  Be- 
ra tu n g e n  und  A ban d eru n g en  schlieBlich m it einem 
K o sten au fw an d  von  574 020 M. von den S tad tvero rd - 
n e te n  am  29. Marz 1905 genehn \ig t w urden .

Um den  neuzeitlichen  B estrebungen  und allge- 
m einen  A nspriichen  nach  L u ft und  L ich t m oglichst 
R ech n u n g  zu trag en , w aren  zunachst im ErdgeschoB , 
d a s  ausschlieB lich fiir G eschaftszw ecke einzurich ten





ais in A ussich t zu nehm en, m it dem  D ach auch sam t- 
liche G iebel, d ie  zum T eil seh r v e rw itte r t w aren , abzu- 
trag en . N ur d er T urm  w ar in verhaltn ism aB ig  gu tem  
Z u stan d  und  k o n n te  erh a lten  w erden. Mit R iicksich t 
au f solche Obelstande und  aus G riinden verm eh rte r 
S icherheit gegen  F eu ersg efah r w urde  fiir den  neuen 
D ach stu h l eine A usfuhrung  in E isen  und  fu r die neuen  
D ecken m assiveW olbung  zw ischen E isen trag e rn  gew ahlt.

Im  ObergeschoB w urde se iner sp a te ren  B estim m ung 
en tsp rechend  ein b re ite r M itte lgang  ang eo rd n e t. Die

Vermischtes.
Sollen unsere Kirchen ohne H eizanlagen und E rw ar

mung bleiben? Die ungeheuer verteuerten Gestehungs- 
kosten in der Heizungs - Industrie (z. Zt. das Vier- 
hundeitfache des Friedenspreises) stellen Kirchenge- 
meinden und Architekten bei Neubauten von Kirchen 
vor die bedeutungsvolle Frage: Konnen wir iiber-
haupt an eine Heizungsanlage denken und welches 
System kommt dann in Betracht? Und gleichzeitig drangt 
sich bei bereits vorhandenen Kirchenheizungen die Frage 
auf: Sind wir bei den heutigen Brennstoffpreisen noch in 
der Lage, eine Heizungsanlage betreiben zu konnen? Im 
ersten Augenblick ist man geneh t, beide Fragen zu ver- 
neinen und doch ware das ohne sorgfaltige Erw agung aller 
Umstande eine vorschnelle Entscheidung, besonders_ bei 
Neubauten, wo ein solcher EntschluB leicht kaum wieder 
gut zu machende Folgen nach sich zieht.

Allerdings, eins ist sicher: von der frilher geubten 
Praxis groB angelegter Entwurfe von Kirchenheizungen 
muB jetzt und wahrscheinlich fiir immer abgesehen werden. 
Soli iiberhaupt der Heizungsfrage naher getreten werden, 
so ist grofite Sparsam keit nicht nur beziiglich der Anlage- 
kosten, sondern noch mehr hinsichtlich der spateren Be- 
triebs- und vor Allem der laufenden U nterhaltungskosten 
das erste Gebot. Um iiber diese Punkte ein zuverlassiges 
Urteil zu gewinnen, sollten sich die mafigebenden Stellen 
an eine auf dem Gebiet der K irchenheizy^en  i>ewahrte 
Heizungsfirma wenden und von dieser geeigncte Ydrschlage 
einfordern. Auch wenn nach dereń Priifung die Entschei
dung dahin f&llt, vorlaufig vom Einbau einer Heizungs
anlage Abstand zu nehmen, sollte die verantw ortliche Bau- 
leitung wenigstens die Mafinahmen durchfiihren, die dazu 
gehoren, um der Heizungsfrage spater einmal naher treten 
zu kcinnen, ohne dafi diese Absicht von vornherein an der 
baulichen Unmóglichkeit scheitert. Es miissen also die 
notwendigen Yorbedingungen, ais Schornstein, vertiefter 
Heizungskeller mit Kohlenraum und Zugang von aufien, die 
Fufibodenkanale usw. gleich im Bau vorgesehen werden, 
um spater nicht durch das Fehlen dieser baulichen Vor- 
aussetzungen einsehen zu miissen, dafi man sich den W eg 
zu einer nachtraglich auszuftihrenden Heizanlage im 
w ahrsten Sinn des W ortes „verbaut“ hat. Die geringen 
Kosten fiir Beschaffun-r eines Entwurfes fiir die Heizanlage 
spielen gar keine Rolle im Vergleich zu den heutigen Ge- 
sam tbaukosten auch einer bescheidenen Dorfkirche.

Bei der A usarbeitung eines Entwurfes fiir eine Kirchen- 
Heizung sind eine Reihe von Forderungen zu stellen, von 
denen nachstehend einige genannt sein mogen:

1. Beschrankung der Innentem peraturen auf das unbe- 
dingte Mindestmafi, also auf etw a + 1 0 °  fiir den 
eigentlichen Kirchenraum, + 1 5 °  fiir Sakristei und 
Nebenraume und +  18° fiir Konfirmandensale, alles 
bei aufien von — 10° bis — 15°, je nach den klima- 
tischen Verhaltnissen und der ortlichen Lage der 
Kirche selbst.

2. In A nstaltskirchen,  ̂ in denen die Teilnehmer am 
Gottesdienst ohne Uberkleidung erscheinen, sind die 
Innentem peraturen zum Teil etwas hoher zu wahlen.

3. Wenn ir end moglich, sind die hoher erwarm ten 
Raume zu einer besonderen Heizgruppe mit eigener 
Feuerstatte  zusammen zufassen, die dann auch zweck- 
mafiig ihren eigenen Schornstein erhalt.

4. Ausbildung der Feuerstatten. gleichgiiltig ob Kessel 
oder Kalorifer, welche die Verfeuerung auch minder- 
w ertiger Brennstoffe gestattet.

5. Bei groBen Kirchen: Yerteilung der errechneten Heiz- 
flache auf mehrere Kessel oder Kalorifere.

6. Moglichst warm gelegene Heizkammern oder Kessel- 
raume, am besten unter dem hoher liegenden Altar- 
platz, nicht in aufien angebauten kalten Kellern.

Bei der W ahl des Heizungssystems (in der Regel 
Niederdruck-Dampf- oder Kalorifer-Luftheizung) kommen 
nicht nur die Anlagekosten in Frage, sondern wesentlich 
auch die Betriebs- und U nterhaltungs-Kosten. In dieser 
H insicht is t Kalorifer-Luftheizung meistens das gegebene

i inzehien  A b te ilu n g en  konnen nach  Belieben fur 
M useum szw ecke v e rw e n d e t w erd en ; sie sind zunachst 
nach dem  M itte lgang  zu offen gelassen, oder nur durch 
leicht - S au len s te llu n g en  von d iesem  getrennt. F iir die 
E rw arm ung  des R a th a u se s  w u rd e  eine Niederdruck- 
D am pfheizung vo rg eseh en , d ie  in d e r  alten  Handelsborse 
fiir beide G ebaude gem einsam  P latz fand. E benso  war 
in a llen  R au m en  sow ohl e lek trisch e  wie Gaslicht- 
B eleuch tung  angenom m en . —

(Fortsetzung folgt.)

Heizungssystem, nicht nur wegen der un  M ch geringeren 
A nlagekosten, sondern auch wegen der leichten Anpassung 
<l! r Feuerstatte  an m inderw ertige Brennstoffe. des Fortfalls 
jeder Einfriergefahr, der einfachen B edienung und Hand- 
iiabung und der geringen U nterhaltungsbetrage. Freilich 
erfordert der Entw urf von Luftheizungs-Anlagen besondere 
Fachkenntnisse, die nicht von jeder beliebigen Heizungs
firma rorausgesetzt werden konnen.

Aber auch der best au sr,earbeitete Heizungsplan kann 
unnotig hohe Anlage- und B etriebs-K osten bedingen, wenn 
ihm nicht bauliche MaBnahmen zu Hilfe kommen. Ais 
solche sind u. a. zu -fordem:

a) Beaehtung der Bestrebungen und Erfahrungen hin- 
sichtlich eines besseren W arm eschutzes, soweit er fiir 
Kirchen Anwendung- finden kann.

b) Besonderer Schutz der Ein; ange durch mehrfach wie- 
derholte W indfange.

c) Yerlcgen der Seitengange in der K irche an die Langs- 
seiten der AuBenwande, um Sitzplatze an den Aufien- 
wariden zu vermeiden.

d) Abfangen der an besonders groBen Fenstern herali- 
sinkenden kalten Luft in H ohlschlitzen der Fenster- 
briistungen und W eiterleiten der kalten  Luft in Fufi- 
bodenkaniłlen zur Heizkammer.

e) Sorgfaltiger Schutz der Decke gegen zu starkę Ab- 
kiihlung, vor Allem bei Holzdecken durch Lehmauf- 
schlag und SandaufsChiittun?, wegen der leichten 
Fugenbildung.

f) Schutz der Schornsteine gegen verm eidbare Abkiih- 
lung und A usmiindung etw a 1 m iiber Dachfirst.

g) Sicherung des Heizkellers gegen Grundwasser.
ii) Dicht abgeschlossener D achboden usw.

W erden alle diese und je nach dem besonderen Bau- 
entw urf noch andere Forderungen w eitest^ehend beachtet. 
so ist m it Sicherheit anzunehm en, dafi der ausgearbeitete 
Heizungsvorschlag das erreichbare Mindestmafi an Anlage
kosten darstellt und zugleich die Gewahr fiir einen spar- 
samen Betrieb bietet. Ergeben die Erw agungen hinsicht
lich der verfiigbaren G elder tro tzdem  einen vorlaufigen 
Y erzicht auf die H eizungsanlage, so sind wenigstens alle 
Mo lichkeiten gesichert, diese spater einmal, in besseren 
Zeiten, zur A usfuhrung bringen zu konnen, ohne sie dann 
an den zur rechten Zeit yersaum ten Vorbereitungen 
scheitern lassen zu miissen. Dpssen sollte man aber stets 
eingedenk bleiben, daB eine heizbare K irche nicht ein ent- 
behrlicher Luxus, sondern eine hygienische Notwendigkeit 
fiir die K irchenbesucher is t und daB die Heizung auch 
fiir die bauliche E rhaltung  der K irche selbst von Wert ist.

W as noch kurz den W eiterbetrieb vorhandener Heiz
anlagen anbelangt, so ist zu untersuchen, ob und welche 
Mangel bisher bcobachtet w urden und ob durch Beseitigung 
der Ursachen ein besserer E rfolg zu erreichen ist. Auch 
hierbei ist der R a t von erfahrenen Heizungs-Ingenieuren 
einzuholen, wobei zum Teil die vorher genannten Forde
rungen zu beachten sind. N icht immer, aber doch sehr 
haufi ;•wird sich ein W eg finden lassen, der wenigstens eine 
zeitweise oder teilweise H eizung ermOglicht, ohne allzu- 
groBe Geldopfer zu fordem . —

H. K  o r i , Ing. in Berlin.

Wettbewerbe.
Im W ettbewerb K ursaal G odesberg liefen 24 Entwiirfe

ein. Den ersten Preis gew ann der E ntw urf „Casanova“ der 
A rchitekten H e r r i l ,  L e y b o l d ,  Z i n g e l e r  und 
S c h u m a c h e r  in Koln, von denen auch ein Entwurf fiir 
7000 M. angekauft wurde. Den II. P reis erhielt der Ent
wurf „Freier A usblick“ von Pau l B o n a t z  in Stuttgart, 
Der III. Preis wurde nicht verteilt. F iir je 10 000 M. wur
den angekauft die Entw urfe von Fr. K r i i g e r  und 
R. D i s t e l  in Bonn, sowie der A rchitekten F l e r u s  und 
k- o n e r t in Dortm und. — ________ • • _ <1

Inbalt: D erU m bau des A lten R athauses und der Alten BOrse in 
le ip z ig  — y , nnisclites. — W etthewerbe. —_________________
Pd ^eutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
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