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au s  eine F re itre p p e  u n m itte lb a r  in d en  im  O bergeschoB  
g e leg e n en  S a a l flih rte . A n S telle  d ieser A n lag e  w urde 
im  J a h r  1816 ein g roB erer, te r ra sse n fo rm ig e r  Y orbau  
e rr ic h te t, u n te r  dem  R aum e fiir F eu erlo sch -G era te , 
N ied e rlag szw eck e  u nd  o ffen tliche  A b o rte  u n te rg e b ra c h t 
w a ren , u n d  d em en tsp re ch en d  eine neue  F re itre p p e  m ehr 
nach  v o rn  h in au s g e ru ck t. D ie gew o lb ten  R au m e im 
E rdgeschoB  des B o rsen g eb au d es d ien ten  zu G eschafts- 
zw ecken ; d e r obere  S aa l w u rd e  nach  d e r  E rb a u u n g  d er 
n euen  H andelsbo rse  fiir die S itzu n g en  des S tad t-  
v e ro rd n e ten -K o lleg iu m s e in g e rich te t, die h ie r w ah ren d  
eines J a h rz e h n te s  bis zu r U bersiede lung  nach  dem  n euen  
R a th a u s  s ta ttfa n d e n .

D e r U m bau d e r A lten  B orse w u rd e  g le ich ze itig  m it 
d en  W ie d e rh e rs te llu n g sa rb e ite n  am  A lten  R a th a u s  in 
A ngriff genom m en , n ach d em  die P ian e  h ie rzu  in  d er 
S itzu n g  d er S ta d tv e ro rd n e te n  vom  20. S ep tem b e r 1905 
gen eh m ig t, u n d  d ie  K o s te n  in  H ohe v o n  76 650 M. be- 
w illig t w o rd en  w aren . In  d a s  K ellergeschoB  sind  ein 
K esse lrau m  fiir d re i K esse l d e r ftir d ie  B orse u n d  das 
A lte  R a th a u s  g em ein sch a ftlich en  N ied erd ru ek -D am p f- 
he izung , je  e in  R aum  fiir B ren n m a te ria lien , A sche und 
G e ra te , sow ie end lich  ein A u fe n th a lts ra u m  fiir den

le ich ze itig  m it dem  U m bau  des 
A lte n  R a th a u se s  e rfo lg te  d er U m 
b au  d e r  A lte n  B orse. D er B au 
d e r A lten  H an d e lsb o rse , der ais 
e rs te  S ch o p fu n g  d e r B arock - 
A rc h ite k tu r  in  L e ipz ig  se inerze it 
b e re c h tig te s  A u fseh en  e rreg te . 
w u rd e  im  F r iih ja h r  1678 be- 
g o n n en . D en  E n tw u rf  d u rf te  d er 
M au re rm e is te r  C h ris tian  R i c h 

t e r  g e lie fe r t h a b e n ; v ie lle ich t is t  d e r  P la n  ab e r auch  
ein W erk  des O b erv o g tes  P e te r  S a  u  p  e , d e r  d ie  A us- 
fiihrung le ite te . D ie S ta tu e n  a u f  d e r  A ttik a :  A pollo , 
M erkur, A th en e  u n d  V en u s  fe r tig te  d e r  L e ip z ig er B ild
hauer Jo h a n n  C asp a r S a n d m a n n .  D ie v o rtre ff lich e  
Saaldecke m it ih ren  re ic h e n  R a n k e n -O rn a m e n te n , in 
denen  K in d e rg e s ta lte n  sich  tu m m eln , is t  e in  W e rk  des 
G iovanni S i m o n e t t i .  D ie groB en D eck en b ild e r 
w urden von  dem  M aler A m  E n d e  im  J a h r  1687 ein- 
gefiigt.

V or dem  B o rsen g eb au d e  b e fa n d  sich fr iih e r ein  von  
ste inerne r G ale rie  u n d  sch m ied ee ise rn em  G itte r  um - 
fried ig te r P la tz  fiir d en  Y e rk e h r im  F re ie n , v o n  dem
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Heizer e in g eb au t w o rd en . D er K csse lrau m  is t m it dem  
KellergeschoB des A lten  R a th a u se s  d u rch  einen begeh- 
baren u n te rird isch en  G an g  v e rb u n d e n , der die R ohr- 
leitungen der H e izan lag e  n a c h  dem  A lten  R a th a u s  auf- 
nim mt.

Dem E rdgeschoB  is t die ehem alige  ax ia le  T e ilung  
genau belassen w orden . In  d e r e rs te n  A chse is t am  
Salz-GaBchen e n tla n g , in ah n lich e r W eise w ie am  A lten  
R athaus, ein L a u b e n g a n g  fiir den  F u fig an g e rv e rk eh r 
und som it die M og lichke it e in e r Y e rb re ite ru n g  d er an

sich schm alen S traB en fah rb ah n  g esch a ffen  w orden . In  
der nachsten  Q uerachse  is t  ein  D o p pe lladen , in  den 
ubrigen beiden A chsen  d e r  G a rd e ro b e n ra u m  m it z w e i 
T reppenaufgangen  znm  V o rtra g ssa a l u n te rg e b ra c h t. 
Den L au b en g an g  u nd  d e n  D o p p ellad en  iib e rsp an n e n

noch die a lten , flachen  K reuzgew iilbe  m it e llip tischen  
Schildbogen , w oh ingegen  im  G a r d e n ,b en rau m  die 
K reuzgew o lbe  w egen  d er T rep p en au fg an g e  nach  dem  
S aa l e n tfe rn t w erden  m ufiten  u nd  d a ftir e ine S igw art- 
B a lk en d eck e  e in g e leg t w urde .

Im  O bergeschoB  is t d e r Y o r t r a g s s a a l  durch  
eine n ied rig e  G lasabsch luB w and m it H o lzdecke v on  den  
beiden  T rep p en au fg an g en  a b g e tre n n t w orden . D iese 
A bsch lu fiw and  is t so g e s ta lte t, d a6  die O bersich t iiber 
die re iche  S tu ck d eck e , in  d e r sieben  Ó lgem alde ein-

g e fiig t sind , n ich t 
v e rlo re n  g eh t. D ie 
S tu c k d e c k e  is t 

•g riind lich  vo n  den  
a lten  F a rb en - u nd  
G ip sk ru sten  gere i- 
n ig t u n d  feh lende 
T eile  sind  im G eist 
des V o rbandenen  
e rg a n z t w orden . 
D as groB e M ittel- 
bild , 9,75 m z u  
4,75 m groB, s te ll t  
eine V ersam m lu n g  
d e r  G o tte r  d a r, 
w ah ren d  v ie r  d e r 
se itlich en  B ilder 
d ie  v ie r E rd te i le :  
E u ro p a , A frika , 
A sien , A m erika , 
d ie  u b rig en  zw ei, 

je  eins an  d e r Siid- und  
N o rd se ite , d ie  T u g en d en  
u n d  d ie  L e id en sc h a ften  
zeigen. V or B eg inn  des 
je tz ig e n  U m baues w a ren  
die G em alde  s ta rk  d u rch  
RuB u n d  S ta u b  ve r- 
u n re in ig t und  k au m  zu 
e rk e n n e n ; sie, m ach ten  
au f den  B esch au er n u r 
dęn  E in d ru c k  d u n k le r 
F lach en , d ie  sch e in b a r 
dem  V erfa ll g ew e ih t 
w aren . D ie K o s te n f iird ie  
W ie d e rh e rs te llu n g  d er 
B ilder im  B e tra g  v on  
2700 M. w u rd en  aus 
d e r R a d iu sB ra n d s te t te r -  
S tif tu n g  b ew illig t. D er 
fiir 250 P e rso n en  S itz- 
g e leg e n h e it b ie ten d e  
S aa l is t  fiir d ie  A b- 
h a ltu n g  v o n  V o rtra g e n  
b estim m t. In  d e r  M itte  

d e r siid lichen  W an d  iiber dem  n eu en  G lasabsch lu fi, 
a lso  im R iicken  d er Z uhorer, s ind  au f e inem  S chalt- 
b re t t  e lek trisch e r A nschluB  fiir e inen  P ro je k tio n sa p p a ra t 
und  die h ierzu  n o tig en  S ch a ltu n g sm o g lich k e iten  an- 
g e leg t w orden . —  (SchluB fo lg t.)

O b e r g e s c h o f i  v o r  u n d  n a c h  d e m  U m b a u .
Der Umbau der Alten BOrse in Leipzig.

A rchitekt: R atsbaudirek tor Prof. M. B i s c h o f  in Leipzig.

Karl Schmidt f .
it dem am 7. O ktober 1922 verschiedenen und 
am 10. O ktober auf dem Inneren N eustad ter 
Friedhof in D resden zur letzten  Ruhe bestatte- 
ten Geheimen B au ra t Doktor-Ing-enieur ehren- 
halber K arl S c h m i d t  is t das ehemalige 
K onigreich Sachsen um einen seiner besten 

Sohne arm er geworden. Denn, wie der G esam t-Y orstand des 
. Landesvereins Sachsischer H eim atschutz“ bei B ekanntgabe 
(lerTrauer-Nachricht schrieb; „E r begrtindete den ..L a  n d e s- 
y e r  e in  S a c h s i s c h e r  H e i m a  t s c h u t  z“ und fiihrte 
ihn in schwerer Zeit zu der Hohe, die er je tz t einnimmt, 
unserem Yolk, unserer H eim at zum Segen. W ohl is t er von 
tins geschieden, sein W erk w ird aber so lange leben, ais 
Heimatliebe lebt. Viele, viele Tausende unseres Sachsen- 
volkes stehen trauernd  und dankend an der Bahre dieses 
nimmermuden schaffensfrohen Mannes.“ Mit diesen treffen- 
den W orten is t das eigentliche L ebensw erk des Entschla- 
fenen charakterisiert. Er w ar eine vornehm e, aber weich-

herzige N atur, die mehr durch das Gemtit ais durch den 
Y erstand beherrscht- wurde, und der daher eine T atigkeit 
wie der Schutz der H eim at vor schadlichen Einfliissen, be- 
sonders seitens der stark  entw ickelten sachsischen Industrie, 
vor Allem am Herzen liegen muBte. W ie haben wir noch 
zusammen in den herrlichen H erbsttagen des Jah res 1917 
auf der Frauen-Insel im Chiemsee geschw arm t, der unter- 
gehenden Sonne unseren ScheidegruB zugesandt und in der 
ersten Friihe des neuen Tages das goldene G estirn begriiBt. 
Hier, in dieser Umwelt, in einer herrlichen G ebirgsland- 
schaft, um geben von den bliihendsten Zeugnissen edelster, 
w ahrster V olkskunst, ging sein Herz auf, hier w ar er 
Mensch un ter Menschen, hier konnte er die Miihseligkeiten 
und Argernisse des Amtes und der GroBstadt vergessen. 
Aber diese T atigkeit w ar nur ein Teil seines W irkens, wenn 
auch ein H auptteil. N ebenher gingen die am tlichen Pflicht- 
ten, in die er nach und nach hinein gew achsen w ar, die aber 
durch die N ebentatigkeit ertrag lich  gem acht wurden.

4. November 1922. 499



Karl Louis Florenz Schmidt wurde am 16. November
1853 in E rfurt geboren und machte seine fachlichen Studien 
am Polytechnikum in Dresden, wo er auch (lie _ sachsischen 
Staatspriifungen ablerte. 1883 wurde er technischer Hilfs- 
arbeiter im zustandigen Ministerium, nach zwei Jahren, 
1885, Landbau-Assistent, 1891 Landbau-Inspektor und 1898 
Landbaumeister. In der letzteren Eigenschaft leitete er 
vom 1. Ju li 1899 ab das Landbauam t MeiBen. Aber bald 
zog man ihn in die H auptstadt; nach einer T atigkeit von 
nur eineinhalb Jahren  in MeiBen tibernahm er die Ver- 
waltung des Landbauam tes I in Dresden, in welcher Stel
lung er 1900 zum B aurat ernannt wurde. Mit der Jahr- 
hundertwende tra t auch eine W endung in seiner bisherigen 
fachlichen Entwicklung ein, denn nunmehr wurde er Mi- 
iiisterialbeamter. Am 1. Januar 1902 wurde er ais Finanz- 
und B aurat ais Stellvertreter der technischen vortragenden 
Rate des sachsischen Finanz-Ministeriums in Sachen des 
Hochbaues in dieses Ministerium berufen, in dem er am 
21. Dezember 1903 zum Oberbaurat befordert wurde. Am
1. April 1912 wurde er zum Geheimen B aurat ernannt und 
i913 ais technischer Y ortragender R at in das sfichsische 
Finanzministerium in Dresden berufen. Die Hoffnung, nach 
dem R iicktritt Waldows die V ertretung des gesam ten Hoch- 
bauwesens des sachsischen Staates zu erhalten, verwirk- 
lichte sich nicht. Am 30. Jun i 1919 tra t er in den Ruhestand.

Seine amtliche T atigkeit w ar eine ungemein umfassende 
und mannigfaltige. Aus ihr ragen die W iederherstellungs- 
arbeiten am Zwin 'er»in Dresden, die E rrichtung der Bau- 
gruppe der neuen Kunstgewerbeschule in Dresden, die Vor- 
arbeiten fur die neue Gemaidegalerie am Zwingerteich usw. 
unter zahlreichen Neubauten und Umbauten, insbesondere 
in den Geschaftsbereichen des Justizm inisterium s und des 
Ministeriums des Kultus und offentlichen U nterrichtes, sowie 
der vormaligen Generaldirektion der koniglichen Samm-

Tote.
Professor Dr. Otto Richter. In Dresden starb am 3. Ok

tober 1922 der Altmeister der D resdener Geschichts- 
forschung und der Begriinder der Dresdener Stadtbibliothek 
und des Stadtmuseums, Professor Dr. Otto R i c h t e r ,  der 
ais der Vater der Geschichte Dresdens bezeichnet wird und 
namentlich der baulichen Entw icklung der S tadt in den ver- 
schiedenen . Jahrhunderten das gróflte Interesse entgegen 
brachte. Am 31. August 1852 in MeiBen geboren, w ar R ichter 
von 1877—1879 an der koniglichen Bibliothek in Dresden 
tatig, wurde 1879 Rats-Archivar und griindete bereits zwei 
Jahre spater seine erste groBe Schopfung, die S t a d t 
b i b l i o t h e k .  Aus ihr entw ickelte sich das S t a d t -  
m u s e u m ,  dessen Sammlungen er 1887 zum ersten Mai 
offentlich zuganglich machte. Der von ihm angestrebte 
Plan, auf dem Gelande der Reformierten Kirche ein eigenes 
Gebaude ftir die Sammlungen der S tadt Dresden zu er
richten, verwirklichte sich nicht. Im neuen R athaus aber 
konnte er eine Sammlung von Denkmalern der S tadt 
Dresden aufstellen, die zum M ittelpunkt aller Bestrebungen 
fiir Heimatkunde wurde. Aus dieser Sammlung sch5pfte er 
das Materiał fiir seine W erke: „Die D resdner Festungs- 
werke“, die „Dresdner StraBenansichten von 1678“, „Er- 
innerungen aus dem alten Dresden11, „Atlas zur Geschichte 
Dresdens“, die „Canaletto-Mappe“, „Dresdens Umgebung in 
Landschaftst>ildern“, „Dresden sonst und je tz t“, „Dresdner 
Bilder-Chronik“ (2 Teile) usw. Hierdurch sowohl wie durch 
seine Tatigkeit im Direktorium des „Sachsischen, Kunst- 
vereins“ erhielt auch sein EinfluB auf das Kunstleben 
Dresdens Bedeutung. Er war ein Charakter, der frei nach 
dem Horazischen Grundsatz lebte: „Integer vitae scelerisąue 
purus“ (Rein im Leben und frei von Schuld). —

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die Tech- 

nische Hochschule D arm stadt begriindet die Ernennung des 
G eneraldirektors E rnst K n a c k s t e d t  in Dusseldorf mit 
den W orten: „ in  A n e r k e n n u n g  s e i n e r  h e r v o r -  
r a g e n d e n  o r g a n  i s a  t  o r i s c h e n T a t i g k e i t  a u f  
d e m  G e b i e t  d e s  E i s e n h o c h -  u n d  B r i i c k e n -  
b a u e s  u n d  s e i n e r  L e i s t u n g e n  z u r  V e r b e s s e - 
r u n g  d e r  B e t r i e b s - E i n r i c h t u n g e n  u n d  d e r  
M o n t a g e - V  e r f  a h r e n  i m  E i s e n b a  u.“ —

Wettbewerbe.
Ein W ettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fur ein 

neues R athaus in Zell im W iesenthal im badischen Schwarz
wald wird von der Gemeinde m it F rist zum 1. Dezember 
1922 fiir die Mitglieder des „Bundes Deutscher A rchitekten11 
der Kreise Lorrach und Freiburg, sowie fur die im K reisL6r- 
rach geborenen A rchitekten des „B. D. A.“ ausgeschrieben. 
Bei einer geschatzten Bausumme von 10 Mill.M. gelangen drei
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lungen heraus und zeugen von seinen hervorragenden tech 
nischen und kiinstlerischen Fahigkeiten. A ber das alles 
befriedigte und erfiillte ihn nicht. Sein Herz gehSrte der 
sachsischen Heimat und ihrem Schutz, und mit den 
schonsten Erfolgen verstand  er es, seine am tliche S te llu n : 
dazu zu benutzen, den W ilnschen der Heim atpflege bei der 
stadtischen und der landlichen Bevolkerung, und, wenn es 
Not tat. auch bei den Behorden, den notigen Nachdruck 
zu verleihen. Denn sowohl B evolkerung wie amtliche 
Stellen wollten zur H eimatliebe und zur E rkennung der 
Schonheiten der H eim at erst erzogen sein. Gelang es ihm 
doch selbst in den Ministerien die leitenden Stellen zunachst 
nur dadurch von N eubauten im Sinne des Heimatschutzes 
zu iiberzeugen, daB er bei diesen erhebliche Ersparnisse 
errechnen konnte, ein Umstand, der un ter dem sparsamen 
Ministerium Riiger, das die sachsischen Finanzen nach den 
finanziellen A usschreitungen der Eisenbahn-Yerwaltung 
wieder in Ordnung zu bringen hatte, sehr viel Beifall fand 
und den H eim atschutz-Bestrebungen m anchen schwierigen 
W eg gangbar machen half. Die ehrenam tliche T atigkeit auf 
dem Gebiet der D enkm alpflege und des Heimatschutzes, 
wozu auch die Aufnahmen des deutschen Bauern- und 
Biirgerhauses in Sachsen gehorten, w ar sein eigentliches 
Lebenswerk. Durch sein W irken auf diesen Gebieten hat 
er weit iiber die Grenzen seines engeren V aterlandes hinaus 
A nerkennung und D ank gefunden. Das brachte namentlich 
auch die Technische Hochschule in H annover zum Aus
druck, ais sie ihm 1917 den E hrendoktor verlieh. Bei seiner 
Beerdigung, bei der ihm die s&chsische G eistesaristokratie 
zahlreich die letzten Ehren erwies, w ahlte der Pfarrer das 
W ort des Neuen T estam entes zum Motiv seiner Trauerrede: 
„W er da saet im Segen, der w ird auch ernten im Segen.“ 
Und dieses W ort w ar fiir K arl Schm idt ein gutes Wort. 
Sein Andenken un ter uns w ird dauern bis in ferne Zeiten! —

—H.—

Preise von 20 000, 15 000 und 12 000 M. zur Verteilung. Auf 
Vorschlag des Preisgerichtes sollen m indestens 3 Entwiirfe 
fiir je 7000 M. angekauft werden. Im neungliedrigen Preis
gericht befinden sich die A rchitekten  M e c k e 1 in Frei
burg, M ii h 1 b a  c h in Freiburg, Prof. S t i i r z e n a c k e r  
in K arlsruhe, Prof. v o n  T e u f f e l  in Karlsruhe und 
Ob.-Brt. H e n z  in K arlsruhe. A rchitektonischer Ersatz- 
preisrichter ist A rchitekt M e r s  c h  in Freiburg. D ie  G e 
m e i n d e  b e a b s i c h t i g t ,  d i e  B a u a u s f i i h r u n g  
e i n e m  d e r  P r e i s t r a g e r  z u  i i b e r t r a g e n .

Es gibt also auch unter den heutigen Verhaltnissen 
noch Gemeinden, die in der Lage sind, groBere gemeind- 
liche Bauten errichten zu konnen. Es sind m eist Gemeinden 
m it groBem W aldbesitz, die bei den auBerordentlich hohen 
Holzpreisen durch einen auBerordentliehen Holzhieb leiclit 
sich geniigend Mittel ftir neue R athauser, Sehulen, Kirchen 
usw. beschaffen konnen. Denn auch neue Kirchen erstehen 
auf diesem W eg nach wie vor. Es sind uns Gemeinden des 
Schwarzwaldes und anderer W aldgebiete Deutschlands be- 
kannt, die kirehliche Bauten m it hohen Bausummen unter- 
nommen haben. D as is t erfreulich fiir die A rchitekten wie 
fiir die Bauindustrie. ,

In dem in Rede stehenden W ettbew erb ist die Lage des 
Neubaues auf dem Gelande den Bewerbern tiberlassen. Es 
ist bei dem Entw urf der Anlage nu r ein von der Reichs- 
bahn geplantes dreigeschossiges W ohnhaus zu beriicksich- 
tigen, mit welchem das neue R athaus zu einer einheitlichen 
Gruppe zusam mengeschlossen w erden soli. Zu dem sich in 
den iiblichen Grenzen bewegenden Raumprogramm ist zu 
bemerken, daB das H aus eine W ohnung fiir den Biirger- 
meister enthalten und erw 'eiterungsfahig sein soli. Hin- 
sichtlich der G estaltung des B auw erkes is t nur gesagt, daB 
es im ortsiiblichen B aum aterial zu errich ten  ist und bei 
einfacher Form gebung heim atlichen A usdruck haben soli. 
Ein R athausturm  ist nicht verlangt, erw tinscht jedoch ein 
kleines Tiirmchen zur U nterbringung einer Glocke. Der 
Bau ist dreigeschossig anzulegen .—

Aus einem engeren Wettbewerb zur Erlangung von 
Entwiirten fiir ein Krieger-Ehrenmal in Bischofswerda in
aachsen, zu dem gegen gleiche E ntschadigung aufgefordert 
waren dio A rchitekten K o l b e  in Loschwitz, W o l f  in 
JJresden, K u c h a r z  in B autzen, sowie Bildhauer 

e t s e h k e  in Bautzen und K unstm aler S c h u l z  in 
resden, gmg A rchitekt K o l b e  ais Sieger hervor, der mit 

der A usfuhrung betrau t w urde. —

r »>; ®e rUmbau des Alten Rathauses und der Alten BOrse in
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