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Vorbemerkung.

A n  den D oppelband  1918/1919  der S tad tchronik  schließt sich 
jetzt der die J a h r e  1920— 1923 umfassende vorliegende B a n d  an. 
D e r  Verfasser w a r  genötigt, die V org änge  und  D a ten ,  soweit sie 
nicht von einzelnen S te l le n  geliefert w u rden ,  nachträglich a u s  
Akten und  T agesze i tung en  auszuziehen. D ie s  und  d a s  Feh len  
mancher gedruckter U n te r lagen ,  wie z. B .  der Schu lp rog ram m e, 
erforderte viel A u fw an d  an  Zeit .  D e sh a lb  m ußte  auch von einer 
Zusamm enstellung der hier gehaltenen V o r t räg e  abgesehen werden. 
I m  übrigen  w urd e  die E in te i lu n g  beibehalten und  auf die 
knappere Fassung  der älteren  J a h r g ä n g e  zurückgegriffen.

D ie  Chronik fü r  die J a h r e  1 9 2 4 — 1927 w ird  in  J a h re s f r i s t  
folgest.

D r . E r w in  B ischer.





Geh. K o m m e rz ie n ra t  D r .  E .  H. F riedrich  W olff,  
E h re n b ü rg e r  der  S t a d t



I .

Entwicklung der Gemeinde als solcherf 

Gemeindeverwaltung,

) .  Entwicklung der Gemeinde.

ie E i n w o h n e r z a h l  der S t a d t  K a r l s r u h e  be trug nach 
Berechnung des Statistischen A m t s  au f  E nde  Dezember 

des B erich ts jah res  1 3 8 1 7 0  (1919:  138 670). D a s  ergibt seit 
31. Dezember 1919 eine A bn ahm e  von 0 ,36  %. I m  V o r ja h r  
betrug die A bnahm e  2 ,50 % . A n  Lebendgeborenen (auf das 
J a h r  berechnet) kamen im J a h r e  1920  auf 1000 E in w o h n er  
24 ,37  (19 ,26),  a n  S te rbefä llen  14,34 (13,94). S ä u g l in g e  (K in 
der b is  u n te r  1 J a h r )  starben 349 (272) d. i. von 100 Lebend
geborenen 11,27 (11,82). D e r  Geburtenüberschuß be träg t  10,03 
(berechnet auf  100 0  E in w o h n e r  und  a u fs  J a h r )  (15,32).

Ü ber die F i n a n z l a g e ,  der S t a d t  ist folgendes zur berich
ten: I n f o l g e  der m it  dem 1. 4. 20 in  K ra f t  getretenen Ä nd erung  
der Steuergesetze, insbesondere der E in fü h ru n g  der Reichsein
kommensteuer w a r  die Aufstellung des S t a d t .  H a u s h a l t s  fü r  das  
R echnungs jah r  192 0  außerordentlich erschwert. D ie  städt. U m 
lage vom E inkom m en fiel weg, an  deren S te l le  t r a t  ein vom 
Reich gewährleisteter A n te il  a n  der Reichseinkommensteuer, der dem 
um  25 v. H. gesteigerten gemeindlichen Aufkommen dieser S t e u e r
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im  S te u e r j a h r  1920  gleichkommen sollte. Diese, nicht n u r  den 
Gemeinde- sondern auch den S t a a t s h a u s h a l t  berührende ein
schneidende Um gestaltung des S te u e rw ese n s  bedingte auch eine 
Ä n de run g  der staatlichen Gesetzgebung. A u s  diesem G ru n d e  
und  wegen der d am it  zusam m enhängenden allgem einen Unsicher
heit w a r  eine rechtzeitige Aufstellung des V oransch lags fü r  1920  
nicht möglich.

Durch das  B a d .  Gesetz über die Besteuerung des L iegen
schafts- und B e tr ieb sverm ög en s  vom 29. 5. 1920  w u rd e n  indessen 
die G em einden ermächtigt, im  S te u e r j a h r  1920  b is  zu 150 v. H. 
derjenigen Umlagesätze vom Liegenschafts- und  B etr iebsverm ögen  
zu erheben, die im  S te u e r j a h r  1919 erhoben w urden .  E in  G e 
meindebeschluß vom 23. 6. 1920 ha t  zunächst vorbehaltlich einer 
Nacherhebung fü r  den F a l l ,  daß die Aufstellung des Voransch lags 
einen M ehrbed a rf  ergeben sollte, die E rh eb u n g  einer U m lage  vom 
Liegenschafts- un d  B e tr iebsverm ögen  in  gleicher Höhe wie im 
J a h r  1919, nämlich 104  P fg .  von 100 J l  S t e u e r w e r t  bestimmt. 
V o n  dem Recht der Nacherhebung m u ß te  anläßlich  der Feststellung 
des Voransch lags am  28.x 12. 1920 Gebrauch gemacht u n d  zu der 
bereits  beschlossenen noch die E rheb ung  einer weiteren. U m lage  von 
26 P fg .  beschlossen werden.

N ach  dem V o ra n s c h la g  b e t ru g e n  die W i r t s c h a f t s a u s g a b e n
80  166 303  J l

Z u  ih re r  Deckung s tan den  a n  E i n n a h m e n  z u r  V e r f ü g u n g :
a) aus Uberschuß von 1919 der Betrag von . . . . 4 370 757 Mk.
b) an Wirtschaftseinnahmen  31788 246 „
c) der gewährleistete Anteil an der Reichseinkoimnen-

steuer im geschätzten Betrag v o n ................................  29 900 000 „

zusammen 66 059 003 Mk.

Von dem Rest m i t .....................................................................  14107 300 „
sollte gedeckt werden durch Erhebung einer Ergän
zungssteuer zur R .E .St. von dem reichssteuerfreien
Einkommensteil ein Betrag v o n ................................  3 282 300 „
sodaß durch die erwähnte Besteuerung des Liegen
schafts- und Betriebsvermögens mit 130 Pfg. von

100 Mk. Steuerwert noch aufzubringen waren . .  . 10 825 000 Mk.

D a  angesichts der g ründstürzenden Ä nde ru ng  der S t e u e r 
gesetzgebung ein V eran la g u n g sv e r fa h re n  nicht durchgeführt w e r
den konnte, m angelte  es an  einem o rd nu ngsgem äß  aufgestellten 
S teuerreg is te r ,  w eshalb  a l s  geschätzte S te u e rw e r te  angenom m en 
w u rden :

Liegenschaftsvermögen 482 700 000  Mk.
B etr iebsverm ögen  35 0  00 0  000  „

zusammen 832 700 000  Mk.

I n f o l g e  weiterer S te ig e ru n g  der A u sgab en ,  insbesondere 
durch E rh ö h u n g  der Teuerungszuschläge  der B eam ten ,  der R u h e 
gehalts-  un d  Hinterbliebenenbezüge sowie der A rbe i ts löhne  m it 
einem ungedeckten M e h ra u fw a n d  von 2 269 0 00  Mk. reichte aber 
der beschlossene Steuersatz von 1,30 Mk. auf 100 Mk. S teuerw erk  
nicht a u s ,  w eshalb  in  der Bürgerausschußsitzung vom 30. M ä r z  1921 
die E rhebu ng  einer zweiten N ach tragsum lage  von 26 P fg .  
beschlossen w urde, sodaß der Umlagesatz fü r  das  R echn ung s jah r  
1920 insgesam t 1,56 Mk. auf 100 Mk. S te u e r w e r t  betrug. Nach 
dem Rechenschaftsbericht haben die re inen W irtschaf tsausgaben  
ohne den außerordentlichen A u fw an d  betragen 79 977 104 ,50  Mk. 
w ährend die re inen  W irtschaftse innahm en 
gegenüber einem einschl. der S t e u e r  auf 
75 836 722 Mk. veranschlagten B e tra g  n u r  
betragen h a b e n .............................................. 74  748 278 ,73  Mk.

sodaß sich ein W irtschaftsfehlbetrag ergab von 5 228 825 ,77  Mk.

Dieser Feh lbe trag  w a r  hauptsächlich d araus  zurückzuführen, 
daß die beabsichtigte E rh ebun g  einer E rgän zung ss teuer  zur  Reichs
einkommensteuer infolge A ufhebung der die E rh eb u n g  dieser 
S t e u e r  zulassenden reichsgesetzlichen Bestim m ung unterb leiben  
mußte, un d  daß der A n te il  an  der R . E . S t .  um  3 645 322 Mk. 
hinter dem geschätzten B e tra g  zurückblieb.



D ie  W irtschaftseinnahm en setzen sich zusam m en a u s :

Anteile der R .E .S t..............................................  26 254 638.39 3»f. =  35,1 %
andere Steuern einschl. der Steuer aus
Liegenschafts- und Betriebsvermögen . . .  22 995 296,11 „ =  30 8 %
Ertrag aus Gebäuden, Grundstücken und Wald 2 822 028 61 " =  3 8  %
Gebühren usw.........................................  5 386 021,92 „ =  7,2 %
Überschüssen von B e tr ie b e n ............ 3682547,59 „ =  49 %
Stufen von Kapitalien und Forderungen . 7043639,61 „ =  94%
sonstigen E innahm en............................ 6 564106,50 „ =  S,8 %

zusammen . . .  74 748 278,73 Mk =  100,0 %

N o n  den A u sg a b en  m it 79 9 7 7  1 0 4 ,5 0  Mk. entfallen  auf

Zuschüsse an B e t r ie b e ...............  5 218 810,61 Mk. =  6,5 %
Straßen und W a g e ............................ 8 869 324,19 „ =  11,1 %
S c h u l e n ................................................................ 16 584 093,64 „ =  20,7 %
Polizei - .̂........................................... 1514 304,78 „ =  1,9%
Gesundheitspflege , ............................ 4 281 159,40 „ =  5,3%
F ursorgew esen ......................................  9 984 362,32 „ =  12,5%
Gewerbe, Kunst und Wissenschaft . . . .  4391 109,21 „ ' =  5,5%
Schnldendienst.....................................................  11961788,86 „ =  15,0%
Gemeindeverwaltung............................ 9185 333,21 „ =  11,5 %
S o n st ig e s .................................................  7 986 818,28 „ =  10,0 %

zusammen . . .  79 977 104,50 Mk. =  100,0 %

A ußer den voransch lagsm äßigen  W irtschaftsausgaben  w ar noch 
ein , in  der Hauptsache a u s  A n leh en sm itte ln  zu  bestreitender außer
ordentlicher A u fw an d  entstanden, der sich verteilt auf:

Straßenherstellung................................................ 1055 581,53 Mk. =  6,7 %
Kanalisationsanlagen..........................................  1540 408,71 „ =  9 7 %
Gaswerk .....................................................  1995 504,54 „ =  12,6%
E lektrizitätsw erk ................................................ 3 405 370,35 „ =  21,5%
R h e in h a fe n ..........................................................  2 294 584,35 „ =  14,5%
Straßenbahn .....................................................  1366 260,58 „ =  8,6%
NotstandsarbeUen................................................ 320404,88 „ =  2 0  %
Förderung des W ohnungsbaues.....................  721467,00 — 4 6 %
S o n st ig e s ................................................................ 3132 504,45 =  198 %

zusammen . . .  15 832 086,39 Mk. =  100,0 %

D a s  V erm ögen  ha t  auf  31. 3 . 1 9 2 1  betragen 232 969 697 ,75  Mk.
w ährend  a n  S ch u ld en  vorhanden  w a ren  . 209  784 542 ,99  „
sodaß d a s  R e inverm ögen  betrug . . . 2 3  185 154,76 Mk.
D a  d a s  R einverm ögen  au f  31. 3. 1920

betragen h a t ....................................  22  893 570 ,68  Mk.
ha t  es sich gegenüber dem V o r ja h r  ver

m ehrt  u m ...................................................  291 284 ,08  Mk.

D a s  V e rm ö g e n  setzt sich a n s  fo lgenden  B e s ta n d te i le n  z u 
s a m m e n :
G ebäude, Grundstücke, W a l d u n g e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 177 391,00 Mk.
K a p i t a l f o r d e r u n g e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67178119,09 „
G a sw e r k   12 791381,54 „
W a s s e r w e r k ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 860 645,88 „
E l e k t r i z i t ä t s w e r k .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 561965,97 „
S tra ß en b a h n  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 019 824,49 „
L o k a lb a h n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1968 925,00 „
Schlacht- und V ie h h o f a m t .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 055 228,00 „
Einnahm e-Rückstände einschl. K a s s c n v o r r a t ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  53 412 077,50
S o n s t i g e s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 944139*28 ",

zusammen . . . 232 969 697,75 Mk.

Ü b e r  die V e r s o r g u n g  m i t  G a s ,  W a s s e r  u n d  
E l e k t r i z i t ä t  (R e c h n u n g s j a h r  1920) u n te r r ic h te n  nachstehende 
A n g a b e n :

I n  den städtischen G a s w e r k e n  w urden  im B erich ts
jahr  14 058  100 c b m  G a s  erzeugt. Abgegeben w urden  fü r  öffent
liche Beleuchtung 177 324 c b m ,  fü r  P r iv a te ,  B ehörden  u nd  S t a d t  
12 487 669  c b m ,  Gasm esser w aren  im  M ä r z  1921 aufgestellt fü r  
Leucht-, Koch- un d  Heizgas 32 480  S tück; die M ünzgasm esser  sind 
wegen der G asp re is e rh ö h u n g e n  aufgegeben un d  in  gewöhnliche 
Gasmesser um gew ande lt  worden.

A m  20. J a n u a r  erschien eine Bekanntm achung, wonach in 
folge m ange lhaf te r  Kohlenbelieferung G a s a b g a b e  n u r  m it tag s  
von 1/ 2 1 2 — 1 U h r  und  abend s  von E inbruch  der Dunkelheit b is  
m orgens  7 U h r  erfolgen könnte. D ie  verkündeten S pe rrze i ten  
w urden  b is  zum  13. 3. 192 0  eingehalten. A n  diesem T a g e  er
fuhren  sie insofern eine Einschränkung, a l s  die G a sa b g a b e  um  
2 S t u n d e n  ver länger t  w urde, u n d  z w ar  w urde  das  G a s  abgegeben 
von 10.30  v o rm it tag s  b is  1 .30  nachm ittags .  A b 20. M ä r z  w urde  
das  G a s  abgegeben von 10 .30 vo rm it tag s  b is  2  U hr  nachm ittags 
und z w a r  m it  einem Druck von 40  m /m .  A m  6. Oktober w urde  
der S tad tdruck  auf 50 m /m  erhöht. I n  der N eu jah rsnach t  1920/1921  
wurde  b is  2 U h r  m o rg ens  G a s  m it  einem Druck von 50  m /m ,  am
19. J a n u a r  1921 m it  einem Druck von 50 m /m  abgegeben, in 
der Z e i t  von 6 — 7,40  U h r  m orgens ,  1 1 — 1 U h r  v o rm it tag s  und



von E in t r i t t  der Dunkelheit b i s  9 U h r  abends. A b 1. F e b r u a r  1921 
wurde der S tadtdruck in  der G asabgabeze i t  um  3 m /m  erhöht. 
Ab 5. 3. 1921 w ird  der S tadtdruck T a g  und  Nacht au f  der glei
chen Hohe von 48  m /m  gehalten. W äh rend  der Nachtsperrzeiten 
wurde die S traß en be leu ch tu ng  eingeschränkt und  zw ar  b ra n n te n  
b is  zum 28. 4. 1922  die S t r a ß e n la m p e n ,  soweit sie überhau p t  im 
Betrieb w aren ,  n u r  b is  9 U h r  abends.

V om  E l e k t r i z i t ä t s w e r k  w urden  im Berich ts jahre  
14 6 4 4 1 0 7  K w s t  S t r o m  abgegeben. Anschlüsse w a re n  4656 
Stück m it  13 792  A bnehm ern  vorhanden. Aufgestellt w a ren  
192 204  G lü h lam p en ,  837  B o gen lam p en  und  2730  M o to re n  m it  
11 717 P s ,  14  453 (Sieftr. Z ä h le r  und  1520  S c h a ltu h ren .

B e im  W a s s e r w e r k  betrug der Gesamtwasserverbrauch 
7 806 175 c b m . D ie  stärkste T ag e sa b g ab e  be trug 31 573  c b m ,  die 
schwächste 15 766 c b m .  F ü r  S t ra ß e n g ie ß e n ,  S p r in g b r u n n e n  usw. 
w urden  abgegeben 309 609 c b m .  Öffentliche B r u n n e n  w aren  82 
Stück vorhanden, F e u e rh ah n e n  1562 Stück und  S p r in g b r u n n e n  14.

2. Gemeindeverwaltung.

I n  den städtischen Kollegien t ra ten  192 0  folgende V e rä n 
derungen  ein:

A n  S te l le  des verstorbenen S t a d t r a t s  Friedrich  B lo s  wurde 
am  23. J a n u a r  m it  A m tsd a u e r  b is  zu den nächsten E rn e u e r u n g s 
w ahlen  (Novem ber 1922) Schiffahrtsd irektor  W i l l y  M e n  - 
z i n g e r  gewählt. Ebenso tra ten  am  1. A p r i l  Buchdruckerei
besitzer H  a n  s  R  e i f f a n  die S te l l e  des an  die U n ivers i tä t  F r e i 
bu rg  versetzten Geh. H o fra ts  D r .  H a n s  H a u s r a th ,  am  19. M a i  
Oberrevisor  A d o l f  K ü h n  an  die S te lle  von F in anzm in is te r  
Heinrich Köhler, a m  14. Dezember Gewerkschaftssekretär K a r l  
F l ö ß e r  an  die S te lle  von R e ch tsa n w a lt  D r .  E d u a rd  Dietz.

*=19»
I n  den S tad tve ro rdnetenvors tand  w u rd en  am  19. M a i  

Gewerkschaftsangestellter F r i e d r i c h  S i g m u n d  und  a ls  
S ta d tv e ro rd n e te  K a r o l i n e  F r e y ,  V ora rb e i te r s -E h e f rau  
(anstelle des seitherigen S ta d tv e ro rd n e te n  K ü h n  gewählt) ,  am

—  7 —

18. M ä r z  t r a t  die städtische F ü r s o rg e r in  A r m g a r d  H a u s e r  
a n  die S te l le  von H aup t leh re r in  E l i s a b e t h  F u h r ,  am  
29. A p r i l  Maschinist W i l h e l i n  B e r g m a n n  an  die S te l le  
von Redakteur H e r m a n n  E i c h h o r n .  Z u m  stellvertretenden 
O b m a n n  des S tad tv e ro rdne tenvo rs tan des  wurde  am  23. J u n i  der 
S ta d tv e ro rd n e te  E m i l  N o t h w e i l e r  gewählt.

I n  den R uhestand  t ra te n  G e o r g  B e c k ,  Oberstadtrech
n u n g s ra t ,  Vors tand  des K o n tro l lb ü ro s ,  nach 43 D ienstjahren , 
G o t t l o b  B u l l i n g , Oberbauinspektor beim T ie fb au a m t,  
nach 29, F r i e d r i c h  F e c k e r ,  S tad trechn e r ,  nach 50, E r n  st 
H e n r i c h ,  Architekt beim Hochbauam t, nach 33, A  u g u st 
I  ä n  i s ch , technischer B e am te r  ebenda, nach 33, F r i e d r i c h  
K r ä m e r ,  P fö r tn e r  des R a th a u se s ,  nach 30, A u g u s t  M e i ß 
n e r ,  W agmeister, nach 33, D a v i d  W ü r z ,  Heizer beim G a s - ,  
Wasser- u n d  E lek tr iz itä tsam t,  nach 47  Dienstjahren.

A u sge tre ten  au f  30. Sep tem ber  ist S ta d tr e c h t s ra t  D r .  H a n s  
R i e b e t ,  V ors tand  des G run dbu cham ts .

Gestorben ist S ta d t re c h n u n g s ra t  A d o l f  F r a n k  nach 
34 Dienstjahren .

D e m  A m tsrich ter  J u l i u s  R e s c h  (b is  1918 in  Dieden- 
hofen, L othringen) w urde  auf 22. M ä r z  die S te l l e  des I I .  G r u n d 
buchbeamten, S y n d ik u s  D r .  F r a n z  F i c h t l  auf  15. M a i  die 
3. S tad trech tsra tss te lle  un te r  E rn e n n u n g  zum V ors tand des F ü r 
sorgeam ts über tragen . S ta d t r e c h n u n g s ra t  O t t o  H a b e r k o r n  
w urde  au f  1. J a n u a r  zum  Dienstvorstand des P e r s o n a la m ts ,  
S ta d t r e c h n u n g s ra t  F r i t z  J ä g e r  zum  Dienstvorstand des Rech
n u n g s a m ts  und  S ta d t re c h n u n g s ra t  F r i t z  A n k e n b r a n d  zum 
S tad trechne r ,  letztere beide auf 1. A p r i l ,  e rn ann t .  D em  O b e r 
buchhalter F r a n z  W i l d e n t h a l e r  w urde  m it  W irkung  vom
1. August die Vorstandsstelle der S tadthauptkasse  B  über tragen .

Folgende  B eam te  erhielten anläßlich 25 jäh r iger  Dienstzeit 
die E hrenurkunde  der S t a d t :  J u l i u s  S e i l e r ,  D iener  bei 
der F e u e rw eh r ,  R o b e r t  B a u m g ä r t n e r ,  Oberbuchhalter, 
J u l i u s  E l s e n h a n s ,  Werkmeister, F r i e d r i c h  G l a s e r ,  
B üro d ien e r ,  H e i n r i c h  J u n g ,  B uchhalter  u n d  K a r l  S c h ä l t -
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g e n ,  O berbuchhalter  beim G a s - ,  Wasser- und  E lek tr iz itä tsam t,  
A l b e r t  G ö b e l ,  Kassier, beim K rankenhaus ,  F r i e d r i c h  
W  e i g I e Buchhalter ,  beim Sparkassenam t, A l f r e d  H o f f  
und  L u d w i g  L e n z ,  beide Oberbuchhalter,  sowie A  u  g u st 
R  e tz b a  ch , Kassenbote, bei der Stadthauptkasse, M a t t h ä u s  
H a r t l ,  Sekretaria tsassistent beim S ta n d e s a m t ,  S  a  n  n  ch e n 
G o y  W itw e ,  S c hu ld ieu er iu  beim Volksschulrektorat. D er  
D ie n e r in  a n  der ambulatorischen S tad tk lin ik  F r a u  K a r o l i n e  
M e t z  w urde  a u s  A n la ß  35 jäh r iger  treuer  Dienstzeit ein E h re n 
geschenk bewilligt.

D e r  S t a d t r a t  h ielt im B erich ts jah r  53 S i tzu ngen  ab 
(1919 :  60) in  denen 3945  (4527) Gegenstände der Beschluß
fassung un terlagen .

V o n  den s t ä d t i s c h e n  K o m m i s s i o n e n  hatte  die B a u 
kommission 43 (1919 :  48) S i tzu ng en ,  die G a s -  und Wasserwerk
kommission 30  (6), die Bekleidungskommission 9 (6), die F r i e d 
hofkommission (2) und  die S tad tgartenkom m ission  (4) je 7, die 
Kommission fü r  Arm enw esen un d  Ju g e n d fü rso rg e  (3), die R h e in 
hafenkommission (1) u n d  der B e ira t  der G oethe-Schule  5 je 5, 
die Krankenhauskommission (1), die Schlacht- und Viehhof
kommission (4), der V e r w a l tu n g s r a t  der S p a r -  un d  Pfandleihkasse 
(5), der B e i r a t  der höheren Lehransta lten  fü r  M ädchen (5) und 
die Realschulansta lten  (5) je 4, die Badeanstaltenkommission 
(3) und  der B e i r a t  der Humboldtschule (5) je 3, die Schulkom- 
mission (4), der Gewerbeschulrat (3) und  der H andelsschu lra t  (2) 
j e  2, die Archivkommission 1 (0) Sitzungen . D er  B ü r g e r a u s 
schuß hielt  im B er ich ts jah r  14  (12) S i tzungen  ab, in  denen 107 
(96) Gegenstände verabschiedet w urden . E r  bewilligte die V e r 
wendung  von A n leh ensm it te ln  fü r  nachstehende Zwecke:

E rw e rb  von Grundstücken an  der verlängerten  Sofiens traße  
vom ländlichen Kreditverein E tt l ingenw eie r .  K a u fp re is  64 750 
M ark . E rw e rb  von Grundstücken Ecke D evrien t-  und  S c h w in d 
straße K au fp re is  600  000  Mk. u nd  von G e län de  im früheren 
K nie linger  F e ld  im Gesam tbetrag  von 817 137 Mk. E rw e rb  von 
Grundstücken in  M ü h lb u rg ,  G esam tau fw and  256  000  Mk.

B i ld u n g  eines F o n d s  von 500 0 0 0  Mk. zur E rw e rb u n g  von 
Grundstücken bei dringenden Gelegenheiten.

Herstellung der S t r a ß e n z ü g e  der W ohnungss ied lung  im 
H ard tw a ld .  Gesamtkosten 403 600 Mk.

G le is a n la g e n  auf dem M ateria l lagerp la tz  des T ie fb a u a m ts  
Kosten 280  000 Mk. E rn e u e ru n g  un d  E rg ä n z u n g  der G le is 
an lage  im G asw erk  O .  Kosten 271 00 0  Mk. E rn e u e ru n g e n  und 
E rg ä n z u n g  der elektrischen E in r ich tun gen  im G asw erk  Ost. Kosten 
140 000  Mk. E rw e i te ru n g e n  des Kabelnetzes und  V erm ehru ng  
der N e tz transform atoren , E rh ö h u n g  des K re d i ts  (1919) auf 
2 000 0 0 0  Mk.

Beschaffung von 4 Lastkraftwagen und  4 A nhängew agen . 
Gesam tbetrag  177 00 0  Mk.

Beschaffung einer au tom obilen  Feuerspritze, sowie eines 
ebensolchen M annschaf ts -  und  G e rä te w a g en s .  Gesam tbetrag  
140  000  Mk.

B i ld u n g  eines F o n d s  von 500 0 0 0  Mk. zu r  Beschaffung von 
M a te r ia l ien ,  M aschinen und  G eräten .

Beschaffung e ines elektrisch anzutre ibenden  Kompressors für  
die K ü h lan lage  des Schlachthofs. Kosten 140 000  Mk.

A u snu tzung  von T o r f la g e rn  bei W eingar ten .  Kosten
490 000  Mk. Nachtragskredit fü r  die städtische Schlackenstein
fabrik. G esam tbetrag  275 000  Mk.

Nachtragskredit  fü r  das  städtische S ägew erk :  7 1 0 0 0  Mk.
E rw e rb u n g  unvollendeter P r i v a t l e u t e n .  A u fw a n d  138 500 Mk.
E rw e rb u n g  des F ried r ichsbades  zum  P re ise  von 1 2 3 9  00 0  Mk
Ankauf der Anw esen  K arl-F r iedr ichs traße  21 und  22. G esam t

kaufpreis 587 000  Mk.
E rw e i te ru n g  der Dampfziegelei in  R ap penw örth .  A u fw an d  

137 0 0 0  Mk.
Nachtragskredit  fü r  die Tullaschule. 154 00 0  Mk.

Nachtragskredit fü r  W o h n u n g sb a u te n  1919/20 in  Höhe von 
4 408 0 00  Mk.



B ew ill igung  eines K re d i t s  fü r  W o h n u n g sb a u te n  1920/21, 
sowie E r b b a u -  un d  D ar lehensve r träge  m it  den hiesigen B a u 
genossenschaften in  Höhe von 7 320  0 0 0  Mk.

Kredit  zur E rr ich tun g  von N o tw o hn ung en  und Beschaffung 
neuer W ohn ung en  bis  zum Höchstbetrag von 20  M il l ionen  Mk.

Z u s t im m ung  zu r  G r ü n d u n g  einer gemeinnützigen Gesellschaft 
„Badische Baustoffbeschaffung G. m. b. H ."  un d  B e te i l igung  m it  
einer S ta m m e in la g e  von 15 700 Mk.

B e te i l igung  der S t a d t  a n  der K a r l s r u h e r  Baustoffindustrie 
G . m. b. H. Gesamthöhe 510  000  Mk.

E rw e rb u n g  von Geschäftsanteilen der hiesigen Handwerker- 
Baugenossenschaft. Gesam tbetrag  100 000  Mk.

B e te i l igung  an  einer gemeinnützigen Beschüftigungsstelle fü r  
Erwerbsbeschränkte und E rw erbs lose  m it  einer S ta m m e in la g e  
von 31 0 0 0  Mk.

D ar leh en  a n  die gemeinnützige Beschäftigungsstelle im B e 
trag  von 200  0 00  Mk.

V e r t ra g  m it  dem Badischen F ra u e n v e re in  über den F o r t 
betrieb des L udw ig-W ilhe lm -K rankenheim s, Betriebszuschuß für 
1920/21 600 000  Mk.

B e it rag  zur A u ss ta t tu n g  des neuen F lu ß b a u la b o ra to r iu m s  
der Technischen Hochschule in  Höhe von 30 00 0  Mk.

Herstellung von Sportp lä tzen . Gesamtkosten 119 500  Mk.

Erstellung einer B ew ässe rungsan lage  auf dem ehemaligen 
großen Exerzierplatz zur landwirtschaftlichen Erschließung. Kosten 
750  000  Mk.

Waldausstockungen zur U m w a n d lu n g  in  landwirtschaftliches 
K u l tu r la n d  bei D ax land en  und  im R iß n e r t -W a ld .

Weitere Beschlüsse des Bürgerausschusses betrafen:

A ufnahm e einer zu \ xh  % verzinslichen Anleihe im B e tra g  
von 25 M il l ionen  Mk.
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A u fnahm e eines verzinslichen A n leh en s  b i s  zum B etrage  von 
40  M il l io nen  Mk.

B e r a tu n g  des Voransch lags fü r  die Z e i t  vom 1. J a n u a r  b is  
zum 31. M ä r z  1920.

B e r a tu n g  des Voransch lags fü r  d a s  R ech nu ngs jah r  1920/21.

G enehm igung  von Kreditüberschreitungen und  K red itver
längerungen .

E rheb un g  der Gemeindesteuern a u s  Liegenschafts- und B e 
tr iebsvermögen.

E rh eb un g  e ines  Gemeindezuschlags zur G runderwerbsteuer.

H eranziehung  des reichssteuerfreien E inkom m enteils  zur G e 
meindesteuer vom R e ch n ung s jah r  1920/21 .

E rh eb u n g  e ines Gemeindezuschlags zur Hundesteuer.
Ä n d e ru n g  der Lustbarkeitssteuerordnung.

E in fü h r u n g  einer Frem densteuer.
B e i t r i t t  der S t a d t  zum G irov e rb and  badischer Gemeinden.
B e i t r i t t  der S t a d t  zum Bezirks-Arbeitgeberverband badischer 

Gemeinden.
Bestellung einer W ohnungsbaukomm ission.

W ettbew erb zu E n tw ü r fe n  fü r  D enkm äler  auf dem E hren -  
friedhof der Krieger und dem der F liegeropfer.

V e rä u ß e ru n g  von Jn d u s tr ie g e län d e  am  Westbahnhof. G e 
sam tbetrag 480  915  Mk.

A u s b a u  der Realschule zur Oberrealschule.
B i ld u n g  von E rn e u e ru n g s fo n d s  städtischer U nte rnehm ungen .
E rr ich tung  eines städtischen F ü rs o rg e a m ts  auf 1. A p r i l  1920 

und E rlassung  einer Gemeindesatzung hierfür.
E rlassung  einer Gemeindesatzung fü r  die V e rw a l tu n g  der 

land-  un d  forstwirtschaftlichen Angelegenheiten.
Ä n d e ru n g  des Gemeindebeschlusses vom 25. J u l i  1913 über 

Herstellung un d  U n te rh a l tu n g  der Gehwege, R in n e n  und  der
gleichen.
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Ü bernahm e der A bortg rubenen tlee rung  au f  die S t a d t  und E r 
lassung einer G eb ü h ren o rd n u n g  hierzu.

M üllgeb üh ren o rdn ung .
G eb ü h ren o rd n u n g  fü r  S t r a ß e n re in ig u n g .

Neue G a s - ,  Wasser- u nd  S tro m b ez u g so rd n u n g e n .

N euregelung  der Desinfektionsgebühren.
Neufassung der B e s ta t tu n g so rd n u n g  u nd  Ä nd e ru n g  der B e 

s ta ttungsgebühren.

Ä n de run g  der S a tzu n g e n  der S p a r -  un d  Pfandleihkasse.

T euerung sbezü ge  des O berbürgerm eis te rs  u n d  der B ü r g e r 
meister sowie der städtischen B eam ten ,  Lehrer, Angestellten und  
Arbeiter.

Ä n derung  der städtischen Besoldungssatzung und  B eso ldun gs
o rdnung .

L o hn ta r if  fü r  die städtischen Arbeiter.

E rr ich tu ng  einer neuen  S tadtrechtsra tss te lle .

Beam tenstellenplan.

D ienstaufw andsentschädigung der ehrenamtlichen M itg lieder 
des S t a d t r a t s .

Z eitaufw andsen tschäd igung  der Beisitzer des Gewerbe- und 
K au fm an nsge r ich ts ,  des M ie te in ig u n g s a m ts  u n d  W o h n u n g s a m ts  
und  des Unterausschusses fü r  E rw erbslosenfürsorge.

V e rg ü tu n g  der M itg lieder  der amtlichen Schätzungskom
mission.

D a s  G e w e r b e g e r i c h t  erledigte 1920  in  52 (1919 :  52) 
S i tzungen  382  (232) Rechtsstreitigkeiten und  z w ar  137 (89) durch 
U rte il ,  126 (64) durch Vergleich, 46  (20) durch Zurücknahme der 
Klage. A nerkenn tn is  erfolgte keine (0), beruhen blieben 75 (61). 
I n  den Rechtsstreitigkeiten, welche durch U rte i l  entschieden w u r 
den, lau te ten  diese in  24  F ä l le n  ganz nach dem A n tra g  der Klage, 
in 59 F ä l le n  w urde  die K lage ganz und  in  31 teilweise abgewiesen.
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I n  den durch U rte il  erledigten 114 S tre it igkeiten  tra ten  
11 Arbeitgeber u n d  113 A rbeitnehm er a l s  K läger auf. E s  
w urden  55 Beweisbeschlüsse erlassen un d  40  vollstreckbare A u s 
fert igungen  von U rte ilen ,  gerichtlichen Vergleichen und  Beschlüssen 
erteilt.

D a s  K a u f m a n n s g e r i c h t  erledigte 1920  in  21 (15) 
S i tzung en  77 (1 91 9 :  40) S tre itsachen  und z w ar  24  (10) durch 
U rte il ,  3 6  (17) durch Vergleich, 6 (5) durch Zurücknahme der 
Klage, beruhen blieben 10 (8). I n  den durch U r te il  erledigten 
S tre it igkeiten  lau te ten  diese in  6 F ä l le n  ganz nach dem A n tra g  
der Klage, in  9 w urde  die Klage ganz, in  2 teilweise abgewiesen. 
E s  t ra te n  hierbei 0  Kaufleute  und  10  Angestellte a l s  K läger  auf. 
23 Beweisbeschlüsse w urden  erlassen, 15 vollstreckbare A u s fe r 
t igungen  von U rte ilen ,  gerichtlichen Vergleichen und  Beschlüsse 
erteilt.

A l s  E i n i g u n g s a m t  oder begu tach tende  u n d  an trag s te l len de  
B e h ö rd e  w a r  w e d e r  d a s  G e w e rb e -  noch d a s  K a u f m a n n s g e r i c h t  im  
B e r i c h t s j a h r  t ä t ig .

B e im  M i e t e i n i g u n g s a m t  w u rden  1920  3745  F ä l le  
neu an häng ig ,  w ovon sich 1422 auf M iets te igerungen 2135  auf 
D u rchführung  von K ünd ig ung en  u n d  A n trä g e  des W o h n u n g s 
am ts  bezogen. Durch E in ig u n g  der P a r t e i e n  erledigten sich von 
den ersteren F ä l le n  208, von den letzteren 268 , durch Zurücknahme 
231 bezw. 416 , alle übrigen  durch Entscheidungen. A n trä g e  auf 
M iets teigerung in  voller Höhe w u rd e n  in  33 , teilweise in  369 
F ä l le n  genehmigt, in  45 F ä l le n  abgelehnt.

D e n  K ü n d ig u n g sa n t rä g e n  w urde  in  771 F ä l le n ,  teilweise 
a lle rd ings  auf einen wesentlich späteren T e r m in  stattgegeben, a ls  
ihn der V erm ie ter  gewollt hatte. 432  F ä l le  w urden  ablehnend 
verbeschieden, in  104  F ä l le n  w urde  au f  V e r län g e ru n g  des M ie t 
verhältnisses erkannt.

B e im  G e m e i n d e g e r i c h t  w a ren  1920  891 K lagen  a n 
hängig ,  von denen 19 in  das  folgende J a h r  übergingen. 
Z ah lungsbefeh le  w u rd e n  1070, Vollstreckungsbefehle 328  erwirkt. 
V o n  den K lag en  w urden  61 abgewiesen, 447 endeten m i t  V e ru r 
teilung, 364 durch Vergleich oder Beruhenlassen. D a s  A m ts -
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gericht bestätigte 4 un d  änderte  3 der Entscheidungen ab, verglich 
8 F ä l le  und  zeigte in  54  F ä l le n  dem Gemeindegericht d a s  Ergebe 
n i s  nicht an. S ü h n e te rm in e  fanden  810 statt, h iervon w u rd e n  
165 F ä l le  verglichen, in  den übr igen  m iß la n g  die B eilegung . *)

*) Die Gesamtzahl der beim B e z i r k s a m t  behandelten Anzeigen 
wegen Übertretungen innerhalb des Stadtbezirks betrug 6623.

Die Zahl der vom A m t s g e r i c h t  1920 erlassenen gewöhnlichen 
Zahlungsbefehle belief sich auf 5182, die der Wechsel-Zahlungsbefehle auf 17, 
die der Vollstrcckungsbefehlc auf 1977.

Beim N o t a r i a t  waren 1920 4 Zwangsvollstreckungen anhängig, 
durchgeführt wurden 2, aufgehoben 2.

11.

bauliche Entwicklung der Stadt,

C V ti fo lg e  A n lage  der H ard tw alds ied lung  w urde  die G e m a r -  
\ 3  k u n g  K a r l s r u h e  durch E ing em ein du ng  eines T e i le s  
der Gem arkung  H a rd tw a ld  um  15 h a  07 q m  vergrößert  und 
um faß t  auf  E n d e  1920  einen F lächen inh a l t  von 452 4  h a  33 qm .

Ü b e r  den  S t a n d  der A  u f w e n d u n g e  n  f ü r  die verschie
denen  B a u t e n  ist nachstehende Übersicht g e fe r t ig t :

Baugegenstaud

Vom
Bürger
ausschuß
bewilligt

am

Be
willigter
Aufwand

Ji

Aufwand 
im Jahr 

1920

M

Des Baues

m . Vol- 
Begmn lendung

A .  I n  früheren J a h r

Kriegsstraße 
zwischen Kapellen- it. 
Karl Friedrichstraße .

eit beginn
I. S t r

30. 6.14  

II. Ka

tctte, 192<
r ß e n b a u t

141 550 

n a lb a u t e

J nicht vo
n.

168 636

it.

llendete B auten .

22. 5. 19 —

Keine.

B . I n  früheren Jah ren  begonnene, 1 9 2 0  vollendete B au ten .
I. S t r a ß e n b a u t e n .

Albuferstraße.................
Weiheräckersiedlung

Dreisamstraße ..........
Enzstraße...................
Mainstraße.................
Neckarstraße...............
Pfinzstraße.................
Zugangsweg...............

Rüppurrer Straße . . . .
Straßen hinter d. Tulla- 

schule...........................

3. 9 .19 135 000 288 027 1. 9.19 1. 8. 20

9. 5 .14 17 850 24 735 8. 4.19 31. 3. 20
9. 5.14 15 595 25 459 8. 4.19 31. 3. 20
9. 5 .14 14 815 19 899 8. 4.19 31. 3. 20
9. 5 .14 28 380 47 670 8. 4.19 31. 3. 20
9. 5. 14 9 094 13 776 8. 4.19 31. 3. 20
9. 5.14 3 760 5 967 8. 4.19 31. 3. 20

26. 9. 13 369 248 477 500 28. 5 14 13. 7. 20

22. 11.19 110 000 188 794 22.11.19 20. 3. 20
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Vom
Bürger
ausschuß
bewilligt

am

Be Aufwand Des Baues

Baugegenstand willigter
Aufwand

M

im Jahr 
1920

M
Beginn

Vol
lendung

II. K a n a l b a u t e  n.
Westl. Entlastungskannl 7. 6. 10 425 000 4 193 592 9.12.18 1. 6.20
Landgrabenverstcirkung

Kapellenstraße........... 3Q, 6. 14 183 000 260 925 28. 7.19 31.12.20
Lohfeldsiedlung......... 20. 8. 19 204 800 180 208 15. 9.19 25. 8.20

Gartenstadt Grünwinkel 23. 4. 19 105 000 114910 29. 9.19 15. 2.20
Erstellung eines Hoch

wasserdammes ........... 23. 4. 19 1 489 000 2 683 255 20. 2.19 31. 8.20
Federbachableitung. . . . 25. 7. 19 297 000 1 642 064 25. 7.19 1. 8.20

('. J in  J a h re  1 9 2 0  begonnene nnd vollendete B a u ten .
I .  S t r a ß e n b a u t e n .

Lohselbsiedlung............. 31. 7. 19 132 200 131 826 14. 6.20 8.11.20
Hardtwaldsiedlung

Roggenbachstraße . . . 30. 3. 20 21 250 46 994 1. 8.20 8.11.20
Knielinger Allee . . . . 30. 3. 20 30 400 6181 1. 8.20 8. 11.20
Waldring-östl............. 30. 3. 20 34 400 77 606 1. 8.20 8.22.20

Kapellenstraße............... 30. 6. 14 51 560 286 921 22. 3.20 31.12.20
Gartenstadt Griinwinkel

Forchheimerstraße. . . 6. 4. 19 30 000 24 910 15. 4.20 15. 8.20
Ulmen-Allee............... 6. 4. 19 22 520 23 126 14. 4.20 15. 8.20
Rampe zur Albdrücke 6. 4. 19 17 480 17 641 14. 4.20 15. 8.20

Ettlinger Straße Pflast 30. 8. 19 135 000 134 068 12. 4.20 1. 7.20

II. Ka n a l b a u t e n.

Hardtwaldsiedlung
Roggenbachstraße . . . 9. 3. 20 23 700 63 251 29. 5.20 20. 7.20
Knielinger A llee----- 9. 3. 20 68 000 120 450 1. 6.20 10. 8.20
Waldring-östl............ 9. 3. 20 54 600 79 391 1. 6.20 10. 8.20

1). I m  J a h re  1 9 2 0  begonnene und nicht mehr vollendete B auten.
S  t r a ß e n b a u t e n.

TuUastraße zwischen 
G erwigstr. u. Tullaplatz 

G ustav-Specht- und 
S lr ied erstra ß e ... . . . . . . .

28. 7. 19 19 445 26 374 20. 7.20

28. 7. 19 101 100 56 203 23.10.20
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V o l l z u g s r e i f  e rk lä r te  B a u p l a t z u m l e g u n g e n :
1. G ebiet  zwischen T u l la -S ch u le  und  R in the im er  S t r a ß e :  

28 Grundstücke m it  im  ganzen 29 097 q m ,  abgetretenes S t r a ß e n 
gelände 21 ,80  %.

2. Gebiet a n  der K arl-W ilhe lm straße  zwischen Parks traße  
u n d  F r iedh o f :  66 Grundstücke, 71 ,313 q m , 31 ,33  % S t r a ß e n 
gelände.

D ie  erstere erfolgte freiwillig, w ährend  die letztere z w a n g s 
weise durchgesührt wurde.

Folgende  U m n u m e r i e r u n g e n  v o n  H ä u s e r n  w u r 
den vorgenom m en: K a r l s ru h e r  W eg, seither ohne N um m er
(Lagerbuch N r .  8 4 5 6 — 63), jetzt N r .  4 9 ;  N eureu te r  L andstraße  
N r .  191 in  N r .  71 ;  Schloßplatz N r .  23  in  Schloßplatz N r.  23  und  
Zirkel N r .  38 , 40  und 42, W aldho rns t raße  N r .  33  in  W a ld h o rn 
straße 33 und  Z äh r in g e rs tra ß e  N r .  17 c ;  Geibelstraße N r .  1 in  
Geibelstraße N r .  1 un d  1 a ;  B ra h m s s t ra ß e  N r .  8 a  in  N r .  10, 
B ra h m ss t raß e  N r .  10 in N r .  12, L ange  S t r a ß e  N r .  67 in  N r .  67 
un d  N r .  67 a .  D ie  M a iens traße  w urde  wegen V erw echslungen 
m it  der ähnlich lau tenden  M ar ien s tra ß e  in  F rü h l in g s s t r a ß e  u m 
geändert. ■ r  1

D ie  S t r a ß e n b e n e n n u n g s k o m m i s s i o n  beschloß 
folgende N a m e n  f ür  n e u  a n g e l e g t e  S t r a ß e n :  i n der  
H a r d t w a l d s i e d l u n g : H indenburgstraße , Dunkel-Allee,
Friedr ich -B loss traße , K nie linger Allee, W a ld r in g ,  Kadettenweg, 
Löcherschlagstraße, K arl-Schrem ppstraße , Friedrich-W olffstraße; in  
der G a r t e n  st a d t  G r ü n w i n k e l :  Forchheimer S t r a ß e ,
M argare ten s traße ,  Leonorenstraße, B lohnstraße , C harlo ttens traße, 
Ulmen-Allee, A ppenm ühls traße;  S t r a ß e n  h in ter  d e r  T u l l a -  
S c h u l e :  S tr ied e rs t raße ,  Schückstraße, Berckmüllerstraße, Gustav- 
Spechtstraße; S t r a ß e n  in der S ie d lu n g  zwischen G o t tesau e r  
un d  K riegsstraße : Hennebergstraße, Lohfeldstraße, M u re rs t raß e ;  
G a r t e n  st a d t  R ü p p u r r :  Stockacker-Straße, Seew iesen
straße, Resedenweg, Holderweg.

D ie  im B erich ts jah r  1920 stärker einsetzende I n f l a t i o n  brachte 
fü r  die B a u t ä t i g k e i t  außerordentliche Schwierigkeiten. E in e
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gerechte P r e i s b i l d u n g  w a r  nahezu unmöglich geworden und  die 
seit J a h r e n  bestehende K nappheit  der Baustoffe und  deren R a t io 
n ierung  wirkten sich infolge zunehm enden W o h n u n g sb a u e s  immer 
m ehr au s .  D ie  Baugenossenschaften und pr iva ten  B a u h e r re n  
konnten ihre B a u p ro g ra m m e  n u r  noch m it  Hilfe der S t a d t  durch
führen , da diese, abgesehen von der f inanz ie llen  Hilfe durch 
Hergabe von Baukostenzuschüssen auch die S ie d lu n g s p lä n e  und 
B a u ty p e n  durch das  Hochbauam t überp rü fen  un d  teilweise ganz 
bearbeiten sowie die A u s fü h ru n g e n  des gesamten W o h n u n g sb a u e s  
überwachen ließ. A ußerdem  m ußte  die S t a d t ,  nachdem schon im 
V o r ja h re  große Holzmassen a u s  Heeresbeständen aufgekauft w a ren  
u n d  ein stöbt. S ä g e -  und  Hobelwerk errichtet w orden w a r ,  n u n  
auch den Kalk, Z em en t  und  die Backsteine fast fü r  den gesamten 
W o h n u n g sb a u  beschaffen.

A u s  dem zu diesem Zweck von der S t a d t  übernom m enen  
Abbruch der Ziegelei B oh ne r  in D ax lan dcn  w u rd e n  große M e n 
gen Backsteine, Z iegel und B au ho lz  gewonnen, w a s  dem hiesigen 
B a u m a rk t  wohl einige Erle ichterung brachte. W eitere M a ß 
n ah m en  m uß te n  getroffen werden. B a ld  w urde  da n n  auch von 
der S t a d t  m it  51 % A n te il  die K a r l s ru h e r  B au s to f f - In du s tr ie  
G . m. b. H. gegründet, die d a s  Ziegelwerk I t te r s b a c h  übernom m en 
hat.  Auch das  dem Hochbauam t angegliederte S ä g e -  und  Hobel
werk m uß te  beträchtlich erweitert  und der H o lz v o rra t  laufend 
ergänzt werden. D ie  im J a h r  1919 aufgew and ten  Anlagekosten 
in  Höhe von 41 000  P .-M k . e rfuhren hierdurch b is  zum  F e r t ig 
stellungstermin  am  6. 3. 1920 eine E rh ö h u n g  um  71 000  P .-M k. 
I n f o lg e  dieser M a ß n a h m e n  w a r  es schließlich möglich, den B edarf  
a n  Baustoffen in  hiesiger S t a d t  zu decken. Wesentlichen A nte il  
a n  diesem E rfo lg  hatte  auch die auf V eran lassung  der dam aligen  
S ie d e lu n g s -  und L andbank  im V erein  m it  dem A rbe itsm in is te r ium  
iu s  Leben gerufene Badische Baustoffbeschaffung G .  m. b. H.

A u sgefü h r t  w u rd e n  im B erich ts jah r  1920 durch das  H o ch - 
b a u  a  m t  neben den allgemeinen Instandse tzungen  der stadteigenen 
Gebäude folgende B a u a rb e i te n :

D er  G u tsh o f  R ü p p u r r  erfuhr, wie in  den vorhergehenden 
J a h r e n  verschiedene bauliche V e ränd e ru ng en  und  Verbesserungen.
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E in  Wagenschuppeu w urde  errichtet, und  der Fruchtspeicher erhielt, 
nachdem schon im V o r ja h r  ein elektrisch betriebener A ufzug zur 
B eförderung  von Heu, S t r o h ,  Getreide  und  F u t te rm i t t e ln  ein
gebaut w orden  w a r ,  eine Häcksel- und  eine Getreideschrotmaschine 
m it  Anschluß a n  die elektrische Krafts trom leitung. Diese E in r ich 
tungen  erforderten einen K ostenaufw and von zusammen 134  688 
P .-M k.

I m  städt. K ran kenh aus  sind fü r  die A bte ilung  der C h iru rg ie  
und M edizin  je 4, zusamm en 8 I ln te rk u n f ts räu m e  fü r  Schwestern, 
im B a u  fü r  Hautkranke ein g roßes Schwesternzimm er, A b o r t 
an lage  un d  K le id e rau fb e w a h ru n g s ra u m  e ingebaut worden. Die 
Kosten w a re n  zusammen l 42 690 P .-M k.

D e r  W ied erau fbau  der am  5. Dezember 1920  abg ebrann ten  
A bte ilung  fü r  W a n n e n b äd e r  I .  und I I .  Klasse des F r ied r ich s
bades m uß te  m it  g rößter  Beschleunigung eingeleitet werden. B i s  
zum  S c h lu ß  des B erich ts jah res  w a ren  die A b rä u m u n g sa rb e i te n  
so weit fortgeschritten, daß m it  der Abdeckung der un teren  G e 
schosse begonnen werden konnte.

D e r  im V o r ja h r  begonnene I .  B auabschnitt  der T u llahäu se r  
wurde  vollendet und  w a r  am  1. A pri l  1920  bezugsfertig, die B a u 
kosten be tragen  2 00 3  852 P .-M k .

I m  November 1919 ist auch der I I .  Bauabschnitt  begonnen 
worden, konnte b is  Ja h ressc h lu ß  aber nicht mehr bezogen werden.

A n  der R as ta t te r  und Lützowstraße n a h m  die S t a d t  den 
B a u  von 3 zweistöckigen D oppelw ohnhäusern ,  einer V ie r h a u s 
gruppe, einer A chthausgruppe  und  2 S ie b e n h a u sg ru p p e n  m it  zu
sammen 3 Z w e iz im m er-W oh nu ngen  un d  35 D re iz im m er-W ohnun-  
gen in  Angriff .  D ie  Häuser sind m it A u s n a h m e  einer V ie rh a u s 
gruppe, die a u s  G u ß b e to n  erstellt ist, a u s  Backsteinen m it  Lehm- 
s te inh in term auerung  u n te r  sparsamer V erw e n d u n g  von Hausteinen 
ausgeführt .  B i s  Ja h re s sc h lu ß  1920  w a re n  sämtliche B a u te n ,  die 
noch w ährend  der B auze i t  käuflich a n  die G ar ten s tad t  über
gegangen sind, im I n n e r n  verputzt.

D e r  erste B auabschnitt ,  der in  der Chronik 1919 e rw ähn ten  
Lohfeldsiedlung w a r  a m  15. J u n i  1920 bezugsfertig und ha t  einen 
Kostenaufw and von 1 462 627 P .-M k . erfordert.
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D e r  gleichfalls im V o r ja h r  begonnene I I .  B auabschnitt  der 
Lohfeldsiedlung konnte am  15. Oktober 1920 bezogen werden. Die 
Baukosten w a re n  1 276 29 8  P .-M k.

I n  dem von der S t a d tv e rw a l tu n g  fü r  hiesige selbständige 
Privatarchitekten  ausgeschriebenen W e t t b e w e r b  z u  E n t 
w ü r f e n  f ü r  N e u b a u t e n  d e s  G a s -  W a s s e r -  u n d  
E l e k t r i z i t ä t s a m t s  g ingen 29 E n tw ü r fe  ein. D a s  P r e i s 
gericht am  7. J u l i  verteilte nachstehende P re ise :  1. P r e i s :  K e n n 
w ort  „Licht" W ilhe lm  P e te r  und Fritz  R öß le r .  2. P r e i s :  K e n n 
w ort  „ S p a r s a m e r  P l a n "  G .  Betzel; 3. P r e i s :  K e n n w o r t  „ M a i 
trank"  G .  Setzei, 4. P r e i s :  K e n n w o r t  „Unverschlossener Vorhof"  
R u d o lf  Messung; 5. P r e i s :  K e n n w o r t  „Geschlossenes S t r a ß e n 
b i ld" ,  R u do lf  Messung. Angekauft w u rd en  E n tw ü r f e  von Reg.- 
B aum eister  A r th u r  B runisch, Gustav  Eckardt m it  D i p l . - I n g .  
R ichard  F u chs ,  E .  V . G u tm a n n ,  W ilhelm  Langstein , H e rm an n  
Lösch (2 E n tw ü r fe ) ,  R u d o l f  Messung, P fe ifer  &  G ro ß m a n n ,  K ar l  
W in te r ,  H a n s  Z ip pe l iu s .

Architekt W ilhelm  V ittali
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III.

Kirche, Schule und Kunst,

I- Kirdje,

C i \ e r  Evangelische Gemeindebote, der seit J a h r e n  vom Kirchen- 
gemeinderat unentgeltlich an  alle Gemeindeglieder a u s 

gegeben w urde, m uß te  infolge der steigenden G e ld en tw ertung  im 
M ä r z  sein Erscheinen einstellen, denn die in s  Ungeheuerliche 
gestiegenen Kosten konnte die Kirchenkasse nicht m ehr tragen . A l s  
Notbehelf ließ die Kirchengemeinde einen kleinen, vierzehntägig 
erscheinenden Gottesdienst-  und  V ere insanze iger  zu r  V erte i lung  
bringen. M i t  dem F e h le n  des G em eindebla tte s  w urde  seine B e 
deutung erst recht offenbar, und es erfolgte schon im A p r i l  die U m 
stellung zum A bonnen ten b la t t ,  die sein Erscheinen wieder ermög
lichte.

A m  12. A p r i l  t r a t  der seitherige P rä s id e n t  des evangelischen 
Oberkirchenrats D .  D r .  E d u a rd  Uibel, der seit F r ü h j a h r  1916 
das  A m t  bekleidete, in  den Ruhestand. S e i n  Nachfolger wurde  
O beram tsr ich te r  D r .  L udw ig  M uch ow -F re iburg .

A m  1. J u n i  w u rd e  der Geistliche a n  der Johanneskirche , 
P f a r r e r  H in d en lan g ,  von der Oberkirchenbehörde zur Übernahm e 
der evangelischen Pressestelle von seinem P fa r rd ie n s t  beurlaub t.  
A m  1. Dezember w urde  a l s  Nachfolger S ta d tv ik a r  O sk a r  M ayer-  
U l lm a n n  gewählt ,  der die P f a r r e i  inzwischen verw alte t  hatte, er 
w urde  am  4. A dvent  (19. Dezember) durch Dekan R a p p  in  sein 
A m t  eingeführt.

D ie  am  29. J u n i  tagende Kirchengemeindeversammlung 
beschloß die E rr ich tung  zweier neuer  P f a r r e i e n  im Osten und  S ü d -



—  22 —

westen der S t a d t  sowie eines selbständigen V ik a r ia te s  in B e ie r t 
heim, weil sie eine seelsorgerliche Notwendigkeit geworden w aren. 
D ie  Oberkirchenbehörde erteilte die dazu nötige G enehm igung.

Bedeutsam  w a r  auch fü r  die Gem einde K a r l s ru h e  die E i n 
fü h ru n g  der neuen Kirchenversassung. S i e  bedingte am  18. J u l i  
die W ahlen  der Gem eindevertre tungen  und die dam it  verbundene 
V erg rößeru ng  un d  E rw e i te ru n g  dieser V e r t re tun gen ,  sowie eine 
weitgehende E rn e u e ru n g  der in  ihnen tä t igen  Persönlichkeiten, 
insbesondere durch den H in z u tr i t t  der F r a u e n .  D re i  G ruppen  
hatten  Wahlvorschläge eingereicht: D ie  kirchlich-positive V ere in i
gung, die kirchlich-liberale V ere in ig ung ,  der Volkskirchenbund. D ie  
Abstim mung hatte  folgendes E rg eb n is .

Pfarrei: Liberal: Positiv: Volkskirchlich

Neuwest 353 426 165
West 648 641 294
Mittel 605 401 165
Süd 379 266 84
Südost 360 351 104
Neu-Ost 437 653 187 ,
Ost 80 302 21
Hof 263 230 25

zusammen 3125 3270 1045

D e r  W ah l  w a r  im J u n i  die G enehm igung  der Kirchen
behörde zu der Z e r leg u n g  der Gem einde in  mehrere Kirchenspren
gel vorausgegangen .

D ie  Kirchengemeinde K a r ls ru h e -M ü h lb u rg  e rw arb  auf
1. Oktober das  G a s th a u s  „ Z u  den D re i  L in d e n "  a l s  Gem einde
h a u s ,  da s  am  7. Novem ber durch eine F e ie r  eingeweiht wurde.

D ie  W ah len  zur L andessynode fanden am  7. November statt. 
E s  lagen Wahlvorschläge von 4 G ru p p e n  vor:  kirchlich-positive 
V erein igung  sBekenntn isfreunde),  landeskirchliche V ere in igung ,  
kirchlich-liberale V ere in ig ung  und  Volkskirchenbund. D a s  W a h l 
ergebnis  w a r  folgendes:

Pfarrei: Liberal: Positiv: Landeskirchlich: Volkskirchlich:

Neuwcst 262 597 65 170
West 326 689 179 245
Südwcst 123 286 14 92
Mittel 463 467 150 88
Beiertheim 51 66 5 46
Süd 578 310 27 83
Südost 416 421 4 113
Neuost 339 843 40 165
Albst 49 507 22 17
Hol 119 192 283 21

zusammen 2726 4378 789 1040

V o m  13. b is  15. November beging hier die badische L an d e s 
bibelgesellschaft ihre J a h rh u n d e r t fe ie r .  D ie  Festgottesdienste in 
der evangelischen Stadtkirche, sowie die V or träg e  von P f a r r e r  
D .  R isch-Landau  über d a s  T h e m a :  „ W a s  ist u n s  evangelischen 
Christen die B ib e l? "  und  von K a u fm a n n  S ch lunk-B rem en  über :  
„O hne  G o t t  —  Volk in  N o t"  zeugten von dem großen segens
reichen Werk.

M ittw och, den 8. Dezember tag te  in  der K leinen Kirche die 
Bezirkssynode. I h r e  hauptsächlichsten B e ra tu ng spu nk te  w a re n :  
die neue Kirchenverfassung und  der Gesetzentwurf über religiöse 
K indererziehung.

A m  4. A p r i l  1920 feierte P a t e r  K a r l  H a r tm a n n  P .  8 .  M. in  
der S t .  S tephanskirche seine P r im iz  un d  am  27. J u n i  fand  eine 
Doppelprim izfeier der Neupriester Alfred  B eer  und  M a x  Schw all  
in der Bernharduskirche statt.

S e i n  s ilbernes P r ie s te r ju b i lä u m  beging am  4. J u l i  H e r r  
T heodor M eyer,  Chefredakteur des „Badischen Beobachters" .

A m  16. J u l i  befaßte sich eine V ersam m lung  der katholischen 
Kirchengemeindevertretung im großen R a th a u s s a a l  m it  dem A n 
trag  auf E ingem eindu ng  der Kirchengemeinde M ü h lb u rg ,  D a x la n 
den und  G rünw inke l .  D e r  A n tra g  w urd e  genehmigt.

D e n  H erren  S tad tdekan  Link u nd  Chefredakteur M eyer  w urde  
un te r  dem 25. J u l i  vom Erzbischof der T i te l  „Geistlicher R a t "  
verliehen.
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F ü r  den am  27. J u l i  in  F re ib u rg  entschlafenen Erzbischof 
D r .  T h o m a s  N örbe r  fand  a m  2. August in  S t .  S t e p h a n  ein feier
licher T raue rgo tte sd iens t  statt, S tad td ek an  Link -zelebrierte das  
S e e lenam t.  R eg ie rung ,  S t a d tv e r w a l tu n g  und  katholische Vereine 
w a re n  vertreten. M i t t a g s  ertönte ers tm als  das  vom erzbischöf
lichen O r d m a r i a t  angeordnete T ra u e rg e lä u te  von a llen  katholischen 
G otteshäusern .

A m  13. Dezember t ra f  der neugew ählte  hochwürdigste E r z 
bischof D r .  K a r l  Fritz  zu einem Besuch hier ein. Geistl. 
R a t  Link begrüßte  ihn in  S t .  S t e p h a n  in  feierlicher Weise, w orauf  
Erzbischof D r .  Fritz  eine längere  Ansprache a n  die G lä u b ig e n  hielt 
und  zum  S c h lu ß  den bischöflichen S e g e n  erteilte. A m  Abend 
fand zu seinen E h re n  eine F e ie r  im Festhallesaal statt, bei der M i n i 
s te r ia lra t  D r .  B a u m g a r tn e r  die Festrede hielt. Erzbischof D r .  Fritz 
dankte fü r  den herzlichen E m p fa n g  und  erteilte auf  eine a n  ihn 
ergangene B i t te  h in  den Anwesenden seinen S e g e n .  D ie  V e r a n 
staltung wurde  durch musikalische D a rb ie tu n g en  verschönert.

D i e  A l t - K a t h o l i s c h e  G e m e i n d e  feierte am  18. J u l i  
d a s  50 jährige  J u b i l ä u m  der Alt-Katholischen B ew egung  durch 
einen Festgottesdienst (feierliches Hochamt) m i t  P r e d ig t  des 
S ta d tp f a r r e r  D r .  R u g e l  a u s  Heidelberg. N achm ittags  versam
m elten sich die Gem eindem itg lieder zu einer F am il ien fe ie r  im 
evangelischen G em eindeh aus ,  Blücherstraße 20 , wobei die P f a r r e r  
K am insk i-K ar ls ruhe ,  D r .  S te in w a c h s -M a n n h e im ,  D r .  R uge l-  
Heidelberg und  B o m m e r-B a d e n -B a d e n  Ansprachen hielten und 
musikalische und  andere  A uffüh rung en  geboten wurden .

I m  S i tzu n g ssa a l  des Badischen L a n d ta g s  fand vom 31. M a i  
b is  2. J u n i  eine T a g u n g  der ordentlichen I s r a e l i t i s c h e n  
S y n o d e  statt. Z u m  P rä s id e n t  w urde  D r .  N a th a n  S t e in  
gewählt.  S i e  befaßte sich m it  dem N e u au fb a u  der L an dessyna 
goge, die seitherige E in r ich tung  des M inisteria lkom m issärs, zuletzt 
von M in is te r ia lra t  S chw ö re r  bekleidet, fällt  n u n  weg. Z u r  S cha f
fung eines E n tw u r f s  der neuen  Verfassung w urde  ein Ausschuß 
von neun  M itg l iedern  eingesetzt. B i s  zum  In k ra f t t r e te n  der neuen 
Verfassung w urde  ein neuer O b e r ra t  bestehend a u s  3 M itg liedern  
der Religionskonferenz u nd  8 weltlichen M i tg l iedern  gewählt.

—  25 —

2, Schule, *)

B edü rf t igen  K ind e rn  der V o l k s s c h u l e  kamen folgende 
W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  z u g u t :

a) F re ie  L ehrm it te l  1919/20 an  ru n d  5000  K inder, A u fw an d  
38  400  Mk.

b) W a r m e s  Frühstück (Quäkerspeisung). M i t  Hilfe der 
Amerikanischen Q u ä k e r  w u rd e  die Verabreichung eines 
w a rm en  Frühstücks an  un tere rnäh r te ,  schwächliche K inder 
wesentlich erweitert. S o  erhielten 1920  durchschnittlich 
30 0 0  K inder  täglich ein w a rm e s  Frühstück.

c) Schülerspeisung. **)
d) Schülerhorte ,  1920:  6 K naben  u nd  7 Mädchenhorte, sowie 

1 G an ztagesho rt .
e) K i n d e r e r h o l u n g s f ü r s o r g e .

D a s  J a h r  1920  stellte die K indererho lungsfürsorge  
durch Schaffung  von K indererho lungshe im en  au f  wesent
lich veränderte  G ru nd lage .  Durch d a s  Entgegenkommen 
des Reichsschatzministeriums w urde  das  ehemalige T r u p p e n 
ü b u n g s la g e r  Heuberg m it  seinen sämtlichen E inr ich tungen  
fü r  die K indererho lungsfürsorge  zur V erfüg ung  gestellt. 
D e r  a u s  diesem A n la ß  gegründete V erein  „K ind er
erholungsfürsorge  H euberg"  bestehend a u s  den S tä d te n  
M a n n h e im ,  Heidelberg, K a r ls ru h e ,  S t u t t g a r t  u n d  den 
karitat iven V erbänd en  des deutschen K a r i ta s -Z e n t ra lv e r -  
bandes ,  sowie seinen badischen un d  württembergischen 
U n te rverbänden ,  ferner der I n n e r e n  Mission fü r  B a d en  
u n d  W ü rttem berg  und  der Hauptfürsorgestelle fü r  K r ie g s
beschädigte ha t  m it  dem H eubergunte rnehm en der K ind e r
erho lungsfürsorge  wertvolle  Dienste geleistet.

A u f  dem Heuberg konnten im ersten J a h r  1582  K in 
der ausgenomm en werden. I n  die K olonien  w u rd e n  519

*) Ü ber die Z a h l der S ch ü ler  in  den e inzelnen  A n sta lten  vergleiche 
m an B e ila g e  I.

**) Nach A n gaben  des V ere in  J n g en d h ilfe  nicht mehr zah lenm äßig  
festzustellen.



K inder entsandt, so daß zusammen 2101  K inder  im J a h r e  
1920 E rh o lu n g  u n d  K räf tigung  finden konnten.

W e n n  seither die ganz erheblichen Kosten fü r  die 
K indererho lungsfürsorge  durch S t i f tu n g e n  und Schenkungen, 
B e it räg e  der S t a d t  K a r ls ru h e ,  freiwillige B e it räg e  a u s  
den Kreisen der S tad tbevö lkerung  und  E lte rn be i träg e  au f
gebracht w urden ,  so stellte 1920  erstmals der S t a a t  eine 
Beihilfe  fü r  jedes untergebrachte K ind  zur V erfügung .

Die  veränderten  Verhältnisse l ießen  es in  manchen 
Beziehungen zweckmäßig erscheinen, den Ausschuß fü r  
Ferienkolonien  auf breitere G ru n d la g e  zu stellen und  in 
einen V ere in  um zuw ande ln .  I m  Novem ber 1920  wurde 
deshalb ein diesbezüglicher Beschluß vom Ausschuß gefaßt 
und  der

„ V ere in  J u g e n d h i l fe  K a r l s ru h e "

gegründet. *)

A m  S p r a c h h e i l u n t e r r i c h t  n ah m en  1919/20  120 
K naben  und 61 M ädchen teil, davon w a ren  69 S ta m m le r ,  60 
S to t te re r ,  52 Schwerhörige .

A m  S c h w i m m u n t e r r i c h t  beteiligten sich 1919/20  ru n d  
500 K naben  und  ru n d  300  Mädchen.

D e r  f r e i w i l l i g e  Z e i c h e n u n t e r r i c h t  w a r  1919/20 
von 79 K naben  der Volksschule und  18 B ürgerschülern  besucht.

F ü r  den K n a b e n  H a n d a r b e i t s u n t e r r i c h t  bestan
den 99 Klassen m it  zusam m en 1676  S ch ü le rn ,  d a ru n te r  1441 
Volksschüler und  22 5  S c h ü le r  der höheren Lehranstalten .

D ie  K n  a  b e n  f o r  t b i l  d u n  g s  s ch u  l e zählte am  Sch lu ß  
der S c h u l ja h re s  1919/20  in  23 Klassen 509 S c h ü le r ,  davon w aren  
83 Bäcker, 29 Metzger, 82  Kellner oder Köche, 286 L ohnarbeiter  
a u s  dem 7. und 8. S c h u l ja h r ,  57 desgleichen a u s  dem 5. und  6. 
S c h u l ja h r ,  22 Schwachbefähigte (Hilfsklassen).

*) Über die Tätigkeit des Stadtschularztes 1919/20 vergleiche Chronik 
1918/19 Seite 294.
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I n  der M ä d c h e n f o r t b i l d u n g s s c h u l e  bestanden 
38 Klassen und  1 Klasse im H a u sh a l tu n g s se m in a r  m it  741 
S c h ü le r in n en  a m  E n de  des S c h u l ja h rs .

D ie  S c h ü l e r k a p e l l e  zählte am E n d e  des S c h u l ja h r s  
1919/20 im Zusam m enspie l  154 T eilnehm er ,  da run te r  56 V olks
schüler, 4 S chü le r  höherer Lehransta lten ,  94 Schulentlassene. S i e  
konzertierte 20  m al.

D ie  L e h r e r b i b l i o t h e k  gliedert sich in  zwei A b te i lu n 
gen, in eine städtische und  eine private  Abte ilung . Erstere um faß t  
die wissenschaftlichen Werke u n d  w ird  a u s  städtischen M i t te ln  u n 
terhalten , letztere besteht in der Hauptsache a u s  schöngeistigen W e r 
ken und  w ird  a u s  M itg liederbe iträgeu  der Bibliothekgesellschaft 
ergänzt. A l s  städtischer Zuschuß standen der Bibliothek zur V e r 
fügung 191 9 /20 :  1200 Mk. A n  M itg liederbe iträgen  gingen ein 
1919: 1054  Mk. Die Z a h l  der M itg lieder  betrug 1 91 9 :  528, 
die der B ä n d e :  4569  (Z u g a n g  198). E n tl iehen  w u rd en  12 338 
B ä n d e  von 443 E n tle ihe rn .

I m  L e h r e r  p e r s o n a l  t r a te n  im S c h u l ja h r  1919/20 
nachstehende V e rän d e ru n g en  ein: in  Ruhestand  t ra ten  die O b e r 
lehrer W ilhe lm  F e r t ig  und  K a r l  Kirsch, die H au p tleh rer  Friedrich 
Bischoffberger, H e rm a n n  B r a u n ,  Christoph G rä b e r ,  K a r l  Kirsch, 
J u l i u s  König, E u g e n  Schill ing , J u l i u s  W eber, die H au p tleh rer in  
E m m a  P o p p e n ,  die H a n d arb e i ts le h re r in  So f ie  S to l l .  Verstorben 
sind Obersekretär Friedrich  Geier und  H aup t leh re r in  W ilhe l
m ine R itzm ann.

D ie  G o e t h e s c h u l e  zählte im S c h u l ja h r  1919/20  23 
Klassen, der Unterricht erli t t  im W in te r  Beschränkung infolge der 
Kohlennot. Nach schwerem L eiden , F o lg en  des Kriegsdienstes, 
starb Professor Hugo Berberich, der seit 1903 am  R ea lgy m nas ium  
und nach der T e i lu n g  an  der Goetheschule wirkte.

D ie  H u m b o l d t s c h u l e  zählte 1919/20  16 Klassen. Auch 
hier wirkte der M a n g e l  an  Heizstoffen aus den Unterricht hem
mend ein. A n  S te l l e  von Direktor O t t  (vergl. Chronik 1918/19 
S e i te  296) t r a t  der seitherige Direktor der Realschule, R o b e r t  
B u r g e r .
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A n  der  O b e r r e a l s c h u l e  bestandeu 1919/20 17 Klassen. 
W egen M a n g e l  an  B re n n m a te r ia l  m u ß ten  vom 3. Novem ber an  
je 2 Klassen denselben U n te r r ic h ts rau m  benützen und  nach den 
W eihnachtsferien w u rd e n  alle  Klassen b i s  Ostern  im G y m n a s iu m s
gebäude untergebracht. D e r  T u rn u n te r r ic h t  m u ß te  b is  dahin  a u s-  
fallen. A m  20. J u n i  w urde  eine Gedenktafel fü r  die im Kriege 
gefallenen S chü le r  eingeweiht.

D ie  R e a l s c h u l e  zählte 1919/20  17 Klassen, erstmalig 
w urde  eine U n te rp r im a  angegliedert. D er  U nterrich t m ußte  iu  
der kalten J a h r e s z e i t  eingeschränkt werden. Direktor D r .  H a n s  
G r a m e r  von der Realschule in  Aehern t r a t  a n  S te l le  von Direk
to r  B u rg e r .  Gestorben ist Professor K a r l  Betzel, der seit 1903 
dem Lehrkörper angehörte.

D ie  L e s s i n g s c h u l e  zählte 1919/20 21 Klassen, davon 
6 Gymnasialklassen, die Vorschule w urde  aufgehoben. U n te r  der 
Lehrerschaft kamen vielfach Erkrankungen  vor. D a s  T u r n e n  m ußte  
in der kalten J a h r e s z e i t  au sfa l len .

D ie  F i c h t e s c h u l e  erfuhr 1919/20  durch die Aufhebung 
der Vorschulklassen und die A ngliederung  der Viktoriaschule eine 
einschneidende U m gesta ltung , sie zählt  jetzt 28 Klassen. Die 
Kohlennot brachte die v o re rw ähn ten  S tö r u n g e n .  D e r  G esund
heitszustand ließ bei Lehrern  wie S c h ü le r in n en  viel zu wünschen 
übrig .

D a s  G y m n a s i u m  zählte 1919/20  19 Klassen. A n  die 
S te l l e  des in Ruhestand  getretenen Direktor Geh. R a t s  D r .  Jo se f  
H ä u ß n e r ,  t r a t  Direktor A n t o n  K a r l e  vom G ym nas ium  in  
Tauberbischofsheim. I n f o l g e  von Kohlennot w urden  die W eih
nachtsferien b is  26. J a n u a r  ver länger t  und  die Oberrealschule 
vom 2. F e b r u a r  b is  18. M ä r z  beherbergt.

D a s  L e h r e r s e m i n a r  I  um faß te  1919/20 7 (ab Ostern 8) 
Klassen in  3 Ja h resku rsen .  F ü r  17 S chü le r  des K riegs te i l 
nehmerkurses w urde  im Dezember 1919 eine außerordentliche 
A b g a n g sp rü fu n g  abgehalten, ebenso fü r  den Rest der Klasse eine 
solche im M ä r z  1920  un d  fü r  18 S chü le r  eines neugebildeten 
Kriegsteilnehm erkurses eine P r ü f u n g  E nde  1920.

D a s  L e h r e r s e m i n a  r  I I  um faß te  1919/20 7 Klassen 
in  3 Jah re sk u rse n .  D ie  K riegste i lnehm er der Klasse V I ,  die vor 
ihrem E in t r i t t  in das  Heer das  S e m i n a r  besucht hatten , legten 
im J u l i  1920 eine außerordentliche A b g a n g sp rü fu n g  ab. Nach 
den S o m m erfe r ie u  w urden  die A b i tu r ien ten ,  die den Krieg m i t 
gemacht ha tten ,  zu einer Klasse vereinigt und  im Oktober 1919 
zu einer A b g a n g sp rü fu n g  zugelassen. E in ige  ernste E rk ranku n 
gen a n  der spanischen G rippe  t ra ten  un ter  den S c h ü le rn  auf. A n  
die S t e l l e  des S em in a rd i re k to rs  J o s e f  Henkes t r a t  Direktor K a r l  
S i e b e r  vom L ehrersem inar in Heidelberg.

D a s  L e h r e r i n  n e n - S e m i n a r  (Prinzessin-W ilhelm - 
S t i f t )  zählte 1919/20  4 Klassen in 3 Jah re sk u rse n .  V om  1. J a n u a r  
wurde es in unm it te lb a re  V e rw a l tu n g  des S t a a t s  übernom m en. 
I n f o lg e  der A ufhebung der V ik toria -Privatschu le  w u rd e n  die dor
tigen S e m in a r is t in n e n  übernom m en.

D ie  seit 1832 bestehende A b te ilung  fü r  Forstfach a u  der 
T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e  w urde  m it  dem Sommersemester 
1920 a n  die U niversi tä t  F re ib u rg  verlegt.

3. Kunft

D a s  B a d i s c h e  L a n d e s t h e a t e r  gab w ährend  des 
S p ie l j a h r e s  1919/20  im ganzen 371  Vorstellungen und  z w ar  296 
im L andes thea te r  und  75 im  K onzer thaus .  Konzerte  w u rden  
12 veranstaltet,  h iervon 7 im Landesthea ter ,  3 in  der Festhalle, je 
1 in  E t t l in g e n  u n d  Gernsbach. Gesamtgastspiele veranstaltete das 
L an desthea ter  12 in  B a d en -B a d en ,  10 in  P fo rzhe im , 3 in  L an dau .  
I n s g e s a m t  w urden  im L an desthea ter  und  K o n zer th au s  51 S c h a u 
spiele m it  201 A uffüh ru ng en ,  57 O p e rn  un d  2 B a lle te  m it  170 
A u ffü h run gen  gegeben. M i t  mindestens 5 A uffüh ru ng en  (in 
K a r ls ru h e  und  a u s w ä r t s  zusammen) w aren  vertreten im S c h a u 
spiel: Shakespeare m it  23, P re sber  und  S t e i n  m it  20, Im pek oven  
und  M a th e rn  m it  14, Sch il le r  m it  13, Gast m it  8, B ürkner,  
L 'A rro n g e ,  S h a w  und S t r in d b e r g  m it  je 7, M eyer-Förster  und 
Stucken m it  je 6, Frehse  sowie von Roesen und S o e s m a n n  m it  
je 5, in  der O p er  und O peret te :  R ichard  W ag n e r  m it  33,
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M o z a r t  mit 16, Lortzing m it  12, V erd i  m it  10, Lorentz m it 9, 
J o h a n n  S t r a u ß  m it  7, P u c c in i  m it  6, F lo to w ,  T h o m a s  und 
Weber m it  je 5. A l s  U ra u ffü h ru n g en  w urden  die O p e rn  „Die  
M ondscheindam e" von Lorentz, „ F r a iw o is  V i l lo n "  von Noelte, und 
„D ie  R auenste iner  Hochzeit" von H. 2ß. von W alte rsh a u se n  gegeben. 
D ie  Z a h l  der Besucher betrug im L andesthea ter  277  541, im 
K onzer th au s  (ohne Som m eroperet te)  61 507.

P a s s i o n s - F e s t  s p i e l e  nach A r t  der O be ram m ergauer  
w urden  un te r  Lei tung  von Adolf u n d  Georg Fastnacht (B ayern)  
vom 11. b is  17. M ä r z  in der Festhalte  aufgeführt.

D a s  O r c h e s t e r  d e s  L a n d e s t h e a t e r s  gab im  W in 
ter 1919/20 6 S y m p h o n i e - K o n z e r t e  (das erste am  
29. Oktober 1919, das  letzte a m  7. M a i  1920). A ufgeführt  w u r 
den Werke von Beethoven, B r a h m s ,  Bruckner, Dvorak, M o z a rt ,  
Noelte, Noetzel, Pfitzner, S c h u m a n n .  V o n  S o l is ten  wirkten m it :  
H ertha  D ehm low , Fritz Herz, Hedy J r a c e m a - B r ü g e lm a n n ,  Helm ut 
N eugebauer, H e rm n n  Noetzel, P a u l  T rau tv e t te r .  A ußerdem  fan 
den 4 volkstümliche Sym phonie-K onzerte  (zwischen dem 2. Oktober 
1919 und 16. A p r i l  1920) statt, in  denen Werke von Beethoven, 
Bruch, Goetz, H ändel ,  Liszt, M endelssohn, M o z a rt ,  Schubert,  
S c h u m a n n ,  W eber aufgeführt  w urden . M itw irkende  S o lis ten :  
M ax  B ü t tn e r ,  M a r y  von E rns t ,  Jo se f  Peifcher, M a r i a  Petzel- 
D em m er, E d ith  Sa j i tz ,  K u r t  S ey d e l ,  K a r l  S p i t te l ,  B e n n o  Ziegler.

B e im  B a d i s c h e n  K o n s e r v a t o r i u m  f ü r  M u s i k  
betrug die Schü le rzah l  1919/20  1208. A u ß e r  den üblichen P r ü 
fu n g sau ffü h run gen  am  E n d e  des S c h u l ja h re s  fanden Schüler-  
V o r t rag sab e n d e  statt, beide w aren  gut besucht. I n  den auch 
Gästen zugänglichen V o r t rag s re ih e n  sprachen S ta d tp f a r r e r  D r .  
K. Hesselbacher über „D ie  österreichischen Dichter von L en au  bis 
G r i l lp a rze r"  und H ofra t  H . Ordenstein  über „Allgemeine Musik
geschichte und musikalische Ästhetik". E in e  wichtige N euerung  
brachte ein S tad tra tsb esch lu ß  vom 2. Oktober 1919 über die B i l 
dung einer Kommission zur V o rb e ra tu n g  von V e rw a l tu n g s -  und 
O rg a n isa t io n s f ra g en  des K o nserv a to r iu m s;  sie setzt sich zusammen 
a u s  dem Oberbürgerm eister a l s  Vorsitzenden und  V er tre te r  ver
schiedener politischer P a r te ie n .
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D a s  M u n z ' s c h e  K o n s e r v a t o r i u m  veranstaltete 
musikgeschichtliche A ufführungen.

Die Z a h l  der K o n z e r t e  von hiesigen K ünstle rn  a lle in  oder 
m it  än d ern  zusamm en w a r  w iederum  groß. Ebenso t ra ten  zahl
reiche a u sw ä r t ig e  Künstler auf, h iervon seien a ls  bekanntere 
g e n an n t :  D e r  B e r l in e r  Domchor, d a s  R e b n e r - Q u a r t e t t  (F ra n k 
fu r t  a. M . ) ,  das  W iesbad ene r  T r io ,  d a s  L a n g e - Q u a r te t t  (F ra n k 
fu r t  a. M . ) ,  das  R o s s - Q u a r te t t  (W ien),  die F ra n k fu r te r  M a d r i 
ga l-V ere in igung , das  L andes-S infon ie-O rchester  fü r  P f a lz  und 
S a a r l a n d .  F e rn e r  H a n s  Bruck, A lfred Höhn, F r ie d a  Kwast- 
Hodapp, M a x  P a u e r  und J u l i u s  W e is m a n n  (K lavier),  W illi  
Burm ester  (V io line) ,  F r a u  C ahier ,  Heinrich Hensel, H e rm an n  
Ja d lo w k e r  und  L u la  M y ß -G m e in er  (Gesang). D ie  kirchenmusi
kalischen V ere in ig ung en  veranstalteten m it  den kirchlichen Festen 
zusamm enhängende A ufführungen .  V o n  den zahlreichen K on 
zerten der musikalischen Vereine  seien hervorgehoben: Herakles 
von H ändel  und  die M a t th ä u s -P a s s io n  von I .  S .  Bach: Bach
verein, die Zers tö rung  J e r u s a l e m s  von A ug. K lu g h a rd t :  Lieder
halle, F rü h ja h rsk o n z e r t :  L asa l l ia  (und Volkschor P fo rzhe im ),
sowie V olksliederabend: S ä n g e r b u n d  V o rw ä r t s .  Verschiedene
M usikaufführungen  galten  auch gemeinnützigen Zwecken wie der 
Kinderhilfe, der K riegsgefangenenfürsorge, den Oberschlesiern usf.

T an z ab e n d e  gaben: O lg a  D e sm o nd , F rances-M etz ,  Lisel
S u h r  und  H ann e lo re  Z iegler.

A u fg ru n d  der Ausschreibung e ines  W e t t b e w e r b s  un ter  
den in K a r l s ru h e  ansässigen selbständigen B i ld h a u e rn  zur E r l a n 
gung von E n t w ü r f e n  f ü r  e i n  D e n k m a l  a u f  d e m  
h i e s i g e n  E h r e n  f r  i e d h o f  d e r  K r i e g e r  un d  eines 
solchen auf dem d e r  F l i e g e r o p f e r  sind fü r  elfteres 21 und  
fü r  letzteres 14 E n t w ü r f e  eingereicht worden. D e r  S t a d t r a t  
schloß sich dem U rte il  des P re isg e r ic h ts  an.

Demnach erhielten P re ise :  1. fü r  das  Denkm al auf dem
Ehrenfriedhof der K rieger:  D en  1. P r e i s  der E n tw u r f  m it  Kenn-
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w o rt  „ P r o  p a t r i a " ,  Verfasser H e rm a n n  B in z ;  den 2. P r e i s  E n t 
w u rf  m it  K e n n w o rt  „K atafa lk"  E g o n  G u t m a n n ;  den 3. P r e i s  
E n tw u r f  K e n n w o r t  „K reuzfo rm " O t to  H ildebrand . I I .  fü r  d a s  
Denkm al auf dem E hrenfriedhof der F liegeropfer, den 1. P r e i s  
E n tw u r f  K e n n w o r t  „Abschließende W a n d "  K a r l  Dietrich, M i t 
arbeiter  Architekten D e te r t  und V a ld e u a ire ;  den 2. P r e i s  E n t 
w u rf  K e n n w o r t  „Gezeichnete Nische" E m i l  S u t o r ;  den 3. P r e i s  
E n tw u r f  K e n n w o r t  „ M u t te r  1" H e rm a n n  B in z .  D ie  E n tw ü rfe  
w a ren  von 2 3 . - 2 6 .  Dezember in der A usste llungshalle  öffentlich 
ausgestellt.

F ü r  die S t ä d t i s c h e  G e m ä l d e s a m m l u n g  w urde  
d a s  Ö lgem älde  „ D o n a u ta l  bei B e u ro n "  von Professor A lber t  
L an g  erworben.

IV.

politisches, industrielles und Dereinsleben,

} ,  politisches Leben,

Q T  m  5. J a n u a r  begaben sich A ußenm inis te r  Dietrich und
M in is te r  des I n n e r n  R em m ele  m it anderen  R e g ie ru n g s 

vertre tern  nach S t u t t g a r t  zur  V e rh an d lu n g  wichtiger G e g e n w a r t s 
f ragen m it  der württembergifchen R eg ie rung .

Nach länge rer  P a u se  passierten am  3. und 7. J a n u a r  S o n d e r 
züge m it  heimkehrenden K riegsgefangenen  den B ahnhof ,  häufiger  
dan n  von A n fang  F e b r u a r  (33 OOO M a n n ) .  B ah nho f  und u m 
liegende G ebäude  t rugen  Fahnenschmuck. B e g rü ß u n g e n  fanden 
in  üblicher Weise (vergl. Chronik  1918/19 S e i te  325) statt. E in  
eigener Ausschuß fü r  Kriegsgefangenenheimkehr hatte sich bereits 
1919  gebildet (vergl. Chronik 1918/19 S e i te  320).

D a s  M in is te r ium  des I n n e r n  verordnete am  9. J a n u a r ,  daß 
Gast-, Spe ise-  mtb Schankwirtschaften, sowie Kaffees, V e re in s 
räum e  und  b e r g t  u m  10 U h r  abends  zu schließen w aren .  A n  
S a m s t a g e n  und  V o r ta g en  vor F e ie r tagen  durf ten  die Lokale b is  
11 U h r  geöffnet bleiben.

I m  Hinblick a u f  die wirtschaftliche N o tlage  und  die sonstigen 
Zeitverhältnisse h a t  das  M in is te r ium  des I n n e r n  am  15. J a n u a r  
ähnlich wie im V o r ja h r  die V eran s ta l tu ng  von Fasch ingsum zügen  
jeder A r t ,  insbesondere von A ufzügen, M askenbällen  u nd  karne
valistischen K onzerten  untersagt. N u r  fü r  K inder  ist da s  M asken 
verbot aufgehoben worden.

A m  30. J a n u a r  t ra f  ein S o n d e rz u g  m it  550  W iener  K indern  
in  B eg le i tung  von 2 6  W ien er  Fürso rgepe rfon en  hier ein, die b is

3
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auf 200 nach B a d e n -B a d e n  weiterfahrende K inder,  in hiesigen 
F a m i l i e n  in  P f lege  ausgenomm en w urden . A u f  2. F e b r u a r  w aren  
sie vom Besitzer des Kaffee Odeon , H e rm a n n  Borchers ,  zu einer 
Tasse Schokolade eingeladen.

U n te r  dem 12. F e b r u a r  erging ein gedruckter A u fru f  des 
Deutschen Schutzbundes fü r  die G renz-  und  A usländsdeutschen, 
Zweigstelle fü r  B a d en  in K a r ls ru h e  (Vorsitzender O b e rb ü rg e r 
meister x  R .  S iegris t)  zur  A ufb r in g u n g  einer Grenzspende. D ie 
selbe sollte die Reisem itte l  fü r  die zu r  A bstim m ung über die L a n 
deszugehörigkeit berechtigten Deutschen, soweit sie im Reich zer
streut lebten, au fb ringen  helfen.

A m  14. F e b r u a r  fan d  im großen  Festhallesaal eine M assen
kundgebung gegen die vom F e in d b u n d  geforderte A us l ie fe ru ng  
bestimmter deutscher K riegste ilnehm er, die ungesetzlicher T a te n  
verdächtigt w orden  sind. Oberbürgerm eister  D r .  F i n t e r  be
tonte  in  seinen B e g rü ß u n g sw o r te n  anschließend a n  Sch ille rs  
W o r t  „N ich tsw ürd ig  ist die N a t io n ,  die nicht ihr a l le s  freudig 
setzt a n  ihre E h re " ,  daß diesem V e r lan g e n  n u r  ein kräftiges „N ein "  
entgegengesetzt werden müsse. A l s  erster H au p tred ne r  sprach Geh. 
H o fra t  D r .  H a u s r a th ,  er stellte das  U nerhörte  dieser F o rd e ru n g  
vor Augen , h in te r  der sich n u r  unersättliche Rachgier der F r a n 
zosen verstecke un d  die n u r  in  der fü r  K arthago  verhängnisvollen ,  
von den R ö m e rn  geforderten A u s lie feru ng  H a n n ib a l s  eine t r a u 
rige P a ra l l e l e  hätte. T r e u e  um  T re u e  müsse gehalten werden. 
D a r u m  sagen w a r :  „ N ein !  N ein  und  noch e inm al  n e in ! " .  Auch 
der nächste R e d n e r ,  M in is te r ia l ra t  u n d  Abgeordneter  D r .  B a u m 
ga r tne r ,  unterstrich d a s  U nerhörte  des A n s in n e n s  nach den son
stigen D e m ü tig u n g en  des F r ie d e n s v e r t r a g s  von V ersa il les ,  wie das  
Unberechtigte, Deutschland a l s  S chu ld igen  a m  Kriege hinzustellen. 
E r  schloß: „ E h r lo s  werden w ir  n im m e rm e h r !"  O b e rb ü rg e r 
meister D r .  F i n t e r  gab sodann  folgende Entschließung bekannt, die 
von der V ersam m lu ng  m it  starkem B e ifa ll  angenom m en, a n  den 
Reichskanzler und  S ta a t sp rä s id e n te n  gesandt werden sollte; sie 
l a u te t :  „ T au send e  in  der Festhalle versammelte M ä n n e r  und
F r a u e n  der L andeshaup ts tad t  des F re is taa te s  B a d e n  erheben 
f lam m enden P ro te s t  gegen d a s  schmachvolle A ns innen  der E n te n te
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an  das  deutsche Volk, daß es deutsche Volksgenossen parteiischen 
Gerichten der F e in de  aus l ie fern  solle. W ir  wissen u n s  e ins m it  
der Reichsreg ierung , daß die E r fü l lu n g  dieser F o rd e ru n g  der 
Fe in de  unmöglich ist. Kein deutscher M a n n  und keine deutsche 
F r a u  w ird  sich zum  Schergendienst fü r  haßerfü llte  F e in d e  ernie
drigen."

A m  5. M ä r z  veranstaltete die S ta d tv e r w a l tu n g  eine B e g r ü 
ßungsfe ier  fü r  die heimkehrenden Kriegsgefangenen  in  der Fest
halle. B ürgerm eis te r  S a u e r  sprach a n  S te l le  des erkrankten O b e r 
bürgerm eisters u nd  entbot den Heimkehrenden im  N a m e n  der 
S t a d t  ein herzliches „ G r ü ß  G o t t"  un d  ebenso herzliches „V er-  
ge lt 's  G o t t " .  I m  N am en  der B e g rü ß te n  dankte B uchhändler  L ang .  
Musikalische und  deklamatorische D a rb ie tu n g en ,  sowie turnerische 
V o rfü h ru n g e n  u m rah m ten  die Fe ier .

I m  Z u sa m m en h a n g  m it  der A uflösung  des a l ten  Heeres 
stellte am  8. M ä r z  das  K ad e t ten h au s  nach 28 jähr igem  Bestehen 
seine T ätigkeit  ein. B e i  der Sch lußfeier  sprachen der U n te r r ich ts 
leiter Geh. S tu d i e n r a t  Bössert und  der K om m andeu r  des Kadetten
hauses M a j o r  B a u e r .

I n f o l g e  der a u s  B e r l in  eingetroffenen Nachrichten über  den 
Kapp-Putsch erließ die S ta a t s r e g ie r u n g  am  13. M ä rz  folgenden 
A u fru f :

„ftti das badische Volk!"
I n  B e r lin  w ird der Versuch gemacht, m it A n w en d u n g  von G e 

w a lt  eine konservative, reaktionäre R eg ieru n g  zu b ilden. W ir  sind 
überzeugt, daß dieser Versuch an  dem F r e ih e itsw ille n  d es deutschen 
V o lk es zerschellt.

D ie  badische R eg ieru n g , die die R cichsverfassung und die V e r 
fassung des badischen L a n d ls  in  T r e u e  h ä lt, erkennt diese hochver
räterische B e r lin e r  R eg ieru n g  nicht an und leh nt alle B ezieh u n gen  zu  
ihr ab.

M itb ü rger! D a s  badische V olk  hat in  den schweren T a g e n  der 
R ev o lu tio n  sich vor ganz D eutschland dadurch ausgezeichnet, daß ein e  
möglichst ruhige E ntw icklung gesichert w urde. W ir lassen u n s  durch 
die preußischen R eaktionäre, a n  deren S p itze  der reaktionäre Hetzer 
G enerallandschaftsdircktor Kapp steht, nicht in  d a s Unglück stürzen. D e r  
B estand  d es R eichs, die O rd n u n g  im  I n n e r n  sind gefährdet, und es
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droht u n s  die feindliche B esetzung, w en n  w ir  nicht m it a ller  K raft unS  
hinter die a lte  verfassungsm äßige R eg ieru n g  stellen.

M itb ü rger! T retet jedem Versuch reaktionärer Putsche rücksichts
lo s  entgegen. Unterstützt die R eg ieru n g  in  ihrem  B estreben, die V e r 
fassung aufrecht zu erhalten . Schützet die R epublik! V o n  den  
badischen S o ld a te n  und der badischen S ich erh eitsp o lize i wissen w ir ,  
daß sie a ls  B ad ener fühlen  und daß sic es ablehnen, durch eine unserem  
V olksem p findcn  fremde reaktionäre preußische G ruppe d a s badische 
V olk  in  d as schwerste Unglück stürzen zu lassen.

D er  badische L andeskom m andant G en era l von D a v a n s , hat sich 
für seine P erso n  und für die ihm unterstellten O ffiz iere , U nteroffiziere  
und M annschaften der badischen R eichsw ehr ausdrücklich und vorbe
h a lt lo s  a u f die S e i te  der badischen R eg ieru n g  gestellt.

D a s  Verbrechen der B e r lin e r  H ochverräter ist um  so schlimmer, 
w e il w ir  gerade jetzt beobachten konnten, daß langsam  d a s Leben  
unseres V olk es w ieder zu gesunden anfängt.

Mitbürger! Eure Pflicht ist cs, eine neue Revolution von rechts 
abzuwchren, die den Bürgerkrieg hervorrnft und unfern Volkskörper ans 
das Schwerste zerrüttet.

Karlsruhe, den 13. März 1920.

D a s  badische S ta a tsm in is ter iu m :

G e i ß ,  S ta a tsp räsid en t.

A m  14. M ä r z  veröffentlichte das  B a d .  S ta a t sm in is te r iu m  
folgende

„Bekanntmachung,"

Die durch die Presse bekanntgewordenen, auf den Umsturz der 
bestehenden Staatsform gerichteten Vorgänge in Berlin haben die Bad. 
Regierung veranlaßt, gemäß Artikel 48, Absatz 4 der Reichsverfassung 
bis auf weiteres die Presse hinsichtlich derjenigen Nachrichten und 
sonstigen Veröffentlichungen, die sich mit den genannten Vorgängen 
befassen, oder an sie Erörterungen irgend welcher Art knüpfen, unter 
Vorzensur zu stellen und die durch Artikel 117 der Reichsverfassung 
gewährleistete Unverletzlichkeit des Brief-, Post-, Telegraphen- und 
Fcrnsprechgchcimnisses aufzuheben.

D er  Abdruck von V eröffentlichungen  der in  Rede stehenden A rt 
durch die Presse ohne besondere E rm ächtigung der S ta a tsre g ie r u n g  ist
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verboten. Zuwiderhandlungen werden, sofern nicht die bestehenden 
Gesetze eine höhere Strafe bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem 
Jahr oder mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 15 000 Mk. bestraft.

Karlsruhe, den 14. März 1920.

Das Staatsministerium:

Geiß u.s.f.

F e r n e r :
„Der heutige Tag ist ruhig verlaufen. Im  ganzen Lande haben 

Versammlungen stattgefunden, die in Kundgebungen gegen den Berliner 
Umsturz und für die bisherige Regierung endigten.

Die verfassungsmäßige Regierung E b e r t - B a u c r  führt ihre 
Geschäfte außerhalb Berlins weiter.

Alle Regierungen der Länder stehen hinter ihr und lehnen jede 
Beziehung zu den Berliner Hochverrätern ab. Die deutsche National
versammlung ist von ihrem Präsidenten Fehrenbach auf Mittwoch nach 
Stuttgart einberufen.

I n  Baden stehen. Reichswehr, Polizeitruppen und Einwohner
wehr fest hinter der Regierung. Diese ist vollkommen Herr der Lage, 
sie erwartet aber von allen Teilen und Schichten des badischen Volkes, 
daß es in seinem eigensten Interesse kaltes B lut behält und jeder zu 
seinem Teil dazu beiträgt, Staat und Verfassung zu schützen.

Badener! zeigt auch jetzt, daß ihr besonnen und politisch geschult 
seid, und Euer Heil nicht vom Berliner Umsturz, sondern von einer 
Sicherstellung der politischen Verhältnisse und einer planvollen Entwick
lung erwartet."

E in  Funkspruch a u s  S t u t t g a r t  vom 14. M ä rz  5 .30 U h r  nach
m it tag s  besagt folgendes:

„An die Soldaten des neutralen Abschnitts V.:

Ich habe mich wie auch der Oberbefehlshaber in Cassel und der 
Abschnittskommandcur zum Schutze der verfassungsmäßigen Reichs- und 
Landesregierung sowie der nach Stuttgart Unberufenen Nationalver
sammlung verpflichtet und erwarte von Euch, daß Ihr Euer Gelöbnis 
getreu in der Erfüllung dieser Aufgabe hinter Euren Führern steht. Das 
Wohl des Reiches und des Landes Baden hängt davon ab.

Der Befehlshaber gez. von. Bergmann, Generalleutnant. Dieser 
Aufruf ist sofort allen Truppen bekannt zu geben. Wehrkreiskom
mando V."
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„Abschnitt V  Landeskommandant In 257.

Der Landeskommandant bringt diesen Aufruf zur Kenntnis und 
rechnet auf die volle Unterstützung der ihm unterstellten Reichswehr
truppen, Offiziere wie Mannschaften; er erwartet besonnenes aber tat
kräftiges Einschreiten gegen alle Versuche, die Ruhe und Ordnung zn 
stören, die eine Lcbensbedingung sind für Volk und Heimat.

gez. von Davans, Generalmajor."

„Die badische Regierung nimmt von obcnstehenden Erklärungen 
der militärischen Befehlshaber mit Freude Kenntnis und das badische 
Volk weiß dieses energische Eintreten für die Rcichsverfassnng und die 
deutsche Nationalversammlung würdig einznschätzen.

Die Staatsregierung: gez. Geiß."

A m  V o rm i t ta g  des 14. M ä rz  fand auf dem Marktplatz eine 
große K undgebung  gegen die B e r l in e r  R eaktionsreg ie rung  statt. 
V o m  R a th a u sb a lk o n  a u s  sprachen die K om m unis ten  S t a d t r a t  
T r a b in g e r  und  R osa  Wolfstein, der Parte isekretä r  der U n a b 
hängigen  Kruse, dann  Hauptschriftleiter Schöpflin ,  M inister  
Dietrich und  Rückert, sowie Generalsekretär E rs in g  über die n e u 
geschaffene Lage. D ie  Ansichten über die M i t te l  zur Bekämpfung 
der Reaktion g ingen entsprechend den politischen Sch a t t ie ru ngen  
a use in a n d e r ,  in  der A b lehnung  derselben fü r  B a d en  w a ren  jedoch 
alle R e d n e r  einig.

D e r  Badische B eam ten bu nd ,  der Badische E isenbahnerver
band und  der V e rb an d  des Deutschen V erkehrspersonals  (Baden) 
ha tten  auf den 15. M ä r z  eine V ersam m lun g  in die Festhalle  ein
berufen. V o n  jeder O rg a n isa t io n  sprach ein Redner .  Fo lgende 
Entschließung w urde  angenom m en: „Die  Badischen S t a a t s 
arbeiter  und  B eam ten  sind entschlossen, der Verfassung unbedingte 
Achtung zu verschaffen. S i e  verwerfen jede gewaltsame Ä nderung  
derselben. A u s  diesem G ru n d e  verurte ilen  sie jeden Versuch der 
Reaktion, auf dem Wege der G e w a l t  die jetzige Verfassung au f
zuheben; sie werden der verfassungsm äßigen R eg ie ru ng  die T reu e  
ha lten  und  sie in  a l len  M a ß n a h m e n  voll u n d  ganz unterstützen, 
die no twendig  sind, um  den gewaltsamen S t u r z  der R egie rung  
oder die gewaltsame Aushebung der Verfassung zu verh indern ."

A u f  den 16. M ä r z  w a r  von seiten der Gewerkschaften a l s  
weitere D em onstra t ion  ein 24stündiger Generalstreik m it  A u s 
nahm e der lebenswichtigen Betr iebe beschlossen worden. Auch die 
Läden un d  B ü r o s  w aren  geschlossen. V o rm i t ta g s  sammelten sich 
die a n s  verschiedenen S ta d t te i l e n  aufmarschierenden A rbe ite r
gruppen auf dem Marktplatz, wo von V e r t re te rn  der sozialdemo
kratischen P a r t e i e n  R eden  gehalten w urden . E in  gleichzeitig a u s 
gebrochener S t re ik  der Buchdruckergehilfen verhinderte b is  zum
20. M ä r z  das  Erscheinen sämtlicher Z e i tun gen ,  m it  A u sn ah m e  
der sozialdemokratischen, im Bezirk K a r ls ru h e .

U n te r  B ezugnahm e auf die K undgebungen , die von l inks
radikalen P e rso n e n  im Z u sam m en h an g  m it  dem Aufstand im 
rheinisch-westfälischen Kohlengebiet am  27. und  28. M ä r z  ver
anstaltet w urd en ,  erließ der A m tsvors tand  des B ez irk sam ts  am  
29. M ä r z  folgende B ekanntm achungen: „ E s  haben gestern K u n d 
gebungen aufreizender A r t  stattgefunden. Trotz der geringen Z a h l  
der T ei lneh m er  ist es nicht ausgeschlossen, daß  es in den nächsten 
T a g e n  zu schweren Zusam m enstößen  kommt. D ie  E in w o h n e r  
werden deshalb in  ihrem eigensten In te resse  aufgefordert,  sich der
artigen  K undgebungen  fe rnzuha lten ."  U n d :  „U m  S t ö r u n g e n
der öffentlichen S icherheit ,  O rd n u n g  und  R u h e  zu vermeiden, w er
den auf G r u n d  § 29 P o l . S t r . G . B .  A nsam m lun gen  au f  öffent
lichen S t r a ß e n  und  Plä tzen  von E in t r i t t  der Dunkelheit ab b is 
auf weiteres verboten" usf.

Ab 1. A p r i l  w urde  die Polizeistunde fü r  Gasthöfe au f  11 U h r  
abends  verlängert .

E n de  A p r i l  w urde  der K o m m andeu r  des badischen G e n d a r 
meriekorps, Oberst Kuenzer, zum  P rä s id e n te n  des neu zu errichten
den Reichskrim inalpolizeiam tes in B e r l in  und  zu seinem Nachfol
ger M a jo r  S e n e ca ,  K o m m andeur  der Gendarmerieschule, e rn ann t .

D ie  M a ife ie rn  der drei sozialistischen P a r t e i e n  n ahm en  einen 
ruh igen  V erlau f .  D ie  U na b h än g ig e n  Sozia ldem okra ten  und  die 
Kom m unisten veranstalteten am  V o rm it ta g  des 1. M a i  eine V e r 
sam m lung  auf dem Marktplatz, wobei E n g le r t - S t u t t g a r t  und  
T ra b in g e r -K a r l s ru h e  vom R a th a u sb a lk o n  sprachen. D ie  M e h r 
heitssozialisten veranstalteten ein Konzert  im  S ta d tg a r t e n  und
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aben ds  eine F e ie r  in  der Festhalle, bei der S t a d t r a t  D r .  E d u a rd  
Dietz die Festrede hielt. Musikalische V or träg e  und  R ezita t ionen , 
sowie sportliche D a rb ie tu n g en  wechselten m ite inander  ab.

D i e  W ie n e r  K in d e r ,  die seit 30. J a n u a r  z u r  E r h o l u n g  bei 
h ies igen  F a m i l i e n  w e i l te n ,  reisten a m  3. M a i  w ied e r  he im . S i e  
w u r d e n  b i s  M ü n c h e n  v o n  S e k r e tä r  H e b e i s e n -K a r ls ru h e  u n d  L a n d 
ta g s a b g e o rd n e te n  S t a d t r a t  K ö lb l in - B a d e n ,  sowie H e l f e r in n e n  des  
R o t e n  K re u z e s  begleitet .

A m  5. M a i  erschien eine B ekanntm achung, unterzeichnet vom 
M in is te r ia lra t  D r .  B ender ,  w orin  dieser a l s  W ah lle i te r  des 
35. Wahlkreises zur V o r lag e  der W ahllis ten zum  Reichstag b is  
längs tens  16. M a i  aufforderte. D a s  B ürgerm eis te ram t erließ am 
6. M a i  eine Bekanntm achung, wonach die W ählerlisten vom 
9. 16. M a i  in  der Wahlgeschäftsstelle (Kaffee B a u e r )  aufliegen 
E tw a ig e  E in w en d u n g e n  m üß ten  b is  dahin vorgebracht werden. 
E b en d a  w aren  l a u t  Bekanntm achung vom 18. M a i  Wahlscheine 
fü r  solche P e rson en  zu haben, die sich am  W ah l tag e  in  einer änd ern  
deutschen Gem einde aufhielten. S ie b e n  P a r t e i e n  stellten V o r 
schlagslisten auf. D ie  S t a d t ,  einschließlich der eingemeindeten 
V oror te  w a r  in  102 Wahlbezirke eingeteilt. D ie  P a r t e i e n  ha tten  
ein Übereinkommen getroffen, wonach W ahlzette l  und Benachrich
t igung  an  die W äh le r  durch V erm it t lu n g  der S t a d t  zugeteilt 
wurden . A uf  einen V erte i le r  und  A u s ru fe r  vor dem W ahllokal 
w urde  verzichtet. D e r  W ah lsonn tag  —  6. J u n i  —  verlief ruhig. 
D a s  B ildp laka t  spielte eine große Rolle . D a s  R e su l ta t  der
R e ich s tag sw ah len  in  K a r l s r u h e - S ta d t  be trug :

S t im m e n
Liste N r .  I .  der Sozialdemokratischen P a r t e i

z r M 1 MH VI 1
14 413

II. „ Deutschen Volkspartei 5 932I I H I . „ Z e n t ru m s p a r te i 21 777
„ „ iv. „ Deutschen Demokratischen P a r t e i 1 1 1 6 9v. „ D eütschnationalen  Volkspartei 7 824

VI
t f  r t v L- „ Kommunistischen P a r t e i 871

VII. „ U n a b h äng igen  So z ia ld em . P a r t e i 11 524.

V o m  ganzen 35. W ahlkreis  w u rd e n  g ew äh lt :  vom K re is 
wahlvorschlag N r .  1 :  3, von N r.  2 :  1, von N r .  3 :  6, von N r .  4 :

2, von N r .  5 :  2, von N r .  7 :  2. H iervon  w ohnen  in  K a r l s ru h e :  
Georg  Schöpflin ,  Redakteur (Nr. 1) , Jo s e f  E rs in g ,  Gewerkschafts
sekretär (3), H e r m a n n  Dietrich, M in is te r  und  D r .  L u dw ig  H a a s ,  
S t a a t s r a t  (4), D r .  A dalber t  D ü r in g e r ,  M in is ter  a. D .  (5).

Z u  E h re n  der heimkehrenden Kriegsgefangenen  fand am  
17. J u n i  ein S tad tgar ten fes t ,  zu dem sich ungefähr 5000  P e rson en  
e infanden, statt. D e r  Musikverein „H arm o n ie"  sowie die „L asa l l ia"  
und der S ä n g e r b u n d  „ V o r w ä r t s "  bestritten den musikalischen 
T ei l .  D ie  Heimkehrenden erhielten von der S t a d t  B ie r  u n d  
Z iga re t ten ,  a l s  V ertre te r  der S ta d tv e r w a l tu n g  w a ren  O b e rb ü rg e r 
meister D r .  F in te r ,  sowie die Bürgerm eis te r  D r .  H ors tm ann  und 
Schneider  anwesend.

E in e  von den Kom m unisten  auf den 27. J u l i  nach dem M a rk t
platz einberufene D em onstra t ionsversam m lung  protestierte gegen 
ungenügenden  P r e i s a b b a u  fü r  L ebensm itte l  u n d  gegen die H a l tu n g  
der R eg ie run g  im rufsisch-polnischen Konflikt. S i e  entsandte des
wegen eine A bord n u n g  nach dem B ezirksam t und  nach dem M i n i 
sterium.

Z u m  erstenmal seit der Neugestaltung unseres  S t a a t s l e b e n s  
vereinigte am  29. J u l i  auf  E in la d u n g  des S ta a t sp rä s id e n te n  Geiß 
ein parlam entarischer Abend im S ta a t sm in is te r iu m  R eg ie rung ,  
L an d tag  un d  weitere p rom inente  Gäste.

A m  4. August erfolgte vor dem L an d tag  der Rücktritt des 
S ta a t sp rä s id e n te n  Geiß ,  sowie der M in is te r  Dietrich und  der 
S t a a t s r ä t e  D r .  E n g le r ,  D r .  H a a s  u n d  W it tem an n .  D a r a n  schloß 
sich die W a h l  des Jus t izm in is te rs  T ru n k  zum S ta a tsp rä s id e n te n  
und des In n e n m in i s t e r s  Rem m ele  zu seinem S te llve r tre te r ,  sowie 
des Genossenschaftsdirektors Schön  zum  S t a a t s r a t .  D a s  badische 
K abinett  setzte sich nu nm ehr  folgenderm aßen zusam m en: M in is te r :  
T ru n k  (Z tr . ) ,  S t a a t s p r ä s id e n t  u n d  Ju s t izm in is te r ;  Remm ele 
(S oz .) ,  M in is te r  des I n n e r n  und S te l lv e r tre te r  des S t a a t s p r ä s i 
denten; H um m el (Dem .), M in is ter  des K u l tu s  und U nte rr ich ts ;  
Köhler (Z tr . )  F in a n zm in is te r ;  Rückert (So z .)  Arbeitsminister.  
S t a a t s r ä t e :  W eißh au p t  ( Z t r . ) ;  van Eyck (Z t r . ) ;  Schön  (D em .);  
M a r u m  (S oz .) .
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D ie  Lazarettinsassen von hier mib E t t l in g e n  veranstalteten 
am  18. August e inen D em onstra t ionszug  nach dem Marktplatz, der 
sich gegen die N euregelung  der B estim m ungen  fü r  kriegsbeschädigte 
Lazarettkranke richtete. Nach dort gehaltenen R eden  bewegte sich 
der Z u g  nach dem S ta a t sm in is te r iu m ,  wo eine A bo rd n u n g  vor
stellig wurde.

Reichsschatzminister R a u m e r  stattete am  26. August in  B egle i
tu ng  des S ta a ts s e k re tä r s  W a l te r  dem S ta a t s p rä s id e n te n  einen 
Besuch ab.

A m  20. S ep tem b er  versammelten sich e rneut die hier ansässi
gen abstimmungsberechtigten Oberschlesier zu einem scharfen P r o 
test gegen die polnische A bs tim m u ngsp rop agand a .  I n  einer E n t 
schließung w urde  die R eichsregierung u m  Bekäm pfung der ungesetz
lichen M it te l  der Gegenseite ersucht.

M i t  der auf  1. Oktober stattfindenden V e rm ind e rung  der 
Reichsw ehr auf 150 000 M a n n  und  der ve r lang ten  R ä u m u n g  der 
n eu tra len  Z one  von T r u p p e n  w urde  die A ufhebung  der G arn ison  
K a r ls ru h e  zur Tatsache. A u s  diesem A n la ß  w urde  a m  22. S e p 
tember eine Abschiedsfeier auf  dem Marktplatz abgehalten. Hierzu 
ha tten  sich eingefunden: die M in is te r  Rem m ele , Köhler und
H um m el,  L andesko m m an dan t  von D a v a n s ,  A m tsv o rs tand  Hepting, 
Polizeidirektor Weitzel, O berbürgerm eis ter  D r .  F in t e r ,  B ü r g e r 
meister D r .  Kleinschmidt, sowie verschiedene S t a d t r ä t e  un d  S t a d t 
verordnete. G e n e ra l  von D a v a n s  richtete an  die in  2 G liedern  m it  
der F r o n t  nach dem R a t h a u s  aufgestellten T r u p p e n  eindringliche 
Abschiedsworte u n d  führte  un te r  anderem  a u s :

„Als bisheriger badischer Landeskommandant habe ich die Ent
wicklung der freiwilligen Formation Baden und des aus ihr hervor- 
gegangenen Reichswchrbataillons mit aufmerksamen Angen verfolgt und 
kann er heute in der Abschiedsstunde mit Genugtuung aussprechen 
daß ich voll festen Vertrauens und freudiger Zuversicht auf die badischen 
Reichswehrtruppen blicken kann. Ich bin felsenfest überzeugt, daß sie 
überall, wo sie auftreten werden, durch treue Pflichterfüllung und 
ehrenhafte Führung sich auszeichnen werden, und Baden, ihrer Heimat, 
Ehre machen."

„Kameraden! Ih r  dürfte hinaus gehen über unsere gelbrotcn 
Grenzen in dem Gefühl, tüchtige, ordentliche Soldaten zu sein. Ihr
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dürft überzeugt sein, daß ihr überall dem badischen Lande Ehre machen 
werdet. Tut cs in dem Gefühl, daß in der heutigen Zeit jeder an 
seiner Stelle Mitarbeiten muß an der Gesundung des Volkes, an dem 
Wiederaufbau des deutschen Vaterlandes."

A ls  V ertre te r  der R eg ie rung  sprach der In n e n m in is te r  
Rem m ele  zu den T r u p p e n ,  indem er das  gute E invernehm en  
zwischen der R eichsw ehr und  der R eg ie run g  betonte u n d  sie er
m ahnte ,  auch au ßerha lb  B a d e n s  dieser G es in nun g  treu  zu bleiben. 
E r  fuh r  fort :

„Wir, die wir in die Regierung von unten heraufkamcn, aus den 
niedersten Schichten des Volkes, haben viel mehr Einblick als andere 
so viel Höhergestelltc, wie schwer die Aufgabe der Reichswehr ist, be
sonders wenn Komplikationen eintretcn, wenn sie den Befehl bekommt, 
ihre Pflicht zu tun. Darum ist cs unsere Sorge, diese Komplikationen 
so viel als möglich zu vermeiden. Darum ist es unser Wunsch, daß 
jeder im Heer sich Mäßigung auferlcgt, und daß jeder in Pflichttreue 
sich bewußt ist, daß seine Handlungsweise in schärfster Weise kritisiert 
wird. Wtnn S ic  ihr Muß cinstcllcn auf die Notwendigkeit der Zeit, 
dann bin ich überzeugt, daß S ie, wie in Baden, auch außerhalb der 
Grenzen Anerkennung für Ihre Arbeit und Haltung finden werden. 
I n  diesem Sinne gilt unser Lebewohl!

Recht bald möge die Zeit wiederkommen, in der sic einziehen in 
die Stadt und in das Land, wo sic als Bürger innerhalb der Landcs- 
grcnzcn mit uns arbeiten können. Herzliches Lebewohl und auf Wieder
sehen."

S o d a n n  richtete O berbürgerm eis ter  D r .  F in t e r  im  N am en  
der S t a d t  folgende W orte  a n  die T ru p p e n :

„Meine lieben Soldaten! Eine wehmütige Stunde ist für die 
Stadt angebrochen, die Stunde des Abschiedes von ihren Soldaten. I n  
Karlsruhe, der Stadt, die seit ihrer Gründung Soldaten zu ihren Ein
wohnern zählte, zuletzt vor dem Kriege nicht weniger als 4 Regimenter 
und ein Bataillon beherbergte, der Stadt, in der Taufende und Aber
tausende von Söhnen unserer badischen' Heimat ihre militärische Er
ziehung genossen, dürfen, so will es der unerbittliche Feind keine 
Truppen mehr stehen. Verschwinden soll aus unseren Straßen der 
bunte Rock, der ihr Bild so charakteristisch belebte, verklungen sollen 
sein die Weisen der Militär-Kapellen, denen unsere Bürger und Bür
gerinnen so gerne gelauscht, zerrissen wird das Band, das die Ein
wohnerschaft mit ihren Grenadieren, Dragonern und Artilleristen ver
bunden, die Garnison, der Stolz der Stadt, die ihre Entwicklung von 
Beginn an mit durchlebt und mit ihr Leid und Freud in jahrhundertc-



lan gem  freundschaftlichem Z usam m enw irken geteilt hat, ist nicht mehr. 
J a  ich kann es  w o h l sagen , es w ird ein  Stück a u s  dem W esen unserer 
S ta d t  fortgenom m en, eine ihrer wirtschaftlichen S tü tzen  w ird h erau s
gebrochen, ein  Stück Geschichte, dessen die S ta d t  sich stets m it stolzer 

. F reu d e erin n ern  w ird , sinkt dahin. Doch es  h ilft  n ichts m it dem  
Schicksal zu hadern. I n  überm ütiger S ie g e r la u n e  schwingt der F e in d  
über u n s  die P eitsche, er befiehlt, und w ir  haben zu gehorchen.

I c h  kann diese S tu n d e  des Abschiedes nicht vorübergeheu lassen, 
ohne noch e in m al m it tiefer W ehm ut der v ie len  T apferen  zu gedenken, 
die a u s  unseren M au ern  h in au szog en  in  den W eltkrieg, um  dort ihr 
Leben für d a s V aterland  zu lassen; gedenken w ill ich auch der herr
lichen R u h m esta ten , die die K arlsruh er T ru p p en  vollbracht, von ganzem  
H erzen ihnen danken dafür, daß sie durch ihre treue H in gab e b is  in  
den T od  unsere S ta d t  vor feindlicher B erü h ru n g  bew ahrt hatten . Euch 

- aber m eine lieben  F reu n d e, die ihr n u n  unsere S ta d t  verlassen m üßt, 
Euch rufe ich zu: B le ib t  deutsche S o ld a te n ! P f le g t  in  E u ren  R eihen  
S o ld a ten tu g en d en , die stets der R u h m  des deutschen H eeres gewesen  
sind: M anneszucht und opferfreudige H ingabe an  unser lieb es  V a te r 
lan d . S o  w erdet I h r  d a s Andenken an  die G a rn ison  > K arlsruh e in  
E hren  h alten  und Überall, w o I h r  hinkom m t, geschätzt sein, so w ie  die 
G arn ison  K a rlsru h e stets geschätzt und geachtet w ar. U nd nun  lebet 
w ohl! W enn Menschen a u sein an d er gehen, dann sagen sie „ A uf  
W iedersehen."

G e n e r a l  D a v a n s  dankte  de» be iden  V o r r e d n e r n  im  N a m e n  
der T r u p p e n  u n d  fo rde r te  diese zu  e inem  dreifachen  H u r r a  a u f  
B a d e n  u n d  K a r l s r u h e  au f .  Nach V o rb e im arsch  vor dem  L a n d e s 
k o m m a n d a n te n  u n d  den V e r t r e t e r n  der R e g ie r u n g  u n d  S t a d t  
kehrten die T r u p p e n  in  die K a s e rn e n  zurück. A b e n d s  f a n d  au f  
A n r e g u n g  des  S t a a t s m i n i s t e r i u m s  im  K ü h le n  K r u g  e in  A bschieds
bankett  f ü r  die O ff iz ie re  u n d  S o l d a t e n  s ta t t ,  a n  dem auch V e r t r e t e r  
von  S t a a t  u n d  S t a d t  te i ln a h m e n .

A m  23. S e p t e m b e r  w u r d e  d a s  I .  B a t a i l l o n  des  R e ic h s w e h r -  
S c h ü tz e n re g im e n ts  N r .  1 1 3  zunächst nach H e i lb r o n n  a b t r a n s p o r 
t i e r t  u n d  von da  A n f a n g  O ktober  nach seiner G a r n i s o n  in  M e i n i n 
gen. D ie  K a v a l l e r i e - S c h w a d r o n  verl ieß  a m  29 .  S e p t e m b e r  die 
S t a d t .

S t a a t s s e k r e t ä r  M ö s l e  vom R e ic h s f in a n z m in i s te r iu m  B e r l i n  
w e il te  a m  5. O ktober  z u m  Besuch des  L a n d e s f i n a n z a m t s  in  K a r l s 
ruhe .  D ie  A us sp ra c h e  befaß te  sich m i t  der N e u o r g a n i s a t io n  der
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F i n a n z v e r w a l t u n g  u n d  der schw ebenden V e r a n l a g u n g  der Reichs-- 
s teuern.

A m  31 . O k to b e r  fa n d  eine G e d ä c h tn is fe ie r  f ü r  die G e fa l l e n e n  
a u f  dem F r i e d h o f  sta tt ,  die von  der  S t a d t g e m e i n d e  u n te r  M i t 
w irk u n g  v o n  M i l i t ä r -  u n d  G e s a n g v e re in e n  sowie des  R e ic h s b u n d e s  
der K r ieg sb esch äd ig ten  v e ra n s ta l te t  w u rd e .  D ie  V e r t r e t e r  der z iv i
len u n d  m il i tä r i sc h e n  S t e l l e n  v e rsa m m e l te n  sich u m  den m it  
T a n n e n g r ü n  bekleideten O b e l i sk  in  der M i t t e  des  E h re n f r i e d h o f s .  
P ro fe sso r  H u b e r t  K ö n ig  (Lessing sch u le)  h ie l t  die von M u sik vo r -  
t r ä g e n  u m r a h m t e  G edenkrede , w o r a n  sich K ra n z n ie d e r l e g u n g e n  
schlossen.

A m  5. D e z e m b e r  f a n d ,  w ie  a l l e r o r t s  in  D eu tsc h la n d ,  auch h ier  
eilte P ro t e s tv e r s a m m lu n g  gegen  die S o z i a l i s i e r u n g  u n d  K o m m u 
n a l i s i e r u n g  der L e b e n s m i t te lb e t r ie b e ,  w ie  sie in  e inem  Gesetzent
w u r f  der S o z ia l i s ie ru n g sk o m m is s io n  vorgesehen  sind, s ta tt .  D ie  
V e r s a m m l u n g  w u r d e  von dem V ors i tzenden  der L a n d e s z e n t r a l e  des  
B ad ischen  E i n z e lh a n d e l s ,  K a u f m a n n  R u d .  H u g o  D ie t r ich ,  geleitet.

G e g e n  die „schw arze S c h m a c h " ,  d. h. gegen  die bei der B e 
setzung des  R h e in l a n d e s  u n d  der P f a l z  v e rw e n d e te n  f rem drass igen  
T r u p p e n ,  v e ra n s ta l te te n  K a r l s r u h e r  F r a u e n  u n d  M ä d c h e n  am  
14. D e z e m b e r  e ine  P ro t e s tv e r s a m m lu n g .  R e ic h s ta g s a b g e o r d n e te  
D r .  p h i l .  M a r i e  B a u m  h a t t e  d a s  R e f e r a t  ü b e r n o m m e n ,  d a r a u f  
w u r d e  e ine  dementsprechende E n ts c h l ie ß u n g  a n g e n o m m e n .

Regelung der Ernährung und anderer lebenswichtigen 
Gegenstände,

D ie  Z w a n g s w i r t s c h a f t  f ü r  L e b e n s m i t t e l  u n d  verschiedene 
G e g e n s tä n d e  d e s  täg l ichen  G e b r a u c h s  w u r d e  im  wesentlichen  bei
beha lten .

U n t e r  dem 6. J a n u a r  gab  d a s  L e b e n s m i t t e la m t  bekan n t ,  daß  
in fo lge  des  g ü n s t ig e r  a u s g e m a h le n e n  M e h l s  u n d  des  d a h e r  leichter 
ve rd au lich en  a l lg e m e in e n  B r o t e s  K ra n k e n b ro t  n u r  noch in  fo lg en 
den F ä l l e n  b e w il l ig t  w e rd en  so l l te :  B e i  schweren M a g e n -  u n d  
D a rm e rk ra n k u n g e n  ( in sb eso n de re  bei G e s c h w ü ren ) ,  a n  G enesende



»ach T y p h u s  und R u h r ,  a n  W öchnerinnen in de» 10 ersten T a g e n  
nach der Niederkunft.

A m  5. F e b r u a r  folgte die B ekanntm achung, daß nach A n o rd 
nung  der Reichsgetreidestelle vom 9. F e b r u a r  a n  die Tageskopfmenge 
a n  M e h l  von 260  auf 2 0 0  g  herabgesetzt und  dementsprechend 
auch die B  r  o t r  a  t  i o n  gekürzt werden m üßte . D a s  Gewicht der 
Krankenbrötchen wurde  von 140 auf 100 g  vermindert.  A m
14. J u l i  wurde veröffentlicht, daß der S t a d t r a t  a n  das  Reichs
wirtschaftsm inis terium  in B e r l in  folgendes T e le g ra m m  gerichtet 
h a t :  „ K a r l s ru h e r  Bevölkerung ist empört über derzeitige schlechte 
Beschaffenheit des B ro te s ,  die auf  unzureichende L ieferung von 
B rotgetreidem ehl und  unbrauchbarer  Ersatzmittel zurückzuführen 
ist, zu m a l  la u t  Nachrichten a u s  norddeutschen Gebieten dort  B r o t  
in  bester Beschaffenheit vorhanden  sein soll. D a z u  kommt, daß 
ein großer T e i l  hiesiger Bevölkerung ohne Karto ffe ln  ist. D e r  
K a r l s ru h e r  S t a d t r a t  erhebt in diesem S i n n e  e inm ütig  schärfsten 
P ro tes t  und e rw arte t  sofort dringende M a ß n a h m e n  zur Verbesse
ru n g  der B ro tv erso rg ung ."  A n  d a s  Badische M in is te r ium  des 
I n n e r n  w urde  vom S t a d t r a t  die dringende B i t te  gerichtet, beim 
Reichsw irtschaftsm inisterium  in  B e r l in  telegraphisch in  gleichem 
S i n n e  vorstellig zu werden. D ie  in  der M ach t  des K o m m u n a l 
verbandes K a r l s ru h e  liegenden M a ß n a h m e n ,  die geeignet w aren ,  
sofort e in igerm aßen  eine Verbesserung des B ro te s  herbeizuführen, 
w urde  getroffen.

H ie rzu  führte  in  der Landtagssitzung vom 15. A p r i l  M i n i 
ste r ia lra t  Föhrenbach a u s ,  daß die B e m ü h u n g e n  des M in is te r iu m s  
des I n n e r n  in  B e r l in  die Einsicht in  die Lage in  B a d e n  gefördert 
hä tten  und  die Reichsgetreidestelle sofort eine Notstandsaktion  
einleiten würde. 50  W a g g o n s  in  M a n n h e im  gelagerter A u s la n d s 
weizen seien zugeteilt  und  weitere 100 b is  2 0 0  W a g g o n s  in  sichere 
Aussicht gestellt. S o  werde die B ro tverso rgung  wieder n o rm a l  
werden.

A m  30. J u n i  gab das  Bürgerm eis te ram t bekannt, daß nach 
den E rk lä ru n g en  des M in is te r iu m s  des I n n e r n  die K a r  t o f f e l  - 
V e r s o r g u n g  a u s  der neuen E r n te  freigegeben w ürde. D en  
H a u sh a l tu n g e n  w urde  es freigestellt, den B e d a r f  a n  Kartoffeln

entweder u n m it te lb a r  beim E rzeuger  oder durch V erm it t lu n g  eines 
H än d le rs  oder einer landwirtschaftlichen O rg a n isa t io n  zu beziehen. 
Auch eine Beschränkung auf eine bestimmte Kopfmenge fände nicht 
mehr statt. V o r  Überstürzung  w urde  gew arn t ,  um  eine P r e i s 
treiberei zu vermeiden.

U n te r  dem 30. S ep tem b er  beschloß der S t a d t r a t ,  wegen B e 
schaffung einer W interreserve a u  K artoffe ln  fü r  den T e i l  der hiesi
gen Bevölkerung, der nicht in  der Lage w a r ,  sich größere V orrä te  
einzulegen, eine V e re in b a ru n g  m it dem dortigen G ro ß h a n d e l  zu 
treffen.

I n  einer am  30. S ep tem b er  im M in is te r ium  des I n n e r n  ver
anstalteten Besprechung, an  der sich V er tre te r  der landw irtschaft
lichen V erbände , der Landw irtschaftskam m er, der großen und 
m itt le ren  badischen S tä d te ,  der Konsumgenossenschaften, der G e 
werkschaftskartelle, des O r tsk a r te l ls  freier Angestelltenverbände, 
des B e am ten b u n d e s ,  der Verbraucherkam mer sowie die in  Betracht 
kommenden B ehörden  beteiligten, w u rde  ein E rzeug erp re is  von 
2 0 — 25 Mk. fü r  den Z e n tn e r  Kartoffe ln , frei B ah ns ta t io n  des 
E rzeug ero r ts ,  fü r  angenom m en erklärt. Gegen  Überschreitungen 
dieses P re is e s  sollte strafrechtlich vorgegangen werden.

W egen der M  i l ch v e r  s o r  g u  n  g der S t a d t  gibt auch im 
Berich ts jah r  die Denkschrift des B ürgerm eis te rs  D r .  H ors tm ann  
(vergl. Chronik 1918/19 S e i te  332) Aufschluß. W ir  füh ren  nach
stehend lediglich den täglich erforderlichen Milchbedarf im J a h r e s 
durchschnitt a n :

Kinder bis zu Werdende Krankenmilch Kinder von Altersmilch
6 Jahren Mütter

Liter
7—14 Jahren

Liter

8924 690 3442 4680 1164

D i e  F l e i s c h p r e i s e  machten im L au f  des J a h r e s  ver
schiedene S chw ankungen  durch, w ir  geben h ier  einen Ausschnitt  
davon:
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8. März • 3. Oktober 10 Dezember
_____ J t !___ M M

3,90 12,00 10,00
14,00 11,40

13,60
4,50
5,10

15,00 13,00
17,00 15,40

16,80
3,00 16,00 16,00
4,10
4,10 14,00 14,00
2,70 8,00 8,00

2,40—2,70 8,00— 16,00 8,00—16,00
3,90 12,00 12,00
1,70 8,00 8,00
2,70 10,00 10,00

Rindfleisch m it Knochen 
je nach G ü t e ............

Rindfleisch ohne Knochen 
je nach G ü t e ............

Kalbfleisch je nach G ü t e .

H am m elfleisch..................
Z iegenfleisch ....................
L eb erw nrst......................
F le isch w u rst.....................
Blutwurst..........................
S ch w arten m agen ............

I n  der E i e r v e r s o r g u n g  wurde  durch eine V e ro rd n u n g  
des M in is te r iu m s  des I n n e r n  vom 29. J a n u a r  der Ü bergang  zu r  
freien Wirtschaft vorbereitet, indem dieselbe n u r  fü r  Deckung des 
B e d a r f s  der Kranken, Krankenansta lten ,  K ind e r  u. a. beibehalten 
w erden soll, im übrigen  aber der H ü h n e rh a l te r  nach A blieferung 
der vorgeschriebenen Stückzahl über die weiteren E ie r  verfügen 
kann. D ie  Abgabe zum  W eite rvertr ieb  w u rde  jedoch n u r  solchen 
P e rso n e n  gestattet, die eine besondere E r l a u b n i s  der badischen 
E ierversorgung haben. F ü r  die pflichtmäßig abzulie fernden E ie r  
w u rden  60  P fe n n ig  a l s  Stückpreis  festgesetzt.

V o n  freien, vom K o m m u n a lv e rb a n d  aufgekauften E ie rn ,  
w u rden  solche nach A u fru f  durch d a s  N a h r u n g s m i t t e la m t  an  die 
Bevölkerung gegen Vorzeigen der g rauen  A usw e isk a r te  abgegeben.

D ie  städtische B e k l e i d u n g s s t e l l e  machte w ährend  des 
J a h r e s  wiederholt die A bgabe von S to ffe n ,  Wäsche, K le id u n g s
stücken, S t ie fe ln  usf. a u s  ih ren  Beständen bekannt, die vorwiegend 
der Versorgung  der M inderbem it te l ten  diente.

D a s  städtische B r e n n  st o f f  a m t  gab u n te r  dem 24. F e b r u a r  
bekannt, daß die e ingegangenen Kohlenm engen h in te r  den in  Rech
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n u n g  gesetzten stark zurückgeblieben und  daher das  Heizjahr 1919/20 
n u r  m it  9 M o n a t s r a te n  beliefert werden dürfe. F ü r  die m it dem
1 . M a i  beginnende Heizperiode 1920/21 t ra ten  neue Bestim m ungen 
ähnlich den seitherigen in Kraft.  Durch Bekanntm achung vom
2. J u n i  w urd en  die ersten 3 M o n a ts r a te n ,  un ter  dem 9. J u l i  
weitere 2, am  15. Oktober nochmals 3 R a te n  zur Belieferung frei
gegeben. D ie  Bezugsfris t  ga lt  fü r  die ersten R a te n  am 15. Novem 
ber, fü r  die zweiten am  1. Dezember a l s  erloschen.

A m  10. August wurde  bekanntgegeben, daß wegen den n u r  
beschränkt zur  V erfügung  stehenden M en g en  B rennho lz  a u s  dem 
H a rd tw a ld  zur Se lbstaufberei tung  n u r  an  die mindestbemittelte 
Bevölkerung (etwa 1 S t e r  fü r  die H a u sh a l tu n g )  abgegeben w er
den könne.

A m  6. J u l i  w a r  es auf  dem W ochenmarkt und in  den W a re n 
häusern zu Dem onstra tionen  gegen zu hohe P re ise  gekommen. D a s  
B ezirksam t erließ am  7. J u l i  eine W a r n u n g  vor U nbesonnen
heiten, w ährend  der S t a d t r a t  gleichzeitig bekannt gab, daß nach 
B e ra tu n g  m it einer Kommission der A rbeiter-  und Angestellten
schaft und  des E in ze lh an d e ls  der K le inverkaufspreis  fü r  K ar to f 
feln und  F e t t ,  sowie a ller  L ag e rw a ren  herabgesetzt w ürde. T rotz
dem wiederholten sich a n  diesem T a g e  die K undgebungen  vor und  
in den W are n h äu se rn  und arte ten  teilweise in  P lü n d e r u n g e n  au s .  
B ei einem Zusam m enstoß zwischen Sicherheitspolizei und  D em o n
stranten in  der H a n s -T h o m as tra ß e  w urde  eine F r a u  getötet und  
mehrere P e rso n e n  verletzt. I m  R a th a u s  tagte  die zur  P r ü f u n g  
der P re ise  eingesetzte Kommission, sie veröffentlichte weitere A b 
schläge. D e r  Ausschuß des L a n d ta g s  fü r  den A b bau  der Z w a n g s 
wirtschaft erließ einen A ufru f ,  in  dem er insbesondere a n  die bad i
schen L a n d w ir te  appellierte, bei ihren  L ieferungen eine angemessene 
E rm ä ß ig u n g  e intreten zu lassen. D ie  P re isprüfungskom m ission  
wurde  zu einer amtlichen P re isp rü fu ngss te l le ,  wie sie seither n u r  
fü r  M a rk tw are n  bestand, ausgeb au t .  I h r e  H au p tau fgabe  w ar ,  
da rau f  h inzuarbei ten ,  daß unbegründete  Preisunterschiede am  glei
chen P la tz  ausgeglichen w urden . F e r n e r  sollte die S te l l e  auch fü r  
A ufklärung über die G rü n d e  jeweiliger P re isschw ankungen  sorgen 
und  dam it  B e u n ru h ig u n g e n  der Bevölkerung Vorbeugen.

4
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D e r  F l e i s c h v e r b r a u c h  betrug im R echnungsjahr 1920 
2 623 348 ,20  k g ,  d as ergibt pro Kopf 19 0 9  k g .

I m  s t ä d t i s c h e n  S c h l a c h t h o f  w urden an  G roßvieh  
geschlachtet:

J a h r  

1 9 2 0 .. . .

Ochsen Kühe Rinder

I 
£§> Zusammen

Stück

1774
1994

chtungen a

1886 1559 
' 4077 1768

!
n K leinvieh  betrugen

1571 6790 
1504 9343

1 9 19 ...

D ie  S ch la

Ja h r Schweine Kälber Hammel | Ferkel Zusammen  
und Ziegen und Kitzlein

1 ' (Stiirf

1 9 2 0 .. . .
1 9 1 9 . . . . .

-1
4077
601

3001
3854

4132 I 
10 370

!
979
227

12159 
15 052

Außerdem  w urden 241  P ferde geschlachtet.
D em  städtischen V iehhof w urden im  ganzen  19 696 T iere zw  

geführt und zw ar 6355  Stück G roßvieh  und 13 341 K leinvieh .
D er Jahresdurchschnitt der Fleischpreise betrug nach A u f

hebung der Zw angsbew irtscbaftnric, f ü r •

J a h r
Rindfleisch

J i

Kuhfleisch

J i

Kalbfleisch

500 Gram n  
I J i

Schweine
fleisch

Ji

H ammel
fleisch

Ji

1920.........
1919 *) **),____

11,85 9,00 14,14 14,60 12,71
2,18 1,86 2,83

*) Fleischhöchstpreise w ährend der Z w angsb ew irtsch aftu n g  1919.
* * )  A n gab en  über W ein - und B iervcrbranch müssen beim  F eh len  

steuerlicher U n ter lag en  w egfallen .
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D ie Z a h l  der L  i e g e n  s ch a  f t  s  u  m s ä tz e durch K auf 
betrug im B erich ts jah r  1 356 (1919: 1147) m it  einem G esam t
werte von 77 492 353  Mk. (54 677  589  M k.), d a ru n te r  815  (716) 
bebaute Liegenschaften irrt W erte  von 72 655  998 Mk. (51 573 216 
M . ) ,  unbebaute  452 (388) im  W erte  von 4 296 855  Mk. 
(2 630 962 Mk.) und  bebaute m it  un bebau ten  89 (43) im W erte  
von 539 500  Mk. (473 411 Mk.).

H y p o t h e k e n  w urden  im  B erich ts jah r  1184 (19 19 :  831) 
neu bestellt m it e inem B e tra g  von 56 668 760 Mk. (20 216  252  M k.), 
gelöscht 1485 (1550) m it  einem B e tra g  von 27 720 02 6  Mk. 
(17 250  937 Mk.). Zwangshypotheken  w urden  18 (11) bestellt im 
Betrage  von 253 468  Mk. (73 726 Mk.).

D e r  letzte gedruckte Geschäftsbericht der st ä d t i s ch e n  S  p a  r  - 
u n d  P f a n d  l e i h  f a s s e  vor der I n f l a t i o n  behandelte die E r 
eignisse des J a h r e s  1920. Dieses brachte wohl eine bedeutende 
Z u n ah m e  des B estandes sowohl a n  E in la g e n  wie a n  G irog u th aben .  
Allein dieser Z u n a h m e  steht eine viel größere A bnahm e der K a u f
kraft des G e ld es  gegenüber, so daß m a n  richtiger von einem Rück
gang des S p a r k a p i ta l s  sprechen könnte. D ie  Sparkasse w a r  daher 
m it  a llen  Schwesteransta lten da rau f  bedacht, durch eine großzügige 
P ro p a g a n d a  den S p a rg edank en  wieder im  Volke zu wecken und  
durch entsprechenden A u s b a u  des bargeldlosen Z ah lung sve rk eh rs  
der Sparkasse neue A n h ä n g e r  zu gew innen. M i t  der ständig zu
nehmenden T e u e ru n g  a ller  L ebensm itte l  hielten die Löhne nicht 
gleichen S c h r i t t ,  so daß die L ebensha ltung  imm er schwieriger 
wurde. Trotzdem ließ der gute Besuch a ller  U n te rh a l tu n g s -  und 
V erg nüg ung ss tä t ten  den S c h lu ß  zu, daß viel m ehr gespart werden 
könnte.

D ie  S p a r e in la g e n  stiegen vom 1. J a n u a r  b is  31. Dezember 
1920  von 89,4 M il l ion en  M ark  auf 99,1 M il l ionen , die E in la g en  
im  Giroverkehr von 9 ,8  auf 18,5 M i l l ionen  M ark . D ie  Z a h l  der 
S p a r e r  wuchs von 74 165 auf 76 983 , die Z a h l  der G irokunden 
von 4267  auf 5196.

D e r  G iro -  und  Scheckverkehr h a t  sich weiter gut entwickelt. 
Neben der Zweigstelle West konnte im J u l i  1920  auch die Z w eig-

4*
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stelle Ost eröffnet werden. D ie  Entwicklung beider w a r  recht be
friedigend.

Bei der Pfandleihkasse hat der Verkehr im  J a h r e  1920 erheb
lich zugenom men, a l s  F o lge  der bedeutenden G elden tw ertung .

Z u  dem Bestand  a n  P fä n d e rd a r leh e n  von 4 3 7 0  Stück mit 
121 785 Mk. g ingen  24  646  Stück m it  1 08 5  147 Mk. zu ;  von 
diesen 29 016  Stück m it  1 206 932 Mk. g ingen n u r  21 539 Stück 
m it  813  573 Mk. ab, sodaß ein Bestand von 7477  Stück mit 
393  359  Mk. verblieb.

D e r  Bestand  a n  D a r leh e n  auf W ertpap ie re  und  P f ä n d e r  stieg 
von 48 Stück m it  56 860  Mk. auf 54 Stück m it  68 510 Mk.

Trotz a l le r  B em ü h u n g en  der Kasse ging der Bestand an 
Hypothekendarlehen von Mk. 38,9 M i l l ionen  auf 37 ,8  M illionen  
M ark  zurück.

D e r  V e rw a l tu n g s a u fw a n d  stieg im J a h r  1920  (von 
512 000  Mk.) auf  1 125 507 Mk., der n u r  durch die Herabsetzung 
des E in la g e -Z in s fu ß e s  von 4 au f  3 y2 % ausgeglichen werden 
konnte.

D ie  H a n d e l s k a m m e r  hielt 1920  8 V ollversam m lungen  
und 25 Ausschußsitzungen ab, ferner n a h m  die K am m er an  50 
S itzungen  und  Besprechungen von Behörden , Körperschaften und  
wirtschaftlichen In te re ssenve r tre tu ng en  teil. D ie  Z a h l  der E in -  
und  A u sg än g e  betrug 56 849, A uskünfte  durch Fernsprecher w u r 
den 23 558 erteilt. Namentlich die F r a g e n  a u s  dem Verkehrswesen 
haben einen großen U m fang  angenom m en. D ie  Z a h l  der Beschei
n igungen  stieg au f  ungefähr  15 000. Über Gesuche u m  Zulassung  
zum  H andel  w u rden  a lle in  1500 Gutachten  erstattet. F e rn e r  be
schäftigte sich die K am m er in  ausgedehntem  M a ß e  m it  den F ra g e n  
der E in -  und  A u s fu h r ,  des Zollwesens, der P r e i s b i ld u n g  und  des 
A b b a u es  der Z w angsw ir tschaf t .  Auch wirkte sie in verstärktem M a ß e  
in V er t re tung en  bei wirtschaftlichen V e rbän den  m it ,  so im Badischen 
A u f t ra g s a m t ,  im Deutschen In d u s t r i e -  und  H an d e ls ta g ,  im Reichs
w irtschaftsra t  usw. D ie  große Entwicklung, die die K am m er 
genomm en hat, sprach sich in der E rw e rb u n g  des seitherigen P a l a i s  
des P r in z e n  M a x  von B a d en  (Karls traße 10) a u s ,  da die R ä u m e

-  53 —

im  Hause Kaiserstraße 201 nicht m ehr ausreichten; die Übersied
lung  erfolgte am  20. F e b ru a r .  A m  18. November fanden  N e u 
wahlen  zu r  H andelskam m er fü r  die Kreise K a r l s ru h e  u n d  B a d e n  
statt. V om  Amtsbezirk K a r ls ru h e  w urd en  gew ählt:  Döderle in ,  
Gustav D r . ,  Fabrikdirektor:  D ü r r ,  E m i l ,  G ro ß h ä n d le r ;  E ls a s ,  
M a r t in ,  G ro ß h ä n d le r ;  Finkenzeller, E rn s t ,  E in z e lh ä n d le r ;  F r e u n d 
lieb, O t to ,  E inze lh änd le r ;  F u chs ,  A r th u r ,  F a b r ik a n t ;  Gsell, Richard, 
K om m erzienrat,  G ro ß h ä n d le r ;  K nippenberg , Heinrich, F a b r ik a n t ;  
Kiefer, Friedrich , F a b r ik a n t ;  Künkel, K a r l ,  E in ze lh än d le r ;  M ancher, 
Friedrich, Direktor;  M a y e r ,  O t to ,  E in z e lh ä n d le r ;  M enz inger ,  W illi,  
S t a d t r a t  und  K onsu l;  N ico la i ,  R o b e r t ,  Bankdirektor; Schrem pp, 
K arl ,  B rauere id irek to r ;  S i n n e r ,  R u do lf ,  Assessor, Fabrikdirektor;  
S te in ,  N a th a n ,  D r . ,  B ank ie r ;  Wolfs, Friedrich ,  Fab r ik an t .

I m  Bezirk der H a n d w e r k s k a m m e r  K a r l s r u h e  
bestanden 1920 84  freie I n n u n g e n  m it  4981  M itg liedern ,  17 
Z w a n g s in n u n g e n  m it  962 M itg liedern ,  36 Fachvereine m it  1283 
und  88  Handw erker-  und  Gewerbevereine  m i t  4 38 7  M itg liedern .  
Die Z a h l  der zur  V er t re tun g  wirtschaftlicher In te ressen  g egrün
deten Genossenschaften be trug im  B er ich ts jah r  50, nämlich Bäcker 
12, Metzger 2 ,  Schum acher 6, Schne ider  4 ,  F r iseu re  2 ,  Holz
bearbeiter 5, S a t t l e r  und  Tapeziere  3, M eta l lgew erbe  8, B a u 
gewerbe 3 , sonstige G ewerbe 5. M eisterp rü fungen  w u rd e n  483 , 
Gesellenprüfungen 1606 abgenom men. Ausgestellt  w a re n  in  der 
Landesgewerbehalle  249 Gesellenstücke, wovon 225 p räm iier t  
wurden .

D ie  Erschwerung in  der Beschaffung der Rohstoffe und die 
sonstigen schwierigen Zeitverhältnisse führten  nach dem V o rgäng e  
anderer  S t ä d te  hier zu einer Z u s a m m e n l e g u n g  v o n  
B r a u e r e i e n .  S o  ging die B ra u e re i  K äm m erer  a n  die 
Brauereigesellschaft S .  M o n in g e r ,  die von Seldeneck'sche B ra u e re i  
an  die F i r m a  S i n n e r  über. A ußerdem  w u rd en  die B rau ere ien  
A. P r in tz  und  K. Schrem pp a l s  F i r m a  S ch rem pp-P rin tz  zusam
mengelegt und  aus dem Schremvpschen Anwesen weitergesührt.

A m  10. M a i  konnte die Nähmaschinenfabrik  J u n k e r  & R u h  
ihr 50 jäh r iges  Bestehen begehen. B e i  der F e ie r  in  der Festhalle
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a m  12. M a i  teilte O berbürgerm eis ter  D r .  F i n t e r  m it ,  daß der 
S t a d t r a t  beschlossen hätte, zu r  dauernden  E r in n e r u n g  a n  die 
großen Verdienste, die sich die F i r m a  um  die industrielle Entwick
lu ng  der S t a d t  e rw orben hat,  der im Z u g e  des F e ld w e g s  von der 
Albdrücke im  B a n n w a ld  beim A nw esen der F i r m a  nach der 
G artens traß e  anzulegenden S t r a ß e  den N a m e n  „ J u n k e r  und  R u h -  
S t r a ß e "  beizulegen. D e r  M i t in h a b e r  der F i r m a ,  D r .  h .  c. 
H e rm a n n  G u h l ,  teilte m it ,  daß die E rh ö h u n g  des F o n d s  der 
Wohlfahrtskasse au f  100 0 0 0  Mk. beschlossen w orden  sei.

I h r  40 jäh r ig es  G eschäfts jubiläum  beging am  1. J u l i  die 
F i r m a  M a y e r  & K e r s t i n g ,  F a b r ik a t io n  chirurgischer I n s t r u 
mente, G ro ß h a n d lu n g  und  Ladengeschäft fü r  Artikel zur K ranken
pflege; sie spendete a u s  diesem A n la ß  den B e tra g  von 5000  Mk. 
fü r  erholungsbedürft ige  K inder.

3, Vereinsleben.

V o n  V e r e i n s n e u g r ü n d u n g e n  im  J a h r  1920  seien 
e rw äh n t :  Die O r t s g ru p p e  der Gesellschaft fü r  S o z ia le  Reform
(29. J a n u a r ) ,  die O r t s g ru p p e  des B u n d e s  deutscher K le in ren tner  
u n d  K le in ren tn e r innen  (6. F e b ru a r ) ,  der V ere in  K a r l s r u h e r  Volks
bühne  (29. A pr i l ) ,  dessen Zweck die D a rb ie tu n g  künstlerisch w ert
voller Vorstellungen a n  weitere Volkskreise zu billigen Pre isen  
bildet. F e r n e r  die O r t s g ru p p e  des A n d re as -H o fe rb u n d es  ( J u l i )  
zum  Schutze des deutschen V o lk s tu m s südlich des B r e n n e r s ,  eine 
O r t sg ru p p e  des B u n d e s  angestellter Chemiker und  I n g e n ie u r e  
(November) un d  ein V erein  fü r  evangelische Gemeindepflege in 
K a r l s ru h e -M ü h lb u rg  (Dezember).

J u b i l ä e n  begingen: D e r  F ra u e n -V in z e n t iu s -V e re in  d a s  
70jährige, am  19. J a n u a r ,  der katholische D ienstbotenverein  das  
25 jäh r ige  am  13. J u n i ,  die O r t s g ru p p e  des R e ichsverbands  deut
scher Post-  und T e leg raphen -B eam ten  desgleichen am  1. August, 
der katholische Arbeite rvere in  das  30 jährige  am  12. Sep tem ber ,  
die Sek tion  K a r ls ru h e  des Deutsch-Österreichischen A lpenvere ins  
d a s  50jährige.

V .

Leistungen d es Gem einsinns, Fürsorge- 
und Xrankenroesen,

]. Leistungen des Gemeinsinns.

CVm städtischen V i e r o r d t b a d  w u rd e n  im  R echnu ng s jah r
1920 insgesam t 209 254  B ä d en  abgegeben, da run te r  112 145 

S chw im m bäder ,  8995  D am pfbäder ,  3259  elektrische Lichtbäder, 
8 0  237  W an n e n b äd e r ,  1050 Kohlensäure- u nd  3 5 6 8  K urbäder.

D a s  F r i e d r i c h s b a d  ging a m  1. J u n i  1920  in  städtischen 
Besitz und  B etr ieb  über. D ie  Z a h l  der b is  zum  31. M ä r z  1921 
dort verabreichten B ä d e r  betrug insgesam t 1 3 0 1 7 2 ,  da ru n te r  
46  250  S ch w im m bäd er ,  76 548  W a n n e n -  und  7374  K urbäder .

I m  städtischen S c h w i m m  - u n d  S o n n e n b a d  w urden  
1920  43  302  B ä d e r  abgegeben.

I m  S t a d t g a r t e n  w u rd en  1920  insgesam t 284  742 
T ageska r ten  und z w ar  134 432  a n  W erktagen, 150 310 a n  S o n n 
tagen verkauft. H ie r fü r  w urden  im  G a n ze n  174 993 ,40  M ark  ein
genommen. J a h r e s k a r te n  w urd en  85 1 5  Stück, h iervon  3.007 
H auptkarten ,  40 0 0  Beikarten und  1508  Schülerkarten  abgegeben, 
wofür 107 680 Mk. ve re innahm t w urden . Konzertkarten w urden  
291 338  Stück zu 336  898 ,10  Mk., B ootkarten  130 318  Stück zu 
53  875 M . ,  E isb ah n k a r te n  518  Stück zu 785 Mk., Wiegekarten 
9398  Stück zu 1879 ,60  u n d  P o n y - ,  R e it -  und  F ah rk a r te n  8209 
Stück zu 293 3 ,80  Mk. verkauft.

A m  1. M ä rz  1921 ergab sich im S ta d tg a r t e n  folgender T i e r 
bestand: Affen 10, B eute ltiere  1, E n te n  112, F a s a n e n  14, Fische
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240 ,  H ü h n e r  78, G änse  9, Kerfjäger 3, Huftiere  35, P apa g e ien ,  
S i t t iche  16, N agetiere  94, R au b tie re  24, R aubvögel  24, R e p 
ti l ien  21, S i n g -  und  Z iervögel 27, Schw än e  5, S t r a u ß e  1, S u m p f 
vögel 2, T a u b e n  66, Wildschweine 2.

A m  6. Oktober fand die feierliche E rö ffnu ng  des südlich der 
U n te r fü h ru n g  des S ta d tg a r t e n s  gelegenen B l u m e n g a r t e n s  
statt. D ie  nach E n tw ü r f e n  des S ta d tg a r ten d irek to rs  Scherer  
geschaffene A n lage  zerfällt in  vier E inzelteile, die einen m it  den 
J a h re s z e i te n  wechselnden Blumenschmuck erhalte» un d  nach außen  
durch geschnittene Hecken abgeschlossen sind. W ie Oberbürgerm eister  
D r .  F in t e r  in  seiner Ansprache bekannt gab, soll diese Neuschöpfung 
den N am en  „ W o l f s -  A  n l  a g e" t ragen  zum ehrenden Gedächt
n i s  an  den verstorbenen E h ren b ü rg e r  der S t a d t ,  Geh. K om m er
z ien ra t  Friedrich  Wolfs, der schon 1918 eine reiche S t i f t u n g  für  
A u s fü h ru n g  des B lu m engartenpro jek ts  gemacht hatte. V o n  den 
anwesenden M itg l ied ern  der F a m il i e  W olff sprach H err  Friedrich 
W olff jun . F re u d e  un d  D ank  der Angehörigen a u s  und  sagte 
weitere F ö rd e ru n g  des U n te rnehm ens  zu.

2, fürforgeroefetL

I m  städtischen Fürsorgew esen  nahm  m an  auf 1. A p r i l  1920 
eine N euorgan isa t ion  vor:  D a s  seitherige A rm e n am t  w urde  au f
gehoben und  a n  seiner S te l l e  u n te r  E inbeziehung des J u g e n d a m t s  
sowie der städtischen Fürsorgeftelle fü r  Kriegsbeschädigte und 
K riegshinterbliebene  au f  1. A p r i l  1920 ein städtisches F ü rso rg ea m t 
errichtet. E s  gliedert sich in  drei A bte ilungen , nämlich A bte ilung  A  
Allgemeine Fürso rge ,  A bte ilung  B  Ju g e n d fü rso rg e  ( Ju g e n d a m t) ,  
A b te ilung  C  Kriegsbeschädigten- und  K riegsh in te rb liebenenfü r
sorge. D ie  A bte ilung  A  ist m it  der V e rw a l tu n g  a lle r  A ufgaben  
be trau t ,  die nach dem badischen Landesgesetz vom 5. M a i  1870  dem 
O r ts a rm e n v e rb a n d  oder der Gemeindebehörde obliegen. Die 
A b te ilung  B  üb t  die gesamte F ü rso rge  fü r  alle schutzbedürftigen 
K ind e r  und  Jugend l ich en ,  einschließlich der Berufsvorm undschaft ,  
die A bte ilung  C die F ü rso rg e  fü r  die Kriegsbeschädigten und 
K riegsh in terb liebenen  au s .  I n  allen d a s  Fürsorgew esen betref-
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senden Angelegenheiten, die nicht dem F ü rs o rg e a m t  zur selbstän
digen E r led igun g  üb ertragen  sind, w ird  der S t a d t r a t  durch den 
Fürsorgeausschuß  vertreten. Durch diese N eurege lung  *) ist die 
Einheitlichkeit des ganzen Fürsorgew esens gewährleistet. M i t  der 
Leitung  des Fürso rgew esens  w u rde  zunächst vorläufig  S tad tr ich te r  
Neukum, d a n n  ab 5. M a i  R ech tsra t  D r .  F r a n z  Fichtl  be trau t.  
Z u  Vors tänden  der E inze lab te i lungen  w u rd e n  bestellt: F ü r  A bte i
lu n g  A  S ta d t r e c h n u n g s ra t  Alfred  Griebel,  fü r  A bte ilung  B  F r ä u 
lein  Elisabeth  G ro ß w en d t ,  fü r  A b te ilung  C  S tad tsek re tä r  H e rm an n  
G ra f .  D e r  Zentrals te lle  des F ü r s o rg e a m ts  w urde  auch die Reichs
auskunftsstelle fü r  unbemitte lte  und  m inderbem itte lte  P e rsonen  
angegliedert.

D ie  Gesam tzah l der in offenen A r m e n p f l e g e  ständig 
durch Wochen-, M o n a t s -  oder M ie tbe ih ilfen  unterstützten P e rsonen  
(F a m il ien )  belief sich E nd e  1920  auf e tw a  600. I n  e tw a 500 
F ä l le n  w u rd e n  zur E rz iehung  von K ind e rn  sogenannte E rz ie h u n g s 
beiträge gewährt.

I m  städtischen A lte rshe im  (geschlossene Fürso rge)  be trug die 
G esam tzahl der V erp f legungstage  im R e chn ung s jah r  1920 27  983, 
die durchschnittliche B e legung  im J a h r  77.

A u s  der T ätigkeit  des J u g e n d a m t s  seien folgende Z a h le n  
e rw äh n t :  193 Schw angere  w u rd e n  beraten , Berufsvorm undschaft  
w urde  am  E n d e  des B e r ich ts jah res  über 1176 eheliche und  über 
1282  uneheliche M in de r jäh r ige  ausgeübt.  Z u r  Z a h lu n g  a n  die 
S tadthauptkasse  B  w urden  1340  K in desvä te r  angehalten . D ie  
Z a h l  der überwachten Pflegestellen be trug zuletzt 586 , die Z a h l  der 
durch die R eferen ten  fü r  Landpflegestellen untergebrachten K inder 
un d  Jug en d l ichen  435 , der Überwachung un te r lagen  5186 M in d e r 
jährige und  493 V olljährige  (zusammen 5679) .  B ehan de lt  w urden  
am  J a h re s e n d e  Fürsorgeerziehungsfälle  und  F ä l le  des § 1666 
B G B .  **) un d  Schutzaufsichten 2640, von denen 1176  in  B e r u f s 
vormundschaft stehen.

I m  s t ä d t i s c h e n K i n d e r h e i m  betrug die Z a h l  der ver
fügbaren  B e tten  wie im V o r ja h r  179, die durchschnittliche Beleg-

*) Vergleiche G em eindesatzungen vom 8. F eb ru ar 1920.
**) Gefährdung des geistigen und leiblichen Wohls eines Kindes.
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zahl 150 K inder. D ie  Z a h l  der V erp f legungstage  w a r  fü r  K inder 
52 158, fü r  P e r s o n a l  14 342. D ie  Z a h l  der Erkrankungen  betrug 
auf der S ä u g l in g s -A b te i lu n g  134, auf der K leinkinder-Abteilung 
101, T odesfä l le  sind fü r  1920 5 zu verzeichnen, die n u r  K inder in 
den ersten 2 L ebens jah ren  betrafen. A m  5. S e p tem b er  wurde  durch 
zwei geistig m inderw ertige  Schulkinder ein B r a n d  auf dem S p e i 
cher angelegt. D a  er v e rhä l tn ism äß ig  spät bemerkt w urde , nahm  
er eine gefährliche A u s d eh n u n g  a n  und  machte die E rn e u e ru n g  der 
Hälf te  des Dachstuhles nötig. S c h äd ig un gen  oder E rkrankungen 
der K inder  entstanden dadurch nicht.

B e i  der A  b t  e i l  u n g C stieg die Z a h l  der lau fenden  U n te r 
stützungsfälle in  der amtlichen Kriegsbeschädigtenfürsorge von 120 
im  M ä r z  1920  au f  390  im  M ä r z  1921, in  der amtlichen K riegs-  
Hinterbliebenenfürsorge wuchs die Z a h l  der laufenden  U n te r 
stützungsfälle in  derselben Z e i t  von 490  au f  695. D e r  zur U n te r 
stützung des A m ts  bei der Entscheidung der Unterstützungsfälle  
gebildete „kleine B e i r a t "  hielt  im  R e ch nun gs jah r  1920  60 S i t z u n 
gen ab, in  welchen 631 Kriegsbeschädigten-, 183 Fliegerbeschädig- 
ten- und  1035  Kriegshin terb liebenenfülle  erledigt w urden . *)

3, KrankenroefeiL

I m  s t ä d t i s c h e n  K r a n k e n h a u s ,  d a s  736  B e tten  en t
hält ,  w u rd en  im R ech nu ngs jah r  1920 5263  Kranke a n  zusammen 
133 866  T a g e n  verpflegt. E s  w a re n  täglich durchschnittlich 367 
Kranke im  Haufe. I n  den einzelnen M o n a te n  bewegte sich der 
Krankenstand zwischen folgenden Z a h le n :
A p r i l  . . . 3 8 6 — 436 Oktober . .' . 3 1 6 - 3 5 8
M a i  . . . . 3 3 9 — 394 Novem ber . . 3 1 9 — 354
J u n i . . . . 3 4 4 — 368 Dezember . . 2 8 8 — 364
J u l i  . . . . 3 4 0 — 374 J a n u a r  . . . 3 1 1 — 413
A ugust . . . 3 2 0 — 370 F e b r u a r . . . 3 7 4 — 397
Sep tem b er  . . 3 1 7 — 352 M ä r z  . . . 3 4 6 — 428

*) Ausführlicher hierüber unterrichtet der gedruckte „1. Jahresbericht 
des Stöbt. Fürsorgeamts Karlsruhe 1920/21 mit einem Rückblick auf die 
Fürsorgearbeit während des Krieges und in der Nachkriegszeit" (1922).

D e r  Krankenstand w a r  a m  höchsten am  9. A p r i l  1920  m it 
436 Personen .

D a s  E r h o l u n g s h e i m  der S t a d t  K a r ls ru h e  w a r  belegt 
durch 156 erho lungsbedürft ige  weibliche Pe rson en ,  die an  2995  
T a g e n  verpflegt w urden  und  durch 67 Schulkinder, die a n  2058  
T ag e n  verpflegt wurden.

F ü r  die s t ä d t i s c h e  D e s i n f e k t i o n s a n s t a l t  lagen  
823  A ufträge  vor, welche a u s  nachverzeichneten Anlässen erfolgten: 
Diphtherie  103, Gesichtsrose 2, Kindbettfieber 5, Krätze 12, K reb s  
2, Läuse 1, R e in ig u n g  33 , R u h r  124, Scharlach 185, Tuberkulose 
338, T y p h u s  18.

I n  der Badischen L a n d e s f r a u e n k l i n i k  be trug 1920  
die Z a h l  der Verpflegten im  W öchnerinnenheim  1210 , auf der 
Gynäkologischen S t a t i o n  1293 , zusam m en 2503 ,  die Z a h l  der 93 er- 
pslegungstage im  W öchnerinnenheim  fü r  Schw angere  un d  E n t 
bundene 14 299 , fü r  Neugeborene 12 322 , au f  der Gynäkologischen 
S t a t i o n  15 231.

J n d e r E v a n g e l i s c h e n D i a k o n i s s e n a n s t a l t  w u r 
den 1920  708 männliche und  1012  weibliche, zusamm en 1720  
P e rsonen ,  an  41 2 9 9  V erp f legu ngs tagen  verpflegt.

I m  A l t e n  S t .  V i n z e n t i u s h a u s  betrug 1920 die 
G esam tzah l der verpflegten P e rso n e n  1981, die V erp f legungstage  
19 499.

I m  N e u e n  S t .  V i n z e n t i u s h a u s  belief sich der 
Krankenbestand au f  2392  P e rso n en ,  die Z a h l  der V erp f leg u n g s
tage au f  59 104.

A m  6. November w urde  d a s  K i n d e r k r a n k e n h a u s  
(Badische L an desan s ta l t  fü r  S ä u g l in g s -  und  Kleinkindersürsorge) 
in  den R ä u m e n  des früheren  V ik to r ia -P e n s io n a ts  durch eine 
schlichte F e ie r  eröffnet, a l s  Leiter der A ns ta l t  ist Professor D r .  
F r a n z  Lust berufen worden.

B e i  den K a r l s r u h e r  O r t s k r a n k e n k a s s e n  be trug 
die Gesam tm itg liederzahl im Jahresdurchschn it t  39 075  und  ha t  
gegenüber dem V o r ja h r  u m  1962  zugenom men, es w a ren  20  211
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männliche und  18 8 6 4  weibliche Versicherte. D ie  G esam tzahl der 
Krankheitsfälle  be trug  2 1 2 8 8  und ha t  gegenüber dem V o r ja h r  
um  3197  zugenom men, ebenso die Z a h l  der K rankheits tage m it 
543 977 u m  103 584. Wochenhilfefälle w aren  es 2118 und  gegen 
d a s  V o r ja h r  mehr 674, davon entfa llen auf die versicherten Wöch
n e r in nen  1029 (mehr 219) u n d  auf versicherungsfreie E hefrauen , 
Töchter usw. von M itg l ied ern  870  (mehr 455).  D ie  S terbefä lle  
beliefen sich auf 258  und  haben gegenüber dem V o r ja h r  u m  38 
F ä l le  abgenom men, soweit M itg lieder  in  B etrach t kommen. U n te r  
den F a m il ienang ehö r ig en  w a ren  222 S te rbefä lle  zu verzeichnen, 
w a s  gegenüber dem V o r ja h re  eine V erm eh ru n g  u m  92  F ä l le  
bedeutet.

\

VI.

Versammlungen, 

Feierlichkeiten und Festlichkeiten, Aus

stellungen, Sehenswürdigkeiten,

I. Versammlungen,

( T ^ i e  F r e i e  V e r e i n i g u n g  d e r  B a d i s c h e n  K r a n -  
k e n k a s f e n  hielt a m  14. J a n u a r  eine außerordentliche 

L andesv e rsam m lun g  über ein neues T ar ifabkom m en  ab.

A m  25. J a n u a r  fand die 80. T a g u n g  des ch r  i st l  i ch e n 
V e r e i n s  j u n g e r  M ä n n e r  statt.

V oni badischen A rbe i tsm in is te r ium  w aren  auf 2. A p r i l  zu 
einer Konferenz wegen Bereitstellung von S p i e l p l ä t z e n  u n d  
S p o r t e i n r i c h t u n g e n  die in  Betracht kommenden V ertre te r  
eingeladen worden.

A m  25. A p r i l  fand  hier der D e u t s c h e  K a t h o l i s c h e  
J u g e n d t a g  statt.

V o m  8 .— 13. M a i  w a re n  die Delegierten des D e u t 
s c h e n  B a u a r b e i t e r v e r b a n d e s  zu einer T a g u n g  zusam
mengetreten.

I m  Anschluß a n  die Kinofachausstellung (vergl. S e i te  65) 
hielt der R e i c h s v e r b a n d  D e u t s c h e r  L i c h t s p i e l -  
T h e a t e r  b e s i t z e r  am 8. seine 4. G au v e rsam m lu n g  ab.
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D e r  D e u t s c h e  S i t t l i c h k e i t s b u n d  v o m  W e i ß e n  
K r e u z  veranstaltete anläßlich  seines 30 jäh r igen  Bestehens neben 
6 anderen  Teilkongressen einen solchen fü r  B a d en ,  Hessen, P fa lz  
und  S a a rg e b ie t  in  K a r ls ru h e .

V o m  17. b is  19. Sep tem ber  tagte anläßlich der Badischen 
Woche (siehe S e i te  63) der B u n d  D e u t s c h e r  V e r k e h r s 
v e r e i n e  hier.

D e r  S c h i f f a h r t s -  u n d  W a s s e r w i r t s c h a f t s 
k o n g r e ß  f ür  da s  S t r o m g e b i e t  O  b e r  r  h e i n , D o n a u  
u n  d N  e ck a  r  w urde  a m  12. Oktober in  der Festhalle  abgehalten, 
dem V ertre te r  von S t a a t ,  S t a d t  und  Hochschule anw ohn ten .

A m  27. Oktober veranstaltete der D e u t s c h e  V e r e i n  
g e g e n  d e n  M i ß b r a u c h  g e i s t i g e r  G e t r ä n k e  im 
A rbe itsm in is te r ium  seine 32. öffentliche J a h re s v e r s a m m lu n g ,  am  
30. Oktober der S  ü d w  e st d e u t  s ch e H  i l f s  s ch u l  v e r  b a n  d 
seine jährliche M itg liederversam m lung .

U nter  dem Vorsitz der V oro r tskam m er A u g s b u rg  fand am
15. Novem ber der S ü d d e u t s c h e  H a n d w e r k s k a m m e r 
t a g  statt.

A m  20. und  21. Novem ber hielten die S o z i a l i s i e r t e n  
B a u b e t r i e b e  eine Konferenz ab.

Außerdem  fanden  w ährend  des J a h r e s  V ersam m lung en  der 
verschiedenen Berufss tände  statt, die sich m it  der W a h ru n g  ihrer 
In te re ssen  befaßten. *)

2. Feierlichkeiten, Festlichkeiten-

Z u  E h re n  der K riegste ilnehm er w urde  am  14. M ä rz  im 
S ta d t te i l  B eierthe im  eine Dank- und  Gedächtnisfeier un te r  Be te i
l igung aller Kreise veranstaltet.

*) Die regelmäßig wiederkehrenden Jahres- und ähnlichen Versamm
lungen sind nicht erwähnt.
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Nach der Unterbrechung durch den Krieg fand  am  9. M a i  
wieder die M orgenfeie r  der „ C o nco rd ia"  am  Scheffeldenkmal statt, 
zu der F r a u  von Scheffel m it  ihren Töchtern , Oberbürgerm eister 
D r .  F in te r  und  V ertre te r  des S t a d t r a t s ,  M itg lieder  der hiesigen 
Burschenschaften, sowie sonstige T ei ln ehm er  erschienen w aren . 
Chefredakteur A lber t  Herzog hielt die Ansprache, die von Chören  
der „C oncord ia"  u m ra h m t  wurde.

Bei der Jo h a n n is f e ie r  im S ta d tg a r t e n  am  23. J u n i  wurde 
zum  ersten M a le  seit K riegsausb ruch  ein Feuerw erk  abgebrann t.  
Gleichfalls nach sechsjähriger Unterbrechung fand  am  13. J u l i  die 
H u ld igung  der K a r l s ru h e r  S tuden tenschaft  am  B ism arck turm  bei 
E t t l in g e n  m it  einem Fackelzug statt.

D e r  Katholische J u n g m ä n n e r b u n d  M ü h lb u r g  beging seine 
F a h nen w eih e  am  18. J u l i  m it  einem Festgottesdienst, bei dem 
Geistl. R a t  D r .  Schofer die Festpredigt  hielt, w ährend  S t a d t 
p fa rre r  B eh r inge r  die Weihe vornahm . D a r a n  schloß sich ein Fest
bankett m it  feierlicher Übergabe der S t a n d a r t e .

A m  15. August fand  zum  50 jäh r igen  Bestehen des M ä n n e r 
h i lfsvere ins  vom R o te n  Kreuz ein Festakt statt. D e r  Vorsitzende 
M a jo r  von Westhoven, gab einen Rückblick auf die seit dem Kriege 
von 1870/71 b is  zum  Weltkrieg und  nach diesem geleistete Arbeit,  
D r .  R ichard  K nit te l  berichtete über die B ibliothek des V ere ins .  
D ie  drei überlebenden G r ü n d e r :  Rektor a. D .  CathiäU, P r i v a t 
m a n n  Leipheimer und  Bankvorstand Pecher w u rd e n  zu E h re n m it 
gliedern e rnann t .

D ie  bedeutendste festliche V eran s ta l tun g  des J a h r e s  1920  w a r  
die „ B a d i s c h e  W o c h e "  vom 18 .— 26. S ep tem ber .  D e r  B a d i 
schen Woche lag  die I d e e  zu G ru n d e ,  eine S a m m l u n g  un d  Ü ber
sicht der kulture llen  und  künstlerischen K räf te  des zur südwestdeut
schen G renzm ark  gewordenen L an d e s  zu bieten. Durch Z u sa m m en 
arbeiten von S ta d tv e rw a l tu n g ,  T h ea te rku l tu rverband  u n d  V e r 
kehrsverein kam ein umfangreiches P r o g r a m m  zur D urchführung . 
A u f  dem Gebiete des T h e a te r s  ge langten zur D ars te l lung :  A m
18. Sep tem ber  E m i l  G ö t t ' s  „ E d e lw ild " ,  a m  23. Sep tem b er  die 
beiden Kammerspiele  (Einakter) „Abschied auf O g y g ia "  von E d w in
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» r utina und „ J e p h ta s  T ochter"  von F e rd in a n d  R u h  (beide Ver-

£ aU8« ® ° r Ö * l CL a m  l 5 " 8eptCmber "Warbeck" von H e rm a n n  
B u r te .  E in  „Badischer D ichterabend" am  23. S ep tem b er  im

einleitendem V o r t r a g  von S ta d tp f a r r e r  
Hesselbacher (B a d en -B a d en )  R ezita t ionen  badischer Dichter V on  
» S * L “ ? Cr A l t u n g  des Kapellmeisters Lorentz Friedrich
M - » ' ■ * t r  Un "N achtlager von G r a n a d a "  des a u s  
M  eßk.rch geburtig ten  C o n ra d in  Kreutzer gegeben. D ie  Konzert- 
au  fuh rungen  standen u n te r  der Lei tung  des O pernd irek to rs  Corto-  
lezis e ,n  Sym phom ekonzer t  am  20. Sep tem ber  brachte von Klose 
u ^ ^ u d  Doppelsuge in C -m o ll" ,  Kam insk i „ I n t r o i t u s  

S n i r t w  ^  V " 8 - S y m p h o n ie " ,  L a n d m a n n  und Klose 
@ ?  nb  U r i  r  '  bin 2. Konzert  am  24. Sep tem b er  
» I L  " " y  U ra u f fü h ru n g e n  von W e ism a n n ,  P h i l ip p ,  Cassimir 

,  Popp bn ,  Lorentz, Schelb, S cho rn ,  Hieber und S te id e l '  
^ n  einem Kammermusik-Abend am  25. S e p tem b er  w urden  Werke 
von P h i l ip p  Schelb, Kusterer und  S t ü r m e r  aufgeführt .  Bei einem 

T t  li ^  S ta d tv e r w a l tu n g  am  21. S e p tem b er  in der Festhalle  ver
w a l t e t e n  Vokal- und Jn s tru m en ta lk o n ze r t  wirkten die H arm onie-

den M  f lC f! x Cm ^Ehülerchor u n d  So lis ten  mit. V on  
en M useen hatte  d as  Badische L andesm useum  im Schloß auf

w i e a ^ d  t ^  seme ersten S ä l e  eröffnet. S i e  en thalten  vor! 
wiegend keramische Erzeugnisse u n te r  besonderer Berücksichtigung 
badischer Fabriken  (Durlach, M osbach, H ornberg) .  I n  der B a d i 
schen Kunsthalle  w urde  das  neugeordnete T h o m a -M u seu m  wieder 
eröffnet. A ußerdem  fand  dort  eine Ausstellung von G em älden  und  
Z eichnungen des ersten K a r l s ru h e r  Akademiedirektors W . F . Sckiir-
üftp Z h fei,r  @̂ Ule' fotoie Eine Ausstellung von neuerer  bad i
scher Keramik und  von G la sm a le re i  statt. I n  den R ä u m e n  des 
Kunstvereins  w aren  Werke badischer Künstler, die von einer beson- 

e rs  gebtlbeten ^ u r t ,  au sg e w äh l t  w urden , in  der G a le r ie  M o o s  
K a r l s r u h e r K ü n s t le r  und  im K un s thaus  S e b a ld  „L. S chm id-R eu tte  

nd  seine S chü ler  zu sehen. I m  Erbprinzenschlößle hatten der 
H a u s f ra u e n b u n d ,  der M a le r in n en v e re in  und  der V erein  für  deutsche 
Frauenk le idung  und  F ra u e n k u l tu r  B i ld e r ,  Graphik, Kunstgewerbe 
und  F rauenk le idung  ausgestellt. Auch fanden V or träge  und im 

a r ten  Reigenspiele statt. V on  sportlichen V erans ta l tung en  sind

zu nen n en :  am  18. Sep tem ber  g roßes Schauschwim m en des K a r l s 
ruher  S chw im m vere in s ,  am  19. S ep tem b er  ein T e n n i s - S tä d te -  
Wettkampf K a r l s r u h e — M a n n h e im  und  die Herbstregatta  der 
K a r l s ru h e r  R u d e r-V ere in ig ung .  D a s  A rbe i te r -S po r tka r te l l  w arb  
durch ein g roßzügiges Sportfest  auf dem P la tz  der F re ie n  T u r n e r 
schaft a n  der Linkenheimer Allee, umfassend e inen S tä d te -F u ß b a l l -  
Wettkampf K a r l s r u h e — Pforzheim , W ald la u f ,  S ta fe t t e n la u f  und 
turnerische V o rfü h ru n g e n ,  sowie ein W ettschwimmen im V ie rord t-  
bad. A m  gleichen T a g  w urde  der neue Sportp la tz  des F u ß b a l l 
klubs „ S ü d s te rn "  bei den Rennwieseii  (K le in -R ü ppu rr )  eröffnet. 
F e r n e r  w u rd e n  a n  einigen T a g e n  Passag ierflüge  m it  Doppeldecker 
vom Exerzierplatz ausgeführt .  Z u  B e g in n  der Badischen Woche 
(vom 17 .— 19.) tagte  der B u n d  Deutscher Verkehrsvereine hier. 
V o m  Verkehrsverein  K a r ls ru h e  w a r  ein Schaufenster-W ettbewerb 
ausgeschrieben worden , der rege B e te i l igung  fand. E in e  große 
Z a h l  von E hrenurkunden  konnte verliehen werden.

D ie  Sozialdemokratische P a r t e i  hielt am  9. Novem ber im 
K onzer th au s  eine R evolu t ionsfe ie r  ab, bei der Vikar Eckert-Pforz
heim die Festrede hielt. Schausp ie ler in  M a rg a re te  P ix  t ru g  drei 
revo lu t ionäre  Gedichte vor. O rgan is t  H e rm a n n  Knierer  und  der 
Gesangverein  „Lasa ll ia"  ha tten  den musikalischen T e i l  über
nom men.

3, Ausstellungen.

D a s  badische L andesgew erbeam t veranstaltete vom 17. A p r i l  
a n  in  der L andesgew erbehalle  eine von Professor L inde zusam
mengestellte M u  st e r s c h a u  v o n  E r z e u g n i s s e n  b a d i 
s c h e r  H a n d w e r k s  t u n  st.

A m  6. J u l i  erfolgte un te r  T e i ln ah m e  von V er t re te rn  der 
Behörden die E rö ffn u n g  der F  a  ch a u  s  st e l l u  n  g „d a  s  K i n  o" 
im  O rangeriegebäude. D e r  Vorsitzende des V erban des  der Licht
spieltheaterbesitzer B a d e n s  u n d  der P f a lz ,  O t to  A. K aspar  hier, 
begrüßte  die Erschienenen. Lichtspieltheaterbesitzer Scheer-Offen-



buch hielt einen B o r t r a g  über „die Aufgabe des Kiiros im neuen 
S t a a t " .  D ie  A usstellung bot ein übersichtliches B i ld  über das  
gesamte kinematographische Gebiet und  die einschlägigen Z w e ig 
gebiete. E in e n  breiten R a u m  na h m  die P rod u k t io n  der U fa -B er l in  
ein. Mehrfach fanden V o r fü h ru n g e n  statt; auch die hiesigen Licht
spieltheater veranstalteten S o n d e ra u s fü h ru n g en .  D ie  Ausstellung 
dauerte  b is  zum  11. J u l i .

E in e  G r o ß e  R o s e n -  u n d  H e r  b st b l u  m e n  s ch a u 
veranstalteten am  11. un d  12. S ep tem b er  in der „ E in tra c h t"  der 
V erein  deutscher Rosenfreunde, der V erban d  badischer G a r t e n 
betriebe und der V erband  deutscher B lu m e n g e sch ä f ts - In h a b e r  hier.

Von: 1. b is  19. Oktober fand in  der städtischen A uss te l lun gs
halle eine S  ch i f f a h r  t s  - u n d  W  a s s e r  k r  a f t a  u s  st e l - 
l u n g  „ B a d e n s  W a s s e r w e g e  u n d  w e i ß e  K o h l e "  
statt, die vom Südwestdeutschen K ana lve re in  fü r  R he in ,  D o n a u  
und  N eckar-S tu t tga r t  zusamm en m it  dem Rheinschiffahrtsverband 
Konstanz veranstaltet wurde. D ie  E rö ffn u n g  fand  im Beisein zah l
reicher hervorragender Persönlichkeiten der R eg ie run g ,  S t a d tv e r 
w a l tu n g ,  Technischen Hochschule, von H andel  und  I n d u s t r i e  statt. 
Geh. Komm. R a t  E n g e lh a rd t -M a n n h e im ,  der V er t re te r  B a d e n s  
im  Vorstand des K a n a lv e re in s ,  schilderte in  seiner E rö ffnu ng s rede  
die Entwicklung der K a n a lp lä n e  und  der dam it  engverbundenen 
W asserkraftgewinnung, sowie ihre B edeu tung  fü r  das  heutige W ir t 
schaftsleben. D ie  Ausstellung selbst wollte in  P l ä n e n ,  B i ld e rn  und 
M ode llen  a lles fü r  B a d en  Wichtige veranschaulichen, vor allem die 
3 H aup tp rob lem e:  Schiffbarm achung und  K ra f tau snü tzun g  des
O b e r rh e in s ,  A u snü tzung  der Wasserkräfte des S chw avzw alds  und  
Wasserweg sowie A u snü tzung  des Neckarlaufes. D a s  F l u ß b a u 
lab o ra to r iu m  der Technischen Hochschule w a r  durch eine besondere 
A bte ilung  vertreten. T äglich  fanden ergänzende Lichtbildvorträge, 
außerdem  sachkundige F ü h r u n g e n  statt.

V o n  A usstellungen d e s  B a d i s c h e n  K n  n st V e r e i n s  
seien hervorgehoben: die E hrenauss te llung  des Professors H a n s  
von V olkm ann  anläßlich seines 60. G e b u r ts tag e s ,  die N ach laß 
ausstellungen von F r a n z  Hoch und Georg  Hesse.
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4 - Sehenswürdigkeiten.

D e r  Z i r k u s  C a r l  H o l z  m ü l l e r  veranstaltete im 
F e b r u a r  Vorstellungen in der A uss te l lungsha lle ,  desgleichen der 
Z i r k u s  P i e r r e  A l t h o f f  im J u l i  auf dem Meßplatz, der 
Z irk u s  B lum enfe ld  im August auf  dem Schmiederplatz, der Z irk u s  
M ende  im Oktober ebenda un d  der Z i rk u s  Busch im  Novem ber auf 
dem Meßplatz.

5*



VII.

Verkehrswesen,
? r

I I  berfidjt über den P o s t -  u n d  T e l e g r a p h e n  v e r -  
k e h r  von K arlsru h e im J a h r e  1920 .

Gewöhnliche Briefsendungen (Briefe, Postkarten, Druck
sachen, Mischsendungen und Warenproben) . . .  ab 43 474 578 Stück

au nicht ermittelt
Einschrcibbriefsendungeu....................................................... ab 605 704 Stück

an 620 293
Pakete ohne W e r ta n g a b e .................................................. ab 814 506 „

au 905 040
Einschreibepakete sind bei den gewöhnlichen Paketen 

mit enthalten, werden nicht mehr besonders 
ermittelt.

Pakete, Briefe und Kästchen mit Wertangabe . . .  ab 150 183 „
an 99100 „

Nachnahmesendungen.............................................................au 199181 „
P o sta u ftr ä g e .............................................................................ab 1813 „

an 2 575 „
Postanweisungen und Z a h lk a r te n .................................. ab 736 965 „
Postanweisungen und Zahlungsanweisungen . . . .a u  420 909 „
Betrag der Postanweisungen und Zahlkarten . . . .  ab 865 435 385 Mark 
Betrag der Postanweisungen und Zahlungsanweisungen an 122 406 772 „
Telegramme  ....................................................................... ab 397 746 Stück

an 472 427 „
Zahl der Gespräche im Ortsverkehr......................................  8 589 983 „
Zahl der Gespräche im Vororts- und Nachbarorts-

vcrkchr .  ................................................................ 292 966 „
Zahl der Gespräche im F ern verk eh r.................................  2 980 205 „
Zahl der mit Fernsprecher übermittelten Telegramme

und sonstige Nachrichten..............................................  49 083 „
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Über die S t ä d t i s c h e  S t r a ß e n b a h n  ist zu berichten: 
E ine  weitere S te ig e ru n g  der Pre ise  fü r  alle Betriebskosten, inson
derheit der S trom pre ise ,  der Rohstoffe un d  Fertig fabrika te ,  sowie 
die durch die T euerungsverhäl tn isse  bedingten E rh öhu ng  der G e 
hä lter  u n d  Löhne un d  in  deren F o lge  E rh ö h u n g  des T ar ifp re ises ,  
Verkehrsrückgang, Betriebseinschränkungen un d  dergleichen mehr 
bilden d a s  Kennzeichen fü r  d a s  B e tr ieb s jah r  1920/21.

D e r  M indest ta r ifp re is  m uß te  zw eim al erhöht werden und  be
trug  am  A n fan g  des B e tr ieb s jah re s  fü r  die frühere  10 Pfg.-Strecke 
—  40  P fg .  am  E n d e  70 P fg .  D a  die T a r i fe rh ö h u n g  das  erwartete  
M e h r  an  B e tr ieb se in nahm en  nicht erbrachten, m u ß te  ein B e tr ie b s 
zuschuß in  Höhe von 2 594  231 ,00  a u s  der Stadtkasse geleistet 
werden.

G le isn eu b a u te n  w urden  ausge fü h r t  auf  der Strecke: Kapellen- 
straße-Kriegsstraße (zwischen D urlacher T o r  un d  E t t l in g e r  T o r ) .  
A m  Mendelssohnplatz  und E t t l in g e r  T o r  w u rden  Gleisdreiecke ein
gebaut.

A m  15. J u n i  w urde  der S ü d o s t r i n g  eröffnet und  somit 
eine B a h n v e rb in d u n g  durch die R ü p p u r r e r  S t r a ß e  geschaffen, die 
schon vor dem Kriege geplant w ar .  A n  der A b nahm efah rt  betei
lig ten  sich Oberbürgerm eister  D r .  F in t e r ,  die Bürgerm eis te r  S a u e r  
und D r .  H ors tm ann ,  S t a d t r ä t e  un d  S ta d tv e ro rd n e te  sowie V e r 
treter der Presse. D ie  F a h r t  ging vom Depot in  der T u lla s traße  
über Marktplatz, a l ten  B ahnhof ,  R ü pp urre rs t raß e ,  Rotteckstraße, 
Karls traße ,  Schillerstraße zur Kaiserallee und zurück zur S ü d s tad t .  
I n  der „Friedrichskrone"  fand eine B e g rü ß u n g  der Ehrengäste  
durch die Südstadtgesellschaft m it  gemütlichem Zusam m ensein  statt.

A m  17. J u n i  1920 erfolgte die I n b e t r i e b n a h m e  der L inie  
S ü d w es tr ing  (Linie 6) über W einb ren ne rs traß e— Karlstraße. A m  
1. J a n u a r  1921 w urde  der Betr ieb  der L inie  2 über die Kapellen
straße— M endelssohnplatz— H auptbahnhof  ausgenommen. I n f o lg e  
Verkehrsrückgang w urden  die D oppelw agen  der L inie  1, 4, 5 m or
gens zwischen 8 und  11 U h r  und  abend s  nach 7 U h r  eingezogen. 
E in e  weitere Betriebseinschränkung erfolgte ab 18. November 
1920 infolge der V erlegung  der Polizeistunde auf 10 U hr.
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A m  31. M ä r z  1921 w a ren  beschäftigt: B eam te  566, A rbeiter  
230 , in sgesam t 796  Personen .

D ie  B e tr ieb s län ge  be trug am  31. M ä rz  1921 25 ,94  k m ,  die 
der G le is lä n g e  54,08 k m .  D ie  E in w o h n erz ah l  um faß te  auf den 
gleichen Z eitpunkt 137 173 Personen . I m  B e tr ie b s ja h r  w urden  
befördert 38 390 988  P e rsonen .  Abgefahren w urden  insgesam t an  
W agenkilom etern  7 739 635 un d  zw ar  T riebwagenkilom eter  
3 929 914  k m  u n d  Anhängew agenkilom eter 3 809 721. D ie  E i n 
nah m en  a u s  der Personenbeförderung  betrugen 15 989  917 M t .  
und  a u s  Pos tgu tbeförderung  39 222 Mk.

D ie  G e s a m t e i n n a h m e n  einschließlich a lle r  N ebenein
nah m en  betrugen 16 582 971 Mk. D ie  E in n a h m e  auf die beför
derte P e rso n  beziffert sich au f  43 P fe n n ig .

D ie  G e s a m t a u s g a b e n  einschließlich V erzinsung , T i l 
gung und  Rücklagen beliefen sich auf 18 864  745 Mk. D ie  A u s 
gaben auf die beförderte P e rso n  betrugen 49 P fe n n ig .  F ü r  V e r 
z insung und  T i lg u n g  der fü r  die S t r a ß e n b a h n  aufgewendeten A n 
lehensm ittel ,  sowie zur verstärkten T i lg u n g  w urden  1 505 495  Mk. 
a n  die S tadthauptkasse  abgeliefert. A l s  Betriebszuschuß ha t  die 
S tadthauptkafse  den B e tra g  von 2 594  231 Mk. geleistet.

D a s  Geschäftsjahr der K a r l s r u h e r  L o k a l b a h n e n  
erstreckt sich vom 1. A p r i l  1920  b is  31. M ä rz  1921. D ie  B e tr iebs-  
Strecken- und  E ig e n tu m s lä n g e  der m eterspurigen B a h n  ha t  sich 
gegen das  V o r ja h r  nicht geändert (33,03 k m ) .  Z u r  U n te rb r in g u n g  
der schmalspurigen T r ie b w a g e n  w urde  nördlich vom Friedhof  
K a r ls ru h e  eine W ar teha l le  errichtet.

A m  31. M ä r z  1921 w aren  B e tr ieb sm it te l  vo rhanden :  11 zwei
achsige Dampflokomotiven. 7 zweiachsige elektrische T r ie b w a g en ,  41 
vierachsige P e rso n en w ag en ,  11 zweiachsige, 2 Gepäckwagen, 10 be
deckte G ü te rw ag e n ,  20  offene, 11 Kastenkippwagen, 3 T afe lw ag en ,  
1 Achsenbruchwagen.

E n de  M ä r z  1921 w a re n  insgesam t 60 B eam te  und  75 A rbe i
ter  beschäftigt.
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D ie  G esam te innahm e betrug 2 181 905 Mk., die G e sa m ta u s 
gabe 3 706  942  Mk. Z u r  V erzinsung  und  T i lg u n g  der auf
gewendeten K ap i ta lien  w u rd e n  287 899  Mk. a n  die Stadtkasse ab 
geführt. A l s  Zuschuß der Stadthauptkasse  w a ren  1 572 608 Mk. 
erforderlich.

D ie  E in n a h m e n  a u s  dem Personenverkehr betrugen 
1 915 192,66 Mk. P e rsonen  w urden  2 682 906 befördert und ge
leistet w u rd e n  310  368 Lokomptivkilometer und  3 768 466 W ag e n 
achskilometer.

D e r  Betr ieb  h a t  sich im B er ich ts jah r  g la t t  abgewickelt. I n 
folge der fortschreitenden G e lden tw er tun g  m uß te n  die B eför
derungspreise vier m a l  erhöht werden und  z w a r :  21. A p r i l  1920,
1. J u n i  1920, 1. Dezember 1920 u n d  am  1. F e b r u a r  1921.

I m  K a r l s r u h e r  R h e i n h a f e n  betrug der Umschlagsverkehr 
1920 920  065  t ,  er ha t  seit 1919 um  ru n d  4 % abgenommen. V on  
der S t a t i o n  K a r ls ru h e -H afe n  sind abgefertigt worden  im Versand 
919 585 t  (873 736 t ) ,  im E m p fa n g  433 738 t  (468 353  t ) ,  zu
sammen 1 353 323 t  (1 342 089  t) .  D e r  Gesamtverkehr des H afen s  
ha t  von 1919 auf 1920  um  ru n d  1 % zugenommen. D ie  Z u n a h m e  
ist hauptsächlich auf einen vermehrten V ersand  von Holz m it  der 
B a h n  zurückzuführen, der seinerseits eine F o lg e  des Kleinwassers 
am  E n d e  des J a h r e s  und der hohen, die E isenbahnfrachten über
steigenden Schiffsfrachten w ar .  Nach den Ja h resber ich ten  der Z e n 
tralkommission fü r  die Rheinschiffahrt stand K a r ls ru h e  m it  seinem 
Hafenverkehr 1920  un ter  14 wichtigen B in n en h ä fen  (13 R h e in 
häfen un d  F ra n k fu r t  a. M .)  a n  9. (1919 a n  10.) S te l le .  A n  
4 F i r m e n  w u rd en  22  708 q m  vermietet, an  10 F i r m e n  34  062  q m  
fü r  ru n d  390 000  Mk. verkauft. D ie  A ufw end un gen  der S t a d t 
gemeinde fü r  den R he inhafen  be trugen  im R e ch n ung s jah r  1920 
ru n d  1 1 8 6 4  000  Mk. (1. J a n u a r  1919 b is  30. M ä r z  1920 :  
569 400  Mk.). D ie  B e tr ieb se in nahm en  beliefen sich im Rech
n u n g s ja h r  1920 auf 2 158 600  Mk. ( 1 1 1 7  400  Mk.), die B e tr ie b s 
a u sg ab en  auf 2 534 500 Mk. ( 1 1 1 7  400  Mk.). D ie  E in n a h m e n  sind
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hiernach gegenüber dem V o r ja h r  um  ru n d  94 %, die A u sg ab e n  um  
ru n d  105 % gestiegen. Z u m  T i lg u n g s a u f w a n d  w a r  ein Zuschuß 
von ru n d  518 487 Mk. (582 107 Mk.) erforderlich. D a s  städtische 
M otorboo t  w a r  1920 ru n d  3 M o n a te  zur V erw e n d u n g  im G re n z 
zolldienst a n  die Sch if fah r tsab te i lun g  beim Reichsverkehrsmini
sterium vermietet.

D e m  französischen Kontrollposten im H afen  (vergl. Chronik 
1918/19 S e i te  312) m uß ten  sich anfänglich alle ankommenden und 
abfahrenden Schiffe un te r  V orlage  ihrer Sch iffspap iere  melden. 
S e i t  E n de  1920 w urde  n u r  noch verlang t,  daß dem Posten  über 
die beladen abfahrenden  Schiffe Duplikatsm anifeste  vorgelegt 
werden.

D e r  11. Novem ber 1920  brachte fü r  K a r l s ru h e  den Anschluß 
an  den L  u f t  v e r  k e h r  (Linie F r a n k fu r t— Lörrach). V o n  den in 
B a d e n -O o s  stationierten F lugzeu gen  der Badischen Luftverkehrs
gesellschaft landete das  erste vo rm it tag s  8 U h r  auf dem E xerzier
platz und  startete um  8 .36  U h r  nach Lörrach. B e i  Ankunft des
2. F lu g z e u g s  w aren  V ertre te r  von S t a d t ,  H andelskam m er, V e r 
kehrsverein und Presse zu einem feierlichen E rö ffnungsak t  er
schienen.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse,

A. Ziffernmäßige Darstellung der wichtigsten 

klimatischen Elemente.

1920

Luftdruck 
in mm 

für Höhe 
120,4 m

Lufttemperatur in C°

1
E

öÖM ittlere Höchste Tiefste

M itte!
Ab-

weichmig
C°

Ab-
weichung

C» D atum C« D atum o-
&

Januar . . . 752,6 - 1 ,8 4,1 + 3 ,4 13,4 11. — 4,6 3. 11
Februar. . . 759,0 + 6 ,5 3,6 + 1 ,3 12,5 25. -  4,1 5. — 18 -
M ärz......... 752,1 + 2 ,0 7,5 + 1 ,9 21,2 29 -  4,5 12. — 5 —

A pril......... 747,9 - 1 ,8 11,1 + 1 ,5 22,0 15. 3,3 24. — — —
M a i......... 754,2 + 3 ,6 16,0 +2,1 27,6 25. 29. 0,7 6. 8 — —

Juni ......... 751,9 + 0 ,4 17,2 —0,3 29,8 29. 5,6 8. 7 — _
J u l i ........... 752,3 + 0 ,4 19,0 0,0 31,3 17. 9,0 5. 15 — —

August. . . . 753,0 + 0 ,9 16,8 - 1 ,4 29,5 5. 8,1 30. 8 — —

September. 752,9 —0,3 14,5 0,0 25,3 18. 6,4 12. 20. 1 — —

Oktober . . . 752,3 + 0 ,7 8,9 - 0 ,5 21,1 4 . -  4,2 31. — 6 —

November . 756,6 + 4 ,2 2,1 - 2 ,8 14,7 16. —  6,0 13. — 22 8
Dezember. . 752,0 - 0 ,2 2,1 + 0 ,3 15,1 30. —12,0 17. 19 8
J a h r ............ 752,5 + 0 ,7 10,2 + 0 ,4 31,3 17. VII - 1 2 ,0 17.XII 39 81 16
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1920

Absolute
Feuchtig

keit

Relative
Feuchtig

keit

Bewöl-
gung

Niederschlag in mm
(1 m m  — 1 L iter pro qm )

Anzahl 
der Tage mit

S u m 

ma

Abwei

chung

G rößter
in

24 S tunden

= E
0  -

s !

S i

35
■e
@ I

ä
'

m m
Abwei

chung
0/0

A b
wei

chung

I Ab- 
o/a wei

ch un g
m m

Da
tum

Januar . . . 5,3 84 78 +  3 76,4 + 25 ,3 20,3 12. 15 15 1
Februar. . . 5,0 + 0,5 84 + 3 41 - 2 8 21,4 —22,7 8,6 1. 8 8 1 —
M ärz......... 6 ,2 + 1,0 80 + 5 58 — 5 35,4 —23,0 22,4 8. 9 9 — 1
A p ril......... 7,8 + 1,6 79 + 9 71 +  9 54,0 +  3,5 10,4 20. 20 20 — —
M a i........... 10,2 - 1,6 74 +-t 56 — 4 73,6 + 13 ,4 31,3 30. 13 13 — 6

J u n i ......... 10,5 - 0,1 72 +  1 58 — 3 48,7 + 29 ,5 12,3 29. 9 9 — 4
J u l i ........... 12,3 + 0,4 75 + 2 56 — 3 101,1 + 20 ,6 32,2 4. 16 16 — 8
August. . . . 11,4 —0,2 79 —4 53 — 61,7 —14,5 14,9 4. 11 11 — 7
September. 10,8 + 0 ,8 87 + 6 6 6  + 1 1 103,2 +36,7 15,0 27. 17 17 — 1
Oktober . . . 7,7 + 0 ,1 85 + 1 39 —30 46,6 —17,3 16,6 3. 7 7 — 1
November 4,6 —1,1 84 — 52 1—25 8,4 —45,8 8,4 17. 1 1 —
Dezember . 5,1 + 0 ,4 89 + 3 89 + 1 0 37,9 —20,7 9,4 4. 19 13 8 —
Jahr . . . 8 ,!1 + 0 ,5

1
81 + 3 60 — 5 668,4 —74,0 32,2 4. VII 145 139 10 28

Trockenpcriode: vom 19. Oktober bis 13. November =  26 Tage. 
Regenperiode: vom 16. September bis 26. September =  11 Tage.

S o n n e n s c h e i n d a u e r .
Jan. Febr. März April Mai Ju n i Ju li

Stunden
% der möglichen 
Tage ohne Sonnenschein

42,1 144,7 142,3 112,4 226,1 242,9 288,8 
16 50 39 28 48 50 59
14 5 4 3 1 2 1

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr

Stunden 
% der möglichen 
Tage ohne Sonnenschein

Letzter Frost: 12. März. 
Erster Frost: 21. Oktober.

Letzter Schnee: 27. Februar. 
Erster Schnee: 9. Dezember.

245,0 117,5' 181,1 109,6 15,7 1868,2
55 31 54 40 6 42

2 3 5 8 20 68

Längste Regenzeit: 
vom 16. bis 26. September =  11 Tage.

Längste Trockenzeit: 
vom 19. Okt. bis 13. Nov. =  26 Tage.
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B. Schilderung des lvitterungsoerlaufs.

Z u m  J a h r e s b e g in n  herrschte noch trockenes W ette r  m it  e ini
gen Fros ttagen . A m  7. J a n u a r  t r a t  m it  aufkommenden S ü d w es t 
w inden  E r w ä r m u n g  ein, die sich b is  zum  11., dem wärm sten  T a g e  
des M o n a t s ,  steigerte und  dann  noch b is  zum 22. anhie lt .  D a s  E nde  
des J a n u a r  brachte noch e inm al einige Fros ttage. I m  M it te l  w a r  
der M o n a t  über 3 G r a d  zu w a rm  u n d  um  25 % zu n aß .  Auch der 
F e b r u a r  hatte  zu hohe MsjEteltemperatur, erhielt aber dafür  n u r  
77,3 % der n o rm alen  Niederschlagsumme. D a s  gleiche gilt fü r  
den M ä rz .  I m  A p r i l  fielen die Niederschläge in  no rm ale r  M enge , 
die T em p era tu ren  lagen  ebenfalls  e tw a s  zu hoch, wie ü b e rh au p t  das  
ganze F r ü h j a h r  des J a h r e s  1920 b is  einschließlich M a i  zu w a rm  
w ar .  D ie  S o m m e rm o n a te  fielen dagegen e tw as  zu kühl a u s ,  
besonders der August m it  IV 2 G ra d ,  und  w a ren  niederschlagsreicher 
a l s  im N o rm a lfa l l .  N u r  der A ugust erreichte die n o rm ale  S u m m e  
nicht ganz. D e r  Sep tem b er  brachte no rm ale  T em p era tu rv e rh ä l t 
nisse, dagegen häufige Niederschläge. M i t te  Oktober setzte eine 
Trockenperiode ein, die eigentlich b is  E n d e  Novem ber anhie lt ,  w enn  
m an  von den drei R egentagen  u m  die Novem berm itte  absieht. 
Oktober un d  Novem ber w a ren  kälter a l s  m a n  nach dem vieljährigen 
T e m p era tu rm it te l  e rw ar ten  konnte, besonders der November fiel 
ru n d  3 G r a d  zu kalt a u s .  D ie  tiefste T e m p e ra tu r  dieses M o n a t s  
wurde  am  16. m it  —  6 G ra d  erhalten. Noch tiefere T em p era tu ren  
(—  12 G r a d  am  30.) lieferte der Dezember, obgleich sein D urch
schnitt einige Z ehn te lg rade  über der N o rm a ltem p e ra tu r  lag. D e r  
M o n a t  w a r  im übrigen  ebenfalls  zu trocken. D a s  J a h r  a l s  ganzes 
fiel ru n d  %  G ra d  zu w a rm  und e tw as  zu trocken a u s ,  obgleich der 
S o m m e r  zu reichliche Niederschläge gebracht hatte.



devälkerungsvorgänge, 

Totenschau.

1. bevölkerungsvorgänge.

C V nt J a h r  1920  be trug die Z a h l  der L  e b e n  d g e b o r  e n  e u 
3371  (1919 :  2743).  D ie  höchste Z a h l  der Lebendgeborenen 

w ies der M ä rz  auf m it  329  (1919:  November m it  340) ,  die niedrigste 
Z a h l  der Oktober m it  250  (1919: M a i  m it  149). T o t g e  - 
b o r e n e  w u rd e n  116 gemeldet (1919 :  80). A u f  je 1000  E i n 
w ohner und a u fs  J a h r  berechnet kamen 24 ,37  Lebendgeborene 
(1919 :  19,26).

D ie  Z a h l  der T odesfä l le  *) be trug im  B er ich ts jah r  1984 
(1919: 1985). D ie  meisten Todesfälle  erfolgten im M ä rz ,  n ä m 
lich 231 (1919: im Novem ber 200) ,  die wenigsten im  Oktober, 
nämlich 124 (1919 :  im J u n i  120). A u f  je 1000  E in w o h n e r  und  
a u fs  J a h r  berechnet, kamen 14,34  T odesfä l le  (1919:  13 ,94). D e r  
Überschuß der Geborenen  über die Gestorbenen be trug auf 1000 
E in w o h n e r  und  a u fs  J a h r  berechnet 10,03 (1919 :  15 ,32).

A u f  die einzelnen S ta d t te i le  verteilen sich die Lebendgeborenen 
un d  Gestorbenen wie folgt:

*) Näheres über die Todesursache vergl. Beilage II.

Photogr. 6 . Hardock

K aufm ann Friedrich B lo s , S tad trat
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Stadtteil
Lebendgeborene Gestorbene

1920 1919 1920 1919

Innere O s t s t a d t ................................ 401 350 263 264
Innere W eststadt................................ 335 287 313 315
Alter Hardtwaldstadttcil . . . . 61 25 oo 50
Außere O s t s t a d t ................................ 357 289 196 193
S ü d sta d t................................................ 513 391 279 320
Stadtgartenvicrtel................................ 26 14 15 10
Südwcststadt.......................................... 515 420 394 364
Neuer Hardtwaldstadtteil..................... 305 227 42 36
M ü h lb u rg ................................................ 438 394 226 268
Beiertheim................................................ 61 51 38 33
R in th e im ................................................ 52 49 34 18
R ü p p u r r ................................................ 90 75 42 41
G r ü n w in k e l.......................................... 40 42 16 19
D a r la n d e n .......................................... 177 128 72 54

E h e s c h l i e ß u n g e n  fanden  im  B erich ts jahre  2155  (1919: 
1877) statt =  15 ,58  (13,18) auf 1000 E in w o h n e r  u n d  a u fs  J a h r  
berechnet. E h e s c h e i d u n g e n  einschließlich der fü r  nichtig er
klärten E hen  kamen 127 (91) vor =  0 ,92 (0,67) auf  1000 E i n 
wohner. E helöfungen  durch den T o d  704 (904) =  5,10 (6,67) 
auf  1000 E in w o h n e r ,  gelöste E h en  demnach üb erhaup t  831 (995) 
—  6,02 (7,35) auf  1000 E in w oh ner .  M e h r  Eheschließungen a ls  
Ehelösungen w a re n  es 132 4  (882) —  9,60  (6,51) auf  1000 E i n 
wohner.

2, Totenschau.

F r i e d r i c h  B l o s , geboren, am  8. J u n i  1853, gestorben 
am  8. J a n u a r .  Nach kaufmännischer Lehre bei der F i r m a  W olff 
& S o h n  ü bernahm  er a l s  I n h a b e r  deren Detailgeschäft Kaiser
straße 104 und  baute  es m it  T a tk ra f t  un d  V e rs tänd n is  zu einem 
angesehenen K a u fh a u s  fü r  G a la n te r ie w a re n  a u s  (Hoflieferant 
1891).  D aneben  widmete sich der Verstorbene dem Dienste der 
Allgemeinheit, er gehörte dem S t a d t r a t  feit 1908 und  außerdem  
zahlreichen städtischen Kommissionen an, nämlich dem A rm e n ra t ,



der Badeanstaltskommission, der Bekleidungskonimission, der Fest
kommission, der Kunstkommission, der Rheinhafenkonnnission, der 
G r a f  R h e n a -  und  der R a q u e t - S t i f tu n g ,  dem S c h ä tzu ng sra t  und der 
Stadtgartenkom m ission. Namentlich der S t a d tg a r t e n  m ar  ein be
sonderer Gegenstand seiner F ü rso rg e  und  verdankt ihm einen großen 
T e i l  seines Wachsens und  Gedeihens. W ährend  des K rieges hat 
S t a d t r a t  B l o s  sich der Kriegsfürsorge gewidmet, besonders bei den 
von der S ta d tv e rw a l tu n g  gemeinsam m it  dem R o ten  K reuz  durch
geführten Aufgaben  wie L iebesgabensam m lung  fü r  durchfahrende 
T r u p p e n  und T r u p p e n  im  Fe lde ,  sowie G efangene u. a., wobei ihm 
S t a d t r a t  Käppele b is  zu seiner E rkrankung zur S e i te  stand; zum 
Zeichen der A nerkennung hierfür  erhielt er 1916 das  Kreuz fü r  
freiwillige Kriegshilfe . A l s  überzeugter Katholik betätigte sich der 
Verstorbene a l s  S t i f tu n g s r a t s m i tg l i e d  der katholischen G esam t
kirchengemeinde seit 1900  und  der S t .  S te p h a n s p fa r re i  1892 jah r 
zehntelang in reichem M a ß e .  Politisch gehörte er der Z e n t r u m s 
parte i  an .  B e i  städtischen V erans ta l tung en  e rw ies  er sein T a le n t  
zur  O rg a n isa t io n  und R ep räsen ta t io n ,  die ihn hier zu einer 
bekannten und beliebten Persönlichkeit machten. E i n  Herzschlag r iß  
ihn m it ten  a u s  seinem tä t igen  Leben.

I w a n  M a t h e i s ,  geboren 1857  in  E u p e n ,  gestorben am
30. J a n u a r ,  lange  J a h r e  P rokuris t  bei der F i r m a  J u n k e r  & R u h ,  
seit 1911 Direktor der Badischen Treuhandgesellschaft.

K a r l  F r i e d r i c h  M a r k s t a h l e r ,  geboren am  22. Novem 
ber 1844, gestorben am  18. F e b r u a r ,  M i t in h a b e r  der F i r m a  
M arkstahler & B a r th ,  1 8 8 1 — 1911 M itg lied  des  Bürgerausschusses, 
1 8 7 6 — 1899 M itg lied  der freiwilligen F e u e rw eh r ,  da n n  E h re n m it 
glied, 25 J a h r e  im  Aufs ichtsrat  der Vereinsbank.

O s k a r  E d e l m a n n ,  geboren am  22. A p r i l  1852 in 
Schneeberg (Sachsen), gestorben am 26. F e b r u a r ,  Seniorchef der 
F i r m a  E m i l  Kohm, F a b r ik  fü r  chirurgische In s t ru m e n te ,  1899 b is  
1919 M itg lied  des Bürgerausschusses, von 1913 im geschäftsleiten
den Vors tand  a l s  V er tre te r  der freisinnigen, zuletzt demokratischen 
P a r t e i .

A n d r e a s N i e d ,  geboren am  18. J u l i  1854 zu Schw egen
heim (P fa lz ) ,  gestorben am  6. M ä rz ,  I n h a b e r  des Blechnerei- und
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Jns ta lla tionsgeschüftes  Buso ld  und N ied, lan g jäh r iges  M itg lied  
der F re iw i l l igen  Feuerw ehr .

Wirklicher G e h .  R a t  D r .  E r n  st W a g n e r ,  geboren am  
5. A p r i l  1832, gestorben am  8. M ä rz .  Direktor der S a m m lu n g e n  
fü r  A l te r tu m s-  und  Völkerkunde. Nach vollendetem S t u d i u m  der 
Theologie, Philosophie  und  Naturwissenschaften und P ro m o t io n  in 
T ü b in g e n  wirkte er 185 7— 60 a l s  Lehrer  am  S e m in a r  in  Sch ön ta l ,  
1860 — 63 in E n g la n d ,  wo er H a u s le h re r  bei den S ö h n e n  des 
M in is te rs  L ord  Rüssel w ar .  1864 w u rde  W ag n e r  vom Großherzog 
Friedrich I .  von B a d e n  a l s  Erzieher des E rb g roß herzogs  und  a l s  
Leiter der fü r  diesen errichteten F r ie d r ic h s (P r in z e n - )S c h ü le  beru
fen. 1875 wurde  er a l s  Geh. H o fra t  M itg lied  des Oberschulra ts  
b is  1910 u n d  zugleich K onserva tor ,  später Direktor der S a m m 
lungen  fü r  A l te r tu m s-  und  Völkerkunde, 1882  Konservator der 
öffentlichen B audenkm äler ,  1883 M itg lied  der badischen histori
schen Kommission. A l s  eifriger F ö rd e re r  von Kunst und  Wissen
schaft sowie a l s  G rü n d e r  zahlreicher Kunststätten un d  V e r 
e in igungen, namentlich des K a r l s r u h e r  A l te r tum svere in s ,  ha t  sich 
W ag n e r  reiche A nerkennung erworben. Auch die stadtgeschicht
lichen S a m m lu n g e n  des städtischen Archivs verdanken ihm viel, der 
städtischen Archivkommission gehörte er lange  J a h r e  a l s  M itg lied  
an. I m  M it te lpunk t  seiner Schrif ten  steht das  Werk „F u nds tä t ten  
und  F u n d e  a u s  vorgeschichtlicher, römischer und  a lemannisch-frän
kischer Z e i t  im G roß herzog tum  B a d e n "  (1908— 11), 1919 t r a t  er 
in  den Ruhestand.

B uchhändler  W i l h e l m  G r ä f f ,  Seniorchef der B uchhand
lung  M ü l le r  & G rä ff ,  geboren am  27. Novem ber 1842, gestorben 
am  15. M ä rz .  Neben seiner rü h r ig en  Geschäftstätigkeit widmete 
er sich a l s  M itg lied  des A lpenvere ins  und  M itb eg rü n d e r  des 
S c h w a rzw a ld v e re in s  den Bestrebungen des W andersports .

Katholischer M i l i t ä rp fa r r e r  M a r  B e r b e r i c h ,  geboren am 
5. F e b r u a r  1842, gestorben am  30. A p r i l ,  1867  w urde  er zum 
Priester  geweiht, pastorierte in E tt l in genw e ie r ,  Tauberbischofsheim, 
Ubstadt, Büchig und  E ppingen . S e i t  4. J a n u a r  1878 wirkte er 
hier a l s  D iv is ionsp fa rrer ,  b is  zu seiner P e n s io n ie ru ng  1906.



O rtsb au ra t W  i l h e l  m  H  u m m e l , geboren am  10. F ebruar  
1856, gestorben am  8. M a i, nach Abschluß seines S tu d iu m s  an der 
Technischen Hochschule hier a ls  Privatarchitekt in  Frankfurt a .  M . 
und seit 1882 in  K arlsru h e tä tig , wurde er 1893 zum  O rtsb au ra t  
ernannt. E r bekleidete dieses A m t b is  zum  ersten J u l i  1914 und  
m ußte sich dann a u s Gesundheitsrücksichten davon entheben lassen.

G e n e ra l le u tn a n t  z. D .  E d u a r d  H  o f f m e i st e r  , geboren 
a m  7. J u l i  1852, gestorben am  19. M a i  in Heidelberg, er t r a t  1869 
a l s  F a h n e n ju n k e r  in d a s  3. Badische J n f . - R e g .  (später N r.  111) 
zu R a s ta t t  ein, nah m  a m  Kriege 1870/71 teil. 1882/85 w a r  er 
O rd onnanzoff iz ie r  beim Großherzog von B adei l  und kam 1902 a ls  
K o m m andeu r  der 55. J n f . - B r i g a d e  wieder hierher, nachdem er a l s  
R egim en tskom m andeur  a m  K am pf gegen die Boxer in  C h in a  te il
genomm en hatte. 1906 a l s  G e n e ra l le u tn a n t  in den Ruhestand  ge
treten, stellte er sich im Weltkriege wieder zu r  V erfügung .  E r  w a r  
auch a l s  Reise- und  Militärschriftsteller tätig.

G e n e ra l le u tn a n t  a. D . R i c h a r d  F r i t s c h ,  geboren am
19. M ä r z  1844  in  R as ta t t ,  gestorben am  23. M a i .  E r  t r a t  1862 
in  das  1. Badische Leibgrenad ierreg im ent ein, nach dem Fe ldzug  
1870/71 gehörte er u. a. a l s  O b e rs t leu tnan t  dem J n f . - R e g .  N r .  138 
an , 1898  G e n e ra lm a jo r  und  F ü h r e r  der 71. J n f . -B r ig a d e ,  1899 
zur D ispos it ion  gestellt, 1904 G e n e ra l le u tn an t .  E r  w a r  jah re 
lan g  P rä s id e n t  des B a d .  M il i tä rv e re in sv e rb a n d es  und  nach seinem 
Rücktritt E hrenpräsiden t .

K om m erz ien ra t  F r i t z  H o n i b u r g e r ,  Seniorchef des B a n k 
hauses V eit  L. H am bu rg er ,  geboren am  4. J u l i  1850, gestorben am 
26. M a i .  D e r  Verstorbene w a r  schon m it 2 0  J a h r e n  in das  von 
seinem V a te r  1854  begründete  Bankgeschäft e ingetreten, nach dessen 
T o d  1877 leitete er es gemeinsam m it  seinem S chw ag er  b is  1902, 
1907 t r a t  sein ältester S o h n  in  die F i r m a .  Dieselbe entwickelte sich 
un te r  der Leitung  des Verstorbenen zu hohem Ansehen. E r  selbst 
w urde  in  den A ufs ich tsra t  zahlreicher U n te rn eh m ung en  berufen 
u :  a. a l s  Vorsitzender bei der Badischen Maschinenfabrik vorm als  
G . S e b o ld  D urlach , der Badischen Feuerversicherungsbank K a r l s 
ruhe und  der Waggon-Aktiengesellschaft R as ta t t ,  a l s  stellvertreten
der Vorsitzender bei der Maschinenfabrik Gritzner Durlach , a l s  A u s 

Photogr. Th. Schuhmann & Sohn
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schußmitglied der K a r l s ru h e r  Lebensversicherungsgesellschaft, sowie 
außerbadischer F i rm e n .  B o n  1890 b is  1919 gehörte H am burger  
dem S t a d t r a t  a l s  M itg lied  und  V er tre te r  der Fortschrittlichen Volks
parte i  an . D an eben  w a r  er M itg lied  -zahlreicher städtischer K om 
missionen, besonders finanztechnischer, und  B e ra te r  der S t a d t  in 
finanztechnischen Angelegenheiten, dessen ruh ig es  U rte il  geschätzt 
wurde. L ang e  J a h r e  w a r  er Vorsitzender des S y n a g o g e n r a t s  und 
M itg lied  des O b e r r a t s  der badischen I s r a e l i t e n ,  M itg lied  der H a n 
delskammer, sowie H andelsrich ter ,  außerdem  in  verschiedenen ge
meinnützigen V ereinen  tätig. S e i n  W ohltätigkeitss inn  w ar  
bekannt.

H e r m a n n  K r a b b e s ,  K unstm aler  und  Professor a n  der 
Technischen Hochschule, geboren am  17. M a i  1840 in  Leipzig, 
gestorben a m  30. M a i .  Ursprünglich a l s  Zeichner und  L ithograph  
in  Leipzig tät ig ,  da n n  zu M als tud ien  bei Professor K a r l  W erner  
un d  in  W ien  bei Professor A lber t  Z im m e rm a n n ,  1874 a n  die 
Technische Hochschule hier a l s  Professor fü r  Freihandzeichnen und 
A qua re l l ie ren  berufen, wo er b is  zum Som m ersem ester 1911 wirkte. 
E r  entwickelte einen A quarells t il  von ausg e p rä g te r  E ig e n a r t ,  seine 
M otive  en tnahm  er te i ls  Deutschland und  den A lp en län d ern ,  te i ls  
I t a l i e n  u n d  Ägypten , wohin  er S tud ien re isen  u n te rnah m . D ie  
A u la  der Technischen Hochschule und  der Durm'sche A n b a u  der 
Kunsthalle  en thalten  Architektürbilder von ihm.

Geh. H o fra t  D r .  K a r l  F r i e d r i c h  M ü l l e r ,  geboren 
am  9. A ugust 1851 in  O ffenburg , gestorben am  16. J u n i  in  P f o rz 
heim, seit 1878 in K a r ls ru h e  a ls  Professor an  der Höheren B ü r 
gerschule (Realschule), dan n  R ealg ym nas ium , sowie a n  der sogen. 
„Prinzenschule" ,  1895  Direktor der Höheren Mädchenschule, 1901 
der Oberrealschule in  P forzheim . N eben seinem A m t betätigte er 
sich hauptsächlich fü r  die Sache  der M il i tä rvere ine .

Geh. K om m erz ien ra t  D r .  E .  h .  F r i e d r i c h  W o l f s ,  
geboren am  15. F e b r u a r  1833, gestorben a m  17. J u n i .  E r  b eg rün
dete zusammen m it  seinem V a te r ,  Hoftheaterfriseur Friedrich Wolfs, 
am  20. Novem ber 1857 die P a r fü m e r ie -  und Toiletteseifenfabrik 
F .  W olff & S o h n ,  zunächst K arl-F riedrichs traße  4, später Kaiser
straße 104/106, 1890 wurde der ganze Betrieb  nach der D urlacher

u



Allee 31/33 verlegt und ha t  sich dank der Umsicht und dem U n te r 
nehmersinn des G r ü n d e r s  zu dem bekannten W e l th a u s  entwickelt. 
Gleichzeitig ga l t  sein In te re sse  seiner V a terstad t,  dessen S t a d tv e r 
ordnetenkollegium er von 187 5— 1905 angehörte. D a s  schönste 
Denkm al errichtete er sich, wie Oberbürgerm eister D r .  F in t e r  an  
seiner B a h re  betonte, durch seine reichen w ohltä tigen  S t i f tu n g e n ,  
die er a u s  G ü te  und  Liebe he raus  machte. D ie  S t a d t  ha t  ihm zum 
D ank hierfür a m  21. Dezember 1917 die E h ren b ü rg e rw ü rd e  ver
liehen (vergl. Chronik 1917) .  1913 erhielt er den T i te l  Geheimer 
K om m erz ienra t  vom Großhevzog und 1917 die W ü rd e  eines E h re n 
doktors der Technischen Hochschule F r id e r ic ia n a .

Wirkl. Geh. R a t  A  u  g u st R  o t h , geboren am  28. Sep tem ber  
1852, gestorben am  9. August,  t r a t  nach A blegung  der kamera- 
listischen S t a a t s p r ü f u n g  1875 in den Dienst der badischen F i n a n z 
ve rw altung ,  w urde  1882 in  das  Kollegium der Generaldirektion 
der badischen S ta a tse ise n b a h n e n  berufen, 1889 Leiter der Abtei
lung  fü r  G üte r ta r ifw esen , 1891 Direktor, 1898  V ors tand der V e r 
kehrsabteilung. 1902 w urde  er a l s  Nachfolger des S t a a t s r a t s  
E isen lohr Generald irektor der S ta a tse ise n b a h n e n  und  erw arb  sich 
u m  Gesta ltung und  U m b a u  des badischen Eisenbahnnetzes große 
Verdienste. 1918 t r a t  er in  den Ruhestand.

Geh. R a t  D r  E m i l  O s t e r ,  gestorben am  25. August im 
83. L ebensjahr.  1861 zum  Priester  geweiht, t r a t  er 1864 in  den 
höheren Schuldienst über, w urde  nach T ätigkeit  in  R as ta t t  und 
E tt l in g e n  1894 in  den Oberschulrat,  später in  das  U n te rr ich ts
m inisterium  b e ru fe n '(b is  1914).

Geh. O berforstra t  a. D . T a v e r  G e b h a r d  S i e f e r t ,  
geboren 1849 in  F re ib u rg ,  gestorben am  9. November, 1869 F o rs t 
praktikant, 1879 Oberförster in  S t .  B las ien , 1890 F o rs t ra t  bei der 
D om änendirektion , 1895 ordentlicher Professor fü r  Forstwissenschaft 
an  der Technischen Hochschule hier (1905/06 Rektor).

Architekt W i l h e l m  V i t t a l i ,  geboren am  28. M a i  1859 
zu Donaueschingen, gestorben am  20. Dezember. Nach abgeschlos
senem S t u d i u m  des B au fachs  bildete er sich in  P a r i s  und  S ü d 
frankreich weiter a u s .  Zunächst bei der Generald irektion  der B ad .  
S ta a tse isen b a h n e n  angestellt, t r a t  er dan n  bei Architekt Schneider  ,

Photogr. Gebr. Hirsch

W irkl. G eh. R at August R oth
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in B a d e n -B a d e n  ein, w urd e  T e i lh ab e r  und nach dessen T o d  a lleini
ger I n h a b e r  der F i r m a ,  die alle  bedeutenden H ote lbau ten  dort 
ausführte .  A ber auch in anderen  B adeo r ten  Deutschlands und 
außerha lb  desselben w u rd en  V i t ta l i  größere A ufträg e  zuteil. D a 
neben w a r  er jah re lang  im S tad tv e ro rdnetenvors tand  tätig. 1904 
siedelte er nach K a r l s ru h e  über und  schloß sich 1905 m it  Professor 
H e rm a n n  B i l l in g  zur F i r m a  B i l l ing  & V i t ta l i  zusammen, 1910 
tren n ten  sich beide Architekten wieder. I n  öffentlichen W ettbew er
ben erhielt V i t ta l i  un te r  anderem  1. P re ise  fü r  d a s  B a h n h o fs 
gebäude und  fü r  die B e b au u n g  des B ahnhofsp la tzes  und seiner 
Umgebung. Neben der P la n g es ta l tu n g  fü r  den letzteren über trug  
ihm die S t a d t  die A usges ta l tung  der S ta d tg a r ten e in f r ied ig u n g  und  
der S tad tga r ten -A bsch luß bau ten  am  neuen Bahnhofplatz. A l s  
lan g jäh r iges  M itg lied  des V e re in s  bildender Künstler und  des B a d .  
Kunstgewerbevereins bekleidete er in  beiden d a s  A m t  des 1. V o r 
sitzenden.

S e n a ts p rä s id e n t  a. D . K a r l  F r e i h e r r  T e u f f e l  v o n  
B  i r  k e n  s e e , gestorben am  24. Dezember im 84. L ebensjah r ,  zu
erst bei der S teuerd irek t ion  beschäftigt, 1870 F i n a n z r a t ,  1875 M i n i 
s te r ia lra t  im F in an zm in is te r iu m , 1884 M inisteria ld irektor, 1890 
O b erlandesger ich ts ra t ,  1899 S e n a ts p rä s id e n t  beim O b e r la n d e s 
gericht.

G*



X .

verschiedenes.

Badische Landesbibliothek um faßte  am  Jah ressch luß  
267 628  B ä n d e  Druckschriften, K ar ten ,  gebundene Z e i tu n 

gen, Musikstücke, Blindenschriften und  4000  Handschriften. 
D ie  Büchergruppe „Badisches S c h r i f t tu m "  zählte a l le in  4 1 0 8 0  
(im V o r ja h r  40 477) B ä n d e ;  sie vermehrte sich um  603 B ä n d e  (im 
V o r ja h r  677).  D ie  G esam tverm ehrung  betrug 3830  B ä n d e  (im 
V o r ja h r  3459).  Z u  diesen endgültig  verarbeiteten M eng en  t ra ten  
im Berich ts jah r  noch große und wichtige Bestände, deren genaue 
Verzeichnung noch jah re lang  dauern  w ird ,  w en n  auch fü r  eine 
vorläufige Benutzung tunlichst gesorgt ist. D ie  im F e b r u a r  no t
wendig gewordene S ch l ießung  wegen K oh lenm angels  w urde  dazu 
benutzt, u m  die Heeresbüchereien in K a r ls ru h e -G o tte sa u e  von ru n d  
4000  B ä n d en ,  K a r ten  und Handschriften m it 27  Glasschränken a l t 
badischen Besitzes, sowie die in  R as ta t t  von ru n d  3000  B ä n d e n  mit 
K ra f tw agen  herzuführen  u n d  in unseren Kellern vorläufig  zu 
lag e rn ;  a u s  dem L andes thea te r  w urden  4000  B ä n d e  un d  H a n d 
schriften a lte r  Theaterstücke übernom m en. D a z u  kam ini Oktober 
noch die ganze alte  Theaterm usik  von 513 P a r t i t u r e n  m it  a llen 
S t im m e n ,  da run te r  die des N achtlagers  von G r a n a d a  m it  eigen
händigen  Vermerken K o n ra d in  Kreutzers. I m  L au f  des J a h r e s  
w u rden  noch weitere Bücher ausgesucht a u s  der A uflösung des 
G ro ßh .  Geheimen K ab in e t ts ,  des K onserva to rs  der Baudenkm ale , 
a u s  der zweiten K am m er  und  verschiedenen Behörden. D ie  hiesige 
Kolonialgesellschaft schenkte ihre gesamte Bücherei von 620  B ä n d en  
u n d  K ar ten ,  die dadurch von besonderem W ert  ist, daß sie die 
Bücher des M in isteria lp räsiden ten  D r .  von G r im m  (vergl. Chronik 
1898 S e i te  92) enthält ,  der ein Vorkämpfer der Kolonialsache war.
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D ie B  e n u tz u  n g zeigt eine fü r  diese Zeitverhältnifse  beson
ders erfreuliche S te ig e ru n g .  E s  w u rd en  ausgeliehen 31 209  B ä n d e  
(im V o r ja h r  29 7 8 3 ) ;  davon i n  d e r  S t a d t  K a r l s r u h e  
21 228  (gegen 20  599) ,  nach a u s w ä r t s  9981 (V o r jah r  91 84 ) ,  un te r  
den letzteren innerha lb  B a d e n s  a lle in  9727  (V o r jah r  8901) B änd e .  
Auch w urden  32 (gegen 26) Handschriften nach a u s w ä r t s  verliehen.

D e r  Lesesaal w a r  von 32 931 Pe rso nen  (V o r jah r  30  074) be
sucht, d a ru n te r  1316  weiblichen (1006). D ie  Besucher setzten sich 
a u s  Mosen Lesern der Zeitschriften un d  a u s  wissenschaftlichen B e 
nutzern, z. T .  auch a u sw ä r t ig e n  G elehrten  zusammen. Diese be
nutzten nicht n u r  die ständige Nachschlagbücherei (1604 B ä n d e ) ,  
sondern bestellten noch dazu 5374 B ä n d e  (54 85);  sie bearbeiteten 
127 Handschriften der Landesbibliothek (268) und ließen 11 (12) 
fremder Bibliotheken kommen.

W egen K ohlenm angel un d  zur E r sp a ru n g  von G asl ich t  m ußte  
im F e b r u a r  geschlossen werden. Um  den sichtlich zunehmenden 
geistigen Bedürfnissen möglichst weit zu dienen, w urde  zunächst der 
Lesesaal bei m ildem  W etter  von 2 — 4 U h r  offen gehalten, vom 
14. F e b r u a r  a n  w urden  wenigstens auf D ie n s ta g  und  F re i ta g  noch 
Vorbestellungen angenom m en. Auch im A us le ihz im m er w urden  
für  dringende F ä l le  und  n u r  gegen Vorbestellung wenigstens an  
4 T a g e n  v o rm it tag s  insgesam t 368  B ä n d e  verliehen. D e r  V e r 
sand nach a u s w ä r t s  m ußte  ganz eingestellt, der innere  D ienst auf 
das  Nötigste beschränkt werden, w ofü r  aber die großen A blie fe run
gen stattfanden. A m  2. M ä r z  w urde  der Lesesaal wieder geöffnet, 
am 4. M ä r z  und  w a r  auch der A usle ihbetr ieb  in  vollem G ange . D ie  
Lesesaalstunden w u rden  dabei wieder vermehrt und  auf 1 0 — 1 und 
2 — 7 U hr festgesetzt. Durch Nachlassen des G asdrucks t ra te n  wie
der Beschränkungen ein.

D ie  G esam tzahl der O  f f n  u n  g s t  a g e , m it  der die L a n d e s 
bibliothek an  der Spitze der deutschen S taa tsb ib l io theken  stand, 
wurde  durch den K ohlenm angel auf  315 heruntergedrückt.

D ie  m it dem J a h r  1916  unterbrochene Veröffentlichung einer 
„ Z  u g a  n  g s  a u  s  w a h l "  in  der K a r l s ru h e r  Z e i tu n g  und  a ls  
Sonderdruck w urde  im November wieder ausgenommen. I n  dem 
vom L andesm useum  geräum ten neuen S a a l  w u rden  Büchergestelle
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aufgestellt. D ie  Landesbibliothek hat  zweifellos fü r  die W ieder
belebung des geistigen L ebens  in K a r ls ru h e  und  im B a d n e r la n d  
wichtige Arbeit  geleistet.

D em  G e n e r a l l a n d e s a r c h i v  g ingen 1920 a n  Archi
valien zu :  Durch E in l ie fe ru ng  20, durch Ankauf 9, durch Geschenke 
23, durch Tausch 1, durch H in ter legung  2 u n d  durch Abschrift- 
nahm e 1 N u m m er  (n). U n te r  den E in l ie fe rungen  sind besonders 
hervorzuheben: Akten, Korrespondenzen und  A hnen tafe ln  z u r  G e 
schichte des G ro ßh .  H au ses ;  Korrespondenzen der M in is te r  Eiscn- 
lohr, Schenkel und  v. B o d m a n ;  eine S a m m l u n g  von M anuskrip 
ten und  Korrespondenzen a u s  dem Nachlaß J o h a n n  P e te r  Hebels ;  
eine A n zah l  von S te m p e ln  und  O rdenss tanzen , P l ä n e  u n d  G r u n d 
risse zur Baugeschichte der Klöster S t .  B las ien ,  S t .  P e te r ,  S t .  
T r u d p e r t ,  Tennenbach , der Schlösser S ta u fe n b e rg ,  M ah lberg ,  
Heite rshe im , des R a th a u se s  in U berlingen. U n te r  den E r w e r 
bungen durch Geschenke verdienen hervorgehoben zu werden die 
Überlassung der Schrif ten  a u s  dem Nachlaß des M in is te rs  K a r l  
Schenkel durch dessen W itw e ,  desgleichen von P a p ie re n  a u s  dem 
N achlaß  des M in is te rs  D r .  J u l i u s  J o l l y  durch R e g ie ru n g s ra t  
D r .  PH. J o l ly  Heidelberg und die Überlassung der F a m i l i e n 
papiere un d  Urkunden a u s  dem Nachlaß  des Hofm arschalls  F r e i 
herr  Leopold von Freystedt,  des letzten Sprossen dieser F a m il ie ,  
durch F r a u  Luck geb. G rä f in  von Z eppelin , B e r l in .  Benützt wurde 
d a s  G en era l land esarch iv :  a )  zu geschäftlichen Zwecken: 36 (im 
V o r jah re  36), S t a a t s - ,  Kirchen- und  Gemeindebehörden in  95 (777) 
Fä l len ,  b) zu wissenschaftlichen Zwecken: 418  (275) P e rsonen  in 
884  (601) F ä l len .  I m  ganzen betrug somit die Z a h l  der Benützer 
454  (311), die der B enützungen 979 (678). B e i  der Benützung zu 
geschäftlichen Zwecken entfa llen  247  Benützer auf  B a d en ,  113 auf 
das  übrige  Deutschland, 38 auf das  R e ichsau s lan d .  B e i  der B e 
nützung zu wissenschaftlichen Zwecken entfallen 247 (164) Benützer 
auf B a d en ,  130 (94) auf d a s  übrige Deutschland, 38 (17) aus das  
A u s la n d .

F ü r  die Entwicklung der s t a a t l i c h e n  L a n d e s s a m m 
l u n g e n  w a r  die 1919 erfolgte Z uw e isu ng  des freigewordenen 
früheren  Residenzschlosses von weittragender B edeu tung . Dadurch

w urde  die V ere in ig ung  der im S a m m lu n g sg e b ä u d e  am  F r ied r ichs
platz und  im Kunstgewerbemuseum in  der Westendstraße getrennt 
und  a u s  R a u m n o t  vielfach ungenügend  aufgestellten Objekte in  
einem G ebäude von historischer K u l tu r  ermöglicht. D ie  N e u au f
stellung, die n a tu rg em äß  mancherlei Schwierigkeiten begegnete, 
leitete der auf  1. J u l i  1919 zum Direktor des neu begründeten 
B a d i s c h e n L a n d e s m u s e u m s  e rnan n te  lang jäh r ige  zweite 
B eam te  der S a m m lu n g e n ,  Professor D r .  H a n s  R o t t ,  nach 
seinen P lä n e n .  D a m i t  die Öffentlichkeit in  die im S t i l l e n  vor sich 
gehende A rbeit  einen Einblick erhielt, w urde  im  Sep tem b er  1920 
in  den M it te l rä u m e n  des 1. Obergeschosses eine Ausstellung a lter 
Keramik vorübergehend gezeigt (vergl. S e i te  64).

Auch die B a d i s c h e  K u n  st h a l l e  w urde  von ihrem  auf
1. August 1919 neu berufenen Direktor D r .  W i l l i  F .  S t o r c k , 
Direktorialassistent a n  der M a n n h e im er  Kunsthalle , einer gänzlichen 
N eu o rd n u n g  unterzogen. I m  S ep tem b er  1920 w urde  zunächst das  
H a n s -T h o m a -M u s e u m  neu eröffnet (vergl. S e i te  64).

D ie  theologische F a k u l tä t  der U nivers i tä t  Heidelberg e rn ann te  
im  J a n u a r  den Kam m erstenographen und  Vorsitzenden des 
geschäftsleitenden Ausschusses der S ta d tv e ro rd n e te n  E r n  st F r e y  
wegen seiner Verdienste an  dem N e u au fb a u  der evangelischen L a n 
deskirche bei der Schaffung  einer neuen  Kirchenverfassung zum 
Ehrendoktor, desgleichen im A pri l  die Geh. Oberkirchenräte 
F r i e d r i c h  M a y e r  und  A l e x a n d e r  S c h e n k  zu E h r e n 
doktoren.

D ie  Technische Hochschule hier verlieh die W ürde  eines D r .  
i n g .  ehrenhalber im F e b r u a r  dem Geh. K om m erz ienra t  R o b e r t  
S i n n  e r  in Anerkennung seiner ausgezeichneten Verdienste um  die 
Schaffung  einer bedeutenden und  wirtschaftlich sehr wertvollen  
S p ir i tu s in d u s t r ie ,  sowie wegen großzügiger O rg an isa t io n  u n d  her
vorragender F ö rd e ru n g  der gärungschemischen I n d u s t r i e  durch 
Schaffung  vorbildlicher technischer A n lagen  und E inr ich tungen , und  
im J u l i  dem I n g e n i e u r  E u g e n G e i g e r ,  Direktor der B u d e ru s -  
schen Eisenwerke, A bte ilung  Geiger'sche F a b r ik  in  K a r ls ru h e ,  in 
Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste a l s  bahnbrechender 
I n g e n ie u r  auf dem Gebiet der S täd te re in ig u n g .
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O bers t leu tn an t  F r e i h e r r  v o n  F  o r  st n e r , Vors tand  des 
A bw icklungsam ts 14 A. K. w urde  im M ä rz  zum  R eichsw ehr-R egi
m ent R r .  10 nach F ra n k fu r t  a. b. O d e r  versetzt; er w a r  der letzte 
K o m m andeu r  des 1. B a d .  L eibgrenad ierreg im en ts  N r .  109, dem er 
seit 1912 angehörte  und  dessen 3. B a ta i l lo n  er zu B e g in n  des 
K rieges führte.

W ir  teilen nachstehend die im B erich ts jahre  in  Buchform er
schienenen W e r k e  K a r l s r u h e r  S c h r i f t  st e l l e r  mit, so
weit u n s  solche bekannt sind.

A m e n d ,  Kurt (Schriftleiter). Das alte System.
D i n t e n m ü l l e r ,  Eustachius (Mayer, Fritz, Stadtsekrctär). Briefe aus 

der Residenz, III.
@6 er l e i n ,  Kurt Karl (Dr. phil., Kunsthistoriker). Deutsche Maler der 

Romantik.
G r o l m a n ,  Adolf von (Dr. phil. et zur., Literarhistoriker). Frankfurter 

Lebensbilder I: F. M. Hessemcr.
G u d e ,  Hans (Kunstmaler, Akadcmicprofessor ch). Künstlererinnerungen. 
J o h o ,  Karl (Schriftleiter). Plaudereien.
O c f t e r i n g ,  Wilhelm Engelbert (Dr. phil., Professor, Bibliothekar). Der 

Umsturz 1918 in Baden.

R ö d e r ,  Adam (Schriftleiter). Konservativismus und Revolution.
R ö t t i n g e r , Karl Anton (Reg.-Rat). D as Landcssteucrgesetz vom 3. März 

1920. Mit einer geschichtlichen Einleitung und Erläuterungen. 
S a c k u r ,  Walter (Hochschulprofessor). Karlsruhe-Ost und die Technische 

Hochschule.
B o l l e y , Richard (Oberregierungsrat). Sturmbraut. Drama.

Photogr. Th. Schuhmann & Sahn

W irkl. Geh. R at D r. Ernst W agner
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Beilage 1.

SchülerZahl Karlsruher Schulen,

Schuljahr Schuljahr 
1918/19 1919/20

I. S tädtische Schulen .
1. G octheschule...............................................................  816 828
2. Humboldtschule..........................................................  496 515
3. O berrealschule....................................   653 617
4. Realschule erstmals mit U I  518 571
5. Lessingschule  697 617
6. F ichtcschule  908 976
7. G ew erbeschule.............................................................. 2 575 3 752
8. Handelsschule ..........................................................  762 1077
9. Dem Rektorat unterstellte Schulen:

a) Erweiterte K nabenschule................................... 5 826 6130
b) Erweiterte M ädchenschule.................................  6 578 6 645
c) Hilfsschule für K nab en .....................................  144 155
(1) Hilfsschule für Mädchen.....................................  142 154
e) K nabenvorschule................................................ 1009 990
f) Bürgerschule .    813 869
g) T öch tersch u le .....................................................1814 1750
h) Knabcnfortbildungsschulc................................ 705 530
i) Mädchenfortbildungsschule................................ 676 816

k) Frauenarbeitsschule (Sophicnschule) . . . 116 193

I I .  S taa t l iche  Schulen .
1. Akademie der bildenden K ü n ste   64 168
2. Staatstechnikum..........................................................  61 1370
3. G y m n a siu m ...............................................................  582 589
4. Kunstgcwerbeschulc ................................................ 144 236
5. Lehrerseminar I   231 209
6. Lehrerseminar I I .....................................................  217 185
7. Übungsschule des Lehrerseminars I   124 164
8. Übungsschule des Lehrerseminars II . . .  . 161 143
9. Lehrerinnenseminar ................................................ 86 111
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Schuljahr Schuljahr  
1918/19 1919/20

I I I .  S chu len  des Badischen F ra u e n v e re in s .
1. Frauenarbeitsschule mit Oberseminar für Hand

arbeitslehrerinnen   159 765
2. Haushaltungsschule des Fricdrichsstiftes . . . 21 24
3. Haushaltungsschulc <Herrenstraße 39) . . .  . 66 70
4. Kochschule f Herrenstraße 3 9 ) ........................ 114 96
5. Kochschule im L uisenh aus.............................  26 . 34
6. Kochschule der Mädchenfürsorge..................  24 34
7. Unterseminar für Handarbeitslehrerinnen . . .  77 88
8. Seminar zur Ausbildung von Haushaltungs-

lc h r e r in n e n ........................................................ 55 55
9. Soziale Frauenschule........................................ 43 88

10. Fröbelseminar:

a) K inderpflegerinnen ..................................  40 33
b) Kindergärtnerinnen    64 20
c) Jugcndlciterinnen.......................................  32 15

11. Kinderpflegerinnen-Jnstitut.............................  4 4
12. Säuglings- und Kleinkinderpflegerinnenschule . 27 18

IV .  Privatschulen .
1. Konservatorium für Musik . .  .....................  1 197 1208
2. Pädagogium (Schmidt und Wiehl) . . . . .  84 80

V . Übersicht über den Besuch der Technischen Hochschule.

Wintersemester Sommersemester
1919/20 1920

Or- Außer- im Or- Außer- im
dentl. ordentl. gan dentl. ordentl. gan

Studierende zen Studierende zen

Allgemeine Abteilung . . . . 46 11 57 46 4 49
Abteilung für Architektur. . . 135 15 150 125 11 136

„ „ Jngenieurwesen . 277 9 286 271 11 282
„ „ Maschinenwesen . 449 15 464 442 20 462
„ „ Elektrotechnik. . 236 15 251 258 13 271

„ Chemie. . . . 288 8 296 283 8 291
„ „ Forstwesen. . . 32 2 34 — — —

G ä s t e ........................................... — — 178 — — 106

zusammen . . — — 1716 — — 1597
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Beilage II.

Statistik der Sevölkerungsvorgänge 1? 2 <X

r=l
Es starben im Monat

«

T o d e s u r s a c h e n
s

ua3
lO
to §

'£*a-
5̂ | 's3

«
's
(T)

3053
55 G Q &

3
3 1

«5 B 0

1 Angeborene Lebensschwäche 14 7 9 12 3 7 11 11 12 10 8 11 115
2 Altersschwäche...................... 8 19 12 13 16 10 10 4 7 12 15 9 135
3
4

Kindbettfieber......................
Andere Folgen der Geburt

1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 14

und Schwangerschaft . . — 1 — 1 2 1 3 — 1 1 2 — 12
0 Scharlach .............................

Masern und Röteln . . . .
1 — — — — — --- — — 1 — ;— 2

6 — — 1 '— 4 2 2 2 1 — — 1 13
7 Diphtherie und Krupp . . . 1 2 6 1 1 1 12
8
9

Keuchhusten.........................
Typhus (ausschl. Para

1 6 V 1 3 2 2 1 23

typhus) ............................ — — — — 3 — — 1 1 1 1 — 7
10
11

Akuter Gelenkrheumatismus 
Übertragbare Tierkrank

1 1 1 3

12
heiten .............................

R o s e ...................................... — 1 1 1 — 3
13 Starrkrampf......................... — — — — — — 1 — 1 1 — — 3
14 Blutvergiftung ................... 4 3 b 1 1 1 — 3 4 tt * 29
lo
16

Tuberkulose der Lungen . 
Tuberkulose anderer Or

22 20 25 30 23 18 23 15 14 10 21 22 243

17
gane (auch Skrofulöse) . 

Akute allgemeine Miliar
5 3 3 4 2 4 4 1 4 2 1 5 38

tuberkulose ...................... — 1 1 3 0 5 2 — — — 2 — 19
18 Lungenentzündung............. 13 18 20 17 6 9 5 4 3 5 12 24 136
19 Influenza, G rip p e ............. — 11 40 14 6 5 1 — — 1 4 2 84
20
21

Venerische Krankheiten . . . 
Andere übertragbare Krank

1 1 2 2 6

22
heiten ................... ... . . .

Zuckerkrankheit (ausschließl.
1 1 1 3 17 8 2 1 34

D iabetes insipidus) . . 1 1 1 2 1 — 2 1 — 1 — — 10
23
24

A lkoholism us......................
Entzündung und Katarrhe, 

des Kehlkopfes, der Luft
3

25
röhre und der Bronchien 

Sonstige Krankheiten der
4 1 4 2 1 3 2 2 V 8 37

26
27

A tm ungsorgane............. 3 4 6 2 6 1 2 3 — 1 5 1 34
Organische Herzleiden . . . 
Herzschlag, Herzlähmung 

(ohne nähere Angabe des

9 9 10 12 4 8 9 6 4 5 V 15 98

28
Grundleid.ens) ................ / 5 0 4 6 9 3 6 6 4 3 11 69

Arterienverkalkung ............. 2 1 2 2 3 3
“

1 3 3 5 5 30
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29 S o n stig e  H erz- und B lu t 
gefäßkrankheiten ............ 2 5 i 2 4 3 1 3 3 y 3 30

30 S ch lagan fa ll und G eh irn 
schlag .............................. 7 10 12 15 2 6 6 14 8 7 5 11 103

31 G eiste sk ra n k h e it.................. — 1 — 1 — _ _ 1 1 4
32 Kräm pfe (ausschl. Z a h n 

krämpfe usw .) ............... 3 5 2 2 2 3 2 3 3 1 1 3 30
33 S o n stig e  Krankheiten des 

N e r v e n s y s te m s ............... 4 5 4 1 3 4 7 2 3 3 4 2 42
34 A trophie der K inder . . . . _ 1 1 3 7 3 3 18
35 B rech d u rch fa ll..................... __ 1 3 4
36 M agen- und Darm katarrh  

D urchfall, Cholera nostras 2 1 1 1 2 5 18 16 4 4 5 5 64
37 B lin d darm en tzü n du n g . . . 1 1 2 1 5
38 Krankheiten der Leber 

und G a l le n b la s e ............ 3 1 4 3 2 4 3 2 1 3 26
39 S o n stig e  Krankheiten der 

V erd au u n gsorgan e . . . 5 6 5 8 3 6 2 5 3 7 4 12 66
40 N ierenentzündung ............ 8 5 8 2 5 4 3 5 4 1 4 5 54
41 S o n stig e  Krankheiten der 

H arn- und Geschlechts
organe .............................. 3 1 2 3 3 1 2 5 20

42 K r e b s ................................. 7 16 15 8 15 9 16 9 12 14 12 21 154
43 S o n stig e  N eub ild u ngen  . 1 1 2 2 2 1 4 1 _ 1 2 3 20
44 Krankheiten der äußeren  

B ed eck u ngen ..................... 1 1 1 1 4
4o Krankheiten der B e w e g u n g s 

organe .............................. 1 1 1 2 1 6
46 S elbstm ord  ........................ 1 1 _ 5 1 4 — 1 2 7 1 1 24
47 M ord und T otschlag, sow ie  

H inrichtung .................. 2 1 3
48 Verunglückung und andere 

gew altsam e E in w irk u ngen 3 1 7 10 3 9 6 3 5 4 2 6 59
49 A ndere benannte T o d e su r 

sachen . . . . 2 3 6 6 2 3 1 3 3 3 1 3 36
50 T odesursache nicht an ge

geben ........................... — — — — 1 — 1 — — — — 1 2

Z usam m en Gestorbene (au s-  
schließl. der T otgeborenen) 

D arun ter Gestorbene im  
A lter b is  unter 1 J a h r

148 178 231 195 148 152 163 159 127 124 155 204 1984

24 25 29 26 20 24 41 44 29 21 27 39 349

Lebendgeborene . . . 315 295 329 276 273 270 272 264 272 250 268 287 3371

T o tg e b o r e n e ..................... 12 6 10 10 10 8 12 9 9 10 9 11 116

Geburtenüberschuß ( + )  .
4-

167
+

117
+
Ub

+
»1

+
125 118

+  +  
109|105

+
145

+
126

+
113

4-
83

4-
1684
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Entwicklung der Gem einde a ls  solcher; 
G em eindeverwaltung,

}.  Entwicklung der Gemeinde,

(T JN ie  E i n w o h n e r z a h l  der  S t a d t  K a r l s r u h e  betrug nach der 
B erechnung des Statistischen A m ts  auf E n d e  Dezember des 

B e r ich ts jah res  137 878 (1920 :  138 170). D a s  erg ib t  seit
31. Dezember 1920 eine A bnahm e von 0,21 % ■ I m  V o r ja h r  
betrug die A bnah m e  0 ,36  %. A n  Lebendgeborenen (auf d a s  J a h r  
berechnet) kamen im  B erich ts jahre  auf 1000  E in w o h n e r  23,42 
(24,37), a n  S te rb efä l len  13,90 (14,34). S ä u g l in g e  (K inder b is  
u n te r  1 J a h r )  starben 387 (349), d. i. von 100 Lebendgeborenen 
11,83 (11,27). D e r  Geburtenüberschuß be träg t 9 ,52 (berechnet 
auf  1000 E in w o h n e r  und  a u fs  J a h r )  (10,03).

Über die F i n a n z l a g e  der S t a d t  ist folgendes zu berichten:
Noch schwieriger a l s  fü r  das  J a h r  1920  gestalteten sich die 

Verhältnisse hinsichtlich der Voranschlagsaufste llung und  W ir t 
schaftsführung fü r  d a s  R echnu ng s jah r  1921. S o f o r t  nach A b 
schluß des R e ch n u n g s ja h res  1920 w urde  der Voranschlag fü r  1921 
vorbereitet und  nach Fertigs te llung verschiedener Nebenvoranschläge 
deren B e ra tu n g  in den Kommissionen vorgenommen. A ber zur 
Fert igste llung des H a u s h a l t s p la n e s  konnte der S t a d t r a t  sich nicht 
entschließen, weil sich bei der Lage der Gesetzgebung weder die 
E in n a h m e n  a u s  S t e u e r n  feststellen ließen, noch auch die A u sg ab e n

7
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berechnet werden konnten, fü r  die durch eine in Aussicht stehende 
E rh ö h u n g  der Kohlenpreise m it erheblichen S te ig e ru n g e n  zu rech
nen war.

D e r  B ü rge rausschuß  ha t  deshalb zunächst in seiner S i tzung  
vom 15. J u l i  1921 sich dam it  einverstanden erklärt, daß b is  zur 
G enehm igung  des V oransch lags  die Wirtschaft auf  G ru n d  des V o r 
anschlags fü r  1920 fortgeführt  w ird ,  und daß fü r  außerordentliche 
A u sg a b e n  die G enehm igung  des geschäftsleitendeu V ors tandes der 
S ta d tv e ro rd n e te n  einzuholen ist. Gleichzeitig ha t  er auf G ru n d  
des B ad .  Gesetzes über die Besteuerung des Liegenschafts- und 
B e tr iebsverm ögens  in  den R echnungs jah ren  1920  und  1921 vom 
23. M a i  1921, wonach die G em einden  ermächtigt w urden , für  das  
R echnu ng s jah r  1921 S t e u e r n  vom Liegenschafts- und  B e tr ieb s 
vermögen b is  zum Höchstsatz von 2 Mk. auf je 100 Mk. S t e u e r 
w ert  zu erheben, beschlossen, daß un te r  dem V orbeh a l t  endgültiger 
Festsetzung der S t e u e r n  nach Aufstellung des Voransch lags vom 
Liegenschafts- und  B etr iebsverm ögen  insgesam t 2 Mk. von 100 Mk. 
S te u e r w e r t  erhoben werden sollen m it  der M a ß g a b e ,  daß hiervon 
44 P fg .  zu r  Deckung des F e h lb e trag e s  des J a h r e s  1920 verwendet 
werden.

M i t  den B ad .  Gesetzen vom 4. August 1921 und  z w ar  dem:
a) Ausführungsgesetz  zum  Landessteuergesetz (S teu erve r te i 

lungsgesetz);
b) Gesetz über die S t e u e r n  vom G rund ve rm ög en  und G ewerbe

betrieb (G ru n d -  und  Gewerbesteuergesetz)
w a ren  endlich wenigstens die gesetzlichen G ru n d la g e n  fü r  die B e 
a rbei tung  des V oransch lags gegeben. E s  fehlten aber imm er noch 
sichere A nh a ltspunk te  fü r  die Berechnung der tatsächlichen Einkünfte  
der G em einden a u s  den Reichssteuern.

S o  kam es, daß sich die Feststellung des V oransch lags b is  
zum 8. F e b r u a r  1922, also b is  fast zum  S c h lu ß  des R echn un gs
jah res  verzögerte. D ie  S t e u e r  w urde  gleichzeitig endgültig  fest
gesetzt:

a) fü r  die G ebäude  und  das gewerbl. und  land-
und  forstwirtschaftl. B e tr iebsverm ögen  auf . 2 ,44  Mk.
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1>) fü r  die einzelnen geschätzten Grundstücke auf . 3 ,66  „
c) fü r  die klassifizierten und  diesen gleichzuachten

den Grundstücke und des W ald es  auf . . . 4 ,88  „

Hiervon w a ren  44  P fg .  fü r  je 100 Mk. S te u e rw e r t  gemäß 
dem Beschluß vom 15. J u l i  1921 zur Deckung des in  den V o r 
anschlag 1921 eingestellten F e h lb e trag e s  des R echnu ng s jah res  
1920  m it  4 345 100 Mk. bestimmt.

A u ß e r  den im Voranschlag vorgesehenen W ir tschaf tsausgaben  
fü r  1921 m i t   99 181 955  Mk.
m ußten  a n  Verpflichtungen a u s  dem V o rjah re  
eingestellt werden
a) der bereits  e rw ähn te  W ir t 

schaftsfehlbetrag m it  . . 4  345 100 Mk.

b) zur B i ld u n g  eines B e 
triebsstocks fü r  die S t a d t 
hauptkasse   1 200 0 00  „

c) der durch die Versetzung 
der S t a d t  K a r l s ru h e  in  
die Ortsklasse A  fü r  das 
R echn ung s jah r  192 0  ent
stehende persönliche M e h r
au fw an d  m it  . . . .  3 2 0 0 0 0 0  „

zusamm en . . .  8 745 100 Mk.

sodaß der Voranschlag gegen 80  166 303  Mk. 
im V or jah re  m it  einem G esam tau fw an d  ab
schloß v o n .............................. ,   107 927 055  Mk.

Z u r  Deckung dieses A u fw an d e s  sollten dienen
a )  die W irtschaftse innahm en

m i t ..............................  36 660 703  Mk.
b) der A n te il  a n  der Reichs

einkommensteuer m it  . . 29 900 000  „

Ü bertrag 66 560 703  Mk. 107 927 0 5 5  Mk.
7 *
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Ü bertrag  . . .  66 560  703 Mk. 107 927 055  Mk.
c) ein dom Reich zu leisten

der Ersatz fü r  die, infolge 
Aufhebung der reichs
gesetzlichen B es t im m un
gen über die den G em ein 
den zugestandene E r g ä n 
zungssteuer zur  R . E . S t .  
von dem reichssteuer
freien E inkom m en fü r  die 
beiden R echnungs jah re  
1920  und  1921 m it  je
3 282 300 M t  =  . . 6 564  600 Mk.

fl) die a u s  dem G ru n d -  und 
B e tr iebsverm ögen  zu er
hebende G em eindeum lage
m i t ...............................  33 642 33 0  „

e) die Um lagenachträge  m i t . 1 200  0 00  „

insgesam t . .' . 107 967  633 Mk.
sodaß sich noch ein Überschuß ergab von . . .  4 0  578 Mk.

D e r  Umlageberechnung w aren  folgende, jedoch n u r  auf
Schätzung beruhende, S te u e rw er te  zu G ru n d e  gelegt, weil eine
V e ra n la g u n g  nach den Vorschriften des G ru n d -  und  G ew erbe
steuergesetzes noch nicht vorgenomm en w a r :
G e b ä u d e   4 6 0  0 0 0  0 0 0  Mk. zu 2 ,44  Mk. 1 1 224  0 0 0  Mk.
Betriebsvermögen 875  0 0 0 0 0 0  „ „ 2 ,44  „ —  2 1 3 5 0 0 0 0  „
einzeln geschätzte

G r u n d s t ü c k e . . .  2 6 7 0 0 0 0 0  „ „ 3 ,66  „ =  977 220  „
landwirtschastgen.

Grundstücke und
W a l d ..................  1 8 6 7  0 0 0  „ „ 4 ,88 „ =  9 1 1 1 0  „

zusammen . . 1 363  567 0 0 0  Mk. 33 6 4 2  3 3 0  Mk.
Nach dem Rechenschaftsbericht standen den re inen  W irtschafts

e innahm en v o n ................................................  138 134 924 ,02  Mk.
a n  re inen  W ir tschaf tsausgaben  ohne den 
außerordentlichen A u fw a n d  gegenüber . . 113 858 881 ,98  „
sodaß der W irtschaftsüberschuß be trägt . . 24  276 04 2 ,04  Mk.
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Dieser Überschuß ist auf die Z uw e isung  eines Zuschusses a u s  
dem, nach dem oben erw ähn ten  Steuerverteilungsgesetz  vom M i n i 
sterium des I n n e r n  verwalteten  Lastenausgleichsstock in  Höhe von 
26  466 138 Mk. zurückzuführen.

D ie  W irtschaftse innahm en setzen sich zusam m en a u s :
Anteil an der Reichseinkommensteuer . . 30 469 561,89 Mk. 22,1 %
anderen Steuern einschl. der Steuer aus
Liegenschafts- und Betriebsvermögen . . . 38 636 995,14 „ — 28,0 %
Ertrag ans Gebäuden, Grundstücken it. Wald 4 503 983,62 „ = 3,3 %
Gebühren usw..................................................... 9 916 963,11 „ 7,2 %
Überschüssen von B etr ieben ........................... 4 908 251,98 „ - 3,5 %
Zinsen von Kapitalien u. Forderungen . . 6 823 345,55 „ = 4,9 %
sonstigen E in n ah m en ..................................... 42 875 822,73 „ = 31,0 %

zusammen . . . 138134 924,02 Mk. = 100,0 %

D ie  W ir tschaf tsausgaben  setzen sich a u s  folgenden A u fw en 
dungen zusam m en:
Zuschüsse an B etr iebe..................................... 4 527 066,13 Mk. 3,9 %
Straßen und W e g e .......................................... 13 521 997,18 „ : 11,9 %
Schulen ............................................................... 21705 356,13 „ 19,1 %
P o l i z e i ............................................................... 2 871 594,60 „ = 2,5 %
Gesundheitspflege................................................ 7 058 321,34 „ 6,2 %
Fürsorgewcsen ................................................ 15 465 539,12 „ = 13,6 %
Gewerbe, Kunst u. Wissenschaft..................... 7 713 437,57 „ = 6,8 %
Schuldcndienst..................................................... 12 213 591,30 „ = 10,7 %
Gemeindeverwaltung ..................................... 16 834 830,81 „ 14,8 %
S o n s t i g e s .......................................................... 11 947 147,80 „ = 10,5 %

zusammen. . . 113 858 881,98 Mk. — 100,0 %

A u ß er  den voranschlagsm üßigen W irtschaf tsausgaben  w a r  
noch ein in  der Hauptsache a u s  A n lehensm it te ln  zu deckender a u ß e r 
ordentlicher A u fw an d  entstanden, der sich a u s  folgenden B e trägen  
zusammensetzt:
S t r a ß e n h e r s t e l lu n g e n ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasserwerk ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] .
G a s w e r k ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E le k tr iz itä t s w e r k ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  714 664,97
R h e in h a f e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S t r a ß e n b a h n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N otstandsarbeiten
F örderung  des W oh n u n gsb au es . . . .
Sonstiges . - . ................................................ 10 787 573,67

1 640 025,80 Mk. = 4,9 %
964 923,40 „ = 2,9%

2 914175,88 „ = 8,7 %
3 714 664,97 „ = 11,0 %

608 916,30 „ = 1,8%
2 698 339,67 „ = 8,0 %

806 323,40 „ = 2,4 %
9 483187,52 „ = 28,2 %

10 787 573,67 „ = 32:1 %
zusammen . . .  33 618130,61 Mk. =  100,0 %



-  102 —

D a s  V erm ögen ha t  auf  31. M ä rz  1922
b e t r a g e n   36 4  145 394 ,71  M I.
D ie  S chu lden  hingegen haben betragen . . 307  957 743 ,02  „

Hiernach ergibt sich ein R e inverm ögen  von . 56 187 651 ,69  „
A m  31. M ä r z  1921 w a r  ein Reinverm ögen
festgestellt v o n ..............................................  23 185 154,76  „

E s  ergibt sich somit eine V erm ehrun g  um  . 33 002 496 ,93  M I.

D a s  Vermögeil setzt sich a u s  folgenden W erten  zusam m en:
Gebäude, Grundstücke u. W aldungen  40 822 904,— Mk.
K apitalforderungcn  90 652 600,16 „
G a s w e r k   15 971343,07 „
Wasserwerk   5875 773,28 „
E lek trizitätsw erk   14 449 431,76 „
Straßenbahn   14 703 785,— „
Lokalbahn ................................................................................ 1968 925,— „
Schlacht- u. V ich h of  3 594 470,52 „
Einnahme-Rückstände und K assenvorrat  117 277 344,74 „
S o n st ig e s   58 828 817,18 „

zusammen . . . 364145 394,71 Mk.

Über die V ersorgung  m it  G a s ,  Wasser un d  E lektriz itä t  (R . I .  
1921) geben nachstehende D a te n  Aufschluß:

I n  den st ä d t i s ch e n  G a s w e r k e n  w u rd en  im  B erich ts
jah r  14 583 300  c b m  G a s  erzeugt. Abgegeben w urden  fü r  öffent
liche Beleuchtung 343 624 c b m ,  fü r  P r iv a te ,  B ehörden  und  S t a d t  
12 520 731 c b m ,  Gasmesser w aren  im M ä r z  1922 aufgestellt fü r  
Leucht-, Koch- und  H eizgas 32  835 Stück; die M ünzgasm esser  sind 
wegen der G a sp re is e rh ö h u n g e n  aufgegeben und  in gewöhnliche 
Gasmesser um gew ande lt  worden.

A b 20. Oktober 1921 w ird  der Stadtdruck um  10 m /m  ernie
drigt, ab 18. Novem ber auf 50  m /m  erhöht. Ab 26. J a n u a r  1922 
w ird  der S tad tdruck  nach 2 U h r  m it ta g s  auf 40  m /m  gehalten.

V o m  E l e k t r i z i t ä t s w e r k  w urden  im Berich ts jah r  
18 404 827  K w s t  S t r o m  abgegeben. Anschlüsse w aren  5061 Stück 
m it  16 776 A bnehm ern  vorhanden. Aufgestellt w a ren  214  758 
G lü h lam p en ,  838 B ogen lam pen  und 3077  M o to re n  m it 14 317 P s ,  
17 554 Elektrische Z ä h le r  un d  1680 S cha ltuh ren .

Photogr. Samson & Co.

F ra u  A nna Richter, S tad trä tin
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B eim  W a s s e r w e r k  betrug der Gesamtwasserverbrauch 
8 127 495 c b m  D ie  stärkste T ag e sa b g ab e  betrug 33 910  c b m ,  die 
schwächste 14 882  c b m . F ü r  S t r a ß e u g ie ß e n ,  S p r in g b r u n n e n  usw. 
w urden  abgegeben 276 950  c b m .  Öffentliche B r u n n e n  w a ren  82 
Stück vorhanden, F eu e rh ah n e n  1566 Stück und  S p r in g b r u n n e n  14.

2, Gemeindeverwaltung.

I n  den städtischen Kollegien fanden folgende V erän de run gen  
statt: A n  die S te l l e  des von hier wegziehenden S t a d t r a t s  Friedrich 
G ä r tn e r  w urde  am  4. M ä rz  K a u fm a n n  K a r l  W i ß l e r  und  am
18. Oktober a n  die S te l le  der verstorbenen S t a d t r ä t i n  A n n a  
Richter E l i s e  B r e h m ,  H a n d e ls g ä r tn e rs -E h e f ra u ,  gewählt.

A l s  S ta d tv e ro rd n e te  t ra ten  neu h inzu :  am  10. F e b ru a r
Schlosser F e r d i n a n d  R a u s c h  a n  S te l l e  von F r a u  M a r ie  
Rusch, am  31. M ä r z  Schlosser J o s e f  K i e f e r  a n  S te l le  von 
D r .  H a n s  Kampffmeyer, am  2. J u n i  D reher  X a v e r  K ä st e l  an 
S te l le  von B ertho ld  R ied inger,  am  4. August Professor R u d o l f  
W  i l  h e l  m  a n  S te lle  von I n g e n ie u r  F r a n z  Kiefer, am  11. August 
Schlosser A d o l f  M o s e r  an  S te l l e  von F r l .  M a r ie  Birkhofer, 
am 27. Oktober K a u fm a n n  O t t o  H a f n e r  an  S te l l e  von F r a u  
Elise B rehm  und  am  17. November F o rm e r  G o t t l o b  B o l z  
an  S te l l e  von D r .  W il l i  Hellpach.

I n  den R uhestand  t r a t e n : J o s e f B a u m a n n ,  S tad trech-  
ner (Abt.-Vorsteher) nach 47 D ienstjahren , J o s e f  B u n d s c h u h ,  
V erw altungsass is ten t  beim G a s - ,  Wasser- und  E lek tr iz i tä tsam t,  
nach 31, F r i e d r i c h  H e u b e r g e r ,  Bauoberinspektor beim 
T ie fb au a m t,  nach 35, H e i n r i c h  N e u m a n n ,  Werkmeister beim 
B a h n a m t ,  nach 33, R u d o l f  S c h m i d t ,  Heizer bei der Bade- 
Verwaltung, nach 36, K a r l  W a g n e r ,  B uchhalter  beim G a s- ,  
Wasser- und  E lek tr iz i tä tsam t,  nach 44, L u d w i g W e i n g a r t 
n e r ,  Heizer ebenda, nach 36, E  m i l W  e i ß , Oberbuchhalter bei 
der S tadthauptkasse, nach 40 Dienstjahren .

Gestorben s in d : L u d w i g B o s s e r t ,  Aufseher beim G a s - ,  
Wasser- und  E lek tr iz itä tsam t und  A n d r e a s  H a c k e r ,  O beraus-
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seher ebenda, nach 36, A u g n  st O h n i m u s , Hauptkassier beim 
Sparkassenam t, nach 32 Dienstjahren .

B a u a m tm a n n  D r .  J o h a n n e s  S o m m e r  w u rde  auf 
1. A p r i l  zum V ors tand des W o h n u n g sa m ts ,  N o ta r  R u d o l f  
S t ö c k e r  auf  1. Oktober zum Vors tand  des G rund bu ch am ts  
e rnan n t .

D ie  Ehrenurkunde  der S t a d t  fü r  25 jähr ige  Dienstzeit er
h ielten:  K a r o l i n e K o b l e n z e r ,  Badem eisterin  bei der B a d e 
verw al tu ng ,  J o h a n n  S c h m i d t h ä u s l e r ,  Kassenbote beim 
B a h n a m t ,  A n d r e a s  M e l z e r ,  V erw altungsass is ten t beim 
F ü rso rg ea m t,  F r i e d r i c h  B e c k e r ,  technischer.Sekretär, F r a n z  
J o s e f  H e i d ,  V erw altungsass is ten t,  und  H e i n r i c h  V o g t  
Betriebsoberinspektor beim G a s - ,  Wasser- u nd  E lek triz itä tsam t,  
A n t o n  W u n d e r l  e, Desinfektor beim K rankenhaus ,  F r i e d r i c h  
B  r  ü  st l  e , Hauptkassier bei der S tadthauptkasse, K a r l F r i e d r i c h  
F i s c h e r ,  Oberaufseher beim T ie fb auam t.

D e r  S t a d t r a t  hielt  im B erich ts jahre  53 (1920 :  53) 
S i tzung en  ab, in  denen 3964  (3945) Gegenstände der Beschluß
fassung un terlagen .

V o n  den s t ä d t i s c h e n  K o m m i s s i o n e n  hatte  der B e i 
r a t  fü r  das  F ü rso rg ea m t  K  98  (1920:  0 ) ,  die Baukommission 45 
(43), der B e ira t  fü r  F ü rso rg ea m t -J 43  (0), die G a s -  u n d  Wasser
kommission 25 (30), die Bahnkommission 15 (0), der V e r w a l tu n g s 
r a t  der S p a r -  und  Pfandleihkasse 11 (4), der B e i r a t  des F ü r 
sorgeam ts A  9 (0), die Bekleidungskommission 7 (9), die S t a d t 
gartenkommission 5 (7), die Friedhofkommission (7), die Kranken
hauskommission (4), und  der B e i r a t  der Goethe-Schule  (5) je 4, 
die Badeanstaltenkommission (2), die Rheinhafenkommission (5), 
die Schulkommission (2), der B e ira t  der höheren S chu len  fü r  M ä d 
chen (4), der B e ir a t  der H um bold t-S chu le  (3) un d  der B e i r a t  der 
Realschulanstalten (4) je 3, der K le inren tnerausschuß  (0), die 
Schlacht- und  Viehhofkommission (4) je 2, der Fürsorgeausschuß  
(1), der Gewerbeschulrat (2) und  der H andelsschu lra t  (2) je 
1 S itzung .

D e r  B ü r g e r a u s s c h u ß  hielt im B erich ts jah r  12 (14) 
S i tzungen  ab, in  denen 81 (107) Gegenstände verabschiedet wurden.
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E r  bewilligte die V erw end ung  von A n le h en sp n tte ln  fü r  nach
stehende Zwecke:

E rw e rb u n g  von Grundstücken im  S t a d t t e i l  D axlanden . G e 
s a m ta u f w a n d :  84 500  +  85 0 0 0  =  169 500 Mk.

E rw e rb u n g  von Grundstücken in  D a x land en ,  Bulach und im 
Weiheräckergebiet. G e sa m ta u fw a n d :  630  000 Mk.

E r w e rb u n g  des früheren  A rt i l le rie -R ich tübungsp la tzes  im 
Knie linger Fe ld .  A u fw a n d :  32  000  Mk.

A uffü l lung  des G e län d e s  zwischen H ansastraße  und 
dem a lten  städtischen Hochwasserdamm am  Rheinhafen . Kosten 
800 000  +  270  0 0 0  =  1 0 7 0  000 Mk.

E rh ö h u n g  des K red its  zur  E rb a u u n g  eines 5. R he inha fen 
beckens, 2 500  0 0 0  (2 430 0 0 0  Mk.).

Herstellung der 2. H afenzufahrt  un d  des städtischen I n d u s t r i e 
gleises bei der Maschinenbaugesellschaft. A n te il  der S t a d t  
54 000  Mk.

Beschaffung von Rillenschienen fü r  die S t r a ß e n b a h n .  Kosten: 
300 000 Mk.

Verbesserung des G asrohrnetzes .  A u fw a n d :  1 015  000  Mk.

Aufstellung eines Zentralkessels fü r  Hochdruckdampferzeu
gung zur A usn u tzu ng  der Abgase der O fe n an la g e  des G a sw erk s  II. 
Kosten: 7 6 0  000  Mk.

E rr ich tu ng  einer B e n zo lg ew in n u n g san la g e  im G asw erk  II. 
Kosten: 350  000  Mk.

E rw e i te ru n g  des Wasserwerks. A u fw a n d :  1 1 5 1  00 0  Mk.
S tro m v erso rg u n g  von M a x a u .  Kosten: 430  0 0 0  +  245  00 0  Mk.
A u s b a u  der S tro m v erso rg u n g  des S ta d t t e i l s  G rünw inke l .  

Kosten: 290  0 0 0  Mk.
E rh ö h u n g  des K re d i ts  fü r  die E rr ich tu ng  einer 20  000-V olt-  

T ran s fo rm a to re n s ta t io n  Ost und  fü r  die Gleichrichtungsanlage im 
R heinhafen  und T u l la w e rk  auf 2 615 0 0 0  (765 000) Mk.
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E rh ö h u n g  des K red its  fü r  die E rw e i te ru n g  des Kabelnetzes 
und  Neubew ill igung  fü r  außerordentliche Netzverbesserungen auf 
2 800 000  Mk. (2 00 0  000).

E rh ö h u n g  des K red i ts  zur Beschaffung einer autom obilen  
Spritze  475 044  Mk. (140 000).

Nachtragskredit von 1 530 000  Mk. für  den W o h n u n g sb a u  
1921, I .  Abschnitt.

N achtragskredit von 1 780  000  Mk. fü r  den W o h n u n g sb a u  
1920/21.

K redit  zur F ö rd e ru n g  des W o h n u n g sb a u e s  1921, I I .  B a u 
abschnitt: 16 250  00 0  Mk.

D ar leh en  a n  die gemeinnützige Befchäftigungsstelle b is  zum 
Gesam tbetrag  von 500  00 0  Mk.

E rr ich tung  einer städtischen Bücherei und Lesehalle, erstmalige 
E in r ich tu n g :  120 0 00  Mk.

W eitere  Beschlüsse des Bürgerausschusses be tra fen :  •

V erkündung der städtischen Rechnungen fü r  1918.

Übernahm e der Bürgschaft fü r  d a s  a u s  der produktiven E r 
werbslosenfürsorge der Gem einnützigen Beschäftigungsstelle in  A u s 
sicht gestellte D ar lehen  im Gesam tbeträge von 2 00  000  Mk.

Desgleichen fü r  seitens der „Gem einnützigen M ie te r-  und 
Handwerker-Baugenossenschaft in K a r l s ru h e "  aufzunehmender 
Hypotheken-Darlehen im Gesam tbeträge von 259  200  Mk.

G e w ä h ru n g  von D ar leh en  an  H a u se ig en tü m e r  zwecks E rr ich
tung  von Schw em m kanalisa tion , Wasser- und  G as le i tu n g .

Neufassung der S a tzu n g e n  der Häuserkasse.
Verkauf von In d u s tr ieg e lä n d e  an  die Maschinenbaugesellschaft 

K a r l s ru h e  zum  P r e i s  von 1 703 000 Mk. und  Erschließung des a n 
liegenden städtischen G e ländes .  Kosten: 14 600  00 0  Mk.

Verkauf des H auses  Fichtestraße 1 an  Ziegeleibesitzer E m i l  
M a l l ,  D axlanden . K au fp re is  176 000  Mk.
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V erpachtung des städtischen G u ts h o f s  in R ü p p u r r  an  L a n d 
w ir t  W ilhe lm  Hensel und  a n  „Geflügelzucht Rheinhasen  
G . nt. b. H ."  hier.

B i ld u n g  eines F o n d s  zur Beschaffung von M a te r ia l ien ,  
M aschinen und G e rä te n  in  Höhe von 500  000  Mk.

B etr iebsum gesta ltung  der K a r l s r u h e r  Lokalbahn.

E rlassung  einer Gemeindesatzung fü r  das  städtische M ilcham t.

F o r t fü h ru n g  des K o nserva to r ium s fü r  Musik bezw. V e r t ra g  
m it  dem Leiter desselben, Professor Heinrich K aspar Schm id  a u s  
München.

Ä n d e ru n g  der städtischen Besoldungssatzung und  -O rd n u n g .

E rg ä n z u n g  der Bestim m ungen über die R uh e -  und  H in te r 
bliebenenbezüge der B eam ten .

E rlassung  einer R uh everso rg un gso rdnu ng  fü r  die städtischen 
Arbeiter.

D a s  G e w e r b e g e r i c h t  erledigte 1921 in  52 (1920 :  52) 
S i tzungen  339 (382) Rechtsstreitigkeiten und zw ar  140 (137) durch 
Urte il ,  111 (126) durch Vergleich, 28 (46) durch Zurücknahme der 
Klage. A n erkenn tn is  erfolgt keine (0), beruhen blieben 60 (75). 
I n  den Rechtsstreitigkeiten, welche durch U rte il  entschieden w urden , 
lauteten  diese in  67 F ä l le n  ganz nach dem A n tra g  der K lage ;  in 
42 F ä l le n  wurde  die Klage ganz und  in  31 F ä l le n  teilweise abge
wiesen. I n  den durch U rte il  erledigten 140 S tre it igkeiten  t ra ten  
2 Arbeitgeber un d  131 A rbeitnehm er a l s  K läger  auf. E s  w urden  
40  Beweisbeschlüsse erlassen und  45 vollstreckbare A u sfe r t ig u n g en  
von U rte ilen ,  gerichtlichen Vergleichen und  Beschlüssen erteilt.

D a s  K a u f m a n n s g e r i c h t  erledigte 1921 in 24  (21) 
S i tzungen  123 (1920 :  77) Stre itsachen  und  z w ar  50 (24) durch 
U rte il ,  35 (36) durch Vergleich, 14 (6) durch Zurücknahme der 
Klage, beruhen blieben 23  (10). I n  den durch U r te il  erledigten 
S tre it igkeiten  lau te ten  diese in  8 F ä l le n  ganz nach dem A n tra g  der 
Klage, in  1 3 . F ä l le n  w urde  die Klage ganz, in  18 teilweise abge
wiesen. E s  t ra ten  hierbei 1 K a u fm a n n  und  49 Angestellte a l s
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K läger auf. 20  Beweisbeschlüsse w urd en  erlassen, 15 vollstreckbare 
A u sfe r t ig u n g en  von U rte ilen ,  gerichtlichen Vergleichen und  B e 
schlüsse erteilt.

A l s  E in ig u n g s a m t  oder begutachtende un d  antragstellende 
Behörde w a r  weder das  Gewerbe- noch das  K au fm annsger ich t  im 
B erich ts jahre  tätig.

B e im  M  i e t e i n  i g u  n  g s  a m t w urd en  1921 59 3 4  Fä l le  
neu  an häng ig ,  wovon sich 39 3 6  auf M iets teigerungen, 1562 auf 
D u rchführung  von K ü nd ig u n g e n  und  A n träge  des W o h n u n g s a m t s . 
bezogen. Durch E in ig u n g  der P a r te ie n  erledigten sich von den 
ersteren F ä l le n  149, von den letzteren 355 , durch Z urücknahm e 1701 
bezw. 427 , alle ü b r igen  durch Entscheidungen. A n trä g e  auf M ie t 
steigerung in voller Höhe w u rd en  in  181, teilweise in  440  F ä l le n  
genehmigt, in  25 F ä l le n  abgelehnt.

D e n  K ü n d ig u n g sa n t rä g e n  w urde  in  346 F ä l le n ,  teilweise 
a l le rd in g s  auf einen wesentlich späteren T e r m in  stattgegeben, a ls  
ihn  der Verm ie ter  gewollt hatte. 429 F ä l le  w u rd e n  ablehnend ver- 
beschieden, in  104 F ä l le n  w u rd e  auf V e r län g e ru n g  des M ie tve r
hältnisses erkannt.

B e im  G e m e i n d e g e r i c h t  w a re n  1921 884  K lagen  a n 
hängig , von denen 29  in  d a s  folgende J a h r  übergingen. Z a h l u n g s 
befehle w u rden  970, Vollstreckungsbefehle 303 erwirkt. V o n  den 
K lagen  w u rd e n  83 abgewiesen, 458 endeten m it  V e ru r te i lu n g ,  333 
durch Vergleich oder Beruhenlassen. D a s  Am tsgericht bestätigte 
8 und  änderte  5 der Entscheidungen ab, verglich 12 F ä l le  un d  zeigte 
in  76 F ä l le n  dem Gemeindegericht das  E rg e b n is  nicht an . S ü h n e 
term ine fanden  951 statt, h iervon  w u rd en  210  F ä l le  verglichen, in 
den übr igen  m iß lang  die B eilegung . *)

*) Die Gesamtzahl der 1921 beim B e z i r k s a m t  behandelten Anzei
gen wegen Übertretungen innerhalb des Stadtbezirks betrug 12 519.

Die Zahl der vom A m t s g e r i c h t  1921 erlassenen gewöhnlichen Zah
lungsbefehle belief sich auf 8711, die der Wechsel-Zahlungsbefehle auf 76, 
die der Vollstreckungsbefehle auf 1977.

Beim N o t a r i a t  waren 1921 keine Zwangsvollstreckungen anhängig.

II.

bauliche Entwicklung der S tadt.
d ^ o m  J a h r e  1921 bis  1923  haben keine V erlegungen  der Ge- 

m arkungsgrenze  stattgefunden.

Über den S t a n d  der A u f w e n d u n g e n  fü r  die verschiede
nen  B a u te n  ist nachstehende Übersicht gefertigt:

Baugegenstand

Vom
Bürger
ausschuß
bewilligt

am

Be Aufwand
willigter im Jahr
Aufwand 1921

_  Ji

Des Baues

Beginn
Vol

lendung

A. I n  früheren Jahren begonnene, 192 1  noch nicht vollendete Banten.
1. S t r a ß e  il b a u t e n .

Keine.

II. K a n a l b a u t e n .
Keine.

B. I n  früheren Jahren begonnene, 1 9 2 1  vollendete Bauten.
I. S t r a ß e n b a u t e n .

Straßen hinter derTulla«
schule..........................

Tullastraße zwischenGer- 
wigstraßeu. Tullaplatz 

Kriegsstraße zwischen 
Kapellen- und Karl- 
Friedrichstraße ...........

8. 4. 19 145 324 149 450 25. 3.19

28. 7. 19 19 445 28 707 20. 7. 20

30. 6. 14 141 550 172 222 22. 5.19

30. 4.21 

20 . 12.21

5 . 1.21

II. K a n a l b a u t e n .  
Keine.
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Vom
Bnrger-
ausschuß
bewilligt

am

Be Aufwand Des Banes

Bangegenstand willigter
Aufwand

im Jahr 
1921

M
Beginn

Val- 
1 lendnng

('. I m  Jahre 19 2 1  begonnene »nd vollendete Bantcn.
T. S t r a ß e n b a u t e n .

Hinter der Kirche Dar
landen ........................

Hardtwaldsiedlung 
Waldring westl.........

Hardtwaldsiedlung 
Waldring westl.

15. 7. 21 

30.11.21

10 043 10 071

50 468

28. 9 21; 11.11.21 

25.8 .21 1.12.21

II.  K a n a l b a u t e n .

30 .11 .20  41 260 71 867 20.6.21 24.7.21

begonnene und nicht mehr vollendete Lauten.
18. 2 .21 | 89000 | 41 103 I 3.1.211 1.10.21

1). I m  Jahre 1921
2. Hafcnzufahrt...........

I n  den J a h r e n  1921 b is  1923 w u rd en  keine B aup la tzu m 
legungen durchgeführt und w a ren  auch keine in  V orbereitung .

D ie  Haupttä tigkeit  des H  o ch b a u  a  m t s  lag auf dem Gebiet 
des W o h n u n g sb a u e s ,  der in  erhöhtem M a ß e  jetzt seitens der B a u 
genossenschaften und  P r iv a te n  einsetzte, und der P re isb i ld u n g .  
E in e  besondere Z u n a h m e  hatte  die Baustosfabgabe zu verzeichnen, 
die gegenüber dem V o rja h re  a lle in  eine E rh ö h u n g  um  ca. 50 % 
erfuhr.

Neben dieser Tätigkeit  und  den allgem einen Instandse tzungen  
der stadteigenen G ebäude  in diesem B erich ts jahre  sind die nach
stehenden B a u a rb e i te n  durch das  Hochbauamt a u sg e fü h r t  worden.

D ie  am  5. Dezember 1920  ab gebrann te  A b te ilung  fü r  
W a n n e n b äd e r  I .  u n d  I I .  Klasse des F r ied r ichsbades  w a r  am
6. Oktober 1921 wieder aufgebau t  und  fertig zum  Bezug. Die 
Baukosten betragen 841 400  P .-M k .

D e r  ehemalige v. Seldeneck'sche Bierkeller im  S t a d t t e i l  G r ü n 
winkel w urde  zu 4 Z w eiz im m er-  und 4 D re iz im m er-W ohnungen

um gebaut, w a s  einen Kostenaufw and von 356 369  P .-M k . erfor
derte.

I n  dem Fried r ichsbau  der G o t te sau e r  Kaserne sind 34  E i n 
zimmer-, 13 Zw eiz im m er-  u n d  7 D re iz im m erw oh nun gen ,  zusam
men 54 W o h nun gen  e ingebaut worden. D ie  Kosten w a ren  ru n d  
32 000 G.-Mk.

I n  der Telegraphenkaserne w u rd en  durch A u s b a u  des M a n n 
schaftsgebäudes I  gew onnen :  28 E inz im m er- ,  6 Z w eiz im m er-,  6 
Dreizim m er-, zusam m en 40 W o h nu ng en ,  sowie fü r  die Volksschule: 
8 Klassenzimmer und  2 Lehrm ittel-  bezw. Lehrerzimmer. D ie  B a u 
kosten betrugen 39 200  G.-Mk. I n  d a s  M annschaftsgebäude  I I  
w u rden  e ingebaut:  12 E inz im m er- ,  13 Z w eiz im m er- ,  und  7 D re i 
z im m erw ohnungen , zusamm en 32 W oh nun gen  m it  einem Kosten
au fw an d  von 42 950  G.-Mk.



Kirdje, Schule und Kunft,
] .  Kirdje.

S ) ) f m 20. F e b r u a r  1921 w urde  in  der evangelischen Stadtkirche 
der Geistliche der neu  errichteten S üd w es tp fa rre i ,  der b is 

herige P f a r r v e rw a l t e r  H a n s  Hem mer, in  feierlichem Gottesdienst 
in  sein A m t  eingeführt. D e n  P f a r r e r  der neu errichteten G ottes-  
auerpsarre i ,  P f a r r e r  P a u l  W a a g ,  führte  Dekan R a p p  am  22. M a i  
in  der Lutherkirche ein.

I m  G em eindehaus  der Weststadt tagte  am  27. A p r i l  die erste 
K a r l s ru h e r  Schulsynode. D a s  Z ie l ,  d a s  ihr durch die neue V e r 
fassung beigelegt w a r ,  w urde  durch sie erreicht: die engere Z u s a m 
m enarbeit  zwischen Kirche und  Lehrerschaft.

D ie  im V o r ja h r  gewählte  Landessynode t r a t  am  14. J u l i  erst
m alig  zusammen. Neben dem üblicherweise zu erledigenden S t e u e r 
voranschlag behandelte  die S y n o d e  d a s  hier zu errichtende J u g e n d 
p fa rram t,  sowie das  L an d e s ju g en d a m t m it  dem Sitz in  K a r ls ruh e .  
D ie  dazu notw endigen M i t te l  w u rd en  genehmigt. B re ite ren  R a u m  
n ah m  auch die B e r a tu n g  über die Schaffung  von geeigneten Lehr
kräften fü r  den R e lig io nsu n te r r ich t  a n  den Fortb i ldungsschu len  ein.

I m  H auptgottesdienst  des 10. J u l i  verabschiedete sich der nach 
F re ib u rg  verziehende P f a r r e r  K ühlew ein  von seiner Gemeinde, die 
sich abends  noch zu einem besonderen Abschiedsabend im V e re in s 
h a u s  der S tad tm iss io n  zusamm enfand. A m  30. Oktober w urde  sein 
Nachfolger, P f a r r e r  Adolf H e r rm a n n  a u s  W ilfe rd ingen , durch 
Dekan R a p p  in  sein A m t  eingeführt.

Photogr. Gebr. Hirsch

K om m erzienrat Friedrich H öpfner, Altstadtrat
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D a s  G edäch tn is  a n  die Kirchenvereinigung der reformierten 
und  der lutherischen Kirche vom J a h r e  1821 und  dam it  ver
bunden die H undert jahrfe ier  der vereinigten evangelisch-prote
stantischen Landeskirche beging die Gem einde un te r  reger A n 
teilnahme der Bevölkerung in einer gottesdienstlichen Fe ier  am 
R efo rm a tionsso nn tag ,  dem 6. November. D ie  geistlichen und 
weltlichen M itg lieder  der Oberkirchenbehörde des Kirchenbezirks 
K a r l s r u h e -S ta d t  und  der benachbarten Kirchenbezirke begaben 
sich in  feierlichem Z u g e  von der früher reform ierten K leinen 
Kirche zu der früher lutherischen Stadtkirche. D o r t  hielt der 
P r ä l a t  D .  Schm it then ne r  eine Ansprache und  H err  Geh. R a t  
D r .  B a u e r  a u s  Heidelberg die Gedächtnisrede.

I n  der Z e i t  vom 11. b is  28. F e b r u a r  1921 w urde  von J e s u i 
ten pa tres  eine Volksmission in allen katholischen Pfarrk irchen abge
halten. Z u m  ersten M a l  seit dem Kriege w urde  a m  26. M a i  das  
Fronle ichnam sfest  in  größerem U m fang  begangen. S t a t t  der 
früheren gemeinsamen Prozession der A lts tadtpfarre ien  w urden  
solche in den einzelnen P fa r re ie n  veranstaltet. E in e  D oppelprim iz
feier der Neupriester W ilhelm  Hüm m erle  und  M ax  Heß fand  am
19. J u n i  in  der Bernharduskirche statt.

A m  10. J u l i  w urde  das  25 jährige  P r ie s te r ju b i läu m  des 
S ta d tp f a r r e r s  August S t u m p f  m it  einem feierlichen A m t in  S t .  
B e rn h a rd  begangen, wobei Wirkl. Geistlicher R a t  D r .  S e f te r -F re i -  
burg  die Festpredigt hielt. D er  J u b i l a r  w urde  auf diesen T a g  vom 
Erzbischof zum  Geistlichen R a t  e rnan n t .  B e i  der weltlichen Fe ie r  
am  Abend in  der Festhalle  hielt F inan zm in is te r  Köhler die Festrede.

A m  2. Oktober beging die P fa r rk u ra t ie  S t .  Michael (B e ie r t 
heim) zusam m en m it  der Fe ier  des K irchenpa troz in ism us ihr zehn
jäh r iges  Bestehen.

V om  5. b is  10. Oktober erteilte Erzbischof K a r l  Fritz in  den 
einzelnen Pfarrk irchen d a s  S a k ra m e n t  der F i r m u n g .

D ie  Liebfrauenkirche erhielt anstelle des im Krieg eingeschmol
zenen ein neues G e lä u t  von 4 Bronzeglocken m it  den T ö n e n

8
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es=g=b=c. Bei der E inw eihu ng sfe ie r  am  13. Novem ber hielt P r o 
fessor D r .  Lossen die Festpredigt,  die feierliche Weihe wurde von 
S tad td ek an  Link vollzogen.

Z u m  ehrenden G edächtn is  des ermordeten Reichsfinanzm in i-  
ders a. D . und  Reichstagsabgeordneten  E rzberger  w urde  am  
1. Novem ber ein feierliches R equ iem  und zu E h re n  des verstor
benen Z e n t r u m s fü h re r s  Geistl. R a t  Wacker am  22. Novem ber ein 
T rau e rgo ttesd iens t  in  S t .  S t e p h a n  abgehalten.

D ie  Israeli tische  Landessynode tagte am  6. und  7. November 
im S i tzu n g ssa a l  des Badischen L a n d ta g s  un te r  dem Vorsitz von 
D r .  N a th a n  S te in .  S i e  faßte Beschluß über den Voranschlag vom
1. A p r i l  1921 b is  31. M ä r z  1923 und  über die G ehalts rege lung  
der R a b b in e r ,  Lehrer  und  K antoren .

2. Schule. *)

B edürf tigen  K indern  der Volksschule kamen folgende W o h l 
f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  zugut.

a) F re ie  L ehrm it te l  1920/21 an  ru n d  500 0  K inder,  A u fw an d  
110 000  M t ;

b) W a rm e s  Frühstück (Quäkerspeisung) durchschnittlich 2000  
K inder täglich;

c) Schülerspeisung, durchschnittlich 264 K inder ,  jährlich 66 854 
P o r t io n e n ;

d) Schülerhorte ,  1 921 :  2 Horte  m it  571 K in d e rn ;
e) K in de re rh o lung sfü rso rge : D ie  E rr ich tung  von K ind e r

e rho lungsheim en machte im J a h r  1921 weitere Fortschritte. 
In sb e so n d e re  w a ren  es die C a r i ta sv e rb ä n d e  und  die I n n e r e  
Mission, die vorbildliche aufbauende A rbeit  leisteten, sie

*) Über die Zahl der Schüler in den einzelnen Anstalten vergleiche 
man Beilage I.

richteten K indererho lungsheim e ein, in denen Kinder w ä h 
rend des ganzen J a h r e s  A ufnahm e finden.

V om  V ere in  Ju g e n d h i l fe  konnten 1921 neben 1738 Heuberg- 
kinbern in  den K indererho lungshe im en  der I n n e r e n  Mission in 
L an g enb ran d ,  bei N euenb ü rg  und H erren a lb  (Falkenberg) 740 
Kinder untergebracht werden.

M i t  der Heil- und  P f legeansta l t  fü r  Epileptische in  Kork w urde  
vertraglich die E rr ich tung  eines K indererho lungshe im es  fü r  50 
K inder vereinbart .  H ier  fanden  im J a h r  1921 251 K inder  A u f
nahme. D e r  V ere in  w a r  aber a u s  f inanzie l len  G rü n d e n  gezw un
gen, das  Heim E n d e  desselben J a h r e s  wieder aufzugeben.

I n  Ferienkolonien  konnten 364  K inder  versorgt werden, so daß 
1921 insgesam t 3146  Kinder zur  E n tsend un g  kamen.

D a s  P e r so n a l  der S t a d t s c h u l a r z t  st e l l e  bestand im 
S c h u l ja h r  1920/21 a u s  dem S tad tsch u la rz t  D r .  m e d .  H e rm a n n  
P a u l l ,  Assistenzarzt D r .  m e d .  M ax  Riese, den Schulschwestern 
E m m a  Z o r n ,  G enoveva  B ro sam er und  B abette  Leinz. D e r  erste 
und  vierte J a h r g a n g  w urde  der Reihenuntersuchung unterzogen, 
ihre Z a h l  be trug ru n d  4000, hierzu kommen zweimalige Besich
tigungen , je a n  15 000  Volksschülern fü r  die Quäkerspeisung. D ie  
Z a h l  der erm itte lten  F ä l le  von Krankheit und  schwerer U n te r 
e rn äh ru n g  be trug t  4048. I n  die schulärztliche Sprechstunde kamen 
2322  von den L ehrern  zugeschickte und 2610  unaufgeforderte , also 
im G anzen  4932  K inder ,  h iervon w u rd e n  1275 in  ärztliche B e 
han d lu n g  genommen. D ie  Z a h l  der K opfre in igungen  betrug 4376, 
durchschnittlich w urd en  täglich 20  K inder entlaust.

D ie  von den Q u ä k e r n  Am erikas in  hochherziger Weise u n te r 
nommene S p e isu n g  u n te re rn äh r te r  S c h ü le r  w u rd e  auch fü r  hier 
eingerichtet.

A u s  ru n d  15 00 0  Schulk indern  un te r  14 J a h r e n  der Volksschule 
und  ru n d  der 2500  höherer Schu len  w a re n  3000  hierfür  a u sz u 
wählen. D ie  in  der großen V o rm it tag spause  verabreichte M ah lze it  
enthielt 700 K alo r ien  auf den Kopf und  bestand abwechselnd a u s :  
Kakao m it  O fennudeln ,  dickem M ilchreis , E rbsenbre i  m it  Wasserweck, 
Bohnensuppe ebenso, Zwiebackbrei, Milchsuppe m it  geröstetem B ro t. .
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D ie  Erfolge  w aren  sehr erfreulich, bei den K n ab en  be trug die durch- 
fchnittlicbe G ew ich tszunahm e 837 g  (1427 g  für  die Höheren 
Schulen) bei den Mädchen 832 g  (1305 g ) .  E in e  A n zah l  blieb 
im Gewicht stehen, wieder andere nahm en  10 g  ab, bei diesen be
t rug  die durchschnittliche G ew ich tsabnahm e für  K n aben  501 g  
(444 g ) ,  für  M ädchen 538 g  (640 g ) .  A m  10. J u n i  1920 
w u rden  4000 , E n d e  J u l i  340 0  K inder  täglich gespeist. Auch die 
H eilsarm ee  verteilte innerha lb  eines V ie r te ljah res  12 000  Büchsen 
Milch an  Schulkinder. F ach arz t  D r .  m e d .  Schw idop  behandelte 
unentgeltlich eine große A n zah l  S c h ü le r  m it  „künstlicher H öhen
sonne".

I n  der S c h u l z a h n k l i n i k  w u rden  1920/21 (1. J u n i  b is  
31. M a i)  14 092 B e h an d lu n g en  vorgenommen.

A m  S p r a c h h e i l u n t e r r i c h t  n ahm en  1920/21 122 
K naben  und 54 Mädchen teil, davon w a r e n .71 S ta m m le r ,  65 S t o t 
terer, 40  Schwerhörige .

A m  S c h w i m m u n t e r r i c h t  beteiligten sich 500 K naben  
un d  300 Mädchen.

D e r  f r e i w i l l i g e  Z e i c h e n u n t e r r i c h t  w a r  von 82 
K naben  der Volksschule u n d  27 B ürgerschü lern  besucht.

F ü r  den K n a b e n h a n d f e r t i g k e i t s u n t e r r i c h t  be
standen 105 Klassen m it  zusam m en 1800  S c h ü le rn ,  da run te r  1778 
Volksschüler und  92  S c h ü le r  höherer Lehranstalten .

D ie  K n a b e n f o r t b i l d u n g s s c h u l e  zählte am  Sch lu ß  
des S c h u l ja h r s  1920/21 in  25 Klassen 543 S c h ü le rn ,  davon w aren  
91 Bäcker, 40 Metzger, 24  Kellner oder Köche, 310 L ohnarbeiter  
a u s  dem 7. und  8. S c h u l ja h r ,  61 desgleichen a u s  dem 5. und 6. 
S c h u l ja h r ,  17 Schwachbefähigte  (Hilfsklasse).

I n  der M ä d c h e n f o r t b i l d u n g s s c h u l e  bestanden 40 
Klassen und eine Klasse im  H a u sh a l tu n g s se m in a r  m it  870 
S ch ü le r in n en  am  E n d e  des S c h u l ja h rs .

D ie  S c h ü l e r k a p e l l e  zählte am  E n d e  des S c h u l ja h r s  im 
Zusam m enspie l  108 T e ilnehm er,  da ru n te r  29 Volksschüler, 
3 S chü le r  höherer Lehranstalten ,  76 Schulentlassene. S i e  konzer
tierte 19 mal.
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D e r  L e h r e r b i b l i o t h e k  (vergl. Chronik 1920 S e i te  27) 
standen a ls  städtischer Zuschuß 1920/21 1500  Mk. zur V erfügung . 
Art M itg lied sbe iträg en  gingen e in :  218 6  Mk. D ie  Z a h l  der M i t 
glieder betrug 1 92 0 :  577, die der B ä n d e :  4893  (Z u g an g  153). 
E n tl iehen  w u rd e n  12 776 B ä n d e  von 429  E n tle ihe rn .

I m  L e h r e r p e r s o n a l  t ra ten  1920/21 nachstehende V e r 
änderungen  e in ;  in  den R uhestand t r a t  H a u p t le h re r  Josef  Huber. 
Verstorben sind die O berleh re r  F e r d in a n d  Sto ffe l ,  V a le n t in  T h u m ,  
der H auptlehrer  Ja k o b  Kolm er, die H a u p t le h re r in  S o f ie  B erger,  
L in a  Schm itt .

I m  Anschluß an  die Entscheidung des Reichsschulausschusses 
wegen Vereinheitlichung des S ch u l ja h rb eg in n s  w urden  auch in 
B aden  fü r  die höheren Schu len  der S c h u l ja h rb eg in n  auf Ostern 
1921 festgesetzt, so daß das  S c h u l ja h r  1920/21 m it  dem 19. M ä r z  
endigte, also n u r  2 T e r t ia le  um faßte.

D ie  G o e t h e s c h u l e  hatte  im J a h r  1920/21 23 Klassen. 
Oberzeichenlehrer W ilhelm  Schumacher konnte (seit 1880  am  R e a l 
gymnasium) sein 4 0 jäh r ig es  D iens t jub i läum  begehen. E in e m  Herz
leiden infolge des Kriegsdienstes erlag Professor H e rm an n  Fischer, 
der der A ns ta l t  seit Herbst 1890  angehörte.

D ie  H  u  m  b o l d t  s ch u l  e zählte 1920/21 16 Kläffen, 4  neue 
P rofessoren-S te llen  w u rden  errichtet. W ahlfre ie r  Unterricht in 
darstellender Geom etrie  wurde  eingeführt.

A n  der O  b e r  r  e a  l s ch u  l e bestanden 1920/21 17 Klassen. 
D e r  T u rn u n te r r ic h t  fiel n u r  in  der kältesten Z eit  a u s .

Die R e a l s c h u l e  zählte 1920/21 17 Klassen, eine O b e r 
p r im a  w urde  erstmalig angegliedert. E i n  K u r s  in  „Ers te r  Hilfe"  
wurde  fü r  S c h ü le r  der oberen Klassen abgehalten.

D ie  L e s s i n g s c h u l e  hatte  1920/21 21 Klassen, da ru n te r  
6 Gymnasialklassen. Professor D r .  O t tm a r  M eisinger, seit 1912 
a n  der A ns ta l t  tä t ig ,  un d  Zeichenlehrer Friedrich  Rinkel, seit 1911, 
w u rd en  versetzt. D e r  T u rn u n te r r ic h t  fiel in  den kalten M o n a ten  
wegen H e izun gserspa rn is  au s .  E in  F o r tb i ld u n g s k u rs  kam a u s  
M a n g e l  an  S c h ü le r in n en  nicht zu stande. A m  Koch- und  H a u s 
ha ltu ngsun te rr ich t  beteiligten sich 25 Schü le r in nen .
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Die  F i c h t e s c h u l e  um faß te  1920/21 29 Klassen. D e r  G e 
sundheitszustand der Lehrkräfte und  der S c h ü le r in n en  ließ viel zu 
wünschen übrig . A u f  1. Novem ber t r a t  die H ausm eis te r in  F r a u  
Coy nach fast 50 jäh r iger  Tätigkeit  in  den Ruhestand. Auch hier 
m u ß te  der T u rn u n te r r ic h t  in der kalten J a h r e s z e i t  ausfallen . 
A u ße rha lb  des L e h rp la n s  w urden  S te n o g rap h ie -  sowie Koch- und  
H a u sh a l tu n g su n te r r ic h t  erteilt.

D a s  G y m n a s i u m  zählte 1920/21 19 Klassen.

D a s  L e h r e r s e m i n a r  I  um faßte  1920/21 6 Klassen in 
3 Jah resk u rsen .  14 in  einem K riegste ilnehm erkurs  vereinigte Z ö g 
linge unterzogen sich a n fa n g s  M ä r z  einer außerordentl ichen P r ü 
fung.

D a s  L e h r e r s e m i n a r  I I  zählte 1920/21 3 Klassenstufen 
m it  je 2 Parallelklassen. O be rrea l leh rer  D r .  August Lay w urde  
zum  Professor e rn an n t .  I n  den R uhestand  t r a t  O berlehrer  
T h eod o r  S chm it t ,  der seit 1879 am  Lehrersem inar in  E tt l in g e n ,  
da n n  seit 1904 hier ununterbrochen tät ig  w ar .

D a s  L e h r e r i n n e n s e m i n a r  (P r inzess in -W ilhe lm -S tif t )  
hatte  1920/21 3 Klassen. A m  S c h lu ß  des S c h u l ja h r s  t r a t  die 
Vorsteherin des I n t e r n a t s ,  F r ä u le in  E m il ie  M ü lle r  nach 22 jäh r i-  
ger T ätigkeit  an  der A nsta l t  in den Ruhestand. Z u  ihrer Nach
folgerin  w urde  F r a u  G eorg ine  G e rh a rd t  e rn ann t .

D ie  G e w e r b e s c h u l e  um faßte  1920/21 131 Klassen, und 
z w ar  39  erste, 52 zweite und  40  dritte  Klassen. D ie  Z a h l  der An-- 
s ta lts lehrer  be trug am  Schlüsse des S c h u l ja h re s  56, die der Neben
lehrer —  Werkstattlehrer —  15. 10 V orbereitungskurse  für
M eisterprüfung  m it  zusamm en 639  und  2 Vorbereitungskurse  fü r  
Gesellenprüfung m it  52 T e i ln eh m ern  w u rden  abgehalten. A m  
23. M ä r z  1921 fand eine Besichtigung der Schu le  durch die M i t 
glieder des Bürgerausschusses statt.

A n  der H a n d e l s s c h u l e  bestanden 1920/21 43  Klassen, 
dazu kamen 17 Abendfachkurse und 1 Tagesfachkurs . A n  der A n 
stalt w a ren  23  Lehrer im H a u p ta m t  un d  T  im N ebenam t angestellt.

D ie  N o t der Z e i t  ha t  es einer großen Z a h l  von S tu d ie re n d en  
unmöglich gemacht, ohne fremde Hilfe auszukommen. Dieser U m 
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stand führte  auch hier zur E rr ich tung  eines a k a d e m i s c h e n  
E  ß t i s ch s  ( m e n s a  a c a d e m i c a )  an  der T  e ch n  i s ch e n  H  o ch - 
s c h u l e .  Derselbe w urde  am 31. J a n u a r  1921 in  Anwesenheit  des 
S ta a tsp rä s id e n te n  T ru n k ,  der M in is te r  H um m el un d  Köhler, von 
V ertre tern  der U n te rr ich tsverw al tung ,  des L a n d ta g s ,  der S t a d t  
K a r ls ru h e  usw. feierlich eröffnet. D e r  Rektor, Professor A m m a n n ,  
dankte L an d tag  un d  R eg ie run g  fü r  die zur  E in r ich tung  bewilligte 
S u m m e  von 120 00 0  Mk. Geh. H ofra t  Schleiermacher sprach 
n a m e n s  des S tuden tend iens tes ,  S tu d io s u s  R e in h a rd  dankte im 
N am en  der Kom m ili tonen . M in ister  H um m el  drückte seine F re u d e  
über das  Erreichte a u s .  E in  R u n d g a n g  durch die einfachen sauberen 
R ä u m e  folgte, d a ra n  schloß sich eine S p e isu n g .  D ie  E in r ich tung  
ist samt Küche und  V o r ra t r ä u m e n  im Keller des A u la b a u e s  u n te r 
gebracht und  fü r  600  T eilnehm er  vorgesehen. D ie  Leitung  des 
wirtschaftlichen B e tr ieb s  liegt in  den H ä n d en  von Gengenbacher 
Schwestern ; d a s  Mittagessen w ird  m it  3 ,50  M . ,  da s  Abendessen 
m it  2,50 Mk. (ca. 0 ,25 , bezw. 0 ,20  G.-M k.) berechnet.

3 , K unft,

D a s  B a d i s c h e  L a n d e s t h e a t e r  veranstaltete w ährend  
des S p ie l j a h re s  1920/21  im G a n zen  412  Vorstellungen, hiervon 
274  im L andes thea te r ,  138 im  K onzer th aus ,  außerdem  eine M o r 
genfeier (V or t rag )  un d  14 Konzerte (einschließlich Kammermusik
abenden).

Gesamtgastspiele fanden 16 in  P fo rzhe im , 7 in  L a n d a u ,  5 kn 
Bruchsal,  2 in  B a d e n -B a d e n  statt. I n s g e s a m t  w u rd en  im L a n d e s 
theater und  K onzer thaus  249  Schauspiele  un d  163 O p e rn au s 
füh rung en  gegeben. M i t  mindestens 5 A uffüh rung en  (in K a r l s 
ruhe  und a u s w ä r t s  zusammen) w a ren  vertreten im Schausp ie l:  
Im pekoven und  M a th e rn  m it  15, A rn o ld  und  Bach m it  13, Schiller 
m it  12, B ü rkne r  m it  11, A nzengruber ,  I b s e n  und  S u d e r m a n n  m it  
je 9, Laufs, v. M oser, Shakespeare, Tols to i  m it  je 8, F re y ta g ,  
H a u p tm a n n  und Lessing m it  je 7, Goethe sowie P r e s b e r  u nd  S t e in  
m it  je 6, B u r te ,  G ö t t ,  Grupe-Lörcher, Hebbel, M eyer-Förster ,  sowie 
R ie m a n n  und  S c h w a rz  m it  je 5, in der O p e r :  W ag n e r  m it  31,
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Lortzing m it  27, V erd i  m it  11, K ienzl und P u c c in i  m it  je 10, 
M o z a r t  und  Rossini m it  je 9, d 'A lber t  m it  5.

A l s  U ra u f fü h ru n g  w u rd en  „ F r a u  L y d ia "  von K ühm y, „ F r e i 
spruch" von D roo p ,  „ W a lp u rg isn a c h t"  von S e id e l  und  „Warbeck" 
von B u r te  gegeben.

D ie  Z a h l  der Besucher betrug im L andesthea ter  249 470, im 
K o nzer thaus  104 438.

D a s  E l s ä s s i s c h e  T h e a t e r  führte  d a s  Lustspiel „ D 'r  
H e rr  M a i r e "  von G .  S to skop f  e inm al auf.

D a s  O r c h e s t e r d e s L a n d e s t h e a t e r s  gab im W in te r  
1920/21 6 S y m p h o n i e - K o n z e r t e  (das  erste a m  20. S e p 
tember 1920, das  letzte am  7. M ä r z  1921). A ufgeführt  w urden  
Werke von: Beethoven, Berlioz, B ra h m s ,  Bruckner, Cassimir, 
D r .  Hieber, Kam inski,  Klose, L a n d m a n n ,  M a h le r ,  M o z a r t ,  P e te r s ,  
P h i l ip p ,  P o ppen ,  R ichard , Schönberg , Schreker, S c h u m a n n ,  
R ichard  S t r a u ß ,  W e ism a n n ,  W olf, Zöllner.

V o n  So lis ten  wirkten m it :  D ie  H erren  B ü t tn e r ,  Lankhout, 
N eugebauer, W e im e rsh a u s  u n d  die D a m en  von E rn s t ,  F ä r b e r ,  
S t r a f f e r ,  N eugebauer,  Stückgold. A ußerdem  fanden 6 volkstüm
liche Sym phon ie-K onzer te  (zwischen dem 2. Novem ber 1920  und
30. M a i  1921) statt, in  denen Werke von Bach, Beethoven, 
Bocherini,  Gluck, H ändel ,  H aydn , Liszt, Lux, M o z a r t ,  Schubert,  
S c h u m a n n ,  W eber, W olf  a ist geführt w urden .  M itwirkende 
S o l i s t e n : D ie  H erren  Peifcher, S p r a n g e r ,  W e im e rsh a u s  und  die 
D a m en  von E rnst ,  Klose, P o t t -S a j i tz .  E in  S o n d e r -S y m p h o n ie -  
K onzert  fand  am  15. Novem ber und ein Kam mermusikabend am
20. S e p tem b er  statt. V o n  s o n s t i g e n  K ü n s t l e r n ,  die hier
in  Konzerten au f tra ten ,  seien a ls  bekanntere g e n an n t :  d a s  B ö h m i
sche S tre ichq uar te tt ,  da s  B u sc h -Q u a r te t t ,  das  G e w a n d h a u s - Q u a r 
tett, da s  K a r l s ru h e r  S tre ich quar te t t ,  d a s  R o s e - Q u a r te t t ,  das  
W e n d l in g -Q u a r te t t ,  da s  Becker-Trio und  d a s  S t u t tg a r t e r  T r io .  
F e r n e r  d a s  Balalaikaorchester (D r .  Swerzkoff) und  das  P fa lz -  
Orchester. V o n  S o lis ten  a )  G esang :  M a ry  von E rn s t ,  Heinricb 
Hensel, L u la  M ysz-G m einer,  Leo S lezak ;  b) V io l ine :  Willy B u r -  
mester, Adolf Busch; c) K lav ie r :  Alfred Hoehn , R a o u l  von
Koczalski (3 Abende), Alice K r ieger-Jsaac ,  T e le m a q u e  L am b rino ,
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außerdem  der 12jährige  Orchesterdirigent R io  G ebhard t .  D ie  kir
chenmusikalischen V ere in igungen  veransta lte ten m it  den kirchlichen 
Festen in V e rb in d u n g  stehende A u ffüh ru ngen  A u s  den zahlreichen 
Konzerten der musikalischen Vereine seien herborgehoben: 
Jo h a n n e s -P a s s io n  von I .  S .  Bach: B ach-Verein ,  Messe C -D u r  
von L. von B eethoven: Liederhalle, Volksliederabend der Lassalia 
und  des Volkschors K arlsruhe-W est.

T a n z a b e n d e  gaben: A ny Heuser, H edwig Nottebohm, 
E d ith  von Schrenk, H annelo re  Z ieg ler ,  außerdem  des Goetheanum - 
Dornach eine eurythmische V o rfü h run g .

L u s t i g e  A b e n d e  veranstalteten M a rc e l  S a lz e r ,  P l a u t  
und  Senff-G eorg i.

A m  K o n s e r v a t o r i u m f ü r  M u s i k  betrug die S c h ü le r 
zahl 1920/21 1087. Bezüglich der öffentlichen Vorspiele gilt  das  
fü r  1919/20 M itgete ilte . I m  R a h m e n  der A n s ta l ts -V or träge  be
handelte  D r .  K. Holl „die Geschichte des D r a m a s  I .  T e i l :  E n t 
wicklung des D r a m a s  b is  Lessing" und H ofra t  H. Ordenstein  „Die 
Geschichte der Musik von I .  S .  Bach b is  z u r  Neuzeit" .

A m  22. M ä r z  1921 starb H ofra t  Heinrich Ordenstein , der 
G rü n d e r  un d  bisherige Leiter der Ansta lt .  *) —  A uf  G r u n d  einer 
im  J a h r e  1910  getroffenen V e re in b a ru n g  m it  der S t a d t  w urde  
diese n u n  E ig e n tü m e r in  der A ns ta l t  und  ih res  gesamten I n v e n t a r s .

F ü r  die s t ä d t i s c h e  G e m ä l d e s a m m l u n g  w urden  er
w orben :  a u s  der Ausstellung des Badischen K unstvereins  anläßlich 
des 60. G e b u r t s ta g s  des Professors  J u l i u s  B e rg m a n n  2 F r ü h 
werke „ S c h w a rz b ra u n e s  P f e rd "  und  „ D e r  S t e g " .  A u s  der a n lä ß 
lich der Herbstwoche vom Badischen Kunstverein  veranstalteten A u s 
stellung w u rd e n  zur F ö rd e ru n g  des U n te rn eh m en s  folgende Ö lg e 
m älde angekauft:  D r .  T heodor  Butz, „Weibliches B i l d n i s " ;
O t to  G raeb e r ,  „ Ja g d s t i l leb e n " ;  H a n s  H a u sa m an n ,  „E insam e 
B ä u m e " ;  E g o n  J t t a ,  „Weiblicher K o p f" ;  D r .  Heinrich Lotter, 
„ F r ü h l in g  l ä ß t  sein b laues  B a n d " ;  E r w i n  Pfefferte , „Schlicker
a lp " ;  H e rm a n n  T ieber t ,  „Bachlandschaft" ;  ferner „Weibliche 
T errako tta -B ü ste"  von K a r l  E g le r .

*) Über die Persönlichkeit Ordenstein bergt. Seite 153.



IV.

Politisches, industrielles und D erem sleben,
1, politisches Leben.

^ 1 3  eichsaußenminister D r .  S i m o n s  t ra f  am  15. F e b ru a r  nach- 
m it ta g s  a u s  S t u t t g a r t  hier ein und machte dem S t a a t s 

präsidenten  seinen Besuch. I m  Anschluß d a ra n  fand eine S i tzung  
in  Anwesenheit sämtlicher M itg lieder  der R eg ie rung  im S t a a t s 
m inisterium  statt, wo sich da n n  auch der L an d tag  versammelte. A uf 
die B eg rü ßungsansprache  von S ta a t s p r ä s id e n t  T ru n k  sprach M i n i 
ster S i m o n s  über die schwierige Lage hinsichtlich der dem Deutschen 
Reich auferlegten Verpflichtungen. A m  16. empfing der M in ister  
V er tre te r  der Presse und^darnach eine größere Z a h l  hervorragender 
Persönlichkeiten des L an d e s  zu einer Besprechung. Alle Reden 
standen u n te r  dem Zeichen der bevorstehenden L ondoner  Konferenz, 
von der eine Revis ion des V ersa il ler  F r ie d en sv e r t rag e s  erhofft 
wurde.

D ie  Technische Hochschule veranstaltete a m  16. F e b r u a r  in 
der Festhalle  eine große K undgebung  fü r  Oberschlesien. Die 
Professoren D r .  von Beckerath, D r .  i n g .  S ch w a ig er  " und 
D r .  W ä t je n  beleuchteten die B edeu tung  Oberschlesiens vom volks
wirtschaftlichen, technischen und  geschichtlichen S ta n d p u n k t  aus.  
Alle R edn er  w aren  dahin  einig, daß die Versuche der E n te n te ,  das  
L an d  von Deutschland abzu trennen , völlig ungerechtfertigt seien. 
Rektor Professor A m m a n n  trug  a ls  Vorsitzender der V ersam m 
lu ng  ein Entschließung im v o rgenann ten  S i n n e  vor, die angenom 
m en wurde.

I m  Hinblick au f  die bevorstehende F a h r t  zur  Abstim m ung über 
den Verbleib  beim Deutschen Reich veranstaltete die Bezirksgruppe
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des V e re in s  der Oberschlesier auf  27. F e b r u a r  eine l a n d s m a n n 
schaftliche T a g u n g  im „Friedrichshof" .

A m  10. M ü rz  fand auf dem H aup tbahnhof  die Verabschiedung 
des ersten T r a n s p o r t s  der abstimmungsberechtigten Oberschlesier 
a u s  dem K a r l s ru h e r  Bezirk vom geschmückten Bahnsteig  a u s  statt. 
D e r  Geschäftsführer des Schutzbundes fü r  G renz-  und  A u s lä n d s 
deutsche, S t a d t r a t  J a c o b ,  hielt  eine Ansprache, in  der er nochmals 
zur Pfl ich terfü llung  ermahnte. Oberpostsekretär Krawutschke, der 
Vorsitzende des K a r l s ru h e r  V ere in s  der Oberschlesier, dankte dem 
Vorsitzenden und  appellierte  auch seinerseits a n  die Abfahrenden.

Feierlich gestaltete sich die Heimkehr der Oberschlesier. Z u r  
B e g rü ß u n g  des ersten Z u g e s  am  24. M ä r z  früh  6 U h r  ha tten  sich 
S ta a t s p r ä s id e n t  T ru n k ,  Oberbürgerm eister D r .  F in t e r ,  die B ü r g e r 
meister S a u e r  und  D r .  H ors tm ann , S t a d t r ä t e  und  S tad tv e ro rd ne te ,  
sowie eine große Menschenmenge am  B ah n h o f  eingefunden.

S ta a t s p r ä s id e n t  T ru n k  sprach den Heimkehrern den D ank  fü r  
ihre Pfl ich ttreue a u s  und schloß m it einem Hoch auf das  deutsche 
V a te r lan d .  Ebenso dankte Oberbürgerm eister  D r .  F in t e r  und  ent
bot herzlichen W illkomm gruß. N a m e n s  der Heimkehrenden dankte 
der O rg a n isa to r  der F a h r t ,  Feichtiger. D ie  zweite A bte ilung  t ra f  
am  27. M ä r z  (Osterm ontag) früh  2 .49  U h r  ein. Auch hier fand 
ein E m p fa n g  statt, bei dem Oberbürgerm eister  D r .  F i n t e r  B e 
g rü ß u n g  un d  D ank  darbrachte. O berbürgerm eis ter  i. R .  S ieg r is t  
sprach n a m e n s  des Schutzbundes fü r  G renz-  und  Ausländsdeutsche, 
Oberpostsekretär Krawutschke dankte fü r  die Oberschlesier. B e i  bei
den F e ie r n  wirkten die Harmoniekapelle  und  eine V ere in igung  
K a r l s ru h e r  S ä n g e r  mit.

D a  d as  M in is te r ium  d e s . I n n e r n  I n f o rm a t io n e n  hatte, w o
nach auf W eisung der K om m unis tenführer  in  Halle  am  29. M ä rz  
auch in  B a d en  versucht werden sollte, den Generalstreik au szu ru fen  
und  sich der öffentlichen Gebäude  zu bemächtigen, w urden  alle  A n 
sam m lungen  und Um züge verboten. Trotzdem versammelte sich am 
Nachm ittag  eine ungefähr 200  M a n n  starke M en ge  vor dem R a t 
h a u s ,  die von der P o lize i  in  die anstoßenden S t r a ß e n  abgedrängt  
wurde. B e i  einem nochmaligen V o rd r in g en  nach dem B ezirksam t
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kam es zu einer Schießerei seitens der D em onstran ten , w o ra u f  die 
Po l ize i  d a s  F e u e r  erwiderte. D ie  D em onstran ten  ha tten  einen 
T o te n  und  5 V erw unde te .  B i s  10 U hr  nachts w a r  die R uhe  
wieder hergestellt.

G egenüber den nach der Abstim m ung in  Oberschlesien a u f ta u 
chenden Versuchen der P o le n  und  F ranzosen ,  d a s  E rg e b n is  zu un- 
gunsten D eutschlands umzufälschen, w urde  vom V erein  heim at
treuer Oberschlesier au f  10. A p r i l  eine Pro tes tversam m lung  in die 
Festhalle  einberufen. Oberbürgerm eister  D r .  F i n t e r  gab in  l ä n 
gerer Rede ein B i ld  von den A bs tim m ungsvorgängen ,  die trotz der 
T erro r is ie ru n g  seitens der polnischen G e w a lth a b e r  eine Z w e id r i t te l 
mehrheit gebracht haben, u n d  betonte das  U ns inn ige  einer L o s 
lösung vom Deutschen Reich. H ie rau f  wurde  die Absendung einer 
vom Oberbürgerm eister  Unterzeichneten Entschließung an  den 
Reichskanzler beschlossen, deren Schlußsatz lau te t :  „ M i t  dem gan
zen deutschen Volke stellt sich auch die K a r l s ru h e r  Bürgerschaft fest 
u n d  geschlossen h in te r  die Reichsregierung in  dem V er lan gen ,  daß 
d a s  Oberschlesische K leinod dem Deutschen Reich nicht entrissen 
w erden darf."

D e r  E in la d u n g  des S ta a t s p rä s id e n te n  folgend ha tten  sich am
11. A p r i l  die M itg lieder  des K a b in e t ts  und  des L a n d ta g s ,  mehrere 
Reichstagsabgeordnete  und  eine Reihe weiterer Gäste a u s  den K re i
sen der S t a a t s -  und  S ta d tv e r w a l tu n g ,  der Presse usw. zu einem 
geselligen Abend im  S ta a t sm in is te r iu m  eingefunden. Nach einer 
kurzen B egrüßu ngsansp rache  des S ta a t sp rä s id e n te n  hielt Abg. 
Professor D r .  G o the in  einen V o r t ra g  über die E n ts tehung  und  die 
Entwicklung des Fideikommisses. A n  den V o r t r a g  schloß sich ein 
gemütliches Zusamm ensein .

A m  7. M a i  kamen von M a n n h e im  a u s  6 deutsche K riegsgefan 
gene a u s  dem L ager  A v ignon  und am  13. M a i  weitere a u s  dem 
L ager  Marokko an. S i e  w u rd en  von V er t re te rn  des R o ten  Kreuzes 
und der Kriegsgefangenenstelle am  H aup tb ahn ho f  begrüßt.

A m  25. M a i  t ra f  Reichskanzler D r .  W ir th  zum Besuch der 
badischen R eg ie rung  hier ein. I m  P räs id ia lgebüude  fanden gegen
seitige D a r leg u n g e n  über die innen-  und  außenpolitische Lage
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zwischen dem Reichskanzler u n d  den M itg lieder  der M in isterien  
statt. D a r a n  schloß sich beim S ta a tsp rä s id e n te n  in  dem durch V e r 
treter des L a n d ta g s  erweiterten Kreise eine politische Aussprache.

Gleich anderen  S tä d te n  w urde  hier am  12. Z u m  eine P ro te s t 
versam m lung gegen die Zurückhaltung deutscher Kriegsgefangener 
im Lager A vignon  veranstaltet. D a s  H aup tre fe ra t  hielt der 1. V o r 
sitzende der Reichsverein igung ehemaliger K riegsgefangener,  L a n 
desgruppe B a d en ,  Herbrecht. E r  berichtete, daß die französische 
R eg ie rung ,  auf  Artikel 219 des V ersa il ler  F r ie d e n s v e r t r a g s  gestützt, 
noch 115 deutsche Kriegsgefangene, die wegen verschiedener V e r 
gehen zu lang jäh rigen  F re ihei tss trafen  verurte il t  w urden ,  im Zucht
h a u s  von A vignon  zurückhielte. D ie  V ersam m lung  erließ eine 
M a h n u n g  a n  die R eg ie rung ,  erneut auf  B efre iung  der G efangenen  
hinzuwirken.

A m  12. J u l i  fand  im S ta a t s m in is te r iu m  ein parlamentarischer 
Abend statt, zu dessen B e g in n  Geh. R a t  Rehbock einen V o r t rag  
über die „Wasserkräfte B a d e n s "  hielt.

34 Kriegsgefangene a u s  A v ignon  tra fen  am  22. J u l i  hier ein 
und  w urden  nach' feierlicher B e g rü ß u n g  zunächst in  der D ra g o n e r 
kaserne untergebracht. D er  R eichsbund der Kriegsbeschädigten und 
K riegsh in terb liebenen  veranstaltete fü r  sie a m  24. J u l i  eine Fe ier  
im „ E le fan ten" .

A uf  die E rm o rd u n g  des Abgeordneten M a t h ia s  E rzberger  am 
26. August h in  riefen die beiden sozialistischen P a r te ie n  auf den 
31. August zu einer D em onstra t ion  zum Schutze der Republik  auf. 
E in e  große Menschenmenge fand  sich au f  dem Marktplatz ein. A l s  
R edner  t ra te n  R eichstagsabgeordneter  Schöpflin  und  S t a d t r a t  
J u n g  auf. I h r e  A u s fü h ru n g e n  w urden  in  einer R esolu tion  zu
sammengefaßt, die gegen die militärischen und  monarchistischen B e 
strebungen der R echtsparte ien  scharfen Pro tes t  erhob. Zugleich 
wurde heftige E n trü s tu n g  über die politischen M o rd e  der jüngsten 
Z e i t  ausgedrückt und  die R eg ie rung  zu unerbittlichem Einschreiten 
aufgefordert. D ie  K a r l s r u h e r  Z en trum sw ähle rschaf t  veranstaltete 
am  1. Sep tem ber  ebenfalls  eine K undgebung  fü r  E rzberger  in der 
Festhalle. S t a d t r a t  K üh n  hielt die H auptrede , in  der er die P e r 
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sönlichkeit des ermordeten P o l i t ike rs  eingehend w ürd ig te .  E ine  
zum  S c h lu ß  gefaßte Entschließung verurte ilte  die Hetze gegen 
M a th ia s  E rzberger  und  seine E rm o rd u n g ,  sie sprach die E r w a r 
tu ng  a u s ,  daß die R e g ie ru n g  im K am pf gegen die S ta a ts f e in d e  
stark bliebe.

D a s  Badische S ta a t s m in is te r iu m  erließ am  3. Sep tem b er  
einen A u fru f  a n  d a s  badische Volk, der auf die Verschärfung der 
politischen Gegensätze im Z u sa m m en h a n g  m it  der E rm o rd u n g  E r z 
bergers  h in w ies  und  m it  den W o rten  schloß: „ I m  V e r t ra u e n  auf 
die Unterstützung des badischen Volkes w ird  die R eg ie ru ng  die 
ganze K ra f t  entsetzen, um  in  verfassungsm äßiger Z usam m enarbe i t  
m it  der Reichsregierung die dem inneren  F r ie d e n  Deutschlands 
drohenden G efahren  abzuw enden  und die O rd n u n g  in  unserem Hei
m a t la n d  zu schützen."

D ie  im Oktober zutage tretende Absicht des V ö lke rb und sra ts  
und  der E n ten te ,  Oberschlesien willkürlich a u se in a n d e r  zu reißen, 

; w a r  Veran lassung  zu  einer P ro tes tversam m lung  im g roß en  Fest
hallesaal  am  18. Oktober gegen dieses V orhaben . S ta a t s p rä s id e n t  
T ru n k ,  M in is te r  H um m el un d  R eichstagsabgeordneter  Schöpflin  
betonten das  Ungeheuerliche der Z er te i lun g  Oberschlesiens. A n  
den Reichskanzler w u rde  eine R eso lu tion  gerichtet, w orin  er gebeten 
wurde, gegen die furchtbare V ergew alt igung  des deutschen Volkes 
V e rw a h ru n g  einzulegen.

D ie  L a n d ta g s w a h le n  fanden  am  30. Oktober statt. A u ß e r  den 
vielfachen W ah lv ersam m lungen ,  in denen hiesige Poli t iker  auf
t ra ten ,  sprachen auch solche von a u s w ä r t s  hier, so der frühere  B o t 
schafter G ra f  von Bernstorff  bei der Deutschen Demokratischen 
P a r t e i  am  27. Oktober, Reichskanzler D r .  W ir th  bei der Z e n t r u m s 
parte i  am  28. und A bgeordneter  D r .  S t r e s e m a n n  bei der Deutschen 
Volksparte i  am  29. Oktober.

D e r  W ah lvo rg ang  erledigte sich in  a llen  S ta d tv ie r te ln  m it  
g rößter  O rd n u n g  u n d  R uhe . Dadurch , daß die S ta d tv e r w a l tu n g  
selbst die Z ette lverte ilung  vorgenomm en hatte, vollzog sich der 
W ahlakt glatt . I m  V .  W ahlk re is :  K re is  K a r l s ru h e  w urden
189 256 gültige S t im m e n ,  in  K a r ls ru h e  selbst 74 450  S t im m e n
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abgegeben. Letztere verteilten sich au f  die einzelnen W a h lv o r 
schläge wie folgt:

1. Sozialdemokratische P a r t e i .................... 2 3 1 2 1  31,1 %
2. Z e n t r u m s p a r t e i ...........................................  14 353 19,1 %
3. Kommunistische P a r t e i ...............................4 1 1 2  5,5 %
4. Deutsche Demokratische P a r t e i ....................  8 421 11,3 %
5. Badischer L a n d b u n d   1 665 2,2 %
6. U nab häng ige  Sozialdemokratische P a r t e i  . 3 099 4,2 %
7. Deutschnationale V o l k s p a r t e i  11 014  14,8 %
8. Wirtschaftliche V e r e i n i g u n g ....................  1 502 2 ,0  %
9. Deutsche V o l k s p a r t e i .................................... 7 265  9 ,8  %

I m  V .  W ahlkreis  w a ren  darnach 14 Abgeordnete gewählt,  
nach P a r te ie n  entfielen: 5 auf die Sozialdemokratische P a r t e i ,  
4 auf die Z e n t ru m s p a r te i ,  3  auf die Deutschnationale  Volkspartei 
und  je 1 auf die Deutsche Demokratische P a r t e i  und  auf die 
Deutsche Volkspartei.  I n  K a r l s ru h e  w ohnen :  F r a u  K un ig und e  
Fischer, S t a d t r ä t i n  ( S . ) ,  R ichard  H orte r ,  Be-zirksleiter ( S . ) ,  
H e rm a n n  Humrrtel, M in ister  (D .) ,  Heinrich Köhler, M in ister  (Z .) ,  
L udw ig  M a r u m ,  R e ch tsa n w a lt  und S t a d t r a t  ( S . ) ,  D .  T h .  
F riedrich  M a y e r ,  Geh. Oberkirchenrat ( D R .) ,  F r a u  K la r a  S ie b e r t  
(Z .) ,  Adolf W ilser jr.,  K a u fm a n n  ( D V P . )

A m  21. Novem ber w ählte  der badische L an d tag  in  seiner 
M ehrheit  folgendes K ab in e t t :  M in is te r  des I n n e r n :  A dam
Remm ele  ( S . ) ,  M in is te r  der J u s t i z :  Gustav  T r u n k  (Z .) ,  M in is ter  
des K u l tu s  un d  U nte rr ich ts :  D r .  H e rm a n n  H um m el (D .) ,  M in ister  
fü r  soziale F ü rso rg e  (A rbe itsm in is te r ) : D r .  W ilhe lm  E n g te r  ( S . ) ,  
M in is ter  der F in a n z e n :  Heinrich Köhler (Z .) .  A l s  S t a a t s r ä t e  
w urden  gew ählt :  Abgeordneter Jo se f  W eiß h au p t  (Z .) ,  F a b r ik a n t  
van  Eyck (Z .) ,  Abgeordneter L udw ig  M a r u m  ( S . ) .  Z u m  S t a a t s 
präsidenten wurde  M inister  D r .  H um m el,  zu seinem S te llve r tre te r  
M in is ter  T ru n k  gewählt.

A m  28. Dezember trafen  28  K riegsgefangene a u s  A v ignon  
ein, die am  H aup tbahnhof  von V er t re te rn  öffentlicher S te l le n ,  
da ru n te r  M in ister  T ru n k ,  feierlich begrüß t  wurden . Anschließend
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a n  eine Weihnachtsfeier fand ein B e g ru ß ü n g sa b e n d  im „Goldenen 
A d le r"  statt, wobei auch der Verdienste des anwefenden Schweizer 
Delegierten des R o ten  Kreuzes Ney gedacht wurde.

Regelung der Ernährung und anderer lebenswichtigen 
Gegenstände.

A m  16. F e b r u a r  w urde  d a s  V erbot der Herstellung von K le in
brot aufgehoben, es durften  künftig fog. Tafelbrötchen von 100 g  
a u s  M e h l  gleicher M ifchung wie bei G ro ß b ro t  hergestellt werden. 
Nicht zugelafsen w a r  nach wie vor die Herstellung und der V e r 
kauf von Weizenkleingebäck, Laugenbretzeln und  S a lz s ta n g en ,  r u n 
den Wecken und  dergleichen.

A m  23. J u l i  gab das  B ü rgerm eis te ram t bekannt, daß der 
V e r k e h r  mi t  B r o t g e t r e i d e  fowie m it  Gerste und  Hafer 
fü r  d a s  E r n te ja h r  1921/22  durch Reichsgefetz vom 21. J u n i  und 
die Badische V ollzug svero rdnu ng  vom 1. J u l i  1921 geregelt fei. 
E s  w urde  bestimmt, das  von den K om m u nalv erbänd en  abgelieferte 
Getreide falle im Wege der U m lage aufgebracht werden. Selbst-  
verforgern w ird  zum  Eigenverbrauch 12 k g  B ro tgetre ide  fü r  die 
P e r f o n  und  den M o n a t  berechnet. J e d e r  A n b a u e r  von B r o t 
getreide m uß  Selbstversorger werden.

D a s  Nachrichtenamt veröffentlichte am  15. F e b ru a r  die erfreu
liche Tatsache, daß sich ein T e i l  der Landbevölkerung der sozialen 
N o t ihrer städtischen M i tb ü rg e r  angenom m en un d  fü r  die arm e B e 
völkerung K a r t o f f e l n  zu erm äßigtem  P re ise  zur V erfügung  
gestellt hätte. K a r ls ru h e  erhielt solche von den G em einden  M iln -  
zesheim, Richen, Obergrombach, E lfenz, N eibsheim , Bahnbrücken 
und von der bäuerlichen Bezugs-Abfatzgenossenfchaft Stupferich . 
Unentgeltlich w u rd e n  Kartoffe ln  abgegeben von Blankenloch (116 
Z e n tn e r ) ,  G ra b e n  (162) und  Linkenheim (66).

Uber die M  i l ch v e r  s o r  g u  n  g der S t a d t  gibt auch fü r  das 
erste V ie r te l jah r  1921 die Denkschrift des B ü rgerm eis te rs  D r .  
H ors tm ann  Aufschluß, auf die h ierm it  verwiesen wird . E r w ä h n t  
fei. daß der täglich erforderliche Milchbedarf sich im J a h r e s d u r c h 
schnitt fo lgenderm aßen darstellt:
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Kinder bis zu 
6 Jahren

Werdende
Mütter

Krankenmilch

Liter

Rinder von 
7— 14 Jahren

Altersmilch

Liter

8713 696 4040 4719 1140

D ie  von der städtischen P re isp rü fu ng ss te l le  festgesetzten Pre ise  
f ü r  F l e i s c h  - u n d  W u r s t  w a r e n  b e t r u g e n :

1. März 

M

5. August 

M

9. Dezember 

J i

Rindfleisch je nach Güte
mit Knochen............................ 12,00— 13,00 8,00— 11,00 10,00— 15,00

Desgleichen ohne Knochen........ 15,00— 16,50 10,00— 14,00 14,00— 19,00
Kuhfleisch mit Knochen............... 9,00 6,00 8,00—10,00
Kuhfleisch ohne Knochen............. 11,50 8,00 10,00—12,00
Kalbfleisch je nach Güte............. 14,00—18,00 10,00—12,00 18,00—20,00
Schweinefleisch............................... 14,00—20,00 14,00— 16,00 20,00—25,00
Hammelfleisch................................ 10,00—13,00 9,00— 10,00 10,00— 14,00
Ziegenfleisch.................................. 7,00 5,00 —
Fleischwurst.................................. 12,00 10,00 15,00
Lcberwurst je nach G ü te ........... 8,00—16,00 6,00— 16,00 10,00—20,00
Blutwurst je nach G üte............. 8,00—16,00 6,00— 18,00 gewöhnliche 10,00
Bratiöurst ..................................... 14,00 14,00 20,00
Schwartemnagen.......................... 10,00 10,00 13,00

F ü r  die neue E r n te  w urden  die Z w a n g sw ir tsch a f t  fü r  Z u c k e r  
und  die dam it  zusam m enhängenden V e ro rd n u n g en  über Kunst
honig und der Verkehr m it  Süß igke iten  aufgehoben. N u r  fü r  
Zucker der a l ten  E r n te  b l ie b en ' einige Ü bergangsbes tim m ungen  
bestehen.

M i t  B e g in n  der neuen H e i z p e r i o d e  am  1. M a i  wurde 
tue B rennholzverforgung  freigegeben, w ährend  fü r  die Belieferung 
m it  H ausbrandkohle  die seitherigen B est im m ungen  gültig  blieben. 
E s  wurde hierbei die Umschreibung a n  einen anderen  K ohlen
händler  gestattet. W ie  das B rennstoffam t im M a i  bekanntgab,

9
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w a ren  keine Aussichten auf größere A nlie fe rung  von Ruhrkohlen 
vorhanden, es m uß te n  hauptsächlich Braunkohlenbrike tts  verwen
det werden.

2, Gewerbe, Handel und Industrie.
D er F l e i s c h v e r b r a u c h  betrug im R e ch nun gs jah r  19 2 t  

4 346 147,44 k g .  D a s  ergibt pro Kopf 31,92 k g .
J m s t ä d t i s c h e n S c h l a c h t h o f  w urd en  a n  G  r  o ß v i e h 

geschlachtet:

Jahr .Ochsen Siiihc Rinder Farrcn Zusammen

Stück

1921................... 2311 2344 3212 1962 9829
1920................... 1774 1886 1559 1571 6790

A n  K l e i n v i e h  w u rd en  geschlachtet:

Jahr Schweine Kälber
Hammel 

und Ziegen

II
Ferkel || Zusammen

und Kitzlein _  , .
|| Stück

1921................... 11139 11956 2621
512 26 228 
979 12 1591920................... 4 047 3 001 4132

A ußerdem  w urden  41 4  P fe rd e  geschlachtet.
Deni städtischen Viehhof w urden  im ganzen 37 453  T ie re  zu

geführt und  z w ar  10 898  Stück G roßvieh  un d  26 555 Stück 
Kleinvieh.

D e r  J a h r e s d u r c h s c h n i t t  der  F l e i s c h p r e i s e  be
tru g  fü r

Jahr
Rindfleisch

M

Kuhfleisch Kalbfleisch

500 Gramm 
M

Schweine
fleisch

M

Hammel
fleisch

M

1921...................
1920...................

13,95
11,85

10,34
9,00

15,33
14,14

19,58
14,60

13,66
12,71
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D ie  Z a h l  der L i e g e n s ch a f t s  u m s ä  tz e durch K a u f  be
t rug  im B er ich ts jah r  1228 (1920 :  1356) m it einem Gesam tw erte  
von 81 089  427  Mk. (77 492  353  M k.), d a ru n te r  705 (815) be
baute Liegenschaften im  W erte  von 75 195 061 Mk. (72 655  928 
Mk.), unbebaute  523  (452) im W erte  von 5 894  366  Mk. 
(4 296 855 Mk.) und  bebaute m it unbebau ten  0 (89) im W erte 
von 0 Mk. (539 500 Mk.).

H y p o t h e k e n  w urden  im B erich ts jahre  1152 (1920 :  1184) 
neu  bestellt m it  einem B e trag e  von 69 381 686 Mk. (56 686  760 
Mk.), gelöscht 1307 (1485) m it  einem B e trage  von 25 323 083  Mk. 
(27 720 026  Mk.). Zwangshypotheken  w urden  14 (18) bestellt 
im Betrage  von 536 414  Mk. (253 468  Mk.).

Die G e ld en tw er tun g  hatte schon so große Fortschritte gemacht, 
daß ein Geschäftsbericht der s t ä d t i s c h e n  S p a r -  u n d  
P f a n d l e i h k a s s e  nicht mehr herausgegeben w urde ;  lediglich 
eine hektographierte V erm ögensdarste llung nebst G e w in n -  und  V e r 
lustrechnung w urde  aufgestellt.

D ie  G u th a b en  der E in la g en  stiegen b is 31. Dezember 1921 
auf 110 M il l io nen  M ark , die G iro -  und  Scheckguthaben auf 39,3  
M il l ionen  M ark , un d  die D ar lehen  auf F a h r n i s p f ä n d e r  auf 
568 0 0 0 . -  Mk.

D ie  H a n d e l s k a m m e r  hielt 1921 8 Vollversam m lungen  
und 35 Ausschußsitzungen ab, ferner nah m  die K am m er an  89 
S itzungen  und  Besprechungen von Behörden , Körperschaften und  
wirtschaftlichen In te re ssenver tre tungen  teil. D ie  Z a h l  der E in -  
und  A u sg än g e  be trug 82 288. M ündliche  Auskünfte  w urden  
15 603, solche durch Fernsprecher 16 352  erteilt.

I m  Bezirk der H a n d w e r k s k a m m e r  K a r l s ru h e  bestan
den 1921 89 freie I n n u n g e n  m it 4774  M itg liedern ,  27 Z w a n g s 
in nun gen  m it  1436 M itg liedern ,  37 Fachvereine m it  1499, und 
98 Handwerker- und  Gewerbevereine m it  481 6  M itg liedern . 
M eisterprüfungen  w urden  548, Gesellenprüfungen 2296  abgenom 
men. Ausgestellt  w a re n  in der L andesgewerbehalle  461 Gesellen
stücke, wovon 387 p räm iie r t  wurden.

9*
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3. vereinsleben.

V o n  V  e r  e i n  s  g r  ü n  d u n  g e n im J a h r e  1921 sind zu 
nen nen :  D e r  V ere in  Badisch-Pfälzischer M usika lienhändler
(20. M ä rz ) ,  die K a r l s r u h e r  Theatergem einde des B ühnenvo lks
bundes  (August), die O r tsg ru p p e  K a r ls ru h e  der deutsch-griechischen 
Gesellschaft (20. Oktober). E in e  Badische Verbraucherkam mer hat  
sich am  6. M ä r z  hier konstituiert.

Aufgelöst hat sich am  25. A pril  der seit 1899 bestehende V er
ein V olksbildung, dessen M itg liederzah l  stark zurückgegangen w ar ,  
nachdem inzwischen entstandene O rgan isa t ion en  auf dem Gebiet der 
Volksbelehrung und -Unterhaltung im m er stärker m it  ihm in  W ett 
bewerb getreten w aren .  Ebenso löste sich am  13. Dezember der 1910  
begründete K a r l s r u h e r  J u g e n d b i ld u n g s v e re in  nebst J u g e n d h e im  
aus, da ihm vor a llem  durch die P o l i t i s ie ru n g  des öffentlichen 
Lebens und den stärker entwickelten V ere inssport  der B od en  e n t 
zogen wurde. D a s  V ereinsverm ögen  m it den Fahrn issen  wurde 
der S t a d t  für  den V erein  „ J u g e n d h i l f e "  übergeben.

J u b i l ä e n  feierten: D a s  25 jährige  der Katholische M ä n n e r 
verein K a r l s ru h e -M ü h lb u rg  (gegründet am  3. M ä rz  1886) am
8. M a i ,  der A rb e i te r -R ad fah re rbun d  S o l i d a r i t ä t  am  15./16. M a i ,  
die O r t sg ru p p e  K a r ls ru h e  des B u n d e s  Deutscher M i l i t ä r a n w ä r t e r  
am  15. Oktober, da s  30 jährige  der K a r l s ru h e r  F u ß b a l lv e re in  vom 
18 .— 26. J u n i  (gegründet am  17. November 1891) ,  der Deutsche 
M eta l la rbe ite rv e rband  V erw altungss te l le  K a r l s r u h e  am  6. Novem 
ber, das  40 jährige  der W ir teoere in  K a r ls ru h e  und  U m gebung  am
9. M ä r z ,  da s  50 jährige  der Gesangverein B a d e n ia  am  15. M a i ,  
der V ere in  Herberge zur H eim at am  7. J u n i ,  der M il i tä rv e re in  
M ü h lb u rg  am 19. J u n i ,  d a s  75jährige  der K a r l s ru h e r  T u rn v e re in  
1846 a m  28. M a i  ff., der Arbeitergesangverein  M aschinenbauer 
„ S ä n g e rk ra n z "  am  17. S e p tem b er ,  d a s  80. der K a r l s ru h e r  Lieder
kranz a m  12. Novem ber, da s  90. der Gewerbeverein  m 3. Dezem
ber, d a s  200jährige  die K a r l s ru h e r  Schützengesellschaft am 
29. M a j  ff.

V .

Leistungen des Gemeinstnns, Fürsorge- 
und Rrankenwesen.

]. Leistungen des Gemeinstnns.

( X s t n  städtischen V i e r o r d t b a d  w urd en  im R echnungs jah r  
1921 insgesam t 209  118 B ä d e r  abgegeben, da ru n te r  125 775 

Schw im m bäder ,  8728  D am pfbäder ,  37 0 0  Elektrische Lichtbäder. 
66 641 W a n n e n b ä n d e r ,  1019 Kohlensäure- und  325 5  K urbäder.

D ie  Z a h l  der im städt. F r i e d r i c h s b a d  verabreichten 
B ä d e r  betrug im R e ch n un gs jah r  1921 insgesam t 142  337 , d a ru n 
ter 72 649 Schw im m bäd er ,  64 286 W a n n e n -  und  5402 K urbäder .

I m  s t ä d t i s c h e n  S c h w i m m -  u n d  S o n n e n b a d  
w urden  1921  73 193 B ä d e r  abgegeben.

I m  S t a d t g a r t e n  w urden  1921 insgesam t 357  989 
T ageska r ten  und z w a r  219 319 an  W erktagen, 138 670  a n  S o n n 
tagen verkauft. H ie r fü r  w urden  im G a n zen  25 7  988 ,10  Mk. ein
genommen. J a h r e s k a r te n  w urden  11 949  Stück, h iervon 4240  
Hauptkarten , 5754 Beikarten und  1955 Schülerkarten ,  abgegeben, 
wofür 161 890  Mk. vere innahm t w urden . Konzertkarten w urden  
475 187 Stück zu 568 604 Mk., B oo tska r ten  213  150 S tück zu 
90  866 ,40  Mk., E isbah nka r ten  10 048 Stück zu 31 984 Mk., Wiege
karten 12 4 9 8  Stück zu 249 9  Mk., P o n y -R e i t -  und  F ah rk a r ten  
9346  Stück zu 5613 ,8 0  Mk. verkauft.

A m  1. M ä r z  1922 ergab sich im S t a d tg a r t e n  folgender T ie r 
bestand: Affen 17, Beute ltiere  1, E n te n  93, F a sa n e n  10, Fische 
386, H ü h n e r  71, G änse  11, Kerfjäger 1, Huftiere  35, P ap a g e ien ,
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Sittiche  14, Nagetiere  154, R au b tie re  24, R aub vö ge l  46, R e p 
t il ien  6, S i n g -  u n d  Ziervögel 21 , S te lzvögel 1, S chw än e  9, 
S t r a u ß e  1, Sum pfvö ge l  3, T a u b e n  92, Wildschweine 2.

t ,  fürsorgewesen.

I m  s t ä d t i s c h e n  A l t e r s h e i m  (geschlossene F.ürsorge *) 
betrug die Gesam tzah l der V erpflegungstage  im R echnungs jah r  
1921 26  605 ,  die durchschnittliche B e legung  im  J a h r  75.

B e im  J u g e n d a m t  w urden  450  Sch w ang ere  beraten, B e 
rufsvorm undschaft  wurde  am  E n de  des B e r ich ts jah res  über 1036 
eheliche un d  1150 uneheliche M in de r jäh r ige  ausgeü b t.  D ie  Z a h l  
der überwachten Pflegestellen betrug zuletzt 636, die der in  L an d e s 
pflegestellen untergebrachten K inder und  Jugen d lichen  397, der 
Überwachung un ter lagen  5892  M inderjäh r ige .

I m  s t ä d t i s c h e n  K i n d e r h e i m  standen 160  Betten  
zu r  V erfügung ,  die m it  durchschnittlich 135 K in de rn  belegt waren. 
D ie  Z a h l  der V erp f legungstage  belief sich fü r  K inder  auf  4055, 
fü r  das  P e rso n a l  au f  1223.

Bei der A b t e i l u n g  C betrug die Z a h l  der lausenden 
U nterstützungsfälle  in  der amtlichen Kriegsbeschädigtenfürsorge am  
E n d e  des R echnu ngs jah res  740, in  der K riegsh in te rb liebenenfü r
sorge 695.

3, KrnnkenroefetL

I m  s t ä d t i s c h e n  K r a n k e n h a u s ,  d a s  736 Betten  
enthält ,  w urden  im R e ch nu ng s jah r  1921 49 1 9  Kranke a n  zu
sammen 125 150 T a g e n  verpflegt. E s  w aren  täglich durchschnitt
lich 3 4 3  Kranke im  Hause.

I n  den einzelnen M o n a te n  bewegte sich der Krankenstand 
zwischen folgenden Z a h le n :

*) Die Zahl der in offener Armenpflege ständiq unterstützte» Personen 
ist nicht festzustellen.
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A p ril  . . . 3 4 9 — 411 Oktober . . . 2 8 7 — 323
M a i  . . . . 3 2 2 — 389 November . 3 0 8 — 325
J u n i  . . . . 3 1 0 — 349 Dezember . 3 1 0 — 333
J u l i  . ■ • . 3 2 4 - 3 4 9 J a n u a r  . . . 3 4 2 — 422
August . . . 2 9 5 — 347 F e b r u a r  . . . 34 1 — 386
Sep tem ber  . . 2 8 4 — 328 M ä r z . . . . 3 6 5 — 394

D e r  Krankenstand w a r  am  höchsten am  19. J a n u a r  1922 m it  
422  Personen .

D a s  E r h o l u n g s h e i m  der S t a d t  K a r ls ru h e  w a r  belegt 
durch 166 e rholungsbedürft ige  weibliche Pe rson en ,  die a n  3106  
T a g e n  u nd  durch 65 Schulkinder, die an  1960  T a g e n  verpflegt 
wurden.

F ü r  die s t ä d t i s c h e  D  e s  i n  f e k t i o n  s  a n st a l t lagen 
690 A ufträge  vor, welche wegen nachverzeichneten Anlässen erfolg
ten :  D iphterie  107, Genickstarre 2, Krätze 3, M i lzb ra n d  2, R e in i 
gung 34, R u h r  115, Scharlach 117, S y p h i l i s  1, Tuberkulose 290, 
T y p h u s  17.

I n  der B a d .  L a n d e s f r a u e n k l i n i k  betrug 1921 Me, 
Z a h l  der Verpflegten  W öchnerinnen 1346, au f  der Gynäkologischen 
S t a t i o n  1083, zusammen 2429, die Z a h l  der V erpflegungstage  im 
W öchnerinnenheim  fü r  Schw angere  u n d  E n tb u n d e n e  14 867 , fü r  
Neugeborene 13 764, auf der Gynäkologischen S t a t i o n  1 8 1 6 4 .

I n  der E  v a  n  g e l i s ch e n  D  i a k o n  i s s e n  a n  st a  l t w u r 
den 1921 701 männliche und 946 weibliche, zusammen 1647 P e r 
sonen, an  38  806 V erp f legungstagen  verpflegt.

I m  A l t e n  S t .  V i n z e n t i u s h a u s  belief sich der K r a n 
kenstand 1921 auf 2115  P e rsonen ,  die Z a h l  der V erp flegungstagc  
auf 47  636.

I m  N e u e n  V i n z e n t i u s h a u s  belief sich der K ranken
stand 1921 auf 211 5  Pe rsonen ,  die Z a h l  der V erp flegungstage  
auf 47 636.



VI.

Versammlungen, 
Feierlichkeiten und Festlichkeiten, Aus

stellungen, Sehenswürdigkeiten,

V Versammlungen,

L a n d e s k a r t e l l  B a d e n  d e r  A r b e i t e r - S p o r t -  
v e r e i n e  hielt am  2. J a n u a r  eine L an d e s tag u n g ,  der G a u  

B a d e n  d e s  D e u t s c h e n  S c h w i m m v e r b a n d e s  am  16. 
J a n u a r  einen G a u ta g  ab.

A m  11. u n d  12. F e b r u a r  fand hier die erste B a d i s c h e  
K o n f e r e n z  f ü r  a l k o h o l f r e i e  J u g e n d e r z i e h u n g ,  
am  16. und  17. A p r i l  eine Bezirkskonferenz der A r b e i t e r -  
J u g e n d v e r e i n e  B a d e n s  statt.

D e r  B a d i s c h e  R i c h t e r v e r e i n  hielt eine H aup tversam m 
lu ng  am  23. A p r i l  ab.

D e r  L a n d e s v e r b a n d  B a d i s c h e r  S c h l o s s e r m e i s t e r  
einen V e rb an d s ta g  am  30. A p r i l  und 1. M a i .

D ie  8 badischen O r t sg ru p p e n  des Z e n  t r a t  v e r b a u  d e s  
d e r  I n v a l i d e n  u n d  W i t w e n  D e u t s c h l a n d s  veran 
stalteten am  29. M a i  eine Landeskonferenz.

D e r  B a d i s c h e  M ü l l e r b u n d  hielt am  5. J u n i  eine 
G en era lversam m lung ,  der V e r b a n d  B a d i s c h e r  K ü f e r -
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u n d  K ü b l e r i n  n u n g e n  am 12. J u l i  eine L andesversam m 
lu ng  ab.

E in  S o d a le n ta g  der M a r i a n i s c h e n  K o n g r e g a t i o 
n e n  M i t t e l b a d e n s  w urde  am 12. J u n i  veranstaltet.

V om  27. J u n i  b is  2. J u l i  fand eine G enera lversam m lung  der 
M  a  s ch i n  i st e n  u n d  H e i z  e r  D  e u  t s ch l a  n  d s  statt.

D e r  R e i c h s v e r b a n d  D e u t s c h e r  M i l c h h ä n d l e r  
hielt am  26. J u l i  einen V e rb an d s ta g ,

der K a t h o l i s c h e  J u n g l e h r e r b u n d  am  31. J u l i  
seine erste T a g u n g  ab.

A m  20. August tagte  hier d e r V e r b a n d d e r D e u t s c h e n  
J u w e l i e r e ,  G o l d  - u n d  S i l b e r s c h m i e d e .

De r  D e u t s c h e  A r z t e t a g  fand vom 1 4 .— 16. Sep tem ber ,

die H aup tv ersam m lun g  des F o r s c h u n g s i n s t i t u t s  
f ü r  r a t i o n e l l e  B e t r i e b s f ü h r u n g  i m  H a n d w e r k  
am  27. un d  28. Sep tem ber  statt.

D e r  L a n d e s v e r b a n d  d e r  B a d i s c h e n  B l e c h n e r -  
u n d  I n s t a l l a t e u r m e i s t e r  hielt am  1 .— 3. Oktober und  der 
V e r b a n d  B a d i s c h e r  M a l e r m e i s t e r  am  2. Oktober eine 
T a g u n g  ab.

V om  9 .— 14. Oktober fand der V e rb an d s ta g  der D e u t s c h e  n 
L a n d e s f r a u e n  v e r e i n e  v o m  R o t e n  K r e u z ,

am  17. Oktober eine V ersam m lu ng  des S ü d d e u t s c h e n  
B e t r i e b s k r a n k e n k a s s e n -  S c h u t z v e r b a n d e s  statt.

D e r  V e r b a n d  d e r  w e i b l i c h e n  H a n d e l s -  u n d  
B ü r o a n g e  st e i l t e n  veransta lte tewm  29. und  30. Oktober seinen
1. G au ju gen d tag .

D ie  K a t h o l i s c h e n  J u g e n d - ,  J u n g m ä n n e r -  u n d  
G e s e l l e n  v e r e i n e  hielten den 1. mittelbadischen J u n g m ä n n e r -  
tag  am  5. und  6. November ab.

V om  7 .— 9. November tagte die 1. B a d i s c h e  i n t e r k o n 
f e s s i o n e l l e  P f a r r e r k o n f e r e n z  f ü r  a l k o h o l f r e i e  
J u g e n d e r z i e h u n g ,
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am  10. und 11. November der E v a n g e l i s c h e  P r e s s c -  
v e r b a n d  B a d e n .

A m  26. und  27. Novem ber fand eine T a g u n g  des B a d i 
s c h e n  L a n d e s v e r b a n d e s  f ü r  L e i c h t a t h l e t i k ,

vom 16 .— 18. Dezember der K re is tag  der S t u d e n t e n 
s c h a f t e n  d e r  s ü  d w e st d e u t s ch e n  U n i v e r s i t ä t e n  u n d  
H o c h s c h u l e n  statt.

W ie im V o r ja h r  w urden  wiederum  V ersam m lung en  verschie
dener B erufsstände  abgehalten , die sich m it T e u e r u n g s -  und  G e
h a l ts f ragen  befaßten. *)

2. Feierlichkeiten, festlichkeiten.

Z u r  Fe ie r  der 50. Wiederkehr des T a g e s  der G rü n d u n g  des 
Deutschen Reiches veranstaltete das  Badische S ta a tsm in is te r iu m  
am  A bend des 18. J a n u a r  eine öffentliche E r in n e ru n g s fe ie r  in der 
Festhalte. S ta a t s p r ä s id e n t  T ru n k  hielt die Gedächtnisrede, die 
von musikalischen V o r t räg e n  des Orchesters und  von So lis ten  sowie 
dem C hor des L an d e s th ea te rs  u m rah m t wurde. Z u m  selben A n la ß  
fanden  v o rm it tag s  Gottesdienste der einzelnen Konfessionen statt. 
Besondere F e ie rn  veranstalteten die Technische Hochschule F r id e r i-  
c iana  in  der A u la  am  18. J a n u a r :  R edn er  Professor D r .  W ätjen , 
am  16. J a n u a r  die Deutschnationale V olkspar te i :  R edner  P ro fe s 
sor D r .  C urt iu s -H e ide lb e rg ,  am  17. J a n u a r  die Deutsche L iberale  
V o lksparte i:  R e d n e r  Professor D r .  W indelband-Heidelberg . I m  
L an d tagsgebäude  versammelten sich die Abgeordneten  am  Nach
m it tag  des 18. J a n u a r ,  P rä s id e n t  D r .  Kopf gedachte in kurzer 
Rede der R e ichsgründung ,  w o rau f  die S i tzung  vertagt wurde. I n  
den Schulen , die frei erhielten, w urden  schlichte F e ie rn  abgehalten. 
E in  Fackelzug der S tuden tenschaft  m uß te  au f  A n o rd n u n g  der 
Polizeidirektion unterb leiben , da diese hierin  einen A n la ß  zur 
S t ö r u n g  der öffentlichen O rd n u n g  erblickte.

*) Die regelmäßig wiederkehrcnden Jahres- »nd Monatsversamm- 
lungen sind nicht ausgenommen.
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Anläßlich des 100. Anschlusses a n  das  Überlandnetz des 
M urgw erkes  fand  am  18. F e b r u a r  fü r  die Angestellten und  A rbei
ter des M u rg w erk s  eine F e ie r  in  der „ E in t ra c h t"  statt.

F ü r  die G efallenen  des V e re in s  „L asa l l ia"  wurde  am  20. 
F e b ru a r  eine Gedenktafel m it  einer F e ie r  im „A u erh a h n "  ein
geweiht, wobei S t a a t s r a t  M a r u m  sprach.

A u s  A n la ß  ih res  25 jäh r igen  G eschäf ts jub iläum s lud  die 
F i r m a  Pfannkuch G . m. b. H . ihre Angestellten und A rbeiter  des 
Hauptgeschäfts K a r ls ru h e  un d  F i l ia le n  zu einer Festlichkeit in  den 
„K ühlen  K ru g "  ein.

A m  13. M ä r z  w urde  fü r  die gefallenen Krieger des Kath. 
Gesellenvereins im  S a a l e  des Gesellenhauses eine E hren ta fe l  feier
lich enthüllt,  K a p la n  Leimbach hielt die Gedächtnisrede.

Z u r  E r in n e r u n g  an  d a s  A uftre ten  M a r t i n  L u th e rs  auf  dem 
Reichstag zu W o r m s  am  18. A p r i l  1521 fanden  S o n n t a g ,  den 
17. A p r i l  in  den evangelischen Kirchen Festgottesdienste und am 
Abend in  der Festhalle  eine Gemeindefeier statt, bei der Geh. R a t  
D r .  Schubert-Heidelberg  die Rede hielt.

D ie  vom Gewerkschaftskartell veranstaltete M aife ier  brachte 
am  V o rm it ta g  des 1. M a i  ein M assen-M eeting  m it  Konzert  im  
S ta d tg a r te n ,  bei dem Gewerkschaftssekretär S c h u len b u rg  sprach, 
abends  eine Festfeier in der Festhalle , bei der A rbeitsm inis ter  
D r .  E n g le r  die Rede hielt, außerdem  musikalische und  sportliche 
D arb ie tungen .

Z u r  F e ie r  des goldenen J u b i l ä u m s  des G esangvere ins  
„B a d e n ia "  t ra f  am  14. nachm it tags  der 25 0  P e rso n e n  starke 
„Deutsche M ännergesangvere in  Z ü rich "  ein. D a s  Festkonzert am 
Abend bot a l s  Hauptstück die große K a n ta te  „ F r i th jo f"  von M a r  
Bruch. A m  15. M a i  fand in  der Festhalle  ein Festakt statt, bei dem 
zahlreiche Auszeichnungen verliehen w urden ,  die Festrede h ielt  der 
O b m a n n  des Badischen S ä n g e r b u n d e s  D r .  Krieg-O ffenburg .

B e i  der F e ie r  des G esangvere ins  „ C on co rd ia"  am  Scheffel
denkmal am  8. M a i  hielt S e m ina rd irek to r  E . von S a l lw ü rk  die 
Gedenkrede.
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A m  11. M a i  w urde  im  S ta d tg a r t e n  ein S o m m e r ta g sz u g  ver
anstaltet, an  dem 1000  K naben  und  Mädchen teilnahm en.

Die  Fes tveransta ltungen  des K a r l s ru h e r  T u r n v e re in s  1846 
zu r  F e ie r  des 7 5 jäh r igen  Bestehens begannen am  28. M a i  m it  
Übergabe des T u r n -  und  Sp ie lp la tzes  und des da rau f  erstellten 
neuen V ere inshauses .  A m  29. M a i  (S o n n ta g )  fanden  ein großes 
W et tu rn e n  und leichtathletische Kämpfe, am  2. J u n i  S c h ü le rw e t t 
kämpfe statt. E in  Festakt, zu dem V ertre te r  der staatlichen und 
städtischen Behörden  erschienen w a ren ,  w urde  am  A bend des
4. J u n i  in  der Festhalle  abgehalten. D er  1. Vorsitzende Rech
n u n g s r a t  P .  Schm id t  h ielt  eine Ansprache, a l s d a n n  folgte die 
E h ru n g  verdienter M itg lieder .  E in  S c h a u tu rn e n  am  5. J u n i  in 
der Festhalle  bildete den Abschluß.

D ie  Schützengesellschaft K a r l s ru h e  feierte in  den T a g e n  vom 
29. M a i  b is  5. J u n i  ihr 20 0 jäh r iges  B estehen?)  E in  Festakt am  
V o rm it ta g  des 29. M a i  vereinte viele hiesige un d  a u sw ä r t ig e  T e i l 
nehmer, da ru n te r  it. ct. S ta a t s p r ä s id e n t  T ru n k  und  O b e rb ü rg e r 
meister D r .  F in te r .  I m  M itte lpunk t  deklamatorischer und  m usi
kalischer V o r t räge  — h ie run ter  der neue komponierte „ K a r ls ru h e r  
Schützen-Marsch" von C hris t ian  Lorenz — stand die Festrede des 
Oberschützenmeisters M in ister  H um m el.  E s  folgten E h ru n g e n  von 
M itg liedern  und  Übergabe einer von den J u n g f r a u e n  gestifteten 
Fahnenschleife. O berbürgerm eis ter  D r .  F i n t e r  überbrachte die 
Glückwünsche der m it  der Schützengesellschaft stets eng verbun
denen S t a d t  und  überreichte eine von der F i r m a  R u p p  und  M öller  
gestiftete Schale . A m  Nachm ittag  begann  d a s  Preisschießen, das  
am  4. J u n i  seinen Abschluß fand. A m  A bend des 5. J u n i  fand 
im Schützenhaus d a s  Sch lußbankett  und  die P re isv e r te i lu n g  statt, 
die Schützenmeister S t e in w a r z  vornahm  und zu der viele S t i f t u n 
gen von öffentlicher und  privater  S e i te  erfolgt w aren . W ährend  
der D a u e r  des Festes fanden beim Schützenhaus Volksbelustigun
gen, Konzepte und  Beleuchtungen statt.

D ie  F e ie r  des 25. G rü n d u n g s ta g e s  des Katholischen M ä n n e r 
vereins K arlsruhe-W eststadt  w urde  S o n n t a g ,  5. J u n i  m it  einem

*) Näheres über ihre Geschichte enthält die von Ehrenmitglied F . Haag 
verfaßte Festschrift „Die Schützengesellschaft Karlsruhe in Wort und Bild".

Festgottesdienst in der S t .  Bonifatiuskirche begangen, bei dem 
Geistl. R a t  Link die Festpredigt hielt. B e i  dem Festakt nachm ittags 
im  „K ühlen  K ru g "  hielt M in is te r ia lra t  D r .  B a u m g ä r tn e r  die Fest
rede.

D ie  400 jäh r ige  Wiederkehr der G e b u r t  des seligen P e t r u s  
C a n is iu s  w urde  am  12. J u n i  zugleich m it  einem S o d a le n ta g  (siebe 
S e i te  135) gefeiert. P a t e r  Hugger S. J .  hielt bei der F e ie r  in der 
Festhalle  die Gedenkrede.

E in  Rosenfest m it  einem Kinderfestzug nach E n tw u r f  des 
K u ns tm ale rs  H e lm u t  Eichrodt u n te r  M i tw irku ng  des L a n d e s 
thea terba lle t ts  fand am  13. J u n i  statt.

Z u m  ehrenden Gedächtnis von H ofra t  Heinrich Ordenstein  
wurde  am  17. J u n i  eine Gedächtnisfeier im K onserva torium  fü r  
Musik veranstaltet. Musikstücke dem Charakter  der F e ie r  entspre
chend w urden  aufgeführt.  M usiklehrer Friedrich  W o rre t  sprach im 
N am en  der Lehrer, Bürgerm eister D r .  H ors tm ann  im N a m en  der 
S t a d t ,  Konzertmeister S c h w a n z a ra  fü r  die Schüler .

D e r  K a r l s ru h e r  F u ß b a l lv e re in  beging sein 30 jährig  es B e 
stehen m it  einer Ju b i läu m ssp o r tw o ch e  vom 1 8 .— 25. J u n i ,  die 
F u ß b a l l -  und  Leichtathletik-Wettkämpfe brachte. A m  23. J u n i  
fand ein Festkommers in  der „ E in t ra c h t"  statt, bei dem R echn un gs
r a t  K. H uber  die Festrede hielt. Anschließend w urden  E h ru n g e n  
lan g jäh r ige r  M itg lieder  vollzogen.

Anläßlich  seines 60 jäh r igen  Bestehens veranstaltete der T u r n 
verein M ü h lb u rg  am  25. J u n i  ein Festbankett in  den „ D re i  L in 
den". D e r  erste V ors tand M ü l le r  gab einen Rückblick auf die G e 
schichte des V e re in s ,  turnerische V o rfü h ru n g e n  folgten. M i t  dem 

'"  S t i f tun gs fes t  w a r  d a s  1. G a u - J u g e n d w e t tu r n e n  des K a r l s ru h e r  
T u r n g a u e s  am  26. J u n i  verbunden, dessen V orbere i tungen  dem 
T u rn v e re in  M ü h lb u rg  über tragen  w orden w aren .

D e r  K a r l s ru h e r  Schw im m vere in  vollzog am  21. August die 
E in w e ih u n g  seines a n  der S te l le  der ehemaligen M ilitä rschw im m - 
schule eingerichteten V ere insbades .

Gleich dem V o r ja h r  w urde  eine „ K a r l s r u h e r  H  e r  b st - 
Wo c h e "  un d  z w a r  in der Z e i t  vom 23. S ep tem b er  b is 3. Oktober
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veranstaltet. D a s  Badische L and esthea ter  bot ein Musikfest. D en  
Auftakt hierzu bildete am  24. Sep tem ber  ein „Badischer Tondich
te rabend" ,  dem a m  27. ein „Zeitgenössischer Kom ponistenabend" 
folgte un te r  M itw irku ng  von H a n s  Pfitzner, F r a n z  Schreker und 
Erich W olfgang  Korngold . I m  L andesthea ter  gelangten K o rn 
golds O per  „D ie  tote S t a d t "  und  M o z a r t s  „Verstellte E in fa l t "  
( L a  f i n t a  s e m p l i c e  )m it  einem von Musikforscher A n to n  R u do lph  
umgestalteten T ex t  zur A uffü h run g .  D en  Beschluß machte am
3. Oktober Beethovens „ M i s s a  s o l e m n i s " .  D a s  Schauspiel  kam 
w ährend  der Festwoche m it  dem „ B ü rg e r  a l s  E d e lm a n n "  nach 
M oliö re  von Hugo von H o fm a n n s th a l  und der Musik von Richard 
S t r a u ß ,  sowie B u r t e s  „ K at te"  zu W orte . I n  der Badischen Kunst
halle fand eine S o n d e rau ss te l lu n g  „Deutsche Plastik  des M i t te l 
a l te r s "  in P h o to g ra p h ie n  und  M odellen ,  im Kunstverein  eine 
„ J u r y f r e i e  Kunstausste llung K a r l s ru h e r  K üns tle r" ,  in  der G a ler ie  
M o o s  eine „Graphik-Ausstellung K a r l s ru h e r  K üns tle r" ,  in  der 
A u ss te l lungsha lle  eine Badische Möbelschau des Kunstgewerbe
vereins  statt. I n  der Landesgew erbehalle  w u rd en  S o n d e r a u s 
stellungen: „Zeugdrucke" u n d  „R a tio ne l le  B e tr ieb s fü h ru n g  im
H andw erk" , im S t a d tg a r t e n  eine „ B lu m e n -  und  Obstschau" ve ran 
staltet. A n  dem Schaufenster-W ettbewerb vom 23. Sep tem b er  bis
2. Oktober beteiligten sich 126 F i r m e n  in  13 G ru p p en .  E in  
Schlachtviehmarkt im  städtischen Viehhof u n d  ein P fe rde-  und 
Zuchtviehmarkt in  G o t tesaue  w urden  am  25. u n d  26. Sep tem ber  
abgehalten. D e r  E rö ffnun gsak t  am  22. Sep tem b er  fiel ebenso wie 
alle  V erans ta l tun gen  gesellschaftlichen und  belustigenden C harak ters  
un te r  dem Eindruck des O p p a u e r  Explosionsunglücks fort. D a 
gegen klang die Herbstwoche in  einer Sch lußfeier  am 12. Oktober 
a u s ,  zu der sich die Spitzen von S t a a t  und  S t a d t  eingefunden 
hatten. D e r  Festspruch von Oberspielleiter Fe l ix  B aum bach  w a r  
von einem K ra n z  von Musik, Gesang und turnerischen« S p ie l  u m 
flochten.

A m  25. S ep tem b er  w urde  auf dem R in the im er  F r iedh o f  ein 
Gedenkstein fü r  die im Weltkrieg Gefallenen in  G e g en w ar t  von 
V er t re te rn  der S t a d tv e rw a l tu n g  enthüllt. D ie  Weiherede hielt der 
Ortsgeistliche V ikar Mack.
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D a s  Diakonissenhaus hielt am  5. Oktober sein 70. Ja h res fe s t  
m it  einem Festgottesdienst in der Stadtkirche ab. Koirsistorialrat 
D .  B o rnhäu se r  hielt die Festpredigt.

A u s  A n la ß  des 700 jäh r igen  J u b i l ä u m s  des D r i t te n  O r d e n s  
des heiligen F ra n z is k u s  fand a m  10. Oktober in der Festhalle  eine 
Fe ie r  der katholischen Gesamtgemeinde K a r l s ru h e  statt. Rach A b 
schnitten a u s  dem O ra to r iu m  „ F r a n z i s k u s "  von E d g a r  T in e l  zeich
nete P a t e r  D io ny s iu s-K ö ln  das  L ebensbild  des Heiligen von 
Assis/i, d a rau f  sprach Erzbischof D r .  Fritz über S t .  F ra n z is k u s  und 
seine B edeu tun g  fü r  die heutige Zeit.

Z u m  G edächtn is  fü r  die im Weltkrieg G efallenen  und G e 
storbenen w urde  auf dem Ehrenfriedhof S o n n t a g ,  den 30. Oktober, 
vo rm it tags  eine F e ie r  der vereinigten militärischen Vereine  abge- 
halten, zu der V ertre te r  der staatlichen und  städtischen Behörden  
erschienen w aren . Professor D r .  E h re t  hielt die Gedächtnisrede, 
w orauf  K ranznieder legungen  folgten. A m  Rachinittag ging eine 
Gedächtnisfeier des R eichsbundes fü r  Kriegsbeschädigte, K r ie g s
teilnehmer- und H in terb liebene  vor sich, a n  der gleichfalls R egie
run g  und S ta d tv e rw a l tu n g  vertreten w aren . Gauvorsitzender 
Eberle  hielt die Gedächtnisrede. Auch die S än g e rv e re in ig u n g  
K a r ls ru h e  veranstaltete un ter  M i tw irkun g  von So lis ten  eine G e 
dächtnisfeier am  31. Oktober in  der Festhalle ;  P f a r r e r  H inden lang  
hielt eine Ansprache. A m  1. November w urde  im Beisein von 
V ertre te rn  der Behörden  im Vestibül des B ez irk sam ts  eine G e 
denktafel fü r  die K riegsgefallenen der K a r l s ru h e r  P o l iz e im a n n 
schaft feierlich enthüllt.

A m  6. Novem ber beging die V erw altungss te lle  K a r ls ru h e  des 
Deutschen M eta l la rbe ite rve rbandes  die Fe ie r  des 30 jährigen  B e 
stehens in  der Festhalle . I m  M itte lpunkt  des A bends  stand die 
Festrede des Gewerkschaftsbeamten Gustav  Schu lenburg .

V o n  der Sozialdemokratischen P a r t e i  wurde  am 9. November 
eine Revolu t ionsfe ie r  im K on zer thaus  veranstaltet. A rb e i tsm in i 
ster D r .  E n g le r  hielt die Festrede. D e r  S ä n g e r b u n d  „ V o r w ä r t s "  
t rug  Chöre vor.

D ie  Technische Hochschule veranstaltete am  11. November a n 
läßlich der 600 jäh rigen  Wiederkehr des T o d e s  von D a n te  Alighieri
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eilte F e ie r  im K onzer thaus .  Die Festrede hatte  Universitätsprofes
sor D r .  H a n s  Heitz-Freiburg  übernom m en, d a ra n  schlossen sich 
R ez ita t ionen  a u s  D a n te s  Werken und  die W iedergabe von Werken 
I .  S .  Bachs.

Z u r  F e ie r  seines 80 jäh r igen  Bestehens gab der K a r l s ru h e r  
Liederkranz am  12. Novem ber ein Festkonzert in  der Festhalle. D e s  
G r ü n d e r s ,  Musikdirektor K a r l  S p o h n ,  w urde  hierbei in  W o r t  und 
Werk gedacht. B e i  dem anschließenden Bankett  hielt der P rä s id e n t  
des Liederkranzes, Professor S chw aiger ,  die H aup trede  un d  vollzog 
die E h ru n g e n  verdienter M itg lieder  sowie sonstiger Persön lich
keiten.

D ie  Weihefeier fü r  die E rö ffnu ng  des N eu baues  der B a u 
ingen ieurab te i lung  vereinigte am  V o rm it ta g  des 26. November 
eine große Z a h l  hiesiger u nd  a u sw ä r t ig e r  T ei lnehm er. Professor 
W . Sackur gab a l s  E rb a u e r  einen Rückblick auf die Baugeschichte. 
M in is ter  D r .  H um m el üb ernahm  n a m e n s  des U n te r r ich tsm in i
steriums den B a u  und  dankte den S t i f t e r n  fü r  ihre Beihilfe. Rek
tor Geh. R a t  D r .  B e n o it  gab eine längere  Reihe von E rn e n n u n g e n  
zu Ehrendoktoren und  E h ren b ü rg e rn ,  einer neugeschaffenen W ürde ,  
bekannt. Nach den Glückwunschansprachen der erschienenen V e r 
treter von B ehörden, Hochschulen, V e rb än d e n  folgte ein R u n d g a n g  
durch den N eubau . Derselbe liegt nördlich un d  axial zum  früheren 
Z e u g h a u s ,  um  einen Lichthof im S t i l e  Ä l t -K a r l s ru h e r  B a u a r t  
g ruppieren  sich H ör-  und Zeichensäle, sowie L abora to r ien .  Unter  
letzteren ist besonders das  von  Geh. R a t  D r .  i n g .  Rehbock ange
legte F lu ß b a u la b o ra to r iu m  e rw ähnensw ert .

Anläßlich des 90 jäh r igen  Bestehens des K a r l s r u h e r  Gew erbe
vereins fand am  3. Dezember in  der Festhalle  ein Bankett  statt, 
zu dem V ertre te r  von B ehörden und  V ere in igungen  erschienen 
w aren . Bürgerm eis ter  D r .  W ilden-Düsseldorf hatte  die Festrede 
über „D ie  kulturelle B ed eu tu ng  des H andw erks"  übernom m en. 
Schlossermeister B lu m  ve r la s  sodann die N a m e n  der dem V erein  
seit 25 F a h r e n  angehörigen  J u b i l a r e .

E in e  D a n te -F e ie r  w u rde  am  8. Dezember von den Katholiken 
der S t a d t  im K o n zer thaus  veranstaltet. A l s  Festredner gab U n i 
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versitätsprofessor D r .  H. F in k e -F re ib u rg  ein L ebensbild  dieses 
„H om ers  des K a th o liz ism u s" .  E s  folgten R ezi ta t ionen  von Felix  
Baum bach a u s  der „Göttlichen Kom ödie", die A usführung  der 
D a n te -S y m p h o n ie  von Liszt durch das  Landestheaterorchester und 
8 lebende B i ld e r ,  vom Oetigheim er Fre ilich tthea ter  gestellt.

3, Ausstellungen,

V o m  16. J a n u a r  b is  7. F e b r u a r  fand  in  der S tädtischen Fest
halle eine von der Deutschen Gesellschaft zur Bekäm pfung der G e 
schlechtskrankheiten veranstaltete Ausstellung statt, die durch einen 
feierlichen Akt in  Anw esenheit  von V e r t re te rn  staatlicher und  städti
scher Behörden , sowie der Ärzteschaft eröffnet wurde. D ie  Fach
ärzte D r .  v. Pezo ld  un d  D r .  Rosenberg hielten F ü h ru n g e n  ab.

E ine  A usstellung „W ohn- und  S ie d lu n g s w e se n " ,  veranstaltet 
vom B u n d  Deutscher Architekten O r t s g r u p p e  K a r ls ru h e ,  wurde 
am  26. M ä r z  in  G e g en w ar t  von V er t re te rn  der M inisterien , des 
S t a d t r a t s  und  verschiedener Körperschaften in  der A uss te l lungs
halle eröffnet. D ie  Ausstellung w urde  am  24. A p r i l  geschlossen, 
w ährend  ihrer  D a u e r  fanden neben F ü h r u n g e n  öffentliche V o rträge  
m it  Lichtbildern über dieses Gebiet statt.

V om  1. b is  16. M a i  veranstaltete der O r tsa u ssch u ß  K a r ls ru h e  
des allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in  V e rb indu ng  m it 
der „A fa"  eine Kunstausste llung „ G u t  und  Böse" — G raphik  und  
Keramik — in  der A usstellungshalle .

A m  18. J u n i  w urde  im Kinderkrankenhaus a m  D urlacher T o r  
vom Direktor der A nsta lt  Professor D r .  Lust ein Hygiene-M useum  
„ M u t te r  und  K in d "  im Beisein von V e r t re te rn  der Behörden  er
öffnet. D a s  1917 zusammengestellte M useu m  w a r  der f rüheren  
G roßherzogin  Luise geschenkt und  von dieser wiederum  dem badi
schen L andesvere in  fü r  S ä u g l in g s -  u nd  Kleinkinderfürsorge über
wiesen worden.

Nach siebenjähriger P a u se  wurde  a m  24. S ep tem ber  die stän
dige Ausstellung des Badischen L andesgew erbeam tes  Karlfriedrich-

10
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S t r a ß e  17 feierlich eröffnet; der Direktor des A m ts  Geh. R a t  C ro n  
gab einen Rückblick über die Geschichte desselben.

Anläßlich des 60 jäh r igen  Bestehens des Badischen V ere in s  
fü r  Geflügelzucht w urde  eine G a u -  und J u b i l ä u m s a u s s te l lu n g  vom
3. b is  5. Dezember in  der A usstellungshalle  abgehalten, die reich 
beschickt war.

D ie  in  V e rb in d u n g  m it der Herbstwoche veranstalteten A u s 
stellungen sind schon e rw äh n t  worden. H ier  seien noch die A u s 
stellungen des V e re in s  fü r  O r ig in a l r a d ie ru n g  und  des K ünstle r
bundes  anläßlich ih res  25 jäh r igen  Bestehens, die Ausstellungen 
von Professor J u l i u s  B e rg m a n n  und  Professor K aspar  R i t te r  zu 
deren 60. G e b u r ts ta g  im  Kunstverein sowie die Gesam tnachlaß- 
Ausstellung von W ilhe lm  Volz (K arls ruhe-M ünchen)  im Kunst
h a u s  S e b a ld  genannt .

4, Sehenswürdigkeiten.

D e r  Z irk u s  B a r u m  veranstaltete Vors te llungen  im A p r i l  auf 
dem Meßplatz, der Z irk u s  B lum enfe ld  im J u n i  auf  dem Schm ie- 
derplatz. E b en d a  fand im J u n i  D . S t e y ' s  R iesen -S o m m er-  
V ariü tv-W eltschau  statt.

VII.

Verkehrswesen.
? f

Übersicht über den P o  s t -  u n d  T e l e g r a p h e n v e r k e h r  
von K a r ls ru h e  im J a h r e  1921.

Gewöhnliche Briefsendungen (Briefe, Postkarten,
Drucksache», Mischsendungen u. Warenproben) . ab 22 297 850 Stück

an nicht ermittelt

Einschreibbriefsendungen...................................................ab 436 050 „
an 522 895 „

Gewöhnliche und eingeschriebene Pakete . . . .  ab 929269 „
an 994 412 „

Pakete, Briefe*und Kästchen mit Wertangabe . . .  ab 67326 „
an 79 812 „

Nachnahmesendungen........................................................ an 168 880 „

P o s ta u ftr ä g e  ab 1853 „
an 2 747

Postanweisungen und Zahlkarten ab 640 361 ,.

Postanweisungen und Zahlungsanweisungen . . .a n  352 869 ,,

Betrag der Postanweisungen und Zahlkarten . . .a b  1 483493071 Mark

Betrag der Postanweisungen und Zahlungsanwei
sungen  an 143117 323 „

Telegramme  ab 349 872 Stück
an 432 037 „

Zahl der Gespräche im O rtsverkehr.......................... 8 534 730

Zahl der Gespräche im Vororts- und Nachbarorts-
Verkehr   237 778 „

Zahl der Gespräche im Fernverkehr..........................  2 745 848 „

Zahl der mit Fernsprecher übermittelten Telegramme
und sonstigen Nachrichten  49 662

10*
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Über die S t ä d t i s c h e  S t  r  a  ß e n  b a  h n  ist im  B erich ts
jah r  1921/22 zu berichten: D ie  Hoffnung  auf eine allmähliche
S ta b i l i s ie ru n g  des G e ldw ertes ,  die noch im ersten D r i t te l  des B e 
r ich ts jahres  nicht unmöglich erschien, schwand in  den letzten acht 
M o n a te n  im m er mehr. D ie  M ater ia lp re ife  stiegen immer weiter 
und  schneller.

D ie  G ehälte r  und  Löhne m ußten , der fortschreitenden G eld 
en tw ertung  folgend, entsprechend erhöht w erden;  ebenso die F a h r 
preise der S t r a ß e n b a h n .  D er  M indestfahrpre is  betrug a n fan g s  
des B e tr ieb s jah re s  70 P f g . ,  am  E nde  2 Mk.

Trotz schärfster sofortiger Anpassung der Fahr t le is tun gen  an 
den ständig sinkenden Verkehr und  entsprechender V erm inde run g  
des Persona lkörpers  um 56 B eam te  und A rbeite r  gelang es nicht, 
ein E in n a h m ee rg eb n is  -zu erzielen, welches die A u sg ab e n  deckte, 
sodaß ein Zuschuß a u s  der Stadtkasse in  Höhe oon 1 061 093 ,00  
Mk. notwendig  wurde.

G le isn eu b a u te n  w u rd en  a u sge füh r t  au f  der Strecke: Reichs
straße— M aria -A lexand ras t raße ,  sowie vom M ühlburH er B ahnhof  
b is zur Albdrücke am  Rheinhafen . U m g ebau t  w urde  die G le is 
an lage  auf der Eisenbahnbrücke B a h n h o f  D urlach .

D ie  I n b e t r i e b n a h m e  der G le isv e r län g e ru n g :  Reichsstraße— 
M aria -A le x an d ra s t raß e .e r fo lg te  am  1. J u n i  1921.

A m  31. M ä r z  1922 w aren  beschäftigt: B eam te  548, Arbeiter 
192, insgesam t 740 Personen .

D ie  B e tr ieb s län ge  betrug am  31. M ä r z  1921 26 ,29  k m ,  die 
G le is lä n g e  be trug 54 ,60 k m ,  die E in w o h n e rz ah l  um faßte  auf den 
gleichen Z eitpunkt 138 092  Personen . I m  B erich ts jah r  w urden  
befördert: 35 015  005 Personen . Abgefahren  w u rd e n  insgesamt 
7 1 3 4  348 W agenkilometer und  zw ar  Triebwagenkilom eter 
4  162 373 und  Anhängewagenkilom eter 2  971 875. D ie  E i n 
nahm en  a u s  der Personenbeförderung  betrugen 26  032  504 Mk. 
und a u s  Postgu tbeförderung  96 594 Mk.

Die G esam te innahm e einschl. der N ebenbahne innahm en  be
t ru g  26 849 417  Mk. D ie  E in n a h m e  auf die beförderte P e rso n  be
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ziffert sich auf 77 P fe n n ig .  D ie  G esam tausg abe  einschl. V e rz in 
sung, T i lg u n g  und  Rücklagen belief sich auf 27 923 546 Mk. 
D ie  A u sg a b e n  auf die beförderte P e rso n  betrugen 79 P fg .  F ü r  
V erzinsung  und T i lg u n g  der fü r  die S t r a ß e n b a h n  aufgewendeten 
A nlehensm it te l ,  sowie zur verstärkten T i lg u n g  w u rden  1 735 2€8 
Mk. a n  die S tadthauptkasse abgeliefert. A l s  Betriebszuschuß hat 
die Stadtkasse den B e tra g  von 1 061 093  Mk. geleistet.

D a s  Geschäftsjahr 1921 der K a r l s r u h e r  L o k a l b a h 
n e n  erstreckte sich vom 1. A p r i l  1921 b is  31. M ä r z  1922. A uf  
dem nördlichen T e i l  der K a r l s ru h e r  Lokalbahn w urde  m it G eneh
m igung  des Badischen M in is te r ium s der F in a n z e n  vom 29. Dezem 
ber 1921 wegen vollständiger U n re n ta b i l i tä t  und  der unverm eid
lichen Konkurrenz der gleichlaufenden R e ichsbahnlin ie  am
1. J a n u a r  1922 der Betr ieb  von H agsfe ld  b is  Spöck eingestellt. 
M i t  E rm äch tigung  des Badischen 'S ta a ts m in i s t e r iu m s  erteilte der 
M in is ter  der F in a n z e n  vom 10. J a n u a r  1922 die G enehm igung  
zum Abbruch der Strecke Spöck b is  Blankenloch. I m  F e b r u a r  
1922 w urde  m it  dem Abbruch der Gleise in  Gem arkung  Spöck be
gonnen. D ie  B e tr iebs- ,  Strecken- und E ig e n tu m s lä n g e  be trug am
31. M ä rz  1922  —  23 ,80  k m  (V o r jah r  =  33 ,03  k m ) .

A m  31. M ä r z  1922 w a ren  an  B e tr ieb sm it te ln  vorhanden: 
11 zweiachsige Dampflokomotiven, 7 elektrische T r ie b w a g en ,  41 
vierachsige P e rson enw ag en ,  11 zweiachsige P e rson enw ag en ,  2 G e
päckwagen, 10 bedeckte G ü te rw ag e n ,  12 offene G ü te rw ag e n ,  3 
T afe lw ag en  und  1 Achsenbruchwagen.

E n d e  M ä r z  1922 w a ren  28 B eam te  und  41 A rbeiter  be
schäftigt.

D ie  G esam te innahm en  betrugen 2 917  531 Mk. die G esam t
ausgaben  betrugen 4 683 07 3  Mk. Z u r  V erzinsung  und T i lg u n g  
der aufgewendeten K ap ita lien  w urden  455  051 Mk. an  die S t a d t 
hauptkasse abgeführt.

D ie  E in n a h m e n  a u s  dem Personenverkehr betrugen 2 355  948 
Mk. P e rsonen  w u rd en  2 302 598 befördert. Geleistet wurden  
260  436 Lokomotivkilometer un d  2 865  026  Wagenachskilometer.
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D e r  B etr ieb  ha t  sich im B erich ts jah r  g la t t  abgewickelt,, die 
Beförderungspre ise  m u ß ten  wegen fortschreitender G e ld en tw er tun g  
dreim al erhöht werden un d  zw ar  a m  1. J u n i ,  1. November 1921 
und 1. F e b r u a r  1923.

I m  K a r l s ru h e r  R h e i n h a f e n  be trug der Umschlagsver
kehr 1921 316 6 7 7 1 (1920 :  920  065 t ) ,  er h a t  also seit 1920  
" m  ru n d  66 % abgenommen. V o n  der S t a t i o n  K arlsruh e-H afen  
sind abgefertigt worden im  V ersand  420  317  t  (919 585 t ) ,  im 
E m p fa n g  440  271 t  (433 7 38  t ) ,  zusammen 860  588 t  ( 1 3 5 3  323  t) .  
Hinsichtlich der Z u n a h m e  des E isenbahnverkehrs im Hafengebiet 
gegenüber dem Wasserweg gilt da s  fü r  1920  M itgete il te . Nach 
den Ja h re sb e r ic h te n  der Zentralkommissiou fü r  die Rheinschiffahrt 
stand K a r ls ru h e  m it  seinem Hafenverkehr 1921 u n te r  14 wichtigen 
B in n en h ä fen  a n  8. (1920  9.) S te l le .  A n  9 F i rm e n  w urden  
44  188 q m  vermietet, a n  3 F i r m e n  15 571 q m  fü r  384  956 Mk. 
verkauft. D ie  A ufw en du ngen  der S tad tg em eind e  fü r  den R h e in 
hafen betrugen im R e ch n ung s jah r  1921 ru n d  12 240  900 Mk. 
(1920 :  1 1 8 6 4  000  Mk.). D ie  B e tr ieb se in n ah m en  beliefert sich 
auf 2 318  100 Mk. (2 168 600 Mk.), die B e tr ieb sau sg ab e n  auf 
3  500  982 Mk. (2 534 500  Mk.). D ie  E in n a h m e n  find hiernach 
gegenüber dem V o r ja h r  u m  ru n d  7 %,  die A u sg ab e n  um  ru n d  
38 % gestiegen. Z u m  T i lg u n g s a u f w a n d  w a r  ein städtischer Z u 
schuß von ru n d  1 099 967  Mk. (518 487 Mk.) erforderlich.

D a s  städtische M oto rboo t  konnte vom M a i  b is  J u l i  wieder 
zu H afen ru nd fah r ten  verwendet werden. I n  der Nacht vom 30. 
auf  31. J u l i  in  B r a n d  geraten, w a r  es b is  1922 wieder hergestellt.

VIII.

Übersicht über die lvitterungsverhältmsse.

A. Ziffernmäßige Darstellung der wichtigsten 
klimatischen Elemente,

1921

Luftdruck 
in mm 

für Höhe 
120,4 m

Lufttemperatur in C°

tfte

S
E

03a
o
»

"8
i

M ittlere Höchste Tie

M ittel
Ab

weichung
C»

Ab
weichung

C« D atum C« D atum

Januar . . . 754,3 - o , i 5,9 +  5 ,2 I 12,9 1. — 6,0 17. 3
Februar. . . 757,2 + .4 ,7 2,6 +  0,3 10,5 26. - 4 , 5 12. — 14 —
M ärz......... 755,4 +  5,3 6,7 +  1,1 20,8 25. - 4 , 1 9. — 12 —
A p ril......... 751,3 +  1,6 9,8 +  0,2 22,5 10. — 0,7 17. — 3 —
M a i ........... 750,3 — 0,3 15,7 +  1,8 26,2 24. 0,5 6. 8 — —
J u n i ......... 752,9 +  1,4 17,2 — 0,3 29,3 4. 5,9 19. 10 — —
J u l i ........... 752,8 +  0,9 21,9 +  2,9 38,2 28. 7,0 3. 23 — —
A u g u s t . . . . 750,3 - 1 , 8 19,1 +  0,9 35,9 2. 8,4 31. 15 — —
S e p tem b er . 754,7 +  1,5 15,7 +  1,2 29,4 15. 3,1 30 6 — —
Oktober . . . 756,4 +  4,8 12,8 +  3,4 26,8 9.10. — 0,8 25. o 2 —
November . 754,6 +  2,2 1.2 - 3 , 7 13,7 5. 1 - 9 ,7 30. — 21 8
Dezember.. 755,1 +  2,9 1-9 - 0 , 1 14,4 28. | - 9 , 4 1.5.6. — 16 7

J a h r ......... 753,8 +  2,0 10,9 +  1,1 38,2 28. VII - 9 , 7 30 XI 67 71 15
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Absolute
Feuchtig

R elative
Feuchtig

B ev ö l
kerung

Niederschlag in  m m
(1 m m  = ' \  L iter pro  qm )

A nzahl 
der T age m it

1 9 2 1
keit keit

Sum
ma

Abwei

chung

G rößter
in

24 S tunden

= £ 
S S  
=7- u

m m Abwei

chung
0.0

Ab
wei

chung
0/0

Ab
w ei

chung
m m Da

tum

e |
ä

-§
te

£
§

J a n u a r . . . 6,2 +  2,0 87 +  3 82 +  7 59,3 +  8,2 9,6 15. 21 20 3
F e b r u a r . . . 4,8 +  0,3 86 +  3 61 — 8 13,6 —30,5 4,5 2. 10 8 2 —
M ärz. 5,6 +  0,4 75 — 36 —27 25,3 —33,1 8,7 8. 9 9 1 —
A p r i l . . . . . . . . 6,5 +  0,3 72 +  2 55 — 7 11,3 —39,2 2,8 7.22. 10 10 1 2
M a i .... . . . . 10,2 +  1,8 75 +  5 53 — 7 61,5 +  1,3 19,5 5. 13 13 2 6
J u n i ........ 10,5 - 0 , 1 71 — 60 — 1 34,9 -4 3 ,3 9,7 22. 9 9 — 4
J u l i . . . . . . . . . . 12,0 +  0,1 62 + 11 38 —21 9,4 -7 1 ,1 5,5 2. 4 4 — 5
A u g u s t----- 11,4 - 0 , 2 70 +  & 49 — 4 127,6 + 51 ,4 40,3 13 15 15 — 7
S e p jem b er . 10,0 — 75 +  6 47 — 8 50,3 —16,2 21,2 18. 9 9 .— 2
Oktober . . . 9,4 +  1,8 83 +  1 46 —23 14,2 —49,7 7,8 23. 8 8 — 1
Novem ber . 4,3 +  1,4 81 +  3 76 — 1 36,2 — 18,0 15,2 3. 6 5 1 1
D e z e m b e r .. 4,7 — 83 +  3 74 — 5 38,3 —20,3 7,2 11. 17 17 2 —

J a h r ... . . . . . 8,0 +  0,4 77 +  1 56 —  9 481,9 — 2(10,5 40,3 1.3.
VIII

131 127 12 28

S o n n e n

Jan.
Stunden 38,3
% der möglichen 14
Tage ohne Sonnenschein 15

Aug.

Stunden 237,4
% der möglichen 54
Tage ohne Sonnenschein 1

Letzter Frost: 21 April.
Erster Frost: 25. Oktober.

i clj e i u b q u c r.

Febr. März April Mai Juni Ju li

96,4 180,2 215,4 283,6 248,2 341,0
34 49 53 60 52 70
12 4 — — 3 —

Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr

225,1 198,7 50,1 53,8 2168,2
60 60 18 21 49

2 — 13 13 63

Längste Regenzeit: 22. bis 28. Januar 
und 20. bis 26. August je 7 Tage.

Letzter Schnee: 5. Mai.
Erster Schnee: 8. November.

Längste Trockenzeit: 9. November 
bis 6. Dezember =  (28 Tage).

— 153 —

B. Schilderung des Ivitterungsverlaufs,

D a s  J a h r  1921 verlief in  jeder Hinficht außergewöhnlich 
a n o rm a l  und  e r in n e r t  w  das  J a h r  1911, in  dem ähnliche W it-  
terungsoerhältn isse  geherrscht hatten. Hervorzuheben ist feine große 
Trockenheit, es  fiel in  K a r l s ru h e  w ährend  des ganzen J a h r e s  noch 
nicht zwei D r i t te l  der no rm al  zu e rw artenden  Niederschlagsmenge. 
D e s  weiteren lag d a s  J a h re s m i t t e l  der L u f t tem pera tu r  1,1" zu 
hoch. D ie  einzelnen M o n a te  zeigten folgenden W itterungscharak ter:

D e r  J a n u a r  w a r  um  5 G r a d  zu w a rm , hatte  aber norm ale  
Niederschlagsverhältnisse. F e b ru a r ,  M ä r z  und  A pri l  blieben bo= 
gegen durchweg erheblich zu trocken u n d  zw ar  blieben vollständig 
niederschlagsfrei die T ag e  vom 18. F e b r u a r  b is  2. M ä rz ,  vom
9. bis  18. und  vom 22. b is  27. M ä r z  sowie vom 9. b is  14. A p r i l : 
in  der übr igen  Z e i t  fielen meist n u r  geringfügige M engen . V on  
den drei M o n a te n  w a r  der M ä r z  ru n d  ein G r a d  zu w a rm ,  die bei
den anderen  ha tten  no rm ale  T em p era tu ren .  D e r  M a i  brachte 
ziemlich n o rm ale  Niederschlagsverhältnisse, aber ein um  2 G ra d  
zu hohes T em pera tu rm it te l .  J u n i  u n d  J u l i  lieferten wieder sehr 
geringe Niederschlagsmengen, hauptsächlich der J u l i  w a r  m it  etwa 
10 % der n o rm alen  Regensum m e außerordentlich trocken. S o  
konnte n u r  am  1., 2., 3. un d  21. dieses M o n a t s  in K a r ls ru h e  
Niederschlag gemessen werden. D a s  T em p era tu rm i t te l  des J u l i  
lag  ferner nahezu 3 G ra d  zu hoch, die M a x im a l te m p e ra tu r  wurde 
am  28. m it  38,2 0 im S ch a t ten  erhalten. D e r  August w a r  im 
Gegensatz zu den V o rm o n a te n  zu n a ß ,  sonst aber ebenfalls  über
n o rm a l  w arm . V o m  S e p tem b er  a n  b is  zum Jahresw echsel  blieben 
dagegen die Niederschlagsmengen wieder anh alten d  u n te r  den 
N o rm a lw er ten .  D e r  Oktober brachte einen beträchtlichen W ä rm e 
rückfall u n d  hatte  ein um  fast 4 G r a d  zu hohes T em pera tu rm it te l .  
I n  schroffem Gegensatz lag  die T e m p e ra tu r  des November u m  den 
gleichen B e tra g  u n te rn o rm a l ,  die tiefste T e m p e ra tu r  w a r  —  9,7". 
D e r  Dezember lieferte dagegen wieder no rm ale  T em p era tu ren .
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bevölkeru iM vorgänge, 
Totenschau,

],  Vevölkerungsoorgänge.

C V m  J a h r e  1921 be trug die Z a h l  der Lebendgeborenen 3213  
X J  (1920: 3371) .  D ie  höchste Z a h l  der Lebendgeborenen w ies  
der J a n u a r  auf  m it  313  (1920 :  M ä r z  m i t  329) ,  die niedrigste 
Z a h l  der J u l i  m it  243 (1920: Oktober m i t  250).  Totgeborene 
w u rden  83 gemeldet (19 20 :  116). A u f  je 1000  E in w o h n er  und 
a u fs  J a h r  berechnet kamen 23,24 Lebendgeborene (1920 :  24 ,37).

D ie  Z a h l  der T odesfä l le  betrug im  B erich ts jah r  1907 (1920: 
1984). D ie  meisten T odesfä l le  erfolgten im M ä r z  u n d  Dezember, 
nämlich je 181 (1920 :  im M ä r z  231) ,  die wenigsten im  S e p te m 
ber, nämlich 131 (1920 :  im  Oktober 124). A u f  je 1000 E in w o h n e r  
und  a u fs  J a h r  berechnet kamen 13,90 Todesfä lle  (1920 :  14,34). 
D e r  Überschuß der Geborenen  über die Gestorbenen betrug auf 
1000 E in w o h n e r  und  a u fs  J a h r  berechnet 9 ,52  (1920 :  10,03).

A u f  die einzelnen S ta d t te i le  verteilen sich die Lebendgebore
nen und  Gestorbenen wie folgt:

Stadtteil
Lebendgeborene Gestorbene

1921 1920 1921 1920

Innere O s t s t a d t ................................ 361 401 233 262
Innere W eststadt................................ 370 335 306 313
Alter Hardtwaldstadtteil . . . . 55 61 62 55
Außere O s t s t a d t ................................ 330 357 251 196
S ü d sta d t................................ 441 513 255 279
Stadtgartcnvicrtel................................ 21 26 13 15
Südw eststadt.......................................... 490 515 337 394
Reuer Hardtwaldstadtteil..................... 364 305 53 42
M ühlburg................................................ 348 438 220 226
Beiertheim................................................ 67 61 35 38
R in th e im ................................................ 51 52 13 34
R ü p p u r r ................................................ 91 90 59 42
G r ü n w in k c l.......................................... 55 40 25 16
Daxlandcn ........................................... 169 177 45 72

E h e s c h l i e ß u n g e n  fanden im B er ich ts jah r  1840 (1920: 
2155) statt =  13,41 (15,58) auf 1000 E in w o h n e r  und  a u fs  J a h r  
berechnet. E h e s c h e i d u n g e n  (einschließlich der fü r  nichtig 
erklärten E hen) kamen 140 (127) vor —  1,02 (0,92) au f  1000 
E inw o hn er .  Ehelösungen durch den T o d  694  (704) —  5,06 (1,10) 
auf  1000 E in w o h n e r ,  gelöste E hen  demnach überhaup t  834  (831) 
=  6 ,08 (6,02 au f  1000  E in w o h n e r .  M e h r  Eheschließungen a l s  
Ehelösungen w aren  es 1006 (1324) —  7,33 (9,60) auf  100 0  E i n 
wohner.

2. Totenschau.
G e n era lm a jo r  z. D .  K a r l  T h e o d o r  L i m b e r g e r ,  

geboren am  18. Novem ber 1 8 4 6 ,  gestorben a m  24. J a n u a r .  1863 
in  den badischen Heeresdienst eingetreten, w urde  er 1902  zur 
D ispos it ion  gestellt, üb e rnahm  im selben J a h r  den Vorsitz im 
Badischen L an desvere in  vom R o ten  Kreuz, dem er sich b is  zu 
seinem T o de  widmete. Besonders  n ahm en  die K riegs jah re  feine 
Tätigkeit  in  Anspruch.

H ofra t  H e i n r i c h  O r d e n  st e i n ,  geboren in  Offstein bei 
W o r m s  a m  7. J a n u a r  1865, gestorben am  22. M ä rz ,  von 1871
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bis  1875 Musikstudium bei Reinecke und  J a d a s s o h n  in Leipzig, 
dan n  Konzertreisen a l s  P ia n is t ,  zu r  weiteren A u s b i ld u n g  in P a r i s .  
E r  begründete 1884  das  K a r l s ru h e r  K onserva tor ium  fü r  Musik, 
da s  er a u sb a u te  und zu hoher B lü te  brachte. Ordenstein  selbst hat 
Hunderte ausgezeichneter S c h ü le r  u nd  S c h ü le r in n en  ausgebildet. 
A u f  dem Gebiet der Musikgeschichte machte er t iefgründige S tu d ie n ,  
im J u b i l ä u m s w e rk  der S t a d t  K a r ls ru h e  von 1915 rü h r t  der A b 
schnitt über das Musikleben von ihm her. S e i t  1902 hielt er V o r 
träge  über Musikgeschichte am Konserva torium . D aneb en  verfügte 
er über eine universelle B i ld u n g ,  die er in  seinen Musestunden 
weiterpflegte.

O b e rrec h n u n g sra t  A l b e r t  R o t h e  n a c k e r ,  geboren am  
6. August 1859, gestorben am 2. A pri l .  V o n  1899 a ls  Revisor, 
später a l s  O berrechnu ngsra t  bei der I n t e n d a n z  der G r o ß 
herzoglichen Zivilliste  u n d  beim H ofzah lam t tätig . Neben seinem 
B e ru f  widmete er sich gemeinnützigen Bestrebungen, so dem B a d i 
schen F ra u e n v e re in  lang e  J a h r e  hindurch. V o r  dem Kriege schon 
F ü h r e r  der badischen Beam tenbew egung , w a r  er zuletzt im B a d i 
schen B e am ten b u n d  tätig . Politisch gehörte er der f rüheren  N a t io 
na ll ib e ra len  P a r t e i  an  un d  t r a t  bei der N eu o rd n u n g  der politischen 
Verhältnisse zur Deutschen Demokratischen P a r t e i  über. L ange  
J a h r e  w a r  er Korrespondent der „ S t r a ß b u r g e r  P o s t"  und nach 
deren E ingehen  1918  solcher der „Kölnischen Z e i tu n g " .

Bankvorstand F r a n z  P e c h e r ,  geboren am  30. J u n i  1845 
in  Stockach, gestorben am  10. A v r i l ,  betrieb hier ein J u w e l i e r -  und  
Goldwarengeschäft, später eine Lotteriebank. I m  Kriege 1870/71 
a l s  Delegierter der F re iw i l l ig en  Krankenpflege tä t ig ,  w urde  er 
1871 M itb eg rü n d e r  des K a r l s ru h e r  M ä n n e rh i l f sv e re in s  vom R o ten  
Kreuz und  M itg lied  der S an i tä t sk o lo n n e ,  1885  zweiter Vorsitzender 
des V ere in s ,  1920  E hrenm itg l ied  des L andesvere ins .

Geh. O b e rb a u ra t  K a r l P h i l i p p K i r c h e r ,  geboren 1846 
in  Wiesloch, gestorben am  18. M a i .  Nach dem S t u d i u m  des B a u 
fachs a m  dam aligen  Polytechnikum hier 1872 a l s  B auprak tikan t in 
den badischen S ta a t s d ie n s t  getreten, wurde  er 1878 zum  Professor 
a n  der Baugewerkeschule in  K a r ls ru h e  e rn an n t .  V o n  1883— 1920 
wirkte er a l s  Direktor a n  dieser Schule,  die er zu hoher
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B lü te  brachte. D a s  Jus tizgebäudc  und der N e u bau  der B a u -  
gcwerkeschule zählen zu seinen H aup tarbe iten . Kircher w a r  auch 
Konservator der geschichtlichen B audenkm äle r  des Badischen L a n 
des und  M itg lied  der badischen M onum enta l-K om m iss ion  fü r  das  
Hochbauwesen.

R e ch n u n g s ra t  F e r d i n a n d  R h e i n  b o l d ,  geboren in  
Heidelberg a m  1. J u n i  1843, gestorben a m  17. J u n i ,  Direktor der 
Privatspargesellschaft K a r l s ru h e ,  an  der er über 32  J a h r e  tät ig  war.

Brauere id irek tor  S t e f a n  M  o n  i n  g e r  , geboren am
5. August 1858, gestorben am  17. J u n i .  Nach dem S t u d i u m  an  
den Brauere iakadem icn  W eihenstephan und  M ünchen  sowie prak
tischer T ätigkeit  in  M ünchen und  W ien  ü bernahm  er vor 40 J a h r e n  
m it  seinen beiden B rü d e rn  die väterliche B ra u e re i ,  die 1899 in  eine 
Aktiengesellschaft um gew andelt  wurde. D ie  A n nahm e  von E h r e n 
äm tern  lehnte er ab ;  eine große A nzah l  von hiesigen V ereinen  
hatte  ihn zum  E hrenm itg l ied  e rnan n t .

Wirklicher G ehe im ra t  E m i l  G l ö c k n e r , * )  geboren am  
24. Oktober 1837, gestorben am  3. J u l i  in  Griesbach, nach dem 
S t u d i u m  der Rechts- und S taatsw issenschaften  und gu t  bestan
denem E x am en  1865 a l s  S ekre tä r  bei der S teuerd irek tion  angestellt, 
1882 m it  der Leitung  derselben be trau t,  1884  S teuerd irek tor ,  1909 
P rä s id e n t  der O berrechnungskam m er ( a l s  Nachfolger Schenkels), 
1912 in  den Ruhestand  getreten. E i n  A ugenleiden ließ ihn  das  
zweim al angebotene A m t  des F in a n zm in is te r s  ablehnen. Glöck
n e rs  epochemachendes Werk, der E n tw u r f  eines E inkommensteuer
gesetzes, bildete die G ru n d la g e  fü r  die in  B a d e n  1886 eingeführte 
Einkommensteuer. Ebenso arbeitete er den ersten E n tw u r f  des 
Vermögenssteuergesetzes von 1906 a u s .  V o n  1 8 0 5 — 1909 gehörte 
er der ersten K am m er, von 1 8 7 9 — 1910 dem B ürg e rausschuß  an. 
A u ßerha lb  seines B e r u f s  ga lt  seine Liebe dem W a n d e rn  in  der Ge- 
b i rg sn a tu r .

O konom iera t  F r i e d r i c h S ä n g e r ,  gestorben am  17. J u l i  
in  D ie rsh e im  (H a naue r lan d )  im A lte r  von 54 J a h r e n ,  1905 bis 
1918 M itg lied  der 2. K am m er a l s  V er t re te r  der N a t ion a l l ib e ra len

*) Vergl. die Abbildung in Chronik 1910 Seite 208/209.
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P a r t e i ,  1919 von der Deutschen Demokratischen P a r t e i  in  die ver
fassunggebende badische L an desversam m lung  gewählt.  E r  w ar  P r ä 
sident des V e rb an d e s  der landwirtschaftlichen Genossenschaften in  
B aden ,  des M olkereiverbandes K a r ls ru h e  un d  M itg lied  verschie
dener ve rw and te r  E inrich tungen . S e i t  Bestehen der Badischen 
L andw irtschaftskam m er stellvertretender Vorsitzender derselben, 
w urde  er zuletzt zu ihrem  E hrenpräs iden ten  e rnan n t .

^Eisenbahnoberinspektor  F  r  i tz R  u z e k , geboren am  28. J u l i  
in  S a l z b u rg ,  gestorben am  17. August in  M a n n h e im ,  B eg rü n d er  
des Ruzek'schen D o p p e lq u ar te t ts ,  von 1904 b is  zu seinem T ode  
Leiter des Kirchenchors von S t .  B o n i fa t iu s .

Architekt H e r m a n n  W ä l d e r ,  gestorben am  20. August 
im 74. L ebensjah r ,  I n h a b e r  einer Architektur- und  B a u f i r m a ,  die 
er a u s  kleinen A nfäng en  zu großer B lü te  brachte. S e i n  S o n d e r 
gebiet w a ren  F a b r ikbau ten  und  h ie run ter  besonders B rauere ien ,  
die er hier und a u s w ä r t s  a u s fü h r te ;  auch das  M oninger-Eck hier 
gehört dazu.

F r a u  A  n n a  R  i ch t  e r  , geb. Schm id t ,  Fabrikdirektors-Ehe- 
f rau ,  geboren am  14. J u n i  1868 in  H a m b u rg ,  gestorben am  
19. S ep tem ber ,  seit 1919 zunächst S tad tv e ro rd n e te ,  sodann  S t a d t 
rä t in .  D ie  Verstorbene widmete sich m it  g roßer P f l ich t treue  dem 
Dienst der Gemeinschaft, vornehmlich der F ü rso rg e  fü r  die A rm e n  
und  Notleidenden.

Geh. O berbaurat A d o l f W e i n b r e n n e r ,  G roßneffe von  
Friedrich W einbrenner, geboren in  R astatt am 15. Sep tem ber 1836, 
gestorben am  19. Oktober; nach dem S tu d iu m  des B aufach s seit 
1860 im  S ta a tsd ien st, 1 8 7 2 — 1880 fürstlich Fürstenbergischer H of
bauinspektor in  D onaueschingen, 18 8 0 — 1911 Professor an der 
Technischen Hochschule in  K arlsru he für Baukonstruktionen und  
E n tw erfen , V ertreter der N eu-R enaissance. E rbauer des L u dw ig -  
W ilhelm -K rankenheim s und der L andesversicherungsanstalt in  
K arlsruhe.

B ürgerm eister L u d w i g  N e c k ,  gestorben am 7. N ovem ber in  
Eggenstein  im  A lter  von 56 J a h ren , 1 9 0 5 — 1921 L a n d tag sm it
g lied , a ls  Vertreter der N a tio n a llib era len , später der Deutschen

Photogr. Oskar Suck

Geh. O berbaurat A dolf W einbrenner
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Demokratischen P a r t e i ,  1913 in  den V ors tand der L andw ir tschaf ts 
bank K a r ls ru h e  berufen, 1. Vorsitzender des Landwirtschaftlichen 
Bezirksvereins K a r ls ru h e  und zuletzt a l s  Nachfolger S ä n g e r s  V e r 
bandspräs iden t  der badischen landwirtschaftlichen Genossenschaften.

K om m erz ienra t  F r i e d r i c h  H o p f n e r ,  geboren am 
24. A p r i l  1846, gestorben am  23. Novem ber, machte sich nach E r 
le rn u n g  des B ra u g e w e rb e s  im Geschäft seines V a te r s  auch in  der 
F re m d e  m it  den Bedürfnissen des G ew erbes  ve r trau t.  I m  J a h r e  
1872 üb e rnahm  er die väterliche B ra u e re i ,  die er zum  m odernen 
G roßbetrieb  umgestaltete, vor a llem  durch den N e u b au  zwischen 
K arl-W ilhe lm - und R in th e im e r  S t r a ß e * ) .  1882 w urde  Hopfner 
a l s  V ertre ter  der N a t io n a l l ib e ra len  in den B ü rgerausschüß  be
rufen , dem er fast 3 J a h rz e h n te  angehörte, 1 89 2 — 1911 w a r  er 
S t a d t r a t  und  M itg lied  zahlreicher Kommissionen, 1902— 1911 
Inspek to r  des städtischen H a fen a m ts  un d  erw arb  sich besondere 
Verdienste um  das  E m p o rb lü h en  des R h e inh a fen s .  U n te r  den 
E h ren ä m te rn  w a r  seine Tätigkeit a l s  evangelischer Kirchenältester 
in  der Baukommission der Christuskirche und  der Lutherkirche von 
großer B edeu tung  fü r  d a s  Zustandekommen der beiden Kirchen
bauten .

M e d iz in a l ra t  D r .  L u d w i g  G u t s  ch , geboren am 8. M ä rz  
1853 in  Bruchsal,  gestorben am  27. Dezember, nach dem S t u d i u m  
der M edizin  u n d  praktischer T ätigkeit  im  K rank enhau s  F r ied r ichs
heim in B e r l in  ließ er sich 1881 hier a l s  erster C h i ru rg  nieder und 
gründete  eine P riva tk lin ik ,  1893— 1903 w a r  er C hefarz t  der chirur
gischen A bte ilung  des S t .  V inzen tius -K rankenhauses ,  dessen N e u 
ba u  und G esta ltung hauptsächlich seiner I n i t i a t i v e  zu danken ist. 
A n  seiner P riva tk l in ik  w a r  er b is  1914, w ährend  des K rieges an  
verschiedenen F e ld la za re t ten  tätig .

*) Vergl. auch die Monographie „Die Entwicklung der Brauerei Hopf
ner. Ein Beitrag zur Geschichte der Industrie unserer Stadt." G. Braun, 
1900.
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verschiedenes,

Büchersam m lung  der B a d i s c h e n  L a n d e s b i b l i o -  
t h e k  hat sich im  B erich ts jahre  1921 u m  4440  (1920 um 

3 8 3 6 ) 'B ä n d e  vermehrt. S i e  hatte am  Ja h res sc h lu ß  einen Bestand 
von 252 068  (247 628) B ä n d e n ,  Druckschriften, K a r ten ,  Musikstücken 
und  Blindendrucken nebst einer K riegssam m lung .  D ie  Abteilung 
„Badisches S c h r i f t tu m "  zählte a llein  42 506 (41 080) B ä n d e ;  ihr 
Z u w a ch s  beträgt 1426 (603) B ände . A usgeliehen  w urden  34  882 
(31 209) B ä n d e ;  davon in  der S t a d t  K a r ls ru h e  23 600  (2 1 2 2 8 ) ,  
nach a u s w ä r t s  11 282  (9981),  un te r  den letzteren innerha lb  
B a d e n s  1026 (9727) B ände .  D er  Lesesaal w a r  a n  335  (315) 
T a g e n  geöffnet und  von 40  439 (32 931) P e rso n e n  besucht, d a r u n 
ter 1733 (1316) weiblichen. D ie  Besucher setzten sich a u s  bloßen 
Lesern der Zeitschriften und  a u s  wissenschaftlichen A rbe i te rn  zusam
men. Diese bestellten 6326 (5374) B ä n d e  und benutzten 196 (127) 
eigene und  9 (11) fremde Handschriften; auch w u rd en  12 (32) 
Handschriften nach a u s w ä r t s  verliehen.

D ie  äußerst beschränkt gewordenen A rb e i ts räu m e  w u rd en  im 
A p r i l  durch den A u szu g  der D irektion des L and esm useu m s um  ein 
größeres Z im m e r  frei. V om  S ta a t sm in is te r iu m  w urde  der bereits 
m it den Heeresbüchern gefüllte Keller endgültig  freigegeben. D a s  
Z ugangsverze ichn is  fü r  1920 konnte wegen der angeordneten  S p a r 
samkeit n u r  in  beschränktem U m fang  (1633 N u m m ern )  gedruckt 
werden, ein Versuch, die Kosten durch Anzeigen teilweise zu decken 
ist m iß lungen . U m  den geistigen W iederaufbau  zu fördern, wurde 
es wieder a l s  F re ia u s g a b e  kostenlos abgegeben.

D em  G e n e r a l l a n d e s a r c h i v  g ingen 1921 a n  Archi
valien zu :  Durch E in l ie fe rung  21, durch Ankauf 4, durch G e
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schenke 10, durch Tausch 1, durch Abschriftnahme 2 N u m m ern .  
U n te r  diesen Z u g ä n g e n  ist besonders hervorzuheben, d a s  auf 
A n tra g  der Archivdirektion dem G enera l ladesarch iv  seitens der 
Generald irektion  der Badischen S ta a ts e is e n b a h n e n  bei ihrem 
Ü bergang a n  d a s  Reich überwiesene, sehr w ertvolle  Denkmalsarchiv 
über die Entwicklung und  O rg a n isa t io n  des badischen E isenbah n 
b a u s  und -Verkehrs m it  reichem photographischem und  graphischem 
M a te r ia l ,  sowie die umfangreichen, b is  i n s  17. J a h r h u n d e r t  zurück
reichenden Aktenbestände des D o m ä n e n a m ts  T ieng en .  Benützt 
w urde  das  Archiv wie folgt: a) zu geschäftlichen Zwecken: 52  (im 
V o r ja h r  36),  S t a a t s - ,  Kirchen- und  Gemeindebehörden in  143 (95) 
F ä l le n ;  b) zu wissenschaftlichen Zwecken: 460 (418) P e rso n e n  in 
981 (884) F ä l le n .  I m  ganzen betrug also die Z a h l  der Benützer 
512  (454), die der Benützungen  1124 (979). B e i  der Benützung 
zu geschäftlichen Zwecken w a ren  46 (34) badische u nd  6 (2) a u ß e r 
badische Dienststellen beteiligt. B e i  der Benützung  zu wissenschaft
lichen Zwecken entfa llen  291 (247) Benützer auf  B aden ,  136 auf 
d a s  übrige  deutsche Reich. A u f  das  R e ic h sa u s lan d  entfallen 33 
(38) Benützer.

A m  24. J u l i  w urde  das  B a d i s c h e  L a n d e s m u s e u m  
im ehemaligen Residenzschloß (vergl. Chronik  S e i te  86) m it  den 
R ä u m e n  der mittelalterlichen Kunst u n d  des Kunstgewerbes er
öffnet.

I n  der B a d i s c h e n  K u n s t  H a l l e  schritt die N euo rdnu ng  
weiter, die Werke der altdeutschen und italienischen S ch u len  w u r 
den neu aufgestellt. *)

D ie  T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  F r id e r ic ia n a  e rn an n te  im 
B e tr ieb s jah r  den M in is te r  des K u l tu s  und  U nte rr ich ts  H e rm an n  
H um m el u n d  den Geh. O b e rb a u ra t  A lexander C o u r t in  bei der 
E isenbahndirektion zu ihren  Ehrendoktoren.

*) über die Sonderausstellungen ist schon Seite 140 berichtet worden.
11
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Nach M it te i lu n g e n  des P rä s id e n te n  des L a n d e s f iu a u z a m ts  
w urde  auf 1. Dezember 1921 in  K a r ls ru h e  ein F in a n z a m t  im 
S i n n e  des § 8 Abs. 2 der R eichsabgabeordnung  errichtet. S e i n  
Geschäftsbezirk u m faß t  den Amtsbezirk K a r ls ru h e .  D a s  F i n a n z 
a m t übe rn im m t fü r  diesen Geschäftsbezirk die Geschäfte des b is 
herigen F in a n z a m ts  K a r ls ru h e ,  des S teuerkom m issärs  fü r  den B e 
zirk K a r l s r u h e - S ta d t  sowie der S teuere inneh m ere i  K a r ls ru h e -  
S t a d t .  Diese beiden Dienste werden auf denselben Zeitpunkt auf
gehoben und  m it dem F in a n z a m t  vereinigt. Dagegen  bleibt der 
Steuerkommissärdienst K a r ls ru h e -L a n d  b is  zur  E rr ich tung  eines 
besonderen F in a n z a m t s  K a r ls ru h e -L a n d  a ls  Zweigstelle des 
F i n a n z a m t s  K a r l s ru h e  bestehen. D a s  F in a n z a m t  w ird  in  dem 
Gebäude  Kreuzstraße 11a  (bisher Forst-  und D o m ä n en a b te i lu n g  des 
Badischen F in a n zm in is te r iu m s)  untergebracht. B i s  zur R ä u m u n g  
dieses G ebäud es  durch die z. Z t .  noch da r in  untergebrachte L an d e s 
behörde bleiben die einzelnen Teile  des F i n a n z a m t s  noch in  ihren 
b isherigen  Gebäuden.

A m  4. J u n i  ging nachm it tags zwischen 4 und y2 5 U h r  ein 
schweres U n w ette r  nieder. D a s  Gebiet,  in dem das  U nw ette r  
hauste, w ird  begrenzt im Osten vom M ü h lb u rg e r  T o r ,  im Westen 
vom R he in ,  im N orden  von N eu reu t  und im S ü d e n  von D ax 
landen . K nie lingen  blieb verschont. I n  dem gekennzeichneten 
Bezirk, hauptsächlich M ü h lb u rg ,  fielen etwa 10 M in u te n  lang  
Hagelkörner, die eine G rö ß e  b is  zu 45 M il l im ete r  ha tten  und  be
deutenden Schaden  anrichteten. V o n  den O bstbäum en w urde  das  
unreife  Obst, von A lleebäum en große M en gen  Z w eige  und  B lä t te r  
abgeschlagen, so daß die S t r a ß e n  dam it  bedeckt w aren . A n  P f l a n 
zen haben besonders S a la t f e ld e r  un d  andere  Gemüsesorten m it  
großen B lä t te rn ,  aber auch Kartoffelstauden un d  Getreide  Schaden  
gelitten. Art den H äusern  w urden  Fensterscheiben und G lasdächer 
durch die Sch loßen  zerstört.

Dhotogr. Oslar Suck

M edizinalrat D r. L udw ig Gutsch
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A m  1. S e p tem b er  brach früh 8 U hr  im S ta l lgebäu de  des 
Schmiedemeisters P h i l ip p  M a n n h e rz ,  R ü p p u r r e r  S t r a ß e  100, F e u e r  
a u s ,  da s  a n  dem H e u v o r ra t  reichliche N a h ru n g  fand, fo daß das  
G ebäude  nicht zu re tten  w ar .  D ie  F e u e rw eh r  konnte d a s  F e u e r  
auf  feinen Herd beschränken.

W ir  teilen nachstehend die im B erich ts jahre  in  Buchform  er
schienenen W e r k e  K a r l s r u h e r  S c h r i f t s t e l l e r  m it ,  so
weit u n s  solche bekannt sind.
B ru ck , N i k l a u s  (Tcichmann, Wilhelm, Dr. phil., Stadtbibliothekar) 

Ausklang. Roman.
B e h m , H a n s  W o l f g a n g  (Dr. rer. nat.). Ewiger Frühling.
B e h m , H a n s  W o l f g a n g  (Dr. rer. nat.). Deutsche Heimat.
E t t l i n g c r , A n n a  (Literarhistorikerin). Lebenserinnerungen.
F r i e d r i c h  I., G r o ß h e r z o g  v o n  B a d e n ,  Jugenderinnerungen, 

herausgegeben und eingeleitet von K a r l  O b s  er (Dr. phil., Archiv- 
dircktor).

H a a g ,  F e r d i n a n d  (Fabrikant). Die Schützengesellschaft in Wort und 
Bild 1721—1921. Festschrift.

H a u s r a t h , H a n s  (Dr. phil., Hochschulprofessor). Pflanzengeographische 
Wanderungen.

K r i e g e r ,  A l b e r t  (Dr. phil., Oberarchivrat). Badische Geschichte. 
Sammlung Göschen 230.

R ü d e ,  Fr i t z  (Vcrwaltungsgcrichtsrat), M ü h e ,  W i l h e l m  (Dr. phil., 
Min.-Rat) und H a u s e r ,  Gustav (Gerichtsassessor). Rcichsabgabenord- 
nung vom 13. X II. 1919. Erläuterte Ausgabe.

S a l l w ü . r k , E d m u n d  von (Dr. phil., Schuldirektor). Deutsche 
Romantik.

S t o r k ,  W i l l i  (Dr. phil., Museumsdirektor). Zeichnungen von Hans 
Schema.

W o l f ,  G u s t a v  (Kunstmaler, Akademieprofessor). D as Zeichenbüchlein.

11*
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Setlage I.

Schülerzahl Karlsruher Schulen.

Schuljahr Schuljahr 
1919/20 1920/21

I. S tädtische Schulen .
1. Goethcschule  828 725
2. Humboldtschule..........................................................  515 531
3. O bcrrealschule   617 584
4. Realschule..................................................................... 571 597
5. Lessingschule................................................................ 617 650
6. F ich tesch u le ................................................................ 976 952
7. G ew erbeschu le..........................................................  3 752 5105
8. Handelsschule ..........................................................  1077 1072
9. Dem Rektorat unterstellte Schulen:

a) Erweiterte K nabenschule................................ 6130 6 480
b) Erweiterte Mädchenschule................................ 6 645 6 904
c) Hilfschulc für K n a b en ...................................  155 160
d) Hilfschulc für M ädchen.................................... 154 154
e) K nabcnvorschulc  990 687
f) Bürgerschule........................................................  869 669
g) Töchterschule .................................................... 1751 1684
h) Knabenfortbildungsschule..............................  530 516
i) Mädchenfortbildungsschule  816 886

k) Frauenarbeitsschulc (Sophicnschule) . . . 193 224

I I .  S taa t l ich e  Schulen .

1. Landeskunstschulc................................................ 168* 236* 328
2. Staatstechnikum .....................................................  1378 1459**
3. G y m n a siu m .............................................................  589 614
4. Lehrerseminar I ................................................... 209 151
5. Lehrerseminar I I ................................................... 185 170
6. Lehrerinnenseminar ................................................ 111 87

*) Getrennt nach der damaligen Akademie und der Kunstgewerbcschulc.
**) 1920/21: 768, 1921: 691.
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I I I .  S ch u len  des Badischen F rau en vere in s .
1. Frauenarbeitsschule mit Oberseminar für Hand

arb eitsleh rerin n en     765 1049
2. H au sh a ltu n gssch u le  des F riedrichsstiftes . . .  24 24
3. H au sh a ltu n g ssch u le  (H errenstraße 39) . . .  . 70 66
4. Kochschule (Herrenstraßc 39)   96 93
5. Kochschule im  L u i s e n h a u s   34  99
6. Kochschule der Mädchenfürsorge  24 .59
7. U n tersem inar für H andarb eitslehrerinn en  . . .  88 102
8. S e m in a r  zur A u sb ild u n g  von H a u sh a ltu n g s-

l c h r c r i n n e n   55 51
9. S o z ia le  F r a u e n s c h u lc   78 78

10. Fröbelseminar:
a) K inderpflegerinnen  ................................   . 33 24
b) K indergärtnerinnen  20 19
c) Jugendleiterinnen  15 12

11. K in d erp flegerin n en -Jn stitu t .......... ............ ......  4 5
12. S ä u g l in g s -  und K leinkinderpflegerinnenschule . 18 13

I V . Privatschulen.
1. Konservatorium für M u sik   1208 1 087
2. P ä d a g o g iu m  (S ch m id t u. W ieh l) . . . . . .  80 137

V . Übersicht über den Besuch der Technischen Hochschule.

Wintersemester Sommersemester
1920/21 1921

Or- Außer- im Or- Außer- im
dentl. ordentl. gan dentl. ordentl. gan
Studierende zen Studierende zen

Allgemeine Abteilung . . . . 43 4 47 63 2 65
Abteilung für Architektur. . . 128 19 147 130 10 140

„ „ Ingenieure. . . 298' 13 311 269 6 275
„ „ Maschinenwesen . 509 28 537 489 21 510
„ „ Elektrotechnik . . 332 17 349 349 12 361
„ „ Chemie . . . . 287 6 293 289 3 291

1597 87 1684 1589 54 1643
G ä s t e ........................................... — — 165 — — 111

1849 1754
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Beilage II.

Statistik der Sevötkerungsvorgänge 1?2L

M

O)

Es starben im Monat

T o d e s u r s a c h e n c
3
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Q a Q

3

3  ECOS

1 Angeborene Lebensschwäche 12 15 13 8 6 11 7 7 9 6 10 11 115
2 Altersschwäche...................... 12 12 11 6 8 8 4 9 7 5 9 11 102
3 Kindbettsieber...................... 2 — 1 3 1 1 2 1 — 1 3 — 15
4 Andere Folgen der Gcbnrt 

und Schwangerschaft . . 1 _ — 1 — 1 1 1 5
5 Scharlach ............................ 2 2
6 Masern und Röteln . . . . 1 1
7 Diphtherie und Krupp . . . 3 1 — — — 1 — — — -- 1 1 7
8 Keuchhusten......................... — — — 1 — 1 1 1 — -- 1 2 7
9 Typhus (ausschl. Para- 

thphus) ............................ 1 1 1 3
910 Akuter Gelenkrheumatismus — — 1 — 3 2 — 1 2 -- — —

11 Übertragbare Tierkrank
heiten ............................. _ 2 _ _ _ 2

12 R o s e ...................................... 2 1 — — — — 1 — — — 2 6
13 Starrkrampf.......................... — — — — — — — — — — — —
14 Blutvergiftung ................... 3 3 2 1 — 3 2 1 4 1 6 2 28
15 Tuberkulose der Lungen . 27 21 20 25 21 18 24 13 8 13 19 17 226
16 Tuberkulose anderer Or

gane (auch Skrofulöse) . 6 2 2 6 7 3 2 _ 2 4 3 5 42
17 Akute allgemeine Miliar

tuberkulose ...................... 2 2 2 1 • 1 8
18 Lungenentzündung............. 17 16 22 14 14 1 10 3 7 12 14 16 146
19 Influenza, G rip p e ............. 4 3 3 4 1 — 1 1 — — — 18 35
20 Venerische Krankheiten . . . 1 1 1 1 1 1 1 5 1 — — — 13
21 Andere übertragbare Krank

heiten ................................ 1 2 1 2 7 6 7 2 _ 28
22 Zuckerkrankheit (ausschließl. 

D iabetes insipidus) . . 1 2 1 1 2 1 2 2 12
23 A lkoholism us...................... — _ 1 — — — 1 — — — — 2
24 Entzündung und Katarrhe, 

des Kehlkopfes, der Luft
röhre und der Bronchien 3 3 4 6 2 2 1 1 3 25

25 Sonstige Krankheiten der 
A tm ungsorgane............. 2 2 2 1 1 4 2 4 3 4 2 6 33

26 Organische Herzleiden . . . 3 2 9 7 6 4 9 6 11 10 11 6 84
27 Herzschlag, Herzlähmung 

(ohne nähere Angabe des 
Grundleidens) ................ 8 7 8 5 4 5 5 2 6 10 15 11 86

28 Arterienverkalkung ............. 5 2 5 1 5 3 1 4 2
1

3 32
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T o d e s u r s a c h e n

E s  starben im  M o n a t
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29 S o n stig e  H erz- und B lu t -
gefäßkrankheitcn ........... 4 4 4 5 2 4 2 6 7 6 4 7 55

30 S ch lag an fa ll und G eh irn 
schlag ...... ... ... ... ... ... ... ... . 7 11 13 12 3 14 15 8 9 11 13 4 120

31 G eisteskrankheit . 3 g
32 Kräm pfe (ausschl. Z a h n 

krämpfe usw .) .............. 7 5 5 3 3 3 1 1 _ 2 1 5 36
33 S o n stig e  K rankheiten des

N e r v e n s y s t e m s .............. 2 9 4 4 4 3 4 4 5 5 10 54
34 A trophie der K inder . . . . — — 1 1 1 2 3 2 _ 2 12
35 B rec h d u r c h fa ll .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 5 _ 5
36 M agen- und Darm katarrh

D urchfall, Cholera nostras — 4 2 — 4 3 11 30 5 9 4 2 74
37 B lin d d arm en tzü n d u n g  . . . — 1 — 1 2 1 5
38 Krankheiten der Leber

und G a l le n b la s e ........... 5 1 1 _ 3 2 2 1 1 1 2 19
39 S o n stig e  K rankheiten der

V erd a u u n g so rga n e  . . . 9 7 9 6 6 8 8 12 4 5 5 7 86
40 N ierenen tzünd un g ........... 3 3 4 6 1 6 2 2 1 4 5 37
11 S o n stig e  Krankheiten der

H arn - und Geschlechts
organe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 5 2 _ 1 2 4 _ 2 22

42 K r e b s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10 11 15 12 15 12 15 13 12 20 9 159
43 S o n stig e  N eu b ild u n gen  . 2 5 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 37
44 K rankheiten der äußeren

B ed eck u n gen .... . . . . . . . . . . . . . . . . _ 1 _ 2 _ _ 1 4
15 K rankheiten der B e w e g u n g s 

organe ............................ — 1 — 2 1 1 1 1 _ 7
46 Selbstm ord  ..... . . . . . . . . . . . . 2 2 2 4 3 4 2 1 2 2 1 25
47 M ord und T otschlag, sow ie

H inrichtung ................. _ 1 1 I 2 _ 1 1 _ 7
18 Verunglückung und andere

gew altsam e E in w irku ngen — 1 3 2 4 2 5 4 2 3 3 1 30
19 Andere benannte T o d e su r 

sachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 4 5 3 1 4 4 3 2 2 6 35
50 T odesursache nicht a n ge

geben ....... ... ... ... ... ... ... ... — — 1 1

Z usam m en G estorbene (a u s 
schließl. der T otgeboren en) 175 161 181 164 136 144 149 168 131 145 172 181 1907

D a ru n ter  Gestorbene im
A lter  b is  unter 1 J a h r 29 40 46 23 23 32 29 52 23 26 29 35 387

Lebendgeborene .... . . . . . . . . . . . . . 313 287 298 260 269 250 243 259 252 277 250 255 3213

T o t g e b o r e n c ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 12 5 7 6 4 10 9 5 5 12 83
+ + + + + + + -)- + + +

G eburtenüberschuß ( + )  . 138 126 117 96 133 106 94 91 121 132 78 74 1306
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Entwicklung der Gemeinde als solcherf

Gemeindeverwaltung,

s. Entwicklung der Gemeinde.

( U ^ i e  E i n w o h n e r z a h l  der S t a d t  K a r l s ru h e  be trug nach 
der Berechnung des Statistischen A m ts  auf E nde  Dezember 

des B e r ich ts jah res  140 938 (1921: 137 878).  D a s  ergibt seit 
31. Dezember 1921 eine Z u n a h m e  von 2 ,22 % . I m  V o r jah re  
betrug die A bnah m e  0,21 % . A n  Lebendgeborenen (auf d a s  J a h r  
berechnet) kamen im  Berich ts jah r  au f  1000 E in w o h n e r  20,66 
(23,42), a n  S te rb efä llen  14,13  (13,90). S ä u g l in g e  (K inder b is  
un te r  1 J a h r )  starben 340  (387), d. i. von 100  Lebendgeborenen
11,30 (11,83). D e r  Geburtenüberschuß be träg t 6 ,54 (berechnet auf 
1000  E in w o h n e r  und  a u fs  J a h r )  (9,52).

V o r  eine schwierige Aufgabe sah sich die G em eindeverw altung  
hinsichtlich des H a u s h a l t s  f ü r  d a s  R e c h n u n g s j a h r  
1 9  2 2 gestellt. S ch o n  wie im  V o r ja h r  w a r  es nicht möglich, den 
H a u s h a l t s p la n  rechtzeitig , d. h. vor B e g in n  oder doch wenigstens 
am  A n fan g  des R echn ung s jah res  fertigzustellen, weil dazu e iniger
m aßen  sichere G ru n d la g e n  fehlten.

D e r  sprunghafte  S t u r z  der M a rk  ha t  den A u f ru h r  der Atmo- 
fpäre des W irtschaftslebens zum  O rk an  gesteigert, der in  kürzeren 
Z e i t rä u m en  und  m it  sich steigernder Mächtigkeit T eu e ru n g sw e l le  
auf T eu e ru n g sw e l le  über Deutschland h inwegjagte. V o n  ihren
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W irkungen konnte natürlich die Wirtschaft der S t a d t  K a r ls ru h e  
nicht verschont bleiben. V o n  der Heftigkeit dieser Wellenschläge 
kann m an  sich ungefäh r  ein B i ld  machen, w enn  hier n u r  festgehal
ten  w ird ,  daß der gesamte J a h r e s a u f w a n d  an  B eam tengehälte rn  
und  A rbeite r löhnen  ohne Berücksichtigung des persönlichen A u f
w a n d es  fü r  Schule  und  P o l ize i  am A n fa n g  des J a h r e s  1922 noch 
auf 102 M il l ion en  M a rk  errechnet w urde , am  1. M a i  1922 aber 
bereits  auf 202 M il l io nen  M a rk  gestiegen w a r ,  also sich verdoppelt 
hatte, A n fa n g s  A ugust bereits eine Höhe von 450 M il l io nen  M ark  
erreichte und am  E n d e  des R echnu ng s jah res  12 500 M il l ionen  
M a rk  betrug.

Z u  dieser Unübersichtlichkeit hinsichtlich der Entwicklung der 
A u sg ab e n  t r a t  weiter die völlige U ngew ißheit  über die Gesta ltung 
der die G em einden berührenden  Steuergesetze, hinsichtlich derer 
z w ar  a llgem ein anerkannt w a r ,  daß die bisherige R egelung  u n h a l t 
bar  geworden, über deren künftige Gesta ltung aber noch keine K la r 
heit herrschte. N u r  soviel stand fest, daß die G em einden  neben ihren 
A nte ilen  a n  den Reichssteuern gewisse Zuschüsse zur Besoldung 
ihrer  B eam ten  erhalten  sollten. A ußerdem  w a r  eine Ä nd erung  
des Badischen S teuerverte ilungsgesetzes, d a s  über die V erte i lung  
des auf L an d  und G em einden  entfa llenden A n te i l s  an  der Reichs
einkommensteuer Entscheidung trifft, in  Aussicht gestellt und  schließ
lich w a r  m it  einer Ä n de run g  des Schulgesetzes zu rechnen, von der 
die G em einden eine fü r  sie günstigere V er te i lung  der Schullasten 
e rwarte ten .

D a  aber noch nicht e inm al  die A nte ile  der G em einden  a n  der 
Reichseinkommensteuer fü r  1920  und 1921 feststanden, w a r  n a tü r 
lich noch viel weniger eine Übersicht über das  E r t r ä g n i s  fü r  1922 
zu gew innen  und außerdem  w a r  die S te u e rv e ra n la g u n g  aus G ru n d  
des G ru n d -  und  Gewerbesteuergesetzes vom 4. A ugust 1921 noch 
nicht abgeschlossen, sodaß noch nicht e inm al die endgültige G em ein 
desteuer fü r  1921 berechnet und  angefordert  werden  konnte.

W e n n  m a n  u n te r  diesen Um ständen trotzdem zur Ausstellung 
eines Voransch lags schritt, obwohl m a n  sich darüber  klar w ar ,  daß 
ein solcher H a u s h a l t s p la n  n iem a ls  den m utm aßlichen A b lau f  des 
ganzen W ir tschafts jahres  w ürde  darstellen können, so w a r  dafür
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lediglich d a s  B e d ü r fn is  m aßgebend, wenigstens fü r  einen bestimm
ten S tich tag  K la rhe i t  über die F in a n z la g e  der S t a d t  zu gewinnen. 
M a n  wollte dam it  in  dem kaleidoskopartigen Wechsel der Gesichter 
wenigstens das  möglichst genaue B i ld  eines Augenblicks festhalten 
und  a u s  ihm erkennen, wie der G em eind ehausha l t  zu einem Z e i t 
punkt des W irtschaf ts jah res  steht, um  d a r a u s  die W irkungen der 
späteren Ereignisse schätzen zu können.

S o  ging m an  an  die B earbe itun g  eines Vorschlags, der von 
dem S t a n d  der Verhältnisse im  M a i  1922 a u sg in g ,  im August dem 
B ürge rausschuß  un terbre ite t  werden konnte und am  19. und  20. 
S ep tem b er  1922  vom B ürgerausschuß  genehmigt wurde. D arnach  
standen, da die seit E n d e  M a i  eingetretenen V erän d e ru n g en  nicht 
mehr berücksichtigt werden konnten, einer 

G esam tausgabe  v o n ............................... 286 539 62 3 .—  Mk.
eine W irtschaftse innahm e gegenüber von . . 100 982 92 3 .—  „

D er  hiernach verbleibende Rest sollte ge
deckt werden a u s

a) dem A n te i l  der S t a d t  
a n  der Reichseinkom
mensteuer m i t . . . 5 1 4 0 0  000  Mk.

b) den Zuschüssen des 
Reichs zur B e a m te n 
besoldung m it  . . . 50 300  000 Mk.

c) der Gemeindesteuer 
vom G ru n d -  und  B e 
triebsvermögen m it  . 83 856  700 Mk.

zusam m en: 185 556 7 00 .—  Mk.

W äre  die V e ra n la g u n g  au f  G r u n d  des G ru n d -  und  Gew erbe
steuergesetzes vom 4. August 1921 bereits durchgeführt gewesen, so 
hätte m an  den letztgenannten B e tra g  nach M a ß g a b e  dieses Gesetzes 
auf die Steuerpflich tigen  umlegen können. D a  der Abschluß dieser 
V e ra n la g u n g  aber nicht vor E n d e  des J a h r e s  zu e rw ar ten  w ar ,  
w urde  die den G em einden durch das Gesetz vom 23. M a i  1921 für 
d a s  J a h r  1921 erteilte E rm äch tigung  z u r  E rh eb un g  einer vorlüu-



— 176 —

figen S te u e r  vom Liegenschafts- u n d  B etr iebsverm ögen  m it  Gesetz 
vom 27. J u l i  1922 auf d a s  R ech nu ngs jah r  1922 ausgedehnt  un d  
die bisherige Beschränkung auf einen Höchstsatz von 2 Mk. beseitigt. 
A u f  G r u n d  dieser E rm ächtigung  w urde  die vorläufige Gem einde
steuer festgesetzt au f  10 Mk. von 100 Mk. S teuerw erk  von 
488  560 000  Mk. Liegenschaftsvermögen =  48  856 700 Mk.
350  00 0  000  Mk. B e tr iebsverm ögen  =  35 600  000  Mk.

zusam m en: —  83 856 700 Mk.

Nach Lage der Verhältnisse m uß te  selbstverständlich Vorbehal
ten werden, zu gegebener Z e i t  einen Nachtrag  zu diesem V o r a n 
schlag dem B ürge rausschu ß  vorzulegeu, w a s  d an n  im F e b r u a r  1923 
geschehen m ußte , nachdem inzwischen die neuen S te u e rw e r te  be
kannt geworden w aren .  Dieser nach dem S t a n d  vom 1. F e b r u a r  
ausgestellte Voranschlag, dem die Rechnungsergebuisse fü r  die Z e i t  
vom 1. A p r i l  b is  30. November 1922 un ter  Zuschlag der nach dem 
S t a n d  vom 1. Dezember 1922 berechneten, m utm aßlich  fü r  den Rest 
des W ir tschafts jahres  sich ergebenden E in n a h m e n  und  A u sg ab e n  
zu G ru n d e  gelegt w aren ,  schließt ab  m it  einer 
G esam tausgabe  v o n ......................................  1 779 146 371 Mk.
und  W irtschaftse innahm en im B e trage  von . 509 376 873 Mk.

zur Deckung des Restes w aren  vorgesehen:

a )  A n te il  a n  der Reichs
einkommensteuer . . 358 0 00  000  Mk.

b) Zuschuß des Reiches
zur Beam tenbesoldung 417 268  380  Mk.

c) Z u w e isu n g  a u s  dem 
Lastenausgleichsstock
des L an d e s  . . . .  ' 2 6 4 6 6  138 Mk.

d) Gemeindesteuer von 
G r u n d -  und  B e tr ie b s 
vermögen . . . .  468 03 4  980 Mk.

zusam m en: 1 269  769  498  Mk.

D e r  letztgenannte B e tra g  w a r  n u n m eh r  nach den B est im m un
gen des G ru n d -  und  Gewerbesteuergesetzes vom 4. August 1921 in
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der Weise auf je 100 Mk. des S t e u r r w e r t s  umzulegen, daß un ter  
Aufrechnung der a l s  vorläufige  S t e u e r  erhobenen B e träge  der 
S te u e r fu ß  festgesetzt wurde  fü r  die S te u e rw e r te

der Gebäude mit . . . 4 5 9  377 300  Mk. 30  P f .  =  137 813  190  Mk.
der einzeln geschätzten 

Grundstücke mit . . 29 917 0 0 0  Mk. 45 P f .  =  13 4 63  0 1 0  Mk.
der klassifiziert. G run d 

stücke und des W a l 
des mit   2 9 3 1 3 0 0  Mk. 6 0 P f .  ^  1 7 5 8  78 0  Mk.

des Betriebsvermögens 
m i t .....................  1 0 5 0  0 0 0 0 0 0  Mk. 3 0  P f .  —  3 1 5  0 0 0  0 0 0  Mk.

z u s a m m e n ...............  1 542  225  600  Mk. 0 0  P f .  =  468 03 4  98 0  Mk.

Diesem Nachtragsvoranschlag  h a t  der B ü rgerausschuß  in  
seiner S i tzung  vom 6. M ä r z  1923 zugestimmt. A lle rd ings  m ußte  
bei dieser Steuerfestsetzung die F r a g e  offen gelassen werden, ob bei 
der fortschreitenden G elden tw ertung  diese S te u e r  zum Ausgleich 
des G e m ein d eh a u sh a l ts  ausreichen werde. D ank  der m it  der G e ld 
en tw ertung  S c h r i t t  haltenden E rh ö h u n g  der Anteile  an  der Reichs
einkommensteuer sowie der Beamtenbesoldungszuschüsse, größerer 
Z u w e isun gen  a u s  dem Lastenausgleichsstock und  a ller  seitens der 
S t a d tv e rw a l tu n g  getroffener sonstiger M a ß n a h m e n  konnte die E n t 
stehung eines F e h lb e trag s  und  somit die E rh eb u n g  einer weiteten 
N ach tragsum lage  vermieden werden.

W egen der Ungleichwertigkeit der im Rechnungsabschluß ent
haltenen Z a h le n  w urde  im E in v e rs tän d n is  m it  dem S ta d tv e ro rd 
netenvorstand und  un te r  B ill ig ung  der S taa tsau fs ich tsbehörde  von 
der Aufstellung und  Drucklegung eines Rechenschaftsberichts a b 
gesehen, w eshalb  auch hier die übliche Vergleichung der V o r a n 
schlagssätze m it  den Rechnungsergebnissen, die infolge der durch 
die fortschreitende G e lden tw ertung  im Laufe  des R echnungs jah res  
eingetretenen Verschiebungen kein zutreffendes und  zuverlässiges 
B i ld  mehr bieten w ürde , sowie die b isher  üblich gewesene D arste l
lung des V erm ögens  und des Schu ldens tandes  unterbleibt.

Über die Versorgung  m it  G a s ,  Wasser und  Elektriz itä t  im 
R echnu ng s jah r  1922 unterrichten nachstehende A ng aben :

12
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I n  den s t ä d t i s c h e  n G a s w e r k e n  w urden  im B erich ts
jah r  14 531 100 c b m  G a s  erzeugt. Abgegeben w urden  fü r  öffent
liche Beleuchtung 410  982 c b m ,  fü r  P r iv a te ,  Behörden  und  S t a d t  
12 028  053  c b m ,  Gasmesser w a re n  im M ä rz  1923 aufgestellt fü r  
Leucht- Koch- und H eizgas 33 056 Stück; die M ünzgasm esser  sind 
wegen der G asp re is e rh ö h u n g e n  aufgegeben und  in gewöhnliche 
Gasmesser um gew ande lt  worden.

Ab 30. Novem ber 1922  w ird  der Stad tdruck  von m orgens
8 .30  ab b is  2 U h r  nachm it tags auf 4 0 m /m  gehalten, in  der ü b r i 
gen Z e i t  b is  zum  E in t r i t t  der Dunkelheit auf  30  m /m . A m
29. J a n u a r  1923 w ird  e rneu t  durch eine V erfüg ung  des O b e rb ü r 
germeisters die G assperre  angeordnet. D e r  S tad tdruck  be träg t zu
nächst noch in  den G asabgabeze i ten  40  m /m . A b 3. F e b r u a r  1923 
w ird  der Stad tdruck  auf 33  m /m  herabgesetzt und  gleichzeitig das 
G a s  gestreckt, d. h. der Heizw ert  sinkt b is  auf  40 0 0  K alorien .  Ab 
10. F e b r u a r  1923 w ird  der Stadtdruck ab e rm a ls  b is  auf 30 m /m  
erniedrigt ,  der Heizwert auf  380 0  K alorien .  Ab 27. M ä r z  wird 
der Heizwert  auf 420 0  K alo r ien  erhöht. A m  28. M ä r z  1923, 
m it ta g s  2 U h r  werden die S p e r rze i te n  aufgehoben. A m  28. A pri l  
1922 w urde  die S traßen be leuch tun g  b is  10 U h r  abends  ausgedehnt. 
A m  12. M a i  1922 w urde  sie wieder n o rm a l  ausgenomm en, d. h. 
die Lam pen  b ra n n te n  die ganze Nacht, soweit es Nachtlampen 
w aren ,  m it  A u s n a h m e  bei Vollmond. V om  29. J a n u a r  bis 
27. M ä rz  1923 w urde  die S traß enbe leuch tung  erneut eingeschränkt.

V om  E l e k t r i z i t ä t s w e r k  w urd en  im B erich ts jahr 
23 574  000  K w s t  S t r o m  abgegeben. Anschlüsse w a ren  5437  Stück 
m it  18 538 A bnehm ern  vorhanden. Aufgestellt w a ren  231 615 
G lü h lam p en ,  838  B ogen lam pen  und 3 390  M o to re n  m it 15 632 P S ,  
19 804  Elektrische Z ä h le r  und  2050  Sch a ltu h ren .

B e im  W a s s e r w e r k  betrug der Gesamtwasserverbrauch 
7 426 848 c b m . D ie  stärkste T ag e sa b g ab e  be trug 34  009 c b m ,  die 
schwächste 14 179 c b m .  F ü r  S t r a ß e n g ie ß e n ,  S p r in g b r u n n e n  usw. 
w urden  abgegeben 270  581 c b m . Öffentliche B r u n n e n  w aren  
82 Stück vorhanden, F e u e rh ah n e n  1598  Stück und  S p r i n g b r u n 
nen  14.
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2, Gemeindeverwaltung.
I n  den städtischen Kollegien fanden  1922 folgende V e r ä n 

derungen sta tt :

Anstelle des verstorbenen S ta d tv e ro rd n e te n  F r a n z  S t u r n  
w urde  am  10. M ä r z  H andels leh rer  K o n s t a n t i n  K r ä ß i g  
(Z en tru m ) ,  anstelle des a u s  der Deutsch-Demokratischen P a r t e i  a u s 
getretenen S ta d tv e ro rd n e te n  E m i l  D e in es  am  20. A pri l  R echts
a n w a l t  D r .  R i c h a r d  B i e l e f e l d  gewählt.

U nter  dem 3. November gab der S t a d t r a t  in  den hiesigen 
T ag esze i tu ng en  die Festsetzung der W a h l  der S ta d tv e ro rd n e te n ,  
verbunden m it  der W a h l  der Bezirksrä te  und  K re isabgeordneten  
auf S o n n t a g ,  den 19. Novem ber bekannt und  forderte zur  E i n 
reichung der Vorschlagslisten b is  spätestens 9. Novem ber auf.

A m  13. Novem ber veröffentlichte der S t a d t r a t  die W ah lv o r 
schlagslisten fü r  die S ta d tv e ro rd n e te n  u nd  lud nochmals zur W ah l  
auf den 19. November ein, 8 W ahlvorschlagslisten w urd en  ein
gereicht: 1. V o n  der vereinigten Sozialdemokratischen P a r t e i ,
2. von der Kommunistischen P a r t e i ,  3. von der Z e n t ru m s p a r te i ,
4. von der Deutschen Volkspartei ,  5. von den politisch und  
re lig iös  n e u tra le n  Arbeiter- ,  Angestellten- und  B eam tenverbänden  
sowie denen der Kriegsopfer, 6. von der K o m m u n a len  Wirtschaft
lichen V ere in igung ,  7. von der Deutschen Demokratischen P a r t e i ,
8. von der D eutschnationalen  Volkspartei .  B e i  84  792 W a h l 
berechtigten betrug die Gesam tzah l der abgegebenen S t im m e n
42 850. H ie rvon  entfielen auf die Vorschlagsliste S t im m e n

N r.  1 der vereinigten Sozialdemokratischen P a r t e i  . . 13 226
N r .  2 der Kommunistischen P a r t e i .................................. 2 632
N r .  3 der Z e n t ru m s p a r te i  . . • ..................................  9 487
N r .  4 der Deutschen V o l k s p a r t e i ..................................  4  552
N r .  5 der vereinigten politisch und  re lig iös  n e u tra le n

Arbeiter- ,  Angestellten- und  B eam tenverbände
sowie K r i e g s o p f e r ...................................................  642

N r .  6 der K o m m u n a len  Wirtschaftlichen V ere in igung  . 2 706
Ü bertrag  . . .  33 245

12*
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Ü bertrag  . . , 33 245
N r .  7 der Deutschen Demokratischen P a r t e i ... 4 897
N r .  8 der Deutschnationalen  Volkspartei  (Christliche

Volkspartei  in  B a d e n ) .................................  4  708

D ie  Z a h l  der gültig  abgegebenen S t im m e n  betrug . . .  42 850
H ierau f  w urde  die au f  jede einzelne W ahlvorschlagsliste ent

fallende Z a h l  von S te l l e n  gemäß § 37 der G em eindew ah lo rdnung  
festgestellt.

D a n a c h  e rh ie lte n  z u g e te ilt : S te l le n
die W ah lv o rsc h la g s lis te  N r .  1 (Der. S o z ia ld e m . P a r te i ) 27

„ „ „ 2 (K o m m u n is t. P a r t e i )  . . 5
„ „ „ 3 (Z e n tru m s p a r te i )  . . . 19
„ „ „ 4 (D eutsche V o lk sp a rte i)  . 9
„ „ 5 (ver. p o l. u . re l . n e u tr .  A rb

A ng st, u . B e a m t. V e rb .) 1
„ „ „ 6 (Skoin. W irtsch . V e re in ig .) 5
„ „ „ 7 (D eutsch. D e m . P a r t e i )  . 9
„ „ „ 8 (D eutschn. V o lk sp a rte i)  . 9

zu sam m en 84

D e r  S tad tvero rdnetenvors tand  setzte sich n u n m eh r  folgender
m aßen  zusam m en: 1. E m i l  N o t h w e i l e r ,  S teindrucker (S o z .) ,  
O b m a n n ;  2. J o s e f  S t r o b e l ,  H aup tleh rer ,  stellv. O b m a n n  
( Z e n t r . ) ; 3. F r i e d r i c h  B a s c h a n g , Rektor (D e m .) ; 4. 
R u d o l f  H u g o  D i e t r i c h ,  K a u fm a n n  ( D .R . ) ;  5. B e r n 
h a r d  K r u s e ,  Gewerkschaftssekretär ( S o z . ) ; 6. F r i e d r i c h

Die Wahl der Bczirksräte und Kreisabgeordneten ergab:
Bezirksräte ! Kreisabgeordnete

Deutschnationale V olkspartei.............. 1 4
Deutsche V olkspartei.............................  1 2
Zentrumspartei........................................  3 5
Deutsche Demokratische Partei . . . . . .  2 3
Vereinigte Sozialdemokratische Partei . . .  5 8
Kommunistische P a r t e i ........................  1 1
Landbund   1 —
Sondergruppen........................................  1 1

im Ganzen: 15 24

Photogr. Bauer

F a b r ik a n t  L eopold  Kölsch, S t a d t r a t



— 181 -

L a n g ,  Buchdruckereibesitzer (D. V olksp .) ;  7. K a r l  M e s s u n g ,  
Z im m erm eister  ( Z e n t r . ) ; 8. E u g e n  M o z e r ,  Schlosser (K o m m .) ;
9. F r i e d r i c h  S i g m u n d ,  Geschäftsführer ( S o z . ) ; 10. G e o r g  
S t e i n  w a r z ,  O be rin gen ieu r  (Wirtsch. V .) .

A u fg run d  der W a h l  der S ta d tv e ro rd n e te n  w a r  die N eu w ah l  
der S t a d t r ä t e  m it  A m tsd a u e r  b is  Novem ber 1926 auf 5. Dezember 
festgesetzt. A m  1. Dezember machte der Oberbürgerm eister  bekannt, 
daß zur S t a d t r a t s w a h l  folgende einzig a l s  gültig  festgestellte W a h l 
vorschlagsliste von der vereinigten Sozialdemokratischen P a r t e i ,  der 
Z e n t ru m s p a r te i ,  der Deutschen Demokratischen P a r t e i ,  der Deutsch
na t io n a len  V olkspartei ,  der Deutschen V olkspartei ,  der K om m u
nistischen P a r t e i  und  der K o m m unalen  Wirtschaftlichen V ere in i
gung eingereicht w orden sei:

1. G e c k ,  E u g e n ,  Z e i tungsverleger  ( S o z . ) ; 2. P h i l i p p , 
A u g u s t , Geschäftsführer ( S o z . ) ; 3. J u n g ,  H e r m a n n ,  
S ek re tä r  ( S o z . ) ; 4. S c h w e r d t , G o t t l o b ,  V e r w a l tu n g s in 
spektor ( S o z . ) ; 5. F l ö ß e r ,  K a r l ,  Geschäftsführer ( S o z . ) ;
6. M ü l l e r ,  L u i s e ,  F o rm e rs -E h e f ra u  ( S o z . ) ; 7. T o p p e r ,  
F r i e d r i c h ,  K a u fm a n n  ( S o z . ) ; 8 . 'H  ö h n , H e i n r i c h ,  S c h r i f t 
setzer ( S o z . ) ; 9. F r a n z  Dr .  H e r m a n n ,  Professor ( Z e n t r . ) ;
10. W i ß l e r ,  K a r l ,  K a u fm an n  (Z e n t r . ) ;  11. S c h w a n ,  
F e r d i n a n d ,  Schre ine r  ( Z e n t r . ) ; 12. K ü h n ,  A d o l f ,  V e r 
waltungsinspektor ( Z e n t r . ) ; 13. M a t h e i s ,  M a r i a ,  Rechts- 
a n w a l t s -W itw e  ( Z e n t r . ) ; 14. M e n z i n g e r ,  W i l l i ,  Schiff
fah rts -D irek tor  ( Z e n t r . ) ; 15. I  a k o b , G  u st a  v , O be rrechnungs
r a t  (D em .);  16. L a c r o i x ,  K a r l ,  M alerm eiste r  (D em .);  17. 
F r e y ,  W i l h e l m ,  R e ch tsa n w a lt  (D e m .) ; 18. v o n d e r H e y d t ,  
H e i n r i c h ,  K a u fm a n n  ( D .N . ) ; 19. H o c h  st e t t e r ,  K a r l ,  
Telegraphendirektor ( D .N . ) ; 20. R e i f f ,  H a n s ,  Buchdruckerei
besitzer ( D .N . ) ; 21. G e i ß l e r ,  Dr .  H u g o ,  S t a a t s a n w a l t  
(D. Volksp .) ;  22. K ü n k e l ,  K a r l ,  K a u fm a n n  (D. V o lk sp .) ; 
23. B a u e r ,  K a r l ,  Hilfsschreiber (K o m m .) ; 24. S  t  e i n  e l , 
L e o p o l d ,  V e rbands-D irek to r  (Wirtsch. V .).

Demnach fand die auf 5. Dezember anberaum te  W a h l  nicht 
statt. D ie  nunm ehrige  V er te i lung  der Sitze im S t a d t r a t  ist: 
Sozialdemokratische P a r t e i  8 (seither S o z .  P a r t e i  6 und unab-
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hängige Sozialdeniokratische P a r t e i  1. Kommunistische P a r t e i  1 
(1), Z e n t ru m s p a r te i  6 (6), Deutsche Volkspartei  3 (— ), K o m m u 
nale  Wirtschaftliche V ere in igung  1 (— ), Deutsche Demokratische 
P a r t e i  3 (7), Deutschnatiouale  Volkspartei  2  (1).

A n  die S te l le  derjenigen S ta d tv e ro rd n e te n ,  die auf  G ru n d  der 
gemeinsamen Wahlvorschlagsliste zu S t a d t r ä t e n  gew ählt  worden 
find, t r a te n  gemäß § 39 Abs. 2 der G em eindeordnung  fü r  ihre noch 
übrige  A m tsd a u e r  die den gleichen W ahlvorschlagslisten angehören
den nächsten B ew erber.  E s  sind d ies:  W erkführer M a x  G r ä s -  
f e r  , Redakteur H  e r m a n n  W i n t e r ,  Bürovorsteher A  u g u st 
S c h w a l l ,  Krankenkassenbeamter A u g u s t  S c h i l l i n  g e r ,  
Gewerkschastssekretär W i l h e l m H o f ,  Reisender K a r l S a u t e r .  
Parte isekretä r  O s k a r T r i n k s ,  Kalku la tor  H e i n r i c h S p a c h -  
h o l z .  Vermessungssekretär E u g e n  H e b i n g e r ,  Schre iner  
K a r l  E c h t l e .  Direktor F r a n z  J o s e f  S o n n e r ,  V o r 
a rbe i te rs -E hefrau  K a r o l i n e F r e y ,  M aurerm eis te r  J o h a n 
n e s  S c h u s t e r ,  Gewerkschaftssekretär M a r t i n  F a ß b e n 
d e r ,  Brauere id irek tor  K a r l  M o n i n g e r ,  L ehrerin  L u i s e  
R  i e g g e r  , Kam m erstenograph D .  E r n s t  F r e y ,  R e ch tsa n w a lt  
D r .  B r u n o  Z i e g l e r -  K a u fm a n n  C a r l A u g u  st N i e t e n ,  
H and lungsgeh ilfe  K a r l  B a i l ä n d e r ,  Fabr ika rb e i te r  O s k a r  
W e s t e n f e l d e r  und  K a u fm an n  R u d o l f  V i e s e r  jr.

V o n  städtischen B eam ten  sind ausgetreten : A m  1. Oktober 
E d w i n  K r u t i n a , V orstand des S ta n d e s a m ts , der zum  S y n 
dikus des V ere in s  Deutscher S ta n d esb eam ten  ernannt w urde, und  
am  1. A p ril S tadtob errech nu ngsrat A l f r e d  W e i l e r ,  der die 
S te lle  e in es  D irektors des V erb an des der G em eindebeam ten  
B a d e n s  antrat.

Gestorben ist am  2. J u l i  O rtsb au ra t R u d o l f A m m a n n ,  
V orstand der O rtsbaukontrolle.

V erw altungsoberinspek tor  W i l h e l m  K a c h e l  w urde  auf 
21. August zum  besonderen S ta n d e s b e a m te n  und Vorstand des 
S t a n d e s a m t s ,  D r .  O s w a l d  G e i ß l e r  aus 16. Novem ber zum 
Leiter der Tuberkulosefürsorgestelle e rnann t .

D ie  E hrenurkunden  der S t a d t  fü r  25jährige  Dienstzeit erhiel
ten :  W i l h e l m  F e i g e n b u t z ,  V erw altungssek re tä r  beim
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F ürso rg ea m t,  J o h a n n  K e i t e l ,  Verw altungsobersekretä r ,  
K a r l  M ü n c h e n b a c h  Bauinspektor, F r i e d r i c h  S c h e r r e r ,  
Bauoberinspektor u n d  J o h a n n  S t r a u b ,  Gelderheber beim 
G a s - ,  Wasser- und  E lek tr iz itä tsam t,  H e i n r i c h  K r e u z w i e s e r ,  
R e ch n u n g s ra t  beim G rundbucham t, Geh. H ofra t  Professor D r .  
B e r n h a r d  v o n  B e c k ,  Direkter des städt. Krankenhauses und  
E m i l  B  e r  t  s ch , F inanzobersekretär ebenda, G  o t t  l i e b 
B i c k e l ,  Am tsgehilfe , W i l h e l m  L e i  st e r ,  Aufseher und 
L u d w i g  T r a u t w e i n ,  V erw altungsobersekretä r  beim Schlacbt- 
und Viehhofam t, E u g e n  F e i g e n b u t z ,  V e rw a l tu n g so b e r in 
spektor bei der S tad tkanzle i ,  K a r l  B ü r k e l  und 2t  u g u ft 
V o g e l ,  beide Verw altungsobersekretä re  beim S ta n d e s a m t ,  
G e o r g  G e i g e r ,  V erw altungsinspek tor ,  und J o s e f  K ü n k e l , 
Verw altungsoberinspektor ,  beim Statistischen A m t,  M a r t i n  
L a n g ,  Aufseher, A u g u s t  S c h e r r e r ,  Bauinspektor, und  
F r i e d r i c h  W ö r n e r , B a u r a t  beim T ie fb au a m t,  G e o r g  
L a u e r  und  A  u g u  st W i l h e l m ,  beide H ausm eis ter  beim 
Volksschulrektorat.

I n  A nerkennung  lang jäh r ige r  Dienstzeit erhielten E h r e n u r 
kunden: K a r l  D ü r r ,  Aufseher, G  u  st a v F  a s ch i a n  , A uf
seher, D i e t r i c h  M o n i n g e r ,  Aufseher, J o s e f  S c h ä f e r ,  
Maschinist, L u d w i g  S t ö b e r ,  Gelderheber und  F r a n z  
S t r a u b ,  Aufseher beim G a s - ,  Wasser- und  E lek tr iz i tä tsam t,  
K a r l  S u p p e r ,  Aufseher beim T ie fb auam t.

D e r  S t a d t r a t  h ielt  im B erich ts jah r  60  (1921 :  53) S itzungen  
ab, in  denen 5122 (3964) Gegenstände der Beschlußfassung un te r 
lagen.

V o n  d e n  s t ä d t i s c h e n  K o m m i s s i o n e n  hatte  der B e ira t  
fü r  das  F ü rs o rg e a m t  K  56 (1-921: 98),  die Baukommission 48 
(45), der B e i r a t  fü r  das  F ü rso rg ea m t  J  41 (43), der B e ir a t  für  
d a s  F ü rso rg ea m t  A  30  (9), die Bahnkommission 2 0  (15), der K le in 
rentnerausschuß 19 (2), die G a s -  und  Wasserwerkskommission 18 
(25), der V e r w a l tu n g s r a t  der S p a r -  un d  Pfandleihkasse 10 (11) 
die Badeanstaltenkommission (3) und  die Stadtgartenkom mission 
(5) je 7, die Bekleidungskommission (7), die Krankenhauskom 
mission (4) und  die Friedhofkommission (4) je 5, die R he inh a fen 
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kommission (3) un d  der B e i r a t  der höheren S c h u len  fü r  Mädchen
(3) je 4, die Schulkommission ( 3 ) -und der B e i r a t  der Goetheschule
(4) je 3, der Fürsorgeausschuß  (1), die Schlacht- und  Viehhofkom
mission (2), der B e i r a t  der Humboldtschule (3), der B e ir a t  der 
Realschulansta lten (3) u n d  der H andelsschu lra t  (— ) je 2, der 
Gewerbeschulrat (— ) 1 S itzung.

D e r  B ü r g e r a u s s c h u ß  hielt im B erich ts jahre  17 (12) 
S i tzung en  ab, in  denen 113 (81) Gegenstände verabschiedet w ü r 
den. E r  bewillig te  die V e rw en du ng  von A n lehen sm it te ln  fü r  fol
gende Zwecke:

Ankauf von Grundstücken in  den V oro rten  D ax landen  und 
M ü h lb u rg  sowie in  Hagsfe ld  und Knielingen.

Tausch von Jn d u s tr ie g e län d e  gegen die R ennw iesen  m it  der 
Großherzoglichen M ajo lika -M anufak tu r .

Erstellung eines Hochleistungskessels fü r  d a s  Elektrizitätswerk. 
S tro m v erso rg u n g  von R in the im .

Erstellung eines Werkstättengebäudes und U m bau  der G e n e ra 
to ren  der K am m erofenanlage  im G asw erk  Ost.

E rb a u u n g  einer W agenhalle  fü r  die S t r a ß e n b a h n  h in ter  dem 
Friedhof.

U n te rb r in g u n g  des städtischen F u h rp a rk s  un d  der m it  ihm ver
w and ten  B e tr ieb sab te ilun gen  in  der ehemaligen Dragonerkaserne.

E in b a u  einer W asserre in igungsan lage  u n d  Verbesserung der 
D am pfan lage  im V ierord tbad .

U m b a u  des Archjvgebäudes fü r  d a s  A rbe i tsam t.

E rr ich tung  eines Jugendschutzheim s im K am m ergebäude  der 
Dragonerkaserne.

E rr ich tung  von Schulsä len  in der Telegraphenkaserne.

E rrich tung  einer ärztlichen B e ra tu n g -  un d  Fürsorgestelle für 
Tuberkulose m it  einem Facharz t  a l s  hauptamtlichen Leiter.
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A ußerdem  w urden  infolge der G e ld en tw er tun g  K red ite rhöhun
gen fü r  U n te rn ehm un gen  des G asw erks ,  der S t r a ß e n b a h n ,  T ief- 
und  Hochbauten usw. nötig.

W eitere Beschlüsse des Bürgerausschusses betrafen:

A ufnahm e eines 51-2 % verzinslichen A nlehens .

Desgleichen eines 614 % verzinslichen A nlehens .

Druck von städtischem Notgeld.
G e w ä h ru n g  eines A nlehenskredits  zur  F ö rd e ru n g  der W oh

nungsbeschaffung.

F in a n z ie l le  Unterstützung der Lebensm ittelversorgung der B e 
völkerung durch G e w ä h ru n g  eines K red i ts  hierfür.

O rd n u n g  über die A nlage  un d  V e rw a l tu n g  der Rücklage fü r  
Schu lden ti lgung .

B e ra tu n g  des Voransch lags 1921/1922.
H a u s h a l tp la n  fü r  das  R echn ung s jah r  1922.
V erkündung  der städtischen R echnungen fü r  d a s  R echnu ng s

jah r  1919/1920.
E rlassung eines Gemeindebeschlusses über die Festsetzung der 

G ebühren , im  V e rh ä l tn is  zum S te igerungssatz  der T e u e ru n g  durch 
den S t a d t r a t  m it  Z u s t im m ung  des S tad tv e ro rdne ten -V o rs tand s .

Festsetzung der W o h n u ng sabg abe  fü r  1922.
V ergnügungss teuero rdnung .
Gemeindesatzung über die Zusammensetzung des S t a d t r a t s .

Geschäftsordnung fü r  den B ürgerausschuß .

S te l l e n p la n  1921/1923.

Ä n derun g  der Bestim m ungen  über die R uh e -  und  H in te r 
bliebenenversorgung der städtischen B e am ten  u n d  R uhelohnorb-  
n n n g  fü r  die städtischen Arbeiter.

R egelung  des O rtszusch lags  infolge der E in re ih u n g  von 
K a r ls ru h e  in die Ortsklasse A .
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D a s  G e w e r b e g e r i c h t  erledigte 1922  in 53 (1921:  52) 
S i tzung en  433 (339) Rechtsstreitigkeiten und  zw ar  139 (140) durch 
U rte il ,  179 (111) durch Vergleich, 23 (28). durch Zurücknahme der 
Klage. Anerkenntnisse erfolgten 3 (0), beruhen blieben 89 (60). 
I n  den Rechtsstreitigkeiten, welche durch U r te il  entschieden w urden , 
lau te ten  diese in  51 F ä l le n  ganz nach dem A n tra g  der Klage, in 42 
F ä l le n  wurde  die Klage ganz und  in  40  teilweise abgewiesen.

D a s  K a u f m a n n s g e r i c h t  erledigte 1922 in  28 (24) 
S i tzung en  118 (1921: 123) S tre itsachen u nd  z w ar  31 (50) durch 
U rte il ,  49 (35) durch Vergleich, 7 (14) durch Zurücknahme der 
Klage, beruhen blieben 31 (23). I n  den durch U r te i l  erledigten 
S tre it igkeiten  laute ten  diese in 8 F ä l le n  ganz nach dem A n tra g  der 
Klage, in  15 w urde  die K lage ganz, in  11 teilweise abgewiesen.

A ls  E in ig u n g sa m t oder begutachtende und antragstellende B e 
hörde w ar weder das G ew erbe- noch das K aufm annsgericht im  
B erichtsjahr tätig .

B eim  M i e t e i n i g u n g s a m t  w u rd en  1922 2875  F ä l le  
neu  an häng ig ,  w ovon sich 1196 auf M iets te igerungen, 1442 auf 
D urchführung  von K ünd igungen  und  A n trä g e  des W o h n u n g s a m ts  
bezogen. Durch E in ig u n g  der P a r te ie n  erledigten sich von den 
ersteren F ä l le n  219, von den letzteren 379 , durch Zurücknahme 
2543  bezw. 238, alle üb r igen  durch Entscheidungen. A n träg e  aus 
Mietsteigerung in  voller Höhe w urden  in  236 , teilweise in 66 F ä l 
len  genehmigt, in  7 F ä l le n  abgelehnt.

D e n  K ü n d ig u n g sa n t rä g e n  w urde  in 382 F ä l le n ,  teilweise 
a l le rd ing s  auf einen wesentlich späteren T e r m in  stattgegeben, a l s  
ihn der Verm ie ter  gewollt  hatte, 392 F ä l le  w u rd en  ablehnend ver- 
beschieden, in 4 F ä l len  w urde  auf V e r län g e ru n g  des M ie tv e rh ä l t 
nisses erkannt.

B e im  G  e m e i n  d e g e r  i ch t w a ren  1922  1320 Klagen  a n 
hängig, von denen 32 in  dos folgende J a h r  übergingen. Z a h l u n g s 
befehle w urden  1314, Vollstreckungsbefehle 549  erwirkt. V o n  den 
K lagen  w u rd en  160 abgewiesen, 673 endeten m it V e ru r te i lu n g ,
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480  durch Vergleich oder Beruhenlassen. D a s  Am tsgericht be
stätigte 58 und  änderte  18 der Entscheidungen ab, verglich 78 F ä l le  
und  zeigte in  36 F ä l le n  dem Gemeindegericht d a s  E rg e b n is  nicht 
an .  S ü h n e te rm in e  fanden  953 statt, h iervon w u rd en  243 F ä l le  
verglichen, in  den übr igen  m iß la n g  die B e ilegung . *)

*) Die Gesamtzahl der 1922 beim B e z i r k s a m t  behandelten An
zeigen wegen Obertragung innerhalb des Stadtbezirks betrug 10 307.

Die Zahl der vom A m t s g e r i c h t  1922 erlassenen gewöhnlichen 
Zahlungsbefehle belief sich auf 6530, die der Wcchselzahlungsbcfchl auf 34, 
die der Vollstrcckungsbcfchlc aus 2074

Beim N o t a r i a t  waren 1922 7 Zwangsvollstreckungen anhängig, 
durchgcführt wurden 1, eingestellt 1, aufgehoben 4.



II.

bauliche Entwicklung der Stadt,

Hber den S ta n d  der A u fw en du ngen  für die T iefb au ten  ist nach
stehende Übersicht gefertigt.

A. J u  früheren Jahren begonnene und 19 2 2  noch nicht vollendete Bauten.

I.  S t r a ß e n b a u .
Keine.

II. K a n  a lb  au.
Keine.

B. I n  früheren Jahren begonnene, 19 2 2  vollendete Bauten.

I. S t r a ß e n b a u .
Keine.

II. K a n a l b a u .
Keine.

0. Im  Jahre 1 9 2 2  begonnene und vollendete Bauten.

I. S t r a ß e n b a u .
Keine.

II. K a n a l b a u .

Vom
Bürger
ausschuß
bewilligt

am

Be
willigter
Aufwand

P.M

Aufwand 
im Jahr 

1922

P.M

Des Baues

Gegenstand
Begum

Vol
lendung

Weihercickerqcbiet > 8. 4. 22 2 424 000 8 100 000 14. 8.22 1 11.22

Gartenstadt Grünwinkel 
Gartenstadt Rüppurr. . 
Karl-Schremppstraße . .  
Friedrich-Wolfsstraße . .
Knielinger Allee...........
Parallelstr.z.Hildaprom. 
Graf-Rhenastraße.........

8. 4. 22 
8. 4. 22 
8. 4. 22 
8. 4. 22 
8. 4. 22 
8. 4. 22 
8. 4. 22

697 000 
1 474 000 
1 073 000

j l  732 000
692 400

10 300 
21 900 
14 400
25 3001
10 800 

1 200

7. 8.22 
5. 8.22 

27. 9.22 
2.10.22 

11. 9.22 
25. 9.22 

1. 2.22

1.10.22
1.11.22
3.12.22
5.12.22
3.11.22 

25.11.22 
28. 2.22
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Vom
Bürger
ausschuß
bewilligt

am

Be Aufwand Des Baues

Gegenstand willigter
Aufwand

P.M

im Jahr 
1922

P.M
Beginn

Vol-
lenduug

I). I m  Jahre 19 2 2  begonnene und nicht mehr vollendete Bauten.

Erschließung von Jndu- 
striegelünde b. d. Ma
schinenbaugesellschaft
1. Gleisanlagen. . . .
2. Straßenbau . .
3. Kanalbau.............

9.12. 24 
9.12.21
9.12. 21

18 000 000 
35 500 000 
66 100 000

17 906 657 
29 747 921 
28 069 255

1 .9 .22  
1. 9. 22 
1. 8. 22

1.5. 23
1.6. 23 

15. 2. 23

F olgende  U m  N u m e r i e r u n g e n  von H äusern  w urden  
vorgenom m en: Lützowstraße N r .  2 i n  N r .  3, Akademiestraße
N r .  2 a  in N r .  4, N r .  4  in N r .  6, G lüm ers traße  N r .  4 in  N r .  6 
F e r n e r  ha t  der S t a d t r a t  zur V erm eidung  von V erw echslungen  in 
der Bezeichnung der von pr iva ten  F i r m e n  und  einzelnen F a m il i e n  
gemieteten G ebäude  und  W oh nu ngen  in  der a l ten  Kaserne G o t te s 
aue beschlossen, die N u m er ie ru ng  derselben wie folgt abzuänd ern :

D a s  von der F i r m a  Wolfs & S o h n  gemietete frühere  B e 
kleidungsam t des X I V .  A.K. behält die N r .  56 der Durlacher 
Allee. D ie  im  E ig e n tu m  dieser F i r m a  stehenden von der M öbe l
fabrik Feederle  erworbenen Gebäude, die auf  dem G e lände  der 
Artilleriekaserne G o t tesaue  stehen, e rhal ten  die Bezeichnung D u r 
lacher Allee 56 a .  D ie  der F i r m a  Feederle  im E ig e n tu m  verblei
benden G ebäude  auf dem G elände  der Kaserne behalten die B e 
zeichnung D urlacher  Allee 58. Alle übr igen  G ebäude  der früheren  
Artilleriekaserne, die innerha lb  des Kasernengrundstücks stehen, er
halten die Bezeichnung W olfa r tsw e ie re r  S t r a ß e  N r .  5, da der H a u p t 
e ingang von dieser S t r a ß e  ausgeht. D ie  hierzu gehörigen b is 
herigen W ohngebäude behalten ihre bisherige Unterbezeichnung 
W o h n h a u s  1, 2 usw. bei, ebenso die Offiziersspeiseanstalt und  die 
K asernen Friedrichskaserne, Reiterkaserne, Schloßkaserne un d  h in 
tere Kaserne, sowie die zu gewerblichen Zwecken vermieteten 
Gebäude.



D er  neuen S t r a ß e  nördlich des A u lageb än dcs  der Technischen 
Hochschule und  lä n g s  des F a sa n e n g a r te n s  w ird  zu E h re n  des Geh. 
O b e r b a u r a t s  und  P ro f .  D r .  i n g .  Friedrich Engesser den N am en  
„Engesserstraße", der neuen S t r a ß e  zwischen A ulagebäude  und den 
neuen W ohn häusern  der N am e „L ehm annstraße"  zu E h re n  des 
verstorbenen Geh. R a t s  und  P ro f .  an  der Technischen Hochschule 
D r .  O t to  L eh m an n  beigelegt. D em  T e i l  des Z irke ls  nördlich der 
E n g le r - S t r a ß e  ist die Bezeichnung „N euer  Z irke l"  beigelegt 
worden.

D ie  Schwierigkeiten au f  dem B  a u  m a r  k t  hielten auch im 
B erich ts jahre  1922 S c h r i t t  m it  dem Z e r fa l l  der deutschen Mark. 
W ie in  den V o r ja h re n  w aren  die Baugenossenschaften gezwungen, 
fü r  die D urchführung  ih rer  B au p ro g ram m e  die Hilfe der S t a d t  
in  Anspruch zu nehmen. P r ü f u n g  und  teilweise B earbe itun g  der 
B a u p lä n e  sowie Überwachung des gesamten W o h n u n g sb a u e s  in 
K a r ls ru h e  w aren  Sache  des Hochbauamtes. D ie  Baustoffbeschaf
fung, die sich in  den V o r ja h re n  n u r  auf Rohbaustoffe beschränkte, 
m uß te  ausgedehnter  gehandhabt werden.

F a s t  sämtliche zum W o h n u n g sb a u  nötigen  M a te r ia l ien  und 
B auart ike l  wie F a r b e n ,  Beschläge, G la s ,  Jn s ta l la t io n s a r t ik e l  und 
dergleichen w urden  n u n m eh r  von der S t a d t  beschafft u n d  a n  die 
W ohnungsbaugenossenschaften und p rivaten  B a u h e r re n  abgegeben. 
Neben dieser T ätigkeit  und  den a llgem einen Ins tandse tzungen  an  
stadteigenen G ebäuden  kamen die nachstehenden B a u a rb e i te n  zur 
A u s fü h ru n g :

1. I n  der ehemaligen Artilleriekaserne 3 /50  w urde  das  west
liche M annschaftsgebäude  zu zwei E in z im m er- ,  acht Zw eiz im m er-,  
acht Dre izim m er- und  ein V ierzim m er-, zusammen neunzehn W o h
nungen  um gebaut. Die Baukosten w a ren  ru n d  1 800  00 0  Mark.

2. I n  die Telegraphenkaserne sind die nachstehenden W oh
nu ng en  e ingebaut w orden :

S ta l lg e b äu d e  I und  II. 8 E inz im m er- ,  29 Z w eiz im m er-,  17 
D re iz im m er- und  1 V ierzimm er-, zusamm en 55 W ohnungen .  Die 
U m b a u te n  erforderten einen K ostenaufw and von zusammen 
82 150 Mark.
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K am m er und Fahrzeuggebäude . 7 E inz im m er- ,  12 Z w e i-  
z immer-, 9 D re iz im m er-,  zusammen 28 W ohn un gen .  D ie  Kosten 
w a ren  ru n d  88  600  M ark.

3. Dragouerkaserue. D a s  K am m er-  und  Werkstättengebäude 
w urde  zu einem Jugendschutzheim um gebaut.  I m  Erdgeschoß ist 
untergebracht:  D a s  V e rw a h ru n g sh e im  m it  A ufnahm e, A rb e i ts 
ra u m , 2 S c h la f rä u m e  m it  zusammen 12 B e tten ,  1 R a u m  fü r  den 
Aufsichtsbeamten, B a d ,  W aschraum , Aborte. D a s  I. und II. O b e r 
geschoß en tha lten  L eh r l ings -  und  Gesellenheim m it  2 T a g rä u m e n ,  
9 S c h la f räum e  m it  zusammen 26 B e tte n ;  ferner Küche, B a d .  
W aschraum, A borte , 1 R a u m  fü r  die Aufsicht, 1 Z im m er  fü r  2 
ledige Lehrer, die W o h n u n g  des V e rw a l te r s  m it  D ienstboteuraum .

I n  d a s  angrenzende S ta l lg e b äu d e  sind fü r  d a s  Jugendschutz- 
heim Waschküche, Werkstätte und  S chw eineha ltung  e ingebaut w o r
den. D er  G esam tau fw and  betrug 1 414  335  M ark.

4. E hem al iges  Archivgebäude. M i t  dem U m - und E rw e i 
te ru n g s b a u  des A rb e i ts am te s  ist am  15. A p r i l  1922 begonnen 
worden. E s  w u rd e n  folgende R ä u m e  gew onnen:

D ie  M ä n n e ra b te i lu n g  fü r  gelernte u n d  ungelern te  Arbeiter, 
Fachab te i lungen  fü r  d a s  G astw ir tsgew erbe  und  Musiker, fü r  kauf
männische und  technische Büroangeste ll te , B e ru fsb e ra tu n g  sowie 
Lehrstellenvermittlung, Direktion, S i tzu n g ssa a l  und  W o hn ung  des 
H ausm eis ters .  B i s  zum  J a h re s e n d e  w u rd en  der R oh bau ,  sowie 
die Verputz- un d  G laserarbe iten  fertiggestellt.

5. Betriebswerkstätte  im  Gaswerk-Ost. M i t  der Erstellung 
des N eu baues  ist am  15. A p r i l  1922 begonnen worden. D a s  G e
bäude en thä lt  eine M o n t ie ru n g s h a l le  und  Schlosserei m it  zusam
m en 735 q m ,  eine Schmiede m it  Kompressor und  S c h a l t r a u m  m it  
225  q m , die Nebenwerkstätten und ' M a g a z in e  m it  430  q m ,  zusam
m en 1390 q m  bebaute Fläche. F e rn e r  einen abgeschlossenen Werk
hof, 610 q m  groß. U m  J a h r e s e n d e  w a re n  bereits  die Verputz
arbeiten fertiggestellt un d  das  Einsetzen der G lase ra rbe iten  im 
Gange.



III.

Kirche, Schule und Kunst,

L Kirche,

C \ m  R a h m e n  der Volkshochschulkurse w urden  im F e b r u a r  3 V or-  
X j  lesungen von evangelischen T heologen gehalten. Professor 
v. Schubert-Heidelberg  l a s  über „Deutsches G lau bens leben  im 
M i t te la l te r " ,  Professor D. Jelke-Heidelberg über „D ie  B edeutung  
des W u n d e r s  im C hris ten tum " und  Professor D. From m el-H eide l-  
berg über „D ie  Gleichnisse J e s u " .  I m  M o n a t  M ä r z  folgten drei 
weitere V orlesungen  von Professor D r .  T e ichm ü lle r -K ar ls ruhe  über 
„ D a s  Licht in  der N a tu r ,  in  der Poesie  u n d  in  der B ib e l" ,  von 
Dr. M etz-K arlsruhe  „D ie  L a n d e s n a tu r  P a l ä s t i n a s "  und  P f a r r e r  
Dr. S t r o l e - S tu t t g a r t  über „D er  evangelische Volksbund  in  W ü r t 
temberg".

Nach dem W egzug von P f a r r e r  Schill ing  (Weststadtpfarrei) 
und  dem Ausscheiden von P f a r r e r  W a a g  (G o ttesauer  P fa r re i )  a u s  
dem Dienst der Landeskirche w urden  die beiden P fa r re ie n  neu be
setzt; die erstere a m  14. M a i  durch P f a r r e r  H a n s  S e u fe r t  a u s  Kork, 
die zweite am  9. J u l i  durch P f a r r e r  Viktor R e n n e r  a u s  Kenzingen. 
Beide w urden  durch Dekan R a p p  eingeführt.

A m  21. J u n i  tagte  in  der K leinen  Kirche die Bezirkssynode, 
deren H auptbera tungsstoff  der R e lig ion sun te r r ich t  in  den F o r tb i l 
dungsschulen bildete. (Nach dem Fortbildungsschulgesetz vom 
19. J u l i  1918).

U n te r  dem 11. J u l i  beschloß der Kirchengemeinderat,  daß die 
b isherige „ S ü d o s tp fa r re i"  den N a m en  „ P a u lu s p f a r r e i "  und  die
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bisherige „ S ü d w e s tp fa r re i"  den N a m e n  „ M a th ä u s p fa r re i "  führen  
sollen.

Dekan un d  Kirchenrat  Heinrich R a p p  beging am  15. J u l i  sein 
25 jäh r iges  J u b i l ä u m  a l s  See lsorger der M it te lp farre i .

V om  1 3 .— 14. Sep tem b er  hielt der Eisenacher B u n d  seine 
J a h r e s t a g u n g  in  unserer S t a d t ,  dessen Z ie l  es ist, „eine lebendige 
B e rü h ru n g  zwischen den V e r t re te rn  b ibelg läubiger  Wissenschaft 
und  Gemeinschaft herzustellen". Die R e d n e r  w a re n :  S ta d tp f a r r e r  
K ü h lew ein -F re ib u rg ,  D. Oestreicher-Bethel, Kons. R a t  D. B o rn -  
Häuser-M arburg , Professor D. S c h la t te r -T ü b in g e n ,  Professor D. 
H einze lm ann-B ase l  und  In sp ek to r  K räm er.

A m  30. J a n u a r  fand in  der S t .  S tephanskirche  ein feier
liches R equ iem  fü r  den verstorbenen P a p s t  Benedikt X V .  statt, das  
Geistl. R a t  Link zelebrierte. A u ß e r  V er t re te rn  der R eg ie rung  und 
der S t a d t  w a re n  auch der P rä s id e n t  des evangelischen Oberkirchen
r a t s  und  der S t a d t r a b b in e r  anwesend.

S e in e  P r i m iz  beging am  26. J u n i  Neupriester A n to n  W alte r  
von Laudenbach in  der Liebfrauenkirche, die Festpredigt hielt Dekan 
W alte r .

Anläßlich des Katholischen J u g e n d s o n n ta g s  w urde  am
30. J u l i  eine F e ie r  in  der Festhalle  abgehalten , bei der W irft .  
Geistl. R a t  un d  Diözesanpräses D r .  J a u c h -F re ib u rg  die Festrede 
hielt.

D ie  G enera lversam m lung  des C a r i ta s v e rb a n d e s  fü r  die E rz 
diözese F re ib u rg  fand  vom 18 .— 21. S ep tem b er  im L a n d ta g s 
gebäude statt. I m  Z u sam m en h an g  dam it  sprach C a r i ta sp rä s id e n t  
D r .  Benedikt Kreutz über d a s  T h e m a  „V o m  Lebensweg der 
C a r i t a s " .

A m  22. Oktober wurde  die feierliche Weihe der Notkirche in  
K a r ls ru h e -R in th e im  durch S tad td ek an  Link vollzogen, das  levi- 
tierte Hochamt hielt Geistl. R a t  S t u m p f  von der S t .  B e rn h a rd u s -  
kirche.

13
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2, 0d)iile, *)

B edürf tigen  K in de rn  der Volksschule kamen folgende W ohl- 
fahrtse in r ich tungen  zu gn t:

a) F re ie  Lehrm ittel  1921/22 a n  ru n d  6000  K inder ;

b) W a rm e s  Frühstück (Quäkerspeisung) durchschnittlich 1600 
K inder täglich;

c) Schülerspeisung, durchschnittlich 196 K inder,  jährlich 49 796 ;
d) S chü lerhorte  1922 :  2 Horte  m it  746 K in d e rn ;

e) K indererho lungsfü rso rge :  „V ere in  Ju g e n d h i l fe  K a r ls ru h e ."

D a s  J a h r  1922 brachte einen Wechsel des 1. Vorsitzenden des 
V e re in s  „ J u g e n d h i l fe " .  H e r r  S ta d tsch u lra t  D ü r r ,  der m it  großem 
In te re sse  und h ingebungsvolle r  A rbe i t  seit 1914 seine Kräfte  der 
K indererho lungsfürsorge  gewidmet hatte, w a r  durch die E rn e n n u n g  
zum Direktor der Lessingschule genötigt, sein A m t  a ls  Vorsitzender 
niedevzulegen. A n  seine S te l l e  w urde  H err  A lts tad tra t ,  Rechts
a n w a l t  D r .  Friedrich  W eilt  gewählt.

D ie  U n te rb r in g u n g  der K inder erfuhr durch das  K inderer
ho lungshe im  des C a r i ta s v e rb a n d e s  F re ib u rg ,  „Sch loß  F r ie d en w e i
le r"  bei Neustadt im S c h w a rzw a ld ,  einen wertvollen  Zuw achs .  
E s  w a r  jetzt möglich, w ährend  des ganzen J a h r e s  e rho lungsbedürf
tige K inder  in  gu t  geleiteten K indererho lungsheim en u n te r  ä rz t 
licher Aussicht un terzubringen .  D ie  Ferienkolonien w urden  im 
J a h r e  1922 erstmals ganz aufgehoben.

1922 w aren  untergebracht:
K indererholungsheim  Heuberg . . . .

„ L angenbrand . . .
„ H errena lb -Fa lkenburg
„ Sch loß  F r iedenw eile r

zusam m en: 2 149 Kinder

1 345  Kinder 
417  „
2 7 8  „
109 „

*) Über die Zahl der Schüler in den einzelnen Anstalten vergleiche 
M n  Beilage I.
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D ie  von dem S tad tsch u la rz t  seither in  den Klassenzimmern vor
genommenen R e ihenuntersuchungen w u rd e n  im S c h u l ja h r  1921/22 
in  das H a u s  S te in s t ra ß e  20 (Stadtklinik) verlegt. S i e  erstreckten 
sich auf den 1., 4., 6. und  8. J a h r g a n g  i. G .  auf 7781 K inder  und 
konnten nun m ehr  gründlicher und  genauer erfolgen. D ie  schulärzt
liche Sprechstunde in  der Kreuzstraße 15 w urde  von 7830 K indern , 
h ie run ter  1549 auf V eran lassung  der Lehrer, ausgesucht. D ie  Z a h l  
der K opfre in igungen  betrug 3543. I n  315  F ä l le n n  w urden  von den 
Ju g e n d p f leg e r in n e n  E rh ebu ngen  über F a m i l i e n  -und  W oh nv erh ä l t 
nisse von Schulk indern  gemacht. Bei der Quäkerspeisung w urde  
mehrfach u n te r  den Zugelassenen gewechselt, im G a n ze n  w u rd en  
4870  gespeist.

Z u  einer eindringlichen Beeinflussung des E lte rn h a u se s  w u r 
den „Schulärztliche  Ratschläge und  M i t te i lu n g e n "  herausgegeben 
und  den E l t e rn  neu  eintretender S ch ü le r  zugestellt.

A l s  Schulschwestern w a ren  tä t ig :  Genoveva B rosam er,  
B abette  Leinz, M a r i a n n e  S t a r k  und C ha r lo t te  T ille.

I n  der S c h u l z a h n k l i n i k  w u rd en  1921/22 vom 1. J u n i  
b is  30. A p r i l  11 457  zahnärztliche B e h an d lu n g en  vorgenommen.

A m  S p r a c h h e i l u n t e r r i c h t  nahm en  1921/22 145 
K naben  un d  71 M ädchen teil, davon w a re n  101 S ta m m le r ,  83 
S to t te re r ,  32 Schwerhörige .

A m  S c h w i m m u n t e r r i c h t  beteiligten sich 926 K naben  
und  659 Mädchen. Sch u lb äde r  w urden  136 480, Volksbäder 1083 
abgegeben.

D er  f r e i w i l l i g e  Z e i c h e n u n t e r r i c h t  w a r  von 74 
K naben  der Volksschule und  21 B ürgerschü lern  besucht. F ü r  den 
K n a b e n h a n d f e r t i g k e i t  s. u n t e r r i c h t  bestanden 112 
Klassen m it  1971 S c h ü le rn ,  da ru n te r  1756 Volksschüler u n d  115 
Schü ler  höherer Lehranstalten .

D ie  K n a b e n f o r t b i l d u n g s s c h u l e  zählte am  S ch lu ß  
des S c h u l ja h re s  1921/22 in  25 Klassen 606 S chü le r ,  davon w a ren  
122 Bäcker, 35  Metzger, 30 Kellner und  Köche, 343 L ohnarbe ite r  
a u s  dem 7. und 8. S c h u l ja h r ,  54 desgleichen a u s  dem 5. und  6. 
S ch u l jah r ,  22  Schwachbefähigte (Hilfsklassen),.

13*
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I  n  d c r  M ä d c h e n f o r t b i l d u n g s s c h u l e  bestanden 
42 Klassen und  1 Klasse im H a n sh a l tu n g s se m in a r  m it  980 
S c h ü le r in n en  am  E n d e  des S c h u l ja h rs .

D ie  S  ch ü l e r  k a p e l l e zählte am  E n d e  des S c h u l ja h r s  im 
Z usam m enspiel  104  T e ilnehm er,  d a run te r  38 Volksschüler, 3 
S chü le r  höherer L ehransta lten , 63 Schulentlassene. S i e  konzer
tierte 20 m al.

B e i  der L e h r e r b i b l i o t h e k  betrug 1921/22 die Z a h l  der 
M itg lieder  574, die der B ä n d e  5046 (Z u g an g  434). E ntl iehen  
w urden  14 840  B ä n d e  von 442  E ntle ihe rn .

I m  L e h r e r p e r s o n a l  t r a te n  1921/22 nachstehende V e r 
änderung en  ein: in  den Ruhestand  t r a te n :  O berleh re r  Adolf B r ä u -  
n inger ,  O berleh re r  L udw ig  Moerschel, H au t leh re r  J a k o b  Doll, 
O berleh re r  W ilh e lm  M eng . Verstorben sind: Handarbeits inspektor  
A d a m  G alrn  und  H a u p t le h re r  W alte r  S t ichs .

D ie  G o e t h e s c h u l e * )  zählte 1921/22 24 Klassen. D ie  
S c h ü le r  richteten eine Bücherverkaufsstelle gebrauchter Schulbücher 
zur  E rle ichterung der Beschaffung ein. F ü r  Sch ü ler ,  die einen 
praktischen B e ru f  ergreifen wollten, w urde  un te r  L ei tung  von P r o 
fessor P a u l  Posf  eine B e ru fsbera tungss te lle  eingerichtet.

D ie  H u m b o l d t s c h u l e  zählte 1921/22  16 Klassen. Z u r  
E r in n e r u n g  a n  D a n te  A ligh ieri  ( f  14. S ep tem b er  1321) wurde 
eine F e ie r  veranstaltet.

D ie  O b e r r e a l s c h u l e  um faßte  1921/22 16 Klassen. D er  
T u rn u n te r r ic h t  m uß te  in  den W in te rm o n a ten  a u sfa l ten ,  Zeichen- 
und  S in g u n te r r ic h t  in andere  Klassenzimmer verteilt  werden.

D ie  L e s s i n g s c h u l e  zählte 1921/22 21 Klassen. Gestorben 
ist Professor D r .  G ottho ld  E rnst ,  der 17 J a h r e  a n  der A ns ta l t  tätig  
w ar .  E in  F o r tb i ld u n g s k u rs  w urde  wieder gebildet. D a s  T u r n e n  
m uß te  wegen Kohlenknappheit vom J a n u a r  a n  ausfa llen .  V om  
unentgeltlichen S ch w im m u n te rr ich t  w urde  zahlreicher Gebrauch 
gemacht.

*) Wegen Beginn des Schuljahrs an Ostern vergl. Chronik 1921 S . 115.
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Die  F i c h t e s c h u l e  zählte 1921/22  23  höhere Mädchenschul- 
Klassen und  6 Volksschulklassen. Professor Schell w urde  a l s  Direk
to r  der Realschule nach Buchen versetzt. V iele  längere  E rk rankun
gen der Lehrkräfte wirkten störend auf den U nterrich t  ein. A m  
S chw im m unte rr ich t  nahm en  zahlreiche S c h ü le r in n en  teil. I m  
J u l i  1921 fand  erstm als ein S p ie l -  u n d  Sportfes t  statt, d a s  alle 
A r te n  leichtathletischer Wettkämpfe um faßte.

D a s  G y m n a s i u m  hatte  1921 /22  19 Klassen. E in e  
D a n te -F e ie r  und  zum  erstenmal ein S p ie l -  un d  Sportfest  w urden  
veranstaltet.

D a s  L e h r e r s e m i n a r  I zählte 1921/22  5 Klassen in  
3 Jah resku rsen .  Gestorben ist der seit 1919  im  R uhestand  befind
liche O berrea l leh re r  Leonhard  K n a u e r ,  ebenso der lang jäh rige  
H a u s a r z t  und  Lehrer  der Hygiene der A ns ta l t  (seit 1875) D r .  
A lexander R iffel,  a n  seine S te l le  t r a t  Geh. H ofra t  D r .  D reß ler .

D a s  L e h r e r s e m i n a r  I I  um faß te  1921/22  3 Jah resk u rse  
m it  6 Klassen. E in e  D a n te -F e ie r  und  ein Wohltätigkeitskonzert fü r  
die O p p a u e r  Verunglückten w u rd en  abgehalten.

. D a s  L e h r e r i n n e n s e m i n a r  (Prinzessin  W ilh e lm -S t i f t )  
zählte b is  Ostern  1922  n u r  2 Klassen (eine m itt lere  und  eine obere), 
da der S c h u la n fa n g  auf Ostern  festgesetzt wurde.

D ie  G e w e r b e s c h u l e  um faß te  1921/22 143 Klassen und 
z w ar  40 erste, 48 zweite, 53 dri tte  u n d  2 vierte Klassen. D ie  Z a h l  
der A ns ta l ts leh rer  betrug a m  E nd e  des S c h u l ja h re s  60, die der 
Nebenlehrer-W erkstattlehrer 14. 8 V orbereitungskurse  fü r  Meister
p rü fung  m it  201 T e i ln eh m ern  und  2 Vorbereitungskurse  fü r  G e 
sellenprüfung m it  57 T e i ln eh m ern  w u rd e n  abgehalten. D ie  Direk
t ion  gab eine Denkschrift über  .die Notwendigkeit der E in r ich tung  
von Schulwerkstätten he raus .  S i e  ha tte  den E rfo lg ,  daß I n d u s t r i e  
u n d  Einzelpersönlichkeiteu diese Bestrebungen durch nam hafte  B e i 
träge unterstützten. Neu begründet w urde  eine Werkstatt f ü r  F e i n 
mechaniker, andere  Werkstätten w urden  neu  ausgestaltet.  F ü r  die 
G efallenen  der A ns ta l t  w urde  eine von B i ld h a u e r  Fach leh rer  G u t 
m a n n  entworfene Gedenktafel a u s  M ajo lika  in  der V o rha l le  a n 
gebracht.
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A n  der H a n d e l s s c h u l e  bestanden 1921 /22  47  Klassen, 
außerdem  19 Abendfachkurse, 1 T a gesk u rs, 2 Drogistenfachkurse, 
2 Maschinenschreibkurse. A n  der A n sta lt w aren  24 Lehrer und 3 
im  N ebenam t angestellt.

3 , K u n st
D a s  B a d i s c h e  L a n d e s t h e a t e r  gab w ährend  des 

S p ie l j a h r e s  1921/22 im G a n ze n  416 Vorstellungen, hiervon 
3 0 0  im L andesthea ter ,  4 in der Festhalle , 86 im K on zer thaus  und 
26  a u s w ä r t ig e  Gastspiele, 24  in  P forzhein i ,  2  in  L an d a u .  I n s 
gesamt w urden  hier 49 verschiedene Schauspiele  m it  21 0  A uffüh
rungen  u n d  45 verschiedene O p e rn  m it 162 A u fführungen  
gegeben. M i t  m indestens 5 ,  A uffüh rung en  w a ren  vertreten 
im Schauspie l:  Shakespeare m it  20, H a u p tm a n n  und  S ch i l le r  mit 
je 16, G ö t t  und I b s e n  m it  je 11, M o l ie te ,  Rosenow, R ö ß le r  und 
S ch w arz  & R e im o n n  m it  je 10, B u r t e  un d  Goethe m it  je 9, 
A nzengruber  und  Kleist m it  je 8, B lu m e n th a l ,  B ü rk ne r  u n d  Heyer- 
m a n n s  m it  je 7, Lenz und  P re sb e r  & S t e in  m it  je 6, in der O p e r :  
W ag n e r  m it  28, V erd i  m it  16, W eber m it  13, F lo to w ,  Humperdinck, 
Lortzing und  M o z a r t  m it  je 12, R ichard  S t r a u ß  m it  8, Beethoven, 
B ize t  und  Schreker m it  je 5. A l s  U ra u f fü h ru n g en  w urden  die 
Schauspiele  „ A n n a  B o ley n "  von E m i l  B e rn h a rd ,  „ D er  F r a u e n 
kenner" von Leo Lenz, „ D e r  Froschkönig" von R o b e r t  Bürkner,  
„D er  neue Herkules am  Scheideweg" von L udw ig  Tieck und  „ S p ie l  
der S c h a t ten "  von H e lm u t  Unger, sowie die O p e r  „Die  verstellte 
E in f a l t "  von M o z a r t  und  „Liebesm acht"  von A lfred  Lorenz ge
geben. D ie  Z a h l  der Besucher be trug im L andes thea te r  260  368, 
im K o nzer thau s  82 578.

D a s  e l s ä s s i s c h e  T h e a t e r  führte  d a s  Lustspiel „ D 'r  
H e rr  M a i r e "  e inm al  auf.

I m  J a n u a r  und F ebruar sowie im  M a i gab die D e u t s c h -  
J ü d i s c h e  K ü n s t l e r - G e s e l l s c h a f t  a u s  F r a n k f u r t  
a. M . G astspiele im  Friedrichshof.

D a s  O r c h e s t e r  d e s  L a n d e s t h e a t e r s  veranstaltete im 
W in te r  1921/22  6 Sym phonie-K onzerte  (das erste am 24. Okto-
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ber 1921 d a s  letzte am  6. M ä r z  1922).  A ufgeführt  w u rd en  Werke von 
B ra h m s ,  B ra u n f e l s ,  Bruckner, C o rn e l iu s ,  H a a s ,  M a h le r ,  M o z a r t ,  
H .  K. Schm id , R eger,  S a n d b e rg e r ,  S te p h a n ,  R ichard S t r a u ß ,  
Tschaikowsky, W olf .  V o n  So lis ten  wirkten m it :  die H erren  
Kämpfe, K lüver ,  P a u l y  D r .  S a n d b e rg e r .  H. K. Schm id , S p ra n g e r ,  
V oigt,  D r .  W ein gar ten ,  Wenk, Weyrauch und  die D a m e n  von 
E rn s t ,  L o rau d ,  S p iege l .  A ußerdem  fanden  6 volkstümliche S y m 
phonie-Konzerte statt, in denen Werke von Beethoven, H ändel,  
H aydn ,  M o z a r t ,  R a m e a u -M o tt l ,  T a r t i n i  aufgeführt  w urden .  M i t 
wirkende S o l i s ten :  v. E rns t ,  Kümpfe, V oigt.  F e r n e r  w u rd e n  6 
„musikalische A bendfeiern"  (zwischen dem 9. J a n u a r  und  dem 12. 
J u n i  1922) und  ein Beethoven-Abend am  24. A p r i l  veranstaltet. *) 

V o n  sonstigen K üns tle rn ,  die h ier in  K onzerten  aus tra ten ,  
seien g e n an n t :  da s  K a r l s r u h e r  S t re ich quar te t t  und  B läserv e re in i 
gung, d a s  R o s ö -Q u a r te t t ,  d a s  W end ling-  un d  Z ik a -Q u a r te t t  
( P r a g ) ,  ferner  d a s  Balalaika-Orchester ( D r .  Swerzkoff) u n d  der 
Solingen-Höhscheider S ä n g e rb u n d .  V o n  S o lis ten  a) G esang:  
Heinrich Hensel, O t to  Meßbecher, b) V io l in e :  Adolf  Busch, Jo se f  
Peischer, c)  K la v ie r :  H a n s  Bruch, Viktor D in a n d ,  A lfred Hoehn, 
S le le tnaque  L am brin o ,  H a n s  R o h r ,  P a u l  W eing ar ten .  Lieder zur 
L au te  t ru gen  vor:  D r .  H a n s  Ebbecke, L ud w ig  E u le r ,  R o be r t
Kothe, S e p p  S u m m e r .  D ie  kirchenmusikalischen V ere in igungen  
veranstalte ten m it  den kirchlichen Festen in  V e rb ind ung  stehende 
A u fführungen ,  besonders e rw äh n t  sei die der achtstimmigen Messe 
in  E -M o l l  von Bruckner in  der S t .  S tephanskirche. A u s  den zah l
reichen A u ffü h run gen  der musikalischen V ereine  sind hervorzu
heben: B r a h m s ,  E i n  deutsches R e q u ie m :  K a r l s r u h e r  C horge
meinschaft (Bachverein, M otettenchor, Lehrergesangverein), 
Schubert ,  Tragische S y m p h o n ie :  Jn s t ru m e n ta lv e re in ,  W agne r ,
D a s  L iebesm ah l der Apostel: ■ Liederhalle , fe rner  die Friedrich- 
Silcher-Gedächtnisfeier  des S i lcherbundes .  E in e  B ra h m sfe ie r  in 
4 Konzerten veranstaltete die Direktion K u r t  Neufeld anläßlich des 
25 jäh r igen  T o d e s ta g e s  des Komponisten.

T an z ab e n d e  gaben: M a r n a  G la a n ,  d a s  Meister-Ensemble
der Schu le  Herion  ( S tu t tg a r t ) ,  S e n t  M 'ahesa ,  G e r t ru d  Schopp
( Z ü r i c h . ) ^

*) Vcrgl. auch die Konzerte der Hcrbstwoche 1922 Chronik Seite 220.



IV.

politisches, industrielles und Vereinsleben,

1. Politisches Leben.

| C » m  in B e r l in  ausgebrochener Eisenbahnerstreik griff in  der 
/  Nacht vom 4./5. J a n u a r  auch auf B a d e n  über. D ie  zahl

reichen A u sf lü g le r ,  die am  S o n n t a g ,  5. in  der F r ü h e  am  B ah nh of  
erschienen, m u ß ten  wieder umkehren. E in  Anschlag des M i n i 
s ter ium s des I n n e r n  verkündigte, daß ein T e i l  des E isenbahnper-  
fo n a ls  in  S tre ik  getreten sei und  n u r  die wichtigsten Z ü g e  fü r  den 
L ebensu n te rh a l t ,  Kohlen usw. gefahren w ürden . Neben dem ba h n 
eigenen willigen P e r so n a l  wurde  die Technische Nothilfe  eingesetzt. 
F ü r  F a h r t e n  nach a u s w ä r t s  m uß ten  P r i v a te  A utom obile  in  A n 
spruch nehmen. D ie  Oberpostdirektion führte  bei einer B e te i l i 
gung von mindestens 10 P e rso nen  K ra f tw agen fah r ten  in  der Rich
tu ng  nach M a n n h e im ,  Heidelberg, P fo rzhe im  un d  O ffenburg  a u s .  
Nachdem in der F r ü h e  des 8. J a n u a r  a u s  B e r l in  die M it te i lu n g  
von der Beendigung  des S t r e ik s  eingetroffen w a r ,  w urde  der P e r 
sonen- und Güterverkehr im Laufe des T a g e s  und  in  den da rau f 
folgenden T a g e n  der durchgehende Schnellzugsverkehr wieder aus
genommen.

A m  7. M ä rz  fand im S ta a tsm in is te r iu m  ein parlamentarischer 
A bend statt, bei dem Klavierv ir tuose  H a n s  Bruck (M annheim ) und  
O p ernsänger  R u d o lf  Weyrauch au f tra ten .

A u f  den 21. M ä r z  hatte  die S ta d tv e rw a l tu n g  nach einer A uf
füh rung  des „ F id e l io "  im L audesthea ter  R eg ie ru ng  und  L an d tag  
sowie andere offizielle Persönlichkeiten zu einem zwanglosen Z u 
sammensein in  den K ün s tle rhaussaa l  eingeladen.
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D ie G r ü n d u n g  einer politisch n e u tra le n  K om m u n a len  V e r 
e inigung erfolgte am  5. A p r i l  un te r  dem Vorsitze von Architekt 
R ob e r t  W illet .

A m  Abend des 1. M a i  t ra f  der bayerische M inisterpräsiden t 
G ra f  Lerchenfeld in  E rw id e ru n g  des ihm am  l O . / l l .  J a n u a r  vom 
badischen S ta a t sp rä s id e n te n  D r .  H um m el abgestatteten Besuchs 
hier ein. A u s  diesem A n la ß  fand am  2. M a i  ein Essen in den 
R ä u m e n  des S t a a t s m in is te r iu m s  statt, an  dem die M itg lieder  der 
R eg ie rung ,  V er t re te r  des L a n d ta g s ,  der S t a d tv e r w a l tu n g  usw. 
tei lnahm en. A m  3. M a i  veranstaltete die S t a d t  fü r  den M in is te r
präsidenten eine R u n d f a h r t  durch den R heinhafen , an  die sich ein 
Frühstück in  kleinem Kreise schloß; nachm it tags besuchte G ra f  
Lerchenfeld d a s  Bruchsaler Schloß.

A m  17. J u n i ,  dem T a g e ,  a n  dem die R ä u m u n g  der den P o le n  
zugesprochenen Gebiete Oberschlesiens begann, w urde  nach dem 
V orgehen der R eichsregierung auf A n o rd n u n g  der badischen R e 
gierung von den hiesigen Behörden  auf H a lbm ast  geflaggt.

S t a a t s p r ä s id e n t  D r .  H um m el hatte  auf  21. J u n i  zu einem 
parlamentarischen Abend in s  S ta a t sm in is te r iu m  eiugeladen, bei 
dem Geh. H o fra t  D r .  Oncken-Heidelberg über  „Die historische 
Rheinpolitik  der F ra n z o sen "  sprach.

A m  24. J u n i  erließ die badische R eg ie rung  folgende K u n d 
m achung: i . ...

■ „Rcichsmiinster Dr. Walther Rathenau ist heute der ruchlosen 
Tat eines Mörders zum Opfer gefallen. D as Badische Staats- 
Ministerium beklagt aufrichtig den Verlust dieses ausgezeichneten S taats
mannes und warmen Vaterlandsfreundes. E s ist überzeugt, daß mit 
ihm das badische Volk an der Trauer über dieses entsetzliche Unglück teil
nimmt. Für alle Freunde der Republik und der staatlichen Ordnung 
muß die Tat Anlaß sein, sich zusammenzuschließen, um die Bedrohung 
unserer ruhigen Entwicklung abzuwenden, die in der verbrecherischen Auf
hetzung zu solchen Mordtaten immer von neuem geschaffen wird."

.K a r l s r u h e ,  den 24. Juni 1922.

Badisches Staatsministerium: Hummel.

I n  der S tad tra ts i tzung  vom 27. J u n i ,b r a c h te  auch der O b e r 
bürgermeister den tiefen Abscheu und  die E m p ö ru n g  des S t a d t r a t s
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über den ruchlosen M o r d  zum Ausdruck, dem der Reichsminister 
D r .  R a th e n a u  zum O pfer  gefallen ist; die M itg lieder  des Kolle
g iu m s  erhoben sich zum  Zeichen der T r a u e r  von ihren  Sitzen. Die 
Z e n t ru m s p a r te i ,  die Sozialdemokratische und  die Demokratische 
P a r t e i  luden  auf den 26. J u n i  zu einer T raue rk und geb ung  für  
W al te r  R a th e n a u  in  den Festhallesaal  ein. S t a a t s p r ä s id e n t  D r .  
H um m el hielt  die Rede, an  die W ü rd ig u n g  der Persönlichkeit 
R a th e n a u s  knüpfte er die M a h n u n g ,  sich von wirtschaftlicher und 
politischer Verhetzung abzuwenden. D ie  T rauerm ärsche  a u s  
B eethovens „ E r o ic a "  u n d  a u s  der „ G ö t te rd äm m eru n g "  u m rah m ten  
die Ansprache. D ie  Vorm ittagssitzung des badischen L a n d ta g s  vom 
27. J u n i  gestaltete sich zu einer T raue rku ndg ebu ng  fü r  R a th e n au .  
A u f  den Nachm ittag  des gleichen T a g e s  ha tten  die sozialistischen 
P a r te ie n ,  d a s  Gewerkschaftskartell u n d  der A fa -B u n d  zu einer 
D em onstra t ion  auf den Marktplatz einberufen. D re i  R e d n e r  spra
chen von verschiedenen S te l l e n  a u s :  Gewerkschaftssekretär Abge
ordneter Stock vom Balkon  des R a th a u se s ,  S ta d tv e ro rd n e te r  Nieß 
vom Balkon der Sparkasse u n d  Gewerkschaftssekretär Lubinski vom 
Balkon des H o te ls  Grosse. D ie  zahlreich versammelte M enge 
stimmte den R e d n e rn  und  ihren  F o rd e ru n g e n  zum  wirksamen 
Schutze der Republik  zu. Nach B eend igung  der a n  sich ruh ig  ver
laufenen  D em onstra t ion  zogen, wie der Polizeibericht meldet, 
meistere h undert  M a n n  starke T r u p p s  ju nger  Leute in  verschiedene 
S ta d t te i le  und  verlang ten  die Beseitigung der Hoflieferanten-W ag- 
pen und -Anschriften, sowie der W ap p en  studentischer V e rb in d u n 
gen und schwarz-weiß-roter F a h n e n .  Teilweise  beseitigten sie diese 
selbst und  zerstörten oder beschädigten sie. Z u  größeren  Ausschrei
tungen  kam es in  einigen H äusern  der Weststadt, so daß die Po lize i  
eingriff, gegen 8 U h r  w a r  die R u he  wieder hergestellt.

A uf  G r u n d  der V e ro rd n u n g  des Reichspräsidenten vom 
24 J u n i  1922  über das  V erbot bestimmter V ersam m lungen  verbot 
das  M in is ter ium  des I n n e r n  die fü r  den 28. J u n i  1922 geplanten 
V eran s ta l tun gen  zur E rö r te ru n g  der A n n a h m e  des F r ie d e n sv e r 
trag es ,  oder dam it  zusam m enhängender F ra g e n ,  ferner b is  auf 
weiteres R eg im en ts fe ie rn  und  andere V ersam m lung en  von A nge
hörigen ehemaliger T ruppente i le .
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E in e  zweite D em on stra t ionsversam m lung  fand am  4. J u l i  auf 
dem Marktplatz statt, wobei Gewerkschaftssekretär ikoch (Verein. 
S o z ia ld em .) ,  S ta d tv e ro rd n e te r  Kruse ( U .S .P . )  und  Gewerkschafts
sekretär Lubinski (Komm.) Ansprachen hielten.

D ie  Ju g e n d a b te i lu n g  des Steirischen T u r n v e r e in s  M ü rz z u 
schlag, die auf einer Deutschlandreise begriffen w ar ,  veranstaltete 
am  Abend des 11. August in  der Festhalle  turnerische un d  musi
kalische D arb ie tun gen .  A m  S o n n t a g ,  den 13. August, vo rm it tag s  
gab der Solingen-Höhscheider S ä n g e r b u n d  ein Gastkonzert in der 
Festhalle.

D a s  M in is te r ium  des I n n e r n  hatte  auf  11. Sep tem ber  eine 
Konferenz der V er t re te r  der Verbraucherkreise einberufen, M inister  
Rem m ele  referierte über die M a ß n a h m e n  der R eg ie run g  zu der 
B esorgung  m it  den wichtigsten L ebensm it te ln  und  deren P r e i s b i l 
dung. D a r a n  schloß sich eine Aussprache m it  den verschiedenen 
V ertre te rn .  V o n  einigen S e i te n  w urde  die W ied ere in führung  der 
Z w an g sw ir tsch a f t  verlang t.  E in e  zweite Konferenz über  densel
ben Gegenstand fand  im M in is te r ium  des I n n e r n  am  12. S e p te m 
ber statt, zu der V er t re te r  der Landwirtschaft un d  des H an d e ls  in  
B a d e n  geladen w a ren  und  in  der die M a ß n a h m e n  zu einem a u s 
kömmlichen V e rh ä l tn is  zwischen E rzeuger ,  Verkäufer un d  A bneh
m er e rörte rt  wurden .

A m  12. Oktober machte S ta a t s p r ä s id e n t  D r .  H um m el dem 
badischen K ab ine t t  die M i t te i lu n g ,  daß er nach A b la u f  seines 
S t a a t s p r ä s id iu m s  beabsichtige, sein A m t  a l s  Unterrichtsminister 
niederzulegen, da er in die chemische G roßindustr ie  übertreten 
würde.

D e r  letzte K a r l s r u h e r  Kriegsgefangene, W ilhe lm  Krotz (im 
B a d .  L e ib -G renad ier-R eg im en t  N r .  109),  der noch im G efangenen
lager in  A vignon  zurückgehalten w orden w a r ,  t r a f  nach 8 jähriger  
Gefangenschaft am  20. Oktober hier ein und  w urde  feierlich begrüßt.

A m  11. Dezember stattete der u eu ern an n te  P rä s id e n t  des 
Reichsgerichts, D r .  S i m o n s ,  dem S ta a t sp rä s id e n te n ,  dem J u s t i z 
minister un d  den obersten Gerichtsbehörden einen Besuch ab. 
G leichfalls  hier zum  Besuch erschienen w a r  der L andeskom m an-

nach Gemälde v. 81. Gebhard Photogr. E. Hardock

Oberlandesgerichtspräsident Dr. Joh an n es Zehnter
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bau t  der Reichsw ehr, Oberst S te in w ac h s ,  von Konstanz. Beide 
H e r ren  wohnten aben ds  einem V o r t ra g  des Universitä tsprofessors 
D r .  S a u e r -F r e ib u r g  über „Deutschland und  elsässische K u l tu r "  im 
S ta a tsp rä s id en te n g eb ä u d e  bei, zu dem eine Reihe hervorragender 
Persönlichkeiten eingeladen w ar .

Regelung der Ernährung und anderer lebenswichtiger 
Gegenstände,

F ü r  den V e r k e h r  m i t  B r o t g e t r e i d e  w urde  das  
U m lageverfahren  fü r  d a s  E rn te ja h r  1922/23 beibehalten. D a s  
betreffende Reichsgesetz brachte eine wichtige N euerun g ,  in  dem es 
nämlich B em itte lte ,  d. h. solche, deren E inkom m en nach dem 
Steuerbescheid fü r  1921 fü r  die alleinstehende P e rso n  30  000  Mk., 
fü r  den H au sh a l tu n g sv o rs tan d  30 000  Mk. zuzüglich 15 000  Mk. 
fü r  jeden in dem gemeinsamen H a u s h a l t  verpflegten H a u s h a l tu n g s 
angehörigen betrug, vom Bezug  von M arkenbro t  ausschloß. Diese 
V e ro rd nun g  kam hier im 16. Oktober zur  D u rc h fü h ru n g ;  die davon 
Betroffenen w u rd en  durch öffentliche Bekanntm achung gegen 
S t r a f a n d r o h u n g  zur A bm eldung  bei der Kartenstelle des N a h 
ru n g sm i t te la m ts  aufgefordert.  W ie  der K o m m u nalv erband  am
15. Sep tem ber  bekannt gab, fiel eine besondere V ersorgung  m it  
Krankenbrot vom 1. Oktober a n  weg.

D a s  N a h ru n g sm i t te la m t  machte un te r  dem 30. J a n u a r  be
kannt, daß 20  P f u n d  K a r t o f f e l n  auf den Kopf der B evö l
kerung a u s  dem V o r r a t  abgegeben werden könnten, der u rsp rü n g 
lich fü r  M inderbem itte lte  e ingelagert worden w a r ,  da noch genügend 
h iervon übrig  geblieben fei. I n  der K a r l s ru h e r  Z e i tu n g  erging 
am  9. August eine amtliche W a r n u n g  a n  G em einden , Ansta lten 
un d  Betriebe, zur  Eindeckung ihres W in te rv o r ra t s  nicht un m it te l 
b a r  an  die E rzeug er  heranzu tre ten  und  dam it  die P re ise  h inaus
zutreiben. Z u m  u n m it te lba ren  Bezug  fei eine besondere E r l a u b 
n i s  durch d as  B ezirksam t oder d a s  B ürge rm e is te ram t nötig. A n  
gleicher S te l l e  bemängelte  a m  28. Oktober das  M in is te r ium  des 
I n n e r n  die m angelhafte  Kartoffe lzufuhr a n  die S t ä d te  und das  
Überbieten der Preise . E r  richtete die dringende E rm a h n u n g  an
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Die Landw irtschaft ,  die erforderlichen V o rrä te  noch vor E in t r i t t  der 
W interkülte  abzustoßen, es seien genügend vorhanden.

Z u m  Vollzug der V e ro rd n u n g  des Reichsm inisters fü r  E r 
n ä h ru n g  und  L andw irtschaft  über  den V e r k e h r  m i t  Z u c k e r  
fü r  d a s  W irtschaf ts jahr  1922/23 bestimmte d a s  M in is te r ium  des 

- I n n e r n  u n te r  dem 20. Oktober die E in fü h ru n g  einer Kundenliste 
beim Kleinverkäufer, in  die sich die Verbraucher e inzu tragen  hatten. 
A u f  den Kopf der Bevölkerung entfiel fü r  den M o n a t  1 K ilo
g ram m  Zucker. D e r  Übersichtlichkeit wegen erhielt jede angem el
dete F a m il i e  eine Zuckerkarte. Die z u r  D urchführung  erforder
lichen A n o rd n u n g e n  w urd en  einer beim Statistischen L a n d e sa m t  
errichteten „Badischen Zuckerversorgung" übertragen .

D ie  S t ä d t i s c h e  B  e k l  e i d u  n g s  st e l  l  e wurde  E nde  
A p r i l  1922 nach Abgabe der Restbeftände aufgelöst.

F ü r  die V e r s o r g u n g  m it  H a u s  b r  a n  d k o h l e im 
W in te r  1922/23 blieben die seitherigen B est im m ungen  bestehen. 
D ie  Belieferung w a r  vom Oktober a n  nicht ausreichend, A u s 
landskohlen  kamen zu teuer, zum  T e i l  m uß te  R ohbraunkohle  zum 
Strecken v e rw and t  werden.

Z u r  F in a n z ie ru n g  einer ausreichenden Beschaffung von N a h 
r u n g sm i t te ln  und Brennstoffen fü r  die W in terverso rgung  der B e 
völkerung sowie zur u nm it te lb a re n  Beschaffung von W in tervor-  
r ä te n  fü r  die M in de rbem it te l ten  durch die S t a d t  w urde  m it  G e
nehm igung des Bürgerausschusses vom 7. S e p tem b er  ein Kredit 
von b is  zu 50 M il l ionen  zur V erfügu ng  gestellt. D ie  aufgew andten  
M i t te l  m uß te n  der Stadthauptkasse  b is  zum  E n d e  des W irtschafts
j ah re s  zurückerstattet sein. V eran lassung  zu dieser M a ß n a h m e  bot 
d a s  im Z u sam m en h an g  m it  dem andaue rnd en  S in ken  der M ark  
stehende M iß v e rh ä l tn i s  zwischen dem B e d a r f  a n  B e triebskap ita l  
un d  den verfügbaren  B e tr ieb sm it te ln .  Um  n u n  eine p lanm äßige  
W interversorgung  im  In teresse  der städtischen Bevölkerung sicher
zustellen, sah sich die S ta d tv e rw a l tu n g  genötigt, ih ren  K red it  zur 
V e rfü g u n g  zu stellen. Hierbei handelte  es sich u m  vorübergehende 
Bereits tellung der erforderlichen B e tr iebsm it te l ,  entweder durch u n 
m itte lbare  H ingabe  von D a r leh e n  oder durch Bürgschafts leis tung
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gegenüber D r i t te n .  S o  w urde  der landwirtschaftlichen H a u p t 
genossenschaft ein K red it  zur Kartoffelversorguug bewillig t,  weitere 
B e träge  w u rden  fü r  unm it te lb a re  Beschaffung einer Notreserve an  
K artoffeln , fü r  E in f u h r  von M agermilch a u s  der Schweiz  zur V e r 
besserung der einheimischen M ilchversorgung, zur  Beschaffung von 
billigerem B re n n h o lz  un d  von Obst fü r  den W in terbedarf  ver
wendet.

I m  Z u sa m m en h a n g  m it der schwankenden W ä h ru n g  w urde  
am  16. November 1922  eine ortspolizeiliche Vorschrift erlassen, w o
nach die Verkäufer von Gegenständen des notwendigen L ebens
bedarfs, insbesondere N a h r u n g s -  und  F u t te rm i t te ln ,  Heiz- und 
Leuchtstoffen, sowie Bekleidungs- und H a u sh a l tun gsg egens tänd en  zu 
deutlich sichtbarem P r e i s a u s h a n g  verpflichtet wurden .

2, Gewerbe, Handel und Jnduftrie.
D e r  F l e i s c h v e r b r a u c h  betrug im R ech nu ngs jah r  1922 

3 683 054 ,96  k g ,  d a s  ergibt pro Kopf 26 ,67  k g .
I m  s t ä d t i s c h e n  S c h l a c h t h o f  w u rden  a n  G roßvieh  ge

schlachtet:

Jahr Ochsen Kühe Rinder Farren Zusammen

Stück

1922................... 1436 2253 2545 1712 7946
1921................... 2311 2344 3212 1962 9829

A n  K l e i n v i e h  w urden  geschlachtet:

Jahr Schweine Kälber
Hammel 

und Ziegen
Ferkel 

und Kitzlein
Zusammen

Stück

1922...................
1921...................

9 185 
11 139

10 354
11 956

2125
2621

458
512

22 122 
26 228

A ußerdem  w urden  490 P fe rd e  geschlachtet.
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Dein städtischen Viehhof w u rd en  im ganzen 32 538 T ie re  zu- 
geführt und  zw ar  97 5 0  Stück G roßvieh  und 2 2  788 Stück K le in 
vieh.

D er  J a h r e s d u r c h s c h n i t t  d e r  F l e i f c h p r e i s e  
be trug fü r

J a h r
Rindfleisch

Jt

Kuhfleisch

M

Kalbfleisch

500 Gramm 
| M

Schw eine
fleisch

M

Hammel
fleisch

M

1922...................
1921...................

719,70
13,95

507,85
10,34

825,80
15,33

1024,57
19,58

781,43
13,66

D ie  Z ä h l  der L  i e g e n  s ch a f t  s  u  m f ä tz e durch K au f  be
t ru g  im B erich ts jah r  1375 (1921 :  1228) m it  einem Gesam tw erte  
von 349  618 260  Mk, (81 089  427),  d a ru n te r  818  (705) bebaute 
Liegenschaften im W erte  von 325 314  218  Mk. (75 195 061  M t ) ,  
unbebaute  557 (523) im W erte  von 24  304  042 Mk. (5 894  366 Mk.) 
und  bebaute m it  unb ebau ten  0  (0).

H y p o t h e k e n  w u rd en  im B er ich ts jah r  1209 (1921: 
1152) neu bestellt m it  einem B e trag e  von 194 3 7 4 1 5 9  Mk. 
(69 381 686 M t ) ,  gelöscht 2294  (1307) m it  einem B e tra g  von 
68 893 929 Mk. (25 323 083  M t ) .

Z w a n g s h y p o t h e k e n  w u rd e n  22 (14) bestellt im B e 
trage  von 6 1 1 1 2 9  Mk. (536 414  M t ) .

B e i  d e r s t ä d t .  S p a r - u n d P f a n d l e i h k a s s e  begnügte 
m an  sich im  R e ch nun gs jah r  1922 üb erhaup t  dam it,  n u r  einen Rech
nungsabschluß zu den Akten zu nehmen. Hiernach betrugen die 
G u th a b en  auf S p a rb u c h  154 M il l ionen  und au f  Girokonto 727 
M il l ionen  M ark  und  die D ar leh en  au f  F a h r n i s p f ä n d e r  9,8 M i l l i o 
nen Mark.

D ie  H a n d e l s k a m m e r  hielt 1922 8 V o llversam m lungen  
und  40  Ausschußsitzungen ab, ferner nahm  die K am m er  an  92 
S i tzungen  und  Besprechungen von B ehörden, Körperschaften und 
wirtschaftlichen In te re ssenve r tre tu ng en  teil. D ie  Z a h l  der E in -
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und  A u sg än g e  betrug 20 802. M ündliche  A uskünfte  w urden  
21 235, solche durch Fernsprecher 18 9 s7  erteilt. Nach dem S t a n d  
vom 31. Dezember 1922 w a ren  der K am m er  4173  F i r m e n  ange
schlossen (1921: 3 858 ) ,  die Z a h l  der ausgestellten B e g la u b ig u n 
gen belief sich auf 12 000. Z u r  Unterstützung des Geschäftsver
kehrs wurde  hier im Oktober eine Produktenbörse  begründet, die in 
3  A bte ilungen , fü r  Landesprodukte, fü r  W ein  und  S p i r i tu o s e n  und 
fü r  K o lon ia lw aren  gegliedert ist. D ie  M itg liederzah l  betrug zu
nächst 163, der durchschnittliche Tagesbesuch 8 0 — 100 Personen . 
D ie  Vorstandssitze w u rd e n  von 2 auf 4 erhöht. Z u  dem V o r 
sitzenden K om m erz ien ra t  R ichard Gsell w u rd en  a ls  stellvertretende 
Vorsitzende h inzu  gew äh lt :  Generald irektor D r .  Gustav  Döder-  
lein, Bankdirektor, Konsu l R obe r t  N ico la i  und D i p l . - I n g .  K a r l  
Künkel.

I m  B e z i r k d e r H a n d w e r k s k a m m e r K a r l s r u h e  
bestanden 1922 86 freie I n n u n g e n  m it  4967  M itg liedern ,  28 
Z w a n g s in n u n g e n  m it  1737  M itg liedern ,  92 Fachvereine m it  1717 
M itg liedern  und  102 Handwerker- und Gewerbevereine m it  5367 
M itg liedern .  M eisterprüfungen  w urden  565, Gesellenprüfungen 
2909 abgenommen. I n  der Landesgew erbehalle  w a ren  474 G e 
sellenstücke ausgestellt, von denen 409 p räm iie r t  w urden . Durch die 
U ngunst der W irtschaftslage nach dem Kriege t ra te n  die M ä n g e l  
des V erd in gu ngsw esen s  erneut in  den V orde rg ru nd .  D ie  bad i
schen Handw erkskam m ern brachten dies in  einer E in g a b e  1921 an  
den L an d tag  vor. A uf  G ru n d  von V e rh an d lu n g e n  zwischen R egie
ru n g  und den Handw erkerorgan isationen  verabschiedete der L a n d 
tag  die neue V e ro rd n u n g  über das  V erd in gun gsw esen  in  B aden ,  
die am  22. J u l i  1922 in  K ra f t  t ra t .  D ie V erlegung  der Geschäfts
räum e  nach dem 1919 angekauften H a u s  Friedrichsplatz  4 e r fo lg te . 
im  Berich ts jahr.

3. Vereinsleben.
V on  V e r e i n s g r ü n d u n g e n  im  J a h r e  1922 sind zu 

ne n n en :  die K a r l s r u h e r  Keglerverein igung, die 30  Kegelklubs u m 
faßt, und die O r t sg ru p p e  K a r ls ru h e  der deutsch-finnischen V ere in i
gung (April) .  A m  17. J a n u a r  schlossen sich die hiesigen Katholi-

14
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schen Ju g e n d v e re in ig u n g e n  zum Katholischen J u g e n d r i n g  K a r l s 
ruhe  zusammen, a m  28. M a i  fand die Verschmelzung des M a n d o 
linen- und  T o u r is tenvere ins  „ E d e lw e iß "  m it dem Touris tenvere in  
„D ie  N a tu r f re u n d e "  statt.

J u b i l ä e n  feierten: D a s  20 jährige  der Katholische
M ä n n e rv e re in  K a r l s ru h e -S ü d s ta d t  am  21. M a i ,  der A thle
tenklub „ E in ig k e i t" -M ü h lb u rg  am 13. August, d a s  25jährige  der 
Z en t ra lv e rb an d  der Angestellten a m  1. J u l i ,  der Musikverein 
„ H arm o n ie"  am  15. J u l i ,  der Deutsche T ra n s p o r ta rb e i t e r -V e r 
band (Verkehrsbund) am  15. S ep tem ber ,  der Deutschnationale 
H and lungsgeh ilfenverband  1./2. Oktober, das  30 jährige  der V e r 
band der B ra u e re i-  und  M ü h le n a rb e i te r  am  19. F e b r u a r ,  d e r 'V e r 
ein der W ürttem berger  am  20. J u l i ,  d a s  35 jähr ige  der Athletik
sportklub G e rm a n ia -S p o r t f re u n d e  am  20./21 M a i ,  das  40 jährige  
der V in z en t iu s -V e re in  am  23. J u l i ,  da s  50 jährige  die V erb ind ung  
„ S i n a p i a "  am  12. J u n i ,  der Z en t ra lv e rb an d  der Lederarbeiter am
27. August,  das  60 jährige  der A rbe i te rb ildungsvere in  am  17. J u n i ,  
der T u rn v e re in  K a r ls ru h e -G rü n w in k e l  am  8. J u l i ,  da s  75jährige 
der K a r l s ru h e r  Liederkranz („ F u ld e re i" )  am  27. M a i  un d  der G e
sangverein Liederkranz K a r ls ru h e -D ax lan d e n ,  das  80 jährige  der 
Gesangverein  L iederhalle  a m  2. Dezember.

V .

Leistungen des Geineinstnns, fürforge-- 
und Xrankenlvesen.

b  Leistungen des Gemeinsinns.

C V m  städtischen V i e r o r d t b a d  w u rd en  im R echnungs jah r  
1922 insgesam t 180 537 B ä d e r  abgegeben, d a ru n te r  119 376 

S chw im m bäd er ,  6329 D am pfbäder ,  314 2  Elektrische Lichtbäder, 
48 089  W an n e n b äd e r ,  1193 Kohlensäurebäder und 2408  K urbäder .

D ie  Z a h l  der im städtischen F r i e d r i c h s b a d  verabreich
ten B ä d e r  betrug im  R ech nun gs jah r  1922  insgesam t 142 529, 
da ru n te r  73 202  Sch w im m b äder ,  67 348 W a n n e n -  und  1979 K u r 
bäder.

U m  eine S te ig e ru n g  der E in n a h m e n  bei den a n d au e rn d  zu
nehmenden A u sg ab e n  zu erzielen, beschloß der S t a d t r a t  auf A n t ra g  
der Badeanstaltenkommission die E in fü h ru n g  des F a m il ien b a d es  
im V ie ro rd tbad  auf 1. November. F r a u e n  steht die Schw im m halle  
des F ried r ichsbades  ganz a llein , M ä n n e rn  die des V ie rord tbades  

' zu bestimmten S t u n d e n  zur V erfügung .
I m  s t ä d t i s c h e n  S c h w i m m -  u n d  S o n n e n b a d  

w u rden  1922 33  999 B ä d e r  abgegeben.
I m  S t a d t g a r t e n  w u rd e n  1922  insgesam t 31 4  739 

T ageska r ten  u nd  z w ar  199 477 an  W erktagen, 115 262 a n  S o n n 
tagen  verkauft. J a h re s k a r te n  w u rd en  15 882 , h iervon 4937  H a u p t 
karten, 6907  Beikarten  und  4038  Schülerkarten  abgegeben, K o n 
zertkarten w urden  4 6 4  279 Stück, B oo tskar ten  143 864  Stück, 
E isb ah nk a r ten  5200  Stück, Wiegekarten 12 867  Stück und  P o n y -  
R e it-  und F a h rk a r te n  7757  Stück verkauft.

14*



— 212 —

A m  1. A p r i l  1923 ergab sich im  S ta d tg a r t e n  folgender T ie r 
bestand: Affen 13, B eute l t iere  — , E n te n  56, F a sa n e n  30, Fische 
148, H ü h n e r  84, G änse  8, Kerfjäger — , Huftiere  34, P a p a g e ien ,  
S it tiche  17, Nagetiere  109, R aub vög e l  37, R ep ti l ien  9, S i n g -  und 
Z iervögel 13, S te lzvögel  1, S c hw än e  8, S t r a u ß e  1, S u m p fvög e l  l ,  
T a u b e n  77, Wildschweine 7.

2. ?urforgeroefen.

I m  s t ä d t i s c h e n A l t e r s h e i m  (geschlossene Fürso rge)* )  
betrug die Gesam tzah l der V erpflegungstage  im R echnungs jah r  
1922 27 432, die durchschnittliche B e legung  im J a h r  75.

B e im  J u g e n d a m t  w urden  380  Schw an gere  beraten , Be- 
rufsvorm undschaft  w urde  a m  E n de  des B erich ts jah res  über 242 
eheliche un d  1664 uneheliche M in d e r jäh r ig e  ausg eüb t.  D ie  Z a h l  
der überwachten Pflegestellen betrug zuletzt 583 , die der in  L a n d 
pflegeanstalten untergebrachten K inder und  Jugend lichen  366, der 
Überwachung un ter lagen  5327  M inderjäh r ige .

I m  s t ä d t i s c h e n  K i n d e r h e i m  standen 160 B e tten  zur 
V erfü gun g ,  die m it  durchschnittlich 136 K indern  belegt w aren .  Die 
Z a h l  der V erp f legungstage  belief sich fü r  K inder auf  4120 , fü r  das  
P e r so n a l  auf 1293.

B e i  der A  b t  e i l  u n  g 6  betrug die Z a h l  der laufenden  U n 
terstützungsfälle in  der amtlichen Kriegsbeschädigtenfürsorge am 
E n d e  des R e ch n ung s jah res  800, in  der K riegsh in te rb liebenenfü r
sorge 843.

3. Krnnkenroeseii,

I m  st ä d t  i s ch e n  K r a n k e n h a u s ,  da s  736 B e tte n  ent
hä lt ,  w u rd en  im R e ch n un gs jah r  1922 4350  Kranke an  zusammen 
116 693 T a g e n  verpflegt. E s  w aren  täglich durchschnittlich 320 
Kranke im  Hause.

*) D ie  Z a h l der in  offener A rm enpflege ständig unterstützten P ersonen  
ist nicht festzustellen.
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I n  den einzelnen M o n a te n  bewegte sich der Krankenbestand 
zwischen folgenden Z ah len .

Kranke Kranke
A p r i l  . . . . 2 9 2 — 391 Oktober . . . 2 7 9 — 318
M a i  . . . . 3 0 5 — 322 N o v e m b e r . . . 3 1 0 — 341
J u n i  . . . . 2 8 3 — 335 Dezember . . . 2 9 0 — 357
J u l i  . . . . 3 2 2 — 333 J a n u a r  . . . 3 0 0 — 361
August . . . 2 8 8 — 335 F e b r u a r  . . . 3 2 4 — 358
S ep tem ber . 2 8 7 — 334 M ä r z  . . . . 2 6 4 — 336

D er  Krankenbestand w a r  am  höchsten am  5. A p r i l  1922 m it 
391 Personen .

D a s  E r h o l u n g s h e i m  der S t a d t  K a r l s ru h e  w a r  belegt 
durch 223 erholungsbedürft ige  weibliche Pe rso nen ,  die a n  4276 
T a g e n  verpflegt w urden .

F ü r  die s t ä d t i s c h e  D e s i n f e k t i o n s a n s t a l t  lagen 
516 A ufträge  vor, welche wegen nachverzeichneter Anlässe erfolg
ten :  D iphterie  65, Genickstarre 1, Kindbettfieber 2, Krätze 1, R e i 
n igung  40, R u h r  22, Scharlach 94 , Tuberkulose 281 ,  T y p h u s  10.

I n  der L a n d e s f r a u e n k l i n i k  betrug 1922 die Z a h l  
der verpflegten W öchnerinnen 1099, auf  der Gynäkologischen 
S t a t i o n  939, zusamm en 2038, die Z a h l  der V erpflegungstage  im 
W öchnerinnenheim  fü r  Schw angere  und  E n tb u n d e n e  12 141, für  
Neugeborene 10 701, auf  der Gynäkologischen S t a t i o n  14 320.

I n  der E v a n g e l i s c h e n  D i a k o n i s s e n a n s t a l t  
w urden  1922 745 männliche u n d  932 weibliche, zusammen 1677 
P e rsonen ,  a n  42 962  V erp f legungstagen  verpflegt.

I m  A l t e n  S t .  V i n z e n t i u s h a u s  be trug 1922 die 
G esam tzahl der verpflegten Pe rson en  1690, die der V erp f legu ng s
tage 19 841.

I m  N e u e n  S  t. V i n z e n t i u s h a u s  belief sich der 
Krankenbestand 1922 au f  2046  Pe rsonen ,  die Z a h l  der Verpfle
gungstage  au f  45 646.



VI.

Versammlungen, 
Feierlichkeiten und Festlichkeiten, A u s

stellungen, Sehensw ürdigkeiten,

1. Versammlungen.

C ^ e r  B a d i s c h e  L e h r e r v e r e i n  hielt am  10. und  11.
A p r i l  seine H aup tversam m lu ng ,

der R e i c h s v e r e i n  a u s l ä n d i s c h e r  Z a h n ä r z t e  
e. V. Sitz  B e r l in  vom 15. b is  18. A p r i l  seine G enera lversam m lung  
hier ab.

D ie  L an d e s tag u n g  veranstalteten am  20. A p r i l  die B a d i 
s c h e n  W a g n e r m e i s t e r ,

vom 28. b is  30. A p r i l  der B a d i s c h e  E i n z e l h a n d e l .
D ie  J a h re s v e r s a m m lu n g  des B a d i s c h e n  B u n d e s  

d e u t s c h e r  J ä g e r  fand vom 29. A p r i l  b is  1. M a i ,
der V e rb an d s ta g  des Bezirks B a d en  im D e u t s c h e n  

F l e i s c h e r v e r b a n d  vom 16. b is  18. M a i ,
eine M itg liederversam m lung  des V e r e i n s  B a d i s c h e  

V o l k s h e i l  st ä t t e  f ü r  N e r v e n k r a n k e  am  27. M a i  statt.
A m  5. J u n i  hielt der V e r b a n d  B a d i s c h e r  D r e c h s 

l e  r  m e i st e r ,
am 19. J u n i  der V e r b a n d  d e r  S  ü  d w e st d e u  t s  ch e n 

P r e s s e  im Reichsverband der deutschen Presse seine H aup tver
sam m lung ab.

Schloß-Atelier, Berlin

Geh. O berregierungsrat D r. E ugen Beck
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D e r  W i s s e n s c h a f t l i c h e  e v a n g e l i s c h e  P r e d i 
g e r v e r e i n  tagte am  27. und  28. J u n i ,  d e r V e r b a n d  d e r  
B a d i s c h e n  M i e t e r v e r e i n e  am  28. J u n i .

D ie  L andesve rsam m lu ng  der B e z i r k s v e r e i n i g u n g  
B a d e n  des  V e r b a n d e s  D e u t s c h e r  A p o t h e k e r  wurde 
am  6. August abgehalten.

V om  3. b is  5. S ep tem b er  veranstalteten der H  a u  p t v e r  - 
b a n d  D e u t s c h e r  O r t s k r a n k e n k a s s e n ,

vom 21. bis  23. S ep tem b er  die F r e i e  V e r e i n i g u n g  
d e r  S  t  r  a  ß e n  b a  h n  b e t  r  i e b s  l  e i t  e r  R h e i n l a n d s ,  
W e s t f a l e n s  u n d  b e n a c h b a r t e r  B e z i r k e ,  am  28. und 
29. Sep tem ber  der B u n d  D e u t s c h e r  B o d e n r e f o r m e r  
ihre Ja h re sv e rsam m lu n g e n .

A ußerdem  fanden  wiederum  V ersam m lungen  der verschiedenen 
hiesigen B erufsstände  statt, die sich m it  W a h r u n g  ihrer In teressen  
befaßten.

2, feierlichkeiten, Festlichkeiten.

A m  18. J a n u a r  w urde  eine Gedenktafel fü r  die im  Weltkriege 
gefallenen Lehrer  un d  S c h ü le r  des B a d .  S ta a ts te ch n ik u m s m it 
einer F e ie r  en thüll t ,  in  deren M itte lpunkt die Rede des Direktors 
B a u r a t  Schulz  stand. D e r  E n tw u r f  der T a fe l  stammt von P r o 
fessor K a r l  W in ter .

D a s  50jährige  Bestehen der städtischen Handelsschule w urde  
durch einen Festakt am  26. M ä r z  im K on zer thaus  begangen. Die 
Festrede hielt Handelsschullehrer Krässig. M in is te r ia l ra t  Huber 
überbrachte die Glückwünsche des U n te rr ich tsm in is te r ium s und der 
R eg ie rung ,  K om m erz ienra t  Gsell die der H andelskam m er.

F ü r  den 1921 (vergl. Chronik S e i te  156) verstorbenen Fritz 
Ruzek fand am  25. A p r i l  im K ünf t le rh au ssaa l  eine von seinem 
D o pp e lqu arte t t  veranstaltete Gedächtnisfeier u n te r  M i tw irk un g  des 
H o rn q u a r te t ts  des L an des thea te rs  statt. O beram tsr ich te r  Lauck 
widmete dem Dahingeschiedenen einen freundschaftlichen Nachruf.
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D e r  Allgemeine Gewerkschaftsbund O rtsausschuß  K a r ls ru h e  
beging die Fe ie r  des 1. M a i  am  V o rm it ta g  m it  einem D em o n
strationsfestzug, au  den sich ein M assen-M eeting im  S ta d tg a r te n  
anschloß. N achm ittags  w urde  eine Festfeier im Festha lle faa l  mit 
mufikalischen und  sportlichen D a rb ie tu n g en  abgehalten. Auch die 
zionistisch-sozialistische V ere in igung  K a r l s ru h e  veranstaltete eine 
M aifeier.

V o m  5 .— 7. M a i  fand ein Badischer L eib g renad ier-T ag  hier 
statt. E in e m  Böttge-Gedenk-Konzert der Harmoniekapelle  am 
Abend des 5. folgte am  N achm ittag  des 6. M a i  die Gefallenen- 
Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof, bei der der katholische frühere 
D iv if io n sp fa r re r  M e ie r  die Gedächtnisrede hielt. A m  Abend des
6. M a i  t ra fen  sich die T e ilnehm er zu einem kameradschaftlichen 
Beisam m ensein  in  der Festhalle. Architekt O erte l  begrüßte 
die Erschienenen, d a ru n te r  auch die behördlichen Vertre ter .  
Reichskommissar K u e n ze r-B e rl in  hielt die Festrede. S o n n t a g ,  den
7. M a i  w urde  im  Hofe der ehemaligen K adettenansta lt  ein F e ld 
gottesdienst abgehalten, der protestantische P f a r r e r  E m m e rle in  hielt 
die Ansprache. E in  S tad tga r ten fe s t  u n te r  M i tw irk ung  der ehemali
gen Leibgrenadierkapelle u n te r  L ei tung  von Obermusikmeister 
B e rn h ag e n  bildete den A usklang.

A m  7. M a i  veranstaltete der G esangverein  „C o nco rd ia"  in 
althergebrachter Weise seine Scheffelfeier — R ed ner  Professor 
H u th  — und  am  9. M a i  der K a r l s ru h e r  Liederkranz ebenso seine 
Hebelfeier m it  Ansprache von P f a r r e r  ^Hindenlang.

Z u gun s ten  ih rer  P e n s io n ä re  hielten die Angehörigen des L a n 
desthea ters  und des Theaterorchesters a m  20. M a i  nachm ittags im 
S t a d tg a r t e n  und  abend s  in  der Festhalle  ein Wohltätigkeitsfest 
„ B ü h n e  un d  W el t"  ab.

D e r  Athletiksportklub G e rm a n ia -S p o r t f re u n d e  K a r ls ru h e  ver
anstaltete anläßlich seines 35 jäh r igen  Bestehens am  20. M a i  ein 
F u ß ba l l-W ettsp ie l  sowie ein Bankett und  am  21. M a i  schwer
athletische Kämpfe.

Anläßlich  des 20 jäh r igen  S tif tun gs fes te s  des Katholischen 
M ä n n e rv e re in s  und  der F ah n e n w e ih e  des Katholischen J ü n g -
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m änn erv ere in s  w urde  am  21. M a t  v o rm it tag s  ein Festgottesdienst 
in der Liebfrauenkirche m it  P r e d ig t  von O b e rs t i f tu n g s ra t  W eber 
und  abends  ein Weiheakt im Festhallesaal  m it  einer Festrede des 
Ju s t izm in is te rs  T ru n k  abgehalten.

E in  K re is -S äng erfe s t  des Christlichen (evangelischen) S ä n g e r 
bundes  deutscher Z u n g e ,  K re is  K a r ls ru h e ,  fand am  25. M a i  statt.

A m  27. M a i  w u rde  im  S ta d tg a r t e n  ein F rü h l in g sfe s t  m it 
S o m m e r ta g sz u g  veranstaltet, a n  dem e tw a 1500 Schulkinder teil- 
nahmen.

D e r  K a r l s r u h e r  Liederkranz (Fulderei)  beging sein 75. S t i f 
tungsfest am  27. M a i  m it  einer Fe ie r ,  bei der V ere insp räs iden t  
Professor D r .  S chw a iger  die Festrede hielt.

A u f  den 27. M a i  fiel auch die F e ie r  des goldenen J u b i l ä u m s  
der F re iw i l l ig en  F e u e rw eh r  K a rls ruh e-B e ier the im , einem Fackelzug 
folgte ein Festbankett im S te fan ien b a d ,  K o m m an d a n t  Heinrich 
B r a u n  gab einen Rückblick auf die Entwicklung der W ehr,  die heute 
125 Aktive und  25 passive M itg l ieder  zählt. S o n n t a g ,  den
28. M a i  w urde  eine Gedächtnisfeier auf  dem Friedh o f  m it  a n 
schließendem Gottesdienst  und nachm ittags ein Festzug veranstaltet.

I n  der R e itha l le  der ehemaligen Artilleriekaserne in  G o t te s 
aue w urde  am  Abend des 2. J a n u a r  in  G e g en w ar t  von V er tre te rn  
der Öffentlichkeit d a s  R e it in s t i tu t  K a r l s r u h e r  T a t te r sa l l  eröffnet. 
Dasselbe  will, wie Schlachthofdirektor B a y e rsd ö rfe r  au sfüh rte ,  die 
Leitung, W a r tu n g  und B e h an d lu n g  des P fe rd e s  möglichst weiten 
Kreisen vermitteln . 11 P fe rd e  w urden  vorgeführt.

D em  L eibgrenad iertag  folgte am 10. J u n i  ein Badischer Leib
dragonertag . A m  Nachm ittag  fand  eine F e ie r  fü r  die T o te n  auf 
dem E hrenfriedhof statt, M a jo r  F r h r .  G ö le r  von R a v e n s b u rg  hielt 
die Gedenkrede, ab ends  folgte eine F e ie r  im Colosseumssaal, die 
Ansprache hielt Oberpostsekretär Link, der V ors tand des K a r ls ru h e r  
Leibdragonervere ins .  A m  11. J u n i  w urden  vorm it tag s  F e ld 
gottesdienste in  der R e itha lle  der ehemaligen Dragonerkaserne 
(wegen schlechten W ette rs)  durch P f a r r e r  G rä b en e r  (evangelisch) 
und  Dekan M ü l le r  (katholisch) abgehalten. B e im  Festbankett am
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e  t>'cachmittag in der Festhalle  hielt G enera l  von Holzing die A n 
sprache.

D e r  A rb e i te r -B ildun gsv e re in  hielt zur F e ie r  seines 60jährigen  
S t i f tung s fes te s  am  17. J u n i  in der Festhalle  ein Bankett  ab, dessen 
P r o g r a m m  musikalische und turnerische A u ffü h run gen  vereinigte. 
I m  M it te lpunkt  stand ein Festspiel „D er  w andernde  K ra n z "  von 
P f a r r e r  Friedrich H ind en lang .  D e r  1. Vorsitzende, R ech tsan w a lt  
He inshe im er  gab einen Rückblick über die Entwicklung des V e re in s ;  
E h ru n g e n  a lte r  und  verdienter M itg lieder  folgten. T a g s  da rauf 
fand auf dem E hrenfriedhof eine Gedächtnisfeier fü r  die gefallenen 
M itg lieder  statt.

D a s  15jährige  Bestehen des V e re in s  G artens tad t  K a r ls ru h e  
w u rde  am  25. J u n i  m it  einem Kinderfest begangen.

Am  V o rm it ta g  desselben T a g e s  w urde  der P la tz  des K a r l s 
ru h e r  M ä n n e r tu rn v e re in s  im W ildpark  feierlich eingeweiht, die 
Weiherede hielt der Vorsitzende des V e re in s ,  R e g ie ru n g s ra t  B ro ß -  
m er, nachm ittags folgten T u rn ü b u n g e n  und  S p ie le .

Z u m  Gedächtnis a n  den Pforzhe im er  H um anis ten  J o h a n n  
Reuchlin  (gestorben am  30. J u n i  1522) veranstalteten der T h e a te r 
kultu rverband  und die Gesellschaft für  Deutsche B i ld u n g  einen V o r 
t rag sab e n d  am  30. J u n i  m it  Professor D r .  P re isen danz  a l s  R e d 
ne r  und am  6. J u l i  im S ch loßgar ten  eine F re i l ich tau fführung  der 
lateinischen Bauernkom ödie  „H enno "  von Reuchlin , verdeutscht von 
H a n s  S a c h s  und  u m rah m t von einem durch Professor D r .  Oeftering 
verfaßten  D ia lo g ;  Regie und  E in r ich tung  hatte  Schauspie ler  H a n s  
B lu m .

D e r  Z en t ra lv e rb an d  der Angestellten, O r tsg ru p p e  K a r ls ru h e  
beging am  1. J u l i  in  der Festhalle  sein 25 jäh r iges  Bestehen, der 
Geschäftsführer des V erb an d es  Rückert hielt  die Festrede.

V om  1. b is  3. J u l i  wurde  auf dem Schießgelände  der 
Schützengesellschaft K a r ls ru h e  die erste Badische Meisterschaft 
herausgeschossen. D e r  Oberschützenmeister, S ta a t s p r ä s id e n t  D r .  
H um m el,  h ielt  bei der P re isv e r te i lu n g  eine Ansprache u n d  über
reichte dem Meisterschützen von B aden ,  W ilhe lm  Dollmetsch, die 
Auszeichnung.

— . 2 1 0  —

D e r  T u rn v e re in  K a r ls ru h e -G rü n w in k e l  beging sein 60. S t i f 
tungsfest am  8. J u l i  m it  einem Festbankett im „K üh len  K ru g " ,  
Direktor G ü n th e l  hielt die Festrede. A m  9. J u l i  schloß sich ein 
G a u - J u g e n d tu r n e n  an.

D e r  Musikverein H arm onie  gab anläßlich seines 25 jährigen  
Bestehens u n te r  der Leitung seines Kapellmeisters Hugo  R u do lph  
am  15. J u l i  im Festhallesaal  ein Festkonzert. A m  E nd e  desselben 
schilderte der lang jäh r ig e  erste Vorsitzende des V e re in s ,  S t a d tv e r 
ordneter K a r l  B ö h r in g e r ,  die Entwicklung der von älteren  M i tg l ie 
dern der Schülerkapelle gegründeten „ H a rm o n ie " ;  E h ru n g e n  
folgten.

A m  22. J u l i  veranstaltete der G esangverein  Liederkranz D ax 
lan den  anläßlich seines 75. S t i f tu ng s fes te s  ein Konzert  in  der 
D ax land e r  Festhalle , V ors tand H. S c h w a l l  hielt die Festrede; zum 
S ch lu ß  erfolgten E h ru n g en .  I m  Z usam m enh ang  dam it stand am 
folgenden T a g e  das  Bundesfest m it  L iedertag des Mittelbadischen 
S ä n g e rv e rb a n d e s .

D ie  F e u e rw eh r  der ehemaligen Keß'lerschen Maschinenfabrik 
beging am  5. August ih r  75 jäh r iges  Bestehen m it  einem Festbankett 
in  den „D re i  L in d e n " .  Ehrenzeichen fü r  25- und 40jährige  D ienst
zeit w urd en  verliehen.

Z u r  F e ie r  der Reichsverfassung veranstaltete die S t a d tv e r w a l 
tung  am  11. August in  der Festhalle  einen Festakt, zu dem neben 
zahlreichem P u b l ik u m  die V ertre te r  der Behörden  erschienen w aren. 
R eichstagsabgeordneter  M in ister  a. D .  D r .  L u dw ig  H a a s  hatte  die 
Festrede übernom m en. Die Harm onie-K apelle  bestritt den musi
kalischen T eil .

D ie  vereinigten A rb e i te r -S ä n g e r  un d  -S p o r t l e r  der Weststadt, 
M ü h lb u r g s  und G rü n w in k e ls  schlossen sich zu einem Volksfest am  
27. August auf  dem G rü n w in k le r  Sportp la tz  zusammen.

I h r  25 jühriges  Bestehen beging die O r tsg ru p p e  des Deutsch
n a t iona len  H an d lu ngsgeh il fenv e rb ands  am  A bend des 2. S e p te m 
ber in der Festhalle. Reichstagsabgeordneter  Lambach hielt die 
Festrede.



— 220 —

Z u r  E rö ffn u n g  der K a r l s ru h e r  Herbstwoche wurde  am  M o n 
tag, 11. Sep tem b er  ein M onstre-Konzert  u n te r  M i tw irk un g  von 
e tw a 120 K ünstle rn  der Orchester des L an des thea te rs  und des 
M a n n h e im er  N a t io n a l th e a te rs  un te r  Leitung  von Direktor
H. Schercken-Berlin in  der Festhalle  veranstaltet. E in e  M o rg e n 
feier enthielt Kam mermusik Badischer Komponisten (Kaminski, 
Kusterer, M a rg a re te  Schweikert). D a s  L andesthea ter  brachte im 
Schauspiel  „ S im s o n "  von H e rm an n  B u r t e  m it  Musik von F r a n z  
P h i l ip p ,  „Michael K ra m e r"  von G e rh a r t  H a u p tm a n n  un d  „ J u l i u s  
C ä sa r"  von Shakespeare, in  der O p e r  „O the l lo "  von V erd i  „Die 
Z au be rf lö te "  von M o z a r t ,  „C asan ova"  von A r t u r  Kusterer und 
„ T r is tan  und  I s o ld e "  von W agner .  A ußerdem  führte  das  L a n 
destheater die 9. S y m p h o n ie  von Beethoven auf. I n  der Kunst
halle w a r  eine S o n de rauss te l lun g  von Kunstwerken a u s  K a r ls ru h e r  
Privatbesitz zu sehen. A ußerdem  fanden dort A uffü h ru n g e n  m itte l
alterlicher Musik statt. D e r  Kunstverein zeigte Ö lgem älde  und 
Plastiken, die G a le r ie  M o o s  Graphik K a r l s ru h e r  Künstler. D ie 
Landesgew erbehalle  beherbergte eine S on d e rau ss te l lu n g  „ H a n d 
werks- un d  Z u n f te r in n e ru n g e n " ,  die Städtische A usste llungshalle  
eine G a r te n b a u -  u n d  Obstausstellung (9.— 17. Sep tem ber)  und 
d a ra n  anschließend (23. Sep tem ber  b is  1. Oktober) eine vom 
F re ie n  Gewerkschaftskartell ausgehende Ausstellung „D ie  A rbei t  
im Lichte der Kunst" .  V o n  sportlichen D a rb ie tu n g en  seien ein 
S ta f f e l la u f  über 20 0 0  M ete r ,  die K a r l s ru h e r  Herbstregatta , ein 
Wettfechten in  der Z e n t ra l tu rn h a l l e  und  ein T e n n i s -  S tä d te w e t t 
spiel genannt.  E in e  Bereicherung des P r o g r a m m s  bildete der 
Alemannisch-pfälzische S o n n t a g  am  24. Sep tem ber ,  der das  B a n d  
zwischen den beiden S tä m m e n  am O berrhe in  enger knüpfen sollte. 
D e r  T a g  w a r  m it  volksmäßigen A u ffü h run gen  und  T ä n z e n  von 
pfälzischen und  alemannischen V ertre te rn  ausgefü ll t ,  sie gingen 
im T hea te r ,  im S t a d tg a r t e n  u n d  in  der Festhalle vor sich. Auch ein 
Schaufenster-Dekorationswettbewerb w urde  wieder veranstaltet. 
E in  Schlachtvieh-, P fe rd e-  und Ferkelmarkt w urde  am  24. und
25. Sep tem b er  im Städtischen Viehhof, ein Geflügelmarkt am
16. und 17. S ep tem b er  im S a a l e  des Schrempp'schen Bierkellers 
(Badische Landw irtschaftskam m er und  V erein  fü r  Geflügelzucht) 
abgehalten.

Photogr. Karl Ruf

Geh. R at D r. Otto Lehm ann
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A u s  A n la ß  des 75 jährigen  Bestehens der F re iw i l l ig e n  F e u e r 
wehr K a r ls ru h e  fand mn 16. Sep tem b er  ein Festbankett in  der 
Festhalle  statt, dem u. a. V ertre te r  der staatlichen und  städtischen 
B ehörden  anw ohn ten . Oberbürgerm eister  D r .  F i n t e r  überbrachte 
die Glückwünsche der S ta d tv e rw a l tu n g ,  u n te r  Überreichung eines 
Lorbeerkranzes. O berkom m andan t  Heuser n a h m  die E h ru n g  ver
dienter M itg lieder vor. M in ister  des I n n e r n  Rem m ele  sagte die 
Unterstützung der F e u e rw eh r  durch die R eg ie rung  zu. A m  V o r 
m it tag  des 17. S e p tem b er  wurde eine S c h u lü b u n g  auf dem E u g -  
länderplatz und  eine Ü b u n g  am L andesm useum  (Schloß) vorge
führt.  E in  Fes tba ll  abends  bildete den Sch luß .

A m  17. Sep tem b er  w urde  fü r  die G efallenen  der F i r m a  
© in n e r  in G rün w inke l  ein E hrendenkm al vor dem V e rw a l tu n g s 
gebäude feierlich eingeweiht. Direktor G ü n th e l  hielt die Rebe. 
D a s  von einem S ta h lh e lm  gekrönte Denkm al ist von B i ld h a u e r  
H e rm a n n  B in z  entworfen worden.

D ie  militärischen Vereine  der S t a d t  veranstalte ten S o n n ta g ,  
29. Oktober, vo rm it tag s ,  a n  den E h re n g rä b e rn  auf dem Friedhof 
eine Gefallenen-Gedächtnisfeier.  P f a r r e r  M a y e r-U llm an n  von der 
evangelischen S ü d s ta d tp fa r re i  hielt die Gedächtnisrede. D a ra u f  
folgten K ranzniederlegungen.

M i t  der F e ie r  des Rektoratswechsels a n  der Technischen Hoch
schule am  9. Dezember w a r  die E rö ffn u n g  des S tu d e n te n -T a g e s -  
heimes im Erdgeschoß des A u la b a u e s  verbunden. E s  wurde  nach 
A ngab en  des Professors L äug e r  architektonisch hergerichtet und  von 
Professor Haueisen samt seinen S c h ü le rn  m it  heimatlichen L a n d 
schaften und figürlichen G ru p p en  ausgem a lt .  D e r  Rektor, Professor 
D r .  B red ig  übergab d a s  Heim  und  teilte die V erle ihung  des 
D r .  i n g .  E .  h . a n  A lbe r t  Haueisen  mit. Unterrichtsm inis ter  D r .  
Hellpach sprach über die N o t  im S tu d e n te n tu m  un d  ihre A u s w i r 
kung. D e r  Sprecher  der S tudentenschaft  dankte den G r ü n d e rn  der 
E inrich tung .

3. Ausstellungen.
D a s  Deutsche H ygiene-M useum  in D re sd e n  stellte vom 

18. F e b r u a r  b is  12. M ä r z  seine W an de r-H yg iene -S chau  „D er
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Mensch" in  der städtischen A usste l lun gsha lle  zur  Besichtigung. Die 
A usste llung  w urde  am  18. F e b r u a r  durch einen feierlichen Akt er
öffnet. Praktischer A rz t  D r .  A l fo n s  Fischer sprach über Wesen 
u n d  Zweck der V erans ta l tung .

O h n e  besondere F e ie r  w u rd e  am  3. M ä r z  ein kleine Ausstel
lung der Lichttechnischen Gesellschaft in  N eu bau ten  im F a s a n e n 
gar ten  eröffnet, die die richtige Beleuchtung von R ä u m e n  vor
führte.

M i t  der T a g u n g  des R e ichsvereins  ausländischer Z ah n ä rz te  
w a r  vom 15.— 18. A p r i l  eine Fachauss te l lung  verknüpft.

V o m  30. J u l i  b i s  6. A ugust fand eine Ausstellung des V e r 
e ins von A q u a r ien -  und  T e r ra r ie n f re u n d e n  im S ta d tg a r t e n  statt.

D e r  Deutsche A g o -B u n d ,  der vom 1 2 .— 14. August hier tagte, 
veranstaltete gleichzeitig dam it  eine Schuh-Fachauss te l lung  im Cafö  
Nowack. *)

V o n  größerem  U m fang  w a ren  im  Badischen Kunstverein die 
Ausstellungen von Professor Friedrich  Kallm orgen  zu seinem 
65. und  die von Professor F riedrich  F e h r  zu seinem 60. G e b u r t s 
tag.

4, Sehenswürdigkeiten.

D e r  Z irk u s  Busch veranstaltete am  28. J a n u a r  ff. V o r 
stellungen in  der S täd tischen  Ausstellungshalle .

*) Wegen der in Verbindung mit der Herbstwoche veranstalteten Aus
stellungen vergl. Seite 220.

VII.

Verkehrswesen.

o f t -  u n d  T e l e g r a p h e n v e r k e h r  von K a r ls ru h e  im 
J a h r e  1922:

Gewöhnliche Briessendungen (Briefe, Postkarten,
Drucksachen und W a ren p ro b en )........................ ab 23255 245 Stuck

an nicht ermittelt

Einschreibbriefsendungen (einschl. Postauftragbriefc) .a b  394 220 „
ohne P ostanftragsbricfc...................................................an 503 779 „

Gewöhnliche und Einschreibpakete...................................ab 980 940 „
an 1060 781 „

Pakete, Briefe und Kästchen mit Wertangabe . . ab 68 945 „
an 82 295 „

Nachnahmesendungen....................................   . . .a n  134 545 „
P o sta u fträ g c  an 1756

Postanweisungen und Zahlkarten............................ ...  ab 488 527 „
Postanweisungen und Zahlungsanweisungen . . .a n  403 389 „

Betrag der Postanweisungen und Zählkarten . . . ab 17 070 128 219 Mark
Betrag der Postanweisungen und Zahlungsanwei

sungen  an 800 804 060 „

T e le g r a m m e ........................................................................ab 268 459 Stuck
an 330 038

Zahl der Gespräche im Ortsverkehr.........................  8190 722 „

Zahl der Gespräche im Vororts- und Nachbarorts
verkehr (werden von jetzt ab bei dem Fern
verkehr mitgezählt)

Zahl der Gesprächs im Fernverkehr........................... 2 943 971 „

Zahl der mit Fernsprecher übermittelten Tele
gramme und sonstigen Nachrichten  47 571 „
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Über die S t ä d t i s c h e  S t r a ß e n b a h n  ist im B e tr ieb s 
jah r  1922/23 (vom 1. A p ri l  1922 b is  31. M ä r z  1923) zu berich
ten :  M i t  der fortschreitenden G e lden tw ertung  fand , abgesehen von 
einer kurzen Unterbrechung, w ährend  der die M ater ia lp re ise  eine 
S enk ung  erfahren, eine dauernde gewaltige P re iss te ig e ru ng  aller 
Betriebsstoffe statt, w a s  sich am  empfindlichsten bei der Beschaffung 
von Kohlen bemerkbar machte. Gleichzeitig stiegen wiederum  die 
G ehälte r  und Löhne. D em  Rückgang der E in n a h m e n  durch ent
sprechende F a h rp re is e rh ö h u n g e n  wirksam zu begegnen, w a r  fast 
unmöglich. I n s g e s a m t  w u rd e n  15 F a h rp re is e rh ö h u n g e n  vorge
nommen.

Z u  A nfang  des B e tr ieb s jah re s  betrug der F a h r p r e i s  fü r  die 
frühere 10 Pfg.-Strecke 2 Mk., am E n d e  300  Mk. Diese weit
gehenden T ar i fe rh öhu ng en ,  weitere Betriebseinschränkungen und 
V err in g e ru n g  des Persona lkörpers  um  insgesam t 133 B eam te  und 
Arbeite r ,  erbrachten nicht den E rfo lg ,  daß die E in n a h m e n  die no t
wendigen A u sg ab e n  deckten, sodaß ein Betriebszuschuß in  Höhe 
von 195 882 544, a u s  der Stadthauptkasse  geleistet werden m ußte .

D ring en d  no twendig  gewordene G le isu m b a u te n  w urden  a u s 
geführt a m  Lameyplatz in  M ü h lb u rg .

Eingestellt  w u rd e  die Teilstrecke der L inie  6 zwischen H a u p t 
bahnhof und D urlacher T o r  ab 24. J u l i  1922 u nd  die Strecke 
Reichsstraße— B eiertheim  ab 1. Sep tem ber  1 9 22 ;  die L inie  7 
w urde  ab 4. S e p tem b er  1922  anstatt  b isher  b is  E t t l in g e r to r  n u r  
noch b is  zum Lokalbahnhof Kapellenstraße geführt.

D ie  ab 2. J a n u a r  1923  im  Pendelverkehr zwischen D urlacher
to r — Friedhof  und  zwischen M ü h lb u rg e r to r— S tö ß e rs t raß e  ver
suchsweise e ingeführten E in m a n n w a g e n  w urden  am  2. F e b ru a r  
1923 wieder aufgehoben.

D e r  Personalbes tand  betrug am  31. M ä r z  1923 :  B eam te  
454, A rbeiter  153, insgesam t 607 Personen .

D ie  B e tr ieb s läng e  be trug am  31. M ä r z  1921 =  58,70  k m ,  
die G le is lä n g e  be trug am  31. M ä rz  1921 —  30,09 k m .  D ie  E i n 
wohnerzahl um faß te  auf den gleichen Z eitpunkt 140 921 P e r 
sonen. I m  B erich ts jah r  w urden  befördert 29  562 545 Personen .
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A bgefahren w urden  insgesamt 5 749 012  k m ,  T riebw agenkilom eter  
3  626 725, Anhängew agenkilom eter  2 122 287. *).

D a s  Geschäftsjahr 1922  der K a r l s r u h e r  L o k a l 
b a h n  e n erstreckte sich vom 1. A p r i l  1922 b is  31. M ä r z  1923. 
D ie  Betriebsstrecken- und  E ig e n tu m s lä n g e  beträgt wie am  S ch luß  
des vorhergehenden B er ich ts jah res  23 ,80  k m .  D e r  m i t  E r l a ß  des 
B a d .  F in a n zm in is te r iu m s  vom 10. J a n u a r  1922 genehmigte A b 
bruch der Strecke Spöck— Blankenloch w urde  fortgesetzt u n d  w a r  
am  25. August beendet. D a s  B ah n g e län d e  dieser Strecke, das  die 
in  Betracht kommenden G em einden  beim B a h n b a u  fü r  die D a u e r  
des B e tr iebes  kostenlos dem B a h n e igen tüm er  zu r  V erfüg ung  ge
stellt hatten , w urde  den G em einden zurückgegeben. D ie  Gem einden 
haben auf die E in e b n u n g  des B ahnkörpers  verzichtet, nachdem 
diesen ein T e i l  des Bahnschotters der abgebrochenen Bahnstrecke 
a n  O r t  und  S te l l e  überlassen wurde. A uf  der Strecke H a g s 
feld— Blankenloch ist d a s  Geleise noch e ingebaut, diese Strecke ist 
aber z. Z t .  au ß er  B etr ieb  gesetzt.

A uf  den Strecken K a r ls ru h e  K üh le r  K ru g — D ax landen  und 
K a r ls ru h e  Lokalbahnhof— Hagsfeld  fand n u r  Personenbeförderung  
m it te ls  elektrischer T r ie b w a g e n  statt, w ährend  auf der Strecke 
K a r ls ru h e  Lokalbahnhof— D u rm e rsh e im  der Personen-,  G ü te r- ,  
Expreß- und  Triebverkehr durch Dampflokomotiven bewältigt  
wurde.

A m  31. M ä r z  1923 w a ren  an  B e tr ieb sm it te ln  vorhanden:  
11 zweiachsige Dampflokomotiven, 7 zweiachsige elektrische T r ie b 
wagen, 41 vierachsige Person enw ag en ,  11 zweiachsige P e rso n e n 
wagen, 4  bedeckte G ü te rw ag e n ,  8 offene G ü te rw ag e n ,  3 T afe lw ag e n  
u n d  ein Achsenbruchwagen.

E nde  M ä r z  1923 w aren  30 B eam te  un d  25 Arbeiter beschäf
tigt.

I m  B erich ts jah r  ha t  sich der Betr ieb  g la t t  abgewickelt; wegen 
der fortschreitenden G e lden tw ertung  m u ß ten  die B eförderungspreise  
17 m al erhöht werden und  z w ar  am  11. M a i  1922, 2. J u n i  1922,

*) Von einer Aufführung der Einnahmen und Ausgaben wird wie in 
anderen Fällen abgesehen,

15
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1. J u l i  1922, 1. August 1922, 23. August 1922, 22. S ep tem ber  
1922, 1. Oktober 1922, 1. Novem ber 1922, 12. Novem ber 1922,
26. November 1922, 17. Dezember 1922, 27. Dezember 1922,
2. J a n u a r  1923, 1. F e b r u a r  1923, 16. F e b r u a r  1923, 1. M ä rz  
1923  u nd  26. M ä r z  1923.

I m  K a r l s ru h e r  R h e i n h a f e n  be trug der Umschlagsver
kehr 1922 1 065  437  t  (1921 :  316 677 t ) ,  er ist also seit 1921 um  
ru n d  236 % gewachsen. D ie  S t a t i o n  K a r ls ru h e -H afe n  ha t  abge
fertigt im  V ersand  907 730 t  (420 317 t ) ,  im  E m p fa n g  586 538 t 
(440 271 t ) ,  zusamm en 1 4 9 4  268 t  (860 588 t ) .  D e r  S t a t i o n s 
verkehr ha t  also gegenüber dem V o r ja h r  u m  ru n d  74 % zuge
nom m en. Nach den Ja h resber ich ten  der Zentralkommission fü r  
die Rheinschiffahrt steht K a r l s ru h e  m it  seinem Hafenverkehr 1922 
u n te r  14 wichtigen B inn en hä fen  an  8. (1921 8.) S te l le .  A n  
4 F i r m e n  w u rden  17 135 q m  vermietet, a n  1 F i r m a  2333  q m  
verkauft.

VIII.

Übersicht über die witterungsverhältnisse.

A. Ziffernmäßige Darstellung der wichtigsten 
klimatischen Elemente.

19 2 2

Luftdruck 
in mm 

für Höhe 
120,4 m

Lufttemperatur in C°

E
|

(9 to
e
i

M ittlere Höchste Tiefste

M itte l
Ab

weichung
Co Ab-

raeichung
C» D atum Co D atum

Januar . . . 748,6 - 5 , 8 - 0 , 4 11,8 10. — 13,4 7. 23 7
Februar. . . 752,8 +  0,3 0,5 - 1 , 8 19,3 26. -  15,8 8. 13 7
M ärz......... 748,1 - 2 , 0 4,4 - 1 , 2 19,6 6 . — 3,1 24. 9 1
A pril......... 745,7 — 4,0 6 ,6 — 3,0 27,0 14. -  1,9 2. 2 3 _
M a i........... 754,6 +  4,0 14,4 +  0,5 34,4 24. 25. 1 ,8 14. 14 _
J u n i ......... 751,1 +  0,5 16,7 —  0 )8 30,8 1. 8 ,6 19. 12
J u l i ........... 751,4 - 0 , 5 16,5 - 2 , 5 33,4 6 . 9,2 29. 10
August. . . . 751,2 - 0 , 9 16,5 — 1,7 29,9 29. 9,5 24. 28. 9 _
September. 750,7 - 2 , 5 12,0 - 2 , 5 24,8 23. 3,1 19. _
Oktober . . . 751,0 —  0 ,6 5,9 — 3,5 2 0 ,2 4. — 3,3 28. _ 7
November . 755,7 +  3,3 2,9 -  2 ,0 12,2 4. —  6 ,8 28. 13
Dezember.. 751,2 — 1,0 2 ,6 —  0 ,8 11,8 30. —  6 .0 16. — 12 2

J a h r ......... 751,0 — 0,8 8,2 - 1 , 7 34,4 2 4 .2 5 .vJ — 15,8 8 . II. 47 80 17

15*
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1922

Absolute
Feuchtig

keit

Relative
Feuchtig

keit

Bewöl
kung

Niederschlag in mm
(1 m m  — 1 L iier Pro qm )

Anzahl 
der Tage mit

Sum
ma

Abwei

chung

G rößter
in

24  Slunben

r S 
SS  
go" 
g l

l l
s g

Bm m
Abwei

chung
»0

Ab
wei
chung

o/o
Ab
wei

chung
m m

Da
tum

Januar . . . 4,2 86 +  2 85 +  10 67,5 + 16 ,4 15,2 3. 20 13 13 1
Februar. . . 4,7 +  0,2 82 +  1 62 — 7 42,5 -  1,6 10,3 19. 15 13 3 1
M ä r z ........ 5,6 +  0,4 81 +  6 69 +  6 69,4 +  11,0 18,4 21. 20 17 8 1
A p ril......... 6,3 +  0,1 79 +  9 77 + 1 5 165,2 +  114,7 89,5 18. 25 25 6 1
M a i. . . . . . 8,9 +  0,5 65 — 5 46 —14 21,7 -3 8 ,5 6,9 13. 8 8 4
Juni . . . . 11,2 +  0,6 72 +  1 68 +  7 62,2 —16,0 12,6 12. 14 14 5
J u l i ............... 11,3 +  0,6 75 +  2 69 + 1 0 84,4 +  3,9 24,9 20. 17 17 4
August------- 11,5 +  0,1 77 +  2 60 +  7 100,3 + 24,1 26,1 9. 12 12 6
September. 9,8 +  0,2 87 +  6 74 +  19 118,9 + 52 ,4 21,2 16. 24 24 3
Oktober . . . 6,7 — 0,9 87 +  3 73 +  4 55,7 —  8,2 24,2 21. 13 12 1
November . 5,4 —  0,3 89 +  5 79 +  2 78,2 + 24 ,0 12,9 5. 18 17 3
Dezember.. 5,4 - 0 , 7 92 +  6 85 +  G 85,3 + 26,7 21,8 18. 22 19 3

J a h r ............ 7,6 — 81 +  3 71 +  « 951,3 +208,11 39,5 18.1V. 208 191 37 26

Stunden
% der möglichen 
Tage ohne Sonnenschein

S o n n e n s c h e i n d a u e r .

Jan. Febr. März April Mai Juni Ju li

36,3 109,5 114,7 115,6 333,2 242,2 224,9
14 39 31- 28 71 50 46

7 — 1 2

Stunden 
% der möglichen 
Tage ohne Sonnenschein

Letzter Frost: 10. IV. 
Erster Frost: 22. X.

Letzter Schnee: 22. IV. 
Erster Schnee: 27. X.

12 6

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr

223,5 103,9 76,1 50,8 20,0 1650,7
50 28 23 19 8 37
— 2 12 14 16 77

Länge Regenzeit 
vom 19. V .—2. V I. =  15 Tage

Längste Trockenzeit 
vom 20 III.—1. I V. =  13 Tage

B. Schilderung des witterungsverlaufs.
D a s  J a h r  1922  w a r  im Gegensatz zu dem w a rm en  und 

trockenen J a h r  1921 im  ganzen kühl und regnerisch. D ie  T e m 
peraturabw eichung vom lang jäh r ig en  M it te l  be trug in  K a r ls ru h e  
— 1,7°. D ie  meisten M o na te ,  besonders aber die Hochsommer
und Herbstmonate, w aren  erheblich zu kühl, teilweise um  über 
214 G ra d .  N u r  im  M a i  und  J u n i ,  sowie auch im Dezember lag 
die T e m p e ra tu r  im  M it te l  nahe beim N orm a lw er t .  Diese eigen
tümliche S t ö r u n g  im jährlichen W ärm eg a n g  hatte  zur F o lge ,  daß 
die größte W ärm e  nicht, wie es norm alerw eise  der F a l l  ist, der 
J u l i ,  sondern der M a i  brachte und  die T e m p e ra tu r  von da b is  zum 
W in te r  in  un regelm äßigen  S p r ü n g e n  fiel. D ie  M a x im a l te m 
pe ra tu r  w urde  a n  zwei T a g e n ,  #m 24. und 25. M a i ,  m it  34,4° 
erreicht. D ie  größte  Kälte  t ra t ,  wie in  der Regel,  am  E n d e  des 
W in te r s  ein, so w u rd e n  am  8. F e b r u a r  — 15,8° a l s  tiefste T e m 
p e ra tu r  des J a h r e s  in  K a r ls ru h e  gemessen. D ie  Niederschlags
summe des ganzen J a h r e s  lag  um  ein Beträchtliches über dem 
N orm alw erte .  I m  einzelnen w a ren  besonders die M o n a te  A pri l ,  
August, Sep tem b er ,  Novem ber und  Dezember reich a n  N ieder
schlägen, im  A p r i l  w urde  z. B .  d a s  dreifache der np rm alen  M enge  
erhalten. Bem erkensw ert  -zu klein blieb die Niederschlagsmenge 
n u r  im  M a i .  W ähren d  des ganzen J a h r e s  t r a t  n u r  eine einzige 
Trockenperiode a u f :  vom 19. M a i  b is  2. J u n i .  D ie  G esam tdauer  
des S o nnensche ins  w a r  ziemlich n o rm a l ;  einen beträchtlichen Ü ber
schuß w ies  n u r  der M a i  auf, der fast d a s  Doppelte  der no rm alen  
S onnenscheindauer  brachte. Besonders  sonnenscheinarm w aren  
die M o n a te  August und  S ep tem ber ,  w a s  hauptsächlich fü r  die 
E r n te  von Nachteil w a r ,  die auch durch den E in t r i t t  von frühen 
Frösten und  Schneefa ll  geschädigt wurde.
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BcDötkemngsDorgänge, 

Totenschau,

1. bevölkerungsvorgänge.

C \ m  J a h r e  1922  betrug die Z a h l  der L e b e n d g e b o r e n e n  
X 3  2 870  (1921 :  3213).  D ie  höchste Z a h l  der Lebendgeborenen 
w ies der M ä rz  auf m it  275  (1921 :  J a n u a r  m it  313 ) ,  die n ie
drigste Z a h l  der Oktober m it  199 (1921: J u l i  m it  243). T o t 
geborene w u rd en  79 gemeldet (1921:  83). A u f  je 1000 E in w o h n e r  
und  a u fs  J a h r  berechnet kamen 20,66 Lebendgeborene (1921: 
23 ,42).

D ie  Z a h l  der T o d e s f ä l l e * )  betrug  im Berich ts jah r  
1962 (1921: 1907).  D ie  meisten Todesfä lle  erfolgten im J a n u a r ,  
nämlich 213 (1921 :  im M ä r z  und  Dezember je 181),  die w enig
sten im J u l i ,  nämlich 121 (1921: im  S ep tem b er  131). A u f  je 
1000  E in w o h n e r  und  a u f s  J a h r  berechnet kamen 14,13 Todesfälle  
(1921: 13,90). D e r  Überschuß der Geborenen über die Gestor
benen betrug auf 1000 E in w o h n er  und a u fs  J a h r  berechnet 
6 ,54  (1921 :  9,52).

A u f  die einzelnen S ta d t te i le  verteilen sich die Lebendgebore
nen und  Gestorbenen wie folgt:

*) Näheres über die Todesursachen vergl. Beilage II.

G eistl. R a t  E m il B o d en ste in
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Stadtteil
Lebendgeborene Gestorbene

192-2 1921 1922 1921

Innere O s t s t a d t ................................ 321 361 239 233
Innere W cststadt................................ 333 370 306 306
Alter Hardtwaldstadttcil . . . 59 00 52 62
Außere O s t s t a d t ................................ 322 330 254 251
S ü d sta d t..................................... 371 441 273 255
Stadtgartenvicrtel . ........................... 19 21 11 13
Südw cststadt.......................................... 435 490 356 337
Neuer Hardtwaldstadtteil..................... 273 364 46 53
M ühlburg................................................ 319 348 209 220
Beiertheim................................................ 49 67 33 35
R in th e im ................................................ 69 51 32 13
R ü p p u r r ................................................ 86 91 51 59
G rü n w in k e l.......................................... 43 55 26 25
D a x la n d e n .......................................... 171 169 74 45

E h e s c h l i e ß u n g e n  fanden im B er ich ts jah r  1603 (1921: 
1840) statt —  11,54  (13,21) auf 1000 E in w o h n e r  un d  a u fs  J a h r  
Berechnet. E h e s c h e i d u n g e n  (einschließlich der fü r  nichtig 
erklärten E hen) kamen 140 (140) vor =  1,01 (1,02) auf 1000 
E inw ohn er .  Ehelö fungen  durch den T o d  741 (694) —  5,34 
(5,06) auf  1000  E in w o h n e r .  Gelöste E h en  demnach überhaup t  
881 (834) —  6,34 (6,08) auf 1000  E inw o hn er .  M e h r  Eheschlie
ßu ng en  a l s  E helösungen w a ren  es 722 (1006) =  5 ,20 (7,33) auf 
1000  E inw oh ner .

2, Totenschau.
Geistlicher R a t  E m i l  B o d e n  st e i n ,  geboren in  M in d e n  

(Westfalen) am  9. J u l i  1847, gestorben am  31. J a n u a r .  1876 von 
Bischof D r .  Reinkens zum  Pries ter  geweiht, feit 1878  in  B ad en ,  
18 8 3 — 1919 altkatholischer S ta d tp f a r r e r  in  K a r ls ru h e ,  1913 Geist
licher R a t .  U n te r  feiner A m ts fü h ru n g  bau te  die altkatholische 
Gemeinde die Auferstehungskirche.

Eifenbahnoberinspektor F r a n z  S t u r n ,  geboren am 
4. J a n u a r  1878, gestorben am  24. F e b ru a r ,  lan g jäh r ige r  Schrif t-
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führer des Ortsausschusses der Z e n t ru m s p a r te i ,  seit 1911 M i t 
glied des Bürgerausschusses, von 1919 an  des S ta d tv e ro rd n e te n 
vorstandes. A l s  A d ju ta n t  bei der L in ienk om m and an tu r  w ährend  
des Krieges zog er sich ein M agen le iden  zu, das  seinen T o d  im 
Gefolge hatte.

D r .  m e d .  A l e x a n d e r  R i f f e l ,  geboren am  17. J u l i  zu 
K a r ls ru h e ,  gestorben am  11. M ä rz ,  lange  J a h r e  a l s  praktischer 
A rz t  hier tä tig , 1875 P r iv a td o z e n t  fü r  Hygiene an  der Technischen 
Hochschule, 1895 außerordentlicher Professor, vielfach literarisch 
tätig.

F a b r ik a n t  L e o p o l d  K ö l s c h ,  geboren am  20. J u n i  1870, 
gestorben am  14. M ä r z ,  zuerst M i t in h a b e r ,  dan n  a llein iger I n 
haber des angesehenen W eiß- und W ollwarengeschäfts W eiß und 
Kölsch. D e r  Verstorbene w a r  von 1905 b is  1919 M itg lied  des 
S t a d t r a t s  und gleichzeitig in  einer Reihe  wichtiger städtischer K om 
missionen unermüdlich tä t ig :  in der Badeanstaltskommission, der 
Festkommifsion, der Rheinhafenkommission, der S ta d tg a r ten k o m 
mission, der Verkehrskommission. E r  bekleidete das  A m t  eines 
In sp e k to rs  des R he in ha fens .  D e r  F ö rd e ru n g  von H and e l  und 
I n d u s t r i e  widmete er sich a l s  M itg lied  der H andelskam m er fü r  die 
Kreise K a r ls ru h e  und  B a d e n ,  deren Vizepräsident er seit 1918 
w ar .  E r  gehörte dem R eichsw irtschaftsra t  a n ,  w a r  G rü n d e r  der 
Detaill is tenverein igung K a r ls ru h e .  Auch auf dem Gebiet des 
Verkehrswesens betätigte sich Kölsch, er w a r  M itg lied  des badischen 
E isen b a h n ra ts ,  erster P rä s id e n t  des badischen L andesverbandes  
zu r  H ebung des Frem denverkehrs  (seit 1909) und  lang jäh r ig e r  
Vorsitzender, zuletzt Ehrenvorsitzender des K a r l s ru h e r  Verkehrs
vereins (1911— 1919),  fü r  E rste llung  einer festen Rheinbrücke bei 
M a x a u  setzte er sich m it Nachdruck ein. Parteipolitisch ist Kölsch 
in  früheren  J a h r e n  stark hervorgetreten, er w a r  ein H au p tfü h re r  
der jung libe ra len  B ew egung  und M i tg rü n d e r  des K a r l s ru h e r  
jung libe ra len  V ere in s .  W iederholt  kandidierte er zum Badischen 
L and tag .  I m  Reichstag hatte  er a l s  Abgeordneter des 7. bad i
schen Wahlkreises 1 9 1 2 — 1914 a l s  V ertre te r  der N a t ion a l l ibe ra len  
P a r t e i  ein M a n d a t  inne. Noch der R evo lu t ion  t r a t  Kölsch der 
Deutschdemokratischen P a r t e i  bei, zog sich jedoch bald vom politi-
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sehen Leben zurück. O berbürgerm eis ter  D r  F i n t e r  gedachte vor 
E in t r i t t  in  die T a g e so rd n u n g  der S ta d tra ts s i tzu n g  vom 14. M ä rz  
in  ehrenden W orten  des W irkens des Dahingeschiedenen fü r  die 
S t a d t .

Professor R e i n  h o l d  H e l b i n g ,  gestorben am  28. M ä rz  
im A lte r  von 50 J a h r e n ,  er w andte  sich nach abgeschlossenem theo
logischem S t u d i u m  der Philosophie  zu, 1905 a l s  Professor der 
Oberrealschule hierher versetzt, a n  der er b is  zu seinem T ode  wirkte. 
1911— 1919 S ta d tv e ro rd n e te r  a l s  V er tre te r  der Fortschrittlichen 
Volkspartei ,  seit 1912 M itg lied  des S tad tvero rdnetenvors tandes .  
1913 w urde  Helbing 1. Vorsitzender der O r t sg ru p p e  seiner P a r te i .

Geh. R a t  D r .  O t t o  L e h m a n n ,  geboren in  Konstanz am 
13. J a n u a r  1855, gestorben am  17. J u n i ,  zuerst im Schuldienst, 
dan n  1883 Dozent, 1885 ct. o. Professor der Physik an  der Tech
nischen Hochschule Aachen, 1889 a l s  Nachfolger von Heinrich Hertz 
a n  die hiesige Hochschule berufen, 1918 G eheim rat ,  1900/1901 
Rektor. S e in e  Forschungen bewegten sich hauptsächlich auf deni 
Gebiet der E lektriz itä t  und  der Molekularphysik, fü r  welche letztere 
Untersuchungen er das  Kristallisationsmikroskop erfand. S e in e  
V ortrüge  un d  A b h a n d lu n g en  über die Ü bergänge von Flüssigkei
ten zu Krista llen , die „Flüssigen  Kristalle" , sind bahnbrechend ge
worden.

Geh. O berpostra t  a. D .  L u d w i g O  st e r  , gestorben am
3. J u l i  im  70. L ebensjah r ,  1874 in  den Postdienst eingetreten, 
1897 P o s tra t ,  1913 Vors tand  der Oberpostdirektion K a r ls ru h e .

Professor F e r d i n a n d  K e l l e r ,  geboren am  5. August 
1842, gestorben am  8. J u l i ,  er widmete sich dem S t u d i u m  der 
M alere i  a n  der hiesigen Kunstschule a l s  S chü le r  S c h i rm e rs  und 
C a n o n s ,  w urde  nach 3 jährigem  A ufen tha l t  in  R o m  1873 a l s  P r o 
fessor der H istorienm alerei a n  die Kunstschule berufen, wo er lange 
J a h r e ,  a l s  Direktor b is  1914, wirkte. Keller ist H aup tver tre te r  einer 
phantasievollen Komposition und  eines glänzenden K o lo r ism us .  
A u ß e r  großen Historienbildern und Allegorien m alte  er zahlreiche 
P o r t r ä t s  un d  Jdea llandschaften . I n  K a r ls ru h e  beherbergen die 
Kunsthalle  sein B i ld  „D er  T ü rk en lo u is  in  der Schlacht von S l a n -  
kamen" u n d  der Lichthof des S a m m lu n g s g e b ä u d e s  am  Friedrichs-
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Platz die beiden F resken  „ D a s  klassische A l te r tu m "  und  „Die  
Renaissance". V o n  Schöpfungen außerha lb  von hier seien „Die  
G rü n d u n g  der U niversitä t  Heidelberg", „Die  Apotheose Kaiser 
W ilh e lm s  I " ,  und  „Die  5 F a k u l tä ten "  (F re ib u rger  Universität)  
genannt.

O berlandesgerich tspräs iden t  a. D .  Exz. E m i l  D o r n  e r ,  
geboren am  1. J a n u a r  4848, gestorben am  23. S ep tem ber ,  1876 
Am tsrichter ,  1883  M in is te r ia lra t  am  Jus t izm in is te r ium , 1899 
Landgerich tspräsiden t in  K a r ls ru h e ,  1 9 0 9 — 1915 P rä s id e n t  des 
O berlandesger ich ts ,  1901 Ehrendoktor der rechts- und staatswissen
schaftlichen F a k u l tä t  der U niversi tä t  F re ib u rg .

Geh. O b e r re g ie ru n g s ra t  D r .  E u g e n  B e c k ,  geboren am
27. J a n u a r  1857, gestorben am  29. S ep tem ber ,  nach dem S t u d i u m  
der Rechtswissenschaft 1889 A m tm a n n ,  18 9 0 — 1894 in  K a r ls ru h e ,  
1914  P rä s id e n t  der Landesversicherungsanstalt .  18 9 8 — 1914 ver
t r a t  er den 12. badischen W ahlkreis Heidelberg— Eberbach a l s  M i t 
glied der N a t io n a l l ib e ra len  P a r t e i  im Reichstag.

Geh. R a t  A l e x a n d e r  W i e n e r ,  gestorben am  8. Okto
ber in  Konstanz im  67. L ebensjahre ,  1901 O b e r re g ie ru n g s ra t  und 
Vorsitzender R a t  a n  der Oberdirektion des Wasser- un d  S t r a ß e n 
baues ,  1908 b is  1919 Vortragender R a t  im  M in is te r ium  des 
I n n e r n ,  1 91 9 — 1921 Landeskommissär in  Konstanz. S e in e r  
Beschäftigung m it  dem badischen Wasserrecht verdankt die B earb e i
tung  des von K a r l  Schenkel h ierüber verfaßten  K o m m en ta rs  ihre 
Entstehung.

L andgerichtspräsident D r .  A d o l f  T r e f z g e r ,  geboren in 
Leimen 1857, gestorben am  5. Dezember, 1884  Am tsrich ter ,  1888 
H ilfsa rbe i te r  am  Jus tizm in is te r ium , 1895 M in is te r ia lra t ,  1909 
Landgerich tspräsiden t hier. I m  M in is te r ium  befaßte er sich h a u p t 
sächlich m it  der O rg a n isa t io n  des Grundbuchw esens und  der 
N o ta r ia te .  D e r  Verstorbene gehörte politisch der Deutschen Volks
parte i  an ,  einige Z e i t  a l s  Vorsitzender der O r tsg ru p p e .

O berlandesger ich tspräs iden t  D r .  J o h a n n e s  Z e h n t e r ,  
geboren in  Messelhausen (Bez. Tauberbischossheim) am  24. M ä rz  
1851, gestorben am  17. Dezember, 1880 S t a a t s a n w a l t ,  1890

P h o to g r . O sk a r ©lief

O b erlan d esgerich tsp räsiden t D r. E m il D o rn er
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L andgerich tsra t  hier, 1 892— 1894 O ber landesger ich ts ra t ,  1918 
P rä s id e n t  des Oberlandesgerichts .  Z eh n te r  w a r  einer der m a r 
kantesten Poli tiker  un d  F ü h r e r  der badischen Z e n t ru m s p a r te i .  V o n  
1898 b is  Novem ber 1918  v e r tra t  er den 14. R eichstagsw ahlkre is  
(Tauberbischofsheim) und  w urde  auch M itg lied  der N a t io n a lv e r 
sam m lung. I m  badischen L an d tag  w a r  er 1 9 0 5 — 1906 1. Vize
präsident u n d  1 91 7 — 1918 P rä s id e n t  der 2. K am m er, 1918 M i t 
glied der 1. K am m er. 1921 w urde  Z ehn te r  im 7. badischen L a n d 
tagsw ah lk re is  (Heidelberg-Mosbach) a l s  Spitzenkandidat gewählt. 
H ervorragenden  A nte il  hatte  er am  Zustandekommen der W eim are r  
Verfassung un d  a n  der Verfassung fü r  den Volksstaat B a d en  
(vergl. a. seinen K o m m en ta r  zur  letzteren).

R e ch tsa n w a lt  D r .  L u d w i g  S c h n e i d e r ,  geboren in  
M a n n h e im  a m  19. F e b r u a r  1862, gestorben am  24. Dezember, seit 
1891 R e ch tsa n w a lt  hier, 1903 a l s  M itg lied  der N a t io n a l l ib e ra len  
P a r t e i  im  21. L and tagsw ah lk re is  (L a h r -S ta d t)  in  den L and tag  
gewählt,  er behauptete 1905 den zum 25. W ahlkreis  gewordenen 
Bezirk, w a r  M itg lied  der Budgetkommission. D em  K a r ls ru h e r  
B ü rgerausschuß  gehörte er von 18 9 8 — 1919 an.



X .

verschiedenes,

C ^ i e  B üchersam m lung  der B a d i s c h e n  L a n d e s b i b l i o -  
t h e k  hat sich im B erich ts jahre  1922 um  3401 (1921 um 

4440) B ä n d e  vermehrt. S i e  hatte am  Ja h re sab sch lu ß  einen B e 
stand von 255 469 (252 068) B ä n d en ,  Druckschriften, K arten , 
Musikstücken und Blindendrucken nebst einer K riegssam m lung . 
T ie  A bte ilung  „Badisches S c h r i f t tu m "  zählte a l le in  43 234 
(42 506) B ünd e ;  ih r  Z u w a ch s  be trägt 728  (1426) Bände. 
A usgeliehen  w urden  3 1 4 6 6  (34 882) B ä n d e ;  davon in der S t a d t  
K a r l s r u h e  23  669  (23 600),  nach a u s w ä r t s  7797 (11 282),  
un te r  den letzteren innerha lb  B a d e n s  7609 (11 026) B änd e .  D er  
Lesesaal w a r  a n  332 (335) T a g e n  geöffnet und  von 4 1 6 8 7  
(40 439) P e rsonen  besucht, da run te r  280 6  (1733) weiblichen. Die 
Besucher setzten sich a u s  bloßen Lesern der Zeitschriften und  wissen
schaftlichen A rbe i te rn  zusammen. Diese bestellten 6591 (6326) 
B ä n d e  und  benutzten 135 (196) eigene und  10 (9) fremde H a n d 
schriften; auch w u rden  39 (12) Handschriften nach a u s w ä r t s  ver
liehen.

A m  1. November w u rde  die „ B l i n d e n b ü c h e r e i "  in 
Betrieb  genommen. S i e  besteht a u s  eigenen Anschaffungen, die 
schon 1905  begonnen w u rd e n  (35 B ü n d e ) ,■ und  a u s  der am 
30  M ä r z  übergebenen Bücherei der K a r l s ru h e r  B lindenvere in i-  
gung (142 Blindenschriften und  Musikstücken). E s  ist zu hoffen, 
daß hierdurch eine F ö rd e ru n g  des Geisteslebens der B l in d e n  in
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K a r ls ru h e  und im ganzen L and  ermöglicht wird . D e r  Badische 
F r a u e n v e r e i n  ha t  die 1911 von M a jo r  von Toczylowski hin- 
terlassene Bibliothek, meistens Philosophie  und  Kunst enthaltend, 
hinterlegt. D ie  Landesbibliothek hat sich a n  den Ausstellungen 
zur Schloßfeier in  Bruchsal und zur Reuchlinfeier in P forzheim  
beteiligt. D er  Druck des Zugangsverzeichnisses fü r  1921 m ußte  auf 
eine 8-seitige A u s w a h l  a u s  den a m  meisten gebrauchten Fächern  
beschränkt werden, gerade im 50. J a h r e  der S t a a t s v e r w a l t u n g  der 
Landesbibliothek. W egen der N o t  der Z e i t  w urde  von jeder Fe ie r  
abgesehen; auch dem Verzeichnis konnten n u r  kurze S te ige run gen  
des 81 jäh r igen  N eub eg rün de rs  der Bibliothek, Geh. R a t  D r .  W i l 
helm B ram bach , und  des derzeitigen D irek tors  P r o f .  D r  T h .  
L ä n g in  m it  w enigen Z ah le n a n g a b e n  beigegeben werden. D ie  
Bibliothekare P r o f .  D r .  O eftering  u n d  D r .  P re isendan z  haben in  
der „ P y r a m id e "  a u f  den 19. Oktober, wo im J a h r e  1872 die A n 
stalt die Bezeichnung „G roß h .  Hof- und Landesbibliothek" e rha l
ten hatte, über die Geschichte der Landesbiliothek berichtet. Durch 
den A u szu g  des L an desm useum s sind 3 größere Büchersäle frei 
geworden.

W ie  in  der vorjährigen  Chronik (S e i te  104) kurz aufgeführt  
w urde, bewilligte der B ürge rausschuß  die E rr ich tung  einer 
s t ä d t i s c h e n  B ü c h e r e i  u n d  L e s e h a l l e .  Dieses V o r 
gehen entsprach bei dem F e h len  einer größeren öffentlichen Bücherei 
volkstümlichen C h arak ters  einem dr ingenden kulturellen B e d ü r fn is .  
S e i th e r  h a tten  die Büchereien des M ä n n e rh i l f sv e re in s  vom R oten  
Kreuz un d  des Badischen F ra u e n v e re in s  h ierfür  Ersatz geboten, 
außerdem  hatte  der V erein  V olksbildung einen Leseraum fü r  Z e i 
tungen  eröffnet. Alle diese E in r ich tungen  w urden  jetzt durch 
f inanzie lle  Schwierigkeiten in  ihrem Fortbestehen gefährdet, daher 
entschloß sich die S ta d tv e rw a l tu n g  dazu, diese Aufgabe selbst zu 
übernehm en. M i t  den v o rgenann ten  V ereinen  w urd en  V erträge  
abgeschlossen, wodurch ihre Bücherbestände a n  die zu begründende 
städtische Volksbücherei übergingen. D a z u  kamen a u s  der nicht 
öffentlichen S ta d tra tsb ib l io th ek  und der Archivbibliothek die stoff
lich geeigneten Bücher. Dadurch w u rd e  ein ansehnlicher G r u n d 
stock von 29 000  B ä n d e n  gewonnen, auf dem weiter aufgebaut 
werden konnte. B ei den schwierigen Zeitverhältnissen m ußte  von
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der Erstellung eines N e u b au e s  abgesehen werden, es w urde  hier
fü r  das  erste Obergeschoß des städtischen G ebäu des  K arl -F r ied r ich 
straße N r .  21 (früher Kölle'sches H a u s )  eingerichtet, wobei n u r  die 
nötigsten baulichen V e rände run gen  oorgenomm en w urden . A m
26. J u n i  1922 konnte die A usle ihe  der städtischen Volksbücherei er
öffnet werden, eine Vorbesichtigung durch den neugebildeten V e r 
w a l tu n g s r a t  ging am  24. voran . D ie  Bücherabgabe erfolgt an  
W ochentagen von 11 — 1 U h r  und  von 4 — 7 U h r  a n  Erwachsene 
gegen A u s w e is ,  a n  Jugend liche  gegen Bescheinigung der E l te rn  
oder Lehrherrn .  Über die B enutzung, deren rasches Einsetzen die 
Notwendigkeit der E in r ich tung  bestätigte, geben folgende Z ah len  
einen Überblick. D ie  Z a h l  der b is  Ja h re s sc h lu ß  ausgeliehenen 
B ä n d e  betrug 18 010 , hiervon entfa llen auf:  A llgem eines, Z e i t 
schriften 2038 , Geschichte 211 , Naturwissenschaft 75, W irtschafts
lehre 49, Rechtskunde 1, Heerwesen, Krieg 58, Kunst 44, P h i l o 
sophie, E rz ieh ung ,  R e lig ion  91, Schöne  L ite ra tu r  14 ,997, E r d 
kunde, Reisen 446. Zurückgegeben w urden  14 568 B ä n d e ,  die 
Bücherbewegung betrug also im  G an zen  32 578 B ände .

D em  G e n e r a l l a n d e s a r c h i v  g ingen 1922 an  Archiva
lien zu: durch E in l ie fe rung  15, durch K au f  6, durch Geschenke 10, 
durch Tausch 3, durch Abschriftnahme 1, durch H in ter leg ung  3 und 
durch photographische Reproduktion 2. Gesam tzah l a ller  Z u g än g e  
im J a h r e  1922 41. 20  G em einden des Amtsbezirkes Boxberg er
hielten E n tw ü rfe  zu O r tsw ap p e n .  I n  der Photographischen Werk
stätte w u rden  30 A ufnah m en  m it  46 Abzügen hergestellt.

D ie  Benützung des G enera l land esa rch iv s  gestaltete sich 
wie folgt:  a)  zu geschäftlichen Zwecken 57, S t a a t s - ,  Kirchen- und  
Gemeindebehörden in  133 F ä l le n ;  b) zu wissenschaftlichen Zwecken 
234  P e rso n e n  in  557 F ä l le n ;  c) zu familiengeschichtlichen Zwecken 
75 P e rso n e n  in  126 F ä l l e n ;  d) zu ortsgeschichtlichen Zwecken 68 
Pe rso n e n  in  187 F ä l len .  I m  ganzen betrug die Z a h l  der B e 
nütz er im  J a h r e  1922 434. B e i  der Benützung zu geschäftlichen 
Zwecken w a ren  50 badische u n d  7 außerbadische Dienststellen be
teiligt. B e i  der Benützung zu wissenschaftlichen Zwecken entfallen 
148 Benützer auf  B a d e n ,  71 auf das  übrige  Deutsche Reich. A uf 
d a s  A u s la n d  entfa llen  15.
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I m  B a d i s c h e n  L a n d e s m u s e u m  w u rden  im S e p te m 
ber die umfangreichen vorgeschichtlichen S a m m lu n g e n  eröffnet.

M i t  der Aufstellung der niederländischen und französischen 
Meister sowie der badischen Künstler gelangte die N euo rdnu ng  der 
B a d i s c h e n  K u n  st h a  l l e gegen E nde  des J a h r e s  zum A b 
schluß. A n  S o n d e ra u ss te l lu n g en  fanden  eine von Werken a u s  
K a r l s ru h e r  Privatbesitz  und  eine Ausstellung „Plastik  des M i t te l 
a l te r s "  (P h o tog raph ien  und  Modelle) statt.

D ie  V ere in igu ng  der staatlichen S a m m lu n g e n  zum Badischen 
L andesm useum  im früheren  Residenzschloß (vergl. Chronik 1920) 
legten den Gedanken nahe, die im A r c h i v g e b ä u d e  u n te r 
gebrachten s t a d t g e s c h i c h t l i c h e n  S a m m l u n g e n  dorth in  
anzugliedern , u m  sie besser zur  G e l tu n g  zu bringen. D a s  M i n i 
sterium des K u l tu s  u n d  U nterrich ts  erklärte seine grundsätzliche G e
neigtheit zu ihrer Ü bernahm e un ter  der V e rw a l tu n g  des L an d e s
m useums. Auch bezüglich des Scheffe lmuseum s w urden  V e rh an d 
lung en  wegen Ü bergang  a n  den S t a a t  angeknüpft. F ü r  die Akten- 
bestände des eigentlichen Archivs w u rd e n  R ä u m e  im R a th a u s  be
stimmt, die Archivbücherei w urd e  nach der städtischen Bücherei ver
bracht. D a s  dadurch frei werdende Archivgebäude w urde  dem 
A rb e i ts a m t  zugeteilt. D a  zu diesem Zwecke eingreifende bauliche 
V e ränd e ru ng en  nötig  w u rden ,  m ußte  d a s  G ebäude  im M ä r z  1922 
geräum t un d  die S a m m l u n g  vorläufig  untergestellt werden, weil 
die in  Aussicht gestellten R ä u m e  des Schlosses noch nicht verfüg
b a r  sind.

Wirklicher Geh. R a t  D r .  K. E n g le r  Professor der Chemie 
beging am  5. J a n u a r  die F e ie r  seines 80. G e b u r ts ta g e s ,  außer  
anderen  E h ru n g e n  w urde  ihm von der naturwissenschaftlich-mathe
matischen F a k u l tä t  der U nivers i tä t  Heidelberg der Ehrendoktor ver
liehen.

D e r  engere S e n a t  der Heidelberger U niversitä t  e rn ann te  am
29. J u n i  H a n s  T h o m a  zum Ehrendoktor.
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D e n  80. G e b u r ts ta g  verbunden m it  dem 60jäh r igen  J u b i l ä u m  
ihrer Tätigkeit  im  Dienste der Nächstenliebe beging am  5. S e p te m 
ber Schwester M a g d a le n a  Hoch von der I n n e r e n  Mission.

A m  17. S ep tem b er  feierte Geh. R a t  D r .  Adolf v. Oechel- 
hüuser, Professor der Kunstgeschichte, seinen 70. G e b u r ts ta g ,  die 
Technische Hochschule B e r l in  e rnann te  ihn bei diesem A n la ß  zu 
ihrem Ehrendoktor.

D en  90. G e b u r ts ta g  beging am  9. August Kirchenrat  D .  
W ilhe lm  Brückner, früher Geistlicher der evangelischen S ü d s ta d t 
pfarrei.

D a s  F inanzger ich t  beim L an d e s f in an z am t  K a r ls ru h e  n ah m  
am  1. A p r i l  1922 seine Tätigkeit  auf. E s  ist dem L a n d e s f in an z 
am t K a r ls ru h e  (Moltkestraße 2) angegliedert. Z u r  Zuständigkeit 
des F in anzge r ich ts  gehört die Entscheidung über B e ru fu n g  gegen 
die Bescheide der F in a n z ä m te r ,  über Einsprüche gegen S t e u e r 
bescheide und  diesen gleichgestellten Bescheide in  Besitz- und V e r 
kehrssteuersachen. D ie  Entscheidung über diese B e ru fu n g  geht da
her m it  dem 1. A p r i l  1922 von dem L an d e sf in an z am t,  A bte ilung  
fü r  Besitz- und  Verkehrssteuern, auf das  F inanzgerich t  über. Z u r  E n t 
scheidung über die Anfechtung von Steuerbescheiden und  dergl. a u s  
dem Gebiet der Zölle  uud V erbrauchsabgaben  bleibt dagegen das 
L a n d e s f in an z am t A bte ilung  fü r  Zölle  und Verbrauchssteuern , zu
ständig. Über die Beschwerden gegen andere  V erfügu ng en  der 
F in a n z ä m te r  un d  Hauptzo lläm ter ,  sowie ihrer Hilfsstellen a ls  
Steuerbescheide und  dergl. entscheidet nach wie vor die zuständige 
A bte ilung  des L an d esf inan zam tes .  E ine  A u s n a h m e  gilt jedoch 
fü r  Beschwerden gegen A rre s tano rd nun gen  der F in a n z ä m te r  und 
H auptzo l läm te r :  über diese entscheidet künftig das  F inanzgericht.

D a s  F inanzgerich t besteht a u s  einem Vorsitzenden und 12 
ständigen M itg liedern ,  sowie a u s  80 ehrenamtlichen M itg liedern ,  
die zur Hälfte  vom L an d tag ,  zur anderen  H älf te  von den beruf
ständischen V e r t re te rn  des L an d e s  gewählt  sind. Bei dem F i n a n z 
gericht sind vier K a m m e rn  gebildet und  z w ar  entscheidet die 
K am m er I  über B e ru fu n g en  in  Besitzsteuersachen a u s  dem Bezirk

P h o to g r . O s l a r  Suck

L andgerich tspräsiden t D r. A d o lf T refzer
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des F i n a n z a m t s  B ü h l  und  den nördlich davon gelegenen F in a n z -

/ amtsbezirken m it  A u sn ah m e  der F inanzam tsbez irke  K a r ls ru h e -  
S t a d t  un d  K a r ls ru h e -L a n d .  D ie  K am m er  I I  entscheidet über B e 
ru fungen  in  Besitzsteuersachen a u s  den übr igen  F in a n z a m ts b e z ir 
ken des L an d e s ,  die K am m er I I I  über B e ru fu n g en  in Umsatzsteuer
sachen un d  die K am m er  I V  über B e ru fu n g en  in  Erbschafts- und  
Verkehrssteuersachen, sowie über a lle  Beschwerden gegen Arrest
anordnu ng en .

D ie  Badische L andeszei tung  veröffentlichte am  29. A p r i l  fol
gendes:

„ Z u r  B eachtung! D e r  V erlag  der „Badischen Presse"  ha t  
V erlagsrecht u n d  T i te l  der b isher  im V e r lag  der Badischen 
Druck- u n d  Verlagsgesellschaft erscheinenden „Badischen L a n d e s 
zeitung"  erworben. D a s  Erscheinen der „Badischen L a n d e s 
zeitung"  w ird  vom 31. M a i  ds. J s .  ab eingestellt."

E in  Schneesturm  von ungewöhnlicher S tä rk e  am  Nachm ittag 
des 28. Novem ber rief in der S t a d t  große Verkehrsstörungen und 
bei eingetretener K ä lte  schwere Unglücksfälle durch H instürzen her
vor. Auch der Zugverkehr w a r  b is  abends  10 U h r  vollkommen 
stillgelegt. I n  der F r ü h e  des 29. Novem ber fiel rasch T a u w e t te r  
und  Regen  ein.

A m  1. Dezember entstand in  der Trockenanlage der Ziegelei 
E m i l  M a l l  in  D a x lan den  ein G roßfeuer,  wodurch ein T e i l  dieser 
A n lage  un d  des Maschinenhaus.es ab b rann te .  D ie  städtische F e u e r 
wache, sowie die W ehren  von D ax land en ,  G rü nw inke l  und  der 
F i r m a  S i n n e r  löschten den B ra n d .

I n f o l g e  zu geringer Z u f u h r  bei großer Nachfrage stellten sich 
vor W eihnachten beim Christbaum verkauf M ißstände  h e rau s ,  es 
kam zu förmlichen Käm pfen da rum , sodaß Po l ize i  aufgeboten w er
den m ußte.

lü
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W ir  teilen  nachstehend die im B erich ts jahre  in  Buchform er- 
schienenen W e r k e  K a r l s r u h e r  S c h r i f t s t e l l e r  m it ,  so
w eit u n s  solche bekannt sind:

F i c h t l ,  F r a n z  (Dr. jur., Stadtrechtsrat). Reichsgesetz für Jugend- 
Wohlfahrt vom 9. J u li 1922. Handausgabe mit Erläuterungen.

J m h o s f ,  E u g e n  (Dr. zur., Ministerialrat). Die für Baden gültigen 
Vorschriften über Baukostenbeihilfen und Wohnungsabgabe.

R ö d e r ,  A d a m  (Schriftleiter). Reaktion und Antisemitismus.

S c h n e i d e r ,  A l b e r t  (Dr. phil., Professor). Madonna. Novellen. .

T e ic h  m a n n ,  W i l h e l m  (Dr. phil., Stadtbibliothekar). Straßburg. 
Ein Städtebild.

V i e r o r d t ,  H e i n r i c h .  D as Büchlein der Träume. Ein Nachtbilderbuch.

B i s c h e r ,  E r w i n  (Dr. phil., Stadtarchivar), B e i c h e l , F r i e d r i c h  
(Stadtbaudirektor) u. a., Karlsruhe. Deutsche Städte.

V o l d e r a u e r ,  R i c h a r d  (Schriftleiter). Festschrift zum Badischen Leib
grenadiertag 1922.
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Beilage I.

Schülerzahl Karlsruher Schulen,

I . S täd tisch e  S ch u len .
Schuljahr Schuljahr 
1920/21 1921/22

1. Goetheschule  725 635
2. Humboldtschule..........................................................  531 468
3. O berrealsch u le ..........................................................  584 503
4. Realschule ...............................................................  597 562
5. Lessingschule...............................................................  650 639
6. F ich tesch u le ...............................................................  952 902
7. G ew erbeschu le  5105 4 845
8. Handelsschule ..........................................................  1072 1221
9. Dem Rektorat unterstellte Schulen:

a) Erweiterte K nabenschule...................................  6 480 7 076
b) Erweiterte Mädchenschule...................................  6 904 7 473
c) Hilfsschule für K naben ......................................  160 152
d) Hilfsschule für Mädchen........................   154 141
e) K nabenvorschule.............................................. 687 —
f) Bürgerschule   669 456
g) Töchterschule ...................................................  1684 767
li) Knabenfortbildungsschule..............................  516 520
i) Mädchenfortbildungsschule  886 973
k) Frauenarbeitsschule (Sophienschule . . . .  224 355

I I .  S ta a tlich e  S ch u len .
1. Landeskunstschule..................................................... 328 276
2. Staatstechnikum   1459 1357 *)
3. G y m n a siu m ...............................................................  614 515
4. Lehrerseminar I .................................................... 151 103
5. Lehrerseminar I I   170 127
6. L ehrerinnensem inar...............................................  87 81

*) 1921/22: 784; 1922: 573
16*
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Schuljahr Schuljahr
1920,21 1921/22

I I I .  S c h u l e n  des  B ad ischen  F r a u e n v e r e i n .
1. Frauenarbcitsschnlc mit Obcrseminar für Hand

arbeitslehrerinnen .....................................................  1049 1 159
2. Haushaltungsschule des Fricdrichsstifics . . .  24 18
3. Haushaliungsschulc (Herrenstraße 39) . . .  . 66 65
4. Kochschule (Herrenstraße 3 9 ) ........................ 93 86
5. Kochschulc im L u isen h au s.............................  99 87
6. Kochschule der Mädchenfürsorge................... 59 55
7. Unterseminar für Handarbeitslehrerinnen . . 102 100
8. Seminar zur Ausbildung von Haushaltungs-

le h r c r in n e n ........................................................ 51 52
9. Soziale Fraucnschule........................................  78 35

10 . Fröbclseminar:
a) Kinderpflegerinnen   24 26
b) K indergärtnerinnen...................................  19 18
c) Jugendleiterinncn........................................  12 11

11. Kindcrpflegcrinncn-Jnstitut   5 8
12. Säugling- und Kleinkinderpflegerinncnschulc . . 13 19

I V .  P r iv a t s c h u le n .
1. Konservatorium für M u sik .....................................  1087 960
2. Pädagogium (Schmidt u. W ie h l ) ...........................■ 137 137

V . Übersicht über den Besuch der Technischen Hochschule im 
S tu d ie n ja h r .

Wintersemester Sommersemester
1921/22 1922

Or- Außer« im Or Außer- , im
dentl. ordentl. gan dentl. ordentl. gan

Studierende zen Studierende zen

Allgemeine Abteilung . . . . 53 1 54 -64 4 68
Abteilung für Architel.uc 130 4 134 124 8 132

„ Ingenieure . . 280 0 285 292 8 300
„ „ Maschinenwesen . 544 6 550 490 16 506
„ „ Elektrotechnik. . 449 9 458 432 6 438

„ Chemie. . . . 285 — 285 287 1 288
1741 25 1766 1689 43 1732

G a s t e ...................................................................................... 194 133
1960 1865
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Vellage II.

Statistik der Seoolkerungsvorgänge ]?22,

5T

Es starben im Monat

T o d e s u r s a c h e n ö
3
3U

»

wö
3

»

rtO
g s S "E

3
S9

Es
<5?

3
'S.

Q
§

K

3  

3  E
COE

1 Angeborene Lebensschwäche 12 9 12 11 9 11 9 10 10 4 8 10 115
2 Altersschwäche...................... 6 10 16 14 15 12 V 10 0 10 9 10 124
3
4

Kindbettfieber......................
Andere Folgen der Geburt

1 1 1 1 1 1 6

und Schwangerschaft . . 3 1 — — 1 — 1 1 — — 1 — 8
5 Scharlach .............................

1 16 Masern und Röteln . . . . — 2
7 Diphtherie und Krupp . . . — 2 — — — 1 — — — 2 3 1 9
8
9

Keuchhusten..........................
Typhus (ausschl. Para-

1 4 5 5 3 9 1 V 4 2 2 43

tvphus) ............................ — 1 — 1 — — — — — 1 — — 3
10
11

Akuter Gelenkrheumatismus 
Übertragbare Tierkrank

heiten .............................

1 2 3

12 R o s e ...................................... — — — 2 — — — 1 — — — 2 0
13 Starrkrampf.........................
14 Blutvergiftung ................... 2 — — 3 1 — 1 — 3 — 2 2 14
15
16

Tuberkulose der Lungen . 
Tuberkulose anderer Or

16 15 22 22 24 26 12 20 13 14 10 11 205

17
gane (auch Skrofulöse) . 

Akute allgemeine M iliar
2 4 1 5 7 0 3 3 4 2 1 6 43

tuberkulose ...................... 2 2 1 — 1 — — — — 1 — — 7
18 Lungenentzündung............. 25 15 16 30 23 10 2 12 4 11 16 10 174
19 Influenza, G rip p e............. 37 7 2 — 1 — — — 1 — 3 5 56
20
21

Venerische Krankheiten . . . 
Andere übertragbare Krank

1 1 2 — — — 2 2 — — — 1 9

22
heiten ................................

Zuckerkrankheit (ausschlicßl.
1 1 1 — — — 1 2 1 2 1 -— 10

D iabetes insipidus) . . 2 4 — 1 2 1 1 — — — — 2 13
23
24

A lkoholism us......................
Entzündung und Katarrhe, 

des Kehlkopfes, der Luft

1

3

1

25
röhre und der Bronchien 

Sonstige Krankheiten der
6 0 1 1 3 1 2 2 4 2 30

Nmungsorgane ............. 2 4 3 2 — — 1 — 4 l 0 4 26
26
27

Organische Herzleiden . . . 
Herzschlag, Herzlähmung 

(ohne nähere Angabe des

V 10 14 10 13 8 10 9 7 5 io 7 115

Grundleidens) ................ 12 8 7 10 11 4 10 5 8 9 b 14 103
28 Arterienverkalkung ............. 3 0 3 4 6 2 2 4 2 2 3 4 40



246

Es starben im Monat
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T b d e s u r  ŝ a ch e n o33es

»

w<33
lO
Ko

r-»
§

-Q- j j 'S 'S
s?

"S"
3 'S.

IS

$-»
sQ_Q
Q

ao
SS &

3
* = 3 E«5 g

29 Sonstige Herz- und B lut
gefäßkrankheiten ............. 2 5 7 11 3 2 3 4 6 4 4 5 56

30 Schlaganfall und Gehirn
schlag ................................ 19 8 9 5 9 9 7 4 9 8 6 13 106

31 Geisteskrankheit................... — — — — 2 — — _ 2
32 Krämpfe (ausschl. Zahn

krämpfe usw.) ................ 1 3 8 1 5 2 2 1 2 1 1 4 31
33 Sonstige Krankheiten des 

N ervensystem s................ 8 2 6 2 1 5 4 2 8 3 6 3 50
34 Atrophie der Kinder . . . . 2 1 _ 1 2 6
35 Brechdurchfall...................... — — _ 1 3 4
36 Magen- und Darmkatarrh 

Durchfall, Cholera nostras 1 2 3 4 5 1 8 7 2 3 36
37 Blinddarmentzündung . . . 1 — — 2 — — 2 2 1 1 9
38 Krankheiten der Leber 

und G allenblase............. 4 4 6 1 3 1 3 2 3 1 3 3 34
39 Sonstige Krankheiten der 

Verdauungsorgane . . . 2 8 10 9 4 4 2 5 7 5 6 2 64
40 Nierenentzündung ............. 7 7 1 7 3 8 3 5 3 5 8 6 63
41 Sonstige Krankheiten der 

Harn- und Geschlechts
organe ................................ 2 5 1 1 1 2 5 2 3 2 24

42 Krebs ................................... 13 9 13 21 15 18 15 21 13 16 11 16 181
43 Sonstige Neubildungen . 3 2 4 1 1 4 1 4 4 2 26
44 Krankheiten der äußeren 

Bedeckungen...................... 1 2
45 Krankheiten der Bewegungs

organe ................................ 2 1 3 1 1 8
46 Selbstmord ......................... 2 2 2 3 1 4 2 1 1 1 3 5 27
47 Mord und Totschlag, sowie 

Hinrichtung ................... 1 1 1 3
48 Verunglückung und andere 

gewaltsame Einwirkungen 5 3 3 2 4 2 2 5 4 1 2 1 34
49 Andere henannte Todesur

sachen . 4 ................... 2 3 1 5 5 3 2 2 1 4 2 30
50 Todesursache nicht ange

geben ................................ — — — — — — — 1 — — — — 1

Zusammen Gestorbene (aus- 
schließ!, der Totgeborenen) 213 172 179 199 184 152 121 156 142 131 151 162 1962

Darunter Gestorbene im 
Alter bis unter 1 Jahr 30 26 42 33 39 21 23 31 29 23 19 24 340

Lebendgeborene ................... 263 266 275 237 248 260 241 228 212 199 222 219 2870

Totgeborene......................... 10 5 7 6 14 7 3 9 2 10 3 3 79

Geburtenüberschuß (+ )  .
+
50

+
94

~\~
96

+
38

+
64

+
108

+
120

+
72

+
70

+
68

+
71

+
57

+
908

Chronik-
1?23
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Entwicklung der Gemeinde als solcher; 

Gemeindeverwaltung,

f. Entwicklung der Gemeinde.

E in w o h n erz ah l  der S t a d t  K a r l s ru h e  betrug nach der Be- 
rechnung des Statistischen A m ts  au f  E n de  Dezember des B e 

r ich ts jahres  142 500 (1922:  140 938). D a s  ergibt seit 31. Dezember 
1922 eine Z u n a h m e  von 1,11 %.  I m  V o r ja h r  betrug die Z u 
nahme 2 ,22  %.  A n  Lebendgeborenen (auf d a s  J a h r  berechnet) 
kamen im B erich ts jahre  au f  1000 E in w o h n e r  18,25 (20,66), an  
S te rbefä l len  13,62 (14,13). S ä u g l in g e  (Kinder b is  u n te r  einem 
J a h r )  starben 310  (340), d. i. von 100 Lebendgeborenen 11,45 
(11,30). D e r  Geburtenüberschuß be träg t  4 ,64  (berechnet au f  1000 
E in w o h n e r  und a u f s  J a h r )  (6,54).

Auch fü r  d a s  R echn ung s jah r  1923  w a r  es zunächst nicht m ög
lich, einen V o r a n s c h l a g  aufzustellen, der den m utm aßlichen 
A b lau f  der Wirtschaft des ganzen J a h r e s  wiedergeben könnte. D ie  
fast stündlich eintretenden Ä n d e ru ng en  a lle r  U n te r la g en  führten  
ganz z w an g s läu f ig  dazu, sich zunächst w iederum  wie 1922 m it 
einem Ausschnitt  auf  einen bestimmten Z eitpunkt zu begnügen. 
A l s  dieser S t ich tag  w urde  der 1. M a i  1923 gewählt ,  wobei zum 
Ausgleich der b is  zum Abschluß der V oransch lagsarbeiten  einge
tretenen V e rän d e ru n g en  ein entsprechender Pauscha lbe trag  den 
A u sg ab e n  zugeschlagen wurde. D er  so aufgestellte Voranschlag, in
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dem zur Vereinfachung und  der größeren Übersichtlichkeit wegen die 
Z a h le n  jew eils  in T au sen d  M ark  angegeben w aren ,  w urde  vom 
B ürgerausschuß  am  30. J u l i  1923 genehmigt.

Z u r  Deckung der G esam tau sgab e  von . . . 49 844 209 000  Mk. 
standen W irtschaftse innahm en zur V er
fügung  im B e tra g  v o n ..............................  18 694  209 000  Mk.,
w ährend  fü r  den weiteren Ausgleich vor
gesehen w a ren :

a )  a l s  A n te il  a m  A u f
kommen der Reichs
einkommen- u. K ö r 
perschaftssteuer . . 7 0 0 0  000 000  Mk.

b) a l s  Zuschuß des
R eichs zur B e a m 
tenbesoldung . . 18 0 00  000 0 0 0  Mk.

c) ein Zuschuß des
S t a a t e s  a u s  dem
Lastenausgleichsstock
m i t   1 150 000  000  Mk.

d) Gemeindesteuer a u s
G r u n d -  und  B e 
tr iebsverm ögen . . 5 00 0  000 00 0  Mk.

zusamm en . . .  31 150 00 0  000  Mk.

E in e n  Rückhalt fü r  diese Z a h le n  gab e inm al  das  a l s  Ä n 
derung des b isherigen Landessteuergesetzes vom 30. M ä r z  1920 
kurz vor Abschluß der Voransch lagsarbeiten  zustande gekommene 
Reichsgesetz über den F inanzausg le ich  vom 23. J u u i  1923, durch 
das  neben anderen Verbesserungen fü r  die G em einden der A nte il  
der L änder  am  E r t r ä g n i s  der Reichseinkommen- und  Körperschafts
steuer von b isher  66 auf 75 v. H. erhöht und  die b isher  lediglich
gutta tsweise  gew ährten  Zuschüsse des Reichs zur Beam tenbesoldung 
gesetzlich festgelegt wurden . A l le rd ings  stand noch nicht fest, in  
welchem U m fang  die E rh ö h u n g  des A n te i ls  der L ände r  am  E r t r ä g 
n is  der Reichssteuern den G em einden zugute  kommen w ird , weil
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diese R egelung  von der Landesgesetzgebung abhängig  ist, die den 
Ausgleich zwischen L an d  und  G em einden zu schaffen hat. M a n  
hatte angenom m en, daß der M ehrbe trag  des A n te i l s  je e tw a hälf
t ig dem S t a a t e  und den G em einden zufallen  soll. D ie endgültige 
R egelung  w urde  aber erst m it  Rückwirkung vom 1. A p r i l  1923 ab 
durch die m it  Notgesetz vom 3. M ä r z  1924  beschlossene A enderung  
des Badischen Steuerverte ilungsgesetzes vom 4. August 1921 
getroffen.

V o n  der Unsicherheit der Lage möge m a n  sich ein B i ld  machen, 
w enn  m an  sich vor A ugen  stellt, daß der J a h r e s a u f w a n d  a n  B e 
am tengehalten  und A rbei te r löhnen  ohne den persönlichen A u fw an d  
fü r  Schule  und  P o l ize i  betragen haben a m :

1. April 1923 ...............................................  13 179 000 000 Mk.
1 Mai 1923   16 058 000 000 Mk.
1. Juni 1923 ...............................................  34 523 486 000 Mf.
1. J u li 1923 ................................................  133 534 476 000 Mk
1. August 1923   1 880 388 400 000 Mk.
1. September 1923 ................................ 16 754 772 000 000 Mk.
1. Oktober 1923 ................................ 284 751 481 000 000 Mk.
1. November 1923 .....................  329 312 987 000 000 000 Mk.

24. November 1923 . . . .  5 570 818 440 000 000 000 Mf.

Dieser Entwicklung gegenüber m uß te  natürlich  auch eine ge
wisse Beweglichkeit hinsichtlich der Gemeindesteuer auf  das G ru n d -  
und  B e tr iebsverm ögen  bestehen, denn w enn  auch die Ante ile  am  
E r t r ä g n i s  der Reichssteuern, sowie die Zuschüsse von Reich und  
L an d  zur Beam tenbesoldung bezw. a u s  dem Lastenausgleichsstock 
S c h r i t t  hielten m it  der G e ld en tw ertung ,  so m ußte  die Gem einde
steuer, die den letzten Ausgleich zwischen E in n a h m e n  un d  A u s 
gaben b r ing t,  entsprechend erhöht werden können. Diesem B e d ü r f 
n i s  t rug  eine Ä nd e ru ng  des G r u n d -  und  Gewerbesteuergesetzes 
vom 4. August 1921 durch Gesetz vom 13. A p r i l  1923 Rechnung, 
durch das  die G em einden fü r  berechtigt erklärt w urden ,  zur A ng le i
chung an  die G e lden tw er tu ng  Zuschläge zu den festgesetzten S t e u e r 
füßen zu erheben, die jeweils ohne M itw irkun g  des B ü r g e r a u s 
schusses durch den S t a d t r a t  beschlossen werden konnten. D e r  im 
Voranschlag a l s  Gemeindesteuer eingestellte B e tra g  von 5 M i l l i a r 
den M ark  erforderte einen zehnfachen Zuschlag zu der zuletzt für  
1922 erhobenen S te u e r ,  also d a s  Elffache dieser S t e u e r  fü r  1923.

i
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Hiernach betrug diese Gemeindesteuer a u s  je 100 Mk. S te u e rw e r t  
der G e b ä u d e   3 3 0  „

der einzeln geschätzten Grundstücke . . . 495  „

der klassifizierten Grundstücke u n d  des 
W a l d e s ........................................................  660  „

des B e t r i e b s v e r m ö g e n s ..............................  330  „ .

Angesichts der geradezu rasend fortschreitenden G e lden tw er
tung  w a ren  jedoch weitere gesetzliche M a ß n a h m e n  notw endig ,  um 
dem S t a a t  wie den G em einden die Anpassung ihrer E in n a h m e n  
an  die A u sg a b e n  zu ermöglichen. Nachdem zunächst ein Notgesetz 
vom 21. August 1923  diesem B e d ü r fn is  Rechnung getragen hatte, 
w urde  schließlich durch V e ro rd n u n g  des S ta a t s m in is te r iu m s  vom
25. Oktober 1923 bestimmt, daß die R e ichsverordnung  über S t e u e r 
au fw er tung  und  Vereinfachungen im B esteuerungsverfahren  vom 
11. Oktober 1923 au f  die Abgaben  des L and es  und  der Gem einden 
entsprechende A n w en d u n g  zu finden habe. D arnach  w a ren  die 
am  30. S e p tem b er  1923 zu zahlenden P a p ie rm ark -S te u e rb e träg e  
fü r  den Rest des W ir tschaf ts jahres  erstmals fü r  den M o n a t  Okto
ber nach dem am  T a g  der Z a h lu n g  m aßgebenden, vom Reichs
finanzminister bestimmten Goldumrechnungssatz  zu berechnen.

A lsb a ld  nach Schaffung  einer festen W äh ru n g ,  im November 
1923, stellte sich d a s  B e d ü r fn is  ein, fü r  den Rest des W irtschafts
jah re s  auch fü r  die F in a n z v e rw a l tu n g  der S t a d t  wieder festen 
B oden  zu gew innen, u m  m it  einiger S icherheit  A u sg ab e n  und 
E in n a h m e n  e inander  gegenüberstellen zu können. D abe i  m ußte  
m a n  natürlich  d a rau f  verzichten, eine Entwicklung des abgelaufenen 
T e i l s  des W ir tschafts jahres  darzustellen, bei dessen B e g in n  noch 
10 00 0  P M k .  dem W e r t  von etwa 2 GM k. entsprachen, w ährend 
E n d e  November f ü r  1 GM k. 1 B i l l io n  P a p ie rm a rk  berechnet 
wurde. D a  eine Umstellung des R echnungsw esens der S t a d t  auf 
Goldm ark  in  vollem U m fan g  erst auf 1. J a n u a r  1924  möglich w ar ,  
w urde  die Aufstellung des auf der festen G ru n d la g e  der Goldm ark 
fußenden Voransch lags auf d a s  letzte V ie r te l jah r  des W irtschafts
jah re s  beschränkt.

—  2 5 5  —

Dieser fü r  die Z e i t  vom 1. J a n u a r  b is  31. M ä r z  1924 aufge
stellte Goldmarkvoranschlag schließt ab m it  einer W ir tschaf tsaus
gabe v o n ............................................................  3  965 344 GM k.,
der an  W irtschaftse innahm en gegenüberstehen . 2  431 344  „ .

D e n  weiteren Ausgleich sollten b r ingen :
a)  Anteile  a n  den Reichs

steuern sowie Z u w e n d u n 
gen a u s  dem L as ten au s
gleichsstock m it  . . .  . 397  00 0  GM k.

b) Zuschüsse des Reichs zur 
Beam tenbesoldung m it  . . 237 00 0  „

c) Gemeindesteuern a u s  
G r u n d -  und  B e tr ieb sv er
mögen m i t ..........  900 00 0  „

z u s a m m e n . . . 1 534 000  GM k.

Die  auf das  ganze R echn ung s jah r  entfallende S t e u e r  wurde
in der Weise festgesetzt, daß un te r  Aufrechnung der b isher  geleisteten 
V o ra u sz a h lu n g e n  entfielen auf je 100 GM k.

G runds teuerw ert  . . 14 Goldpfennig
Gewerbesteuerwert 10,5 „

I n  der A nn ahm e, daß die bisher entrichteten V o ra u sz a h lu n 
gen un te r  Berücksichtigung des Umrechnungssatzes 5 bezw. 6 
Goldpfennig  betragen haben, entfielen hiernach noch auf jeden der 
3 M o n a te  3, d. h. fü r  alle 3 M o n a te  9 bezw. 1,5, d. H. fü r  alle 
3 M o n a te  4 ,5  Goldpfennig.

D a s  W irtschafts jahr 1923 schloß ab m it  einem W irtschafts- 
Überschuß von 7 9 1 9 0 1  GM k., über dessen V erw end ung  im Z u 
sam m enhang m it  dem Überschuß des R e chn un gs jah res  1924 a n 
läßlich der Voranschlagsfestsetzung fü r  das  J a h r  1927  Bestim m ung 
getroffen wurde.

V o n  der Aufstellung e ines Rechenschaftsberichts m it  einer 
vergleichenden D arste llung des Rechnungsergebnisses m it  den V o r 
anschlagssätzen samt einer V erm ögenss tandsdarste llung w urde  für
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das  R echn un gs jah r  1923 a u s  den gleichen G rü n d e n  wie fü r  1922 
m it  E in v e rs tän d n is  des S tad tve ro rdn e tenv o rs tan des  und un ter  
B il l ig un g  der S taa tsau fs ich tsbehörde  abgesehen. S i e  fehlt des
halb, wie bereits  im V o rjah re ,  auch hier.

Ü ber die V ersorgung  m it  G a s ,  Wasser und  Elektriz itä t  im 
R echn ung s jah r  1923 unterrichten nachstehende A n g a b en :

I m  städtischen G a s w e r k  w urden  im Berich ts jah r  
14 283 200  c b m  G a s  erzeugt. Abgegeben w u rd en  fü r  öffentliche 
Beleuchtung 422 559 c b m ,  für P r iv a te ,  Behörden  und  S t a d t  
11 998 745  c b m .  Gasmesser w a ren  am 31. M ä r z  1924  a u f 
gestellt fü r  Leucht-, Koch- und Heizgas 33 228  Stück. Öffentliche 
L a te rn e n  b ra n n te n  E n de  M ä r z  1924 ganznächtig 450, halbnächtig 
761 Stück.

V o m  E l e k t r i z i t ä t s w e r k  w u rden  im Berich ts jah r  
18 729 990  K w s t  S t r o m  abgegeben. Anschlüsse w aren  E nde  
Dezember 5542 Stück vorhanden  m it  19 746 Abnehm ern . E i n 
gerichtet w aren  E n d e  Dezember 239 649 G lü h lam p en ,  838  B ogen 
lam pen , 3544  M o to re n  m it  16 249 P S ,  20 8 50  E lektriz itä tszähler  
un d  2110  S cha ltuh ren .

B e im  W a s s e r w e r k  betrug im Berich ts jah r  der G esam t
wasserverbrauch 7 366 438  c b m ,  die stärkste T ag e sa b g ab e  35 954 
c b m ,  die schwächste 14 472 c b m . F ü r  S t r a ß e n g ie ß e n ,  S p r i n g 
b run nen  usw. w u rd en  400  428 c b m  abgegeben. V orh anden  
w a ren  84 öffentliche B r u n n e n ,  1614  öffentliche F e u e rh ahnen  und 
14 öffentliche S p r in g b ru n n e n .

2, Gemeindeverwaltung.

I n  der Zusammensetzung des B ü r g e r a u s s c h u s s e s  fanden 
folgende V e rän de rung en  w ährend  des J a h r e s  1923 statt: A n  
S te lle  des von hier verzogenen S ta d tv e ro rd n e te n  A r th u r  J u s t  t r a t  
am  1. F e b r u a r  E isenbahnarbe i te r  K a r l  B ü r l e  (Komm.), an 
S te l le  des a u s  der P a r t e i  ausgeschiedenen S ta d tv e ro rd n e te n  
W ilhe lm  Bechle t r a t  am  8. F e b r u a r  K arto nagen arb e ite r  E  r  n  st 
H o t z  (Kom m .), an  S te l l e  des verstorbenen S tad tv e ro rd n e ten

Photogr. Gebr. Hirsch

Druckereibesitzer Christian V ogel, Altstadtrat
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D r .  H a r tw ig  F r a n z e n  t r a t  am  22. F e b r u a r  Tapeziermeister K a r l  
S  p a  t h (D .R .)  und a n  S te lle  des ausge tre tenen  S ta d tv e r o r d 
neten R u d o lf  Vieser jr .  t r a t  a m  4. Oktober Architekt K a r l  
P  ö n  i ck e (Wirtsch. V .) .

B e i  den M itg l iedern  des S  t  a  d t r  a  t s  erfolgten 1923 keine 
V erän de run gen .

Bürgerm eis ter  D r .  H ors tm ann , dessen A m tsze i t  am  30. A p r i l  
ablief, wurde  am  26. A p r i l  m it  95 S t im m e n  von 113 Wahlberech
tig ten  wiedergewählt.

V o n  städtischen B e am ten  t ra te n  im B erich ts jah r  in  den R u h e 
stand: C  h r  i st i a  n  B  e l  s ch n  e r ,  Lokomotivführer beim B a h n 
amt, nach 33, L u d w i g  G ä ß l e r , H ausinspektor  der Festhalle, 
nach 33, F r a n z  R ä u b e r ,  Verw altungsass is ten t ,  nach 34, 
H e i n r i c h  S c h ä f e r ,  Bauoberinspektor beim T ie fb au a m t,  nach 
33 Dienstjahren.

Gestorben ist R o b e r t  S o u l i e r ,  V erw altungsoberinspek
tor beim Schlacht- und  Viehhofam t, nach 31 Dienstjahren.

D ie  E hrenurkunde  der S t a d t  fü r  25 jäh r ige  Dienstzeit erhiel
ten :  G u s t a v  R a p p .  V erw altungsobersekretä r  beim A rb e i ts 
am t, T h e o b a l d  B a r t h ,  Bauinspektor, M a r t i n  D ö r r ,  G e ld 
erheber, G u s t a v  K u h f e l d ,  Aufseher, und  M a t h i a s  W a l 
t e r ,  Am tsgehilfe , beim G a s - ,  Wasser- und  E lek tr iz itä tsam t, 
G e o r g  S c h e l h a a s ,  Bauoberinspektor, beim Hochbauamt, 
K a r l  H ö l z e r ,  Hauptkassier, un d  K a r l  K i r c h e r ,  Direktor 
des Sparkassenam ts,  A l b e r t  H  e n  s  l e r  , F inanzobersekretär, 
bei der S tadthauptkasse, J o h a n n  R i e t h ,  V erw altungsinspek
tor, bei der S tad tkanzle i ,  E m i l  B l u m - N e f f ,  Baudirektor, 
V ors tand des T ie fb a u a m ts ,  und O t t o  S e i t h ,  B a u r a t  ebenda, 
A u g u s t  B o d f e l d ,  Verw altungsoberinspek tor ,  beim Volksschul- 
rektorat.

I n  Anerkennung  lan g jäh r ige r  Dienstzeit erhielten E h r e n 
urkunden: K a r l  G r o s ,  Aufseher, A d o l f  M a y ,  O ber-
Maschinenwort, P a u l  Q u i c k e r ,  P fö r tn e r  beim G a s - ,  Wasser- 
und E lek tr iz itä tsam t,  M a r i e  S e e g e r ,  Oberköchin beim K r a n 
kenhaus, W i l h e l m  B e c k  u n d  W i l h e l m  Z i n k g r a f f ,  
beide Aufseher beim T ie fb auam t.

17 .
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D e r  S t a b  t r a t  h ielt im B erich ts jahre  73 (192 2 :  60) 
S i tzu ng en  ab, in denen 4766  (5122) Gegenstände der Beschluß
fassung un ter lagen .

V o n  den s t ä d t i s c h e n  K o m m i s s i o n e n  ha tten  der B e i 
r a t  fü r  das  F ü r s o rg e a m t  K 49 (56), die Baukommission 43 (48), 
die Bahnkommission 32 (20), der B e i r a t  fü r  das  F ü rso rg ea m t J  
26  (41), der V e r w a l tu n g s r a t  der S p a r -  un d  Pfandleihkasse 17 
(10), die G a s -  u n d  Wnsserwerkskommission 7 (18), die F r iedhof
kommission (5) un d  die Krankenhauskommission (4) je 6, die B a d 
anstaltenkommission (7) und  die S tadtgartenkom m ission (7) je 5, 
die Bekleidungskommission (5) und  die Rheinhafenkommission (4) 
je 4, die Schlacht- und  Viehhofkommission (2) und die Schulkom- 
missioN (3) je 3, der Fürsorgeausschuß  2 (2), die B e irä te  der 
höheren L ehransta lten  fü r  Mädchen (4), der Goetheschule (3), der 
Humboldtschule (2), der Reälschulansta lten (2), der Gewerbeschul
r a t  (1) und der H andelsschulra t  (2) je 1 S itzung .

D e r  B ü r g e r a u s s c h u ß  hielt im B erich ts jah r  12 (17) 
S i tzungen  ab, in  denen 77 (113) Gegenstände verabschiedet w u r 
den; die wichtigsten hiervon w a ren :

E rw e rb u n g  eines Grundstücks zwischen D urlacher Allee und  
G erw igstraße  an  d a s  G e lände  des B a h n a m ts  angrenzend.

E rw e rb u n g  des A nw esens Friedrichsplatz  14.
Überlassung von B a u g e län d e  an  die W o h n u n g sb a u  fü r  I n 

dustrie und  H andel  G . m. b. H. a n  der P h i l ip p - ,  K alliw oda- und 
M axaustraße .

Verkauf von G e län de  a n  die F i r m a  L o u is  S t e r n  & Co. im 
B a n n w a ld .

Verkauf von G elände  beim Anwesen der M aschinenbau- 
gesellschaft.

Abgabe von Baugrundstücken zur- F ö rd e ru n g  des W o h n u n g s 
b au es  (Heimstä ttenvertrag).

V e räu ß e ru n g  des städtischen A nw esens  R ü p p u r r e r  S t r a ß e  104 
(ehemaliger Fuh rpa rk )  a n  die F i r m a  W erne r  un d  G ä r tn e r .

W o h n u n g sb a u  und  W o h n u n gsab gab e  1922/23.
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E rh eb u n g  einer W ohnungsluxuss teuer .

Ü bernahm e des B e tr ieb s  und  der U n te rh a l tu n g  der K lä r 
an lage  der G ar ten s tad t  K a r l s r u h e - R ü p p u r r  durch die S t a d tv e r 
w a l tun g .

G e w ä h ru n g  von Krediten  fü r  N o tstandsarbei ten .

E in fü h ru n g  fremdsprachlichen U nterrich ts  a n  der Volksschule.

F ö rd e ru n g  der großen Deutschen Kunstausstellung K a r l s 
ruhe 1923.

E in fü h ru n g  einer Getränkesteuerordnung.
Gemeindezuschlag zur Hundesteuer.

Gemeindezuschlag zur G runderw erbsteuer.

Ä n de run g  der V ergnügungss teuero rdnung .

B e i t r i t t  der S t a d t  zum kom m unalen  Feuerversicherungsver
band B aden .

Gemeindevoranschlag fü r  das  R e ch n un gs jah r  1923.
Verbescheidung der städtischen Rechnungen  fü r  die J a h r e  

1916, 1917 und  1918  (mit A u s n a h m e  der Stadthauptkassenrech
n u n g  fü r  1918).

V erkündung der städtischen Rechnungen fü r  das  R echn ung s
jah r  1920/21.

V e r län g e ru n g  des Gemeindebeschlusses über die Festsetzung 
von G ebühren  vom 19. Sep tem b er  und  15. Dezember 1922.

V e r län g e ru n g  des S te l l e n p la n s  fü r  d a s  W irtschaftsjahr  
1921/23.

Ä n de run g  der Besoldungssatzung u n d  -O rd n u n g ,  der Dienst- 
und  G e h a l t so rd n u n g  usw. der städtischen B eam ten .

I n  noch stärkerem M a ß  a l s  im V o r ja h r  w urden  infolge der 
G e lden tw er tu ng  A u fnahm en  von kurzfristigen A nleihen , K red it
erhöhungen fü r  verschiedene U nte rnehm u ngen ,  G e h a l ts -  u n d  A uf
w andsentschädigungen einerseits, sowie E rh ö h u n g  von städtischen 
G ebühren  und  bergt, anderseits  notwendig.

17*
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D a s  G e w e r b e g e r i c h t  erledigte 1923 in  53 (1922 :  53) 
S i tzung en  365 (433) Rechtsstreitigkeiten und z w ar  123 (139) trnrch 
U rteil ,  122 (179) durch Vergleich, 25 (23) durch Z urücknahm e der 
Klage. A n e rkenn tn is  erfolgte keine (3), beruhen blieben 81 (89). 
I n  den Rechtsstreitigkeiten, welche durch U r te il  entschieden w u r 
den, laute ten  diese in  51 F ä l le n  ganz nach dem A n tra g  der K lage; 
in  42 F ä l le n  w urde  die Klage ganz und in  40  teilweise abge
wiesen. I n  den durch U r te il  erledigten 133 S tre it igkei ten  t ra ten  
5 Arbeitgeber und 128 A rbeitnehm er a l s  K läger auf. E s  w urden  
35 Beweisbeschlüsse erlassen und 27  vollstreckbare A usfe r t ig ung en  
von U rte ilen , gerichtlichen Vergleichen und Beschlüssen erteilt.

D a s  K a u f m a n n s g e r i c h t  erledigte 1923 in  28 (28) 
S i tzung en  139 (1922 :  118) Stre itsachen  und  z w a r  43 (31) durch 
U rte il ,  55 (49) durch Vergleich, 15 (7) durch Zurücknahme der 
Klage, beruhen blieben 26 (31). I n  den durch U rte il  erledigten 
S tre it igkeiten  la u te n  diese in  8 F ä l l e n  ganz nach dem A n tra g  der 
Klage, in  15 w urde  die K lage  ganz, in  11 teilweise abgewiesen. 
E s  t ra te n  hierbei 1 K a u fm a n n  und 42 Angestellte a l s  K läger  auf. 
12 Beweisbeschlüsse w u rd en  erlassen, 5 vollstreckbare A u s fe r 
t igungen  von U rte ilen ,  gerichtlichen Vergleichen und  Beschlüssen 
erteilt.

A l s  E in ig u n g s a m t  oder begutachtende und  antragstellende 
Behörde w a r  weder das  Gewerbe- noch das  K au fm annsger ich t  im 
B er ich ts jah r  tätig.

B e im  M i e t e i n i g u n g s a m t  w u rd en  1923 1842 F ä l le  
neu anh äng ig ,  wovon sich 614  auf M ie ts te igerungen, 1220  auf 
D urchführung  von K ü nd igu ng en  u n d  A n träg e  des W o h n u n g s 
a m ts  bezogen. Durch E in ig u n g  der P a r t e i e n  erledigten sich von 
den elfteren F ä l le n  72, von den letzteren 386, durch Zurücknahme 
509 bezw. 127, alle üb rigen  durch Entscheidungen. A n trä g e  auf 
M iets te igerung in  voller Höhe w urden  in  120, teilweise in  84 F ä l le n  
genehmigt, in 8 F ä l le n  abgelehnt.

D e n  K ü n d ig u n g sa n t rä g e n  w urde  in 288 F ä l le n ,  teilweise 
a l le rd ings  auf einen wesentlich späteren T e rm in ,  a l s  ihn der V e r 
mieter gewollt hatte, stattgegeben.
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261 F ä l le  w urden  ablehnend verbeschieden, in  2 F ä l le n  wurde 
auf V e r län g e ru n g  des M ietverhältn isses erkannt.

B e im  G e m e i n d e g e r i c h t  w a ren  1923 638 K lagen  a n 
hängig ,  von denen 28 in  das folgende J a h r  übergingen. Z a h l u n g s 
befehle w urden  367 , Vollstreckungsbefehle 96 erwirkt. V o n  den 
K lagen  w u rd e n  74  abgewiesen, 350 endeten m it  V e ru r te i lu n g ,  
70 durch Vergleich oder Beruhenlassen. D a s  Am tsgericht bestätigte 
28 und änderte  14 Entscheidungen; es verglich 19 Fä lle .  S ü h n e 
term ine fanden 1051 statt; hiervon w u rd e n  309 F ä l le  verglichen, 
in  den übr igen  m iß la n g  die Beilegung. *)

*) Die Zahl der 1923 beim B e z i r k s a m t  behandelten Anzeigen 
wegen Übertretungen innerhalb des Stadtbezirkes läßt sich nicht genau fest- 
stcllen, da eine Polizeistraftabellc versuchsweise nicht geführt wurde, sie dürfte 
aber ziemlich den Jahren 1921 und 1922 gleichkommcn.

Die Zahl der vom A m t s g e r i c h t  1921 erlassenen gewöhnlichen Zah
lungsbefehle belief sich auf 2545, die der Wechsel-Zahlungsbefehle auf 9, die 
der Vollstreckungsbefehle auf 618.

Beim N o t a r i a t  waren 1923 9 Zwangsvollstreckungen anhängig, 
durchgeführt wurden 1, eingestellt 1, aufgehoben 7.



II.

ü
bauliche Entwicklung der Stadt,

6er den S t a n d  der A ufw endu ng en  fü r  die T ie fb au ten  ist nach
stehende Übersicht gefertigt:

Vom
Bürger
ausschuß
bewilligt

am

Be Aufwand Des Baues

Baugegenstand willigter
Aufwand

P.M

im Jahr 
1923

P M
Beginn

Voll
endung

A . I n  früheren Jahren  begonnene, 1 9 2 3  nicht vollendete B auten

I. © t r a j j e n  b a u t e n .

Keine.

II. K a n a l b a u t e n .

Keine.

B. I n  früheren Ja h ren  begonnene, 1 9 2 3  vollendete B au ten .
Erschließung von Jndu- 

striegelände b. d. M a
schinenbaugesellschaft
1. Gleisanlagen. . . .
2. Straßenbau.........
3. Kanalbau.............

9. 12. 21 18 ooo;ooo 23 473 718 1. 9. 22 1. 5.23
9.12. 21 35 500 000 83 539 056 1.9. 22 1. 6.23
9 .12. 21 66 100 000 31 144 466 1.8. 22 10. 2.23

I. S  t r a ß e n b a u t c n.

Gartenstadt Rüppurr 
Weiheräckergebiet 
Holländerstraße...........

1 017 000 34 200 000 1. 4 22 1.11 23
— 1 297 000 46 600 000 27. 4. 22 10.11.23
— 454 000 702 485 1.8. 22 15. 3.23
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Vom
Bürger
ausschuß
bewilligt

am

Be Aufwand Des Baues

Baugegenstand willigter
Aufwand

P.M

im Jahr 
1923

P M
««ri nnt  SjM=93 9 endung

1 ■'

II. K a n a l b a u t e n .

K eine.

V. I m  J a h re  1 9 2 3  begonnene und vollendete B auten .
I. S t r a ß e n  b a u t e n .

Gartenstadt Grünwinkel 
Karl Schremppstraßc ..
Parallelstraße zurHilda- 

pronienade.................

I). I m  J a h re  1 9 2 3  begonnene und nicht mehr vollendete B auten .
N o t s t a n d s a r b e i t e n .

Blohnstraße.............
Silcherstraße...........
Zeppelinstraße.........
Vogesenstraße.........

II. K a n a l b a u t e n .
Keine.

_ 160 000 4 300 000 26. 3. 23 18.5.23
— 894 000 5 000 000 6. 2. 22 15.6.23

— 241 000 5 000 000 6. 4. 23 30. 7.23

— 95  0 0 0 0 0 0 1 068 572 333 3. 4. 23 1. 9 .2 3
— 15 500 000 25 121 182 4 .5  23 1. 9 .2 3
— 98  500 0Ö0 71 060 626 919 22. 5. 23 1 .1 0 .2 3

170 000  00 0 89 036 738 000 22. 5. 23 1 .1 0 .2 3

D e r  S t a d t r a t  beschloß folgende B e n e n n u n g e n  v o n  
S t r a ß e n : F ü r  die von der D ax lande r  S t r a ß e  nach N orden  
ziehende Sackstraße —  auf den P l ä n e n  „ Jn d u s tr ie s tra ß e"  —  den 
N am en  „O berfe ldstraße",  ferner fü r  weitere S t r a ß e n  der Albfied- 
lu ng  die N a m e n :  S ilcherstraße,  Schlagfeldw eg, M a u e rw eg ,  Busch- 
wiefenweg, Vogesenstraße itnb B lohnstraße , fü r  die S t r a ß e  
zwischen Postw eg un d  H ard ts traße  den N a m en  „Kuckucksweg", 
außerdem  fü r  die von der Linkenheimer S t r a ß e  dem Sch lo ßgar ten  
en tlang  b is  zum  P a rk to r  hinziehende Allee die Bezeichnung 
„A ha-W eg".

D e r  W a ld r in g  der H ard tw ald f ied lu ng  w urde  zu E h re n  des 
B e g rü n d e r s  der deutschen B odenreform bew egung in  Damaschke-
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R in g  um b enann t.  Fo lgende  U m n u m e r i e r u n g  von Häusern  
w u rden  vorgenom m en: E n g le rs traße  N r .  1 a  in  Zirkel 2, E ng le r-  
straße N r .  1 b — 1 c in  N r .  1, 3, 5, E n g le rs traße  1 e  in  L eh m an n 
straße N r .  1, E ng le rs t raß e  N r .  1, 3, 5 in  N r .  7, 9. 11. B e i  der 
K arl-W ilhe lm straße  w urden  infolge Erstellung von N eub au ten  bis 
zur  Parkstraße  verschiedene N u m m ern  eingeschoben, so daß der a lten 
N r .  61 (Israeli tischer Friedhof)  nu n m eh r  N r .  81 entspricht. I n  
der R ü p p u rre rs t ra ß e  w urden  N r .  29 a  b is  29 c  in  N r .  31, 33, 35, 
N r .  31 in  A ugartens traße  76 um n um erier t ,  die N eubau ten  der Ge- 
meinützigen Eisenbahnbaugenossenschaft erhielten die N u m m ern  
3 7 — 57 (seither ohne N u m m er) ,  N r .  35 wurde  N r .  59.

I m  letzten J n f l a t i o n s j a h r  lagen die Verhältnisse auf dem 
B a u m a rk t  ähnlich wie 1922. D ie  T ätigkeit  des H o c h b a u a m t s  
blieb im a llgem einen dieselbe wie im V o r jah r .  Neben den bestehen
den Ins tandse tzungen  an  stadteigenen G ebäuden  kamen folgende 
B a u a rb e i te n  zur A u s fü h ru n g :

1. D e r  zwecks U n te rb r in g u n g  des A rb e i ts am te s  im  A p r i l  
1922  begonnene U m - und E rw e i te ru n g s b a u  des ehemaligen Archiv
gebäudes w urde  am  1. A p r i l  1923 bezugsfertig. D ie  Baukosten 
w a re n  21 000  650  P M k .

2. D ie  ebenfalls im  A p r i l  in A ng rif f  genommene B e tr ieb s 
werkstätte im G asw erk-O st konnte M i t te  M a i  des gleichen J a h r e s  
bezogen werden. D ie  Baukosten betrugen 59 855  410 P M k .

3. I m  V o ro r t  R ü p p u r r  w urde  ein Leichenhaus m it  2  T o te n 
zellen, einem R a u m  fü r  den W är te r ,  «Sezierraum und  Aborten  
gebaut. D ie  Baukosten w a ren  3335  GM k.

D ie  S t a d t  K a r ls ru h e  hatte  zur E r la n g u n g  von E n tw ü r fe n  
fü r  eine S ie d lu n g  an  der A lb  un ter  den in  K a r l s ru h e  wohnhaften , 
hauptberuflich tä tigen  B au fach m än n e rn  einen öffentlichen W ett
bewerb veranstaltet. I m  ganzen sind 33  E n tw ü r fe  eingegangen. 
D a s  Pre isger ich t,  d a s  am  10. A p r i l  zusam m entra t ,  erteilte 
nachstehende P re ise :  J e  e inen zweiten P r e i s :  K e n n w o r t  „N o t 
le rn t  sparen" .  Verfasser D i p l . - I n g .  K a r l  H . G anze r ,  Architekt 
Heinrich Schm it t  un d  Reg-Baunzeister W ilhe lm  S c h m id t :  K e n n 
w o r t  „ M ä rz lu f t" ,  Verfasser D r .  i n g .  O t to  G ru b e r  und  E .  V . G u t 

m a n n ;  einen d ri tten  P r e i s :  K e n n w o rt  „Hochufer", Verfasser Reg.- 
Baum eister  F r id o l in  Bosch; einen vierten P r e i s :  K en nw o rt
„Karwoche" Verfasser D i p l . - I n g .  F r .  R ö ß le r  und  H. Z e l t ,  Archi
tekten; einen fünften  P r e i s :  K e n n w o rt  „ A sp ir in " ,  Verfasser S t a d t 
b a u ra t  O t to  R oth .  Z u m  Ankauf empfohlen w urde  der E n tw u r f  
„Zeitgericht", Verfasser Architekten Messang u n d  Leubert.  D ie 
E n tw ü r fe  w a ren  vom 15. b is  22. A p r i l  im kleinen Festhallesaal 
zur  Besichtigung öffentlich ausgestellt.



III.

Ktrdje, Schule und K unft
I. Xirche.

CVm F e b r u a r  und  M ä rz  w urden  wie im V o r ja h r  kirchliche 
< \ 3  Volksvorlesungen gehalten, und  z w ar  von P f a r r e r  D .  D r .  
J ä g e r - F r e ib u r g  über das  T h e m a  „Schicksal", von Professor D r .  
B r a u ß - M a n n h e im  „Unsere Kirche in der K ultu rkr is is  der Gegen
w a r t " ,  vom Direktor der K a r l s ru h e r  Kunsthalle  D r .  Storck über 
„Kunst und  Kirche in  der G e g e n w a r t" ,  von Professor Lic. W . 
K a p p -F re ib u rg  über „D er  Deutsche P ro te s ta n t i s m u s  u nd  das 
öffentliche Leben" und  von P f a r r e r  D r .  L e h m an n -M an n h e im  über 
„W icherns S o z ia l i s m u s " .

Kirchenpräsident D r .  M uchow w urde  anläßlich seines 60. G e
b u r t s ta g e s  (12. M ä rz )  von der Heidelberger theologischen F a k u l 
tä t  zu ihrem  Ehrendoktor e rn ann t .

Kirchenrat  Dekan R a p p ,  der seit 1897 a l s  P f a r r e r  der M i t te l 
stadt tä t ig  w ar ,  erhielt eine B e ru fu n g  in  den Oberkirchenrat, er 
na h m  in einem Gottesdienst  in  der Stadtkirche am  8. J u l i  von 
seiner Gemeinde Abschied.

V o m  24. b i s  26. S e p tem b er  tagte eine außerordentliche L a n 
dessynode, deren Z u sa m m e n tr i t t  durch die schwere wirtschaftliche 
N o t  der dam aligen  Z e i t  v e ran laß t  wurde.

U n te r  Leitung  von J u g e n d p f a r r e r  K appes  wurde  vom 
28. Oktober b is  4. Novem ber eine Ju ng -E vang e l isch e  Woche ver
anstaltet, die V o r t räg e  über die Ju g e n d b e w eg u n g  und  A u f fü h ru n 
gen der J u g e n d b ü n d e  brachte.

Geistl. Rat August Link

P h o lo g r . B a u e r
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V o m  11. b i s  18. M ä r z  w urde  in  der S t .  S tephanskirche  eine 
Eucharistische Woche veranstaltet, P a t e r  H ugo-W aghäuse l  und 
P a t e r  E m a n u e l-M ü n s te r  behandelten in  V o r t räg e n  das  Leben und  
S t r e b e n  des Christen im Lichte der Eucharistie.

A m  27. M a i  (Dreifaltigkeitssonntag) erfolgte die feierliche 
I n v e s t i t u r  des Geistl. R a t s  und  S ta d td e k an s  D r .  A. S t u m p f  a l s  
Nachfolger des am  1-3. A p r i l  verstorbenen Geistl. R a t s  Link in  der 
S t .  Stephanskirche im A uf träge  des Erzbischofs durch Dom kapi
tu la r  S t u m p f  a u s  F re ib u rg ,  der die Festpredig t hielt.

D e r  erste Gottesdienst  der in der früheren  Telegraphenkaserne 
eingerichteten S t .  Konradskirche w urde  am 10. J u n i  durch Geistl. 
R a t  S t u m p f  abgehalten.

D ie  feierliche In v e s t i t u r  des S t a d tp f a r r e r s  D r .  A lbe r t  
Kiefer, vorher D o m p rä b en d a r  in F re ib u rg ,  fand  am  17. J u n i  in  
der S t .  Bernharduskirche durch S tad td ek an  D r .  S t u m p f  statt.

A m  1. J u l i  w urde  die P r im iz fe ie r  des Neupriesters K a r l  
B a u m g ä r tn e r  in S t .  B on ifaz  (Festprediger: Professor E .  Krebs-  
F re ib u rg )  und  am  8. J u l i  die des Neupriesters E m i l  W eis  in der 
Liebfrauenkirche abgehalten  (Festprediger: Konviktdirektor D r .
R e in h a rd ) .

Nach feierlichem E m p fa n g  a m  9. J u l i  erteilte der Erzbischof 
D r .  Fritz  am  10. J u l i  da s  S a k ra m e n t  der heiligen F i r m u n g  in  
S t .  S t e p h a n ;  a m  11. besuchte der Erzbischof die Notkirchen in  
K nie lingen, R in th e im  und  S t .  K onrad .

S e i n  silbernes P r ie s te r ju b i lä u m  beging am  22. J u l i  G y m 
nasialprofessor D r .  R ichard  Lossen in  der S t .  Bernharduskirche.

A m  18. Dezember w urde  die neue K ura t ie  S t .  K on rad  er
öffnet, welche die frühere Teleg raphen-  und  Artilleriekaferne, die 
westliche Moltkestraße und  die S ie d lu n g  a n  der H ard ts traße  u m 
faßt. A l s  K u ra t  w urde  K a p lan  O sk a r  Kaiser eingesetzt.

Geistl. R a t  S t u m p f  w urde  von der theologischen F a k u l tä t  der 
U niversi tä t  F re ib u rg  zum  Ehrendoktor e rn an n t .
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2, Schule. *)
B edürf tigen  K in de rn  der Volksschule kamen folgende W oh l

fahrtse in r ich tungen  zugu t:

a )  F re ie  L ehrm it te l  1922/23 an ru n d  6000  K inder ;
b) w a rm e s  Frühstück (Quäkerspeisung) durchschnittlich 2000 

K inder  täglich; 8

c) Schülerspeisung, durchschnittlich 109, jährlich 24 162;

d) Schülerhorte  1 9 2 3 :  2  Horte  m it  732 K indern .

e) K in d e re rh o lu ngsfü rso rge : „V ere in  fü r  Ju g e n d h i l f e  K a r l s 
ruhe".

D ie  völlige E n tw e r tu n g  der deutschen M ark  im J a h r e  1923 
machte sich auch in  der K indererho lungsfürsorge  ganz a u ß e r 
ordentlich füh lbar .  D em  V ere in  t ra ten  bei der Beschaffung der 
G e ldm it te l  zur Bestreitung der Kosten fü r  die Verpflegung  der 
K inder  in den Heimen fast unüberwindliche Schwierigkeiten in  den 
Weg. D ank  der Hilfe  der S ta d tv e rw a l tu n g  w urde  es möglich, in  
die K indererho lungsheim e

L a n g en b ra n d ..........................221 Kinder
H e r r e n a lb ................................. 83
F ried en w eiler..........................163 „
R heinfelden................................. 65 „

zusammen . . .  532 Kinder
zu entsenden.

E in e  E n tsen dun g  von K inde rn  nach dem Heuberg m ußte  u n te r 
bleiben, weil dieser fast ausschließlich m it  K indern  a u s  dem R u h r 
gebiet belegt w ar.

U m  e in igerm aßen  Ersatz fü r  die durch die G e lden tw ertung  
verm inderte  U n te rb r in g u n g  von K ind e rn  in  E rh o lu n g sh e im en  zu 
schaffen, w u rd e n  wie in  früheren  J a h r e n  wieder W a ld e rh o lu n g s 
und  S onn en b ad k u ren  im  W ildpark, au f  dem P la tz  des N a tu rh e i l 
vere ins  a n  der A lb , sowie im B a d  des S c hw im m v ere in s  beim

*) Über die Zahl der Schulen in den einzelnen Anstalten vergleiche 
inan Beilage I.
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K ühlen  K ru g  eingerichtet. 500  Schulk indern  u n d  e tw a 100 K le in 
kindern konnte hier m it  H alb-  und  G anztagkuren  E rh o lu n g  und  
K rä f t igu ng  geboten werden.

Gegen  E n d e  des J a h r e s  m ußte  die E n tsen dun g  der K inder 
eingestellt werden. Durch die I n f l a t i o n  w urde  jede f inanzielle  
Abmachung m it  den Heimen über Verpflegungskosten sowie über 
die zu leistenden B e it räge  der E l te rn ,  selbst auch n u r  auf T ag e  
vo raus ,  unmöglich gemacht.

D em  Ja h re sb e r ic h t  der S t a d t s c h u l a r z t  st e l l e  über das 
S c h u l ja h r  1922/23 ist zu entnehmen, daß im B erich ts jahre  erst
m a ls  alle 8  J a h r g ä n g e  der Volksschule den schulärztlichen R e ih en 
untersuchungen unterzogen worden  sind u n d  -zwar 6841 K naben  
und  6895 M ädchen, zusammen 13 736 K inder. A u ß e r  den beiden 
hauptamtlichen S c h u lä rz ten  beteiligten sich h ie ran  ein T e i l  der 
Assistenzärzte des städt. Krankenhauses. Hierdurch w a r  eine G r u n d 
lage fü r  sachgemäße und gerechte A u s w a h l  fü r  die Fürso rg e  
gegeben.

M i t  den R e i h e n u n t e r s u c h u n g e n  der zur Entlassung  
kommenden S chü le r  w a r  eine B e ru fsb e ra tu n g  verbunden, die 
1068 S c h ü le rn  zuteil  wurde. D ie  bei den Reihenuntersuchungen 
vorgenomm enen Messungen und  W äg u n g e n  haben ferner d a s  E r 
gebnis geliefert, daß die Hilfsschüler u n d  R epetenten  in  G rö ß e  und 
Gewicht h in te r  den Nichtrepetenten im Durchschnitt nicht unerheb
lich zurückblieben. D ie  täglich, außer  S a m s t a g s ,  von 3 — 5 statt
findende schulärztliche Sprechstunde w urde  von 6675  K ind e rn  meist 
in  B egle itung  ihrer  E l te rn  aufgesucht.

D ie  K r a n k h e i t s s t a t i s t i k  weist a l s  E rg e b n is  der 
Reihenuntersuchungen und Sprechstunden au f :  Erkrankt w urden  
befunden an  a llgem einer Körperschwäche 5456 K inder,  an  R ach it is  
und deren Fo lgenzuständen  703, Skrofulöse  2 003 ,  L u n g en tu b e r
kulose 115, a n  Knochentuberkulose 28, a n  Tuberkulose anderer  
O rg a n e  11, G efäh rd ung  durch Tuberkulose —  insbesondere erb
liche B elastung  —  123, an  Lungenkrankheiten außer  Tuberkulose 
1054, a n  Geschlechtskrankheiten 5, a n  Herzkrankheiten 565 , a n  
Hautkrankheiten 858 , an  Kropf 1386, a n  Augenleiden 4206 ,  an
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Verbiegungen der Wirbelsäule 921 , an Nervenkrankheiten 304 , an 
Geistesschwäche 56, Zahnkaries 7825, an Eiweißharnen 324.

I n  der K o p f k l i n i k  w urd en  3052  E n t la u su n g e n  vor
genommen.

A u s  der F  ü  r  s o r  g e st a  t i st i k ist zu en tnehm en: der ä rz t
lichen B e h an d lu n g  w u rd en  überwiesen 1831 K inder ,  fü r  S o lb ä d e r  
und  Heilkuren vorgemerkt 431 , fü r  E rh o lung she im e  und F e r ie n 
kolonien 4545 , fü r  anderweitige  U n te rb r in g u n g  325 ,  an  die T u b e r 
kulosefürsorgestelle überwiesen 90, fü r  die Quäkerspeisung a u s 
gesucht 1705. V o n  den fü r  eine K u r  bezw. einen E rh o lu n g s a u f 
en tha lt  angemeldeten 5301 K indern  w urden  vom V erein  J u g e n d -  
Hilfe im G a nzen  2355  K inder  entsendet. F ü r  die Schülerkapelle 
w u rden  191 K inder untersucht und begutachtet.

D ie  Z a h l  der Überwachungskinder be träg t 422.
I n  der S c h u l z a h n k l i n i k  w urden  (1. M a i  1922 bis

30. A p r i l  1923) 14 351 zahnärztliche B e h an d lu n g en  vorgenommen.
A m  S p r a c h h e i l u n t e r r i c h t  nahm en  1922/23  151 

K n aben  und  78 M ädchen teil, davon w aren  98 S ta m m le r ,  97 
S to t te re r ,  34  Schwerhörige .

A m  S c h w i m m u n t e r r i c h t  beteiligten sich 590 K naben 
und  581 Mädchen, S c h u lb äde r  w urden  87 228 , Volksbäder 735 
abgegeben.

D e r  freiwillige Z e i c h e n u n t e r r i c h t  w a r  von 86 K naben  
der Volksschule und  33  Bürgerschü lern  besucht. F ü r  den K n a b en 
handfertigkeitsunterricht bestanden 119 Klassen m it  2027  S chü le rn ,  
da ru n te r  1767 Volksschüler und 260  S ch ü le r  höherer Lehr
anstalten.

D ie  K n a b e  n f o r t b i l d u n g s s c h u l e  zählte am  S ch luß  
des S c h u l ja h re s  1922/23  in  28 Klassen 711 S c h ü le r ,  davon w aren  
109 Bäcker, 35 Metzger, 30  Kellner und  Köche, 442  Lohnarbe ite r  
a u s  dem 7. und 8. S c h u l ja h r ,  desgleichen 60 a u s  dem 5. und 6. 
S c h u l ja h r ,  35 Schwachbefähigte (Hilfsklassen).

I n  der M ä d c h e n f o r t b i l d u n g s s c h u l e  bestanden 
43 Klassen und eine Klasse im H a u sh a l tu n g s se m in a r  m it  1027 
S chü ler innen .

Photogr. Th. Schuhmann & Sohn

Geh. Oberregierungsrat D r. Friedrich Keim
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D ie  S c h ü l e r k a p e l l e  zählte E n d e  des S c h u l ja h r s  im 
Z usam m enspiel  96 T e ilnehm er,  d a ru n te r  46 Volksschüler, 4 
S chü le r  höherer Lehransta lten ,  46 Schulentlassene. S i e  konzer
tierte 20 mal.

Bei der L e h r e r b i b l i o t h e k  be trug 1922/23  die Z a h l  
der M itg lieder  572, die der B ä n d e  5480  (Z u g an g  135). E n tl iehen  
w u rden  13 242 B ä n d e  v o n .415 E n tle ihe rn .

I m  L e h r e r p e r s o n a l  t r a ten  1922/23 nachstehende V e r 
änderungen  ein: I n  den R uhestand t ra te n  die O berleh re r  A n to n  
H a h n e r  und  August Z ieg ler ,  O ber leh re r in  H a n n a  P h i l ip p  und 
H an d a rb e i tsh au p t leh re r in  Luise B urkard . Verstorben sind: Die 
H au p tleh rer  K a r l  Dietsche, J u l i u s  F a lk  und O tto  K ü h n ;  die 
H aup t leh re r in  M a g d a le n a  R o m eis  und Elise  Zolle r  sowie die 
H a n d a rb e i tsh au p t leh re r iu  C harlo t te  S ie v er t .

D ie  G o e t h e s c h u l e  zählte 1922/23  22 Klassen. A m
31. Oktober w urde  ein Denkm al fü r  die gefallenen Lehrer und  
S chü le r  der A nsta lt  nach dem E n tw u r f  von B i ld h a u e r  Taucher 
enthüll t.  Gestorben ist Professor D r .  A lber t  L ang ,  der 1900 an 
das  damalige R ea lg ym nas ium  u n d  R efo rm gym nas ium  kam und 
b is zu seinem E n d e  a n  der Sch u le  wirkte. D e n  S c h ü le rn  w urde  
die Benützung des Sp ie lp la tzes  des M ä n n e r tu r n v e r e in s  im W ild 
park a n  5 W ochentagen zugesagt.

D ie  H u m b o l d t s c h u l e  zählte 1922/23  15 Klassen. G e 
storben ist Professor K a r l  Britsch. E ine  Gedenktafel für  die gefal
lenen S chü ler  w urde  am  31. M ä rz  enthüll t.

D ie  H e l r n h o l t z - O b e r r e a l s c h u l e ,  frühere  O b e r rea l 
schule, die l a u t  V e rfügu ng  des U nte rr ich tsm in is te r ium s vom 
16. November 1922 diese B e n en n u n g  erhielt, zählte 1922/23 17 
Klassen.

D ie  K a n t - O b e r r e a l s c h u l e ,  die sich durch A u s b a u  
der früheren  Realschule zu einer V ollans ta lt  entwickelte, erhielt 
diese Bezeichnung gleichzeitig m it  der vo rgen ann ten  Schwester
anstalt. S i e  um faßte  1922/23 18 Klassen.

D ie  L e s s i n g s c h u l e  zählte 1922/23 21 Klassen; a u ß e r 
dem bestand ein F o r tb i ld u n g s k u rs .  A n  S te l l e  des in  den R uhe-
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stand tretenden D irek tors  A rm a n d  B a u m a n n  üb e rn ah m  der seit
herige S ta d tsch u lra t  Heinrich D ü r r  die Leitung . D ie  steigenden 
Bücherpreise ve ran laß ten  die E in r ich tung  einer Schülerbibliothek, 
die unbem it te l ten  S c h ü le r in n en  gegen geringe G eb ü h r  S c h u l 
bücher zur V erfüg ung  stellt. V o n  früheren  A b i tu r ie n t in n e n  und 
andere r  p r ivater  S e i te  w u rd e n  h ierfür  nam hafte  B e it räg e  ge
spendet.

D ie  F  i ch t  e s ch u  l e zählte 1922/23 27 Klassen. D e r  u n 
günstige Gesundheitheitszustand der Lehrerschaft brachte vielfache 
S tö ru n g e n .  D ie  H au p t leh re r in  Helene Weick t r a t  nach 38 jähr iger  
Wirksamkeit a n  der A nsta l t  in  den Ruhestand.

D a s  G y m n a s i u m  um faßte  1922/23 19 Klassen. P r o 
fessor Georg  S c h lu n d t  w urde  a ls  Direktor a n  das  G ym nasium  in 
W ertheim  versetzt. *)

D a s  L e h r e r s e m i n a r  I I  zählte 1922/23 6 Klassen in 
3 Jah resku rsen .  H au p tleh rer  K a r l  Dietsche, der Leiter des H a n d 
fertigkeitskurses, starb a n  den F o lg e n  einer O pera t io n .  Musik
inspektor F r a n z  Zureich w urde  zum R e g ie ru n g s ra t  beim M i n i 
sterium des K u l tu s  un d  U nterrich ts  befördert, a n  seine S te l l e  t r a t  
Musiklehrer Hugo R a h n e r  vom S e m in a r  in  E tt l in gen .

D a s  L e h r e r i n  n e n - S e m i n a r  (Prinzessin-W ilhelm - 
S t i s t )  zählte 1922/23  3 Klassen.

D ie  G e w e r b e s c h u l e  um faß te  1922/23 148 Klassen und 
z w ar  45 erste, 49 zweite, 52 dritte  und  2 vierte Klassen.

A n  der H a n d e l s s c h u l e  bestanden 1922/23  58 Klassen, 
außerdem  4 Kurse fü r  Maschinenschreiben, die Abendsachkurse und 
die Drogistenfachkurse. A n  der A ns ta l t  w a ren  36 Lehrer im H a u p t 
am t und  7 im N ebenam t angestellt.

I n  einem zeitgemäßen E r l a ß  a n  M e  L e i t u n g e n  d e r  
h ö h e r e n  S c h u l e n  u n d  d e r  V o l k s s c h u l e n  vom 31. 
J a n u a r  1923 regte U nterrichtsm inis ter  D r .  Hellpach M a ß n a h m e n  
zur Erle ichterung der Lehr- u n d  L ernm it te ln o t  an . D e r  P a p ie r -

*) Anläßlich des 450. Geburtstags des Astronomen Kopernikus um 
19. Februar wurden in den Höheren Schulen Gedenkfeiern abgehalten.
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und Hefteverbrauch sei tunlichst einzuschränken und im Unterricht  
wesentlich -die W an d ta fe l  zu Hilfe  zu ziehen. B e i  gelegentlichen 
schriftlichen Ü b un gsarbe i ten  in  der Klasse sollten jedes geeignete 
P a p ie r ,  Schre ib tafe ln  oder Schieferhefte verwendet werden dürfen. 
I m  Zeichenunterricht sei jedes angäng ige  P a p i e r  auf  P a p p e u n te r 
lage zu gestatten. D e r  Büchernot sei dadurch zu steuern, daß der 
Gebrauch ä lte re r  Ü b u n g s -  und  Textbücher unbedenklich gestattet 
und  außerdem  geprüft  würde, wieweit größere S a m m lu n g e n  und 
A t lan ten  entbehrlich sind. D en  zahlreichen un ter  heutigen V e rh ä l t 
nissen m inderbem itte lten  S c h ü le rn  sei durch E in r ich tung  von 
Hilfbüchereien, in denen diese gegen geringes E n tg e l t  Schulbücher 
geliehen erhielten, Unterstützung zu gewähren. B edürftigen  
S c h ü le rn  der oberen Klassen der höheren Lehransta lten  sollte die 
Anschaffung der teueren  W örterbücher erspart  und  die Benutzung 
der Exem plare  der A nsta lten  in  einem geeigneten S c h u l ra u m  
gestattet werden. D e r  Handfertigkeitsunterricht solle vornehmlich 
die Bedürfnisse der S chü ler  fü r  den Unterrichtbetrieb berücksich
tigen, wie Herstellung von Schreibheften, E in b in d e n  von Büchern  
u n d  dergleichen.

3 , Kunst,
D a s  B a d i s c h e  L a n d e s t h e a t e r  veranstaltete w ährend  

des S p ie l j a h re s  1922/23  im G a n ze n  419  Vorste llungen, hiervon 
319 im L andes thea te r ,  100 im K onzer thaus ,  dazu a u sw ä r t ig e  
Gastspiele: 28  in  P forzheim , 10 in  B a d e n -B a d e n ,  1 in  L an dau .  
I m  G anzen  w u rden  hier 49 Schauspiele  m it  26 8  A ufführungen  
und  45 O p e rn  m it  151 A ufführungen  gegeben. M i t  mindestens 
5 A u ffü h run gen  w a ren  vertreten im Schausp ie l :  Shakespeare m it 
33, Schiller m it  31, Gogol, Lessing m it  je 13, T a g o re  m it  12, 
A rn o ld  un d  Bach, Schönherr ,  S c h ö n th an  m it  je 11, D a p p e r  mit 
10, Halbe, M eyer-Förs ter ,  von der T renk  m it  je 9, R ö de r  m it  8, 
H a u p tm a n n ,  R ö ß le r ,  S t r in d b e r g ,  T h o m a s  m it  je 7, I b s e n ,  M o h r  
m it  je 6, C a lderon ,  Nicodemi, von U n ru h  m it  je 5. I n  der O p e r :  
W ag n e r  m it  28, V erd i  m it  21, M o z a r t  m it  15, J o h .  S t r a u ß  m it  10, 
Leoncavallo, M a s c a g n i ,  N ivo la i ,  Osfenbach m it  je 9, F lo to w  m it 
7, Humperdinck, Lortzing m it  je 6 A ufführungen .  A l s  U rau f-
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füh rung en  w urden  die Schauspiele  „ D er  D re id irn d lb a u e r"  von 
K a r l  I .  D apper ,  sowie „Menschikow und  K a th a r in a "  i>on H elm ut 
U n ge r ,  die O p e rn  „ C asan o v a "  von A r th u r  Kusterer und  „Die  
K o m öd ian t in "  von H e rm a n n  Weick gegeben. D ie  Z a h l  der B e 
sucher im Landesthea ter  betrug 293 732, im K o nzer th aus  94 700.

D a s  O r c h e s t e r  d e s  L a n d e s t h e a t e r s  gab im W in 
ter 1922/23 9 Sym phonie-K onzer te  (d a s  erste am  9. Oktober 1922, 
d a s  letzte am  14. M a i  1923). A ufgeführt  w urden  Werke von Bach, 
Beethoven, B r a h m s ,  B ra u n fe l s , '  Bruckner, Dvorak, Goldm ark, 
v. K lenau ,  Liszt, M a h le r ,  M o z a r t ,  R eger,  R heinberger ,  Schubert ,  
R .  S t r a u ß ,  Doch, W ag ne r .  V o n  So lis ten  wirkten m it :  die Herren  
B ü t tn e r ,  Kämpfe, Kleiber, L ah n ,  H. K. Schm id , S p i t t e l ,  Foch, 
T ra u tv e t te r ,  V oigt,  W a r th ,  W e im e rsh a u s ,  W e in g a r tn e r  und die 
D a m e n :  v. A lpenburg-E berbach , E llen -O v erg aard ,  Moritz. F e r 
ner w u rd en  ein Sondersym phoniekonzert  am 18. Sep tem b er  1922 
un d  4 musikalische M orgenfeie rn  (zwischen dem 17. Sep tem ber  
1922 und  dem 24. J u n i  1923) veranstaltet.

U n te r  den vielen anderen  K o n z e r t e n  seien a l s  besondere 
musikalische Ereignisse die von der Chorgemeinschaft K a r l s ru h e  
un ter  Leitung von Professor H. K. Schm id  am  16. M ä r z  erfolgte 
E rs tau fführung  der Messe des P ap s te s  M a rce l lu s  und  anderer  C h o r
werke von P a le s t r in a  ( S t .  S te p h a n ) ,  die A u ffü h ru n g  von H a ydn s  
Schöpfung durch die neu  gegründete Volkssingakademie am
15. A pr i l ,  sowie d a s  Konzert  der D resden er  S ta a tsk a p e l le  un ter  
ihrem D ir igen ten  Fritz  Busch am  6. J u l i  (Festhalle) genannt .  *)

T an z ab e n d e  gaben: Anneliese Hirsch, G abrie le  R o the  und
E d ith  Walcker.

A m  B a d i s c h e n K o n s e r v a t o r i u m f ü r M u s i k  fa n 
den 1922/23 die üblichen Vorspiele statt. D ie  A ns ta l tsvor trägc  
hatte der Musikschriftsteller Heinrich B e r l  übernom m en , der über 
„Musikphilosophische und musikaesthetische P ro b le m e "  sprach.

F ü r  d i e  s t ä d t i s c h e  G e m ä l d e s a m m l u n g  w urden  a u s  
der großen Deutschen Kunstausste llung (s. S e i te  313 ff.) folgende 
Ö lgem älde  e rw orben :  H e rm a n n  B a u r  „A m  S p ie g e l" ,  Adolf des

*) Weitere Konzerte vergl. Seite 311.
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C ou dres  „ B lu m e n s t r a u ß " ,  T heodor  Esser „ S e lb s tb i ld n is " ,  M a r i a  
F o e l l  „K om position" ,  A lbert  Haueisen „Schreitende M ädchen"  
und  „Schreitende F r a u e n " ,  Heinrich H ü b n e r  „ D a s  Fenste r" ,  
R o la n d  M ase r  „S itzendes  M ädchen" (Paste ll) ,  W ilhelm  N agel 
„ O cu l i"  (W eiden), K a r l  W a l te r  „Flämmische Fischerboote", ferner 
zwei P lastiken: Fri tz  H ofm ann  „Weiblicher Kopf" (M a rm o r) ,  
K a r l  Seckinger „Weiblicher Kopf" (Bronze) und  15 Graphiken von 
Friedrich B a r th ,  L. Barth-Uchatzy, C onz , D ö r r ,  G r im m ,  H ausa- 
m an n ,  Kupserschmid, L an g ,  Pfefferte , Scholz, v. V o lksm an n  und 
Zix.
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IV.

politisches, industrielles und V ereinslebeiu
]. Politisches Leben.

$ l ] f  n t  23. A pri l ,  nachm it tags ,  ist die frühere G r o ß h e r z o g i n  
L u i s e  v o n  B a d e n  im  A lter  von 84  J a h r e n  und  4 M o n a 

ten auf Schloß B a d e n  an  einer H erz lähm ung  u n e rw ar te t  entschlafen. 
D ie  T rau e rk und e  rief in B a d en  und  im übrigen  Deutschen Reich 
aufrichtige T e i ln ah m e  hervor, die sich in den Ä uß eru ngen  der 
Presse der verschiedenen politischen Rich tungen  wiederspiegelte.

Z u m  Zeichen der T r a u e r  der S t a d t  K a r ls ru h e  um  die dah in
geschiedene G roßherzogin  W itw e  Luise von B a d e n  ha t  der O b e r 
bürgermeister einen Lorbeerkranz in  den S ta d t f a r b e n  an  der B a h re  
der V erew ig ten  niedergelegt und  der Großherzoglichen F a m il i e  das 
Beileid  der S t a d t  vermittelt .

V o r  E in t r i t t  in  die T a g e s o rd n u n g  der S tad tra ts i tzu n g  vom
26. A pri l  widmete Oberbürgerm eister D r .  F i n t e r  der H eim gegan
genen einen w a rm en  Nachruf. E r  führte  dabei a u s ,  daß die Nach
richt von dem T od e  der G roßherzog in  W itw e  in  der badischen 
L andeshaup ts tad t  tiefe T r a u e r  hervorgerufen habe. M i t  G r o ß 
herzogin Luise sei eine Persönlichkeit a u s  dem Leben geschieden, 
deren Wirken tief in  die Geschichte der S t a d t  K a r ls ru h e  e ingegra
ben sei. E in e  auf tiefem, sittlich-religiösem E rn s t  gegründete hohe 
Auffassung von Menschenpflicht und  eine starke W illenskraft  habe 
sich in ihr m it reichen G ab en  des V erstandes u nd  des Herzens ver
e inigt zu einer seltenen H arm o n ie  edlen M enschentum s, un d  so habe 
sie, ihre hohe S te l lu n g  und ihren  weitgehenden E in f lu ß  nützend, 
in z ielbewußter L ebensarbe i t  H ervorragendes fü r  die Menschheit

G roßherzogin Luise von B aden
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geleistet. Besonders  für die S t a d t  K a r ls ru h e  sei von diesem Leben 
in sechzigjährigem V erbundensein  reicher S e g e n  ausgegangen . 
Neben der F ö rd e ru n g  a lle s  W ah re n ,  G u te n  u n d  Schönen , dem ihr 
hoher S i n n  ergeben gewesen sei, seien es besonders zwei Gebiete 
gewesen, auf denen sie ihre L ebensaufgabe gefunden habe: die 
H eranb i ldun g  der Töchter unseres Volkes zu ihrem Berufe  a l s  
H a u s f r a u  und  M u t te r  und  die F ü rso rg e  fü r  die Kranken und N o t
leidenden. E in e  große Reihe von A nsta lten  und  E in r ich tungen  
in  der S t a d t  K a r ls ru h e  zeugten von ihrem schöpferischen Geiste auf 
diesem Gebiet. W a s  sie neben dieser organisatorischen A rbe it  G u te s  
in  persönlicher H ingabe  und in edler Menschenliebe am  Kranken
bette und in der H ütte  der A rm en  gewirkt habe, erzählten U n 
zählige der M i tb ü rg e r  unserer S t a d t .  S o  werde das Gedächtn is  
der G roßherzogin  Luise a l s  d a s  einer edlen F r a u  fortleben und  ihr 
Andenken ein gesegnetes sein. D a s  Kollegium erhob sich zum 
Zeichen des Gedächtnisses von den Sitzen. V o n  dem Zeitpunkt 
der Ü berführung  der Leiche der Verew ig ten  a n  b is  nach ihrer näch
sten M o n ta g  in  der G ra b h a l le  des M a u so le u m s  hier stattfindenden 
Beisetzung w ird  d a s  R a th a u s  halbmast flaggen.

E in e  eingehende Sch ilde ru ng  des L ebens  und W irkens der 
am  3. Dezember 1838 a ls  Tochter des P r in z e n  W ilhe lm  von 
P re u ß e n ,  des späteren deutschen K aisers ,  geborenen F ü r s t in  liegt 
auß erha lb  des R a h m e n s  der Chronik. E s  m uß  daher auf  B io 
graphien  in Z e i tu ngen  und  Sonderschriften  verwiesen werden. 
H ier  sei n u r  d a ra n  er inner t ,  daß die Verstorbene seit ihrer V e r 
m äh lung  m it  Großherzog  Friedrich  I .  von B a d e n  am  20. S e p te m 
ber 1856, der ihr am  28. Sep tem b er  1907 durch den T o d  ent
rissen wurde, in  inn iger  V erbundenhe it  m it  dem badischen L and  
und  Volk stand und  sich fü r  dieses in  dem S i n n e  betätigte, wie es 
Oberbürgerm eister D r .  F i n t e r  in seinem Nachruf gew ürdig t hat. 
V o r  allem w a r  die B e g rü n d u n g  des Badischen F ra u e n v e re in s  vom 
R o ten  Kreuz im J a h r e  1859  eine G r o ß ta t  u n d  sein A u s b a u  ihre 
Lebensaufgabe, der sie sich b is  zuletzt widmete.

D ie  R eg ie rung  ließ der Großherzoglichen F a m il i e  durch 
M inisterialdirektor Leers  persönlich ihr Beile id  aussprechen. I m  
N am en  des L a n d ta g s  richtete dessen P rä s id e n t  D r .  W it tem an n  
folgendes T e leg ra m m  nach B a d e n -B a d e n :  „Königliche Hoheiten!
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M i t  I h n e n  t rau e r t  in herzlicher A nte ilnahm e der Badische L and tag  
um  den H eim gang  der hohen edlen F r a u ,  F r a u  G roßherzogin  
Luise, deren Andenken wegen ihrer so ü b e ra u s  großen Verdienste 
um  die H e im at  ein unvergeßliches un d  gesegnetes bleiben w ird ."

Auch sonst g ingen zahlreiche Beile idsbezeugungen und  K ra n z 
spenden von S tä d te n ,  Vereinen , gemeinnützigen A nsta lten , F ü r s t 
lichkeiten und P r iv a tp e rso n e n  ein.

I n  den Kirchen beider christlicher Konfessionen w urde  am 
S o n n t a g ,  den 29. A p r i l ,  in  den Hauptgottesdiensten  der Verstor
benen gedacht, außerdem  w urde  T ra u e rg e lä u te  w ährend  der B e i 
setzung a m  30. A p r i l  angeordnet. I n  der hiesigen S y n a g o g e  fand 
am  S a m s t a g ,  den 28. A pri l ,  eine See lenandach t  fü r  die G r o ß 
herzogin statt.

D ie  A u fb a h ru n g  erfolgte in  der Hauskapelle  des B adene r  
Schlosses, wozu die Öffentlichkeit Z u t r i t t  hatte. Z u  der T r a u e r 
feier am  29. A p r i l ,  nachm ittags 5 U h r ,  w urde  die Leiche nach 
einem dem A n la ß  entsprechend hergerichteten R a u m  des Schlosses 
verbracht. Erschienen w aren  Großherzog  Friedrich  I I .  und  G r o ß 
herzogin H ilda ,  König und  K ön ig in  von Schweden, P r i n z  M a x i 
m il ian  von B a d e n  m it seiner F a m il ie ,  die frühere Kronprinzessin 
Cäcilie , Herzog un d  Herzogin  von Braunschweig , die P r in z e n  
Heinrich, E i te l  F riedrich  und  August W ilhelm  von P r e u ß e n ,  sowie 
sonstige M itg lieder  ehemalig regierender Fürs tenhäuser,  V ertre te r  
des badischen A dels ,  G enera le ,  die f rüheren  M in is te r  v. B o dm an ,  
v. B r a u e r  und  v. J a g e m a n n ,  A m tsvorstand  F re ih e r r  von Reck, 
die Oberbürgerm eister  F ieser  von B a d e n  un d  D r .  F i n t e r  von 
K a r ls ru h e ,  V e r t re te r  der U n iversitä ten  und sonstige W ü rden träge r .  
P r ä l a t  Sch m it thenn e r  h ielt  die T rau e rred e ,  der a l s  T ext der K o n
f irmationsspruch der G roßherzog in  Luise „ Ic h  will  dich segnen und 
du sollst ein S e g e n  sein" zugrunde  gelegt w ar .  D ie  Ü berführung  
der Leiche erfolgte 9 U h r  abends  über E t t l in g e n ,  W o lfa r tsw e ie r  
und  den D urlacher W ald  durch Georg-Friedrich- und Parkstraße  
nach der Grabkapelle  im F a sa n e n g a r ten .  U m  10V2 U h r  trafen  die 
K ra f tw agen ,  deren dri tter  die Leiche barg ,  hier ein: der S a r g  
w urde  un te r  Fackelbeleuchtung vom Großherzog und  P r in z e n  M ax  
in  das  M auso leum  geleitet, w orau f  diese wieder nach B aden -  
B a d e n  zurückfuhren.

A m  T a g e  der Beisetzung, M o n ta g ,  den 30. A pr i l ,  t rugen  zahl
reiche P r iv a tg e b äu d e  umflorte  F a h n e n ,  vom R a th a u s  und  der 
Technischen Hochschule wehten d i e .F la g g e n  auf Halbmast. A m  
Klosterweg wurde  S p a l ie r  gebildet von den Schwestern des B a d i 
schen F ra u e n v e re in s ,  dem H elfer innenbund , früheren  S c h ü le r innen  
des V ik toriapensionats ,  den M il i tä rv ere in en ,  Angehörigen  ehe
m aliger  K a r l s ru h e r  R egim enter ,  dem P rä s id iu m  des badischen 
K riegerbundes,  A bordn ung en  der freiwilligen F e u e rw eh r  und  der 
S an i tä t sk o lo n n e ,  sowie von S tu d e n te n  der Technischen Hochschule. 
Gegen 11 ho U hr  tra fen  das frühere G ro ß h e rzo g sp aa r ,  da s  schwe
dische K ö n ig sp a a r ,  P r i n z  und Prinzessin  M a x  von B ad en ,  sowie 
P r i n z  B ertho ld  un d  Prinzessin  A lexan d ra  von B a d en  im A u to 
mobil a u s  B a d e n -B a d e n  bei der Kapelle ein. I n  dieser ha tten  sich 
etwa 200 T e i lnehm er  z u r  Beisetzungsfeier, sowohl V ertre te r  
öffentlicher S te l l e n  a l s  solche, die in persönlichen Beziehungen 
meist a l s  M i ta rb e i te r  a n  den charitativen Bestrebungen zu der V e r 
storbenen gestanden w aren ,  ferner höhere Offiziere eingefunden. 
P r ä l a t  Schm it then ne r  hielt vor dem am  A l t a r  aufgebauten , reich 
m it  B lu m e n  geschmückten S a rkophag  die Gedächtnisrede, die sich 
auf die heiligen S ch rif tw orte  gründete  „ J e s u s  C h ris tus  gestern und 
heute und derselbe in  Ewigkeit. I c h  weiß, daß mein Erlöser  lebt". 
D e r  Geistliche schilderte, wie die Verstorbene a u s  tiefem G la u b en  
an  den L iebeswillen  G o t tes  die K ra f t  zu ihrem Lebenswerk schöpfte, 
die sich auch in  Leidenstagen  bewährte . Chorgesang und Orgelspiel 
um rahm ten  die Ansprache, d a ra n  schloß sich Gebet und  E insegnung  
der Leiche. Acht Offiziere t ru gen  h ierauf  den S a r g  in  die G ru f t .  
D ie  nächsten Fam il ienang eh ö r ig en  folgten dorth in  und verweilten 
dort  einige Zeit .  Nach 12 U h r  t ra ten  sie die Rückfahrt nach 
B a d e n  an.

D e r  Einm arsch  der F ranzosen  im R uh rgeb ie t  ve ran lag te  die 
badische R eg ie ru ng  zu nachstehendem A u fru f :

„A n das badische V olk!"

D em  A u fru f der R eichsreg ierung, durch welchen das deutsche Volk  
zum Zeichen des P ro testes  gegen den neuen  G ew altakt und a ls  A u s-
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druck tiefster Trauer über dieses nationale Schicksal zu einem würde
vollen Verhalten aufgefordcrt wird, schließt sich die badische Regierung 
an. Wie schon oft nach schweren Schicksalschlägen stellt sich auch jetzt 
Badens Volt und Regierung* zur Abwehr der Gewalt einmütig und 
geschlossen hinter die Reichsregierung. Das badische Volk wird ohne 
polizeiliche Anordnungen am kommenden Sonntag aus freier Ent
schließung seinen Gefühlen in entsprechender Weise Ausdruck verleihen. 
Für Tanz und Tand wird es keine Stimmung haben; ernst und ent
schlossen wird es seine Meinung über die französische Gewaltherrschaft 
in Europa kundgeben. Ohne Unterschiede der Parteien wird es geloben, 
einem übermütigen Sieger gegenüber das ihm einzig mögliche Verhalten 
zu zeigen: Ruhe, Ernst, Würde und harten Willen, unbeugsam zu
tragen, was das Schicksal bringt.

K a r l s r u h e ,  den 11. Januar 1923.

Staatsministerium 

Rcmmclc, Staatspräsident usf.

U n te r  demselben D a tu m  lud  Oberbürgerm eister  D r .  F in te r  
im  A ufträg e  des S t a d t r a t s  die Bürgerschaft zu einer K undgebung  
auf S o n n t a g ,  den 14. J a n u a r ,  vo rm it tag s  11 VH U hr,  in  die Fest
halle ein.

D ie  öffentlichen und  viele P r iv a tg e b äu d e  t rugen  am 
14. J a n u a r  T rau e rb e f lag g u n g ,  von den Kirchen ertönte T r a u e r 
geläute, auch in  den Gottesdiensten w urde  des T a g e s  gedacht. D ie 
F e ie r  in  der Festhalle  w urde  durch O rgelfp ie l  (Professor Schm id) 
eingeleitet. H ierauf folgte die Ansprache von Oberbürgerm eister 
D r .  F in te r ,  der Ifnersättlichkeit Frankreichs stellte er die bittere 
N o t des deutschen Volkes gegenüber, n u r  Einigkeit gegenüber dem 
V ern ich tung sw il len  des G e g n e rs  könne u n s  retten. „ W ir  wollen 
sein ein einzig Volk von B rü d e rn ,  in keiner N o t  u n s  t rennen  und 
G efah r ."  D arnach  sprach Jus tizm in is te r  T ru n k ;  nach einem Rück
blick auf die jah rhu nderte langen  Angriffe  F rankreichs auf Deutsch
lan d  beleuchtete er den Rechtsbruch, den der kriegerische E inm arsch 
in  das  R uh rgeb ie t  darstellt und  kennzeichnete die Protestkund
gebung a l s  den letzten Appell eines sonst wehrlosen Volkes. E r  
schloß m it  K ö rn e rs  Gebet „ V a te r  dich rufen  w ir ,  s ' is t  ja kein Kam pf 
fü r  die G ü te r  der E rd e" .
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D e r  B e ifa ll  der T e i lnehm er zu beiden Ansprachen gipfelte im 
Absingen des Deutschlandlieds. W egen des großen A n d ra n g s  
fand eine P a ra l le lku nd gebu ng  im K on zer thaus  statt.

D a s  B ezirksam t verbot u n te r  dem 17. J a n u a r  das  T ra g e n  
von M asken  auf der S t r a ß e ,  in Wirtschaften ober bei V erans ta l 
tungen  a l s  nicht m it  der N o t  des V a te r la n d e s  vereinbar.

I n  seiner S i tzun g  vom 18. J a n u a r  sagte der S t a d t r a t  alle 
ab 25. J a n u a r  in der Festhalle  in Aussicht genommenen V e r a n 
staltungen un te rha ltenden  C harak ters  ab, um  die Brennstoffe für  
notwendige Zwecke zu sparen. Durch eine V erfügung  des M i n i 
sters des I n n e r n  w u rden  angesichts der schweren wirtschaftlichen 
L age T anzbelus t igungen  und Fastnach tsverans ta l tungen  jeder A r t  
verboten.

A m  V o rm it ta g  des 24. J a n u a r  fanden sich im Sprechzimmer 
des O berbürgerm eis te rs  V ertre te r  a ller wirtschaftlichen Berufe  und 
O rg a n isa t io n en  zu einer B e ra tu n g  ein, a u fg run d  deren nachstehen
der A u fru f  veröffentlicht w urde :

B u f r u f
an die Karlsruher Bevölkerung.

M i t b ü r g e r  !

Ein hehres Beispiel der Treue zum Vaterland geben uns unsere 
Landsleute im Ruhrgcbict. I n  geschlossener Front haben Arbeiter, 
Beamte und Unternehmer den Widerstand gegen die brutale Gewalt über
mütiger Gegner ausgenommen. Wie ein Mann stellen sie sich schützend 
und schirmend vor das Reich und wehren in einmütigem, kraftvollem 
Entschlüsse den schmählichen Angriff auf seinen Bestand ab.

Schwere Not und Bedrängnis erdulden sie opferwillig um des 
Vaterlandes willen.

Das muß ihnen das ganze deutsche Volk danken, indem es ebenso 
geschlossen und einmütig ihnen hilft, ihre körperlichen und seelischen Lei
den ertragen.

Auch wir Karlsruher wollen in dieser Hilfeleistung nicht zurück- 
stehen und sofort eine Sammlung veranstalten. Auf die Herzen und auf 
die Hände, so sehr die Not auch auf uns selber lastet! Der tatkräftige 
Opfersinn der Karlsruher Bürgerschaft, der sich so schön bewährte, als 
es galt, der Winternot zu steuern, wird sich auch dieses Mal erweisen.
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Die Not an der Ruhr ist auch unsere Not; es geht um Sein oder 
Nichtsein unseres geliebten Vaterlandes! Schnelle Hilfe ist doppelte 
Hilfe! Helfe jeder nach seinen Kräften!

„Treue" ist der Wahlspruch der Stadt Karlsruhe. Mit dieser 
Treue soll die Treue unserer Landsleute im Ruhrgebiet vergolten 
werden.

I n  Zuversicht auf das Gelingen der guten Sache wendet sich an 
Euch im Aufträge aller und ihm Namen aller Berufe und wirtschaft
lichen Verbände

Der Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Karlsruhe.

Spenden nehmen entgegen: die hiesigen Banken, die Expeditionen der 
hiesigen Zeitungen, die städtische Sparkasse usw."

S p e n d e n  liefen reichlich n u s  a llen  Kreisen ein, H andel  und 
I n d u s t r i e  spendeten auf Veran lassung  der H andelskam m er K a r l s 
ruhe  b is  zum 25. J a n u a r  45 M il l ionen  M ark. D ie  verschiedenen 
B eam ten- ,  Angestellten- und  A rbeite rverbände  ve ran lag ten  ihre 
M itg lieder  zu p rozen tualen  E inkom m ensabzügen  fü r  die Ruhrh ilfe .

A m  4. F e b ru a r  hatten  die F ranzosen  die infolge von Kohlen
knappheit erfolgte E ins te llung zweier in te rn a t io na le r  L u ru szüg e  
zum  A n la ß  genommen, O ffenburg  zu besetzen. I m  Verfolg h ier
von trafen  Reichspräsident E b e r t  und  die Reichsminister Oeser und  
D r .  A lber t  am 12. F e b r u a r  zum Besuche der badischen R eg ie rung  
hier ein.

Nach feierlicher B e g rü ß u n g  am  B ahnh of  fand eine eingehende 
Aussprache m it  dem badischen K abinet t  über die politische Lage 
statt, d a n n  w urden  V ertre te r  der Presse empfangen. Z u  einer ein
drucksvollen K undgebung  gestaltete sich nachm it tags eine V ersam m 
lu ng  im  kleinen Festhallesaal , zu der V ertre te r  von R eg ie run g  und 
S t a d t ,  sowie solche verschiedener Berufsschichten, a u s  dem besetzten 
badischen Gebiet u n d  der württembergische S ta a t s p r ä s id e n t  Hiebet 
erschienen w aren . S t a a t s p r ä s id e n t  Rem m ele  dankte dem Reichs
präsidenten und  den Reichsministern dafür,  daß sie sich persönlich 
über die neugeschaffeneen Verhältnisse unterrichten wollten und  gab 
die Versicherung unerschütterlicher T re u e  zum Reich. R e ichsprä 
sident E b er t  w ürd ig te  die gegenwärtige  politische Lage und  erhob 
erneut öffentlichen P ro te s t  gegen die Gewaltakte, die sich in  der
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Besetzung des R u h rg e b ie ts  und  O ffe n b u rg s  ausw irk ten . E r  er
m ahnte  zur E in h e i t  und  zum  A u s h a r r e n  in E r w a r tu n g  einer 
besseren Zukunft.  S t a a t s p r ä s id e n t  H iebet versicherte die T e i lnah m e  
W ü rt tem b e rg s  fü r  das  badische Volk u nd  das  unbedingte  Fes tha l
ten  am Reich. N a m e n s  der S t a d t  K a r ls ru h e  begrüßte O b e rb ü rg e r 
meister D r .  F in t e r  den Reichspräsidenten. Oberbürgerm eister 
Holler dankte im N a m en  der S t a d t  O ffenburg  dem Reichspräsi
denten fü r  sein Interesse. Reichsminister Oeser gab nochmals einen 
Überblick über die Entwicklung der ganzen Lage und  fixierte die 
L inie  des moralischen W iderstands ,  der sich frei von U n übe r leg t
heiten ha lten  müsse. Zugleich sagte er die Unterstützung der 
Reichsregierung den wegen ihrer  H a l tu n g  Ausgew iesenen zu. D e r  
Besuch des Reichspräsidenten fand seinen Abschluß durch eine spon
tane  K undgebung  der Bevölkerung. A b ends  8 U h r  versammelte 
sich eine große M enge  a u s  a llen  Kreisen einschließlich der S t u d e n 
tenschaft vor dem P räs id ia lgebäu de  am  Schloßplatz, wo der Reichs
präsident W o h n u n g  genommen hatte. Nach einem C ho r des Arbei- 
tersüngerkartells hielt  Bürgerm eis ter  S a u e r  eine Ansprache, in  der 
er der F re u d e  der K a r l s ru h e r  Bevölkerung über den Besuch des 
Reichspräsidenten und  der Reichsminister Ausdruck gab und  u n e r 
schütterliche T re u e  der S t a d t  zum Reich gelobte. Reichspräsident 
E b e r t  dankte vom Balkon  a u s  fü r  diese machtvolle K undgebung  a ls  
ein S i n n b i ld  der Einigkeit des deutschen Volkes und  schloß m it  dem 
R u fe :  „ L a n g  lebe D eutschland", w o ra u f  d a s  Deutschlandlied ge
sungen wurde. I m  Anschluß d a ran  w urden  V er t re te r  von V e r 
einen und der S tudentenschaft  empfangen. A m  13. F e b r u a r  er
folgte die W eite rfah rt  nach M a n nh e im .

D e r  badische L and tag  begann  seine S i tzung  am  15. F e b r u a r  
m it  einer Protestkundgebung gegen den französischen Ü berfa ll  auf 
das  O ffenburger Gebiet. P rä s id e n t  W it te m a n n  stellte d a s  große 
Z ie l  des D urchhaltens  im moralischen und  passiven W iderstand vor 
Augen.

F ü r  die B e d rän g ten  im besetzten badischen Gebiet veransta l
tete die „Badische Presse" am  20. F e b r u a r  in der Festhalle  ein 
W ohltätigkeits-Konzert  un ter  M itw irku ng  des Landestheaterorche
sters, da s  e inen gu ten  E r t r a g  brachte.
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Nach dem B o rb i ld  des Reichs w urde  am  26. F e b r u a r  im 
M in is te r ium  des I n n e r n  ein L andesausschuß fü r  das  deutsche 
Volksopfer gegründet. Diesem liegt die einheitliche Leitung  der 
S a m m lu n g s tä t ig k e i t  sowie die V erte i lung  der aufgebrachten M it te l  
ob, die zur Behebung  und L inde ru ng  a lle r  Notstände im alt-  und 
neubesetzten badischen Gebiet u n d  sonstiger durch den E inbruch  der 
F ranzosen  der Bevölkerung erwachsenen S chäden  bestimmt sind. 
Vorsitzender ist der S ta a t s p rä s id e n t ,  sein S te llv e r tre te r  O b e rb ü r 
germeister D r .  F in te r .

A m  3. M ä r z  w urde  der K a r l s r u h e r  R he inhafen  von französi
schen T ru p p e n  besetzt. 80  S o ld a te n  m it  2 M aschinengewehren 
u n te r  F ü h r u n g  eines Offizie rs  überschritten f rü h  u m  149 U h r  die 
M a x a u e r  Schiffbrücke und  bewegten sich rh e in a u fw ä r ts  den H afen
an lag en  zu. E in e  andere  A bte ilung  stieß südlich der H afenan lagen  
m it  einem B o o t  über den R h e in  un d  näherte  sich von hier dem 
Hafen. A m  Abend eröffnete der K om m and eu r  der T ru p p e n  dem 
Direktor des H a fen a m ts ,  daß Kohlen, Kohlenerzeugnisse und 
metallurgische Erzeugnisse a u s  der Hafenzone nicht au sgeführt  
werden dürften  und  die A u s f u h r  anderer  Gegenstände der E r l a u b 
n i s  des T ru p p en k o m m an d eu rs  bedürfte. D e r  S t a d t r a t  legte in  
einem Schreiben an  diesen gegen den völkerrechtswidrigen G e w a l t 
akt feierlich V e rw a h ru n g  ein und  e rm ahnte  gleichzeitig die B evöl
kerung zur Besonnenheit.  R u h e  und  W ürde .  A m  13. M ä r z  wurde 
außerdem  d as  Z o lla m t  R he inhafen  besetzt und  der Vorsteher a u s 
gewiesen; das  A m t  w urde  daher in die R ä u m e  des H aup tzo llam ts  
in  der R ü p p u r re rs t ra ß e  verlegt.

Reichsarbeitsm in is te r  D r .  B r a u n  t ra f  am 26. M ä r z  zu einer 
Aussprache im A rbe i tsm in is te r ium  ein, wobei die F r a g e  des W oh
n u n g sb a u e s  und  der E rw erbs losenfürsorge  eine besondere Rolle 
spielte. A u ß e r  den Ressortbeamten nahm en  Am tsvorstände. 
L an d tagsabgeordnete  und V ertre te r  der verschiedenen Berufsstände  
d a ran  teil.

Anläßlich eines Besuchs des R e ich se rnäh ru ng sm in is te rs  D r .  
L u ther  hier fand am  7. A p r i l  im M in is te r ium  des I n n e r n  eine 
Besprechung statt über F r a g e n  der E rn äh ru n g sw ir tsc h a f t ,  vor 
a llem  im Hinblick au f  die Besetzung von badischen L andesteilen .
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A m  7. A p r i l  erschienen französische B e au f t rag te  beim Direk
tor des R h e in h a fen s  und  erklärten a lles  dort gelagerte Holz fü r  
beschlagnahmt. Besonders  stark w urde  dadurch die H o lzhandlung  
F uch s  & S ö h n e  betroffen. D ie  F ran zosen  t ran sp o r t ie r te n  d a s  Holz 
nach S t r a ß b u r g  und  L au te rb u rg .

W äh ren d  der Beisetzung der am  21. M ä rz  anläßlich einer 
D em onstra tion  von den F ranzosen  erschossenen A rbeite r  der K ru p p 
werke ertönte auf A n o rd n u n g  der Kirchenbehörden am  10. A pri l  
von y» 12 b is  12 U h r  T rau e rg e läu te .  D e r  Oberbürgerm eister 
sandte im N a m en  der K a r l s ru h e r  Bevölkerung a n  den O b e rb ü rg e r 
meister von Essen ein B e ile ids te legram m . Auch der H a u s h a l tu n g s 
ausschuß des L a n d ta g s  ehrte die T o te n  durch Unterbrechung seiner 
S i tzung  am  10. A pril .

A m  17. und 18. A pr i l  besuchte eine A nzah l  a u sw ä r t ig e r  
Pressevertreter im Anschluß an  die E rö ffn u n g  der F ra n k fu r te r  
Messe auf E in la d u n g  die S t a d t .  A u ß e r  Besichtigung der H a u p t 
sehenswürdigkeiten w urden  den Gästen der „F id e l io "  im L a n d e s 
theater sowie Essen durch S t a d t ,  Verkehrsverein  und  die H a n d e l s 
kammer geboten.

A m  12. M a i  schoben die F ranzo sen  die Besetzungszone des 
R he inha fens  b is  zur S t r a ß e  M ü h lb u r g — K nie lingen  vor. D a 
durch kamen das städtische Elektriz itä tswerk  und das  Luft-  und 
S o n n e n b a d  in  die Zone.

D ie  Leiche des von den F ran zosen  wegen eines versuchten 
Sa b o tag e ak ts  erschossenen Leo Sch lage ter  kam auf der F a h r t  nack, 
seiner H e im at in der F r ü h e  des 9. J u n i  am  H au p tbahnhof  hier 
durch. V ertre te r  der S tuden ten ko rp o ra t ionen  ha tten  sich zum  feier
lichen E m p fa n g  eingefunden. Jus tizm in is te r  T ru n k  richtete an 
die E l t e rn  Sch lag e te rs  in S ch ö n a u  i. W . ein ehrendes B e ile id s 
telegramm.

Reichskanzler D r .  C un o  kam am  11. J u n i  in  Begle i tung  des 
Reichswirtschaftsm inis ters D r .  Becker und  der ,S taatssek re tä re  
H am m  und  D r .  G ru g g e r  von Heidelberg hier an. A n  die B e 
g rü ß u n g  im S taa tsm in is te r ia lg eb ä u d e  durch die M itg lieder  der 
badischen R eg ie rung  schloß sich eine vertrauliche Besprechung m it 
V ertre te rn  der badischen E inbruchsgebie te. A ben ds  fand nach 
einem V o r t ra g  des Reichstagsabgeordneten  D r .  L. H a a s  über seine



-  286 -

Erlebnisse in R u ß la n d  ein E m p fa n g sa b en d  statt. S ta a t sp rä s id e n t  
Rem m ele  begrüßte den Reichskanzler und  seine Begleiter,  Reichs
kanzler D r .  C uno  brachte D ank  und G r u ß  des Reichs zum  A u s 
druck und  betonte, daß die besetzten Landeste ile  unversehrt  beim 
Reich bleiben m üßten .

I n f o l g e  einer von der in te ra l l i ie r ten  Rheinlandkommission 
verhängten vierzehntägigen S p e r r e  sämtlicher Rheinbrücken vom 
1. b is  15. J u l i  entstanden auch hier Mißhelligkeiten fü r  Ange
hörige linksrheinischer Gebiete, die nicht zurückkehren konnten. D a s  
R ote  Kreuz und d a s  B ez irksam t nahm en  sich ihrer  an . Umgekehrt 
w a r  der W eg zur Arbeitss tät te  in K a r ls ru h e  fü r  die in der P fa lz  
W ohnenden  gesperrt.

A m  2. J u l i  w urde  nachstehende E rk lä ru n g  durch Anschlag am 
schwarzen B re t t  der Technischen Hochschule veröffentlicht.

„Rektor w ie  S e n a t ,  sow ie der A llgem eine Ausschuß der S tu d e n te n 
schaft sind m it a lle n  E insichtigen  der Ü berzeugung, daß bei der sebr 
ernsten außerpolitischen L age a lle  inneren Z w istigkeiten  zwischen D cur- 
schcn unbedingt aufhören müssen und daß alle Versuche, m it g ew a lt
sam en M itte ln  innerpolitisch wirken zu w ollen , verw erflich sind. Der 
A llgem ein e S tu d en ten au ssch u ß  steht nach w ie  vor au f dem Standpunkt 
der E rklärung, die er s. Z t. der R eichsregierung an läß lich  der A n w esen 
heit des R eichspräsidenten abgegeben hat."

E in  K in d e r t ra n sp o r t  a u s  dem R uhrgeb ie t  kam am  Nachmittag 
des 29. J u l i  hier an , die K inder  durften  den S t a d tg a r t e n  besuchen 
und  w urden  vom S t a d tg a r t e n w i r t  Sch m itg es  bewirtet. D a s  R ote  
Kreuz besorgte Q u a r t i e r e ,  am  30. J u l i  erfolgte die Weiterreise an 
den Bodensee.

A m  3. August erschien eine A bord n u n g  der B e tr ieb s rä te  von 
etwa 20  K a r l s ru h e r  Betr ieben , um  den S ta a tsp rä s id e n te n  auf die 
gegenwärtige  N otlage  der A rbeite r  hinzuweisen und  um  geeignete 
M a ß n a h m e n  dagegen zu ersuchen. S ta a t s p r ä s id e n t  R em m ele  er
klärte, daß er einerseits die Unzufriedenheit  der arbeitenden  Schich
ten begreiflich finde, daß anderseits  die R eg ie rung  auf dem G e 
biet der E r n ä h r u n g  und  der P r e i s p r ü fu n g  helfend eingreife, soweit 
sie gesetzliche U n te r lag en  besitze.

D ie  V ertre te r  des K le in hand e ls  t rugen  u n te r  F ü h r u n g  des 
V erbandsd irek to rs  S t a d t r a t  S t e m e l  am  9. August in einer B e 
sprechung beim S ta a t sp rä s id e n te n  ihre K lagen  und  Wünsche vor.
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S ta a t s p r ä s id e n t  R em m ele  erklärte sich m it  dem Vorschlag, m it  
G ru n d p re is  und  M ult ip ika to r  die Pre ise  auszuzeichnen, einverstan
den. F ü r  die K on tro l le  der P re ise  der Sy nd ika te  und  K arte l le  
habe sich die badische R eg ie rung  bei der R eichsregierung eingesetzt.

I n f o lg e  der sich häufenden A u sw e isu ngen  a u s  der P f a l z  und 
dem S a a rg e b ie t  hielten sich im August zahlreiche Ausgewiesene hier 
auf, sie w aren  teilweise in Gasthöfen, d a n n  wieder bei P r iv a te n  
untergebracht.

W egen der im O berlande , besonders in Lörrach, von kommu
nistischer S e i te  ve ran laß ten  U n ru h en ,  erließ die badische R egie
ru n g  durch Anschlag vom 19. S e p tem b er  ein allgem eines Verbot 
von V ersam m lu ngen  und  D em onstra t ionen  der Bevölkerung. E s  
w urde  am  25. S e p tem b er  wieder aufgehoben.

U nte r  H in w e is  auf  die furchtbaren F o lg e n  der G e lden tw er
tung , die im m er weitere G ru p p en  der Volksgenossen in  den A b 
g ru nd  r iß ,  erließ der O berbürgerm eis ter  am  27. Sep tem ber  einen 
A u fru f  zu G aben  und Zeichnungen fü r  die W internoth ilse  (Ge
schäftsstelle beim Städtischen F ü rso rg eam t) .

A u s  gleicher Ursache rief die K a r l s ru h e r  E rw erbslosenkom 
mission die Bevölkerung zu einer Opferwoche vom 28. Oktober b is
4. November fü r  die Notleidenden (E rw erbs lose ,  Schwerkriegs
beschädigte und  K le inren tner)  auf. D a s  ehemalige M il i tä r la z a re t t  
wurde von der R eg ie run g  zur E rr ich tung  von sozialen E in r ich 
tung en  zur V erfü gun g  gestellt.

D e r  am  7. Novem ber wieder zusammengetretene L an d tag  
wählte  F in a n zm in is te r  H. Köhler zum S ta a t s p rä s id e n te n  und  K u l
tusm in iste r  D r .  W . Hellpach z u  seinem S te l lv e r tre te r .

Gegenüber dem in  M ünchen von Nationalsozialisten un ter  
H i t le r s  F ü h r u n g  un te rnom m enen  Versuch zur E rr ich tu ng  einer 
„na t ion a len  D ik ta tu r"  gab S ta a t s p r ä s id e n t  Köhler am  9. N ovem 
ber im L an d tag  für  die badische R eg ie rung  eine E rk lä ru n g  ab. Die 
R egie rung  verurteile  d a s  hochverräterische U nte rnehm en  auf das 
schärfste und  stehe treu  zum Reich und der republikanischen Reichs
verfassung. S i e  e rw arte ,  daß d a s  badische Volk diesem Beispiele 
folge und R u h e  bewahre . J e d e  ungesetzliche Selbsthilfe  w ürde  m it 
a l le r  Schärfe  unterdrückt.
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D ie  E rw erb s lo sen  forderten am  17. Novem ber von der S t a d t 
ve rw altung  eine einm alige  Beihilfe in  Höhe von 3 B ill ionen  M ark  
fü r  ledige und 4 B ill ionen  M ark  fü r  Verheiratete. D ie  S t a v l  
konnte a u s  M a n g e l  verfügbarer  M i t te l  nicht da rau f  eingehen, sie 
bot dafü r  das  M eh l  fü r  je einen L aib  B r o t  kostenlos an . D e r  V o r 
schlag w urde  jedoch von den E rw erbs lo sen  abgelehnt, die eine 
D em onstra t ion  au f  dem Marktplatz veranstalteten. I m  A n 
schluß d a ran  kam es zu P lü n d e ru n g e n  von 2 Metzger- und  2 
Bäckerläden in der M itte ls tadt ,  so daß P o lize i  eingreifen m ußte . 
Diese zerstreute auch eine A n sam m lu n g  auf dem Ludwigsplatz  und 
richtete einen S icherheitsdienst ein. W ie festgestellt w urde , w aren  
die Unruhestifter von a u s w ä r t s  gekommen.

A nfang  Dezember w a r  die Z a h l  der E rw erb s lo sen  auf über 
5000, d a ru n te r  600 Verheira te te , gestiegen. D a  die S t a d tv e r w a l 
tung  die f inanz ie llen  A u fw end un gen  zur Unterstützung nicht mehr 
allein t ragen  konnte, erließ sie einen vom Bürgerm eis te r  S a u e r  
sowie den Gewerkschaften, B eam ten -  und  Angestelltenbünden Unter
zeichneten A ufru f  a n  die Bevölkerung um  S p e n d e n  von G eld  und  
L ebensm itte ln .  A n  die E rw erb s lo sen  selbst erging die M a h n u n g ,  
durch unbesonnene E lem en te  das Hilfswerk  nicht stören zu lassen.

Reichsfinanzm inister D r .  L u ther  t ra f  am  20. Dezember hier
ein. A b ends  fand ein E m p fa n g  statt. S ta a t s p r ä s id e n t  Köhler be
g rüß te  den M in is te r  n a m e n s  der badischen R eg ie rung .  Dieser 
dankte und  gab Aufschluß über die E in fü h ru n g  der R en tenm ark  
und  ihre wührungspolitische B edeu tung . A m  21. Dezember er
örterte er m it  den M itg l ied ern  der R eg ie ru ng  die schwebenden 
F in a n z f ra g en .

Regelung der Ernährung und anderer lebenswichtiger 
Gegenstände.

Die  M ehl-  un d  B ro tverso rgung  hatte  wie übe ra l l  un te r  den 
Durch die zunehmende I n f l a t i o n  erschwerten Kreditverhältnissen 
zu leiden. Hier kam noch hemmend hinzu, daß infolge der f r a n 
zösischen Besetzung des R h e in h a fen s  am  3. M ä r z  die A u s fu h r  dort 
gelagerten A u s la n d sw e iz e n s  auf längere Z e i t  gesperrt w a r ;  erst im 
Sep tem b er  w urde  der W eizen freigegeben.

- ' ' -

P h o to g r . O sk a r  Suck

B a u ra t a. D . A dolf W illiard . Altstadtrat
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Die S te ig e ru n g  der Pre ise  veranschaulichen folgende S t ic h 
proben:

Markenbrot *) 15. I. 23 1. VII. 23 1. X. 23 15. X. 23

Mk. Mk. Mill. Mk, Mill. Mk.

Laib von 700 gr . . . . 225,00 1200,00 7,5 44,00
„ 1500 gr . . . . 450,00 2400,00 15,00 88,00

Brotmehl 500 gr . . .  . 175,CO 750,00 — —

Nach V e ro rd n u n g  des Reichsm inis ters fü r  E rn ä h r u n g  und  
Landw irtschaft  vom 28. August 1923 hörte die V ersorgung  mit 
M arkenbro t  a m  15. Oktober auf. A l s  Ü bergang  zur freien W i r t 
schaft w urde  den B edarfsgem einden , wozu auch die S t a d t  K a r l s 
ruhe  gehörte, anheimgestellt, b is  auf  weiteres noch Getreide bezw. 
M eh l  a l s  S ich erung  fü r  die B ro tverso rgung  bei der Reichsgetreide- 
stelle anzusordern  u nd  zw ar  b is  zu einer Kopfmenge von 150 
G ra m m  M e h l  fü r  den T a g .  D ie  S t a d t  K a r ls ru h e  machte von 
diesem A nerbieten  Gebrauch und  es w u rd e n  fü r  die Z e i t  vom
16. Oktober b is  5. November die bereits  ausgegebenen M arken 
zum Bezug von je 700 G r a m m  B r o t  aufgerufen.

D ie  P re ise  dieses E in h e i tsb ro te s  be trugen:

25 X. 23 3. XI. 23 15. XI. 23 15. XII. 23

Laib von 700 gr 
„ 1100 gr

*) Markenfrei

Mill. Mk.

' 2,5 
5,00

es Brot kost

Will, Mk.

20,00
40,00

ete am:

Mill. Mk. =  Goldpf.

111.00 37
222.00 74

Goldpf.

25
50

15. I. 23 . 1. VII. 23 1. X. 23 15. X. 23

80 gr Wasserweck. . . .  
250 gr Weißbrot . . . .  
400 gr Halbweißbrot. . . 
500 gr Kornbrot . . . .  
Bretzel, Salzweck u. j. w. .

Mk.

60,00
180,00
210,00
235,00

30,00

Mk.

700.00 
2100,00
2350.00
2700.00
350.00

Mill. Mk

2,00
6,00
7.00
7.00
1.00

Mill. Mk.

30.00
90.00 

100,00 
110,00

15.00 

19
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Nach einer am  29. J a n u a r  1923 vom Oberbürgerm eister  er
lassenen Bekanntm achung sollte die im Herbst 1922 eingelagerte 
Kartoffelreserve an  solche Einzelpersonen und  H a u sh a l tu n g e n  ab 
gegeben werden, die nicht in  der Lage w aren ,  sich m it  W in te rv o r 
rä ten  einzudecken. A n trä g e  w aren  bei der Kartenstelle des N a h 
ru n g sm i t t e la m ts  zu stellen. M inderbem itte lte  ha tten  sich deswegen 
a n  d a s  F ü rso rg ea m t zu wenden.

D ie  letzten Lebensm ittelkarten  w u rd en  am  8. S ep tem ber  1923 
fü r  die Z e i t  b is  zum 1. J a n u a r  1924 ausgegeben. A u f  diesen 
T a g  w urde  das  N a h ru n g sm i t te la m t  aufgehoben.

A l s  die B elie ferung  der S t a d t  m it  Kartoffe ln  im S o m m e r  
imm er schlechter wurde, sah sich die S ta d tv e rw a l tu n g  genötigt, 
durch Verkäufe von K artoffe ln  auf dem Wochenmarkt einzugreifen. 
A u f  diesem Wege w u rd e n  b is  M it te  Oktober über 100 E isenbahn- 
w agen ladungen  verkauft. D a  die Kartoffe lverforgung im m er mehr 
eine Kreditfrage w urde , bemühte sich die S t a d t ,  den nötigen Kredit 
zur  Sicherstellung der Belie ferung zu beschaffen. A u ß e r  der selbst 
durchgeführten Versorgung  erhielten O rg a n isa t io n en  un d  F i r m e n  
städtische Kredite. D ie  S t a d t  ging dazu über, am  a lten  B ahnhof  
Kartoffe ln  fü r  den W in te rv o r ra t  zentnerweise abzugeben. A u ß e r 
dem w urde  wie im  V o r ja h r  eine eigene W interreserve angelegt.

A u f  die K o h l e n v e r s o r g u n g  wirkten verschiedene U m 
stände hemmend ein, so die S p e r r u n g  der A u s fu h r  a u s  dem 
N uhrgebie t  in s  unbesetzte Gebiet und  die Besetzung des R h e in 
hafens sowie Beschlagnahme dortiger V o rrä te .  A l s  Ersatz m ußte  
schlesische S te inkohle  bezogen werden. M i t  zunehm ender I n f l a t i o n  
t ra ten  auch hierzu die Schwierigkeiten m it  den Z a h lu n g sm i t te ln .

D ie  Vorschrift über den P r e i s a u s h a n g  lebensno tw en
diger Gegenstände vom 15. Novem ber 1922 w urde  am  1. J u n i  
1923 dahin  ergänzt, daß die in Schaufenstern  oder Schaukästen 
ausgestellten W a re n  deutlich m it  P re ise n  auszuzeichnen seien. A l s  
die rasche E n tw e r tu n g  der P a p ie rm a rk  fortschritt, ging m a n  dazu 
über, die W are n  m it  einem besonders festgesetzten G ru n d p re is  und 
einem den jeweiligen Verhältnissen entsprechenden M ult ip l ika to r  
zu versehen.

Auch die Schlüsselzahlen für  die verschiedenen Zwecke (G roß-  
und  E inzelhandel ,  G astw ir te ,  B a h n ,  T h ea te r ,  B uchhändler ,  Zei-
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tungsverleger)  wechselten ständig entsprechend dem K urss tan d  und 
bildeten eine ständige R ubrik  in  den T agesze i tungen .

E s  folgen hier Übersichten über die P re isb e w e g u n g  der wich
tigsten N a h ru n g sm i t te l  un d  andere r  Lebensbedürfnisse:

Vollmilch ein Liter (frei hauch.

Am

1. I. 23 

M

15. I. 

M

20. III. 

M

30. IV. 

M

15. V. 

M

16. VII.

M

20. VIII.

M

156 220 568 568 780 6000 172 000

17. IX. 5. x .

Millionen M

1,9 15,6

3. XI. 16. XI.I
Milliarden M

4.2 180

31. XII. 

Goldpfg.

38

fleischpreise (j Pfund).

1923

Rindfleisch 
I Güle 

mit Knochen

Mo

Kalbfleisch 
mit Knochen

Mo

Schweinefleisch 
mit Knochen

M

15 I .............................. 1000 1060—1100 1160—1200
20. II ............................ 4 000 4000 4600—4800
21. III ....................................... 4 000 3800—4000 3800—4000
13 IV ........................... 4 400 4400—4800 4000—4400
30. V ............................. 3 000 8400 7600—8400
15 VI........................... 10 400 ■ 10 000— 10 400 10 000— 10 400
14. VIII....................... 460 000 460 000 460 000
21. V III....................... 1,2 Mill. 1,2 Mill 1,4 Mill.
18 IX ........................... 30 „ 30 „ 36
18. X ............................. 600 „ 800 „ 12000 „

3 X I........................... 60 Milld. 80 Milld. —

16 170 „ 190 .. 190-210 Milld.
31. X II......................... 100 Goldpfg. 110 Goldpfg. 120-150 Goldpfg.

19*
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Preise sonstiger w a r en .

1923 Weizenmehl 

1 kg

Tafelbutter 

1 kg

Ei 

1 Stück

Grießzucker 

1 kg

3. I ................... 580 M 3 700 M 85 M 480 M
14. II. . . . 2 400 „ 14 600 „ 450 „ 1060 „
28. II. . . . 2 000 „ 14 000 „ 350 „ 1 620 „
14. III. . . . 1 900 „ 15 400 „ 370 „ 1 620 „
4. IV ...................... 1 700 „ 16 800 „ 420 „ 2 880 „

25. IV. . . . 2 150 „ 20 000 „ 410 „ 2 800 „
2. V . . . . 2 300 „ 20 000 „ 430 „ 2 880 „

30. V ........................ 3 800 „ 21000 „ 640 „ 2 880 „
20. VI. . 6 400 „ 40 000 .. 1 200 „ 3 700 „
30. VII. . . . 50 000 „ 240 000 „ 9 000 „ 7 700 „

6 . VIII. . . 100 000 „ 600 000 „ 17 000 „ 7 700 „
20. VIII. . . . 320 000 „ 3,3 Mill. „ 53 000 „ 400 000 „
10. IX. . . 5 Mill. „ 22 „ „ 580 000 „ 400 000 „
17. IX. 9 „ .. 72 2,5 Mill. „ 5,64 Mill. „

8. X . . . . 70 „ „ 400 25 „ „ 138 „ „
17. X ......................... 390 „ .. 3,8 Milld „ 120 „ „ 996 „ „
22. X ........................ 1,6 Milld. „ 10 .. „ 1125 „ „ 2,56 Milld. „
29. X ........................ 7,6 .. 62 .. „ 1,8 Millo. „ 10,9 „ „

5. XI. . . . 49 .. .. 480 „ „ 12 „ „ 100,8 „ ..
26. XI. . . . 70 Goldpfg. 760 Goldpfg. 30 Goldpf. 110 Golvpsg.
22. XII . .  . 40 „ 620 24 „ HO „
29. XII. . . . 40 „ 640 .. 22 110

Sonstige Lebensbedürfnisse.

1923

Gas 
(Leucht- und 

Koch-)
1 cbm

Strom (Licht 
1 kwst.

1923

Straßenbahn
tarif 

1 Einzel
fahrschein 

bis 5 Teil
strecken

3. I . . . . 200 M 450 M 3. I. . . . 80 M
14. II. . . . 800 „ 1 650 „ 20. I. . . . 100 „
14. III. . . . 800 „ 1 650 „ 16. II. . . 250 „
25. IV. . . . 750 1 500 „ 29. V . . . . 500
30. V.................. 1 600 „ 3 000 „ 24. VI. . . 1500 „
20. VIII. . . 130 000 „ 290 000 „ 3. V III .. . 10 000 „
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(Sonstige Lebensbedürfnisse.)

1923

Gas 
(Leucht- und 

Koch-)
1 cbm

Strom (Licht) 
1 kwst.

1923

Straßenbahn
tarif 

1 Einzel
fahrschein 

bis 5 Teil
strecken

10. IX. . . . 1 Mill. „ 2,3 Mill. „ 8. IX. . . 600 000 „
17. IX. . . . 6 „ 15 „ „ 6. X. . . 15 Mill. „
8. X.................. 28 „ „ 70 „ „ 22. X. . . 250 „ „

22. X .................. 300 „ „

oo

27. X. . . 1,2 Milld. „
24. X.................. 1,7 Milld. „ 4,2 Milld. „ 2. XI. . . 5 „ „

1. XI. . . . 26 Goldpfg. 70 Goldpfg. 16. XI. . . 15 Goldpf.
1. XII. . . . 23 „ 55 „

Häufigste Preise

1923

Für 1 Paar 
Männer- 

schnürstiefel 
(Rindbox), 

Straßenstiesel, 
durchgenäht

Für 1 Paar 
Kinder* 

fchnürstiesel 
l Rindbox), 

Straßenstiefel, 
Größe 2 7 -3 0 , 

durchgenäht

Preis 
für das Befohlen 

(genagelt) 
von 1 Paar 

Männerstiefeln

10. I .............................. 20 000 M 10 500 M 5 000 M
7. I I ........................... 55 000 „ 28 000 „ 20 000 „
7. III........................... 50 000 „ 27 000 „ 18 300 „

11. IV........................... 45 000 „ 26 000 „ 18 000 „
9. V............................. 65 000 „ 35 000 „ 20 000 „
6. VI........................... 100 000 „ 65 000 „ 30 000 „

30. VII......................... 2,3 Mill. „ 1,2 Mill. „ 500 000 „
20. V III....................... 11,5 „ „ 5,3 „ „ 3,8 Mill. „
17. IX ........................... 280 „ 145 „ „ 80 „ „
8. X ............................. 2,5 Milld. „ 1,3 Milld „ 530 „

22. X ............................. 60 „ „ 35 „ „ 17 Milld „
5. X I ...................... 1400 „ 850 „ „ 640 „ „

26. XI........................... 17 Goldmark 10,6 Goldmark 6 Goldmark
29. X II......................... 17,5 10,9 6,75 „
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W ir  schließen hier eine Ü b e r s i c h t  über die von der S t a d t  
K a r ls ru h e  in den J a h r e n  1 91 8 — 1923 hergestellten N o t g e l d -  
s c h e i n e a n .

Wert
der

Scheine
PM

Tag 
der Aus

gabe

Aus
gegeben
wurden

Stück

Im  Gesamtwert 
von

PM

T

des
Aufrufs

°g

des
Verfalls

0,50 22. IV. 20 500 000 250 000 10. IX. 23 31. X. 23
5,— 16. X. 18 400 000 2 000 000 1. IV. 19 1. V. 19

2 0 , - 16. X. 18 400 000 8 000 000 1. IV. 19 1. V. 19
100,— 21. IX. 22 305 000 30 550 000 10. IX. 19 31. X. 23
500,— 21. IX. 22 671 150 335 575 000 10. IX. 23 31. X. 23

10 000,— Febr. 23 270 000 2 070 000 000 8. X. 23 1. XII. 23
100 000,— Aug. 23 32 750 3 275 000 000
500 009,— 9. VIII. 23 1 006 700 503 350 000 000 13. XI.

2 Mill. Aug. 23 500 000 1 000 000 000 000 23 30. XI. 23

5 „ 25.VIII.23 202 000 1010 000 000 000
5 Milld. 23.VIII.23 411500 2 057 500 000 000 000

20 „ 1. X. 23 308 800 6 176 000 000 000 000 28. XI.
50 „ I. XI. 23 208 700 10 435 000 000 000 000 23 15.XII.23

100 „ 1. XI. 23 307 500 30 750 000 000 000 000

Gesamtwert . . . 49 421 019 071 375 000

Diese Gesam tsumm e ergibt auf den Kopf der Bevölkerung a u s 
gerechnet 0,357 B ill ionen  Pap ie rm arkn o tg e ld ;  nach einer Feststel
lu ng  des Deutschen S t ä d te t a g s  ist die Kopfquote in  16 S t ä d te n  m it  
100 000 und mehr E in w o h n e r  a llein  in  der Z e i t  vom 1. Oktober 
1923 ab 2,64 B ill ionen  P ap ie rm ark ,  also m ehr a l s  d a s  S ie b e n 
fache.

E in e  Zeiterscheinung bildeten die zahlreichen Metalldiebstähle, 
die sich b is  auf  D achabfallrohre,  K a n a l r in n e n  erstrecken. D er  
R eichsra t  erließ infolgedessen un te r  dem 11. J u n i  1923 ein Gesetz, 
wonach der H and e l  m it  unedlen  M e ta l len  besonderer E r la u b n is  
un terlag .

D ie  T ä t i g k e i t  d e s  W o h n u n g s a m t s  g ründe t  sich 
auf die Bekanntm achung des B u n d e s r a t s  vom 23. Dezember 1918 
über M a ß n a h m e n  gegen W o h n u n g sm an g e l  un d  die Badischen Ver-

-  295 —

Ordnungen vom 30. Dezember 1918, 29. M ä r z  1919 und 18. J u n i  
1919. A m  11. M ä r z  1920 w urde  ein Gesetz über M a ß n a h m e n  
gegen W o h n u n g sm an g e l  erlassen, das  die R ech tsg rund lage  fü r  die 
heute noch gültige, in  der Zwischenzeit abgeänderte  V e ro rd n u n g  
des früheren  badischen A rbe itsm in is te rs  vom 2. August 1920 bildet.

A uf  G r u n d  der angebenen gesetzlichen B est im m ungen  w a r  den 
W o h n u n g sä m te rn  im  In teresse  der Bekäm pfung der W o h n u n g s 
no t die A ufgabe über tragen , durch starke A u snü tzun g  des v o rh an 
denen W o h n ra u m s ,  eine möglichst erhebliche M i ld e ru n g  der W o h 
n u n g sn o t  herbeizuführen und insbesondere d a rau f  bedacht zu sein, 
daß der verfügbare W o h n rau m  n u r  von wohnungsberechtig ten  I n 
teressenten in  Anspruch genommen wird . A l s  wohnungsberechtig
ter  B ew erber  w urde  angesehen, wer entweder eine T auschw oh
n u n g  zur V erfüg ung  stellen konnte oder eine m ehrjährige  W a r te 
zeit, die entweder vom A nm elde tag  oder von einem anderen  S t ic h 
tag  a u s  berechnet w urde , zurückgelegt hatte. D ie  im  J a h r e  1921 
erstmalig erfolgte Z ä h lu n g  der W ohnungssuchenden ergab, daß in  
diesem J a h r e  ru n d  2500 Wohnungssuchende F a m il i e n  vorhanden 
w aren ,  die noch keine W o h nun g  besaßen. A m  31. Dezember 1922 
w urden  2253 W ohnungssuchende festgestellt.

E in e  besonders wichtige F un k t ion  zur M i ld e ru n g  der W oh 
n u n g sn o t  bildete die Möglichkeit der Beschlagnahme überschüssiger, 
vom W o h n u n g s in h ab e r  nicht u nbed ing t  benötigter R ä u m e  zum 
Zwecke der U n te rb r in g u n g  von F a m il ie n h a u sh a l tu n g e n ,  die G e 
w in n u n g  sogenannter  N o tw ohnungen .  I n  der R egel  erfolgte diese 
R a t io n ie ru n g  in  der Weise, daß in  M eh rfam ilienhäusern  die im 
Dachstock gelegenen Z u behö rräu m e  der H au p tw o h n u n g en  von letz
teren  abgetrenn t  und  fü r  sich zu selbständig benutzbaren W o h n u n 
gen von 1—3 Z im m e rn  nebst Kochstellen zusammengelegt wurden . 
A u f  diese v e rhä l tn ism äß ig  einfache Weise w u rd en  etwa 1000 Not- 
w ohnugen gewonnen. Diese Beschlagnahm ungen, welche a n  sich 
eine außerordentliche Erle ichterung des W o h n en s  brachten, riefen 
andererseits einen dauernd  zunehm enden W iderstand der von der 
Beschlagnahme betroffenen W o h n u n g s in h ab e r  u n d  zw ar  sowohl 
von den H au se ig en tü m e rn  a ls  auch von den M ie te rn  hervor, sodaß 
E n de  1921 die systematische Nachschau des gesamten W o h n u n g s -
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bestcmdes auf die Möglichkeit der Schaffung  von N o tw ohnungen  
eingestellt wurde. E in  g rößeres  praktisches E r g e b n is  w a r  auch zu 
dieser Z e i t  nicht m ehr zu erzielen, da die meisten in  Betracht kom
menden Gebäude  bereits  einer zweim aligen Besichtigung durch die 
Rationierungskom m ission  unterzogen worden w aren .

U m  die H a u se igen tüm er  ihrerseits zur  Schaffung  weiterer 
W o hn ung en  a u s  dem vorhandenen Gebäudebestand anzureizen, 
w urden  durch das  W o h n u n g s a m t  a u s  städtischen M i t te ln  von A n 
fang 1921 bis  E n d e  1923 verlorene Baukostenzuschüsse gegeben, 
welche ungefähr die H älf te  der entstehenden Hausbaukosten a u s 
machten. A uf  diese Weise w urd en  a u s  freiem A ntr ieb  der H a u s 
eigentüm er e tw a 50 W oh nun gen  durch U m - und A u s b a u te n  
geschaffen.

E in e  besondere T ätigkeit  des W o h n u n g s a m ts  bestand auch 
da r in ,  daß es fü r  die S t a d t  eine größere A n z ah l  freigewordener 
militärischer G ebäude  auf 15 J a h r e  anmietete, in  welchen über 
300  B ehe lfsw o hn ung en  durch die S t a d t  (Hochbauamt) eingebaut 
und  vermietet w urden .

I m  J a h r e  1921 wurde  beim W o h n u n g s a m t  eine besondere 
A bte ilung  fü r  W ohnungsbeschaffung eingerichtet, welcher die ge
samte F ö rd e ru n g  des p r iva ten  und genossenschaftlichen W o h n u n g s 
n e u b au s  durch B a u d a r leh e n  oblag. Nachdem 1921 die R a t io n ie 
r u n g sm a ß n a h m e n  des A ltbestandes und  die G e w in n u n g  von B e 
he lfsw ohnungen  a u s  dem vorhandenen Gebäudebestand nahezu 
erschöpft w a ren ,  brach sich die Überzeugung B a h n ,  daß in  erster 
L in ie  die gesteigerte Neubautä tigkeit  zur  Bekämpfung des W oh 
n u n g s m a n g e ls  zu dienen hatte.

D ie  S t a d t  förderte dies e ineste ils  durch eigene U n te r 
nehm ungen , and ern te i ls  durch G e w ä h ru n g  von Bauzuschüssen. 
B e i  Herstellung von neuen W oh nu ngen  1 91 9 — 1923 entfielen von 
je 100 Stück auf die S t a d t  30, auf Reich, S t a a t  und  sonstige K ör
perschaften 8, auf  B a u v ere in ig un gen  41, auf  P r iv a te  21. Die 
S t a d t  a l s  B a u h e r r in  schuf in  der I n f l a t io n s z e i t  590 W ohnun gen ,  
h ie run ter  213 D a u e rw o h n u n g en  (Oststadt un d  D ax landen)  m it  
einem F r ie d e n s w e r t  von 1,23 M il l ionen  M a rk ;  242  w urd en  in  ehe
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m aligen  vom Reich angemieteten Kasernen e ingebaut;  *) der Rest 
von 135 W o h nu ngen  entfällt auf  B ehelfsbau ten  (Baracken) und 
E in b a u te n  bezw. A b tre n n u n g  in  bestehenden Gebäuden . Die 
F ö rd e ru n g  des W o h n u n g sb a u e s  (der wegen des W ä h ru n g sz e r fa l ls  
un d  der dam it  zusam m enhängenden V e rw i r ru n g  auf dem Gebiete 
der M ie tz in sb i ld u n g  ohne öffentliche Hilfe  so gu t  wie unmöglich 
w ar)  erfolgte in  der I n f l a t io n s z e i t  durch sogenannte Baukostenzu
schüsse, die a l s  bedingt (nu r  a u s  einem etw aigen E rtragsüberschuß)  
rückzahlbare Pap ierm arkd a r lehen  a u s  M i t te ln  des Reichs, des L a n 
des und der S t a d t  zur  V erfügung  gestellt w urden . D er  Reichs- 
bezw. L an d e sa n te i l  w a r  anfänglich beträchtlich, er w urde  aber m it  
der fortschreitenden G elden tw er tu ng  im m er geringer, so daß die 
H auptlast  bald  auf die S t a d t  zu liegen kam. L an d  und  S t a d t  
beschafften sich die M i t te l  zunächst durch Anlehen, später durch 
die W ohnabgabe. I n s g e s a m t  w u rden  solche unverzinsliche, 
nicht wertbeständige B a u d a r leh e n  in  den J a h r e n  19 1 9 — 1922 
fü r  1052 W o h n u n g en  ausgegeben, davon 887 a n  B a u v e re in ig u n 
gen und 165 an  P r iv a te .  D e r  Gesam tbetrag  dieser D ar leh en  be
läu f t  sich nach Umrechnung au f  3 429 0 0 0  G oldm ark  (1 Goldm ark 
—  */2790 k g  Fe ing o ld ) .  S i e  w u rd en  gegen E nd e  der I n f l a t i o n s 
zeit fast durchweg in  P a p ie rm a rk  zurückbezhalt, a l le s  in  a llem  m it 
einer S u m m e  von knapp 5000  Goldm ark. **)

S e i t  A nfang  1923  hat die S t a d t  a u s  dem W äh ru n g sz e r fa l l  
drohende Verluste dadurch abzuwenden versucht, daß sie B a u d a r 
lehen n u r  noch in  wertbeständiger F o r m  a u sgab .  D ie  S u m m e

*) S i c  sind später mit geringen A u sn a h m en  wieder zurückgegcben 
worden.

**) Die Aufwertungsgesetzgebung brachte für diesen Betrag eine nach
trägliche Korrektur, indem die Grundstücke, ans denen mit öffentlichen Bau
kostenzuschüssen in den Jahren 1919 bis 1923 gebaut worden war, mit einer 
Grundschuld in Höhe von 25 v. H. des Goldmarkbetrags des Darlehens be
lastet wurden. S o  erhält die Stadt im ganzen die nicht wertbeständigen Bau
kostenzuschüsse mit rund 857 000 Goldmark in Raten zwischen 1925 und 1935 
zurückerstattet. S ie  muß von dieser Summe 110 000 Goldmark an das Land 
abführen, so daß ihr selbst etwa 747 000 Goldmark verbleiben. Die Rück
zahlungen auf die Grundschulden sind nach gesetzlicher Bestimmung neuer
dings zur Förderung des Wohnungsbaues zu verwenden.



— 298 —

dieser in dem letzten J n f l a t i o n s j a h r  ausgegebenen wertbeständigen 
D ar leh en  be träg t  im m erh in  gegen 400 0 0 0  Goldmark. Diese D a r 
lehen werden laufend m it  3 v. H. verzinst und in  der R egel  m it 
3 b. H. jährlich getilgt.

Z u  welch drastischen anderen  M i t te ln  m an  griff, um  der W o h
n u n g sn o t  zu steuern, zeigt nachstehende Bekanntm achung in den 
T ag e sz e i tu n g en :

Achtung! Achtung!

W ohnungsuchende,
10 wichtige Fragen und Antworten für Verlobte.

1. Warum herrscht Wohnungsnot?
Antwort: Weil im Kriege so gut wie nicht, gleich nack dem Krieg zu 
wenig gebaut werden konnte, aber auch, weil nach dem Kriege viel 
mehr wie zuvor geheiratet wurde.

2. Wie kann der Wohnungsnot rasch abgcholfen werden?
Antwort: Dadurch, daß mehr gebaut und vorerst weniger geheiratet
wird.

3. Wird mehr wie bisher gebaut werden?
Antwort: Ja. Vor dem Kriege wurden in Karlsruhe jährlich 550
Wohnungen erstellt; im laufenden Jahr werden voraussichtlich 900 
Wohnungen durch Neubau, durch Einbau in bestehende Häuser und 
durch Wohnungsteilung gewonnen werden.

4. Wieviel Wohnungen fehlen in Karlsruhe augenblicklich?
Antwort: Etwa rund 2500.

5. B is wann können die heute vorgemerkten 2500 Wohnungslosen an
gemessen untergebracht werden?
Antwort: Im  Jahr 1922 werden an Wohnungen verfügbar:
a) durch Todesfall und Zusammenziehen von Familien etwa . 600
b) durch Wohnungsneubau, Wohnugscinbau und Wohnungs

einteilung e t w a  900

zusammen . . .  1500.

I n  den beiden ersten Dritteln des Jahres 1923 voraussichtlich 
weiterhin v e r fü g b a r .................................................................................1000

gibt insgesamt . . . 2 500,

t>. H., erst bis 1. September 1923 werden voraussichtlich die am 
1. Januar 1922 vorhandenen Wohnungssuchenden einigermaßen ange
messen untergebracht sein.
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6. Was tun deshalb die Verlobten?
Antwort: S ie  heiraten vorläufig nicht, da sic bei heutiger Markt
lage frühestens in 1% Jahren eine eigene Familienwohnung erhalten 
können.

7. Wer heiratet in erster Linie nicht?
Antwort: Die jüngeren Verlobten, namentlich die unter 25 Jahren. 
Schon die Rücksicht auf die älteren, schwer unter der Wohnungsnot 
leidenden Volksgenossen hält sie von einer Frühheirat ab, aber auch 
die neuen Bestimmungen des Wohnungsamts, nach denen Verlobte 
und Verheiratete erst vorgemerkt werden, wenn der Bräutigum bczw. 
Ehemann über 25 Jahre alt ist. Ehemänner unter 25 Jahren können 
deshalb heute frühestens mit 26% Jahren auf eine Familienwohnung 
rechnen, selbst wenn sie jetzt die Eheschließung wesentlich unter 
25 Jahren eingingen. Um nicht in eine selbstverschuldete Notlage zu 
gelangen, werden deshalb Frühheiratcn vermieden.

8. Haben die älteren Verlobten einen Nachteil zu erwarten, wenn sie die 
Eheschließung hinausschieben?
Antwort: Nein, die ortsansässigen Verlobten über 25 Jahre wer
den jetzt vom Wohnungsamt grundsätzlich als berechtigte Wohnungs
suchende anerkannt und ihre Brautzeit je nach dem Alter des Bräu
tigams als Wartezeit auf eine Familienwohnung teilweise oder ganz 
angerechnet und zwar mit 2/r, bei Verlobten zwischen 25 und 30 Jah
ren, % bei Verlobten zwischen 30 und 40 Jahren, */i bei Verlobten 
über 40 Jahren.

9. Von wann ab wird die Brautzeit der älteren Verlobten durch das 
Wohnungsamt angerechnet?
Antwort: Von dem Tag ab, an dem sich die Brautleute beim Woh
nungsamt anmelden. S ie  tun dies sofort in einem schriftlichen Gesuch, 
zu dem auf dem Wohnungsamt erhältliche Vordrucke zu verwenden 
sind.

10. W em  erw eisen die V erlob ten  durch d a s  H inausschieben der Eheschlie
ßung einen D ienst?
A n tw o rt: I n  erster L in ie  sich selbst, da sie nur au f diesem Wege bald  
nach der E heschließung in  den Besitz einer F a m ilien w o h n u n g  gelangen  
können, bei längerem  Z u w arten  sogar gleichzeitig  m it der E heschlie
ßung.

Deshalb:

Keine Frühheiraten mehr! Zuwarten der Verlobten mit der Eheschließung! 
Dann kein Wohnungselend mehr bei jungen Ehepaaren!

K a r l s r u h e ,  den 16. J a n u a r  1922.

Wohnungsamt.
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I m  Laufe  des J a h r e s  1923 w urde  die W ohnungsbeschaffungs
ab te ilung  aufgehoben, ihre Tätigkeit  ging u n m it te lb a r  au f  das 
B ürgerm eis te ram t (H aup tverw a l tun g )  über.

2, Gewerbe, Handel und Jnbuftne,

D e r  F l e i s c h v e r b r a u c h  betrug im R e ch nun gs jah r  1923 
3 677 084 k g ,  das  ergibt pro Kopf 26 ,67  k g .

I m  s t ä d t i s c h e n  S c h l a c h t h o f  w u r d e  a n  G r o ß v i e h  
geschlachtet :

Jahr Ochsen Kühe Rinder Farren Zusammen

Stück

1923................... 1455 1505 2296 1570 6826
1922................... 1436 2253 2545 1712 7946

A n  K l e i n v i e h  w u r d e  geschlachtet :

Jahr Schweine Kälber
Hammel | Ferkel 

und Ziegen und Kitzlein
Zusammen

Stück

1923...................
1922...................

10 140 
9 185

9175  
10 544

1719
2125

863
458

21 897 
22312

A ußerdem  w urd en  205 P fe rd e  geschlachtet.

D em  städtischen Viehhof w urden  im ganzen 33 307  T ie re  zu
geführt und  zw ar  897 3  Stück G roßvieh  und  24  334  Stück K le in
vieh.

D er  J a h r e s d u r c h s c h n i t t  d e r  F l e i s c h  p r e i s e  für 
d a s  R echnu ngs jah r  1923 kann nicht angegeben werden, da sich die
selben fast täglich veränderten.

Nach E in t r i t t  der stabilen W äh ru n g  betrugen  die Durch
schnittsfleischpreise fü r  die letzten 4 M o n a te  des R echnu ng s jah res  
bei
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Jahr
Rindfleisch

Jt

Kuhfleisch

M

Kalbfleisch

500 Gramm 
J t

Schweine
fleisch

Jt

Hammel
fleisch

J t

1923................... 0,98 0,69 1,12 1,31 0,96

D ie  Z a h l  der L i e g e n s c h a f t s u m s ä t z e  durch K au f  be
t ru g  im B erich ts jah r  561 (1922: 1375) m it einem Gesam tw erte  
von 222 314  983 208  Mk. (349 618 260  M . ) ,  da run te r  383 
(818) bebaute Liegenschaften im W erte  von 200  235 896  037  Mk. 
(325 314  218  M k.), unbebaute  178 (557) im  W erte  von
22 079 087  171 Mk. (24 304  042  Mk.) und  bebaute m it  u n 
bebauten  — (— ).

H y p o t h e k e n  w urden  im B erich ts jah r  389  (1922: 1209) 
neu bestellt m it  einem B e trage  von 830  530 283  513,0  M il l ionen  
M ark  (194 374  159 M k.), gelöscht 4407  (2294) m it  einem B etrage  
von 827, 2 M i l l ion en  M ark  (68 893 929  Mk.).

Z w a n g s h y p o t h e k e n  w urden  keine (22 : 611 129 Mk.) 
bestellt.

Bei der s t ä d t i s c h e n  S p a r  - u n d  P f a n d l e i h k a s s e  
w urde  1923 von einem Rechnungsabschluß ü berhaup t  abgesehen, 
weil die d a r in  entha ltenen  Z if fe rn  keinerlei sachliche B eu r te i lun g  
ermöglichten. Aktenmäßig ist festgestellt, daß die S p a re in la g e n  
4000  B ill ionen  M a rk  betrugen, die G iroe in lagen  64  000  B ill ion en ;  
die D ar lehen  gegen F a h r n i s p f ä n d e r  erreichten 800 0  B ill ionen  Mark. 
D a  im Novem ber die Umstellung auf R en ten m ark  =  Goldm ark  er
folgte, beschränkte die Sparkasse sich da rau f ,  auf 31. Dezember den 
S t a n d  des V erm ö gens  und  der Verbindlichkeiten in  G oldm ark  fest
zustellen.

B e re i ts  am  6. J u l i  1923 hatte  der V e r w a l tu n g s r a t  eine Gold- 
sparmarkkasse eingeführt,  wonach wertbeständige S p a r e in la g e n  auf 
der G ru n d la g e  von 1 Festmark =  k «  D o l la r  hereingenommen 
w urden . Diese Goldsparmarkkasse w urde  am  30. J u n i  1926 wieder 
aufgelöst.
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A u f G r u n d  dieser G oldm arkeinlagen und der umgerechneten 
Päp ie rm arke in lag en  t r a t  die Sparkasse m it  dem bescheidenen B e 
stand von 69 000  GM k. in  das  Geschäftsjahr 1924  ein.

D ie  in  den J a h r e n  1919 und 1920 eröffneten Zweigstellen 
West und  Ost w u rden  infolge zu geringen Verkehrs auf 31. Dezem 
ber 1923 wieder aufgehoben.

I n  einer G enera lversam m lung  der P  r  i v a t s p a  r  g e s e l l - 
s ch a  f t  im November wurde  die Auflösung der Gesellschaft be
schlossen. D ie  städtische Sparkasse übernahm  sämtliche Aktiva und 
Pass iva .

D ie  H a n d e l s k a m m e r  hielt 1923 7 Vollversam m lungen  
un d  31 Ausschußsitzungen ab, ferner nah m  die K am m er an  73 
S itzung en  un d  Besprechungen von B ehörden, Körperschaften und 
wirtschaftlichen In te re ssenver tre tungen  teil. D ie Z a h l  der A u s 
gänge be trug 34 800, die der Ferngespräche 27 263. D ie  M i t 
gliederzahl der K a r l s ru h e r  Produktenbörse  stieg von 279  am
1. J a n u a r  1923 auf 578 am  1. J a u n a r  1924, der T agesdu rch 
schnitt im 1. V ie r te l jah r  188, im 4. V ie r te ljah r  197 P e rsonen .  Die 
M itg lieder  und  Besucher der Börse hatten  ihren Wohnsitz nicht n u r  
in  K a r l s ru h e  und  U m gebung , sondern auch in  O berb aden ,  der 
P f a lz ,  W ürttem berg  und  B a y e rn .

Handelskam m erm itg lied  A r th u r  F u chs ,  Seniorchef der F i r m a
H. F u chs  & S ö h n e ,  w urde  in den vorläufigen Reichsw irtschafts
r a t  berufen.

D e r  G ro ß h an d e l  und  der E inze lhandel  schlossen sich zu der 
Badischen H andelshof  G . m. b. H. zusammen, die das  Hotel 
„Grosse" am  Marktplatz fü r  ihre Geschäftsstelle e rw arb .

A n fan g  Oktober konnte die F i r m a  G ebrüder  Leichtlin, P a p ie r -  
g ro ß hand lu ng ,  Druckerei und  F a b r ik  chemisch p räp ar ie r te r  P a p ie re ,  
auf  ein h u nd e r t jäh r iges  Bestehen zurückblicken.

D ie  D arm städ ter  und  N a t iona lbank  errichtete hier eine Z w e ig 
niederlassung im Hause Kaiserstraße 76 (Ecke K a r l -F r ied r ich -S tra ß e )  
die nach dessen U m b a u  im I n n e r n  eröffnet wurde.

B e i  der H a n d w e r k s k a m m e r  K a r l s r u h e  w u rden  
1923  M eisterprüfungen  374, Gesellenprüfungen 2369  abgenom 

men. E in e  A usstellung von Gesellenstücken fand nicht statt;  die 
Verfertiger der besten Arbeiten  durften un te r  sachkundiger F ü h r u n g  
auf Kosten des L and esgew erb eam ts  eine m ehrtägige Reise nach 
M ünchen un ternehm en. D ie  Schwierigkeit der richtigen P r e i s b i l 
dung bei dem W äh ru n g sz e r fa l l  nahm  die K am m er  stark in  A n 
spruch, die sich selbst infolge der E n tw e r tu n g  der B e iträge  in  u n 
günstiger L age  befand. D er  erste lan g jäh r ige  Geschäftsführer der 
K am m er, D r .  H e rm a n n  Sott ,  der 1919 wegen Krankheit a u s 
geschieden w a r ,  verschied am  12. November 1923.

I n  der 50. ordentlichen P le n a rv e rsa m m lu n g  des D irek torium s 
des V erb an d es  Südwestdeutscher In d u s t r ie l le r ,  die hier am  3. Okto
ber stattfand, w urde  S te l lu n g  gegen d a s  Betriebssteuergesetz ge
nom men. D e r  Beschlußantrag  forderte dringend die Aufhebung 
des Gesetzes oder eine A b änd eru ng  und  M ild e ru n g  seiner Bestim 
m ungen , u m  zu verhindern , daß die In d u s t r i e ,  namentlich die 
Export- ,  F e r t ig -  und  Fe in w aren in dus tr ie ,  durch die gegenwärtige 
Besteuerungsform  zum  Nachteil der ganzen Volkswirtschaft zum 
E r liegen  käme.

3, DereüißlebeiL

N e u  b e g r ü n d e t  w u rde  im F e b r u a r  eine „Gemeinschaft 
ehemaliger S tu d ie re n d e r  der Technischen Hochschule K a r ls ru h e "  
zur Unterstützung der wirtschaftlichen V ere in ig un g  der S tu d e n te n 
schaft und  am  17. J u l i  die „Badische Gesellschaft fü r  W etter- und 
Klimaforschung".

J u b i l ä e n  begingen: d a s  25 jährige  der süddeutsche F u ß 
ballverband (G rü n d u n g s o r t  K a r ls ru h e ,  gegründet 20. J u l i  1898), 
d a s  30 jähr ige  der Badische Leibgrenadierverein  (17. F e b r u a r  
1893),  da s  40 jährige  der Lehrergesangverein  (11. Oktober 1883) 
u n d  der M ännergesang ve re in  K a r ls ru h e ,  das  50jährige  der 
M ännergesangvere in  R ü p p u r r .



V .

Leistungen des Geineinsinns, Fürsorge- 
und KrankenmefciL

], Leistungen des Gemeinsinns,

C V m  s t ä d t i s c h e n  V i e r o r d t b a d  w urd en  im R echnungs- 
< \J  jah r  1923 insgesam t 187 266 B ä d e r  abgegeben, da run te r  
135 617 Schw im m bäder ,  5779 D am pfbäder ,  2167  Elektrische Licht
bäder, 4 1 4 7 5  W an n e n b äd e r ,  513 Kohlensäurebäder und  1715 
K urbäder .  D ie  A n s ta l t  konnte am  3. A p r i l  au f  ein 50 jäh r iges  
Bestehen zurückblicken.

D ie  Z a h l  der im s t ä d t i s c h e n  F  r  i e d r  i ch s  b a d verab
reichten B ä d e r  betrug im R echnu ngs jah r  1923 in sgesam t 125 526, 
d a ru n te r  66 136 Schw im m bäder ,  57 621 W a n n e n -  und  1769 K u r 
bäder.

I m  s t ä d t i s c h e n  S c h w i m m -  u n d  S o n n e n b a d  
w u rden  1923  15 150 B ä d e r  abgegeben.

I m  S t a d t g a r t e n  w urden  1923 insgesam t 266 598 
T ageska r ten  und z w ar  164 494 a n  W erktagen, 102 104 a n  S o n n 
tagen  verkauft. J a h r e s k a r t e n  w urd en  11 075 , h iervon 2771 H a u p t 
karten, 3541 Beikarten und  4763  Schülerkarten  abgegeben. K o n
zertkarten w u rden  180  898 Stück, B ootskar ten  65 927 Stück, 
Wiegekarten 3031 Stück und  P o n y -R e i t -  und F a h rk a r te n  8111 
Stück verkauft.

A m  1. A p r i l  1924  ergab sich im S ta d tg a r t e n  folgender T ie r 
bestand: Affen 19, E n te n  69, F a sa n e n 2 7 ,  Fische 207, H ü h n e r  86,

Photogr. B a u e r

Stad tb au rat a. D . F ran z Reichard
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Gänse  11, Kerfjäger 2, Huftiere  37, P a p a g e ie n ,  S it tiche  17, N age 
tiere 86, R a u b tie re  14, R aubvögel  39 , R ep ti l ien  2, S i n g -  und 
Z iervögel 35 , S te lzvögel  8, S c h w ä n e  9, S t r a u ß e  1, Sum p fvög e l  2, 
T a u b e n  89 , Wildschweine 5.

2. fürsorgewesen.

I m  s t ä d t i s c h e n  A l t e r s h e i m  (geschlossene F ü r s o rg e ) * )  
betrug die G esam tzah l  der V erp f legungstage  im R ech nungs jah r  
1923 29 529, die durchschnittliche Belegung  im  J a h r  76.

B e im  J u g e n d a m t  w u rd e n  36 4  S c h w a n g ere  beraten , B e 
rufsvorm undschaft  w urde  am  E n de  des B erich ts jah res  über 216 
eheliche und  1798 uneheliche M in d e r jä h r ig e  ausgeübt.  D ie  Z a h l  
der in  Landpflegeanstalten  untergebrachten K inder  und  J u g e n d 
lichen betrug 352.

I m  s t ä d t i s c h e n  K i n d e r h e i m  standen 160 B e tten  zur 
V e r fü g u n g ;  es w a r  durchschnittlich m it  140 K in de rn  belegt. Die 
Z a h l  der V erp f legungstage  belief sich fü r  K inder auf 4199 , für  
das  P e rso n a l  auf 1226.

D ie  Z a h l  der laufenden  Unterstützungsfälle  in  der amtlichen 
Kriegsbeschädigtenfürsorge be trug am E n d e  des R echn ungs jah res  
885, die in  der K riegshinterbliebenenfürsorge 845.

Z u r  Bekäm pfung der E rwerbslosigkeit und  gleichzeitig zu pro
duktiver F ü rso rg e  auf diesem Gebiet w u rd e n  das  J a h r  über a u s 
gedehnte E r d -  und G ra b a rb e i te n  im Gebiet der A lbsiedlung, am 
M ü h lb u rg e r  T o r ,  beim R heinhafen  u n d  bei R ü p p u r r  in  A ngriff  
genommen.

A n fa n g s  Dezember erschien beim Oberbürgerm eister eine 
Schweizer A b o rd n u n g ,  um  den P l a n  eines H ilfsw erks der Schweiz 
zugunsten der notleidenden Bevölkerung K a r l s r u h e s  zu eröffnen 
u n d  das  N ähere  wegen der D urchführung  zu besprechen. F ü r

*) D ie  Z a h l der in  offener A rm enpflege ständig unterstützten P erson en  
ist nicht festzustellen.
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K a r ls ru h e  wollten die B a s l e r  F rau en vere in e  d a s  P a t r o n a t  über
nehmen. D e r  S t a d t r a t  sprach dem G ro ß e n  R a t  der S t a d t  Basel 
und a llen  beteiligten Kreisen der B a s l e r  Bürgerschaft seinen herz
lichen Dank fü r  diesen B e w e is  freundnachbarlicher G esinnung  aus .  
A m  27. Dezember konnte im  H i ld a h a u s  in der Scheffelstraße die 
„Schweizer  Suppenküche" eröffnet werden, in  der eine S p e isung  
von je 500 P e rsonen  m it ta g s  und abends  eingerichtet w ar .  D ie 
V e rw a l tu n g  unterstand einer Schweizer Schwester, w ährend  der 
Betrieb  in  den H änden  des Badischen F ra u e n v e re in s  lag. Z u r  
Deckung der Regiekosten w u rd en  2 R entenpfenn ig  erhoben. Berück
sichtigt w urden  ältere e rw erbsunfäh ige  Perforiert, vor a llem  K le in 
ren tner ,  S o z ia l re n tn e r ,  A ltpensionäre,  die durch V e rm it t lu n g  der 
charitativen V erbände  au sg e w äh l t  w aren.

3, Krnnkenroefen,

I m  s t ä d t i s c h e n  K r a n k e n h a u s ,  das  736 B e tten  ent
hält, w u rden  im R e ch nun gs jah r  1923 3860  Kranke a n  zusammen 
119 705 T a g e n  verpflegt. E s  w aren  täglich durchschnittlich 327 
Kranke im  Hause.

I n  den einzelnen M o n a ten  bewegte sich der Krankenstand 
zwischen folgenden Z a h le n :

Kranke Kranke
A p r i l  . . . . 2 6 7 — 328 Oktober . . . 2 8 0 — 299
M a i  . . . . 2 9 6 — 342 November . 2 8 1 — 291
J u n i  . . . . 3 2 0 — 349 Dezember . . . 2 7 3 — 287
J u l i  . . . . 3 1 4 — 341 J a n u a r  . . . 2 8 8 — 402
August . . . 3 1 4 — 354 F e b r u a r  . . . 3 9 1 — 420
S ep tem ber . 2 8 0 — 321 M ä r z  . . . . 3 8 4 — 421,

D e r  Krankenbestand w a r  am höchsten am  27. A p r i l  1923 mit
421 Personen .

D a s  E r h o l u n g s h e i m  der S t a d t  K a r ls ru h e  w a r  belegt 
durch 184 e rholungsbedürft ige  weibliche P e rson en ,  die a n  3478 
T a g e n  verpflegt wurden .
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F ü r  die S t ä d t .  D e s i n f e k t i o n s a n s t a l t  lagen 435 
A ufträge  vor, welche wegen nachverzeichneter Anlässe erfolgten: 
D iph terie  56 , Genickstarre, 3, R e in ig u n g  23, R u h r  8, Scharlach 
79, Tuberkulose 254 , T y p h u s  12.

I n  der L a n d e s f r a u e n k l i n i k  betrug 1923 die Z a h l  
der verpflegten W öchnerinnen 839, auf  der Gynäkologischen 
S t a t i o n  771 , zusammen 1610, die Z a h l  der V erpflegungstage  im 
W öchnerinnenheim  fü r  S ch w angere  u n d  E n tb u n d e n e  9919 , für  
Neugeborene 9371 , auf  der Gynäkologischen S t a t i o n  12 331.

I n  der E v a n g e l i s c h e n  D i a k o n i s s e n a n s t a l t  
w u rden  1923  676  männliche und  897 weibliche, zusammen 1573 
P e rson en ,  a n  39 122 V erp f legungstagen  verpflegt.

I m  A l t e n  S t .  V i n z e n t i u s h a u s  betrug 1923 die 
Gesam tzahl der verpflegten P e rso n e n  1467, die der V erp f legungs
tage 17 678.

I m  N e u e n  S t .  V i n z e n t i u s h a u s  belief sich der 
Krankenbestand 1923  aus 1785 Pe rsonen ,  die Z a h l  der Verpfle
gung s tag e  auf 40  950.
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VI.

Versammlungen, 
Feierlichkeiten und Festlichkeiten, Aus

stellungen, Sehenswürdigkeiten,

],  Versammlungen.

f T S e r  S ü d w e  st d e u t s c h e  H a n d e l s g e h i l f e n t a g  fand 
hier am  12. und  13. M ä rz ,

die H aup tversam m lung  des 2 l l l g - e m e i n e n  D e u t s c h e n  
J a g d s c h u t z v e r e i n s ,  L andesverein  B a d en ,  am  13. und 14. 
M a i ,

die H aup tversam m lung  des A l l g e m e i n e n  D e u t s c h e n  
L e h r e r i n n e n v e r e i n s  vom 19. b is  22. M a i  statt.

A m  14. und  15. J u l i  tagte hier der B u n d  D e u t s c h e r  
S a a r v e r e i n e .  D a m it  w a r  am  Nachm ittag  des 15. J u l i  eine 
S a a rk un dgeb ung  im Festhallesaal  verbunden. D e r  B u n d e sv o r 
sitzende, O berlandesge r ich ts ra t  A nd res ,  S t a a t s r a t  M a r u m  im A u f
träge der R eg ie rung ,  O berbürgerm eis ter  D r .  F in t e r  n a m e n s  der 
S t a d t ,  Professor W indelband-H eidelberg  und  Redakteur O hlm ert-  
F u l d a  hielten Ansprachen. Z u m  S c h lu ß  gelangte eine Entschlie
ßung einstimmig zur A nnah m e, die den B rü d e r n  und  Schwestern 
an  der S a a r  herzlichen D ank  fü r  ihren zähen K am pf ausfprach und 
das  G e lö bn is  der T re u e  um  T reu e  erneuerte.

Gegen die B anderolenbesteuerung, insbesondere gegen die 
Zuschlagsbesteuerung, w and te  sich am  1. August eine P r o t e s t -  
V e r s a m m l u n g  der Z i g a r r e n l a d e n i n h a b e r ;  das  
Refera t  hielt der 1. Vorsitzende, S t a d t r a t  Töpper.  Nach dem V o r 
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gang im ganzen Reich blieben die Z ig a r re n lä d e n  a n  diesem T a g  
fü r  den Verkauf geschlossen.

A m  7. Oktober fand  die L an d e s tag u n g  der t e c h n i s c h e n  
V e r b ä n d e  B a d e n s  statt; der 1. Vorsitzende, Bauinspektor 
und S ta d tv e ro rd n e te r  H einze lm ann, erstattete den Geschäftsbericht.

E in e  H a n d w e r k e r v e r s a m m l u n g ,  in  der H a n d 
werkskammerdirektor E n d r e s  über die Lage des H andw erks  und  
die neuen S te u e r n  berichtete, w urde  am  14. Oktober abgehalten; 
es w urde  Nachlaß  oder S t u n d u n g  der u n t ra g b a re n  Lasten ge
fordert.

Auch sonst hatte  die wachsende I n f l a t i o n  im J a h r e  1923  ört
liche V ersam m lungen  verschiedener S t a n d e s g r u p p e n  im Gefolge, 
die sich m it deren N o tlage  befaßten. Dagegen  w a r  infolge der zu
nehmenden S te ig e ru n g  der F a h r t -  un d  Verpflegungspreise  die 
Z a h l  der V e rb a n d s -  und  L an d e s tag u n g e n  gegenüber früheren  
J a h r e n  gering.

D a s  goldene J u b i l ä u m  des M änn erg esang ve re in s  R ü p p u r r  
w urde  in  V e rb indu ng  m it  einem G ausänger tag  am  S o n n ta g ,  
27. M a i ,  begangen, a n  dem 20  Vereine te ilnahm en. N achm ittags 
erfolgte nach einem Festzug die V erte i lung  von E h ru n g e n  und  
Preisen .

D ie  F e ie r  des 75 jährigen  J u b i l ä u m s  der F re iw ill igen  F e u e r 
wehr K a r ls ru h e -M ü h lb u rg  begann  m it  einem Festbankett am
2. J u n i .  D ie  Festrede hielt L ehram tsprak tikan t P fe ifer .  S e i t e n s  
der R eg ie run g  übermitte lte  O b e ra m tm a n n  Schaib le ,  seitens der 
S ta d tv e rw a l tu n g  Bürgerm eis te r  S a u e r  Glückwünsche und  A u s 
zeichnungen. A m  3. J u n i  fanden  Festgottesdienste beider christ
licher Konfessionen und  darnach die H au p tü b u n g  der M ü h lb u rg e r  
W ehr  in V e rb in dun g  m it  einer Ü bung  der F re iw i l l ig en  S a n i t ä t s 
kolonne M ü h lb u rg  statt. N achm ittags w urde  aus dem Friedhof  
ein Gedenkstein fü r  die im Weltkrieg gefallenen M itg lieder  enthüll t;  
K o m m an d a n t  P fe ife r  hielt die Gedächtnisrede.

D e r  K a r l s ru h e r  Liederkranz veranstaltete am  S o n n t a g ,  
10. J u n i ,  einen K a r l s ru h e r  S ä n g e r ta g .  A m  V orabend  gab der be
freundete Schuler'sche M ännerchor  a u s  F ra n k fu r t  in  der Festhalle
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ein Konzert,  a n  d a s  sich ein gemeinsames Bankett  schloß. A m
10. J u n i  fand v o rm it tag s  im S t a d tg a r t e n  ein B eg rü ß u n g sa k t  statt, 
bei dem Oberbürgerm eister  D r .  F i n t e r  den W illkom m engruß der 
S t a d t  entbot. N achm ittags  m aßen  sich in  der Festhalle  der 
Schuler'sche M ännerchor ,  der Liederkranz Heidelberg, der M a n n -  
he im -L udw igshafener  M ännergesangvere in ,  die M a n n h e im e r  Lie
dertafel, die hiesigen Vereine Lehrergesangverein, L iederhalle  und 
Liederkranz in  friedlichem W ettbewerb. D en  Abschluß bildete ein 
von der S t a d t  veransta lte tes Gartenfest.

A m  27. J u n i  fand im Städtischen K onzer thau s  eine vom 
K a r l s ru h e r  L uftfahrtverein  in  V e rb ind un g  m it  den Badischen 
Lichtspielen veranstaltete Gedenkfeier fü r  die im  Kriege gefallenen 
F l ieg e r  statt, zu der auch V ertre te r  der Öffentlichkeit erschienen. 
D r . - I n g .  R o la n d  E isen lohr hielt die G edächtn isrede; es folgten 
zwei F liegerfilm e.

A u f  den Abend des 7. J u l i  hatte  der B ü rg e rvere in  der West
stadt erstmals auf  den Gutenbergplatz  zu einer Lindenblütenfeier 
eingeladen. P la tz  und  M a rk tb ru n n en  w urden  beleuchtet. E in  K in 
derfestzug leitete die F e ie r  ein, Chöre folgten. D e r  V erans ta l tung  
lag der Gedanke zugrunde, der J u g e n d  einige S t u n d e n  un ge trüb ter  
F re u d e  zu bringen. Gleichzeitig w a r  dam it  eine S a m m l u n g  fü r  
die K le in ren tner  u n d  Altpensionäre  verbunden.

Anläßlich des J u b i l ä u m s  des Süddeutschen F u ß b a l lv e rb a n 
des fand am  Abend des 22. J u l i  in der Festhalle  ein Festakt un ter  
T e i ln ah m e  von V e r t re te rn  staatlicher und  städtischer Behörden 
statt. D e r  neu  gewählte 1. Verbandsvorsitzende, D r .  Schricker- 
K a r ls ru h e ,  begrüßte  die Erschienenen, Horch-Saarbrücken legte fü r  
die B ew o hner  des S a a rg e b ie t s  das  G e löb n is  der T re u e  zum deut
schen V a te r lan d e  ab. D ie  Harmoniekapelle  hatte  den musikalischen 
T e i l  übernomm en.

D e r  V erfassungstag , 11. August, wurde w iederum  festlich be
gangen. D ie  öffentlichen G ebäude  t ru gen  Flaggenschmuck. I n  den 
Kirchen der verschiedenen Konfessionen fanden  Gottesdienste  statt. 
D ie  R eg ie ru ng ,  der S t a d t r a t  und  die K oa l i t ionspa rte ien  ha tten  auf 
V o rm it ta g  lD /o  U h r  zu einer F e ie r  in  den Festhallesaal  einge
laden. Nach einer B eg rüß ungsansprache  des S ta a t sp rä s id e n te n
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Rem m ele  folgte die Festrede des L an d tag sp räs iden ten  D r .  B a u m 
gartner .  Derselbe betonte, daß die F e ie r  d iesm al nicht n u r  eine 
K undgebung  fü r  die Reichsverfassung, sondern auch ein vernehm
barer  P ro te s t  gegen die Gewaltherrschaft fremder Bedrücker auf 
deutschem B oden  und ein T reueg e löb n is  der Opferbereitschaft für 
die B rü d e r  in  den besetzten Gebieten darstellen sollte. Orchester
stücke und  ein O rg e lv o rt rag  leitete die F e ie r  ein und  schlossen sie.

D ie  K a r l s ru h e r  Herbstwoche 1923 w urde  a m  21. Sep tem ber  
m it  einem von der S t a d t  in  der Festhalle  veranstalteten O rg e l 
konzert m it  F r a n z  P h i l ip p -F re ib u rg  an  der O rge l  un ter  M i t w i r 
kung des Kirchenchors S t .  B o n ifaz  und  der S o p ra n is t in  J r a c e m a -  
B rü g e lm a n n  eröffnet. A m  6. Oktober folgte ein Konzert  fü r  Chor,  
Orchester m it  O rg e l ,  ausge füh r t  vom Heidelberger Bachverein und 
Gästen der Liedertafel un ter  Leitung  von Universitätsmusikdirektor 
D r .  H. Poppen-Heidelberg . I n  der Kunstausste llung fanden vom 
23. Sep tem ber  b is  10. Oktober Abendkonzerte, an  S o n n ta g e n  
M orgenfeie rn ,  statt. D a s  L andes thea te r  bot vom 22. Sep tem b er  
b is  2. Oktober 10 Festabende m it  den U ra u f fü h ru n g en  „Die  Reise 
gegen G o t t " ,  Schausp ie l  von R .  Lanckner u n d  „V on  deutscher 
S e e le " ,  romantische K a n ta te  von H a n s  Pfitzner. sowie N euein 
studierungen von: M arschner „ T em ple r  und  J ü d i n " ,  Pfitzner 
„ D e r  a rm e  Heinrich", Weber „ E u ry a n th e " ,  W ag n e r  „ D er  F l i e 
gende H olländ e r" ,  Goethe „Götz von B erlich ingen",  Hebbel „Hero- 
des und M a r i a m n e " ,  F u l d a  „D ie  verlorene Tochter" . A m  8. Okto
ber folgte die E rs tau ffüh ru ng  der spmphonischen T anzdich tung  
„Die  Jo fe fs legende"  von Rieh. S t r a u ß .  Neben der großen D e u t 
schen K unstauss te llung  fanden A usstellungen von Werken K a r l s 
ruher  bezw. B aden e r  Künstler im Kunstverein, sowie in  den 
G a le r ien  Hirsch, J a n s e n  un d  M o o s  statt. *) W ie  in  den letzten 
J a h r e n  erfolgte eine Schaufensterschmückung, die vom Badischen 
E inze lhandel  au sg in g .  E in e  Sondererscheinung innerha lb  der 
Herbsttage bildete die „Technische Woche" vom 29. Sep tem ber  b is  
8. Oktober; sie w urde  von der L andesve re in igu ng  der technischen 
Vereine  B a d e n s  im Anschluß a n  ihre L an d e s tag u n g  veranstaltet

*) Siehe auch unter VI, 3.
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und brachte wissenschaftliche V o r träge  hiesiger Persönlichkeiten 
nebst Besichtigungen industrieller E in r ich tungen  von K a r ls ru h e  
und  Um gebung. A m  23. Sep tem b er  fand ein Herbststaffellauf 
um  den W anderpokal des Verkehrsvereins , veranstaltet vom S t a d t 
ausschuß fü r  L eibesübungen  un d  Jugendpflege ,  am  30. S ep tem ber  
und am  7. Oktober turnerische Wettkämpfe des M ä n n e r tu rn v e re in s  
und  des T u rn v e r e in s  1846, sowie ein S täd tesp ie l  im P hön ix -  
S t a d io n  des Süddeutschen F u ß b a l lv e rb a n d s  statt. D e n  A usklang  
der Herbstwoche bildeten ein M endelssohn-A bend der Volkssing
akademie (D ir igen t :  Musikdirektor W . Eiffler)  am  13. und  ein 
Wettkampf des 1. F ra n k fu r te r  Schw im m klubs gegen den K a r l s 
ruher  S chw im m vere in  im V ie ro rd tsb ad  am  14. Oktober. B e i  dieser 
Gelegenheit gab V erw a ltu ngsd irek to r  Lacher einen Rückblick über 
den V e r la u f  der Herbstwoche und  sprach n a m e n s  des Verkehrsver
e ins  a llen  M itw irkenden  und  F ö rd e re rn  den D ank  aus .

D ie  S ta d tv e rw a l tu n g  veranstaltete a m  V o rm it ta g  des
1. November eine Gefallenen-Gedächtnisfeier auf  dem E hrenfr ied 
hof, zu der V ertre te r  der Behörden u n d  A bord nun gen  der m ili
tärischen Vereine erschienen. K irchenrat Fischer hielt die Gedächt
n isrede, h ierauf erfolgte die Niederlegung von K ränzen . Auch 
fü r  die gefallenen Po lize ibeam ten  fand w iederum  eine G edäch tn is
feier am  1. November in der E in g a n g sh a l le  des B ez irk sam ts  in 
G e g en w ar t  des S ta a tsp rä s id e n te n  statt. N achm ittags  w urd e  im 
S t a d io n  im W ildpark  ein Gedenkstein fü r  die G efallenen  des 
F .C .  P h ö n ix  m it  einer Ansprache von I n g e n i e u r  Haberstroh ein
geweiht.

D e r  K a r l s ru h e r  M ännergesaugvere in  gab zur F e ie r  seines 
4 0 jäh r igen  S tif tun gs fes te s  am  3. Novem ber in  der Festhlale  ein 
Konzert u n te r  der S t a b f ü h r u n g  von H aup tleh rer  E m i l  Haberstroh. 
I m  Anschluß d a ran  fand die E h r u n g  verdienter M itg lieder  statt.

Auch der gleichaltrige Lehrergesangverein beging sein J u b i 
l äu m  durch ein Festkonzert am  8. Dezember, da s  von Professor
H. K. Schm id  geleitet wurde. E in  sich anschließendes Bankett 
brachte neben Rückblicken u nd  Glückwünschen eine Reihe E h ru n g e n  
fü r  M itg lieder.
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3 . Ausstellungen

Z u  den bedeutsamsten V eran s ta l tun gen  des J a h r e s  zäh lt  die 
in  der Z e i t  vom 5. M a i  b is  9. Oktober in  der städtischen A u s 
stellungshalle abgehaltene „ G r o ß e  D e u t s c h e  K u n s t a u s 
s t e l l u n g  K a r l s r u h e  1 9 2 3" .  D a s  P r o g r a m m  w a r ,  ein 
umfassendes B i ld  des gesamten deutschen Kunstschaffens, ohne 
Rücksicht auf  die einzelnen Kunstrichtungen, zu geben. S i e  sollte zu
gleich ein B e w e is  fü r  die Ungebrochenheit des deutschen Schaffens  
und  ein Markstein deutscher K u l tu r  in  der neuen Westmark des 
Reiches sein. D adurch erhielt sie eine wichtige n a tiona le  Bedeu
tung. D a s  E hrenp räs id ium  hatte  Reichspräsident E b e r t  über
nom m en, Ehrenvorsitzender des Arbeitsausschusses w a r  H a n s  
T h o m a .  D em  E hrenausschuß  gehörten a n :  S ta a t s p rä s id e n t
Rem m ele , L an d tag sp räs iden t  D r .  W it tem an n ,  K u ltu sm in is te r  D r .  
Hellpach un d  Oberbürgerm eister  D r .  F in te r .  D ie  A usste l lu ngs
leitung bestand a u s  einem V ertre te r  des badischen S t a a t s  u nd  der 
S t a d t ,  fe rner  a u s  folgenden K üns tle rn :  1. Vorsitzender O b e rb a u 
ra t  Professor D r .  H e rm a n n  B ill ing .  2. Vorsitzender Professor 
H a n s  B ü h le r ,  ferner S ta d tb a u d irek to r  Friedrich  Beichel, Professor 
J u l i u s  B e rg m a n n ,  M a le r  P a u l  Kusche, M a le r  P a u l  Rehder, P r o 
fessor K a r l  Schreyögg, M a le r in  F r l .  Alice P ro u m e n ,  Professor 
H a n s  von V olkm ann , Professor E rns t  W ürten berge r  und M a le r in  
F r a u  D o ra  Z ip p e l iu s -H o rn .  D ie  S t a d tv e rw a l tu n g  stellte die 
Auss te l lungsha lle  h ierfü r  leihweise zu r  V erfügung  und  ließ sie 
nach dem P l a n  des Hochbauam ts m it  den fü r  die A uss te l lun gs
zwecke erforderlichen E inr ich tungen  versehen. A ußerdem  beteiligte 
sie sich am  G aran t ieso nd  m it  einer S u m m e  von 5 M il l ionen  M ark  
und  stellte das  fü r  den Betrieb  der Ausstellung erforderliche P e r 
sonal. I n f o l g e  der V erh ind erung  der auf  d a s  J u b i l ä u m s j a h r  1915 
geplanten K unstauss te llung  durch den Krieg w a r  die H a l le  innen 
n u r  im R o h b a u  vollendet und m ußte  n u n  erst durch E in b a u te n  und 
Deckenbespanungen dem jetzigen Zwecke ang epaß t  werden. A m
5. M a i ,  v o rm it tag s  12 U hr ,  w urde  die Kunstausste llung m it  einem 
Festakt in  G e g en w ar t  zahlreicher V ertre te r  von S t a a t  u n d  S t a d t  
sowie von Kunst un d  Wissenschaft eröffnet.



Professor B i l l in g  begrüßte  n a m e n s  des Arbeitsausschusses die 
A nw esenden und  sprach a llen  F ö rd e re rn  des U n te rn eh m en s  den 
D ank  aus .  S t a a t s p r ä s id e n t  Rem m ele  w ies  da rau f  hin , daß die 
Ausstellung ein geschichtlicher B e it rag  da fü r  sein solle, wie trotz 
aller N o t  und  Unterdrückung die K ra f t  in u n s  noch lebt, unverzagt 
zu schaffen. D ie  A usstellung sei ein H in w e is  auf  die großen 
Menschheitsziele des F r ie d e n s  und der K u l tu r ,  zu denen sich 
menschliches Denken und  W ollen  den W eg nicht verschließen lassen. 
H ie rm it  erklärte er die Ausstellung fü r  eröffnet. Nachdem noch 
Professor B ü h le r  des Altmeisters T h o m a  gedacht, dessen G esund
heitszustand ihn a m  Erscheinen verhindert hätte, w urde  un ter  
Musikklängen ein R u n d g a n g  angetreten. Die M i t te  des G anzen  
n im m t eine von H e rm a n n  B i ll ing  entworfene säulengetragene 
K uppelhalle  ein, deren festlicher Eindruck durch 4 die J a h re s z e i te n  
symbolisierende dekorative W andb ilde r  von Professor B abberger  
und  acht m on um enta le  Nischenfiguren von H e rm a n n  B in z  gestei
gert wird. Nach drei S e i te n  schließen sich d a ran  40 größere und 
kleinere R ä u m e .  D e r  eigentlichen Ausstellung ist eine kleine Rück
schau oberrheinischer Kunst der J a h r e  1770 b is  1850, von den 
K obe lls  b is  C a n o n ,  vorangestellt. A l s  Brücke von der Z e i t  vor 
G r ü n d u n g  der K a r l s ru h e r  Akademie zur heutigen Z e i t  ist ein H a n s  
T h o m a -R a u m  eingefügt, der a u s  Leihgaben, vorwiegend a u s  
F ra n k fu r te r  Privatbesitz, zusammengesetzt, einen Einblick in  das 
malerische Werk von den ersten A nfän gen  des M eisters b is  in  die 
letzten Sch a ffen sjah re  vermittelt . I n  einem großen S a a l  sind die 
bekanntesten der K a r l s r u h e r  M a le r  m it  Landschaften und  F ig u r e n 
b ildern  vereinigt. Besondere Kabinette  w u rd en  L udw ig  Dill,  
A lber t  Haueisen u n d  Gustav W olf e ingeräum t. D a r u m  gruppie
ren sich in  mehreren R ä u m e n  noch Werke K a r l s ru h e r  Künstler 
verschiedener R ichtungen, sowie a u sw ä r t ig e r  Meister. E i n  großer 
S a a l  u m faß t  die Gäste a u s  B e r l in ,  K önigsberg , D re sd e n ,  M ü n 
chen. S t u t t g a r t  usw. S e in e  E rg ä n z u n g  findet er im S a l  der E x
pressionisten, in  dem auch einige K a r l s ru h e r  u nd  a u s  K a r ls ru h e  
hervorgegangene Künstler vertreten sind.

D ie  ungünstigen  Zeitverhältnisse m it  der zeitweise befürch
teten Besetzung K a r l s r u h e s  durch die F ra n z o sen  und  den schwierigen 
und teuren  Versandverhältnissen hielten manche a u sw ä r t ig e  Kreise

Photogr. Bauer

Geh. R at D r. Adolf von Oechelhäuser
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von einer Beschickung ab, so daß sich kein lückenloses B i ld  deutschen 
Kunstschaffens ermöglichen ließ. A u ß e r  z w an g lo s  eingruppierten  
Bildw erken besteht ein S o n d e r r a u m  fü r  Plastik. I m  Obergeschoß 
befindet sich eine A bte ilung  deutscher Graphik  verschiedener Tech
niken. A m  A bend des E rö f fn u n g s tag e s  fand  im K ü ns tle rhaus  
eine gesellige F e ie r  vor geladenen Gästen statt. M in is te r  D r .  Hell- 
pach sprach über die Psychologie der Kunstbe tä tigung  und  schloß 
m it  einem Hoch auf die Künstler von K a r ls ru h e  samt ihrem A l t 
meister T hom a . Oberbürgerm eister  D r .  F in t e r  widmete der deut
schen Kunst herzliche W orte ,  L and tagsp räs id en t  D r .  B a u m g a r tn e r  
behandelte die B eziehungen zwischen Volk un d  Künstlerschaft, K o n 
sul u nd  S t a d t r a t  M en z inger  brachte un ter  Verlesung eines G e 
dichts von Heinrich V ie ro rd t  einen T oas t  auf  die D a m e n  aus .

D ie  Fertigste llung der A bte ilung  fü r  angew and te  Kunst hatte 
sich verzögert. A m  30. M a i  erfolgte ihre E rö f fn u n g  m it  einer F e ie r  
in  kleinem Kreise, verbunden  m it  musikalischen D a rb ie tu n g en  in  
dem von H a n s  S ich ler  m it  seinen S c h ü le rn  au sgem a lten  Musik
raum . I n  K ab inen  und  V i t r in e n  ist eine vielseitige S c h a u  deut
schen Kunstgewerbes zusammengebracht w orden :  Tex ti lien ,  G l a s 
w aren ,  G la sm a le re ien ,  Keramik un d  Schm elza rbe iten ;  ein evan
gelischer und  katholischer K irchenraum  sowie ein jüdischer K u l t 
r a u m , ferner der schon erw ähnte  M usik raum  und  ein E rf r ischungs
r a u m  schließen sich an. E i n  kleiner M usterfriedhof ist angegliedert.

M i t  einer Sch lußfe ie r  un ter  M i tw irku ng  des L andes th ea te r 
orchesters am  Nachm ittag  des 9. Oktober hatte  die „G ro ße  deutsche 
K unstauss te llung" ihr E n d e  erreicht. Wie O b e rb a u ra t  B il l ing  in 
seiner Sch lußrede  betonte, w a r  der Besuch gut, die Künstler fa n 
den manche A nreg u n g  und  ihre Werke Käufer.*) D ie  Ausstellung, 
an  der 662 Künstler,  da ru n te r  374  a u sw ä r t ig e ,  beteiligt w a ren ,  
ha t  ihre Lebensfähigkeit bewiesen.

D e r  K a r l s ru h e r  L uftfahrtverein  veranstaltete vom 12. b is
14. M a i  eine F lugzeugauss te llung  im Verkehrsmuseum  (ehern. 
Z e u g h a u s ) ,  bei der 2 motorlose Segelf lugzeuge  zu sehen w aren .

E in e  Ausstellung von Werken der Jn g e n ieu rbauk uns t  in der 
L andesgew erbehalle  w urde  am  1. J u l i  durch eine Ansprache des

*) Über die Ankäufe durch die S ta d tv e r w a ltu n g  vergl. S e i te  274.
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A rb e itsm in is te rs  D r .  h .  c, E n g le r  der Öffentlichkeit übergeben. 
D e r  V er tre te r  des B u n d e s  Deutscher Heimatschutz, D r  L inder,  
gab sodann einen Überb.lick über die gesamte A usstellung, w äh 
rend  M in is te r ia lra t  Stürzenacker durch die badische S o n d e ra b te i 
lung  führte.

D ie  L andesgew erbehalle  beherbergte vom 22. Sep tem ber  b is
6. Oktober eine Ausstellung über L eh r l in g sau sb i ld u n g  in  der 
M eta l l indus tr ie ,  deren V erans ta l te r  die Arbitsgemeinschaft deutscher 
I n g e n ie u r e  w ar.

D e r  L an desv e rb and  der technischen V ere in igungen  veransta l
tete vom 29. Sep tem ber  b is  8. Oktober in der O ra n g e r ie  eine 
Architektur- und In d u s tr iea u ss te l lu n g ,  die in  B i ld e rn  und M o de l
len  einen Ausschnitt  über neuzeitliche Leistungen auf diesen G e 
bieten bot. A rbe itsm in is ter  D r .  E n g le r  eröffnete die Ausstellung.

V o n  den S o n d e rauss te l lung en  des Badischen Kunstvereins 
seien g e n an n t :  D ie  E h renauss te llung  von Professor O t to  Kemmer 
anläßlich seines 70. G e b u r t s t a g s  und die der Kunstgewerblerzunft  
„D ie  Arche".

4. Sehenswürdigkeiten.

D e r  D re im asten -Z irkus  S t r a ß b u r g e r  gab vom 9. b is
15. August Vorstellungen auf dem Meßplatz.

VII.

Verkehrswesen.

Q f J o s t -  u n d  T e l e g r a p h e n v e r k e h r  von K a r ls ru h e  im 
J a h r e  1 923 :

Gewöhnliche Briefsendungen (Briefe, Postkarten,
Drucksachen, Mischsendungen u. Warenproben) . ab nicht ermittelt

an nicht ermittelt

EinschrSibebriessendungcn (einschl. Postauftragsbriefe) ab 428 325 Stück
Einschreibebriefsendungen ohne Postauftragsbriefe . an 566 929 „

Gewöhnliche und Einschreibpakcte................................ab 796 434 „
an 841609 „

Pakete, Briefe und Kästchen mit Wertangabe . . .  ab 64 586 „
an 72 705 „

Nachnahm esendungen.....................................................an 113 742 „

Pastaufträge  ................................................................an 959 „

Postanweisungen und Zahlkarten................................ ab 455100 „
Postanweisungen und Zahlungsanweisungen . . .a n  406769 „
Betrag der Postanweisungen und Zahlkarten

in Milliarden Mark ab 5 467 974 919 PMk.

in Rentenmark ab 2 821803 RMk.

Betrag der Postanweisungen u. Zahlungsanweisungen

in Milliarden Mark an 1 158 032 736 PMk

in Rentenmark an 285 102 RMk

T e le g r a m m e .....................................................................ab 290 438 Stück
an 317 521 „

Zahl der Gespräche im Ortsverkehr..........................  8 000 772 „

Zahl der Gespräche im Fernverkehr........................... 840 978 „
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Über die S t ä d t i s c h e  S t r a ß e n b a h n  K a r l s r u h e  
im B e tr ieb s jah r  1923 (vom 1. A p r i l  1923 b is  31. M ä r z  1924) ist 
zu  berichten:

D e r  im B erich ts jah r  b is  in  das  I I I .  V ie r te l jah r  andauernde  
W äh ru n g sv e rfa l l  machte sich in der B e tr ieb s fü h ru n g  der 
S t r a ß e n b a h n  durch entsprechende S te ig e ru n g  der B e t r i e b s a u s 
gaben und  Lasten geltend, dem n u r  durch möglichste Sparsam keit  
im Betriebe und durch vorsichtig folgende E rh ö h u n g  der F a h r ta r i f e  
nach Möglichkeit begegnet w urde . D e r  F a h rp r e i s  fü r  die frühere 
10 Pfennig-Strecke w urde  in  36  T ar i fe rh öhu ngen ,  letztmals am 
21. November 1923, von 300  Mk. im A nfang  des B erich ts jah res  
au f  150 M il l ia rd en  P a p ie rm a rk  erhöht. Entsprechend der inneren  
Kaufkraft unserer W ä h ru n g  blieb der G o ld w e r t  des niedrigsten 
B a r t a r i f s  teilweise weit hin ter  dem F r ie d e n s w e r t  zurück, er betrug 
vorübergehend n u r  Bruchteile  eines G oldpfennigs .

D ie  gegen E n d e  des K a lende r jah res  1923 eintretende S t a b i l i 
sierung der W ä h ru n g  ermöglichte ab 1. J a n u a r  1924  die Berech
nu n g  der F ahrp re ise  in  R en tenm ark ;  die frühere 10 Pfennig-Strecke 
w urde  von diesem Z eitpunkt ab m it  15 P fe n n ig  berechnet.

D e r  Betr ieb  auf den L in ie n  2, 5, 7 und  8 m uß te  wegen U n 
re n ta b i l i tä t  wesentlich eingeschränkt werden.

I n  der Z a h l  der beförderten P e rso n e n  w a r  ein erheblicher 
Rückgang zu verzeichnen. I n s g e s a m t  w urd en  im Berichts jahre  
8 567 190 P e rso nen  gegenüber dem V or jah re  weniger befördert. 
D e r  Rückgang in  der Personenbeförderung  ist teilweise auf die u n 
vermeidliche E rh ö h u n g  der Fahrp re ise ,  im wesentlichen aber auch 
auf die allgemeine Lage und auf die zunehmende U ngunst der w ir t 
schaftlichen Verhältnisse zurückzuführen.

D ie  B e tr ieb s läng e  betrug am  31. M ä r z  1924 wie im V o r ja h r  
—  30,09 k m ,  die G le is lä n g e  58,70 k m .

D ie  E in w o h n e rz ah l  um faß te  auf den gleichen Zeitpunkt 
142 897, im  V o r ja h r  140 921 Personen . I m  B e tr ieb s jah r  w urden  
befördert 20  995 355  Personen . Abgefahren w u rd e n  insgesam t 
4  054  568 k m ,  Triebw agenkilom eter  2 638 625 , A n h äng ew agen 
kilometer 1 415 943.
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D a s  wirtschaftliche J a h re s e r g e b n i s  kann m an g e ls  einer bestän
digen und  einheitlichen W erte inheit  nicht zu klarem Ausdruck 
gebracht werden.

I m  B erich ts jah r  w urde  m it  der schon e rw ähn ten  B e tr ie b s 
einschränkung auch der B e am ten a b b au  gemäß der V ero rd nun gen  
der R eichsregierung vom 27. Oktober 1923 und  des Badischen 
S ta a t s m in is te r iu m s  vom 22. Dezember 1923 teilweise durch
geführt.

D e r  P e r s o n a l  st a n d  betrug a m  31. M ä r z  1924:
B ea m te .....................  352, im Vorjahr 454,
Arbeiter . . . .  107, „ „ 153,

insgesamt . . 459, im Vorjahr 607,

m ith in  eine P e rso n a lv e rr in g e ru n g  von 148 P e rso n e n  —  24 ,5  % ■
D a s  B e tr ie b s ja h r  1923/24, das ,  wie bereits  festgestellt, in 

wirtschaftlicher Beziehung fü r  dieses V erkehrsun ternehm en wohl
das  schwerste seit dessen Bestehen w a r ,  e r laubte  weder N eubau ten  
noch größere E rn eu e ru n g en .  N u r  die im In teresse  der B e tr ie b s 
sicherheit no tw endigen  M a ß n a h m e n  w u rd en  getroffen. G le is u m 
bau ten  größeren  S t i l s  w urden  n u r  am  Kaiserplatz vorgenommen.

Am  Fried ho f  w urde  die G le is -  u nd  O be r le i tu n g san la g e  fü r  
die neu erstellte W agenhalle  ausgeführt .

D a s  Geschäftsjahr der K a r l s r u h e r  L o k a l b a h n e n  
erstreckte sich vom 1. A p r i l  1923 b is  31. M ä r z  1924. B e tr iebs-  
und  E ig e n tu m s lä n g e  am S c h lu ß  des B e r ich ts jah res  wie im V o r 
jahre  23 ,80  k m . S p u rw e i te  1 ,000 m .

A uf den elektrifizierten Strecken K a r ls ru h e  (Kühler K rug)  — 
D ax land en  und  K a r ls ru h e  (Lokalbahnhof Kapellenstraße 9 ) — H a g s 
feld ist der B etr ieb  fü r  den re inen Personenverkehr der städtischen 
S t r a ß e n b a h n  K a r ls ru h e  überlassen. D e r  gesamte Personen- ,  
G ü te r- ,  E xpreßgut-  un d  Tierverkehr w urde  auf der Strecke K a r l s 
ruhe (Lokalbahnhof)— D u rm e rsh e im  durch Dampflokomotiven be
wältig t .

I m  B erich ts jahre  wurde der B etr ieb  wegen U n re n ta b i l i tä t  i n 
folge der weiter fortschreitenden G elden tw er tu ng  bedeutend ein
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geschränkt. M it der Betriebseinschränkung w urde auch der P e r -  
soualabbau durchgeführt.

D e r  S o n n -  und  Feiertagsverkehr ruhte vom 8. A p r i l  1923 
ab b is E n d e  des B erich ts jahres .

E s  verkehrten a n  W erktagen täglich:
vom 1. 4. 1923 bis 23. 6. 1923 =  14 Züge

„ 25. 6. 1923 bis 7. 7. 1923 =  4 Züge
„ 9. 7. 1923 bis 15. 9. 1923 =  10 Züge
„ 17. 9. 1923 bis 6. 10. 1923 =  6 Züge
„ 8. 10. 1923 bis 31. 3 1924 =  12 Züge.

A m  S ch lu ß  des B erich ts jah res  w a ren  beschäftigt: 21 (30) 
B eam te  un d  11 (25) Arbeiter.

W egen der fortschreitenden G elden tw er tun g  m uß te n  die B e 
förderungspreise  20  m al  erhöht werden. *) V om  1. Sep tem b er  
1923 ab t r a t  eine gewisse S t a b i l i t ä t  der B eförderungspreise  durch 
A n w en d u n g  einer gegebenen Schlüsselzahl bei der Berechnung der 
F ahrp re ise  ein. V o m  1. November 1923 ab w u rd e  die Berechnung 
der Fah rp re ise  auf G oldbasis ,  vom 1. J a n u a r  1924  ab in  R e n te n 
mark durchgeführt.

D e r  K a r l s r u h e r  H a f e n v e r k e h r  w u r d e . im  J a h r e  
1923 in  höchstem M a ß e  ungünstig  beeinflußt durch Z w a n g s m a ß 
nahm en, die m it  dem R h e in -  und  R uhrkam pf zusammenhingen. 
In sb e so n d e re  hatte  die im B erich ts jah r  erfolgte Besetzung des 
K a r l s ru h e r  Hafengebiets  durch französische T r u p p e n  fü r  die ge
samte Hafenwirtschaft S ch äd igungen  im Gefolge, die a u ß ero rden t
lich schwer zu überw inden  w aren .

D e r  K a r l s ru h e r  Hafenverkehr be trug :

Im  Jahre I n  der Zufuhr 

t

I n  der Abfuhr 

t

Zusammen

t

1 9 1 3 ........................... 1 217 353 266 254 1 483 607
1922 ........................... 831 714 233 723 1 065 437
1923 ........................... 53 295 36 552 89 847.

D e r  Gesamtverkehr des J a h r e s  1923 w a r  demnach um  ru n d  
44 500 T o n n e n  geringer, a l s  der bisherige geringste Gesamtverkehr,

*) Vergl. die Zusammenstellung Seite 293, 1).
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der von 1901, dem J a h r  der E rö f fn u n g  des K a r l s ru h e r  R h e in 
hafens. A u s  welchen G ü te ra r t e n  sich der Gesamtverkehr in  der 
Berichtszeit p rozen tua l  zusammensetzte, ist a u s  folgender Aufstel
lu ng  ersichtlich:

E s  entfielen  in  H undertteilen :

Vom Gesamtverkehr 1913 1922 1923

Auf Braun- und Steinkohlen, Briketts und Koks 59,07 60,54 23,21
Auf Erde, Kies und Sand ................................ 4,36 9,14 —

Auf Getreide, Ölsaaten und Ölfrüchte . . . . 8,15 6,03 14,45
Auf Holz aller A r t ................................................. 16,96 20,07 23,31.

D ie  politischen un d  wirtschaftlichen Verhältnisse im J a h r e  
1923 haben n a tu rg e m ä ß  auch den Eisenbahnverkehr des H afen s  
in  starkem M a ß e  beeinflußt.

V o n  der Reichsbahnstation  K a r l s ru h e  Hafen  sind im J a h r e  
1923 abgefertigt w orden :

im V ersand................................ 153 719 t
im Empfang    101258 t

zusammen . . 254 97 7 1.

D e r  Eisenbahnverkehr des K a r l s ru h e r  H afen s ,  der sich 1922 
auf 1 4 9 4  2 6 8 1 bezifferte, be trug im B erich ts jah r  n u r  noch 
25 4  977. E r  w a r  w ährend  der ersten Z e i t  der Besetzung völlig 
zum  E r l iegen  gekommen.

D ie  Nachfrage nach Hafegenlände w a r  zu B e g in n  des J a h r e s  
1923 außerordentlich lebhaft, um  nach A usbruch  des R he in -  und  
R uhrkam pfes und nach S ta b i l i s ie ru n g  der deutschen W ä h ru n g  
nahezu zum S t i l l s ta n d  zu kommen. E s  w a ren  jew eils  am 
31. M ä rz

des Jahres verkauft vermietet in Erbpacht 
vergeben

zusammen
verwertet

qm qm qm qm

1922 . . . .
1923 . . . .

354 638 
454 682

247 225 
171 251

1785
1785

603 648 
627 718.

21
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D ie  Besetzung des K a r l s ru h e r  R heinhafengebie ts  durch f r a n 
zösische T ru p p e n  im J a h r e  1923 stellt ein politisch und wirtschaft
lich bedeutungsvolles E re ig n is  dar. Noch am  T a g e  der Besetzung, 
am  3. M ä r z  1923, w urde  von den F ran zosen  die A u s fu h r  von 
Kohlen und  K ohlenerzeugnipen sowie von M aschinen und  M e ta l l 
w a ren  verboten; die A u s fu h r  anderer  G ü te r  w urde  von der E i n 
holung einer G enehm igung  abhängig  gemacht. D e r  gesamte 
Schiffsverkehr im  K a r l s ru h e r  Hafen wurde  einer K on tro l le  u n te r 
stellt und  die persönliche F re ihe i t  der B ew o hner  und  Benutzer des 
H afengebiets  empfindlich beschnitten. D em  Schiffspersonal und 
sonstigen P e rso nen ,  die im Hafengebiel arbeiteten oder wohnten , 
w urde  der Z u t r i t t  n u r  gegen Vorzeigung e ines E r laubnisscheines 
und  n u r  w ährend  der T agess tun den  gestattet. D ie  besten W ohn- 
räum e  im Bereich des H afens  w urden  fü r  Offiziere und  U n te r 
offiziere und  deren F a m i l i e n  in  Anspruch genommen. D ie  M a n n 
schaften w urden  in  Fabriken ,  L agerhal len  u n d  in  G ebäuden  von 
S p o r tv e re in en  untergebracht. A uf  A n o rd n u n g  der französischen 
R eg ie ru ng  w urden  von der sogenannten  Rücklieferungskommission 
gewaltige Holzvorrä te  und  große Bestände a n  E isen , S t a h l  usw., 
die im Hafengebiet lagerten, beschlagnahmt u n d  im Laufe des 
J a h r e s  1923 fast restlos m it  ebenfalls  beschlagnahmten Schiffen 
und  D am pfbooten  nach Frankreich verschleppt. Hierdurch wurde 
den Bete ilig ten  ein S chaden  zugefügt, der viele M i l l io n e n  G o ld 
mark beträgt. Diese Z u stände  brachte n a tu rg e m ä ß  den K a r l s ru h e r  
Hafenverkehr und  die gesamte Hafenwirtschast fü r  längere  Z e i t  zum 
E rliegen . E rst  nach Abbruch des R uhrkam pfes  erfuhr der Sch if fs 
und  Umschlagsverkehr trotz der starken B eh ind e ru ng  durch die 
m annigfachen K on tro l len  eine B e lebung , die indes n u r  schwach 
blieb, da vor a llem  die um  das Hafengebiet von den F ranzosen  
gelegte Z oll in ie  nach wie vor das  W irtschaftsleben in  schärfstem 
M a ß e  beengte. D ie  zollamtliche A bfertigung  der in  das  H afen 
gebiet e inzuführenden und  der a u s  ihm auszusührenden  G ü te r  
wurde  zum  T e i l  in  W örth  (Rhein) u n d  zum T e i l  in L udw igshafen  
(Rhein) vorgenommen.

D ie  persönliche E rled ig u n g  von Zollangelegenheiten bei den 
Z o lläm te rn  im  altbesetzten Gebiet w a r  für  die Rheinhafen f irm en  
besonders schwierig und  konnte n u r  von P e rso n e n  vorgenomm en
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werden, die im Besitz von A usw eisen  w a ren ,  deren A u sg ab e  durch 
die französischen Paßste llen  außerordentlich langsam  und  zurück
haltend erfolgte. W iederholt  w u rd en  Angestellte von K a r l s ru h e r  
R h e in h a fen -F irm e n ,  die nicht genügend A usw eise  besaßen, beim 
B etre ten  des besetzten Gebietes festgenommen und  bestraft.

Trotz der schweren Schäden, die die e inundeinhalb jährige  B e 
setzungszeit fü r  die Hafenwirtschaft m it  sich brachte, haben sich 
dennoch die wirtschaftlichen G ru n d la g e n  des K a r l s ru h e r  H a fen s  a ls  
durchaus gesund erwiesen und der ü b e ra u s  h a r ten  Belastungsprobe  
S t a n d  gehalten.

21*



VIII.

Übersicht über die V itterungsverhältm sse,

A. Ziffernmäßige Darstellung der wichtigsten 
klimatischen Elemente.

1 9 2 3

Luftdruck 
in mm 

für Höhe 
120,4 m

Lufttemperatur in C°

a)e

1
|

a
o
£

e
i

M ittle r e Höchste Tiefste

M itte l
A b-

weichung
C» A b

weichung!
C» D a tu m C» D a tu m

Januar . . . 756,4 +  2,0 2,6 +  1,9 8,8 31. -  5,8 19. _ 11 —

Februar. . . 746,1 - 6 , 4 4,7 +  2,3 12,0 24. -  3,5 18. — 8 —
M arz......... 752,0 +  1,9 7,3 +  1,7 21,6 26. -  0,3 11. — 2 —
A p ril......... 746,2 — 3,5 9,6 — 22,3 11. -  1,3 10. — 1 —
M a i........... 750,8 +  0,2 13,7 - 0 , 2 31,4 7. 2,8 18. 6 — —
J u n i ......... 753,4 +  1,9 13,4 - 4 , 1 27,1 10. 3,8 8. 1 — —
J u l i ........... 752,7 +  0,8 21,3 +  2,3 34,6 14. 9,2 28. 19 — —
August. . . . 751,8 +  0,3 18,4 +  0,2 34,2 10. 5,9 31. 14 — —
September. 753,6 +  0,4 14,7 +  0,2 30,5 13. 5,8 25. 6 — —
Oktober . . . 749,0 - 2 , 6 11,5 +  2,1 25,4 1. 0,2 16. 1 — —
November . 747,6 - 4 , 8 4,4 — 0,5 15,0 14. -  4,1 23. — 8 4
Dezember.. 750,7 +  1,5 0,8 - 1 , 0 8,4 5, — 14,4 31. — 21 3

J a h r ......... 750,9 -  0,9 10,2 +  0,4 34,6 14.VII. 1— 14,4 31. XII. 4 7 51 7

1923

Absolute
Feuchtig

keit

Relative
Feuchtig

keit

1 
1

Niederschlag in mm
(1 m m  —  1 L ite r  p ro  qm)

Anzahl 
der Tage mit

Sum
m a

A bw ei

chung

G rö ß te r
in

24 S tu n d e n

-- 8 
2 c
| o

■iS
S f

85 -e19 I
m m

A bw ei

chung
»/»

Ab-
Wei
chling

0/0
A b 
w e i

chung
m m

D a 

tum

Januar . . . 5,1 +  0,9 91 +  7 86 + 1 1 40,3 —10,8 7,3 9. 21 18 7 _
Februar . . . 5,6 +  1,1 86 +  5 88 +  19 68,0 + 2 3 ,9 10,8 2. 22 18 6 —
M ärz......... 6,2 + 1 ,0 81 +  6 72 +  9 42,3 —16,1 8,8 31. 15 13 2 2
A p ril........ 6,2 — 70 — 58 — 4 62,9 +12,4 24,6 15. 13 13 — 1
M a i........... 8,6 -  0,2 74 +  4 71 + 1 1 88,7 + 28,5 15,9 10. 19 19 — 3
Juni ......... 9,0 +  1,6 79 +  8 77 + 1 6 63,5 —14,7 13,9 18. 17 17 — 3
J u l i .......... 12,4 +  0,5 67 —  6 47 —12 26,6 —53,9 8,0 16. 9 9 — 2
August. . . . 10,9 - 0 , 7 69 — 6 47 — 6 33,6 —42,6 6,3 19. 11 11 — 3
September. 10,1 +  0,1 81 — 58 +  3 81,7 + 1 5 ,2 13,7 22. 17 17 — 2
Oktober . . . 9,2 +  1,6 89 +  5 81 +  12 187,4 +123,5 42,2 12. 21 21 — —
November . 5,6 +  0,1 88 +  4 78 +  1 69,7 4-15,5 10,8 16. 18 18 1 —

Dezember . 4 ,6 |+  0,1 91 +  5 86 +  7 65,4 +  6,8 17,0 29. 23 15 10 —

J a h r ........ 7,8 +  0,2 80 +  2 71 +  6 830,1 + 87,7 42,2 12.X. 206 189 26 16

S o n n e n s c h e i n d a u e r .

Jan. Febr. März April Mai Juni Ju li

Stunden 27,5 53,8 124,3 194,9 200,2 159,3 309,1
% der möglichen 10 19 34 48 43 33 64
Tage ohne Sonnenschein 17 13 8 2 3 3 -

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr

Stunden 278,5 158,1 68,4 57,1 36,6 1667,8
% der möglichen 63 42 21 21 14 38
Tage ohne Sonnenschein — ' 1 10 10 17 84

Letzter Frost 10. IV. Letzter Schnee'9. IV.
Erster Frost 9. XI. Erster Schnee 26. XI.

Trockenperiode: vom 29. V I —14. V II. = 16 Tage.

Regenperiode: vom 8 - -17. V. 1
vom 1 5 - -24. IX. ! je 10 Tage.
vom 1 5 - -24. X II. I
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B. Schilderung des lvitterungsoerlauss.

D ie  W itterungsverhä ltn isse  des J a h r e s  1923  ha tten  im g a n 
zen einen ziemlich n o rm alen  Durchschnittscharakter, denn die m it t 
lere W ärm e  und  G esam tsum m e des Niederschlags lagen n u r  wenig 
über den W erten  des lang jäh r igen  M it te l s .  W in te r  und  V o rf rü h 
ling  brachten einen beträchtlichen T em pera turüberschuß , der aber 
durch den sehr kühlen J u n i  wieder ausgeglichen wurde. G rößere  
S o m m e rw ä rm e  hatte  n u r  der J u l i ,  der um  über 2 G ra d  zu w arm  
w ar ,  die beiden letzten M o n a te  des J a h r e s  ha tten  wieder negative 
Abweichung der T e m p e ra tu r .  D ie  M a x im a l te m p e ra tu r  fiel mit 
34,6° auf den 14. J u l i ,  aber auch im August w urde  am  10. noch 
eine nahezu gleich hohe T e m p e ra tu r  erreicht (34,2°). 47 T ag e
w a ren  S o m m e r ta g e  m it  einer M ax im a l te m p e ra tu r  von wenigstens 
25 G ra d ,  der größte T e i l  von ihnen fiel in  die M o n a te  J u l i  und 
August, aber selbst noch im Oktober w urde  ein S o m m e r ta g  beobach
tet. D ie  tiefste T e m p e ra tu r  t r a t  nicht, wie es sonst die Regel ist, 
im J a n u a r  oder F e b r u a r  ein, sondern am  letzten T ag e  des J a h r e s  
bei B e g in n  eines starken K älteeinbruches;  sie be trug  — 14,4°. Die 
Niederschlagsverhältnisse w a re n  zw ar  im J u l i  u n d  August infolge 
großer R e g en a rm u t  ziemlich u n te rn o rm a l ,  d a s  Niederschlagsdefizit 
w urde  aber durch ergiebige Niederschläge im Herbst un d  W in te r  
wieder ausgeglichen, sodaß d a s  J a h r  noch m it  einem kleinen Über
schuß von 10 % a n  Niederschlag endete. Sch Gesamtsonnenschein
dauer  w a r  e tw as  u n te rn o rm a l .  Durch geringen Sonnenschein  
zeichneten sich die M o n a te  J a n u a r ,  F e b r u a r  un d  J u n i ,  durch star
ken die M o n a te  J u l i  und  A ugust a u s .

IX.

BeDölkmingsDorgänge, 

Totenschau,

1. SeDÖlkerungsDorgänge.

C V m  J a h r e  1923 be trug die Z a h l  der L e b e n d g e b o r e n e n  
' X j  2583  (1922 :  2870).  D ie  höchste Z a h l  der Lebendgeborenen 
w ies  der M a i  auf m it  262 (1922: M ä r z  m it  27 5 ) ,  die niedrigste 
Z a h l  der Novem ber m it  m it 173 (1922: Oktober m it  199). T o t 
geborene w u rd e n  93 gemeldet (1922: 79). A uf  je 1000 E in w o h n e r  
und  a u fs  J a h r  berechnet kamen 18,25 Lebendgeborene (1922: 
20,66).

Die Z a h l  der T  o d e s  f ä l l  e *) be trug  im B erich ts jah r  1827 
(1922:  1962). D ie  meisten Todesfä lle  erfolgten im J a n u a r ,  n ä m 
lich 223 (1922 :  im  J a n u a r  2 1 3 ) ,  die wenigsten im  Oktober, n ä m 
lich 129 (1922 :  im J u l i  121). A uf  je 1000  E in w o h n e r  un d  au fs  
J a h r  berechnet kamen 13,62 T odesfä l le  (1922 :  14,13). D er  
Überschuß der Geborenen über die Gestorbenen betrug auf 1000 
E in w o h n e r  und  a u fs  J a h r  berechnet 4 ,64  (1922:  6,54).

A uf  die einzelnen S ta d t te i le  verteilen sich die Lebendgeborenen 
und  Gestorbenen wie folgt:

*) N äh eres über die Todesursachen vergl. B e ila g e  I I .



S ta d tte il
Lebendgeborene Gestorbene

192.S 1922 1923 1922

I n n e r e  O s t s t a d t .............................. 291 321 271 239
I n n e r e  W e s t s t a d t .............................. 305 333 298 306
A lter  H ardtw aldstadttcil . . . . 59 59 60 52
A ußere O s t s t a d t .............................. 289 322 233 254
S ü d  s t a d t .............................................. 372 371 282 273
S t a d t g a r t e n v ie r t e l .............................. 21 19 12 11
S ü d w e s t s ta d t ........................................ 389 435 325 356
R ener H a rd tw a ld sta d tte il.................... 205 273 33 46
M ü h lb u r g ............................................. 304 319 218 209
B e ie r th e im ............................................. 42 49 31 33
R i n t h e i m ............................................. 42 09 24 32
R ü p p u r r ............................................. 85 86 42 51
G r ü n w i n k e l ........................................ 37 43 23 26
D a x l a n d e n .................... ..... 142 171 75 74

E h e s c h l i e ß u n g e n  fanden im B erich ts jah r  1466 (1922: 
1603) statt —  10,36, (11,54) auf 1000 E in w o h n e r  und a u fs  J a h r  
berechnet.

E h e s c h e i d u n g e n  (einschl. der für  nichtig erklärten Ehen) 
kamen 134  (140) vor =  0 ,95  (1,01) auf  1000 E in w o h n e r .  E h e 
lösungen durch den T o d  718 (741) == 5,07 (5,34) auf 1000  E i n 
wohner, gelöste E h e n  demnach ü berhaup t  852 (881) —  6,02 (6,34) 
auf  1000 E in w o h n er .  M e h r  Eheschließungen w a ren  es 614  (722) 
—  4,34 (5,20) auf  1000 E inw ohn er .

2 . Totenschau.

E s  erscheint wohl durch die besonderen Umstände gerechtfertigt, 
hier a n  erster S te l le  den L ebensab riß  des M a n e n s .  zu br ingen , der 
über ander tha lb  D ezennien  h in a u s  diese Chronik schrieb, des S t u d i e n 
r a t s  D r .  R o b e r t G o l d s c h m i t .  E r  ist geboren am  9. Dezem
ber 1848 in G rü n s ta d t  (Rheinpfa lz ) ,  gestorben am  29. J a n u a r  
1923. Nach dem S t u d i u m  der Altphilologie u n d  Geschichte a n  den 
U niversitä ten  Heidelberg, B o n n  und  S t r a ß b u r g ,  1874 L e h ra m ts 
praktikant in  C o lm a r ,  kam er 1875 an  das  K a r l s ru h e r  G ym nasium .

Phutogr. Olga Klinlowström

Studienrat D r. Robert Goldschmit.
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Hier erteilte er b is  1915  Unterricht  in  a l ten  S p rach en  und G e
schichte und  w urde  so M e n to r  zahlreicher J a h r g ä n g e  von Schülern .  
A l s  stark politisch veran lag te  Persönlichkeit schloß er sich frühzeitig 
der na tiona l l ib e ra len  P a r t e i  B a d e n s  an , a l s  deren F ü h r e r  er be
sonders um  die J a h rh u n d e r tw e n d e  he rvortra t.  V o n  19 0 1 — 1904 
w a r  er Abgeordneter der 2. K am m er des L a n d ta g s  fü r  den W a h l 
kreis K a r l s ru h e  I I .  B e im  E in t r i t t  der P a r t e i  in  die Großblock
politik t r a t  er von der Öffentlichkeit zurück. Nach der R evo lu t ion  
schloß er sich den Deutschnationalen  ap . Auch dem W ohle  der 
S t a d t  widmete sich der Verstorbene lange J a h r e .  E r  gehörte von 1888 
b is  1908 dem B ürgerausschuß  an , 1 8 9 8 — 1908 a l s  O b m a n n  des 
S tad tvero rdnetenvors tandes .  D an eb en  w a r  er M itg lied  der Archiv
kommission, der Schulkommission, verschiedener B e irä te  höherer 
L ehranstalten , der S o z ia le n  Kommission, des S t i f t u n g s r a t s  der 
Schrempp'schen Arbeiterstif tung und der S t r a ß e n b e n e n n u n g s 
kommission. V om  J a h r g a n g  1903  an  übe rnah m  er die Abfassung 
der bisher von Arch ivra t  D r  A lbe r t  Krieger bearbeiteten „Chronik 
der H aup t-  und  Residenzstadt K a r l s ru h e " ,  die er b is  a u fs  J a h r  
1919 fortführte  *). Gestützt auf umfassende Kenntnisse u n d  E r 
fah rungen  ha t  er ihr die F o r m  gegeben, die sie n u r  wenig abge
w andelt  heute zeigt. A ußerdem  veröffentlichte er zahlreiche 
geschichtliche A b h an d lung en ,  u. a. eine eingehende „Geschichte der 
Badischen Verfassungsurkunde"  (1918).

Geh. O b erm ed iz ina lra t  D r .  m e d .  W i l h e l m  H a u s e r ,  
geboren in P e t e r s ta l  am  21. S e p tem b er  1849, gestorben am
2. J a n u a r  1923. 1890 Kreisoberhebearzt der Kreise V illingen und 
Konstanz m it  dem Wohnsitz in  Donaueschingen, 1898 M e d iz in a l 
referent im M in is te r ium  des I n n e r n .  S e i n  Spez ia lgeb ie t  w a r  die 
Tuberkulosefürsorge, der er besondere Aufmerksamkeit schenkte. 
Hauser  w a r  V ors tand  der Badischen'Gesellschaft fü r  soziale Hygiene.

Geh. R a t  A n t o n  R a s i n a ,  gestorben am  5. J a n u a r  im 
80. Lebensjahre . 1865 Rechtspraktikant, 1869 A m tm a n n  in W a l d s 
hu t ,  dann  in  P fu l len d o rf ,  E n g en ,  Taubcrbischofsheim, O ffenburg , 
1890  Geh. R e g ie ru n g s ra t  un d  Vorsitzender des V ors tan ds  der 
durch die soziale Arbeiterschutzgesetzgebung des Reichs neu geschaf-

*) V erg l. die Vorbemerkung zur Chronik 1918 /19 .
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fenen B a d .  V ersicherungsansta lt  fü r  I n v a l i d e n -  und A l te rsv e r
sicherung (jetzt Landesversicherungsanstalt  B a d en ) .  I h r  A u s b a u  
a u s  den kleinsten A nfängen  ist seiner O rg an isa t io nsgabe  zu danken. 
1914  t r a t  er in den Ruhestand. 21 J a h r e  lang  w a r  R a s in a  G e
schäftsführer der A bte ilung  fü r  Armenpflege des Badischen F r a u e n 
vereins.

O berstad trechnungsra t  a. D. G e o r g  B e c k ,  geboren am 
13. Oktober 1848, gestorben am  4. F e b r u a r  1923. 1877 E in t r i t t  
bei der S ta d tv e r w a l tu n g ,  ‘1878 Vorstand des Rechnungskontro ll-  
b ü ro s ,  1887 R e chnu ngs ra t ,  1902 O berrech nun gsra t ,  1919 Z u r u h e 
setzung. E r  w a r  M itb eg rü n d e r  des stöbt. B eam tenvere ins .

B a u r a t  a. D . A d o l f W i l l i a r d ,  geboren am  11. Novem 
ber 1832, gestorben am  26. F e b r u a r  1923. Nach dem S t u d i u m  des 
B au fachs  am  hiesigen Polytechnikum und S tud ien re isen  zuerst im 
S ta a tsb a u d ie n s t  tä t ig ,  wurde  er 1869 Vorstand des erzbischöflichen 
B a u a m t s  K a r ls ru h e ,  1885 B a u ra t .  Zahlreiche Kirchen in  B ad en  
stammen von ihm, im S ta d t t e i l  M ü h lb u rg  die S t .  P e te r -  und 
Pau lsk irche ;  am  1. J a n u a r  1894  t r a t  er in den Ruhestand. V on 
1896 b is  1908 bekleidete W il l ia rd  das  A m t eines S t a d t r a t s  a ls  
Angehöriger der Z e n t ru m s p a r te i .  A ußerdem  w a r  er ein rü h r iges  
M itg lied  zahlreicher Kommissionen, so der Baukommission, Kassen- 
und Rechnungskommission, Kunstkommission, Schulkommission, 
S o z ia le n  Kommission und Archivkommission. I n  letzterer ha t  er 
sich a ls  Inspek to r  der städtischen S a m m lu n g e n  große Verdienste 
um  deren A u s b a u  und  U n te rb r in g u n g  im ehemaligen Gegenreser
voir des Wasserwerks in der G artens traße  erworben.

O berlandesgerich tspräs iden t H e r m a n n  B e c k ,  gestorben am
3. M ä r z  im 60. L eben s jah r ,  1885 in  den badischen Justizdienst  
eingetreten, A m tsrichter  in Kenzingen, L andgerich tsra t  in  K a r l s 
ruhe und W a ld sh u t ,  1902 O ber landesger ich ts ra t ,  1922 a l s  Nach
folger D r .  Z eh n te rs  P rä s id e n t .

Geh. O b e r re g ie ru n g s ra t  D r .  h .  c. F r i e d r i c h  K e i m ,  
geboren in  Dürkheim (Rheinpfalz) am  19. J u l i  1852, gestorben 
am  7. A pri l .  Nach dem S t u d i u m  der P h i lo log ie  1873 L e h ra m ts 
praktikant, 1876 Professor in O ffenburg , seit 188 0  am  K a r l s ru h e r
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G y m nas iu m , 1902 Direktor der höheren Mädchenschule, 1914 
Kollegialm itg lied  des M in is te r ium s  des K u l tu s  und U nterrich ts ,  
1919 Ehrendoktor der U niversitä t  Heidelberg. D ie  Tätigkeit  K e im s 
w a r  fü r  die Entwicklung des badischen S chu lw esens  von großer 
B edeutung . J a h r e l a n g  w a r  er Vorsitzender des Badischen P h i l o 
logenvereins. Politisch zählte er zur  N a t io n a l l ib e ra len  P a r t e i ,  
deren engerem Ausschuß er angehörte.

Geistlicher R a t  und S ta d td e k an  A u g u s t  L i n k ,  geboren 
1870 in Heidelberg, gestorben am  13. A pri l .  D e r  Verstorbene 
w urde  nach E m pfang  der P riesterw eihe in  S t .  P e t e r  im J u l i  1893 
a ls  K a p la n  an  die neuerrichtete Liebfrauenkirche berufen, 1898 
erster K u m t ,  später P f a r r e r  der K ura t ie ,  nachm aligen P f a r r e i  
S t .  B o n i fa t iu s  (1909),  1919 (5. Oktober) a l s  Nachfolger des Geistl. 
R a t s  K nörzer  P f a r r e r  von S t .  S t e p h a n  und  S tad tdek an ,  1920 
Geistl. R a t .  E r  erfreute sich wegen seines freundlichen W esens 
und seiner F ü rso rg e  fü r  die A rm e n  großer Beliebtheit.

G eheim ra t  R i c h a r d  S c h e l l e n b e r g ,  geboren 1861 in 
G em m ingen .  gestorben am  14. A v r i l ,  1891 Finanzassessor und  
Kollegialmitglied bei der S teuerd irek t ion , 1893 F i n a n z r a t ,  1904 
M in is te r ia lra t ,  1910  M inisteria ldirektor, 1919 Direktor der Zoll-  
und S teuerdirektion . A l s  Regierungskom m issar vertra t  er längere  
J a h r e  R eg ie ru n g sv o r lag e n  im L and tag .

Professor E m i l  D o e r r ,  geboren 1852 in  Bruchsal, gestor
ben am  14. A pr i l .  Nach dem S t u d i u m  des B au fachs  un d  prak
tischer A u s b i ld u n g  1876 Assistent an  der A bte ilung  fü r  Architektur 
a n  der Technischen Hochschule, daneben fü r  B au fo rm en lehre  und 
Unterricht im Ornam entzeichnen, 1899  Professor, auch a l s  P r i v a t 
architekt tätig.

G e n e ra lm a jo r  a. D . O t t o  v. D e i m l i n g ,  geboren am 
26. F e b r u a r  1863, gestorben am  21. A pril .  1894 L e u tn a n t  im 
1. Badischen F e ldar t i l le r ie reg im en t  N r .  14, dem er b is  1897  a n 
gehörte. Nach Versetzung zu anderen  R eg im en te rn  kehrte er 1910 
a l s  A bte ilungskom m andeur  zu seinem R eg im en t  zurück. 1912 
F lü g e l-A d ju ta n t  des G roßherzogs  von B aden .  I m  Weltkrieg m it
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verschiedenen K o m m an d o s  be trau t,  schied ti. D e im lin g  1919 a u s  
dem Heeresdienst a u s .

G eheim ra t  Professor D r .  A d o l f  v. O e c h e l h ä u s e r ,  
geboren am  17. Sep tem ber  1852 zu M ü lh e im  a. d. R u h r ,  gestorben 
am  3. J u n i  zu Dessau. Nach dem S t u d i u m  des B aufachs  und  der 
Kunstgeschichte 1886 P r iv a td o z en t ,  1890  außerordentlicher P r o 
fessor a n  der U niversitä t  Heidelberg, vom Herbst 1893 b is  1919 
a l s  Nachfolger Lübkes Professor an  der Technischen Hoch
schule, 1902/03 un d  1909/10 Rektor, 1913 Abgeordneter der
1. K am m er des L a n d ta g s  a l s  V ertre ter  der F r id e r ic ia n a .  Von 
seinen kunstwissenschaftlichen Arbeiten  seien die beiden Heidelberger 
B ä n d e  der Badischen Kunstdenkmäler hervorgehoben, ferner die 
besonders fü r  K a r ls ru h e  bedeutungsvollen  A b h a n d lu n g en  „G e
schichte der Akademie der bildenden Künste zu K a r l s r u h e "  und 
„ A u s  Feuerbachs J u g e n d ja h r e n " .  A uf  dem Gebiete der Denkm al
pflege n a h m  v. Oechelhäuser eine führende S te l lu n g  ein u nd  w a r  
jah re lang  Vorsitzender der T a g u n g e n  des V e re in s  fü r  Denkm al
pflege. I m  V ere in  fü r  V olksbildung t ru g  er durch seine V or träge  
zur F ö rd e ru n g  des Kunstverständnisses in breiten Kreisen bei. D em  
B ürg e rau ssch uß  gehörte v. Oechelhäuser von 1 9 1 4 — 1919 a l s  M i t 
glied der N a t io n a l l ib e ra len  P a r t e i  an.

Professor K a s p a r  R i t t e r ,  geboren 1861 zu E ß lin g e n ,  
gestorben am  16. J u l i  zu E rm a t in g e n  (Schweiz). Nach a n fän g 
lichem S t u d i u m  des M aschinenbaufachs in W in te r th u r ,  A u sb ild u n g  
a n  der M ünchener Kunstakademie a l s  S c h ü le r  von Herterich und 
Lösch, 1887 Lehrer der Figuralklasse des Städel 'schen Kunstinsti
t u t s  in  F ra n k fu r t  am  M a in .  1888 Professor a n  der Akademie der 
bildenden Künste in  K a r ls ru h e .  S e i n  Hauptgeb ie t  w a r  die B i ld 
n ism ale re i ,  wodurch er sich seinen N a m en  machte. A u s  der großen 
Z a h l  der Werke seien das  B i ld n i s  des S ta a t s m in is te r s  Nokk in 
der Kunsthalle  und  das  H in d e n b u rg -B i ld n is  im E h ren b ü rg e r 
zim m er des K a r l s r u h e r  R a th a u se s  hervorgehoben.

Professor F r i e d r i c h  M o e s t ,  geboren am  26. M ä r z  1838 
zu G ernsbach , gestorben am 7. August. Nach S t u d i u m  am  Polytech
nikum in M ünchen u nd  a n  der Kunstschule in K a r ls ru h e ,  a l s  selb
ständiger B i ld h a u e r  tä t ig ;  erhielt 1872 den Professorentitel.

F r a u  A lb erta  vo n  F rey d o rf



Schöpfer zahlreicher S e n f m a le r  und  B ildn isbüs ten .  H ier  stammen 
das  Bismarck-, sowie das  Redtenbacherdenkmal, da s  G ra sh o f-  und 
d a s  M au ldenkm al,  in B a d e n -B a d e n  das  Kaiserin-Augusta-Denk- 
m al  von ihm.

K a u fm an n  F r a n z B e i l , geboren am  14. Sep tem ber  1841, 
gestorben am  8. Oktober. Nach kaufmännischer A u s b i ld u n g  hier und 
in  E n g la n d  1888 T e i lhab e r  der F i r m a  A lbe r t  Glock & Cie., die 
a l s  erstes hiesiges Geschäft fü r  photographische B edarfsar t ike l  von 
seinem V a te r  A'aver B e il  und  seinem O heim  A lber t  Glock beg rü n 
det worden  w ar .  E r  selbst t rug  viel zur Entwicklung der F i r m a  
bei. Neben seinem B eru f  beschäftigte er sich eifrig m it der Geschichte 
von A l t  K a r ls ru h e  und  legte eine S a m m l u n g  da rau f  bezüglicher 
a lte r  B i lde r  an. S e in e  L ichtbildervorlräge auf diesem Gebiet w u r 
den durch persönliche E r in n e r u n g e n  a n  manches heute Verschwun
dene belebt. Auch eine umfangreiche S a m m l u n g  badischer M ü n z e n  
brachte B eil  zusammen. E r  w a r  lan g jäh r ig e s  M itg lied  der städti
schen Archivkommission.

M e d iz in a l ra t  D r .  M a x  R o s e n b e r g ,  gestorben am
7. November im 63. L ebensjah re ;  der Verstorbene übte hier eine 
lang jäh r ige  P r a x i s  a l s  Facharz t  fü r  H au t-  und  Geschlechtskrank
heiten au s .

F r a u  A l b e r t a  v. F r e y d o r f  geborene F r e i in  v. C o r n 
berg, geboren am  19. F e b r u a r  1846, gestorben am  8. November. 
1866 verm ählt  m it  dem badischen M in is te r  des A u s w ä r t ig e n ,  des 
Großherzoglichen Hauses und  der J u s t iz  R u d o lf  von Freydorf .  
I h r e  Schönheit  und  künstlerische B eg ab u n g  oerhalfen ihr nicht m in 
der a l s  ihre gesellschaftliche S te l lu n g  zu einer besonderen Rolle  im 
geistigen und geselligen Leben der Residenz. I h r e  eigentliche B e 
gabung  lag  auf literarischem Gebiet, wovon sie in  ihrer J u g e n d  A n 
regung und F ö rd e ru n g  durch Josef ine  Scheffel, die M u t te r  des 
D ichters empfing; sie vollendete deren 2 F ra g m e n te  „M ärchen  vom 
F in g e rh u t"  und  das  E p o s  „M alcha  und  T h o r i ld " .  V o n  größeren 
Arbeiten  seien eine B iograph ie  der K aiserin  Augusta , der R o m a n  
„D er  Geiger von T h u n " ,  das  Legendenspiel „D ie  Rosen der heili
gen E lisabeth"  und  d a s  S p i e l  „Die  Liebesquelle  von S p a n g e n b e rg "  
e rw ähnt.  Zahlreich sind die zu verschiedenen Anlässen verfaßten
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Festgedichte und Festspiele; un ter  letzteren w u rde  d a s  zur E n th ü l 
lu ng  des Säckinger Scheffeldenkmals gedichtete Festspiel „ F r a u  
A v e n t iu re "  weiteren Kreisen bekannt. A l s  V ereh re r in  von Schef
fels  M use  brachte sie dem Gedanken eines Scheffe lmuseum s S y m 
path ie  entgegen und  stellte 1916 zu einer vorläufigen  S c h a u  R ä u m e  
bei sich z u r  V erfügung .  Bei zahlreichen hier veransta lte ten  W ohl
tätigkeitsfesten w a r  F r a u  v. F rey do rf  unermüdlich und  stets wie
der erfinderisch tätig . W äh ren d  des Krieges, der ihr den älteren 
S o h n  en tr iß ,  stellte sie sich in  den Dienst der Lazarette .

G e n e ra l le u tn a n t  a. D .  K a r l  F r e i h e r r  R i n c k  v.  B a l 
d e  n  st e i n  , gestorben am  16. November in F re ib u rg  im A lter  
von 72 J a h r e n .  1870 a l s  Kriegsfreiw illiger  beim I n f a n t e r ie -  
R eg im en t  N r .  113 (F re ibu rg )  eingetreten, kam er im V erlaufe  
seiner militärischen L au fb a h n  im M a i  1908 a l s  S ta d tk o m m an d a n t  
h ierher;  1913 wurde  er zur  Disposition gestellt. W äh re n d  des 
K rieges w a r  er Inspek to r  der L ands tu rm truppen  des 14. A rm ee
korps.

Buchdruckereibesitzer C h r i s t i a n  V o g e l ,  geboren am  
25. M a i  1849, gestorben a m  21. November. M i t in h a b e r  der F i r m a  
Malsch & Vogel, im  Gemeindewesen in  der Vorkriegszeit  vielseitig 
tä t ig ,  gehörte a l s  M itg lied  der n a t io n a l l ib e ra len  P a r t e i  dem B ü r 
gerausschuß von 1896 bis 1902 und dem S tad tra tsk o l leg iu m  von 
1902 b is  1911 an. Vogel w a r  M itg lied  der Badeanstaltenkom 
mission, der Friedhofkommission, der S traßenbahnkom m iss ion , des 
V e r w a l tu n g s r a t s  der S p a r -  und  Pfandleihkasse usf. I n n e r h a l b  
seines Berufskreises w a r  er Prinzipalvorsitzender des Buchdrucker
tarifschiedsgerichts fü r  K a r ls ru h e -B a d e n .  I m  Schw arzw aldv e re in  
Sek tion  K a r ls ru h e  bekleidete er jahre lang  das  A m t  des 2. V o r 
sitzenden.

B a u r a t  J o h a n n e s  S c h r o t  h ,  gestorben am  25. Novem 
ber im A lte r  von 64  J a h r e n  in  O ffenburg  auf einer Dienstreise. 
V ors tand des erzbischöflichen B a u a m t s  hier. Zahlreiche Kirchen
bau ten  katholischer G em einden  des L an des  stammen von ihm, 
in  K a r ls ru h e  die S t .  Bonifatiuskirche.

Wirkt. G ehe im ra t  n. D .  E m i l  S e u b e r t , gestorben am
4. November im A lte r  von 73 J a h r e n .  Zuers t  im Eisenbahndienst,
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dan n  im F inanzd iens t  tä tig , 1890 M inisterialdirektor im F i n a n z 
m inisterium, 1896 Zolldirektor, 1 9 0 9 — 1919 V ors tand der Zoll- 
und S teuerd irek t ion . S e u b e r t  w a r  der Verfasser des badischen 
Beamtengesetzes vom J a h r e  1888. I m  Ruhestand widmete er sich 
der R entnerfürsorge .

K a u fm a n n  K a r l  L a  y h , geboren am 18. Oktober 1852, 
gestorben am  23. November. 1883— 1909 I n h a b e r  der bekannten, 
von seinem Schw iegerva ter  begründeten F i r m a  Heinrich Lange, 
A u ss ta t tu n g sm ag a z in  für H a u s  und  Küchengeräte sowie Werk
zeug-H andlung  (Herrenstraße 28). E r  bekleidete verschiedene E h re n 
ämter, w a r  lan g jäh r ig es  M itg lied  der Handelskam mer, H a n d e l s 
richter, brasilianischer Vizekonsul, im Vorstand des E inze lhandels  
und des Verkehrsvereins . V o n  1893 b is  1908 gehörte er dem 
B ürgerausschuß ,  1 9 0 5 — 1908 a l s  stellvertretender O b m a n n  dessen 
Vorstand an . E r  w a r  M itg lied  der Rechnungsprüfungskom mission 
und  lange  J a h r e  der Archivkommission. Auch w ährend  des Krieges 
betätigte er sich bei gemeinnützigen Bestrebungen und zuletzt a l s  
Vorstand der A b te ilung  für  die im A u s la n d  geschädigten Deutschen. 
A l s  M ü nzen liebhaber  und  -Kenner legte er sich eine S a m m lu n g  
von M ü n z e n  und  M eda il len  an.

S t a d t b a u r a t  a. D . F r a n z  R e i c h a r d ,  geboren am 31. M a i  
1842 in  Bruchsal, gestorben am  5. Dezember in  Heilbronn. Nach 
dem S t u d i u m  des Jn g e n ieu rfa ch s  1 8 6 4 — 1867 im badischen 
S ta a tsd ie n s t ,  1867 beim G a sw erk sb a u  von S p re n g  und P u r ice l l i  
hier, 1869 I n g e n ie u r  des städtischen G a sw erk s ,  1881 Direktor des 
städtischen G a s -  un d  Wasserwerks, seit 1900  —  A ngliederung  des 
E lektriz itä tswerks —  m it  der Amtsbezeichnung S t a d tb a u r a t ,  1910 
in  den R uhestand  getreten. Reichards Tätigkeit  w a r  fü r  die E n t 
wicklung des K a r l s ru h e r  G a s -  und Wasserwerks von großer B e 
deutung. D e r  W asserbehälter auf  dem L auterberg  wurde  nach 
seinen E n tw ü r fe n  ausgeführt .  I n fo lg e  des rasch zunehm enden G a s 
verbrauchs kam es 1884 u n te r  seiner Leitung  zum  B a u  des G a s 
werks I I  (O st) . H a n d  in H a n d  m it  Professor M eid inger  suchte er 
das  G a s  nicht n u r  zu Beleuch tungs-  und  Kochzwecken, sondern 
auch fü r  die Heizung (K a r ls ru h e r  Schu lgaso fen)  einzuführen. 
Zahlreiche G asw erke außerha lb  von K a r ls ru h e  und  B a d e n  ver-
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danken Reichard ihre A nlage. I n  Anerkennung  seiner Verdienste 
verlieh ihm der Deutsche V ere in  von G a s -  und W asserfachmännern 
auf der 52. J a h re s v e r s a m m lu n g  in  D resden  die B u n sen -P e t ten -  
kofer-Ehrentafel.

K irchenrat F r i e d r i c h K a t z ,  geboren am  2. Dezember 1865 
in  Gernsbach , gestorben am  5. Dezember in  Lörrach. 1890  in der 
Dienst der evangelischen Landeskirche getreten, seit 1904  H a u s 
geistlicher der hiesigen Diakonissenanstalt, 1921 in  Anbetracht seiner 
g roßen  Verdienste um  das  D iakonissenhaus und um  die Kirche zum 
Kirchenrat  e rnan n t .

Oberst a . D .  K a r l  M e l c h i o r ,  geboren 1856 zu Köln, 
gestorben am  10. Dezember. S e i t  1920 P rä s id ia lm itg l ie d  des B a d i 
schen K riegerbundes,  durch seine Tätigkeit a l s  Schrif tle i ter  der 
Badischen Kriegerzeitung in  weiten Kreisen des L an d e s  bekannt 
geworden.

X .

Verschiedenes,

0 ^  ie B üchersam m lung  der B a d i s c h e n  L a  n d e s b i b l i o -  
t h e k  ha t  sich im Berichts jahre  1923  u m  3270  (1922 :  3401) 

B ä n d e  vermehrt. S i e  hatte  am  Ja h re s sc h lu ß  einen Bestand von 
258  739 (255 469)- B ä n d e n ,  Druckschriften, K a r ten ,  Musikstücken 
und  Blindendrucken nebst einer K riegssam m lung .  D ie  A bte ilung  
„Badisches S c h r i f t tu m "  zählte a lle in  43  806 (43 234) B ä n d e ;  ihr 
Z u w a ch s  be träg t  572  (745) B än d e .  A usgeliehen  w urden  34  616 
(3 1 4 6 6 )  B än d e ,  davon in  der S t a d t  K a r l s ru h e  28 065 (23 669),  
nach a u s w ä r t s  6551 (7797), u n te r  den letzteren innerha lb  B a d e n s  
6416  (7609) B änd e .  D e r  Lesesaal w a r  an  329  (332) T a g e n  geöff
net und  von 23 887  (4 1 6 8 7 )  P e rso n e n  besucht, da ru n te r  1493 
(2806) weiblichen. D ie  Besucher setzten sich a u s  b loßen Lesern der 
Zeitschriften und wissenschaftlichen A rb e ite rn  zusammen. Diese 
bestellten 5834  (6591) B ä n d e  u n d  benutzten 204  (135) eigene und 
44  (10) fremde Handschriften; auch w u rd en  23 (39) Handschriften 
nach a u s w ä r t s  verliehen.

D ie  „ B l i n d e n b ü c h e r e i "  ist durch 356 B ä n d e  des B a d i 
schen B l in d e n v e re in s  vermehrt worden, der sie a l s  sein E ig e n tu m  
hinterlegt , aber zu r  allgem einen Benützung  freigegeben h a t ;  er 
füh r t  sie durch Neuanschaffung weiter. D ie  vom Badischen 
F r a u e n v e r e i n  im V o r ja h r  h interlegte  Toczylowskische B ib l io 
thek ist m it  1122  B ä n d e n  in  allgemeine Benützung  genomm en w o r
den. D e r  B a c h v e r e i n  h a t  seine M usiksam m lung , die auf  den 
C äcil ienvere in  u nd  Philharm onischen  V ere in  berühm ten  A ngeden
kens zurückgeht (599 N u m m e rn  Chorwerke m it  S t im m e n  un d  360

22
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B ä n d e  kritische Klassikerausgaben), h in te rleg t  un d  sie ebenfalls  der 
allgemeinen Benützung  durch die Landesbibliothek zugänglich ge
macht. A u s  M a n g e l  a n  M i t te ln  konnte zum ersten M a le  das  Z u 
gangsverzeichnis nicht gedruckt werden. S t a t t  dessen w urde  die 
amtlich in der K a r l s r u h e r  Z e i tu n g  erscheinende vierteljährliche 
Z u g a n g s a u s w a h l  in  Sonderdrucken kostenlos abgegeben.

A m  5. F e b r u a r  1923 konnte der m it  der S t ä d t i s c h e n  
V o l k s b ü c h e r e i  verbundene Lesesaal eröffnet werden. D ie  
Ö ffn ung sze i ten  sind a n  W erktagen nachm it tags von 3 b is  8 U hr.  
E s  liegen die hiesigen sowie die bekanntesten badischen und  deut
schen Z e i tun gen ,  ferner un terha ltende  und  bildende Zeitschriften 
auf. A ußerdem  sind wichtige Nachschlagewerke aufgestellt.

A usgeliehen w u rd en  im J a h r e  1923 63 966 B ä n d e ;  h ierun ter  
en tfa llen  au f :  A llgem eines, Zeitschriften 5749 , Geschichte 565,
Naturwissenschaftslehre 25, Rechtskunde 5, Heerwesen, Krieg 352, 
Kunst 103, Philosophie, E rz ieh un g ,  R e lig ion  2 7 5 ,  Schöne  L ite ra 
tu r  55 028 , Erdkunde, Reisen 1728. Zurückgegeben w urden  
62 665 B ä n d e ,  die Bücherbewegung betrug also im G anzen  
126 631 B ände .  D e r  Lesesaal w a r  b is  E n d e  des J a h r e s  1923 
von 18 511 Pe rson en ,  16 068  m ännlichen und  2083  weiblichen, 
besucht.

D em  G e n e r a l l a n d e s  a r c h i v  g ingen 1923 an  Archi
valien zu :  Durch E in l ie fe ru ng  12, durch K au f  1, durch Geschenke 
12, durch Abschriftnahme 1, durch H in ter legung  1. Gesam tzahl 
aller Z u g än g e  im J a h r e  1 923 :  27. D ie  S tad tg em eind e  
E p p in gen  und  die L andgem einde L andeshausen  erhielten zur 
Ausschmückung ih rer  R a th ä u se r  größere W appentafe ln .  F ü r  
G ra v eu re  w u rd e n  mehrere Z w e itfe r t igungen  von E n tw ü r f e n  zu 
O r t sw a p p e n  gefertigt. I n  der photographischen Werkstätte w urden  
32 A ufn ah m en  und  18 Abzüge hergestellt. D ie  Benützung des 
G enera l lan desa rch iv s  gestaltete sich wie folgt:  a )  zu geschäftlichen 
Zwecken 36, S t a a t s - ,  Kirchen- und Gemeindebehörden in  90 F ä l 
len ;  b) zu wissenschaftlichen Zwecken 212  P e rso n e n  in 388  F ä l le n ;
c) zu samiliengeschichtlichen Zwecken 89 P e rso n e n  in  125  F ä l le n ;
d) zu ortsgeschichtlichen Zwecken 51 P e r s r n e n  in  134 F ä l len .  I m  
G an zen  betrug somit die Z a h l  der Benützer:  388. A n  der Be-
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Nützung zu geschäftlichen Zwecken w a ren  32 badische und  4 außer-  
badische Dienststellen beteiligt. B e i  der Benützung zu wissenschaft
lichen Zwecken entfa llen  141 Benützer auf  B a d e n ,  57 au f  das  
übrige Deutsche Reich. A uf d a s  A u s la n d  entfa llen  14 Benützer.

I m  B a d i s c h e n  L a n d e s m u s e u m  w urde  im November 
1923 die im G a r te n sa a l  des früheren  Schlosses aufgestellte türkische 
Rüstkamm er eröffnet. S i e  bildet m it  den vom M ark g ra fen  L udw ig  
W ilhelm  von B a d e n  ( „ T ü rk e n lo u is" )  eroberten türkischen W affen  
und F a h n e n  einen G lanzpunk t  des M u seu m s .  D e r  seit 1920  a ls  
Direktorialafsistent tätige Professor D r .  August R ichard  M a ie r  erlag 
am  13. Oktober den Fo lgen  einer O p e ra t io n  im A l te r  von 
45  J a h r e n .

I n  der B a d i s c h e n  K u r t  ft H o l l e  w u rd en  w ährend  des 
B erich ts jah res  im rechten K orr ido r  und  dem anschließenden R a u m  
des Erdgeschosses die sog. Vaterländische A bte ilung , welche die 
badische H istorienm alerei des 19. J a h r h u n d e r t s  um faß t ,  eingerich
tet. A ußerdem  fand  eine W einbrenner-A uss te l lung  a u s  eigenem 
Besitz und  von Leihgaben statt.

Landgerichtsdirektor D r .  K a r l  Kempff w urde  am  24. J a n u a r  
zum P rä s id e n te n  des Landgerichts hier und M in is te r ia lra t  F r a n z  
Joseph  W it tem an n  am  1. M a i  zum P rä s id e n te n  des Badischen 
R echnungshofs ,  der seitherigen Oberrechnungskam m er, e rn ann t .

S t a d t r a t  E u g en  Geck vollendete am  31. M ä r z  seine fü n fu n d 
zw anzig jährige  T ätigkeit  a l s  Geschäftsführer und  Verleger des 
„Volksfreund".

D e r  außerordentliche Professor und  O b e ra rz t  der U n iversitä ts -  
srauenklinik F re ib u rg ,  D r .  P a u l  L indig ,  w urde  au f  1. Oktober a l s  
Direktor der neugegründeten  Frauenklin ik  und  L an desh ebam m en
lehransta lt  hierher berufen.

Fabrikdirektor E m i l  G ü n th e l  (F i r m a  S i n n e r  A .G .)  erhielt im 
M a i  wegen seiner Verdienste u m  d a s  kirchliche Leben und  F ö r 
derung der theologischen Wissenschaft von der theologischen F a k u l tä t  
der U nivers i tä t  Heidelberg den Ehrendoktor verliehen.

A m  15. J u l i  w aren  100  J a h r e  seit G rü n d u n g  der badischen 
Wasser- un d  S tra ß en b a u d ire k t io n  verflossen.
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A m  Abend des 14. J u l i  wütete  ein heftiger O rkan , der große 
B ä u m e  auf dem Lutherplatz, dem Friedrichsplatz  und  in der 
E t t l in g e r  Allee u m riß .  Auch die Gestänge der L eitungen  der 
Badischen L andeselektr iz itä tsversorgung nördlich von K a r ls ru h e  
w u rden  zum  T e i l  umgestürzt.

I n  der Nacht vom 24. au f  25. A p r i l  brach in der M arm elade -  
fabrik F lach & Co. (vo rm als  S t e r n )  in  der B a n n w a ld a l le e  G ro ß 
feuer a u s ,  wodurch die L ager und E xpedit ionshal len  b is  auf den 
G r u n d  n iederb rann ten . D e r  entstandene Schaden  an  G ebäuden  
und  W a re n v o r rä te n  ist sehr hoch. D a s  F e u e r  w urde  durch gemein
same mehrstündige A rbe i t  der städtischen Feuerw ache  m it  der 5. 
Weckerlinie der freiwilligen F e ue rw eh r ,  der F re iw i l l igen  F eu e rw eh r  
G rü nw inke l  und  M ü h lb u rg ,  sowie der Fabrik feuerw ehren  von 
S i n n e t  A .G .  und  der Maschinenbaugesellschaft bekämpft. D a s  
H au p t-  und  F ab r ik a t ionsgebäude  konnte gerettet werden.

A m  15. Novem ber entstand nachm ittags 3 U hr  im Trocken
r a u m  der F o u rn ie r fab r ik  H a r tm a n n  & Co., W erderstraße 7, F euer .  
D e r  2. u nd  3. Stock b rann te  a u s .  D e n  B em ü h u n g en  der F e u e r 
wehr gelang die Lokalisierung des B ra n d e s .  D e r  Gebäude- und  
Fahrn isschaden  ist groß.

W ir  teilen nachstehend die im B erich ts jah r  in  Buchform er
schienenen W e r k e  K a r l s r u h e r  S c h r i f t  st e l l e r  m it ,  so
weit u n s  solche bekannt sind.
B e l z n e r ,  E m i l  A l b e r t  (S ch r ift le iter ) . D ie  H örner d es P otip h ar. 

D ichtung.
B e r g m a n n ,  K o n r a d  A r n o l d  (P r o fesso r ). Him m elhoch jauchzend. 

Gedichte.
B e t s c h ,  R o l a n d  (D ip l .- in g . ,  S ch r iftle iter ) . P eter  Buddensicck. R om an. 
B r ü c k n e r ,  W i l h e l m  (D ., S tad tpfarrer a. D .) .  D ie  große und die kleine 

B uchrolle in  der O ffenbarung J o h a n n is .
R i c g g e r ,  J o s e f  (M in isterialoberrechnungsrat a. D . ) .  Gemcindercch- 

n un gsord nu n g. H and au sgabe m it Anm erkungen und M ustern. 
D e r s e l b e .  G em eindevoranschlagsordnung. H and au sgabe m it A nm er

kungen, M uster und T a b e llen .

Bhotogr. C elor @ud

Wirkt. Geh. Rat Emil Seubert
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Vellage I.

Schülerzahl Karlsruher Schulen,

I. Städtische Schulen.
Schuljahr Schuljahr 

1921/22 1922/23

1. G octheschule................................................................ 635 580
2. Humboldtschule..........................................................  468 402
3. Helmholtz-Oberrealschule..........................................  503 458
4. Kantoberrealschule.....................................................  562 522
5. Lessingschule  639 646
6. F ich tesch u le ................................................................ 902 858
7. G ew erb esch u le..........................................................  4 845 4 332
8. Handelsschule .............................................. 1221 1559
9. Dem Rektorat unterstellte Schulen:

a) Erweiterte K nabenschule...............................  7 076 6 845
b) Erweiterte Mädchenschule...............................  7 473 7 152
c) Hilfsschule für K n aben .....................................  152 159
d) Hilfsschule für M ä d c h e n ................................. 141 161
e) Knabenvorschule .  ........................................... — —
f) Bürgerschule...............................................................  456 272
g) Töchterschule  ..................................................... 767 491
h) Knabenfortbildungsschule..................................... 520 544
i) Mädchenfortbildungsschule.....................................  973 981
k) Fraucnarbeitsschule (Sophienschule) . . . 355 332

II. Staatliche Schulen.

1. Landeskunstschule.....................................................  276 266
2. Staatstechnikum .....................................................  1357 1369 *)
3. G y m n a siu m ................................................................ 515 514
4. Lehrerseminar I   103 112
5. Lehrerseminar I I   127 134
6. Lehrinnensem inar  81 73

*) 1922/23: W .S. 706; 1923: S .S .  663.
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Schuljahr Schuljahr 
1921/22 1922/23

III . Schulen des Badischen Frauenverein.

1. Frauenarbeitsschule mit Oberseminar für Hand
arbeitslehrerinnen ..................................... ..... 1159 1163

2. Haushaltungsschule des Friedrichsstiftes . . .  18 17
3. Haushaltungsschule (Herrenstraße 39) . . .  . 65 57
4. Kochschule (Herrenstraße 39)    86 104
5. Kochschule im L u ise n h a u s ...........................  87 95
6. Kochschule der M ädchenfürsorge.................  55 —
7. Unterseminar für Handarbeitslehrerinnen . . . .100 99
8. Seminar zur Ausbildung von Haushaltungs

lehrerinnen   52 52
9. Soziale Frauenschule......................................  35 48

10. Fröbelseminar:
a) Kinderpflegerinnen   26 22
b) K indergärtnerinnen.................................. 18 15
c) Jugendleiterinnen.......................................  11 10

11. Kinderpflegerinnen-Jnstitut ............................... 5 6
12. Säugling- und Kleinkinderpflegerinnenschule . . 19 14

IV . Privatschulen.

1. Konservatorium für M u sik ............................ 960 832
2. Pädagogium (Schmidt und Wiehl) . . . . .  137 178

V. Übersicht über den Besuch der Technischen Hochschule.

Wintersemester 1922/23 Sommersemester 1923

Or-, Außer« im Or Außer- im
dentl. ordentl. gan dentl. ordentl. gan

Studierende zen Studierende zen

Allgemeine Abteilung 62 3 65 100 100
Abteilung für Architektur . . 123 10 133 114 7 121

„ Ingenieure . . 281 10 291 289 11 300
„ Maschinenwesen. 541 12 533 483 20 503
„ Elektrotechnik 452 11 463 434 10 444

Fi 3 298 3 301 298 5 303
1757 49 1806 1718 53 1771

Gäste . 184 170
1990 1941

—  343 —

Beilage II.

Statistik der Devölkerungsvorgänge 1?23,
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1 Angeborene Lebcnsschwächc 8 13 6 11 13 8 7 11 7 10 5 11 110
2 Altersschwäche...................... 17 10 « « 12 11 0 7 12 7 10 .17 124
3 Ktndbettsieber...................... 1 1 1 1 2 1 — 1 1 — — — 9
4 Andere Folgen der Geburt 

und Schwangerschaft . . 1 1 - 1 1 — — — 3 — — 1 8
5 Scharlach ............................. — — — — —

2
— — — — — — —

6 Masern und Röteln . . . . 1 — 3 2 3 2 4 5 3 1 — 26
7 Diphtherie und Krupp . . . 1 4 1 — 2 1 2 — — 3 1 1 16
8 Keuchhusten.......................... — 2 1 2 1 — l 1 — — — 8
9 Typhus (ausschl. Para

typhus) ............................. 1 1
10 Akuter Gelenkrheumatismus 1 1 1 3
11 Übertragbare Tierkrank

heiten ............................. . _

12 R o s e ...................................... 1 — — — — — 1 — — — — 1 3
13 Starrkrampf......................... — — — 1 — — 1 1 — —. --- — 3
14 Blutvergiftung ................... 2 1 1 1 2 1 2 3 3 — 1 1 18
15 Tuberkulose der Lungen . 30 15 35 30 31 24 18 23 15 18 15 19 273
16 Tuberkulose anderer Or

gane (auch Skrofulöse) . 6 3 4 1 4 8 4 4 2 1 2 ._ 39
17 Akute allgemeine M iliar

tuberkulose ...................... 1 3 1 _ 1 _ 6
18 Lungenentzündung............. 24 15 15 19 8 4 13 6 12 9 8 10 143
19 Influenza, G rip p e ............. 22 13 5 — 1 1 — — — 1 1 1 45
20 Venerische Krankheiten . . . — 1 — — 2 1 1 3 — 2 — 1 11
21 Andere übertragbare Krank

heiten ................................ 1 1 2 5 1 10
22 Zuckerkrankheit (ausschließl. 

Diabetes insipidus) . 4 1 5 1 2 1 1 4 19
23 A lkoholism us...................... — 1 1
24 Entzündung und Katarrhe, 

des Kehlkopfes, der Luft
röhre und der Bronchien 3 1 8 1 2 1 3 21

25 Sonstige Krankheiten der 
A tm ungsorgane............. 6 7 3 1 2 1 3 4 2 29

26 Organische Herzleiden . . . 13 6 7 11 7 9 11 8 7 6 12 11 108
27 Herzschlag, Herzlähmung 

(ohne nähere Angabe des 
Grundleidens) ................ 9 6 9 6 3 4 11 8 10 15 9 90

28 Arterienverkalkung ............. 3 6 4 6 8 4 5 2 1 5 2 46
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29 Sonstige Herz- und Blut- 
gefäßkrankheitcn ............. 4 4 3 5 6 6 2 2 7 1 1 3 44

30 Schlaganfall und Gehirn
schlag ................................ 8 7 10 8 5 14 8 5 7 7 8 14 101

31 Geisteskrankheit................... 1 1 2
32 Krämpfe (ausschl. Zahn

krämpfe usw.) ................ 3 _ 6 4 1 3 _ 1 4 22
33 Sonstige Krankheiten des 

Nervensystem s................ 6 5 4 4 5 6 5 •4 3 1 6 5 50
34 Atrophie der Kinder . . . . 2 1 — 1 — 1 — 1 3 1 2 2 14
35 Brechdurchfall...................... — — — 1 — — 4 6 2 — — — 13
36 Magen- und Darmkatarrh 

Durchfall, Cholera nostras 2 4 2 3 2 3 4 10 9 3 2 44
37 Blinddarmentzündung . . . — — — 1 1 — 1 3 1 3 — 1 11
38 Krankheiten der Leber 

und G allenblase............. 3 4 1 4 2 1 2 1 6 3 3 3 33
39 Sonstige Krankheiten der 

Verdauungsorgane . . . 4 5 7 4 8 4 5 8 6 3 4 58
40 Nierenentzündung ............. 10 6 4 3 3 3 3 4 I 6 8 8 59
41 Sonstige Krankheiten der 

Harn- und Geschlechts
organe ......................... ... . 1 3 1 5 2 2 3 1 3 1 22

42 K r e b s ................................... 13 16 13 10 13 13 8 13 10 14 13 10 146
43 Sonstige Neubildungen . 3 3 ___ 1 1 — 4 1 2 2 — 17
44 Krankheiten der äußeren 

Bedeckungen...................... 1 2 3
45 Krankheiten der Bewegungs

organe ................................ 1 2 2 2 1 8
46 Selbstmord ......................... 2 4 1 3 2 3 2 1 4 1 4 27
47 Mord und Totschlag, sowie 

Hinrichtung ................... 1 1 1 1 1 1 I 1 8
48 Verunglückung und andere 

gewaltsame Einwirkungen 3 3 3 4 5 1 6 5 3 5 3 4 45
49 Andere benannte Todesur

sachen ............................. 4 4 2 3 3 4 2 1 1 2 4 30
50 Todesursache nicht ange

geben ................................

Zusammen Gestorbene (aus- 
schließt, der Totgeborenen) 223 178 173 170 161 141 151 159 147 129 134 161 1927

Darunter Gestorbene im 
Alter bis unter 1 Jahr 23 30 25 29 26 16 30 34 33 24 18 22 310

Lcbendgeborene................... 242 208 227 217 262 202 218 208 229 205 173 192 2583

Totgeborene......................... 7 10 7 6 11 7 6 4 6 11 11 7 93

Geburtenüberschuß (+ )  .
+
19

+
30

+
54

+
47

+
101

+
61

+
67

+
49 82

+
76

+
39

+
31

+
656


