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Acrztliclic Mitthciluiigen iiber klimatische Curorte 
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V on

Professor Dr. Sigmund in W i e n .

II.
B e z i e h u n g e n  d e r  R e i s e  S i e c h e r  n a e h  d e m  

S i i d e n  u n d  des  e r s t e n  A u f e n t h a l t s .

Die passendste Z e i t  z u r  R e i s e  naeh dem Siiden 
fallt in den Monat S e p t e m b e r ,  welche Richtung man 
auch einschlagt, ob naeh dem entfernteren C a i r o ,  M a l t a  
und P a l e r m o ,  oder naeh den naheren Curorten Si id-  
f r a n k r e i c h s ,  O b e r i t a l i e n s  und S i i d t i r o l s .  Der 
September zahlt selhst in dem nordlichen Theile Mittel- 
europa’s noch zu den hełteren, mildkiihlen und windstillen 
M onaten; die Wechsel zwischen Tages- und Nachttempe- 
raturen sind nur im Gebirg-e mitunter grell und die Dauer 
des Tages geniigt fiir acht- bis zwolfstundige Fahrten. Man 
erreicht den Ort der Bestimmung noch zu giinstiger Zeit, 
yermasj eine anaemessene W ahl der W ohnung und ihrerO O o
Einrichtung zu treffen, und sich leichter zu acclimatisiren. 
Die Siidfriichte, obenan Trauben und Feigen, welche das 
erheblichste, Siechen oft empfohlene diatetische Mittel 
ausmachen, beniitzt man dadureh friiher und langer; an-

dauernde und wiederholte Bewegung im F re ien , welcher 
A rt immer, ist dann noch mehrere W ochen hindurch 
selbst in grosserer Ausdehnung gehoten und die im Oeto- 
ber im Siiden haufig eintretende regnerische, kiihle, wech- 
selreiche W itterung trifft den schon eingewohnten, yorbe
reiteten Curgast. Im Siiden selbst ist das Reisen im Octo- 
ber, zumal in der zweiten Halfte desselben, oft ein sehr 
misśliches Unternelimen; die W itterung gestaltet sich dann 
nicht minder ungiinstig ais bei u n s , die Strassen sind be- 
kanntlich weit elender, ais in den meisten Landem Mittel- 
europa’s und auf heimische, beąueme Unterkuńft in deu 
Gasthofen ist sogar in grossen Stadten um so weniger zu 
bauen, ais sie von gewohnlichen Touristen meistens schon 
besetzt sind.

Die R i c h t u n g  d e r  R e i s e  wird heutzutage haupt- 
sachlich durch die Linien der Eisenbahnen und Dampf- 
boote hestimmt, obwohl es immerhin Sieche gibt, welche 
weder eines noch des anderen Reisemittels sich bedienen 
konnen oder mogen. Abgesehen von solchen nur verein- 
zelten Individualitaten erseheint gegenwartig fur nordische 
und nordostliche Giiste der W eg i i b e r  W i e n  der empfeh- 
lenswertheste; nach W ien gelangt man von allen Puncten 
Mitteleuropa’s und des Nordens leicht und rascli auf den 
schon yorhandenen Schienenwegen: von W i e n  bis
T r i e s t  setzt sich mit der kurzeń fund bald auch yer-
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schwindenden) Unterbreehung iiber den Karst *) die Eisen- 
b a hn f o r t ;  Y e n e d i g  betritt man dorther mittelst einer 
Seereise von wenigen Stunden, nach der eigenen W ahl 
bei Tag oder N acht; und V e n e d i g  — falls der Curgast 
eben nicht hier yerweilen soli — bietet neuerdings das 
Dampfboot und den Schienenweg nach allen Platzen Italiens. 
Yon W i e n  aus wird nur der sehr niedrige (464 Klafter 
hohe) Semmering in wohlgeschiitzten W aggons schnell 
uberschritten; die Eisenstrasse durch Steiermark und Illy- 
rien ist eine der sichersten und schonsten der W eit; die 
Ueberfahrt von Triest nach Venedig wird uberaus selten 
durch unruhiges Meer getriibt und in der That gehorte 
Seekrankheit auf dieser Strecke, so oft ich sie auch befuhr, 
zu den Seltenheiten; Triest und selbst Yenedig gewahren 
noch yiele Vortheile deutscher W eise und Gebarung. Die 
Reise yon W ien bis Triest wird in kaum 24 Stunden und 
dann nach Venedig in 6 Stunden zuriickgelegt, und zwar 
um ungemein billige P re ise ; die Reisenden wechseln auf 
dieser Reise ihr Fuhrw erk hochstens zweimal; derselbe 
W aggon, welcher sie in W ien ubernimmt, iibergibt sie in 
Laibaeh dem Postwagen fiir Triest und dieser dem Dampf- 
boote fiir Y enedig; es lassen sich endlich nach Bediirfniss 
und W unsch von W ien bis Venedig d r e i  b e ą u e m e  
Reise t a g e  m achen , fiir welche in Laibaeh und Triest 
zwei treffliche Nachtlager und in Venedig das dritte be
rechnet werden.

Der erfahrene Arzt und mit ihm der yielfach empfind- 
liche und bedachtige Sieche wissen den W erth der eben 
angedeuteten — scheinbar unbedeutenden — aber das 
Gesundheitswohl wesentlich bedingenden und dasGemiith 
hoehlich beriihrenden — Einzelnheiten zu schatzen und 
indem ich gegeniiber der Richtung der empfohlenen und 
oft vorgezogenen bairischen und schweizer Strassenziige 
den o s t e r r  e i c h i  s c h  e n  nachdriicklichbevorworte, muss 
ich die fur Sieche so hochwichtigen Vorziige derselben in  
j e d e r  J a h r e s z e i t i n  wenigen W orten zusammenfassen : 
die Yerbindungen in der osterreichischen Richtung sind 
die kiirzesten; die Abtheilung der Reise in kurze und vor- 
waltend T ag ess ta tio n en  ist die beąuem ste; es tritt kein 
namhaftes Hochgebirge zur Uebersteigung entgegen; die 
uber den Karst jetzt noch nicht beschiente kurze Strassen- 
strecke ist sehr dauerhaft und bleibt sogar im Spatherbste 
noch frei von Schnee, leidet aber auch spater durch Re- 
gengiisse, Schneesturz und Lawinen nicht, wie das im 
Spatherbst mit allen ubrigen Strassen (durch Tirol und die 
Schweiz, iiber den Spliigen, das Stilffser Joch, den Bern-

*) Die noch n ich t ganz ausgebaute Strecke iiber den K arst 
von Laibaeh nach Triest nahert sich eben der Vollendung, 
w odurch w ahrscheinlich schon im  nachsten Friihjahre aus 
W ien bis T riest eine Tagereise gegeben ist, welche der 
Sieche allenfalls im  schonen Graz in  zwei sehr beąuem e 
Halften trennen mag.

hardin, St. Gotthard, Simplon u. s. f.) der Fali ist. Auf 
dem Schienenwege einmal nach Yerona, Mantua und Mai
land gelangt, mag dann der Reisende seinen W eg, sei es 
gegen Siidtirol, sei es zu den italienischen Binnen- oder 
Seeplatzen wenden, sosind ihm in allen Richtungen die Mittel 
geboten.

Vorsicht und Gemuth fordern, dass Sieche nicht ohne 
e i n e  f r e u n d l i c h e ,  z u v e r l a s s i g e  B e g l e i t u n g ,  
seien es Yerwandte, seien es treue gewandte Dienstleute, 
nach dem Siiden gehen. Viele Unannehmlichkeiten und 
Leiden werden dadurch gemildert oder geradezu erspart und 
bei schweren Erkrankungen liegt das ganze W ohl des Be- 
troffenen in der Beherzigung eben dieser Regel, dereń Ver- 
nachlassigung der Fremde im Siiden dreifach entgelten muss.

In dem Curort angekommen bildet die W ahl einer 
z w e c k m a s s i g e n  W o h n u n g  die erste, bedeutsamste 
Angelegenheit des Curgastes. Erfahrung und Gewohnheit 
haben in allen Curorten die passendstenPlatze undGassen 
bereits bezeichnet u n d , wer friihe genug eintrifft, findet 
auch hier noch W ohnungen zur Auswahl nach personli- 
chem Bediirfnisse. Ais ers te r, leitender Grundsatz dahei 
gilt: sie sei sonnig, staubfrei, ruhig gelegen, sehr ge- 
r a u m i g  und bestehe aus mindestens zwei Theilen, die 
geniigend geliiftet und g e h e i z t  werden konnen. Diese 
Eigenschaften kann der Curgast nicht ernstlich genug be- 
riicksichtigen; wenn auch bei heiterer und warmer W itte- 
rung zeitweise noch so viel ausser Hause lebend, bringt 
er in der W ohnung doch immer den grossten Theil seiner 
Zeit zu, und es kommen T ag e , an denen er dieselbe nur 
kurz oder gar nicht verlasst; erkrankt er vollends schwe- 
re r, so ist die giinstige W ohnung in der Reihe der Heil- 
mittel das oberste. Fiir die Heizung, welche selbst in Rom 
und Neapel einzelnen Siechen unbedingt nothwendig, in 
Venedig, Pisa und Nizza durehaus unerlasslich is t, sorgt 
man in allen siidlichen Stadten noch immer sehr w^enig, 
und die dazu gehorigen Behelfe des Nordens und Mittel- 
europa’s finden sich nur sehr vereinzelt und mangelhaft 
v o r ; ich rathe dem Curgaste ganz ernstlich, hierauf seine 
besondere Aufmerksamkeit friihe genug zu richten und 
neben der Herstellung eines passenden Ofens auf gute Be
schaffenheit der Thtiren, der Fenster und derFussteppiche 
zu dringen.

A uf das eigene Wohnzimmer wendet der Sudlander 
haufig weniger auf, ais auf Empfangs- und Prunkzim m er; 
daher finden wir die Eigenthiimer grosser Pallaste, umfang- 
reicher, heller Sale und hoher geraumigerStuben nicht sel
ten in kleinen, niedrigen, halbfinsteren Kammern hausend, 
schlafend und verkehrend; im Siiden wie im Norden kann 
der Arzt bei Gesunden diesen schweren Verstoss gegen 
die wichtigste Gesundheitsregel nur hóchlich missbilligen, 
bei Siechen aber muss er einen solchen Missbrauch ganz
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entschieden abstellen und dem Betreffenden ins Gedacht- 
niss rufen, wie Luft, Licht und W arm e die ersten Bedin- 
gungen des menschlichen Daseins sind und daher schon zu 
gewohnlichen W ohn- und zumal Schlafzimmern, wo man 
den grossten Theil des Lebens zubringt, die schonsten und 
besten Raume zu wahlen, auf Gesundheitsreisen eben da- 
fur die ersten Riicksichten zu nelimen und die hochsten 
Preise zu gewahren sind.

In den Curorten des Siidens, insbesondere den ita- 
lienischen, werden die W ohnungen in der Regel fur die 
ganze W intersaison gem iethet; doch finden sich von Jah r 
zu Jah r zahlreicher werdende sogenannte Pensionen, in 
welchen man ftir beliebige Zeit seine Unterkunft gewohn- 
lich gut flndet; so in Nizza und Pisa, in Rom und Neapel; 
in Yenedig gibt es der Gasthofe genug, in welchen man 
in ahnlicher W eise unterkommt. In allen diesen Stadten 
aber bestehen fiir meublirteW ohnungen gewisse Gewohn- 
heitsrechte, die der Fremde kennen soli, um yon dereń 
Anwendung nieht unangenehm betroffen zu w erden; das 
harteste darunter ist jenes, wornach bei einem Todesfalle 
die gesammte Einriehtung dem Eigenthiimer vom Mieths- 
manne bezalilt werden muss*). Ein sehr g e n a u e r ,  
schriftlich abgefasster, rechtsgiltiger Mietlwertrag erscheint 
ais das zweckmassigste Mittel, derlei Angelegenheiten yon 
yorneherein zu regeln.

Eine andere wichtige Angelegenlieit des Curgastes 
macht die W a h l  e i n e s  A r z t e s  aus;  in den meisten 
Curorten sind heutzutage fast alleNationen und ebenso die 
Richtungen der practischen Medicin (vulgo Allo- und Ho- 
moeopathie) yertreten. Man lasse sich vom Haus oder von 
einer grossern Stadt z. B. Berlin, W ien aus einen Arzt 
empfehlen, oder man wende sich an den Y ertreter seines 
Landes fGesandte, Consularbeam te), um in W ahl und 
Benehmen den rechten W eg zu treffen und zugleich der 
Unannehmlichkeitdes oft iiblichen Aufdringens unliebsamer 
Aerzte zu entgelien. Dass es fiir den Arzt eine grosse Er- 
leichterung sei, vom friiher behandelnden Arzt eine Krank- 
heitsgeschichte zu empfangen, yerstelit sich von sich 
selbst; in der Regel wissen aber Sieche diese selber 
genau genug zu erzahlen.

Bei den einzelnen Curorten werde ich die Jedem eigen- 
thiimlichen Beziehungen der N ahrungsm ittel, der Be- 
sehaftigung und Unterhaltung naher beriiliren; nur hin- 
sichtlich d e r K l e i d u n g  mogę hier schon der allgemein 
herrschende Leichtsinn hervorgehoben werden, womit die 
Bewohner des Nordens nach dem Siiden ziehen und sich 
daselbst tragen; plotzliche Schwankungen der Temperatur 
sind hier gar nieht selten, wohl weniger grell in Sicilien,

*) Ich bin w iederlioltZeuge dessen gewesen, dass indem  Zim
m er, wo K ranke s tarben , die Fenstervorhange, ja  sogar
Metallmeubles und  die Oefen darin  bezahlt w erden mussten.

Malta und Egypten; dagegen haufig in Italien; feuchte 
und kalte Abende und sehr kalte Morgen kommen selbst 
im September schon und noch im April und Mai vor. Der 
Frem de thut daher am besten, wenn er die Bewohner der 
Orte, in denen er ais Gast lebt, in der Kleidung nachahmt. 
Der W inter bietet auch in Italien, wenn auch kiirzer, doch 
so viel Kalte, dass unsere W interkleider auch dort durch- 
aus nieht zum Ueberflusse gehoren.

Die R i i c k r e i s e  a u s  d e m  S i i d e n  sollte niemals 
so friih angetreten w erden, ais die meisten Curgaste im 
Yertrauen auf den „ s c h o n e n  Ma i “ in Mitteleuropa zu 
thun pflegen. Der Mai w ar yon jeher nur den Malern und 
Dichtern d. li. der Phantasie schon und in Italien bestatigt 
sich das eben dort entstandene Sprichwort yielfach genug. 
Der Vortheil der Herbst- und W intererrungenschaft geht 
durch zu friihzeitige Riickkehr nach den BinnenplatzenOber- 
italiens sehr haufig yerloren; Genua,Florenz, Mailand,Turin, 
Bologna, Yerona, derComersee u. s.w . haben in der ersten 
Halfte des Mai bei grosser Tageshitze iiberaus kiihle Abende 
und noch kaltere Morgen. Immerliin mag der Curgast in 
der ersten Halfte des Mai die ganz siidlichen Curorte ver- 
lassen, in kurzeń , niclit iibereilten Tagesstationen Ober- 
italien betreten und sich eben von dem W etter und dem 
Zustande der Berg- und Alpenstrassen in der W eiterreise 
bestimmen lassen. Die Gebirgspasse sind wohl zu Ende 
Mai’s alle falirbar, aber die Hochalpen noch mit Schnee 
bedeckt und desshalb Yorsiclit empfehlenswerth. So lange 
die piemontesischen, oberitalienisclien und tiroler Eisen- 
strassen nieht zu einem zusammenhangenden Ganzen ver- 
einigt sind, wurde ich auch fiir die Riickreise n a c h  d e m  
N o r d e n  der Richtung iiber Yenedig und Triest den Vor- 
zug einraumen: der Karst ist um diese Zeit nieht nur 
schon ganz schneefrei, sondern schon mit seiner eigen- 
thiimliehen Yegetation bekleidet. Die Riickreise iiber P i e -  
m o n t  u n d  F r a n k r e i c h  hat fiir die mitteleuropaischen 
und englisclien Curgaste viel fiir s ich , besonders wenn sie 
die F ahrt zu Schiffe wohl ertragen; die Schienenwege 
werden yielleicht schon im nachsten Jahre die Schweiz 
mit Oberitalien und speciell mit Piemont yerhinden: dann 
ist dem Curgast auch der beąuem steW eg zu dem Aufent
halt in den Rhein- und Taunusbadern, zu den Molken- und 
Alpencurorten, so wie zu den osterreichisch-bohmischen 
Heiląuellen ganz einfach geoffnet.

A r t  u n d  D a u e r  d e s  A u f e n t h a l t e s  im Siiden 
sind natiirlich durch rein personlicheVerhaltnisse bedingt: 
wahrend die Melirzahl von Curgasten an dem einmal ge- 
wahlten Orte durch die ganze W interperiode verharrt, 
tritt fiir Einzelne ein passender, nach klimatischen Eigen- 
thiimlichkeiten periodenweise getrofifener W e c h s  e 1 ein; 
so habe ich mit sehr giinstigemErfolge Sieche die Monate 
September und October in Oberitalien, December und
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Januar in Sicilien und den Rest desW inters neuerdings in 
Mittel- und Oberitalien zubringen lassen. Ein Aufenthalt 
jedoch von wenigen Monaten im Siiden,sogar nur von einer 
W interhalfte, wie so Manche es thun, ist erfolglos: ja  die 
E rfahrung lehrt, dass wahrhaft heilkraftige Erfolge nur 
durch langeren und wiederholten A ufenthalt im Siiden 
gewonnen werden. Diese Thatsachen mogen die Aerzte 
wohl im Auge halten bei Siechen, welche von yorneherein 
durch ihre Yerhaltnisse an eine streng abgeschlossene kurze 
Zeit gefesselt sind und die dann die Reise in H ast, den 
Aufenthalt inSpannung, Ungewissheit undMissmuth durch- 
machen und schon dadurch die etwa giinstigen W irkun- 
gen der neuen Einfliisse sich selbst triiben.

Immerhin aber mogen noch zwei Bedingungen jeder 
giinstigen Reise nach dem Siiden, zumal nach Italien, eine 
ganz besondere Erw ahnung flnden; sie heissen G e l d  und 
G e d u l d ;  wer nicht beide mitnimmt, wird seine Zwecke 
gar nicht oder nur sehr mangelhaft erreichen und um die 
meisten jener Ulusionen kommen, welche yon sorgenlosen, 
m unter ihres W eges in poetisclier Anschauung dahinzie- 
henden Reisenden iiber die yielgepriesene Halbinsel ver- 
breitet worden sind. Das Reisen ist in den letzten zehn 
Jahren um das Zweifache theurer, die endlosen Prellereien 
sind nicht geringer, die zahlłosen Bettler nicht weniger 
gew orden; man ha t daher seine Ausgaben nicht geringer 
zu berechnen ais fiir W ien oder London, wenn man be- 
quem und gemiithlich im italienischen Siiden hausen will. 
Bei den noch haufig mangelhaften Fuhrwerken und den 
noch unvollendeten Eisenbahnen ist auch das Fahren 
selbst nicht wohlfeiler ais in Deutschland und Oesterreich; 
die Dampfboote haben verhaltnissmassig hohe Preise.

Der Sprache und-der Landessitte unkundige Fremde 
w erden in Italien von mehrfachenEindriieken unangenehm 
beriihrt; die an nicht wenigen Orten auf das Hochste ge- 
triebenen Pass- und Zollplackereien, die Zudringlichkeit 
der zahlreichen und immer bunten Beyolkerung auf den 
Strassen, Platzen und Schauorten, die natiirliche Lebhaf- 
tigkeit der W alschen in Gebarden und Ausdriicken, die 
eben durch die Frem den genahrte Hab- und Gewinnsucht, 
die oft masslose Unsauberkeit und das vielfach ekelige 
Treiben ganzer Stande und Korperschaften sind an und fiir 
sich genug, schon gereizte, leichter empfindliche Sinne zu 
yerstimmen, auch wenn keine ungiinstigen, persónlichen 
Ereignisse hinzutreten. In neuerer Zeit sind auch die un- 
gliickseligen politischen und nationalen Meinungsverirrun- 
gen und Gegensatze hinzugetreten, um zwisehen Italienern 
und Deutschen einen Gegenstand der Abneigung mehr 
aufzuwerfen. Kranke und Sieche werden von solchen Ein- 
driicken am sehmerzlichsten und nachtheiligsten beriihrt

und, neben den Riicksichten auf Klima und Lebensweise, 
mogen die Aerzte auch diese bei der Sendung ihrer Clien- 
ten nach Italien mit anschlagen. Ueberhaupt sollten wir 
unsere uberspannten Begriffe von der „ h i m i n l i s c h e n  
H a l b i n s e l “ auf das wahre Mass practischer Anschauung 
herabstimmen, um desto unbefangener das wahrhaft W erth- 
volle zu wiirdigen. Yon Jugend an lesen wir von den 
Schonheiten des L andes; Reisende, Diehter und Kunst- 
jiinger erzahlen begeistert von den Reizen der Landsehaf- 
ten, der Menschen, der Jahreszeiten und des Lebens, von 
den Schatzen der Kiinste und des A lterthum s; Tausende 
und wieder Tausende ziehen glaubig und sehnsiichtig nach 
Italien und beten das gedruckte W ort nach und nur Ein- 
zelne wagen es, einer so lange und so allgemein yerbrei- 
tetenMeinung nicht immer und nicht iiberall beizupflichten. 
Meistens will man dann in persónlichen Begegnungen die 
Ursache minder giinstiger Urtheile und Aeusserungen auf- 
suchen. Ich habe seit zwanzig Jahren in yerschiedenen Perio- 
den und in mehreren Richtungen ganz Italien durchzogen 
und schatze das von der Natur so reich gesegnete, durch 
Kunst, Poesie und Geschichte yielfach yerherrlichte Land, 
theile nicht so manche gegen die Bewohner desselben ge- 
hegten Yorurtheile und habe dort viele freundliche Be- 
gegnung und nicht wenige gliickliche Tage erlebt: aber 
ich muss vor Allem bemerken, wie wenig von dem Allem 
Kranke unh Sieche geniessen konnen und wie iiberaus 
mannigfache, widerwartige personliche Begegnisse gerade 
diese treffen. Selbst den Gesunden fallt es bald auf,  wie 
die Reinlichkeit und Beąuemlichkeit des W ohnens und des 
leiblichen guten Lebens, die Leichtigkeit des Yerkehrs zu 
Lande, der Genuss schoner Gebirgslandschaften (Schweiz, 
Salzkam m ergut, Tirol u. s. f .j, der Reichthum an Mitteln 
fiir geistige Bildung, der warme, rege V erkehr unter Man- 
nern der W issenschaft und endlieh ein angenehmes, gesel- 
liges und Familienleben in Italien sich nicht so finden, wie 
in andern Binnenlandern, dereń Eigenthumlichkeit viel- 
leicht eben in diesen Yorztigen beruht. Damit habe ich 
jedoch nur eine individuelle Ansehauungsweise ausgespro- 
chen und mochte nicht einem Lande und einer Nation 
Unrecht thun, die gleich anderen den Anspruch haben, 
dass man lange genug unter ihnen lebe, mit ihnen arbeite 
und entbehre, kampfe und le ide, um mit ihnen auch be- 
sitzen und geniessen, sich freuen und sie lieben zu lernen.

Yon denStadten Oberitaliens yerdienen zuerst Ye n e -  
d i g, P i s a und N i z z a ,  weil die besuchtesten, eine ausfuhrli- 
chere Schilderung; doch werde ich vorher M e r a n  in 
Sudtirol und T r i e s t  etwas naher ins Auge fassen, weil 
sie ais Uebergangsorte in neuester Zeit haufiger empfoh- 
len werden.
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tt Practische Beitrage aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin 
und Sanitats-Polizei.

Gutachteii des Doctoreu - Collegiiims der incdici- 
nischen Facultat

iiber die Desinfectionsanstalt in W ien.
Y orge tragen  in  de r S itzung des G eschaftsra thes  am  29. J a n n e r  1856.

R e fe re n t: Dr. Jos. Schneller.
Der lobliche Magistrat der k. k. Reichshaupt- und 

Residenzstadt W ien hat mit verehrlicher Note vom 3. De- 
cember 1855 ,  Z. 67,822 hieher das Ersuchen gestellt, 
eine W ohlmeinung hinsichtlieh desDesinfectionsverfahrens 
uberhaupt und insbesondere in Bezug auf die Krankheiten, 
nach welchen dasselbe Statt zu flnden habe, bekannt zu 
geben.

Bei der W ichtigkeit des Gegenstandes und bei dem 
Um stande, ais gegenwartig eine Reform des ganzen Insti- 
tuts in Aussicht gestellt ist, gibt man sich die Ehre, bevor 
noch in die speciellen Fragen eingegangen w ird , einiges 
Historische vorauszuschicken:

Der Desinfectionsanstalt in W ien, dereń Errichtung 
aus dem '17. Jahrhunderte lierdatirt, ais die Pest hier 
herrschte, liegt offenbar die sehr lobliche Absicht zu Grunde, 
die W eiteiwerbreitung ansteckender Krankheiten, wenn 
nicht za verhuten, doch wenigstens zu beschranken. Bei 
der verschiedenen Gestaltung der Krankheitsverhaltnisse 
im Grossen, so wie bei der steten Yeranderung der socia- 
len Zustande und im Hinblicke auf die Fortschritte der 
W issenschaft, w ar es wohl naturlich, dass jene Anstalt 
wiederholten Abanderungen unterworfen wurde. Der ge
genwartig beantragte neue E ntw urf einer Instruction fiir 
den Infectionssperrer basirt theilweise auf einer W ohlmei

nung der medicinischen Facultat yom J  ahre 1845*), nach
dem erst im Jahre 1853 das Doctoren-Collegium eine 
ganzliche Reform des Instituts fiir wiinschenswerth, ja  
nothwendig erachtet hatte.

Zufolge des neuen Entwurf es hat der Ober-Infections- 
wundarzt die Ueberwachung des ganzen Yerfahrens, und 
der Todtenbeschauer, da es sich hier nur um die Effecten 
Yerstorbener handelt, die Vermittlung der Bekanntgabe 
der geeigneten Falle. Sobald ein Fali bezeichnet ist, holen 
nach dem mitgetheilten Entwurfe die Organe der Anstalt 
einen oder mehrere Tage nach dem Tode die von dem 
Yerstorbenen gebrauchten Gegenstande, insbesondere die 
W asche, das Bettzeug, die Kleidungsstiieke etc., bei wel- 
chęn dann in der Anstalt die Yorgeschriebene Reinigung 
entweder mittelst eines halbstiindigen Siedens im W asser 
(daher bei 80° R.) oder durch einfaches Aussetzen einer 
Temperatur von -f- 50 bis 60° R. durch 48 Stunden, oder 
bei der W asserscheu auf noch eine andere complicirtere 
W eise yorgenommen w ird ; die gereinigten Effecten wer- 

*) Referent Prof. Dr. K o 11 e t s c li k a.

den nach einiger Zeit der betreffenden Partei gegen ein 
tarifmassiges Entgelt, oder Armen unentgeltlich zuriick- 
gestellt.

Ais Krankheiten, nach denen bei todtlichem Aus- 
gange die eben beschriebene Reinigung Statt finden soli, 
werden in dem Entwurfe bezeichnet: A. solche, dereń 
Contagiositat unbestritten ist, namlich die orientalische 
Pest, der exanthematische Typhus, das Faulfieber mit 
und ohne Petechien, die Menschenblattern, der Scharlach, 
die Rotheln und die Masern. B. Krankheiten mit beding- 
ter, daher bestrittener Contagiositat, namlich das Nerven- 
fieber, der Abdominaltyphus, alle Formen des Kindbett- 
fiebers, sammtliehe Bauchflusse, besonders die R uhr, die 
Cholera, der Friesel, die Flechtenausschlage, die Lungeh- 
sucht und Auszehrung im colliquativen Stadium, die W as
serscheu, insoferne von Uebertragung derselben von Men
schen auf Menschen die Rede ist. C. K rankheiten, welche 
zwar nicht durch Uebertragung derselben Krankheitsform, 
wohl aber durch Verschlimmerung eines bereits bestehen- 
den, oder durch Erregung eines neuen Krankheitszustan- 
des eine besondere Beachtung erheischen, z. B. alle Krank- 
heitsformen, welche durch jauchige Absonderungen oder 
durch colliąuatiYe Ausscheidungen die W asche, Kleider 
und Betten verunreinigen, a is : brandige und jauchige Ge- 
schwiire, Krebsgeschwtlre, Beinfrass u. s. w.

Im Anhange dieses Entwurfes findet man die Be
stimmung, dass insolange die Desinfectionswaschanstalt 
denBediirfnissen desPlatzes nicht vollkommen entsprechen 
kann, die Parteien die infieirte W asche auch zu Hause 
reinigen konnen, mit Ausnahme jener Parteien, bei w el
chen der gute W ille und das Yerstandniss, oder wohl gar 
die Moglichkeit zu einer griindliehen Reinigung zu Hause 
bezweifelt wird ; bei diesen hat der Todtenbeschauer auf 
der Abgabe der inficirten Gegenstande an die W aschan- 
stalt zu bestehen. Schliesslich wird noch der h. Statthal- 
terei-Prasidialerlass vom 8 . August 1 8 5 5 , Z. 34u6/pr. ci- 
tirt, wornach die Uebergabe der von Cholerakranken ge
brauchten W asche und Betten an die magistratische Rei- 
nigungsanstalt nur 1, nach Sterbefallen oder 2. auf den 
ausdriicklichen W unsch der Parteien, oder endlich 3. dann 
zu gesehehen habe, wenn sie von dem behandelnden Arzte 
wegen besonderer Umstande gefordert wird.

Dies die Grundzuge des Entwurfes.
Um nun einige Anlialtspuncte dafiir zu gewinnen, 

wie denn im Sinne des Entwurfes in Zukunft die oben an- 
gefiihrten Anordnungen in Yollzug gesetzt werden diirften, 
wird ein Blick auf die bisherige und gegenwartigeUebung 
in dieser Angelegenheit nicht uberfliissig sein. Hier lehrt 
die Erfahrung und ist von competenter Seite festge-
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stellt, dass nur von einer geringen Anzahl der auch in der 
alteren, je tz t geltenden Instruction bezeichneten K rank
heiten die Effecten der Yerstorbenen der Desinfectionsan- 
stalt iibergeben werden, theils, weil man die Reinigung der 
Partei iiberliess, und the ils , weil die im Todtenzettel be- 
zeichnete Todesart, wenn auch von jener Krankheit her- 
riihrend, die in der Desinfectionsordnung genannt ist, doch 
nach dem strengen W ortlaute die Abgabe der Effecten 
nicht erfordert, so z. B. Lungenlahmung bei Typhus, Hirn- 
hautentziindung bei Scharlach. Hiezu kommt ńoch , dass 
bei der Abgabe derW asche etc. nicht selten ein Theil der 
gebrauchten W asche von der Partei zuruckbehalten oder 
gar nur solches Bettzeug abgeliefert w urde , welches der 
Kranke gar nicht hatte, welches aber seiner sehr schlech- 
ten Qualitat wegen fiir die Anstalt fiir gut genug erach- 
te t wurde.

Der Grund aber, weshalb dieser Yorgang Statt fand, 
liegt in der Abneigung des Publicums gegen die Anstalt, 
bei der man eher eine Yermengung der W asche mit der 
von sehr bosartigen Krankheiten Frem der fiirchtet *) (bei 
den Effecten der Angehorigen besteht diese Scheu nicht), 
ferner darin, weil man besorgt, die W asche entweder in 
einem sehr schlechten Zustande, oder nicht alle Effecten 
vollstandig zuriick zu erhalten, da das Yorurtheil herrscht, 
dass namentlich an Rosshaar und Bettfedern bei der Riick- 
gabe oft ein nicht unbedeutender Abgang wahrgenommen 
wird, weil ferner die Kosten gescheut werden, die gerade 
in eine Zeit fallen, wo ohnehin die Kasse durch vielerlei 
Ausgaben, namentlich das Leichenbegangniss und Begrab- 
niss haufig geleert ist, und endlich weil der practische 
Sinn der Beyolkerung nicht recht einsieht, wie es denn 
kom m e, dass gerade bei Sterbefallen eine amtliche Reini
gung derW asche Statt finden soli, wahrend zur Zeit einer 
Monate lang dauernden ansteckenden Krankheit ohne 
A nstand Alles zu Hause gereinigt w urde , und die Umge- 
bung des Kranken Tag und Nacht in der unmittelbarsten 
Beriihrung sich mit ihm befand.

Man k a n n , wie von unterrichteter Seite versichert 
wird, mit Bestimmtheit annehmen, dass unter zehn in die

*) Die inficirten und  die bereits gereinigten Effecten konnen 
nam lich lau t der Instruction in  einem W agen zu gleicher 
Zeit yerfiihrt w erden, abgesehen davon,dass in d e r  A nstalt 
selbst die bereits gereinigte Wasche m it der unreinen leicht 
in  B eriihrung kommt.

Kategorie der von der Instruction bezeichneten Krankheits- 
formen gehorigen Falle neun Falle n i c h t  der vorschrifts- 
miissigen Desinfection unterworfen werden.

Aus dem eben Mitgetheilten folgt, dass die Durch- 
fuhrung der angeordneten Massregeln eine hochst unvoll- 
kommene ist, daher auch der Zweck derselben nur sehr 
unvollkommen erreicht wird, abgesehen davon, dass die 
b i s h e r i g e  Desinfectionsart, die entweder in blosser Rei
nigung undLUftung bis zu 6 W ochen, oder ganzlicher Ver- 
tilgung (bei W asserscheu, Pest, Krebs, Seharbock, Kratze) 
bestand, gleichfalls nicht entsprechend is t, weshalb eben 
neue Modalitaten der Reinigung beantragt werden, welche, 
insoferne sie im W esentlichen in der Anwendung einer 
hohen Temperatur, - f  60 bis 80° R., bestehen, allerdings 
zur Zerstorung der Contagien (namentlich letzterer Hitze- 
grad) hinreichend sind.

Nachdem aber, wie oben gezeigt w urde, die bis
herige P rasis eine sehr willkurliche w a r , liegt es nahe, 
in der zwangsweisen Durchfuhrung der Massregeln das Heil 
zu suchen. Hier werden aber wieder ganz dieselben be
reits geschilderten Umgehungen der Vorschrift eintreten, 
und in noch hoherem Grade, ais es bisher der Fali gewe
sen. Um W iederholungen zu vermeiden, ist nur in Kurze 
zu erwahnen, dass der hier massgebende Todtenzettel des 
behandelnden Arztes bei den yielfaltigen Complicationen 
der Krankheitsprocesse derart gestellt sein k a n n , dass er, 
ohne unwahr zu sein, ja  indem er sich der W ahrheit mehr 
nahert, eine K rankheit ais Todesursache angibt, welche 
in der Desinfectionsvorschrift nicht enthalten is t , so z. B. 
bei Abdominal- und exanthematischem Typhus Lungen- 
entzimdung, Lungenodem, Durchbohrung des Darmes und 
Bauchfellentziindung; bei Scharlach Nierenentartung, bei 
Masern Lungenentzilndung, statt Kindbettfleber Yerienent- 
ziindung, Bauchfellentziłndung etc., statt Beinfrass Scro- 
phelsucht u. s. w. u. s. w. Auf diese, einer Controlle nicht 
wohl fahige W eise allein wiirde die Anwendung des Des- 
infectionsverfahrens schon sehr eingeschrankt sein.

Der neuen Vorschrift, wie sie im Entwurfe vorliegt, 
wird aber mit dem oben erwahnten Nachsatze die Spitze 
abgebrochen, indem hiemit implicite zugegeben wird, dass 
die W asche ohneGefahr der Ansteckung eben so sicherund 
gut von der Partei selbst gereinigt werden k an n ; die Noth- 
wendigkeit der Anstalt wird dadurch sehr inFrage gestellt.

(S ch luss folgt).

III. Facultats-Angelegenheiten.
In  der Sitzung des leitenden Ausschusses fiir wissenschaft

liche T hatigkeit am 9. d. M. las Professor Dr. von P a t r u b a n  
den vom hohen M inisterium  des Innern  tiber P e r  u g i n i ’s B ro
schure und  M anuscript, betreffend eine E rorterung  iiber das 
W esen der Cholera, abverlangten B ericht v o r, der einstim m ig 
angenom m en w urde, und  demnachst u n te r den Besprecliungen 
med. B ucher m itgetheilt w erden wird.

In der Sitzung des Geschaftsrathes yom 12. 1. M. w urde 
m itgetheilt, dass lau t Note des W iener Magistrats derselbe sich 
n icht veranlasst s ie h t, auf die Bevorwortung des A n trag es: in 
den Lehrbriefen der A potheker sta tt des W ortes Subjeotum den 
Ausdruck Assistens zu gebrauchen, einzugehen.

In  derselben Sitzung referirte Dr. M. H a l l e r  iiber das Ge- 
such des Dr, S. E c k s t e i n  um die Bewilligung zur E rrichtung
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von natiirlichen anim alischen Badern in  derN ahe des Gumpen- 
dorfer Schlachthauses. Es sind dieses Bader, bestehend aus dem 
im  ersten Magen (W anst vulgo W am pe genannt) des Rindes 
enthaltenen Magenbrei im  Zustande der naturlichen W arm e, die 
bisher schon so haufig vom Publicum  gegen viele K rankhei
ten bentitzt wurden. Der G eschaftsrath gab im  E inklange m it 
der Meinung des Referenten ein giinstiges Gutachten a b , m it 
dem Bemerken, dass in  dieser A nstalt, nebst den fiir ahnliche 
A nstalten geltenden Normen noch besonders zu beobaehten ist, 
dass der Magenbrei moglichst bald nach dem Abschlachten des 
Thieres beniitzt w erde, dam it n icht durch die eintretende Zer- 
setzung desselben m ehr Nachtheil fiir den K ranken erwachse. 
F erner is t hierbei eine vorgangige U ntersuchung der Eingew eide 
des geschlacliteten Thieres in  Bezug auf Milzbrand unerlasslich 
no thw endig ; es diirfen auch keine Zinkw annen verw endet w er
den, damit nicht Chloride sich bilden, sondern dieselben diirfen 
un ter den Metalłen bios aus Zinn oder aus Eisenblech bestehen, 
endlich muss dafiir gesorgt w erden, dass der Magenbrei nach 
gesehehener Beniitzung an einen von W ohnhausern entfernten 
O rtgeschafftw erde,dam it d iespater sichentw ickelndenFaulniss- 
producte n icht der menschlichen Gesundheit Nachtheil bringen.

Bei der nachsten w issenschaftlichen Jahresfeier w ird  Pro
fessor Dr. yon P a t r u b a n  die Festrede zum A ndenken des ehe-

m aligen Facultatsm itgliedes und  beriihm ten Physiologen Pro- 
fessors G. P r o c h a s k a  halten.

W ie w ir bereits gemeldet, raffte der unerbittliche Tod am
14. 1. M. aberm als einen biederen Collegen, den P rim ararzt 
Dr. Felix  Hermogen B i t t n e r  dahin. Derselbe w urde 1799 in  
Mahren geboren, in  W ien im  Mai 1825 zum Doctor der Medicin 
prom ovirt, und  machte hierauf auch das D octorat der C hirur
gie. Nachdem er durch langere Zeit Polizeibezirksarzt in  der 
Josefstadt w ar, w urde er zum Prim ararzte im  k. k. allgemeinen 
K rankenhause ernannt, wo er durch einige Zeit auch die Aus- 
schlagsabtheilung fiihrte, zuletzt aber Chef der IV. med. A bthei
lung  und des sogenannten drei Gulden-Stockes wurde. B. w ar 
zugleich A rzt am k. k. B lindenerziehungsinstitute und  zeichnete 
sich durch ein liebevolles Benehmen gegen Arme, durch hohe 
M enschenfreundliehkeit gegeniiber den K ranken und  echte Col- 
leg ialita t aus; er zeigte viel wissenscliaftliclies S treben , und 
w ar M itgłied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in  W ien. Sein 
Schwiegersohn ist Dr. M. T r o g h e r ,  L eibarzt Sr. k. k. H oheit 
des Erzherzogs Ferdinand Max in  Triest.

Aulnahmc neuer Mitglieder.
Am 26. F ebruar 1856 w urde Dr. A ugust F re iherr y . H a r d t l ,  

practischer A rzt in  W ildbad G astein , in  die medicinische F a 
cultat aufgenommen.

IV. Analekten und Besprechung neuer medicinischer Biicher.
a)  Aus dem Gebiete der practischen Medicin.

Diarrhoe iii Folgę von Yorhandenen Ilaruigeschwureii lasst sich 
eher verm uthen ais bestim m t nachweisen, und w iderstelit al
len gewohnliclienM itteln. Intestinalulcerationen bew irken haufig 
die ungewohnliche W iederkehr der D iarrhoe bei typhosen F iebern 
und bei Phthisikern. Bei dem Sitze dieser Geschwiire im Dickdarm 
leisten adstringirende Clystiere gute Dienste, n icht so, w enn sie 
am Ende des Diinndarms sitzen. Bei solchen erzielte T r o u s -  
s e a u  durch folgendes Verfaliren guten E rfo lg : Kalkwasser 
40 — 80 Grammes w ird  inDecocto albo oder m it Bouillon genom
men. Nebstdem werden denselben Tag 4 Pillen genommen, de
reń jede 1 Centigramm. Nitras Argenti enthalt. Bei K ranken, die 
regelmassige Mahlzeit halten, yerbindet er das W issm uthsubni- 
tra t m it Opium. (Zeitsch. fu r  Natur- und Heilkunde in Ungarn 1855. 
II , Nr. 1.-)

(iegen chronischc Blennorrhagie empfiehlt Ł a z o w s k i  den Ge- 
brauch des folgenden Pulvers: Rp. Camphorae tritae, Puh. Vanil- 
lae aa gr. 4, Secalis cornuti, Ferri oxydati fusci aa drachmom. M. f .  
p. d. in p. aeq. Nr. 20 S. Frtili niichtern und  Abends ein Pulver. 
Ł a z o w s k i  rlihm t dieseM edication besonders gegen chronische 
Schleimflusse, die auf allgem einer Atonie oder auf Relaxation 
der Schleimhaut einzełner Organe beruhen. (Gaz. des hóp. 1855.)

Heilung der Kratze. Dr. F  i s c l i e r  in  Coln lasst die kratzigen 
K ranken m it 2 Unzen Seife einreiben, ein einstiindiges Bad yon 
20 Grad R. nehmen, und nachdem der K ranke sorgfaltig abge- 
trocknet i s t , den ganzen Korper m it A usnahm e des Gesichtes 
m it einer w arm en Solution yon Kali causticum siccum (eine halbe 
Unze auf 6 Unzen aq. dest.) eine halbe Stunde bis drei Viertel- 
stunden lang einreiben. Die W arter ziehen Handschuhe an, und 
bedienen sich zum Reiben eines W ergballens. E in Reinigungs- 
bad beschliesst die Cur, und  eine W iederholung ist seiten nothig.

Die H a r d y ’sche Schm iercur ist folgende: Der K ranke w ird 
einer eine halbe Stunde dauernden E inreibung m it schwarzer 
Seife unterworfen. Ilir folgt ein Bad von einer S tunde, indem 
das Reiben fortgesetzt w ird. Die Epiderm is soli dadureh er- 
weicht und die Milbengange zerstort werden. Nach dem Bade

E inreibung der H e lm e r i c h ’schen Salbe (8 Theile Axungia, 
2  Theile Sulfur und  1 Theil Kali carbonicum) iiber den ganzen 
K orper, w ahrend der D auer einer halben Stunde und der K ranke 
is t geheilt.

F iir K ranke, die ohne Aufsehen cu rirt sein m ochten, em
pfiehlt D e v e r g i e  Subłim atbader (au f 1 Bad 8—12 Grammes 
Sublim at). 5—6 Bader sollen geniigen.

B ekanntłich tre ten  nach Beendigung der K ratzkuren zu- 
w eilen noch Papeln oder Blaschen auf. Die in  den ersten Tagen 
auftretenden sind n icht zu beriicksichtigen. Sollten aber die 
spateren yon Milben he rriih ren , so muss die Cur w iederholt 
w erden; sind sie n u r die Folgę yon zuriickgebliebener Reizbar- 
keit der Haut, so helfeń einige Bader. (Archw fu r  physiologische 
Heilkunde. 1855. li ft . 1.)

b) Aus dem Gebiete der Psychiatrie.

Ueber das Yerhaltniss der Psychiatrie zur pathologischen Anatomie 
spricht sich D r. H a  g e n  dahin aus, dass m it Ausnahme der 
nu r fiir die A nlage w ichtigen, m ehr w eniger angeborenen Ano- 
m alien im  Baue des Schadels und  G ehirns, alle norm w idrigen 
Leichenbefunde an den G ehirnen Geisteskranker nur die W ir- 
kungen , Folgezustiinde und Ausgange der G eliirnkrankheit be- 
zeichnen, welche der Psychopathie zu Grunde lag. So w eist
H. nach , dass G ehirnliyperam ie bei weitem n ich t jenen A ntheil 
an dem Zustandekom men von G eisteskrankheiten h abe , ais ih r 
gew ohnlich zugeschrieben w ird , da sie m eist mechanischer 
N atur und in  der letzten Zeit des Lebens entstehe und ferner 
oft yorhanden se i, ohne eine Spur von geistiger Storung ver- 
anlasst zu h ab en ; eben so yerhalt es sich m it den E xsudatresi- 
duen in  den G ehirnhauten; grossere Exsudate sind haufig se- 
cundare Erscheinungen der H irnatroph ie , bei welcher letzterer 
w ohl stets Blodsinn oder V erw irrtheit beobachtet w ird. Die ais 
nachste Ursache der Manie haufig beschuldigte Verwachsung 
der Pia mater m it der G ehirnrinde findet m an hochst seiten bei 
sehr acuten M anien; andererseits trifft m an sie aber an ohne 
alles Irrsein. (Lamerów. Zeitschr. X II . 1. 1855.)
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c)  Aus dem Gebiete der Physiologie.

Schwarze Farbung der Zunge. B e r t r a n d  de S a i n t - G - e r m a i n  
bespricht jenes seltene P hanom en, welches die schwarze Farbę 
der oberen Flaclie der Zunge darbietet, eine E rsehe inung , die 
beim  Papagei und  bei der Giraffe zur Regel g eh o rt, die B. aber 
beim  Menschen ohne allen fieberhaften Zustand n u r vierm al 
beobachtet hatte, bei einem 13jahrigen Madchen m itParaplegie, 
bei einer asthm atischen Dame von 70 Jah ren , bei einem sonst 
gesunden Greise und  bei einem ll ja h r ig e n  Kinde in  der Recon- 
yalescenz yom T yphus. Diese schwarze Farbung  ausserte sich 
anfangs ais ein ovaler dunkełschwarzer Fleek in  der M ittellinie 
der Zunge, yon wo aus sie sich iiber den ganzen Zungenriicken 
verbreitet. D urch 10 Tage blieb sie unverandert, dann ver- 
schwand sie allm alig von der Peripherie gegen das Centrum  un
gefahr w ie eine Ecehym ose; die D auer der Erseheinung betrug 
40 bis 60 T ag e ; ausser T rockenheit der Mundhohle w urde iiber 
nichts Besonderes geklagt. W ascliungen u .dg l. anderten nichts; 
das Ansehen w ar wie von der P igm entirung des N egers; jeden- 
falls diirfte h ier eine ahnliche Pigm entablagerung stattgefunden 
haben. (La Lanc. franc. 1855, 141.)

d) Aus dem Gebiete der Pharmacologie.
1 eratriii-Symptoiue. Mach S o u b e i r a n  sind die Symptome, 

die sich bei der B ereitung des V eratrin’s ergeben, folgende: 
Niessen, N asenbluten , Empfindung erschtitternder Stosse im 
Gehirn, Scliwindel, Schnupfen, hartnackiger trockener Husten, 
starkę T ransp iration  auf dem Riicken, Salivation, Coliken, 
heftige Schmerzen im Scrotum , Jucken und  spater unertragliclies 
Brennen in  den Augen, Photophobie. (Gazet. hebd. de Med. et de Chir.)

Um das baldige Ranzigwerdcn des Jlaudclules zu yerhiiten, giesst 
m an das Oel in  einen F iltr irs tu tzen , stellt denselben in  kaltes 
W asser, und  erh itz t es bis 30—40° R. und filtrirt sodann. Da
durch w ird  das W asser, welches sich zu 3—4 Percent in  den 
Mandeln findet, und nebst dem Pflanzeneiweiss durch das Aus- 
pressen dem Oele sich beimengt, und so die Ursaclie desRanzig- 
w erdens des Mandeloles ist, ganzlich entfernt.

Dieses leichte V erfahren verdient um  so m ehr bei denApo- 
thekern  auf dem Lande eine besondere B eriicksichtigung, ais 
ih r Mandelol wegen des langsam eren Yerbrauches gewohnlich 
schon a lter und daher meistens schon ranzig ist. (Oesterr. Zeit
schrift fu r  Pharmacie 1855, Nr. 19.)

V. Personalien, Miscellen.
lNotizen.

Die gericktliche Anatomie im  ałlgemeinen K rankenhause 
h a tte  Montag Morgens yollauf zu thun. N icht w eniger ais neun 
Falle w aren zur gerichtlichen O bductionbestim m t, darunter die 
yon dem in  der Naclit vom 23.zum  24. d. M. am Spittelberg statt- 
gefundenen grasslichen Mordę herriihrenden 4 Leichen, wobei ein 
G reissler seine 3Kinder todtete,und endlich sich selbst entleib t hat. 
W ir theilen aus dem Sectionsberichte iiber denT hater Folgendes 
m i t : K orper g ross, musculos gebaut, O berextrem itaten bei ge- 
beugtem  V orderarm straff an dem K orper angezogen, Hautdecken 
m it geronnenem  B lut grossentheils bedeckt, K opfhaar g rau  m it 
Schwarz gemengt. U nter dem K ehlkopf ein horizontaler, 2 '/2 Zoll 
langer Schnitt; sonst ausserlich keine Y erletzung w ahrnehm bar.
— G ehirnhaute und G ehirn massig m it B lut yersehen, in  der 
A rt. basilaris einige Luftblaseń. — Die Schnittw unde des Halses 
reich t bis an die W irbelsaule; es fielen dadurch in  ih r  Bereich 
sam m tliche h ie r gelegene W eichtheile und w urde zerschnitten 
die Trachea (an zwei Stellen, offenbar von einem zweiten ange- 
brachten  Schnitt), ferner beide Carotiden und  Jugułarvenen, die 
grosseren, h ier yerlaufenden Nervenstamme, die Speiserohre etc.
— In  der Lunge w ar Oedem, in  der rechten Herzkamm er Luft- 
blasen. — Da die 3 K inder (im A lter von ungefahr 10, 6 und 
2V2 Jahren) eine und  dieselbe A rt der V erw undung wie ih r Ya- 
te r an sich tru g en , so w ar auch das Sectionsresultat ein ahn- 
liches, m it dem U ntersehiede, dass dem einen Knaben noch an 
dem Mittelfinger der rechten Hand eine Schnittw unde beigebracht 
w ar. Ais corpns delicti lagam  Sectionstische einscharf geschliffe- 
nes langesM esser,w iees im  gewohnliehen K iichenbedarf beniitzt 
w ird. — Die Section w urde von ProfessorR o k i t a n s k y  vollfiihrt.
— Die ubrigen  Falle betrafen zwei plótzliche Todesfalle, zwei 
Kindesleichen und  einen bei F lorisdorf erhenk t gefundenen Mann.

— Der Taglohner, w elcher am 19. d. M. yom Stadtw all sich 
herabgestiirzt hatte, befindet sich an der K linik des Prof. v. D u m- 
r e i c l i e r  im  ałlgemeinen K rankenhause. Sein rechter Unter- 
schenkel m usste in  Folgę des complicirten Bruches am putirt 
w erden , und  w iew ohl er sich derzeit etwas besser befindet, 
durfte er doch in  Folgę der heftigen E rschiitterung des Gehirns- 
und Riickenmarkes kaum  genesen.

— Professor B r i i c k e  , w elcher durch anhaltende Unpass- 
lichkeit zum Leidwesen zahlreicher Schiiler seine Yorlesungen 
au f einige Zeit zu unterbreclien genothigt gew esen, setzt selbe 
seit M ittwoch w ieder fort.

— Se. k .k . apost. M ajestat haben die E nthebung der beiden 
H erren Prof. Schuh und  von Dumreicher von dem prim ararztlichen 
Dienste im  k. k. ałlgem einen K rankenhause, um welche dieselben 
yor einiger Zeit, w ie w ir damals gemeldet, angesucht haben, a lle r
gnadigst genehm igt, und  denselben ais j ahrlicheB esoldung2000 £1. 
nebst 150 fl. Q uartiergeld aus dem Studienfonde angewiesen.

— In  W ien soli ein balneologischer V erein zu rH ebung der 
QueRenlehre und  B alneotherapie ins Leben tre ten , zu  welchem

Behufe die Professoren Oppolzer und Sigmund und der Docent der 
Balneologie, Dr. Seegen, bereits um die Genehmigung bei den 
betreffenden h. Behorden eingeschritten sind.

Personalien.
E h r e n b e z e i g u n g .  Se. k. k. apostolisclie Majestat haben 

m it A llerhochster Entschliessung vom 10. d. M. zu gestatten ge
ruh t, dass Dr. Franz Habel, Badearzt in  Baden bei W ien, die 
ihm  verliehenen R itterkreuze des papstlichen Sylyester- und des 
k. sicilianischen Ordens Franz I. annehm en und  tragen dttrfe.

— Se. k. k. apostolisclie Majestat haben m it A llerhochster 
Entschliessung vom 20. Februar d. J. dem pensionirten Unter- 
arzte und M agister der Chirurgie, Franz Pitka, in  A nerkennung 
seiner un ter aussergewohnliclien V erhaltnissen w ahrend des 
Pensionsstandes uneigenniitzig und m it Aufopferung geleisteten 
arztlichen Dienste, das goldene Verdienstkreuz allergnadigst zu 
yerleihen geruht.

E r n e n n u n g e n .  Se. k. k. apostolisclie Majestat haben m it 
A llerhochster Entschliessung vom 11. F ebruar d. J. allergna- 

. digst geruht, vier erledigte Besoldungen beim Istituto delle scienze, 
lettere ed arti in  Mailand den Institu tsm itg liedern  Prof. Alois Ma- 
grini, Dr. Andreas Yerga, Dr. Alois Gianelli und Dr. Johann Poili zu 
yerleihen, dann Dr. Carl Possenti, Dr. Casar Cantu, Dr. Carl Cal- 
derini, Prof. Alois Chiozza, Dr. Emilius Cornalia und Dr. Peter Gori 
zu w irklichen unbesoldeten M itgliedern desselben Institutes zu 
ernennen.

— Der bisherige k. k. Bezirksarm enarzt Dr. Carl Philipp 
Schmidt w urde an die Stelle des gegen Ende des yorigen Jalires 
verstorbenen Dr. Marzell Holzl zum k. k. Polizeibezirksarzt in 
der Josefstadt ernannt.

P e n s i o n i r u n g .  Oberwundarzt Joh. Hoffmann vom 3. Inf.- 
Rgt. w urde in  den Pensionsstand iibersetzt.

Erledigte Stelle.
In  Alt-Becse im  Neusatzer Kreise Banats is t eine Gemeinde- 

arztesstelłe m it einem jahrlichen Gehalte von 400 fl. CM. zu be
setzen. Bewerber um  diese Stelle haben ih re  ordnungsmassig 
in s tru irten  Gesuche innerhalb 6 W ochen yom 8. Februar an ge- 
rechnet, im  behordliclien Wege bei der k. k. Kreisbehorde in 
Neusatz einzubringen.

Erlcdigtes Stipendium.
E in  Stuppan’sches Universitatsstipendium  jah rlicher 16 fl. 

fiir einen Mediciner is t erledigt. Gesuche an das yenerab. Consi- 
storium  der k. k. U niyersitat in  W ien.

Erinnerung.
Nur u n v e r s i e g e l t e  Reclamationen nicht erhaltener Zeitungs- 

Nummern sind portofrei. A l l e  Ubrigen M i t t h e i l u n g  en an die 
Redaction, ais: Anzeige non Wohnungsanderung oder Stationswechsel
u. dgl. erfordern die gewohnliche Briefmarke, dereń Beigabe wir nicht 
zu  rersdumen ersuchen, da wir u n f r a n h i r t e  Bńefe zuruekweisen 
mitssten.   Die Redaction.

D ruck von L . C. Z am ara ki, UniYersitats-Buchdruckerei (rorm als J . P . Sollinger).


