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Von

Professor Dr. Sigmund in W i e n .

III.
M e r a  n.

DasStadtchen M e r a n  liegt in derMitte des siidlichen 
Tirols, 4 Meilen (2 y 2 Pahrstunden) von B o t z en , 19Mei- 
len (15 Fahrstunden) von I n n s b r u c k  entfernt, daher 
alle diese Orte gegenwartig nur auf den iibrigens wohler- 
haltenen Poststraśsęn zu W ageu ąrreichbar. Eben ist be- 
kanntlieh der Schiencnweg zu beiden Stadten, B o t z e n  
und I n n s b r u c k ,  in Angriff genommen and es kann nur 
ein paar Jahre dauern bis auch diese Verbindungen all- 
seitig naher und beąuemer geworden sind. M e r a n  selbst 
zahlt nicht viel iiber 2800 Einwohner, welche theils von 
Gewerben und H andel, theils vom Feld- und W einbau 
sich nahren, ein kraftiger, einfacher Menschenschlag, wie 
man denselben in Tirol iiberhaupt trifft. Ais C u r  o r t  ist 
nicht nur M e r a n ,  sondern es sind mehrere ganz nahe 
gelegene Schlossehen, Hauser und darunter namentlich 
auch O b e r m a i s z u  betrachten, welches nur etliche Mi
nuten von M e r a n  entfernt, einen bedeuteuden und in arzt- 
licher Beziehung wichtigen Aufenthaltsort ausmacht. In 
der r a u h e r n  Jąhreszeit a.ber'bildet das Stadtchen Me
r a n  s e l b s t ,  von dem Kiichelberge gedeckt, den erheb- 
lichsten Wohnplatz.

M e r a n  ist zum Curorte geworden zunachst und zu- 
meist durch sein K l i m a ,  dann durch die daselbst ge- 
w ahrten Heilmittel: T r a u b e n ,  M o l k ę n  und Ba d e r . .

Das K l i m a  Merans gehort zu den mildesten und 
gleichmassigsten des osterreichischen Siidens. Das Stadt
chen liegt unter dem 46° 4 1 ' nordlicher Breite und dem 
28° 49 ' ostlich er Lange, 1187 Pariser Fuss hoch iiber dem 
adriatischen M eere, in einem weiten dem Siiden sich off- 
nenden Alpenthale, in welches drei Gebirgsziige einmiin- 
den; es ist an den Fuss des den Nordwind abdammenden, 
rebenbedeckten Kiiehelberges, unmittelbar an den Passer-

dessen D am m , die „ W a s s e r m a u e r. c cflnss hingebaut, 
den Ilauptspaziergang der M eraner ausmacht. Das Stadt
chen sowohl ais die fiir Cnrgaste vorzugsweise verwen- 
deten Landwohnungen ringsum stehen auf Hiigeln und 
kleinen Abhangen, dereń Aussicht in dasEtschthal gerich- 
te t is t , wahrend mehr ais ein Halbkreis hoherer Alpen- 
und Bergeziige das Gebirgsthal ganz abschliesst und na
mentlich die W indstromungen vonNorden undNordwesten 
aufhalt.

Ais ich vor 20 Jahren, Anfangs December, M e r a n  
zum ersten Mai besuchte, kam  ich aus den ais W inter- 
curorten gefeierten N i z z a ,  P i s a  u n d Y e n e d i g  und 
w urde durch die angenehme Temperatur der ganz wind- 
stillen Luft, die geringe Feuchtigkeit derselben und den 
geringen Unterschied zwischen der Tem peratur des Tages 
und des Abends iiberraseht. Herr Dr. M a t z e g g e r  hatte
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im Jalire 1851 eine zehnjahrige Beobachtung der W itte- 
rungsverhaltnisse mir m itgetheilt; von diesen und seither 
fortgesetzten Beobachtungen ergeben sich folgende Durch- 
schnitte *):
Im  M onat M ittl. L u ftw arm e Z alil d e r h e ite rn  Tage R egen tage  S chneetage
Janner -f- 1°4 R. 16 1 2

Februar 3°9 „ 15 2 2

Marz 7°8 „ 1 2 2 1

April 10°5 „ 7 7 —
Mai 14»7 „ 7 8 —

Juni 16°4 „ 7 9 —
Juli 18°2 „ 7 7 —

August 17°3 „ 8 7 —
September 14 °2 „ 1 1 8 —
October 10 °3 „ 16 3 —
November 5°4 „ 1 2 3 1

December 2 ° 1  „ 17 2 2

Diese Uebersicht lehrt, dass die Monate O c t o b e r
u n d N o v e m b e r ,  M a r z ,  A p r i l  und M a i  eben so sehr 
durch ihre milde Tem peratur, ais auch durch die grosse 
Zahl heiterer Tage und die geringe Zahl von Regentagen, 
endlich durch die beinahe ganzliche Abwesenlieit des 
Schnees (1 Tag im Marz) ausgezeichnet waren und hier- 
aus ergibt sich zugleich einer der wichtigsten Fingerzeige 
zu der Bestimmung gewisser Kranker fiir M e r a n .  Bei 
dem Anschlage der heiteren Tage =  132 erinnere man 
sich daran, dass viele Stadte Mitteleuropa’s nieht mehr ais 
30 heitere Tage (W ien =  51) zahlen, ja  selbst manche 
Curorte n ieht; zu geschweigen der nordlich und nord- 
westlich gelegenen Landstriche, in denen ganze M o n a t e  
ohne einen heitern Tag w erstreichen; dann wird man den 
W erth  derselben desto richtiger schatzen. W ie aus den 
gegebenen Durchschnitten ersichtlich ist, hat M e r a n  min
der heisse Som m ertem peraturen, ais alle Stadte am Fusse 
der A lpen, das zunachst gelegene B o t z e n , die iibrigen 
Stadte Siidtirols undO beritaliens; rechnet man hinzu, dass 
der Staub, die Feuchtigkeit, Regen und N ebel, der bunte 
Larm und die fremden Zungen der walschen Stadte in 
M e r a n  nieht walten, dass ferner eine wundervoll schone 
Alpennatur, reich an deneigenthiimlichsten, grossartigsten 
Bildern und an den mannigfaltigsten Spaziergangen den 
nordischen Gast hier um geben, so mag M e r a n  selbst 
wahrend des Sommers ein weit besserer Aufenthalt fur 
denselben sein, ais jeder andere Curort in Oberitalien.

Die aus Porphyr und Dolomit gebildeten Berge rings 
um  M e r a n  sind noch mit einer reichen Y egetation, wor- 
unter auch viele Nadelgeholze, bedeckt und nur die kah- 
len Alpen des nordwestlichenHintergrundes derLandschaft

*) A ufzeichnungen A nderer z. B. des Dr. W a i b e l  weiclien 
von diesen n ieht bedeutend a b ; noch sind aber zukiinftig 
die Tages-, Morgen- und  A bendtem peraturen und Feuch- 
tigkeitsgrade zu messen und  ihre Durclischnitte zu ziehen.

(Mut 6000', Rothelspitze 7000 ' und Tschigatspitze 10 ,000 ' 
hoch) ragen iiber die sogar im August noch frisclien Matten 
empor. Den Charakter der Vegetation bezeichnet ubrigens 
am treffendsten das Gedeihen von Mandel- und Pńrsich- 
baum en, Feigen- und sussen Kastaniengruppen, endlich 
und yor Allem die iiberaus reiche Menge von edlen Wein- 
reben, welche, meistens in Lauben gereiht, die Landschaft 
von M e r a n  so wie jene von B o t z e n ,  im wahren Sinne 
des W ortes, bedecken; dass der Granatbaum und die Li- 
monie ebenfalls fortkommt, will ich bios anfiihren; aber 
hier ist noch nieht ihr freier Standort, weil namentlich die 
letztere selbst am Gardasee eines kiinstlichen Schutzes be- 
darf. Die Obstbaume entfalten sich schon im Monat Marz, 
und Anfangs April zeigen sie viel frisches Laub; W iesen 
griłnen schon zu Ende Februar und Anfangs M arz; April 
gibt es schon hohes Gras, weshalb schon im April Molken 
bereitet werden konnen, wohl weit friihzeitiger ais sonst 
irgendwo.

Ueber die L u f t s t r o m u n g e n  im Yerlaufe mehrerer 
Jahre, so wie iiber die S c h w e r e  u n d  F e u c h t i g k e i t s -  
g r a d e  d e r  L u f t  mangeln meines Wissens ausreichende, 
in Zahlen genau ausgedriickte Beobachtungen; hoffentlich 
werden sie jetzt regelmassig gem acht, gesammelt und an 
die schon bekannten physikalischen Haltungspuncte zur 
grundlichen Beurtheilung des Klima’s angereiht werden. 
Den Beobachtungen mehrerer Aerzte M e r a n s  zufolge 
sind dauernde heftige Luftstromungen eben so selten ais 
lange Feuchtigkeit der Luft; die Ausdiinstungen der tiefer 
im Moorgrund langsam dahinschleichenden Etsch aber be- 
riihren die Meraner Landschaft gar niclit, was auch aus 
der Lage derselben genugsam sich erklart. Das Aussehen 
der Bewohner jeden Alters in dieser Landschaft ist ubri
gens gesund und kraftig , ais auffallender Gegensatz zu 
jenem der Bewohner des Etschthales von Botzen abwarts, 
namentlich gegen das beriiehtigte L e i f e r s  hinab, so wie 
auch zu jenem mancher anderer sonst gepriesenerHerbst- und 
W intercurorte z. B. N i z z a  und H y  e r  es  (SUdfrankreich).

Die T r a u b e n ,  durch Giite und Menge in ganz Siid- 
tirol ausgezeichnet, reifen in M e r a n  ziemlich friihe und 
schon gegen Ende August (auch Mitte desselben) kann 
man die grossen, sussen, hartschaligen Trauben in hinrei- 
chender Menge vorfmden; doch ist der Monat S ep  t em-  
b e r ,  etwa von seiner Mitte bis E n d e  O c t o b e r  und 
selbst Anfang N o v e m b e r ,  die geeignetste Zeit zur 
e i g e n t l i c l i e n  T r a u b e n c u r .  Der Genuss der Trauben 
wird zu diesem Zwecke meistens aufVor- undNachmittag 
vertheilt, eine bestimmte, leichte, r e i z l o s e Di i i t  dabei 
beobachtet und massige korperliche Bewegung gem acht; 
die Menge der verzehrten Trauben soli nur ausnalimsweise 
vier Pfund iibersteigen, hochstens sechs Pf. taglich betra- 
gen. Die meisten Curgaste begehen den F ehler, zu viele,
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zur Unzeit, ohne etwa erforderliche Zuthaten oder rnit- 
unter zu kalte Trauben zu geniessen; auch hierin soli 
immer nur der individuell ertheilte arztliche Rath massge- 
bend sein.

Die M o l k e n  werden gewohnlich aus Kuh- und 
Schafmilch bereitet und sind, wie schon erwahnt, bereits 
im April zu haben und konnen bis in den Spatherbst 
fortgebraucht w erden; man bringt sie in das Haus der 
Curgaste, welche auch im verflossenen Jahr (1855) damit 
sehr zufrieden gewesen sind. Dennoch bin ich der Mei- 
nung , dass diesem speciellen Heilmittel von ungemein 
grosser Wichtigkeit, so wie der Kuh-, Schaf-, Ziegen- und 
Eselsmilch in M e ra n  noch zu wenig Aufmerksamkeit zu- 
gewendet ist; auf einer der nahen Alpen w are eine aus- 
gedehnte Meierei, K uh-, Schaf- und Ziegenmolkenberei- 
tungsanstalt einzurichten; es ist keinem Zweifel unterwor- 
fen, dass iri der kiirzesten Zeit M e r a n  deshalb von nor- 
dischen, mitteleuropaischen, ja  von englischen Curgasten 
sogar im A p r i l  und Ma i  schon darum mehr besucht wer
den wurde, ais jetzt und ais iiberhaupt irgend ein Molken- 
curort, weil diese bekanntlich schon ihrer klimatischen 
Yerhaltnisse halber erst Ende Mai und im Laufe des Som- 
mers besucht werden konnen. Der Gemeingeist musste 
hier zu Hilfe kom m en, wenn ein Privater den Anfang 
nicht wagen m ochte; jedenfalls wird bei vorsichtiger und 
guter Einrichtung der Erfolg ein ungemein lohnender sein.

W a r m e  und k a l t e  B a d e r  findet man in O b e r -  
rn a i s, und zwar yon der einfachen und der methodischen 
Kaltwassercur in allen Yariationen bis zu dem russischen 
Dampfbade bei Herrn Dr. M a t z e g g e r  *); seine grossen 
W asseryorrathe brechen aus Granit undPorphyr zuTage^ 
speisen Schwimm-, Douche- und W ellenbader u. dgl. m .; 
Dieses W asser selbst so wie alles T r i n  k w a s  s e r  von 
M e r a n  ist in jeder Hinsicht yortrefflich. W arm e Bader 
werden in M e r a n  selbst im Steinach, im Rentamt u. s. f. 
bereitet. Ais Berichtigung eines viel yerbreiteten Irrthu- 
mes diene hier noch, dass M e r a n  selbst k e i n e  Mineral- 
ąuellen besitzt; die nachsten trifft man in E g a r t ,  hinter 
der T o ll, am rechten Etschufer, zwei Stunden weit von 
Meran entfernt (eisenhaltige Quellen) und in M i t t e r b a d ,  
fiinf Stunden von Meran, imUltener T hale; letzteres mehr 
ais jenes besucht.

W o h n u n g e n  trifft man in der Stadt selbst, im nahen 
O b e r m a i s  und der nachsten Umgebung fiir alle Bedurf- 
nisse und Jahreszeiten. Fiir den W inter ware die Stadt 
und allenfalls noch O b e r m a i s  zu empfehlen; in ersterer 
yorzugsweise gegen Siiden gelegene P la tze , weil die dem 
Nord und W est ausgesetzten Seiten betrachtlich kiihler

*) Dr. M a t z e g g e r  hat h ier eine vollstandige, beąuem e Un- 
terkunft fiir Frem de jeden  Standes gegriindet und seine 
A nstalten yerdienen der L age, E inrichtung und Wohlfeil- 
heit wegen die w arm ste Empfehlung.

sind. In dem Friihjahre und Herbst aber mag der Curgast 
nach W unsch und Bediirfniss in O b e r m a i s  und in der 
herrlichen Umgebung wahlen, wo die „Schlosser" zu Ro- 
s e n s t e i n ,  M a u e r ,  W i n k e l ,  R o l a n d i n ,  R a m e t z ,  
beim Georgenmiiller ob St. G e o r g e n  u. s. f. Raum und 
Gelegenheit genug bieten, gut und schon unterzukommen.

Die F r e m d e n e o m m i s s i o n ,  welche in M e r a n  
besteht, hat sich die „Forderung und Leitung des Cur- 
wesens undBesorgungder Bediirfnisse und Beąuemliehkei- 
ten ihrer Gaste" zur Aufgabe gestellt; sie erbietet sich „auf 
alle an sie gerichteten brieflichen Anfragen, W ohnungen, 
Curbehelfe und Aehnliches betreffend, bereitwilligst Ant- 
wort zu ertheilen und den Betreffenden bestmoglichst ihre 
Dienste zu widmen.“ W er eben keine andere bestimmt 
empfohlene Bekanntschaft besitzt, mogę sich mit Ver- 
trauen an diese „Fremdeneommission" wenden. Uebrigens 
sind auch die A e r z t e ,  mit denen M e r a n  an Zahl und 
Leistungsfahigkeit geniigend yersehen is t, zu allen Aus- 
kilnften bereit. Auch sind zwei Apotheken yorhanden.

Gelegenheiten zu k o r p e r l i c h e r  B e w e g u n g  in 
die Nahe und in die F e rn e , zu F uss, zu E se l, Pferd und 
W agen bietet kaum irgend ein Ort so zahlreich, so reizend 
mit so weehselvollen und so grossartigen Bildern wie M e
r a n ;  man kann auf Minuten so wie auf Stunden und Tage 
Spazierwege und Ausfliige der yerschiedensten A rt unter- 
nehmen. An zwanzig alte Schlosser, theils in malerischen 
Ruinen, theils restaurirt und je tz t stattlich unterhalten, um- 
geben wie ein Kranz Me r a n .  Yon der W asserm auer an
gefangen, bis zu den Edelsitzen von Mauer, W inkel, Ro
landin, Rosenstein, Krillenberg, Reichenbach, Rottenstein, 
Greifen, Rubein, Rametz, Georgenmilllers Bauten, Rundeck, 
Labers, Neuberg undG oye, bis zu dem entfernteren Tirol, 
Auer, Zenoburg, Lowenburg, Brandeis, Fragsburg, Katzen- 
stein, Schonna u. s. f. gibt es der Ausflugspuncte und 
Aussichten so mannigfache und immer neue Schonheiten 
w eisend, dass ein Aufenthalt von Monaten den riistigeren 
Curgast nicht langweilen kann, auch wenn er nicht Kraft 
und Lust besitzt, nach dem benachbarten Vintschgau oder 
noch weiter zu ziehen. N atur und Geschiehte reichen sich 
in und um M e r a n  gleichmassig die H ande, um einem 
jeden, zumal dem gebildeten Curgaste den Aufenthalt 
w ahrhaft yergniigt zu m achen; es werden daher selbst 
gemuthlich Missstimmte im stillen aber heiteren M e r a n  
gerne yerweilen.

Die Y e r b i n d u n g  M e r a n s  m i t B o t z e n ,  ais die
wesentliche, ist ausser der k. k. Post auch durch Stell-
wiigen yermittelt, welche taglich wiederholt hin- und her-
fahren. In B o t z en  ist neben andern Vorrathen einer leb-
haften Handelsstadt auch eine gute Buchhandlung zu tref-
fen, die man Iibrigens sammt einer Leihbibliothek auch in
M e r a n  besitzt, w’o iiberdies im Rathhausgebaude ein

19*
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Lesecasino eingerichtet ist, welcliem man mehr Zeitun- 
gen wiinscht.

Die U n t e r k u n f t  i n  d e n  G a s t h o f e n  soli billigen 
Anforderungen uberhaupt geniigen, obwohl sie begreifli- 
cher W eise nicht in allen gleich gut ist; zur Zeit der 
Traubencur sind das Postgasthaus (zum „Erzherzog Jo- 
hann“), der „G raf von Meran“ (ehemals „goldenen Ad
ler1̂ , das „Rossel“, die „Sonne“ , das „Kreuz“ u. dgl. m. 
zahlreich besetzt; doch gibt es, wie oben gesagt, der Pri- 
vatwohnungen genug, und bei langerem Aufenthalt in 
M e r a n  wird man sich in der Regel in diesen aufhalten. 
An C a f f e e h a u s e r n  ist nun auch kein Mangel mehr. — 
Obgleich das Jahr 1848 auch M e r a n  yiel theurer gemacht 
hat, so habe ich es 1851 noch immer bedeutend billiger 
in seinen Preisen gefunden, ais alle von mir besuchten 
Curorte und namentlich billig im Yerhaltnisse zu den sonst 
im Lande Tirol dem Frem den uberhaupt gemachten Rech- 
nungen.

Milde, reine Gebirgsluft wahrend des Friihjahrs und 
Herbstes, trockene, etwas scharfe, jedoch ruhigere, dabei 
sehr reine Luft wahrend des W inters, nicht hohe, schwiile 
Hitze w ahrend des Sommers, bietet daher die Atmosphare 
M e r  a n s ;  treffliches Trinkw asser, T rauben, Kuh- und 
Schafmolken, alle Abwandlungen der Kaltwassercur, eine 
reiche, freundliehe, in Naturschonheiten der erhabensten 
A rt wechselvolle Landschaft, iiberaus mannigfache Gele
genheit zur Bewegung im Freien, mit oder ohne korper- 
liche Anstrengung, Einfachheit des Lebens und Abgezo- 
genheit yon der grossen und lauten W eit, endlich eine 
recht wohnliche Unterkunft zu jeder Jahreszeit und leichte 
Yerbindung mit den grossen Landstrassen — das sind die 
wesentlichen Eigenschaften und Vorziige M er a n s  ais 
Curort je tz t schon; sie sind noch einer ungemein yielsei- 
tigen Vermehrung und Entwicklung fahig. Diese Bestim- 
mungsgriinde mogen denn auch den Arzt le iten , wenn er 
Curgaste nach M e r a n  sendet. Nach unsern Beobachtun
gen sind im H e r b s t  und im F r i i h j a h r e  yorzugsweise 
mit Catarrhen der Athmungswerkzeuge Behaftete, bei 
denen noch keine ausgebildete Tuberculose zu Grunde 
liegt, —  dann Leber- und Milzleidende, wo trage Y er
dauung und Stuhlyerstopfungen und elende Ernahrung die 
hervorragendsten Klagen ausmachen, — ferner durch 
grosse kórperliche oder geistige Anstrengungen, durch 
grosse B lutverluste, durch schwere Erkrankungen Ge- 
schwachte und Erschopfte, endlich Scrophulose in M e r a n  
am rechten O rte; fiir letztere eignet sich der W inter, wenn 
sie nicht sehr reizbare Lungen besitzen. Auch fiir Rheu
matismen und chronische Gicht sind H e r b s t  und F r i i h -  
j a h r  passende Zeitpuncte, zumal wenn man die W asser- 
cur mit den ubrigen Mitteln yerbindet. Den Sommerauf- 
enthalt kann ich nur ausnahmsweise Denen empfehlen,

welche eben w a r m e  L u f t  i m  G e b i r g e  suchen; aber 
wahrend dieser Periode verweilen Curgaste zweckmassiger 
an Mineralquellen und in Badern. — Yon hohem W erth  
ist M e r a n  ais U e b e r g a n g s c u r o r t  vom Norden nach 
Siiden und um gekehrt; man kann die nach dem Siiden 
bestimmten Curgaste September und allenfalls die erste 
Halfte Octobers hier mit grossem Nutzen yerweilen, und 
dann in ihre siidlichen W interąuartiere ziehen lassen, wah
rend bei der Riickkehr aus dem Siiden der April und Mai 
in M e r a n  wieder erfolgreich zugebracht w erden, nachdem 
in dieser Periode eine so milde Luft noch nirgends zugleich 
mit den Molken geboten ist. Die Nahe M e r a n s  an V e- 
n e d i g  und — sobald die eben angebahnte Schienenweg- 
yerbindung mit P i s a  und N i z z a  vollendet ist — an eben 
diesen Stadten verspricht M e r a n  eine reiche, schone Zu- 
kunft, den Curgasten einen lieblichen, gesegneten Auf- 
enthaltsort, fiir Land und Ort aber eine hochst erspriess- 
liche Vermehrung des Erwerbes und W ohlstandes, sobald 
auch nur der M er a n e r  Gemein- und Gemeindesinn alle 
hieher gehorigen Beziehungen ernst und warm genug auf- 
gefasst haben wird.

T r i e s t .
T r i e s t ,  die vielgeka,nnte Handelsstadt an dem 

adriatischen Meere, ist auch von mehreren Seiten ais zeit- 
weiliger Aufenthaltsort fiir Sieche, vorziiglich aber ais 
Badeort fiir Seebader empfohlen worden; man hat dabei 
besonders heryorgehoben, dass Triest thatsachlieh yon ita- 
lienischen, slavischen und griechischen Elementen zusam- 
m engesetzt, noch zur deutschen Zunge zahlt. Lassen wir 
diesen Umstand fallen, denn in einer rein dem Handel er- 
gebenen S tadt, wie Triest, spielt die Nationalitat des 
Fremden g a r keine massgebende Rolle und um sein Geld 
wird er dort Alles habeń, was sich eben an Ort und Stelle 
nur kaufen lasst. Die Stadt liegt unter 45° 38 ' 50" Breite 
und 11° 2 6 '1 7 "  Lange am Fusse des nackten, diirren, 
steilen Karstgebirges, welches in einem weiten Halbkreise 
hier in das adriatische Meer terassenmassig abfallt, und 
nur ein kleines Thalchen fur den ebenen Theil der Stadt 
abgibt. Fleiss und Miihe yieler Hande und Jahre  haben 
einen guten Theil dieser Terassen mit Obstbaumen, Wein- 
reben und anderem Geholze iiberzogen, und so gewahren 
dieselben ein heiteres Bild von Abwechslung griinender 
Pflanzungen mit kahlem Gestein und dazwischen gelege- 
nen Villen und Hauschen; doch darf man nicht jene sttd- 
liche Yegetation hier suchen, welche unter gleichen Breite- 
graden auf fettem Boden, in geschiitzter Lage im venetia- 
nischen Konigreich und an den oberitalienischen Seen uns 
so lieblich entgegentritt.

Die Stadt steht in einem Halbkreis unmittelbar am 
Meere und ihr H afendam m , so wie der Boden der neuen 
Eisenbahn ist theilweise demselben abgewonnen worden.
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Die n e u e  Stadt bildet den untersten, ebenen T h e il; hat 
wohl grosse, ziemlich breite, geradlinige Strassen, hiibsche, 
helle, geraumige Hauser und wasserreiche Platze, datur 
ist sie aber feucht, staubig, von ewigem Strassengetiimmel 
beunruhigt. Die a l t e  Stadt dagegen gruppirt sich auf den 
ansteigenden Terassen und aufHiigeln in sehmalen, krum- 
men, oft finstern Gasschen mit hohen, engen, alten H au
sera und dunkeln, winkeligen, haufig schmutzigen W oh- 
nungen und hat keine bedeutenden Platze.

Gegen Suden ist T r i e s t  dem Meere und den von 
dort andringenden W inden geoffnet; gegen Norden ist es 
vor denselben so wenig geschiitzt, dass der heftigsteNord- 
wind (Greco-levante, gemeiniglich Bor a )  und der Slidwind 
(Scirocco) stehende, bekannte Plagen der Stadt sind; na
mentlich weht der von Gletschern und kahlen Hochfelsen 
herabstromende Nordwind mit solcher Gewalt und oft so 
lange, dass derselbe allein hinreicht, um den langeren 
Aufenthalt in T r i e s t  jedem Schwachlichen und Siechen 
geradezu statig zu verleiden, um so m ehr, ais ja  Spat- 
herbst, W inter und Fruhjahr die Perioden sind, in denen 
jener W ind haufiger einfallt und dann gemeiniglich selbst 
zehn bis fiinfzehn Tage ununterbrochen fortstiirmt. Fiir 
die engen Strassen und die hohen Hauser gibt derselbe 
allerdings ein ausgezeichnetes Reinigungsmittel ab; Indi- 
viduen aber, die denselben nicht gewohnt sind, und nicht 
gewohnen konnen, macht e r , und zwar nicht selten, sehr 
schwer krank.

Die m i t t l e r e  J  a h r  e s t e m p  e r  a t u r  yon Triest 
betragt -j- 1 0  bis 1 2 ° R.; die grosste Kalte w ar — 8 bis 
12° R. und die hochste W arm e ari -|- 28° R. und dar- 
iiber. Die angenehmste Temperatur bietet der H e r b s t ,  
in welchem plotzliche W echsel seltener, die Tageshitze 
geringer, durchschnittlich -+- 16 bis 18° R ., die Kiihle 
der Abende massig, meistens nicht unter 12° R. beob- 
achtet worden sind. Der S o mm e r  ist durch grosse und 
strahlende Hitze lastig und durch haufigen plotzlichenEin- 
fall von starken Abkiihlungen sehr gefahrlich. Das F r i i h -  
j a h r  gestaltet sich sehr unstat; haufige Regen und rasch 
eintretende Hitze steigern die Unannehmlichkeit dessel
ben; hohe Kaltegrade, sehr heftige und plotzliche W echsel 
derselben mit milderer Tem peratur, grosse Trockenheit 
der Luft, Zustande, die besonders durch die W indę ver- 
anlasst w erden, charakterisiren den W i n t e r  ais die 
schlimmste Jahreszeit T r i e s t s .

Die F e  u c h t i g k e i t  d e r  L u f t  ist namhaft seltener 
und auffallend geringer in T r i e s t  ais im nahen Y e n e -  
d i g  und mancher andern siidlichenKtistenstadt, besonders 
so lange Hord und Nordwest w ehen; der Siidwind macht 
die Atmosphare feucht und unter dessen Einflusse beob- 
achtet man haufige und dichte Nebel, welche auf dem 
Meere sich erheben und die Stadt in allen Strassen bedecken.

Den m i t t l e r e n  B a r o m  e t e r s t a n d  berechnet man (nach 
Beobachtungen der k. k. nautisehen Akademie) mit 28 Pa- 
riser Zoll.

F iir l a n d l i c h e  U n t e r h a l t u n g  u n d  Z e r s t r e u -  
u n g ,  fiir S p a z i e r f a h r t e n  und G a n g e ,  fiir s c h a t t i g e  
E r h o l u n g s p l a t z e  ist in und um T r i e s t  so gut ais 
gar nichts zu finden; wer eine der w enigen, wohlgelege- 
nen und wohleingerichteten Campagnen bew ohnt, mag 
diesen Mangel weniger empfinden; aber der freier, ruhiger 
und reiner Luft, kiihlen Schattens und heitern Ergehens 
an freundlichen Tagen bediirftige Sieche und Schwachliehe 
muss die Yortheile eines solchen Aufenthaltes in der 
Regel entbehren. Die Unterhaltungen im Innern der Stadt 
beschranken sich auf das T heater; allenfalls gew-ahren 
noch die Lesezirkel und das Tergesteum einigen geistigen 
und gemiithlichen Zeitvertreib.

Diese Bem erkungen, welche wir hier nicht weiter 
ausfiihren konnen, mogen zurBegriindung dessen geniigen, 
d a s s  T r i e s t  k l i m a t i s c h e r  B e z i e h u n g e n  h a l b e r  
k e i n e m  S c h w a c h l i c h e n ,  S i e c h e n  o d e r K r a n k e n  
a l s d a u e r n d e r A u f e n t h a l t s o r t e m p f o h l e n w e r d e .  
Bringt man noch das fast durchgehends schlechte Trink- 
w asser, den Nebel und Staub, den Mangel an geschiitzten 
Spazierwegen, das iiberaus bew egte, riicksichtslos laute, 
larmende und oft schmutzige Treiben eines yon fast allen 
Nationen heimgesuchten Seehafens und die Abwesenheit 
aller Kunstgeniisse, welche sonst fast jede noch kleinere 
italienische Stadt bietet, bringt man alle diese wesentlichen 
Mangel und Schattenseiten in Anschlag, so kann T r i e s t  
s e l b s t  zu d e m  ' G e b r a u c h e  v o n  S e e b a d e r n  n u r  
g e s  u n d e n ,  k r a f t i g e n ,  a b g e h a r t e t e n  I n d i  vi- 
d u e n  a n g e r a t h e n  w e r d e n .

D i e S e e b a d e r  nimmt man in dem offenen Meere 
k a l t  oder in Badehausern w a r m ;  fiir beide W eisen sind 
sehr gute Anstalten yorhanden. Fiir k a lte S e e b a d e r  eignen 
sich die Monate August und September am besten. W er 
indessen in Triest die zarte, flachę, aus feinem Sande ge- 
baute Meersohle der Nordsee wie z. B. in Helgoland, den 
W ellenschlag, die erfrischende Luft u. s. w. sucht, irrt 
sich; auch fehlt eben deshalb der grossartige sinnliche 
Eindruck des Meeres im Bade. A erzte , welche allenfalls 
auf diese Einfliisse besondern W erth legen, konnen ihre 
Clienten schon auch darum nicht nach T r i e s t  senden.

Die klimatische Ungunst T r i e s t s  beklagen wir um 
so lebliafter, ais seine neuen Hauser bessere Unterkunft, 
seine Gasthofe bessere Bewirthung bieten, ais die meisten 
italienischen Curorte; erheblieh ist auch die Leichtigkeit, 
womit Triest erreicht wird und der Yortheil, noch die 
deutsche Sprache brauchen zu konnen. Aber die Eigen- 
thiimlichkeiten des Bodens werden niemals gestatten, am 
Ufer des Meeres ein Seebad, wie an der O st- undN ord-
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see, einzurichten; noch hat man nicht gesucht, vielleicht 
in  der Nahe ein geeignetes Gestade zu frnden. Ob die 
osterreichische und dalmatinische Kiiste ein solches bietet, 
werden weitere Forschungen lehren; yorlaufig aber kann 
die Adria in dieser Hinsicht nichts aufw eisen; was bei der 
regelmiissigen, lebhaften, guten Yerbindung aller ihrer 
Kiistenorte durch Dampfboote und bei dem milden Klima

Dalmatiens um so mehr zu bedauern i s t , ais damit zahl- 
reiehen in - und a u s l a n d i s c h e n  Curgasten eine neue 
Quelle der Erholung und Genesung, der sehr armen Be- 
yolkerung dieser Kilsten aber ein sehr zu beriicksichtigen- 
des Mittel zu mannigfacher Yerbesserung ihrer Lage geoff- 
net wiirde.

£1. Practische Beitrage aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin 
und Sanitats-Polizei.

Merkwiirdiger Fali VOU Mumification eines ill einem Der Korper desselben war noch theilweise in Leinwand 
Schornsteine ailfcefuitdcucil ncusreborneil Killdes gewickelt, welche viele neu entstandene Risse zeigte, die

Bestim m ung des Zeitpunctes seiner Geburt m it Zuliilfenahme
der Kenntniss von den Metamorphosen der Insecten.

N ach  e in e r M itthe ilung  des Dr. Bergeret, A rztes im  C iyilspitale zn A rbois, 
i n  d e n  A n n a le s  d ’h y g ie n e  p u k l iq u e  e t  d e  m e d . le g .  1855; a .  J o u r n .  d e  m ó d . b e lg .  1856. 22 . V.

Es w ar am 22. Marz 1850, ais ein Maurer zu Arbois 
in einem H ause, wo er einen Schornstein a la Rumfort 
ansbesserte, in dem dreieckigen Raum e, welcher durch 
die Backsteinverkleidung, durch die eine Seite des Rauch- 
fangmantels und durch die M auer, an der sich letzterer 
befindet, gebildet wird, die Leiche eines Kindes entdeckte, 
welches offenbar durch eine Oeffnunghineingehracht wurde, 
die seiner Zeit durch die Aushebung zweier Ziegel an der 
Kronung des Raumes gemacht worden w ar. Der Cadayer 
w ar ausgetrocknet, mumificirt; die Hitze desHerdes konnte 
ihn nicht zur Trockenheit gebracht haben, weil schon seit

der

yielen Jahren daselbst kein Feuer gemacht und Zim-

*3 Aehnliche m um ificirte Leichname fand man auch vor Jah- 
ren  in  dem Grabgewolbe des Camaldulenserklosters am 
K ahlenberge bei Wien.

erwahnte Maurer unvorsichtiger W eise gemacht, da
das Leinzeug an mehreren Stellen fest anklebte, und er 
sich von dem lnhalte iiberzeugen wollte. DieMessung ergab 
die Dimensionen eines reifen, ausgetragenen K indes; die
ses unterlag nicht der gewohnlichen Faulniss, sondern 
befand sich im Zustande der Mumification. Uebrigens ist

und leicht zu consta- 
Der

dessen aussere Form gut erhalten ,
tiren. dass es dem weiblichen Geschlechte angehort.

m er mittelst eines Ofens geheizt w urde; mumificirt w ar er 
jedoch, weil er sich in einem ganz trockenen, engen Raume 
befand, in welchem die Luft sich nicht erneuerte. Das 
Aussehen des Leichnams glich jen en , wie wir es beob- 
aehten z. B. anden Leichen desKirchhofes derCapuciner zu 
Palerm o, oder der Franciskanermonche zu Toulouse oder 
uberhaupt an Leichen, die in den sehr trockenen, sandi- 
gen Boden heisser Lander begraben wurden *)•

In  den letzten drei Jah ren , welche der Entdeckung 
yorausgegangen waren, hatten nacheinander vier yerschie- 
dene Parteien diese W ohnung gemietet; man konnte daher 
auf keine einzelne derselben einen begriindeten Verdacht 
haben. Es mussten somit noch nahere Umstande erhohen 
werden, damit das Gericht in die Lage gesetzt wurde, gegen 
eine bestimmte Person die Untersuchung einleiten zu 
konnen.

Dies geschah auch und Dr. B. nahm ais Sachver- 
tandiger gleich am 22. Marz 1850 eine Untersuchung vor, 

aus welcher er sein schliessliches Gutachten ableitete. 
E r  fand das Kind nicht m ehr in dem Schornsteine, da der 
M aurer dasselbe bereits in das Zimmer gebracht hatte.

Nabelstrang bildet ein plattes Band von zwei Decimeter 
Lange und 7 bis 8 Millimeter B reite, von gelbbrauner 
Farbę. An seiner Einpflanzungsstelle am Nabel ist kein 
Einriss w ahrnehm bar, und von einer Unterbindung keine 
Spur zu sehen.

W as die inneren Organe betrifft, so sind die Lungen, 
das Herz und das Gehirn ganzlich yerschwunden. Die be- 
treffenden Hohlen enthalten eine grosse Anzahl von klei
nen K orpern, von der Form eines W eizenkorns, yolumi- 
n o s, trocken, zerreiblich, hoh i, welche an einem Ende 
offen und mit einer dunkelbraunen (acajou fonce) Decke 
yersehen sind ; es sind dies die Gehause der P uppen , aus 
welchen jene Insecten heryorgingen, dereń Laryen die 
nun verschwundenen Eingeweide gefressen hatten. Die
selben Puppen befinden sich in grosser Menge in den Augen- 
hohlen, am Halse und in der Mundhóhle des Kindes, wo 
uberall Spuren von Erosionen sichtbar waren. Zwei von 
den Gehausen bergen den ausgetrockneten Korper einer 
yollkommen ausgebildeten Fiiege. Die Bauchhohle enthalt 
die schwarzen, trockenen, blattrigen Reste der Eingeweide. 
Die Musculatur der Gliedmassen ist voll von Larven (Ma- 
den) oder weisslichen W urm ern von 7 bis 8 Millimeter 
Lange, die sich sehr lebhaft bewegen und sich im Fleische 
lange Gange ausgefressen ha tten ; die meisten befinden sich 
an der Hinterbacke und am Oberschenkel und hier findet 
man an mehreren Stellen eine mehrere Millimeter dicke 
Schichte einer seifenahnlichen Substanz, das Leichenfett. 
Die Haut ist getrocknet und sieht wie gerauchert und 
schwarz aus; sie bildet eine derbeHiille fur die genannten 
Cavitaten. Das Leinenzeug, in welches das Kind gewickelt 
w ar, ist 1 %  Meter lang und einen halben Meter breit;
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drei Ecken sind wohlerhalten, e ine, wo das Merkzeichen 
sich befinden sollte, ist ganz regelmassig schon yiel friiher 
weggeschnitten worden. An dieser W asche beobachtet 
man zweierlei Fleelcen; die einen sehr ausgebreiteten sind 
dunkelgriin und schwarzlich, sie riihren offenbar yom 
Kindspech her; die andern, yiel weniger ausgebreitet 
sind rothlich und riihren vom Blute her.

Die yom Geriehte gestellten Fragen sind folgende 
fiinf: 1. Ob das Kind ais ein reifes ausgetragenes zu be
trachten sei ? Diese Frage musste nach dem bereits Mitge- 
tlieilten mit Ja  beantwortet werden. 2. Ist das Kind lebend 
geboren worden? Bei der Unmoglichkeit, die Athmungs- 
probe vornehmen zu konnen (da die Lungen und dasHerz 
fehlten) kann bios aus dem Yorhandensein des Kindspeches 
annaherungsweise ein Schluss auf das Leben des Kindes 
gezogen werden. W are das Kind schon vor der Geburt 
oder wahrend des Geburtsaetes gestorben, so ware wohl 
schon friiher in Folgę der Agonie die grosste Menge des 
Meconiums entleert w orden; und wenn auch viel zuriick- 
geblieben w are, so wiirde die Contractilitat der Muskel- 
faser nicht so gross gewesen sein, um solch eine betracht- 
liche Menge herauszubefórdern; iiberdies w ar gerade jener 
Theil der Leinwand, welcher am Hintertheile des Kindes 
ldebte, gar nicht beschmutzt, es konnte also das Meconium 
auch nicht auf bios mechanische, passiye W eise wahrend 
des Aufenthaltes im Schornsteine herausgedrungen sein. 
Es ist also wahrseheinlich, dass das Kind nach der Geburt 
noch gelebt habe. 3. W ie lange hat das Kind gelebt? Es 
ist zu vermuthen, dass es kurze Zeit nach der Geburt, 
yielleicht schon am ersten Tage starb. Denn lebt das Kind 
langere Zeit, so trocknet der Nabelstrang ein, wird braun, 
schrumpft zusammen, das Bauchende sehniirt sich vom 
ubrigen Theile a b , und in 5 bis 6 Tagen fallt er ab. Die 
Nabelschnur des vorliegenden Kindes aber hat noch einen 
Durchmesser von 7 bis 8 Millimeter, wie eine am 1. Tage 
abgeplattete Schnur ohne irgend eine Demareationslinie an 
der Bauchhaut, und hatte das Kind mehrere Tage gelebt, 
so waren muthmasslich die Flecken vom Meconium und 
yom Blute, welches letztere entweder vom Nabelstrange 
oder von der Gebarmutter herriihrte, an der W asche nicht 

■ sichtbar. 4. An welcher Todesart durfte das Kind gestorben 
sein? Der Zustand des Leichnams gestattete nicht, mate-

rielle Storungen ais Todesursache aufzufinden. Nachdem 
aber an der Nabelschnur keine Spur yon Unterbindung 
sichtbar war, durfte man wohl annehm en, dass hier eine 
yerheimlichte Geburt ohne alle weitere Hilfe stattgefunden 
habe; zu beriicksichtigen ist noch, dass das Merkzeichen 
aus der W asche ausgeschnitten war. Es ist auch nicht un- 
wahrscheinlich anzunehm en, dass in Folgę einer gewalt- 
samen Einwirkung das Kind wahrend des Todeskampfes 
eine so grosse Menge Kindspech entleerte. Freilich fiele 
der Yerdacht der Kindestodtung weg, wenn man annimmt, 
dass das Kind in Folgę solcher organischer Fehler bald 
nach der Geburt starb , die uberhaupt einen so schnellen 
Tod bei Neugebornen veranlassen. Die Sterberegister von 
Arbois weisen aber n ach , dass dort der naturliche Tod in 
den zwei ersten Lebenstagen der Kinder nur 1 '/2 Percent 
sammtlicher Gebornen betrifft, ein Verlialtniss, welches 
hier eher fiir ein gewaltsames Ende spricht. 5. Zu welcher 
Zeit wurde das Kind geboren, und wann starb es? Diese 
Frage lasst sich hier nur mit Hilfe der Naturgeschichte 
beantworten, und zwar aus der Betrachtung der Fortpflan- 
zungsweise und der Metamorphosen jener Insecten, welche 
eben an der in Rede stehenden Leiche gefunden wurden. 
Die Naturgeschichte leh rt, dass das befruchtete Fliegen- 
weibchen seine Eier an den zu ihrer Entwicklung giinstigsten 
Ort leg t; aus dem Ei kriecht ein weicher, langlicher 
W urm , genannt Larye oder Made hervor, welche bis zu 
einem gewissen Grade der Entwicklung gelangt, sich in 
eine Puppe oder Nymphe (bei den Schmetterlingen Raupe 
genannt) yerw andelt, die von langlicher Gestalt einer 
eiahnlichen Hiilse gleicht, innerhalb welcher die Puppe 
sich wieder yerwandelt, wahrend dieser Zeit aber wie todt 
und ohne Bewegung erscheint. Zu einer gewissen Zeit 
offnet sich das tonnenahnliclie Gewolbe der Puppe, und 
ein vollkommenes Insect gehć daraus hervor, ganz geeignet 
zur Fortpflanzung seines Gleichen.

Diese Metamorphosen brauchen zu ihrer cyklischen 
Vollendung den Zeitraum eines Jahres. Das W eibchen 
legt seine E ier im Sommer, die Larven bleiben unveran- 
dert wahrend des W inters, und im Friih jahre entsteht die 
Puppe, aus der mit Anfang Sommer das yollkommene In
sect hervorschliipft. ( S c h l u s s  f o ig t . )

IV. Analekten und Besprechung; neuer medicinischer Bucher.
a j Aus dem Gebiete der Syphilidologie.

Ueber die Bedeutung des ochergelben maculdseu Sj|ihilids, das man 
am Balsę von Personen, die an Syphilis secundaria erkrankten , walir- 

nimmt, erliob sich in  neuester Zeit zwischen D i d a y  und P il-  
l o n  eine Meinungsverschiedenheit. P i l l o n  glaubt, dass die 
E rseheinung dieses maculosen Syphilids ein Zeichen der noch 
n ich t erloschenen secundarenSyphilis sei, dass es erst nach lan
gem Bestehen der Lues sichtbar werde, und dass man in  massi- 
gem Grade, nnd sollten auch Monate dariiber yergelien, dieMer-

curialbehandlung fortsetzen musse, bis das Yerschw inden des
selben die endliche H eilung der Lues m it Gewi3sheit anzuneh
m en bereclitigt.

D i d a y ,  gestiitzt auf seine sehr zah lre ichenE rfah rungen , 
h a t dieses ochergelbe maculose Sypliilid gleiehzeitig m it den 
ersten Symptomen der Lues auftreten , und lange nach dem E r- 
loschen derselben noch fortbestehen gesehen. D i d a y  g ib t aller- 
dings zu, dass diese krankhafte ochergelbe Ilau tfa rbung  am  
Halse bios bei syphilitischen Indiyiduen yorkom m e, und dass
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sie ein sehr w ichtiges diagnostisches I n d i c i n m  sei, welches in  
F allen , wo bereits jede andere Spnr yon yorhergegangener Lues 
yollkomm en erloschen is t, zur A nnahm e der B ehauptung be
rech tig t, dass die secundare Syphilis z u g e g e n  w a r ,  ohne 
dass m an deshalb andere fiir den K ranken unangenehm eFragen 
nnd  U ntersuchungen vorzunehm enbraucht. Im m erhin aber bleibt 
dieses ochergelbe maculose Syphilid bios ein I n d i c i u m ,  aber 
keine I n d i c a t i o n  zur ferneren A nw endung von Mercurialien.
D enn w ahrend gegen jede syphilitische E ruption auf der 
aussern H aut die M ercurialbehandlung von der entschiedensten 
W irkung  ist, b rin g t sie, nach D i d a y ’s E rfah rungen , das Ver- 
schw inden dieses Syphilids nie zu S tande , und  deshalb w arnt 
a u c h D i d a y  vor dem langeren, nutzlosen nnd  deshalb auch 
schadlichen G-ebrauch von Mercurialien in  allen jenen  Fallen, 
w o , ausser dieser ochergelben matula syphilitica kein  anderes 
Symptom der Lues m ehr yorhanden ist. (Gaz. hebd. 2855, A>. 52.)

6) Aus dem Gebiete der practischen Medicin.
Wechselfiebcr - Therapie. a) Dr. S t e u e r  th e ilt folgende Mittel 

zu r sichern H eilung des W echselfiebers m it. Nr. 1 muss am 
fieberfreien Tag behufs der R einigung des Darm kanals gegeben 
w erden. Am nachsten Tag, das soli zugleich der Fiebertag  sein, 
folgt im  ntichternen Magen genommen Nr. 2, auf welches den 
nachsten fieberfreien Tag Nr. 3 den Reigen schliesst.

1. Rp. Electuar. lenit. unc. 13
P. rad. Jalap. drach, j  1 

ss. Nach dem Fruhstiick die eine H alfte, 2 St. darauf die 
andere zu nehm en; darauf ein Glas W asser zu trinken.

V. Personalien, Miscellen.

2. Rp. Tart. stibiat. gr. j  — P. rad. Ipecac. drach. 13
M. d. p. dw. in dos. aeq. Nr. duas 

ss. stiindlich ein halbes Pulver, bis Breehen erfolgt.
3. Rp. Sulfat. chin. gr. 24. — Sacch alb. unc. jj

M. f .  p. div. in dos. Nr. 2 i  — ss. Stiindlich ein Pulver.
Die folgenden 3 Tage sind von Nr. 3 taglich 6 Pulver zu nehmen 
und dabei F ieberd iat zu halten. N ur in  hartnaclug recidiyiren- 
den Fallen setzt er der Form el Nr. 3 noch 12 Gran Ferri suljur. 
zu. — E r riilim t diese Methode nam entlich wegen der dadurch 
bedingten radicalen und schnellen Heilung, so wie, weil er dar- 
naclinieN aclikrankheiten beobaehtet hat. (Pr. Ver. Zeit. 1855,45.)

b) Dr. B a u d  empfiehlt gegen Wechselfieber den Cyaneisen- 
kalium- Harnstoff bei recidivirenden F iebern , cachectischen ln- 
d iv iduen, das Chinin schwer yertragenden Patienten w ahrend 
des Paroxism us gereicht. (Gaz. d. Ilóp. 2855, Nr. 132.)

c) Aus dem Gebiete der practischen Chirurgie.
Hernia umbillcalis yon so bedeutender Grosse, dass sie fast 

die Halfte des D arm kanales enthalten m usste, w urde von 
C u m m i n s  an einer 65jahrigen F rau  beobaehtet und dieser 
sestene Fali der medic. - chirurgischen Gesellscliaft zu Cork be- 
richtet. Die Geschwulst mass an der Basis 27 Z o ll, von oben 
nach unten — dann von einer Seite zur andern je  14 Zoll. Oft 
stellten sich Symptome von Einklem m ung und  von Zeit zu Zeit 
Convulsionen in  den Bauclimuskeln und  un tern  E xtrem itaten 
e in , welche letztere C. aus der Nahe des ganglion semihmare er
k laren  zu miissen glaubt. (Allgemeine med. Centralzeitung. Berlin 
69. Stiick 2855.)

Notizen.
A n der U niversitat h a t das zweite Ila lb jahr nun  w ieder 

begonnen. Es lesen an der medicinischen Faculta t 12 ordentliche 
nn d  6 ausserordentliche Professoren und  ausser diesen 12 Pri- 
yatdocenten. Publica geben die Professoren : Hyrtl, Briicke, Schroff, 
Kurzak, Rokitansky (iiber K rankheiten der A rterien), Skoda (iiber 
G ehirnkrankheiten), Dlauhy und Mauthner. •— Die noch im mer 
unbesetzte Lehrkanzel der A ugenheilkunde supplirt auch diesen 
Semester Dr. Blodig, e instiger A ssistent von Professor Rosas.

Die auch fiir Mediciner obligaten Y ortrage iiber Seuchen- 
leh re und  V eterinarpolizei im  Tkierarznei-Institute (iiberwelche 
bis je tz t Professor Veith las) ha lt diesen Semester der Studien- 
director des k. k. T hierarznei-Institutes, Professor Dr. Roli.

Fiir die durch den Tod des Professor Dr. Klein erledigte 
L ehrkanzel der G eburtshilfe, welche bisher durch Dr. Braun 
provisorisch yersehen w ard , w ird  eine fórmliche Supplirung 
eingeleitet, und  der Supplent dem nachst durch das Professoren- 
Collegium der medicinischen Facultat bestim m t werden.

Personalien.
E hrenbezeigung. Se. k. k . apostolische Majestat haben 

m it A llerhochster Entschliessung yom 25. Marz d. J. allergna- 
digst zu gestatten ge ru h t, dass dem Regim entsarzte Dr. Mathias 
Schulhof und dem Oberarzt Dr. Franz Buberl des Inf.-Rgts. Prinz 
Hohenlohe Nr. 17 rucksichtlich ih re r belobten erfolgreichen 
D ienstyerw endung dieA llerhochsteZ ufriedenheit bekannt gege
ben werde.

Ernennnng’. Se. k. k. apostolische Majestat haben m it 
A llerhochster E ntschliessung yom 25. Marz d. J. das Lehram t 
fiirT hierheilkunde an der chirurgischen L ehranstalt inK lausen- 
bu rg  dem Doctor der Medicin und C h iru rg ie , Ferdinand Zahn, 
derm aligen C orrepetitor am W iener T hierarznei-Institute aller- 
gnadigst zu yerleihen geruht.

T ransferirungen k a is. - k on ig lich er  M ilitararzte. 
RFA. Dr. Jos. Scharrer yom 10. zum 14. Inf.-Rgt. — RFA. Doc

tor Steingasser, vom 1. Feldspital z. 10. Inf.-Rgt. — OA. Dr. Ru
dolf Nadenicek, yon der K riegsm arine zum 1. Inf.-Rgt. — OA. 
Dr. Johann Klem, vom 1. Inf.-Rgt. zur Kriegsmarine. — OWA. 
Jos. Mader, vom 14. Inf.-Rgt. zum 4. Drag.-Rgt. — OWA. Theodor 
Schiffkorn, vom 44. Inf.-Rgt. zum 5. Hus.-Rgt. — OWA. Dominik 
Pollak, vom 38. Inf.-Rgt. zum 12. Uhl.-Rgt. — OWA. Oswald Par- 
danes, vom 6. Art.-Rgt. zum 9. Uhl.-Rgt. — OWA. Carl Prohaska, 
yom 2. A rt.-Rgt. zum 8. Hus.-Rgt. — OWA. Damian Kober, yom
6. zum 3. Art.-Rgt. — OWA. Joh. Brandner, vom 27. Inf.-Rgt. 
zum 4. Kiirass.-Rgt. — OWA. Dominik Leder, vom 42. Inf.-Rgt. 
zum  7. Kiirass.-Rgt.

S t e r b e f a l l .  Am 1. d. M. starb nach langem  Leiden der 
Senior des Professoren-Collegiums der medicinischen Facultat 
an der W iener U niyersitat, Dr. Johann Klein, k. k. o. ó. Professor 
der theoretischen und practischen Geburtshilfe fiir Aerzte, 
bew eint yon einer zahlreichen Fam ilie, be trauert von seiner 
grossen Zahl von Schiilern. W ir w erden demnachst seinem An- 
denken noch einige W orte der E rinnerung  weihen.

Erledigte Stelle.
In  U ngarisch-A ltenburg ist die C om itatsarztsstelle, m it 

w elcher ein jah rlicher Gehalt yon 600 11. und der Rang der 
IX. Diatenclasse yerbunden is t, erledigt. D iejenigen Doctoren 
der Medicin, welche sich um  diese Stelle bewerben wollen, haben 
ih re  eigenliandig geschriebenen, in  deutsclier Sprache abgefassten 
ordnungsm assig belegten Gesuche im gewohnlichen Wege bis 
langstens 30. A pril d. J. bei dem Prasidium  der k. k. Statthal- 
terei-A btheilung in  Oedenburg einzubringen.

OlFeiic Correspondenz.
An P rań .N r. 597. Es ist kein compl. E xem plar vom yorigen 

Jah re  m ehr yorhanden, — nu r die N um m ern yon 17 bis 50 sind 
in  fortlaufender Reihe noch v o rra tliig , und ist die Redaction 
bereit, sie um 3 11. (die Zusendung inbegriffen) abzulassen.

An Pran. Nr. 36. Sie sandten sowohl seiner Zeit fiir das 
erste, ais je tz t fiir das zweite Q uartal nu r einen Gulden. Belieben
Sie das F e h l e n d e  ehemóglichst n achzutragen._______________

fiir (las li. Ruartal noch11 ir ersuchcn diejenigen P. T. SIcrren Priinumcranten, welche den Pranumerationsbetrag 
nicht cingcsendet haben, diess ehemóglichst zu thunj jene Herren aber, welche die Pranumeration nicht fortzusetzen ge- 
denken, wollen diese Ńumnier nmgehend zuriicksenden, damit die ftrósse der Auilage richtig bestimmt w crden konne. 
—  lian priiuumerirt in dem Rcdactionsbiireau (Stadt, oberc Biickerstrasse i>r. 761 im 3. Stock).

D ru ck  von  L . C. Z am arsk i, U n iy e rs ita ts -B u ch d ru ck e re i (yorm als J . P . Soilinger).

Ilie Redaction.


