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I. Originai-Abhandlungen aus sammtlichen Zweigen der Heilkunde.
Yenedig ais Curort.

V on

Professor Dr. Sigmund in Wien.

V e n e d i g ,  die Hauptstadt des Konigreiehes gleichen 
Hamens, liegt unter dem 45° 27 ' nordlicher Breite und 
dem 29° 50' ostlicher Lange, hinausgebaut auf 138 kleine 
Sandbanke und Inselchen des adriatisehen Meeres, umsptilt 
von den Fluthen desselben und von dem hereinstromenden 
Siisswasser derBrenta. Der Boden der Stadt ist demMeere 
theil weise kiinstlich abgewonnen; statt der Gassen und 
Strassen wird sie von Canalen durchzogen, auf welchen 
Barken und Gondeln statt W agen und Karren dahinglei- 
ten; neben dem grossen San Marcoplatze sind nur wenige 
und nur wenig Umfang bietende Pliitze (Campi) zwischen 
den grossten theils hohen Hausern vorhanden; sehmale 
Fusswege sind an fast allen derart angeheftet, dass man 
auf einem yielfach gewundenen Knauel solcher Pfade die 
Stadt abgehen und auf den sie zahlreich yerbindenden 
Briickchen und Brilcken beinahe sammtłiche sechs Stadt- 
quartiere zu Fusse durchwandern kann.

Seit dem Jahre 1846 ist Y e n e d i g  mit dem nahen 
Festlande durch den 10,800 Fuss langenDamm yerkniipft, 
welcher die Eisenbahn nach Mestre und Padua tragt; auf 
dieser Bahn erreieht man die Lagunenstadt aus V e r  o n a  in 
drei, aus M a i l a n d  in 17 Stunden; mit dem Dampfboote 
t o u  T r i e s t  aus (ein- bis żweimal taglich) binnen sechs 
Stunden. Die gegenwartig nahe Vollendung der Kunst- 
eisenbahn wird T r i e s t  aus W i e n  in 18,  Y e n e d i g  
mithin binnen 24 Stunden erreichen lassen. Yor der Hand 
gelangt man naeh L a i  b a c h  auf der Eisenbahn in 13 Stun
den, nach A d e l s b  e r g  aber in 15 Stunden; yon b e i 
d e n  Puncten gehen Posten in 10 oder 6 Stunden nach

T r i e s t  *)• Die kurze Seefahrt wird erfahrungsgemass 
leicht ertragen **). Oesterreichisehen, deutschen und nor- 
dischen Gasten iiberhaupt lasst sich diese absichtlieh etwas 
umstandlicher angedeutete Richtung deshalb vorzugsweise 
empfehlen, weil sie die am wenigsten beschwerliche und 
noch mit guten Unterkunftsorten ausgestattete, zugleich 
die kttrzeste unter allen iibrigen, daher auch die zweck- 
miissigste bleibt. — Die T e l e g r  a p  h e n  v e r  b i n d u n g  
Venedigs mit dem Festlande ist nach allen Richtungen so 
hergestellt, dass man mit allen Puncten Europa’s unmittel- 
bar verkehrt; beispielsweise sei es erwahnt, dass mehrere 
unserer Kranken aus Venedig durch den Telegraphen oft 
mit uns und mit ihren W iener Aerzten sich berathend ver- 
kehrt haben und noch verkehren.

Die Stadt wird von zwei breiteren und langeren Ca
nalen — d e m C a n a l  g r a n d ę  und jenem d e l l a  Gi u-  
d e c c a  ■— durchzogen; an 155 kleinere durchfurchen die 
Jbunten Gruppen von K irchen, Pallasten und H ausera; 
untereinander sind diese mit schmalen Fusswegen, am

#) Sckwaclilichen und A engstlichen empfelilen w ir folgende 
Theilung d e rR e ise : e rs te rT a g : W ien bis Gratz (9 Stun
den) ; zw eiter Tag: Gratz bis Laibach (8 % Stunden) ; drit- 
te r Tag : Laibach bis T riest (10—12 Stunden) und yierter 
T a g : Triest bis Venedig (6—7 Stunden). Jenen aber, welche 

<■ das Meer durchaus scheuen, sei der W eg iiber U d i n e  yon 
L a i b a c h  aus (eine halb auf trefflicher Poststrasse, halb 
auf der E isenbahn zuriickzulegende Tagereise) u n d M e s t r e  
empfohlen.

**) Die Furcht vor der Seekrankheit fa llth ie r wenigstens w eg; 
ich habe oft genug sehr schwachliche K ranke diese Meeres- 
fah rt inachen lassen; es w urde zu derselben ein moglichst 
ruh iger Zeitpunct gew ahlt nnd m an l e g t e  s i c h  u n v e r -  
z i i g l i e h  h o r i z o n t a l  n i e d e r ;  allerdings soli m an nich t 
fruher ais 4 —5 Stunden nach dem Mittagmal an Bord gehen 
nnd  den U n t e r l e i b  m a s s i g  f e s t  s c h n i i r e n .
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Saume der einzelnen Hauser angebracht, und sehr zahl- 
reichen — iiber 330 — meistens kleinen B r ii c k e n yerbun- 
den: iiber den Canal grandę fiihrt neben der kunstreichen 
und altberiihmten Rialto- noch eine geschmaeklose, erst 
neulich erbaute, Kettenbriicke. So wird es m oglich, den 
grossten Theil der Stadt, wie schon bem erkt, zu Fusse zu 
begehen; nur sind die Fusssteige und Durchgange unter 
und neben den Hausern fast alle sehr schmal und die 
Briicken belastigen den schwachern Fussganger. — Das 
gewohnliche Y e r k e h r s m i t t e l  bilden die G o n d e l n  
und die B a r  k  e n, welche, an der Meereskiiste so wie auf 
den Canalen zahlreich vorhanden, Fuhrw erke und Trag- 
gerathe ersetzen.

Unter den o f f e n t l i c h e n  P l a t z e n  verdient nur 
der beriihmte von St. Marcus diesen Nam en; hier stromt 
bekanntlich die starkste Menschenmenge auch bei Tag ab 
und z u ; aber insbesondere Abends bei heller Beleuchtung 
bildet sich hier der Sammelplatz beinahe der gesammten 
Bevolkerung Yenedigs. Die kleinern Platze wieCampo S. 
Stefano u. s. w. erscheinen dem San Marco gegeniiber 
yerodet; doch sind alle gleich den weiteren Raumen zwi- 
schen einzelnen Gebauden (etwa 137 an der Zahl) mit 
Steinen wohl gepflastert und bei der Nacht beleuchtet. 
—  In den Hauptstrassen erheben sich die meisten jener 
herrlichen Tempel und jener beriihmten Pallaste in gothi- 
schem , maurisch - arabischem, byzantinischem u. a. m. 
Style, welche, obgleich sie gegenwartig theilweise yerfal- 
len und yerodet und nur theilweise noch gut erhalten und 
bewohnt sind, doch selbst im Dahinsinken noch Bewun- 
derung anspreehen fiir die Zeit und die Menschen jener 
Bauten. Yor Allem stellt der in grosster Ausdehnung die 
Stadt durchschlangelnde Canal grandę, zu dessen Seiten 
ganze Reihen von Pallasten emporsteigen, beinahe in jedem 
einzelnen ein Stiick eigenthiimlicher Kunst und beredter 
Geschichte yerflossener Jahrhunderte zur Schau. — Die 
g e w ó h n l i c h e n  H a u s e r  der Stadt sind meistens zwei 
bis drei Stockwerke hoch und nur in den armeren Stadt- 
yierteln niedriger; der Raum wurde natiirlicher W eise 
iiberall sorgfaltig beniitzt. — Den grossartigsten Eindruck 
macht V e n e d i g  v o n  d e r  S e e s e i t e  aus angesehen; 
hinwiederum bieten auch die an dieser Seite, zumal die 
an der Rw a dei Sc/tiuDoni gelegenenW ohnungen den herr - 
lichsten Anblick des Meeres und seiner daraus entsteigen- 
den Dome und Pallaste, auf der See sich wiegender Schiffe 
und rasch dahingleitender kleinerer Fahrzeuge, eines wei- 
ten dariiber gewolbten tiefblauen Himmels und einer maje- 
statischen Rulie, die nur in der nachsten Nahe der Hauser 
yom Larme des Tages unterbroehen wird. — Ein zweiter

1848 1849 1850 1851
J a n u a r +  0,9 +  0,5 -  0,4 +  3,6
F e b r u a r  . . 4,2 . . 4,1 +  3,5 . . 4,4
M a r z  . . . 7,2 . . 5,7 . . 4,3 . . 6 ,1
A p r i l  . . . 1 1 , 1 . . 9,1 . . 9,5 . . 10,9
M ai . . . . 14,0 . . 14,5 . . 13,1 . . 12 ,0
J  u n i . . . 19,0 . . 19,0 . . 16,0 . . 16,0
J u l i  . . . . 19,0 . . 18,4 . . 18,2 . . 17,4
A u g u s t  . . 18,9 . . 18,0 . . 18,5 . . 17,9
S e p t e m b e r  15,7 . . 15,2 . . 14,0 . . 13,0
O c t o b e r  . . 12 ,0 . . 1 2 ,6 . . 10,4 . . 13,0
N o y e m b e r 5,6 . . 6,9 . . 7,4 . . 5,0
D e c e m b e r 2 ,1 . . 2 ,6 . . 3,9 . . 1,9

grossartiger Anblick ergibt sich auf der F ah rt durch den 
Canal grandę; doch hat mich, so oft ich bei Tage densel- 
ben sah, die sterbende Grosse seiner Scenerie immer nur 
diister gestimmt und erst bei nachtlichem Besuch und bei 
dem hier besonders hellen Mondscheine fiel jene magisch 
tauschende Beleuchtung ein, welche die Spuren des Ver- 
falles yerschwinden m acht, und die Formen der entflohe- 
nen Schouheit noch tauschend heryorzaubert. W ahrhaft 
melancholisch aber stimmt der Eindruck fast aller inne- 
ren S tadttheile; fast ode, einsame Platze, schmale, oft 
schmutzige, in ihrem Innern enge Hauser mit der Aussicht 
auf gleiche Gebaude und auf schmale, abscheulich oft 
stinkende Canale oder Hofraume , welche mitunter wie 
ausgestorben erscheinen. Nicht ohne guten Grund erwahne 
ich dieser Eindrilcke, weil langer in Venedig verweilende 
und an diesen Anblick oft, zumal in kiihler, truber W it- 
terung gewiesene Fremde von denselben doppelt unange- 
nehm, ja  wehmiithig beriihrt werden. Deshalb habe ich 
Solchen auch immer gerathen, zu ihrem W ohnort entwe- 
der die Seeseite der Stadt (Biva dei Schimoni, am Giu- 
deccacanal, am Anfange des Canal grandę) oder die Piaz- 
zetta, und zu ihren Spaziergangen immer dieselben oder 
den unvermeidlichen San Marco oder endlich bei besserer 
W itterung die Giardini pubblici zu wahlen.

V e n e d i g  wird ais C u r o r t  empfohlen, h a u p t s a e h -  
1 i c h  wegen seines K 1 i m a’s und nur a u s n a h m s w e i s e  
wegen seiner S e e b ad  er. Das K l i m a  Venedigs gehort 
zu den mildesten und angenehmsten Ober- und Mittelitaliens, 
ja  ganz Italiens, wenn man die sogar in Neapel nicht feh- 
lenden heftigen Schwankungen der Tem peratur und un- 
giinstige ortliche Einflusse z u s a m m e n  in Anschlag 
bringt. Dieser Satz findet seine Begriindung und Erklarung 
in den g a n z  e i g e n t h u m l i c h e n  meteorologischen Yer- 
haltnissen Yenedigs, so wie in der eben so eigenthumlichen 
Lage und Bauart der Stadt, welche vereint das b e s o n -  
d e r e  u n d  e i g e n t h t i m l i c h e  Klima derselben ge- 
stalten.

Die T e m p e r a t u r  d e r  L u f t  ist nicht nur eine 
yerhaltnissmassig m i 1 d e , sondern zugleich durch 1 a n g- 
s a m e ,  a l l m a l i g e  U e b e r g a n g e  a u s g e z e i c h n e t e ;  
es ergeben sich von Morgen zu Mittag und A bend , yon 
Tag zu Tage, von W oche zu W oche nicht jene grellen 
Schwankungen und Spriinge, welche schon in Padua, 
noch mehr in Yerona, in Mailand, am Lago di Como und 
Maggiore, in Turin, anderseits in Triest und in Fiume so 
sinnfallig plotzlich auftreten. W ir nehmen zur Bezeich- 
nung der M o n a t s t e m p e r a t u r e n  die Durchschnitte 
der letzten neun Jahre nach Reaumure’s Thermometer.
1852 1853 1854 1855 1856

-  0,4 +  4,2 +  2,8 +  0,9 4- 2,62 R.
-)- 3,5 . . 3,7 . 2,3 . . 2,3 . . 3.38 „
. 4,3 . . 4,8 . . 5,8 . . 5,8 . . 5,85 „
. 9,5 . . 8,4 . . 9,4 . . 9,4 . . 1 0 ,1 2  „
. 13,1 . . 13,5 . . 13,6 . . 13,6 . . 13,27 „
. 16,0 . . 16,7 . . 16,6 . . 16,6 . . 17,43 „
. 18,2 . . 20,3 . . 19,4 . . 19,3 . . 19,09 „
. 18,5 . . 19,1 . . 17,8 . . 18,8 . . 18,99 „
. 14,0 . . 15,0 . . 14,9 . . 15,0 . . 14,79 „
. 10,4 . . 11,9 . . 11,9 . . 13,8 . . 12,54 „
• 7,4 . . 7,9 . . 5,9 . . 7,3 . . 5,59 „
. 3,9 . . 1,9 . . 3,8 . . 0,5 . . 2,07 „
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Die D u r c h s c h n i t t e  l a n g e r e r  P e r i o d e n  er- 

geben ais mittlere Tem peratur v e r  g l e i c h  s w e  is e in 
den letzten 14 Jahren folgende Monatstemperaturen: 

in Yenedig.
J a n  u a r  . . . , +  1,9  C.
F e b r u a r  . . . .  3,9
M a r z ............  7,6
A p r i l ..............12,5
M a i ................. 16,9
J  u n i ..............20,2
J u l j i ...........
A u g u s t  . . 
S e p t e m b e r  
O c t o b e r  . . 
N o  v e m b e r  
D e e e m b e r  .

22.4
21.4 
17,0 
13,3

8,0
3,9

in Wien.
+  0,9 C.
. 0,5 ??
. 2,8 ??
. 7,9 5)
. 1 2 ,8 5)
. 15,5 ??
. 16,1 5?
. 16,9 5?
. 1 2 ,2 5?
. 8,4
. 8 ,2 35

+  0,4 33
Die Zu- und Abnahme der Temperatur in den ein- 

zelnen Monaten ist offenbar eine sehr massige, nicht hef- 
tige Uebergange bietende; eben so bleiben sich die ein-

zelnen Monate der verschiedenen Jahrgange ziemlich gleich 
z. B. October, November, Februar, Marz und A pril; auf- 
fallendere und wegen der Nahe am OGrade empfindlichere 
Schwankungen zeigen die allerdings auch sonst mindest 
gilnstigen Monate Deeember und Januar.

Nach den Jahreszeiten berechnet ergibt sich ais 
Durchschnitt fiir den W i n t e r  +  3,4 Celsius; fiir das 
F r i i h j a h r  -f- 1 2 ,6 ; fiir den S om  m e r  +  2 1 ,8 ; fiir den 
H e r b s t  +  12,3 und die mittlere Jahrestem peratur ware 
-)- 13,07. -— Bei aller Aehtung fiir die bisherigen Beob- 
achter bin ich gleichwohl geneigt nur den seit dem Jahre 
1854 plan- und systemmassig betriebenen meteorologi- 
schen Aufzeichnungen v o l 1 es Yertrauen zu schenken und 
liefere daher eine v e r g l e i c h e n d e  U e b e r s i c h t ,  wie 
ich dieselbe durch die Griite des Herrn Directors Professor 
K r e i l  eben erhalten habe, ais Anfang kiinftiger umfas- 
sender Aufzeichnungen, und wie es zu wiinschen ist, dass 
wir dieselben von allen andern Curorten fortan auch er
halten m ogen:

Meteorologisehe Yerhaltnisse von Wien und Yenedig von 1854 bis 1856.

Munat
Mittlere Temperatur

E .
Unterschied

E .
Grossie

E .
Unterschied

E .
Temperatur
E .

Unterschied
E .

Wien Vencdig Yenedig Wien Wien Yenedig Yenedig Wien Wien Yenedig Yenedig Wien

J a n u a r . . . — 0.92 +  2.62 +
0

3.54
0

+  7.4
0

+  7.8
0

+  0.4 __ O
1 1 .8

0
— 5.1 rł~

O
6.6

F e b r u a r  . —  0.06 +  3.38 ~i~ 3.44 +  9.6 +  7.7 — 1.9 -- 1 1 .2 — 1.4 + 9.8
M a r z  . . . . +  2.79 +  5.85 + 3.03 +  13.1 +  10 .8 —  2.3 --- 6.0 +  0 .1 + 6 .1
A p r i l . . . . +  7.97 +  1 0 .1 2 + 2.19 +  20.4 +  16.2 — 4.2 --- 2 .1 +  3.7 + 5.8
M a i ........... + 1 2 .0 3 +  13.27 + 1.24 +  25.4 +  20.4 —  5.0 + 2.0 +  7.4 + 5.4
J u n i ........... +  15.05 +  17.43 + 2.38 +  26.6 +  23.3 —  3.4 + 7.5 +  1 1 . 1 + 3.-7
J u l i ........... +  15.41 +  19.09 + 3.68 +  25.3 +  23.9 — 1.4 + 9.2 +  13.6 + 4.4
A u g u s t +  15.63 +  18.99 + 3.36 +  27.2 +  25.0 — 2 .2 + 7.2 +  14.3 + 7.1
S e p t e m b e r +  11.65 +  14.79 + 3.14 +  2 2 .8 +  2 1 .8 —  1 .0 + 1 .2 +  8.0 + 6.8
O c t o b e r  . +  9.08 +  12.54 + 3.46 +  2 0 .1 +  17.8 — 2.3 4 - 0.7 +  5.9 + 5.2
N o v e m b e r +  2.62 +  5.59 + 3.97 +  10.3 +  11.7 +  1.4 — 7.9 —  0.3 + 7.6
D e e e m b e r +  1.79 +  2.07 + 3.86 +  4.7 +  6.3 +  1 .6 10.7 -  6.0 + 4.7

Jahr . . . . +  7.45 +  10.48 + 3.02 + 17°7 +  16.0
0

— 1.7 —
O

1 .8
0

+  4.3 +
O

6 .1

m t h n h l M  „ l t a t h i( 1  K u M n M  j y y
Mittlere

Summę d̂ Niederschlages lerrschender Wind
Wien Yenedig Yened. Wien Wien Yenedig Yened. Wien Wien Yenedig Yenedig Wien Wien Yenedig

J a n u a r  . . 329.67 336.70 + 7.03 1.59 2.17 + 0.58 17.15 24.07 + 6.92 NW. NNW.

F e b r u a r  . 29.45 36.42 + 6.97 1.61 2.18 + 0.57 16.40 11.31 5.09 ( NW. \WNW. / NO. \NNW.
M a r z  . . . . 30.54 37.26 + 6.62 1.75 2.62 + 0.87 6.00 23.65 + 17.65 NW. /NO.(,so.
A p r i l . . . . 29.58 36.36 + 6.78 2.19 3.60 + 1.41 8.24 19.15 + 10.91 NW, /NO.VSO.
M a i ........... 28.24 35.40 + 7.16 3.51 4.87 + 1.36 23.61 47.57 + 23.96 SO. NW. s.
J u n i .......... 29.76 36.84 + 7.08 4.69 6.32 + 1.63 31.66 29.57 2.09 W NW . s.
J u l i ........... 29.90 36.79 + 6.89 4.69 6.57 + 1 .8 8 36.40 14.74 -- 2 1 .6 6 NW. /NO.VSO.
A u g u s t  . . 30.17 37.14 + 6.97 4.98 6.94 + 1.96 30.17 14.46 -- 15.71 W NW. s.
S e p t e m b e r 30.89 37.71 + 6.82 3.77 5.36 + 1.79 19.56 47.86 + 28.30 NW. NOS.

O c t o b e r  . 30.78 37.80 + 7.12 3.36 4.86 + 1.50 13.60 31.67 + 18.07 ( SO. \WNW. NO.

N o v e m b e r 29.46 36.23 + 6.77 1.96 2.62 + 0 .6 6 23.88 32.26 + 8.38 NW . NNO.

D e e e m b e r 29.80 36.14 + 6.34 1.54 1.99 + 0.45 14.35 17.22 + 2.87 NW. NO.

Jahr . . . . 329.85 + 6.88 2.97 4.18 +
nr

1 .2 2
nr nr

241.02 313.53 + 72.51 f NW. IWNW. cn!
2j

p
o

Die F e u e h t i g k e i t  d e r  L u f t  betrug im Durch- 1821); oft kam der Hygrometer auch auf 100, eine Zahl,
Schnitt yon 16jahrigen Beobachtungen 87,187; ais den 
geringsten Grad derselben bezeiehnete man 36 (im Februar

die bei der eigenthiimlichen Lage Yetiedigs ńicht befrem- 
det. Venedig gehortohne Zweifel zu den feuehtesten-See-

18 *
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stadten Italiens und selbst des grossen Seebeckens vou 
Constantinopel bis Gibraltar, nur Alexandrien (Egypten) 
yielleicht abgerechnet.

Heftige W  i n d z ii g e sind im Ganzen in Venedig sel
ten und die Bauart der Stadt gewahrt gegen starkere Stro- 
mungen der Luft mehrfachen Schutz. Bemerkenswerth ist 
es, dass die Stadt nicht immer von den namlichen W ind- 
ziigen betroffen wird, welche auf dem offenen adriatischen 
Meere eben wehen (Filiasi, Memorie delle procelle u. s. f.
S. 63); namentlich weht der gefiirchtete Sudostf/Sciroeco) 
nicht gar so haufig ais man hie und da glaubt. Der vor -  
h e r r s e h e n d e  W i n d  ist, yieljahrigen Beobachtungen 
nach, der N o r d o s t  (greco)-, demselben folgt der Haufigkeit 
nach der Sud, der Ost-Nord-Ost (greco-levante), der Nord- 
Nord-Ost (greco-tramontana) und der Siid-West ( libecdo).

Die R e g e n m e n g e  betrug altern Anfzeichnungen 
gemass im Jahresdurchschnitt 32,09 PariserKubikzoll und 
ware mithin weit geringer ais die fiir P is  a mit 45,66 und 
fiir F l o r e n  z mit 34,52 angegebene(Schouw) ; die grósste 
Regenmenge iibersteigt inYenedig nicht 40,30 Kubikfuss 
und die geringste gleicht 22,80 in einemJahre. Den neue- 
sten Aufzeichnungen zufolge fiele im Mai und September 
die grosste, auf October und November eine grosse , auf 
Februar und August die geringste Regenmenge und in 
Y e n e d i g  iiberhaupt binnen des ganzen Jahres etw a um 
i y 4 mehr W asser nieder ais in W i e n .  Man zahlt in Ye
nedig durchschnittlich im Jahre an 80 R e g e n t a g e ,  in 
R o m  114, in G e n u a  130, in F l o r e n z  115 ; von diesen 
Regentagen fallen die meisten auf den Sommer und Herbst, 
weit weniger auf das Friihjahr und die wenigsten auf den 
W inter. Dass S c h n e e  in Venedig fallt und mitunter halbe 
auch ganze Tage — Letztes selten — liegen bleibt, haben 
die Curgaste des Nordens in manchem W inter sammt den 
Italienern bitter beklagt.

H e i t e r e  T a g e  sind in Y e n e d i g  haufig und 
wahrend man durchschnittlich im Jahre in N e a p e l  dereń 
nur 90 und in P i s a  U l  zahlt, kommen auf V e n e d i g  
144. Die N e  bel ,  welche namentlich Pisa und das Arno- 
thal oftdecken, sind in Venedig viel seltener und weichen 
gewóhnlich der Sonne am Morgen. •—- Der e i g e n t h u m -  
l i c h e  G e r u c h  d e r  L u f t  im Innern der Stadt — be
sonders im Sommer in den schmalen Gassen empfindlich 
wahrnelimbar — schreibt sich von der Yerwesung thie- 
rischer und vegetabilischer Reste bei geringerer Bewegung1 
des W assers in den Canalen h e r; an der Seeseite der 
Stadt hat die Luft den angenehmen Geruch des Meeres 
und dessen Frische, welche aber schon auf dem Canal 
grandę abnimmt, dagegen auf dem Canale della Giudecca 
un yerkummert besteht. —  C e n e d e l l a  und P i s a n e l l o ,

IL Practische Beitrage aus dem
Berickt des Doctoren - Collegiums

i i ber  d i e  v o n  d e r  k o n i g l .  g r o s s b r i t a n n i s c h e n  
R e g i e r u n g  r u c k s i c h t l i c h  d e r  V a c c i n a t i o n  

g e s t e l l t e n  F r a g e n .
(S chluss).

In  Betreff der yierten F rag e :
Diese Frage muss zufolge der Ueberzeugung des 

Doctoren-Collegiums bejaht w erden, indem das Pocken-

mit ihnen bekanntlich manche andere Schriftsteller, haben 
der Luft Venedigs Jod- und Bromgehalt zugeschrieben; 
es ist mir nicht gelungen, diese bekanntlich genau auszu- 
mittelnden Stoffe aufzufinden, wahrend in den durch star
kere Luftstromungen mechanisch einbegrifFenen Meerwas- 
serblaschen, die sich in offenen Gefassen und auf Papier 
ab lagern , die Bestandtheile des Meerwassers sich aller- 
dings nachweisen lassen.

Die V o r z i i g e  d e s  V e n e t i a n e r  K l i m a ’s sind 
dem bisherAngefiihrten entsprechend zuriickzufiihren auf 
d i e m i l d e  u n d  s t a t i g e  Tem peratur des ganzen Jah
res, besonders aber des Friihjahrs und Herbstes, auf 
die F e u c h t i g k e i t  d e r  L u f t ,  auf die S e  1- 
t e n h e i t  h e f t i g e r  W i n d z i i g e ,  auf w e n i g e r e  R e 
g e n t a g e  ais sonst in Curorten und auf v i e l e  h e i t e r e  
Tage. Sehr grossen W erth lege ich d arau f, dass heftige 
Uebergange und rasche Spriinge in den Temperaturen und 
in den Luftstromungen der Tage selten vorkommen, weit 
seltener ais in den sonst so beliebten Stadten N eapel, Ge
nua, ja  selbst Nizza und Pisa. R u h e  und F e u c h t i g 
k e i t  d e r  L u f t ,  B e s t a n d i g k e i t  u n d  M i l d e  waren 
daher die ganz besonderen Eigenthumlichkeiten, wodurch 
sich das Venetianer Klima auszeichnet. Indessen darf ich 
aus eigener wiederholter Beobachtung nicht unbemerkt 
lassen, d a s s  e i n  o f t  n a m h a f t e r U n t e r s c h i e d  i n  
d e r  T e m p e r a t u r  d e s  T a g e s  g e g e n  d i e  A b e n d -  
u n d  N a e h t l u f t  besteht; dieser mag wohl in jeder 
Jahreszeit auffallen, aber am meisten ist es so im Herbst 
und Friihjahr und bedingt in dieser Hinsicht sehr grosse 
Vorsicht, nicht nur fiir K ranke, sondern auch fiir alle 
Fremde in der Kleidung, zumal bei dem Genusse der 
herrlichen Mondnachte; bei jedem Aufenthalt in Venedig 
sah ich Binnenlander, namentlich kunstliebende und ro- 
mantisch gestimmte Pilger, ihre langen Besuche in den 
kalten Kirchen und Pallasten, ihre Abendpromenaden an 
der Riva und auf S. Marcus, so wie ihre Mondscheingon- 
delfahrten auf dem Meere mit heftigen Katarrhen , Rheu- 
matismen und Diarrhoen schmerzlich biissen.

Der S t a u b  und das G e t o s e  d e r  F u h r w e r k e  
fehlen in Yenedig ganzlich; doch kann man ersteren, be
sonders bei milderer Temperatur, in den offentlichen Gar- 
ten aufsuchen und das Getose der Fuhrw erke wird, zumal 
auf den belebtern Platzen und Strassen, durch die lauten 
und geschwatzigen, fast nie ruhenden Kehlen der Klein- 
handler, Last- und W assertrager, Gondelfiihrer u. s. f. 
theilweise ersetzt. Am Canal grandę, auf den kleineren 
Platzen, an der Giudecca und in den hóheren Stockwerken 
der Wohnungen fallen aber auch diese Belastigungen 
ganz weg. (Der Schiuss foigt.)

G-ebiete der Staatsarzneikunde.
gebilde selbst sowohl, ais auch der gesammte Verlauf 
des Vaceinprocesses durch das Alter des Individuums 
nicht beeinflusst wird. Bei gesunden Kindera jeden Alters 
(auch jene yon acht, sechs, yier W ochen nicht ausge- 
nommen) entwickeln sich dieselben charakteristischen 
Pusteln, welche stets die gleichen Stadien durchmachen 
und die gleiche Uebertragungsfahigkeit an den Tag legen. 
Das ganzliche Nichthaften der Stiche, so wie das Entste- 
hen nicht charakteristischer, sogenannter Pusteln kann bei
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jedem Alter in vereinzelten Fallen yorkommen und lasst 
sich meistens ans einem anderweitigen ursachlichen Grunde 
stichhaltig erklaren, a is : aus der Qualitat des Stoffes ins- 
besondere bei asservirtem Stoffe oder bei solchem, der der 
Gerinnung nahe und somit zu spat aus einer Pustel ge
nom men wurde, —  oder aus dem Umstande, dass das In- 
dividuum friiher Yaricellen oder Variola iiberstanden oder 
endlich zur Zeit der Impfung sich bereits iin Ineubations- 
stadium einer spater entwickelten Krankheit befunden 
hatte. Auch die Schutzkraft der Vaccine bleibt ganz und 
gar dieselbe, ob nun die Impfung an ganz kleinen oder 
an grósseren Kindern, oder endlich an erwachsenen Per- 
sonen vorgenommen wird. Das Doetoren-Collegium erlaubt 
sich zum Belege hierfiir eine Beobachtung des k. k. Poli- 
zei-Bezirkswundarztes Dr. Eduard N u s s e r  anzufiihren. 
Derselbe hat 1012 Indiyiduen geimpft und es ist ihm kein 
einziges bekannt geworden, welehes spater an Blattern 
erkrankt ware, was um so massgebender erscheint, ais 
diese Impflinge fast durchgehends in einem und demsel- 
ben Bezirke (Leopoldstadt) wohnen, und grosstentheils 
Familien angehoren, bei denen Dr. N u s s e r  ais Haus- 
arzt aus- und eingeht, sonach die von ihm Vaccinirten 
mehr oder weniger im Auge zu behalten in der Lage war. 
Eben so wurden von ihm zur Zeit herrschender Blattern- 
Epidemien 16 Kinder ohne strenge Auswahl, unter denen 
sich filnf im Alter zwischen vier und acht W ochen befan- 
den, geimpft. Bei yierzehn machte der Vaccinprocess sei
nen vollkommen normalen Yerlauf und unterschied sich 
nicht im Geringsten von jenem bei alteren Kindern. Alle 
14 blieben von den Blattern verschont, wahrend die ań- 
dern zwei daran starben.

Aus einer weiteren Beobachtung des Dr. N u s s e r  
ist ersiChtlich, dass von 47 an Variola nera Leidenden 32 
nicht geimpft waren. Unter diesen 32 waren nur drei Er- 
wachsene und 29 Kinder, 27 der Kinder waren unter zwei 
Jahre alt; eines zahlte drei, eines yier Jahre; diese 27 
Kinder unter zwei Jahren starben alle ohne Ausnahme, 
ebenso das dreijahrige.

Aus Allem ergibt sich daher, dass die Gefahr fur 
Blattern-Ansteckung bei Ungeimpften um so grosser sei, 
je jiinger dieselben sind, dass ungeimpfte Kinder unter 
2 Jahren von Variola nera ergriffen, fast ohne Ausnahme 
sterben, —• dass jedoch andererseits die Yaccination bei 
gesunden Kindern sachverstandig geubt, ganzlich unbe- 
einflusst von dereń Alter hafte, ihre Stadien durchmache 
und ihre schutzende Kraft gegen Vari0la nera entfalte, 
dass es sonach yernunft- und erfahrungsgemass ange- 
zeigt sei:

„Die Yornahme der Vaccination im Allgemeinen in
friiher Lebensperiode zu empfehlen,“ 

gegen welche Folgerung Professor Dr. M a u t h n e r  Ritter 
v. M a u t s t e i n  Verwahrung einlegte, indem nach sei
nen Erfahrungen mit Ausnahme bei Epidemien die Neu- 
gebornen von der Impfung auszuschliessen sind.

Durch dieses, wie uns diinkt, den Gegenstand er- 
schopfende, mit amtlich statistischen Daten belegte Gut- 
achten des Doetoren-Collegiums diirfte wohl die Schutz
kraft der Vaccine ausser allen Zweifel, und die mogliche 
Uebertragung anderer Krankheiten mittelst derselben sehr 
in Frage gestellt w erden , weshalb auch jede weitere

iibereinstimmende Mittheilung iiberfliissig erscheint. Nach
dem aber von yielen ais Impfarzte in den Kronlandem 
wirkenden Collegen Mittheilungen ihrer Erfahrungen iiber 
diesen Gegenstand einlangten, welche alle das oben Ge- 
sagte durch yielseitige Beispiele bestatigten, und es der 
Raum dieser Blatter nicht gestattet, alle Eingaben aufzu- 
nehm en; so erlauben wir uns aus den vielen erhaltenen 
Notizen schliesslich nur noch foigende, yom k. k. Bezirks- 
arzt Dr. Anton S a u t  e r  in Salzburg eingesandte, heraus- 
zuheben und mitzutheilen:

„Durch das in der med. Wochenschrift kurzlich yer- 
offentlichte Gutachten des Dr. H a m m e r n j k  gegen die 
Schutzkraft der Kuhpocken gedrungen, erlaube ich mir, 
meine seit einer 30jahrigen bezirksarztlichen Praxis ais 
Impfarzt dariiber gemachten Beobachtungen in Folgen- 
dem kurz zusammenzustellen:

Im salzburgischen Pinzgaue waren die Blattern seit 
der allgemeinen Einfiihrung der Impfung (beilaufig 20 
Jahre) nicht mehr vorgekommen. Da erkrankte ein Ur- 
lauber, der eben aus Innsbruck, wo damals die Blattern 
herrschten, nach Galing, einem Dorfe bei Zell am See, 
gekommen war, im W inter 1831 an den Varioloiden und 
bald darauf dessen ungeimpfte Schwester von 30 Jahren 
und dereń noch ungeimpftes Kind von Y„ Jahre, wahrend 
die iibrigen geimpften Bewohner dieses Bauernhauses ver- 
schont blieben.

In drei Monaten wurden von da aus fast sammtliche 
bei der Einfiihrung der Impfung ungeimpft Gebliebenen 
von 30— 40 Jahren in den 3 — 4 Stunden entlegenen, gross
tentheils einschióhtigen Bauernhausern von Blattern be- 
fallen (iiber 40), von welchen einige starben, wahrend die 
Geimpften in den yielen von Blattern befallenen Hausera, 
in welche die Ansteckung durch die Kleider in derK irche 
oder im Gasthause erfolgt zu sein scheint, bis auf zwei 
mit gutartigen Varioloiden in einem Alter von 15 —  20 
Jahren und einige mit sehr leichten Yaricelen befallene, 
yersehont blieben. Die Variolae erloschen gewohnlich 
bald nach Yornahme der Impfung, traten in impfreniten- 
ten Bezirken im Yerhaltniss zur Zahl der Ungeimpften 
starker auf,  und befielen dort selbst Geimpfte iiber 15 
Jahre, wahrend nahe, selbst mitten innen liegendeBezirke, 
wo sich keine Ungeimpften befanden, von den Blattern 
ganz yersehont blieben. Bei den Geimpften hatten die 
Blattern fast durchaus einen gutartigen Verlauf, selbst zur 
Zeit, wo Ungeimpfte selben erlagen. — Sogenannte Impf- 
konige, von welchen alle Kuhpocken ausgeimpft werden, 
oder Kinder, welche sich selbe abgekratzt oder nur eine 
oder zwei hatten, sind fiir die Aufnahme des Blatterngiftes 
in der Regel empfanglicher, ais solche Impflinge, bei 
welchen mehrere Kuhpocken eine starkere Reaction, ein 
sogenanntes Impffieber heryorgerufen h a tten , und dereń 
Eiter grosstentheils resorbirt wurde.

W ahrend die Blattern in denGegenden um Salzburg, 
■in welchen seit dem Jahre 1848 theilweise Impfrenitenz 
eingetreten is t, nun ofters sporadisch yorkommen, und 
fast nur Ungeimpfte befallen, ist das Gebirgsland von 
Salzburg, wo noch keine Impfrenitenz stattfindet, auch 
von den Blattern fast ganz yersehont.

Gut geimpfte Kinder unter zwolf Jahren konnen 
in der Regel unbedenklich mit Blatternkranken in Be- 
ruhrung kommen."
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W o eine so vielseitige, man konnte sagen allgemeine 

Erfahrung fur die Nutzlichkeit einer Einriehtung, wie die 
Schntzpockenimpfung ist, spricht, ist wohl jedwelcher nur 
von einzelnen Theoretikern erhobeneZweifel kaum beach- 
tenswerth, zumal wenn mit einem historisohenRiickblicke 
auf die grossen Yerheerungen, welche die Blatternepide- 
mien in den friiheren Jahrhunderten alljahrlich in Europa 
anrichteten, Rucksieht genommen wird, zu dereń Hintan- 
haltung man im 18. Jahrhunderte die Impfung der gut- 
artigen Menschenblattern in eigens dazu eingerichteten 
Impfanstalten ins Leben rief *), bis endlich im Beginn des

*) Die erste derlei B lattern-Im pfanstalt errichtete in  den k. k. 
Staaten Oesterreichs die K aiserin M a r i a  T h e r e s i a i m  
Lustschlosse Hetzendorf bei Wien, nachdem ihre drei Toch- 
te r und zwei Schwiegertocliter yon dennattirliehenB lattern  
dahingerafft worden und sie selbst schwer daran erkrankt 
war, m it fołgenden an ih ren  L eibarztY anS w i e t  en  gerich-

19. Jahrhunderts durch die Entdeckung J e n n  e r 's  die 
grósstmoglichste Sicherheit zur Abwendung dieser gefahr- 
vollen Krankheit zum allgemeinen Sch u tze eingefUhrt wor
den ist. Die Redaetion.

te ten W o rten : „Hat E r die Sach’ angeregt, muss E r auch 
je tz t die A rbeit fiir dieselbe n icht scheuen! Ich ernenn’ Ihn 
zum Generaldirector a ller Im pfanstalten in meinen Staaten, 
und geb1 Ihm  ais solchen einen Gehalt yon 5000 Gulden. 
Auch w ill ich Ihm  mein Lustschloss zu H etzendorf her- 
geben, dam it E r dort das erste Im pfhospital ais Musteran- 
s ta ltf iir  alle iibrigen anlege. D ort w ill ich fiinfzig Fam ilien 
meines Adels, meines Ho fes und meines hóheren Beamten- 
standes ais meine Gaste aufnehmen, und ihre K inder sollen 
dort ih re  R ettung finden vor diesem W urgengel, welcher 
m ir meine K inder entrissen hat. Das soli dasD enkm al sein, 
welches ich meiner theuren Josepha setzen lasse, ein Denk- 
m al nicht von Stein u ndE rz , sondernruhend in  denH erzen 
derM enschen, wenn die genesenenKleinen Gott danken fiir 
ihre R ettung.14 (Co xe: hist. ofthehome o f Austr,Vol.V .S.188.)

III. Facultats-Angelegenheiten.
Wisscnschaftliche Plenar-Versammlung des Doctoren-Collegiums

am  30. M arz 1857.
Dr. Franz Sc h o lz ,o rd in iren d e r A rztim F ilia lsp ita le  in  der 

Leopoldstadt,theilte zwei Falle von e r w o r b e n e r  S c h e i d e n -  
y e r e n g e r u n g m i t ,  welche auf seiner Abtheilun g zur Beobach
tung  kamen. Der V ortrag umfasste dieBeschreibung dieser nach 
E ntstehung, Form  und dem G radeder V erengerungvoneinander 
yerschiedenen Falle, die Angaben der relatiyen Haufigkeit des 
Vorkommens dieser K rankheit, dereń Einfluss auf die weiblichen 
Geschlechtsfunctionen: die M enstruation, Conception und  den 
Geburtsact, und die daraus hervorgehende Anzeige zu einem 
chirurgischen Eingriffe behufs der Verbesserung des Formfeh- 
lers, in  dem einen dieser Falle nebstdem eyentuellen Operations- 
plane. Die V erengerung w ar in  dem fiir die Operation geeigne- 
ten  Falle w ahrend der schweren E rkrankung der betreffenden 
Person an Typhus zu Stande gekommen , weshalb der Vortra- 
gende, da sich zur Bestimm ung der pathologischen Ursache des 
Substanzverlustes, in welchem die Yerwachsung und narbige 
Einziehung der Scheide begriindet w ar, keine geniigenden An- 
haltspuncte ergaben, in  den Fallen, wo sich bei Typhus B lutun
gen aus den weiblichen G enitalien zeigen, zur genauen Unter- 
suchung der Gesclilechtstheile aufforderte.

Oberarzt u. A ssistent an der Josefsakademie Dr. H. W a l l -  
m a n n  h ielt h ierau f einen dem onstratiyen Y ortrag iiber d ie  
S c h u s s w u n d e n  insbesondere d e s  K n o c h e n s y s t e m s ,  m it 
Beniitzung der in  derpath .-anat. Samm lung derlr. k. Josefsaka
demie aufbew ahrten, m itun ter sehr seltenen und interessanten 
Praparate, W .besprach gemass der hergebrachtenanatom ischen 
Ordnung I. die S c h a d e l s c h u s s w u n d e n ,  und unterschied 
auch nach dem Yorgange anderer Feldarzte : S c h u s s w u n d e n  
o h n e  u n d  m i t  g l e i c h z e i t i g e r  Y e r l e t z u n g  d e r  H i r n -  
h a u t e  und des G e h i r n s .  Yon ersterer A rt dem onstrirte er 
zwei schoneBeispielevon S c h a d e l k n o c h e n - E i n d r i i e k e n ;  
siebetrafen  beide dasS tirnbein ; d e r eineE indruck w ar tanben- 
eigross, der andere haselnussgross; beide ohne Verletzung der 
tahula mtrea. Yon S c h a d e l w u n d e n  d e r  z w e i t e n  A r t  
zeigte W. ein sehr i n t e r  e s s  a n  t e  s P rapara t, welches Herr 
Professor H e s c h  el  in  seiner pathologischen Anatomie bereits 
erw ahnt, aber unrichtig  beschreibt. Bei einer Section entdeckte 
m an zufallig an der h in tern  Flachę der rechten Stirnbeinhalfte 
eine fest haftende H usketenkugel; und  an der linken S tirnbein
halfte sieht m an eine dreieckige angeheilte Hiebwunde, welche

aber nicht, wie Prof. H. meint, die Eingangsoffnung der Kugel 
war. E in  a n d e r e s  i n t e r e s s a n t e s  P raparat zeigt im  linken 
Scheitelbeine eine m it Substanzverlust geheilte Oformige Schuss- 
wunde ; an der innern Flachę am unteren h in tern  Rande dieser 
Oeffnung haftet noch ein Theil der Kugel. Solche Schusswun
den verhalten sich und heilen ahnlieh wie Trepanw unden. Dann 
dem onstrirte er noch drei frische Schadelschusswunden und 
ein Stirnbein , das m it eingeheilten Schrotkornern versehen 
war. Bei II. S c h u s s w u n d e n  d e r  B e c k e n k n  o c h e n  er- 
w ahnte W. ih re  grosse G efahrlichkeit, und  zeigte an fiinf sehr 
instructiven Beispielen yonBeckenschusswunden gegeniiber den 
Beobachtungen anderer F eldarz te , dass Durchbohrungen oder 
Verletzungen der Beckenknochen nicht im mer m it Fracturen und 
Fissuren yerbunden sind. An allen fiinf P raparaten  findet sich 
weder eine F rac tu r, noch eine Fissur ; sondern der Knochen (4 
betreffen das Os ilium, 1 das Os ischii) war nu r auf der aussern 
Flachę laeunenartig  ausgehohlt, in  der Hbhle w aren Stiicke der 
K ugel; der Eingang w ar von m achtigen Osteophyten etagenartig  
um randet und um w allt; oder bei D urchbohrung des Knochens 
w ar Aus- und Eingang von Osteophyten um w allt; in  der Mitte 
des Schusscanals w ar eine erw eiterte Hohle. In  diesen P raparaten  
waren nur die Ausgange der Knochenentziindung, niem als eine 
Necrose dieser yerletzten Knochen zu beobachten. E ine Schuss- 
wunde des Os iUum erlauterte W. ausfiihrlicher m it Anamnese 
und dem Sectionsbefund; der Betreffende w urde im  Jahre 1849 
in  das Os ilium geschossen, und starb im  A pril 1854, indem  der 
K i ankheitsyerlauf den C harakter eines hectischen Fiebers an- 
nahm , an chronischer Tuberculose, P leuritis und Perikarditis. 
Betreffend III. S c h u s s w u n d e n  d e r  R o h r e n k n o c h e  n 
theilt W. nur Falle der u n  t e r e n  E x trem ita t mi t ;  und unter- 
scheidet Schusswunden m it und ohne Fractur. Von erstern de
m onstrirte er P rapara te , die sich wie eine reine F ractur yer- 
halten ; (z. B. am oberen D ritttheile eines Oberschenkels ein 
Schragbruch). Von Schusswunden ohne F ractur zeigte er einen 
ganz reinen Schusscanal des linken W adenbeines, ohne F issur 
und F ractu r in  der U m gebung, im  Innern  des hbhlenartig  er- 
w eiterten Schusscanals lieg t die leicht bewegliche Musketen- 
kugel; in  der Umgebung die Folgen der Knochenentziindung 
(H ypertrophie und  massenhafte Osteophytenbildung). E in  ande
res P raparat zeigt am unteren Ende des Fem ur eine Menge an 
der h in teren  Flachę und  selbst in  die iiberknorpelte Gelenks- 
flache eingeschossene Rehpfosten; ohne alle Reaction in  der
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unm ittelbaren  Umgebung. W. dem onstrirte dann noch einen 
Oberschenkel, wo in  der Basis des trocbant. maj. eine Kugel 
feststeckt etc. Ueber IV. S c h u s s  w u n d e n  der H a r n b l a s e  
sprach er, indem  er ein ausserst interessantes P raparat demon
strir te : Es ist ein H arnstein, von birnform iger G estalt, an des- 
sen schmalerem zugerundeten Ende eine Musketenkugel zur 
Halfte aus der Harnsteinm asse hervorragt; er w ie g tlu n c ., 5 dr. 
10 Gr. und besteht aus phosphorsaurem Kalk und (weniger) 
Magnesia, aus Am m oniak und organischen Substanzen; in  den 
oberflachlichen Schichten lasst sich Harnsaure nachweisen, in 
den tieferen n ich t; er ist also von gesckichtetemehemisch diffe- 
renten  Bau. Die Kugel muss divertikelartig  in  der W and der 
H arnblase gesteckt sein, von wo aus die H arnsteinbildung vor 
sich ging. Endlich besprach D r. W. d ie  E l f e n b e i n s c l i u s s -  
w  u n d e n ,  und dem onstrirte 2  Elfenbeinstiicke. Das eineStuck 
h a t eine halb irte , fest steckende, eiserne K ugel, welche von 
einem dunklergefarbten , scharf abgegrenzten, m it concentri- 
schen kurzeń Fissuren yersehenen Hofe umgeben i s t , das an- 
dere Stiick zeigt den E indruck einer K ugel und Fistelgange. 
W- erortert dieses seltene Them a in  Kurze und hebt liervor, 
dass Elfenbeinwunden von Knochenwunden durch die scharfe 
Abgrenzung ohne oder m itReactionsm erkm alen der Umgebung 
sich unterscheiden. Die Necrose des Elfenbeins zeichnet sich 
durchseharfe  Abgrenzung nnd  dunklere Farbung aus, ohne zu 
erweichen. Ob es E burophyten ahnlich der Osteopliytenbildung 
gebe, bezweifelt W- Zum Sclilusse sprach derselbe iiber se l .b s t-  
m o r d e r i s c h  b e i g e b r a c h t e  S c h u s s w u n d e n  und theilt 
seine Erfahrungen m it, dem onstrirt mehrere zum Selbstmorde 
yerw endete Kugeln , und nach Auseinandersetzung einiger pa- 
thologisch - anatom ischer und forensischer Bemerkungen und 
Beobachtungen hebt er insbesondere h e rz o r , dass die in  den 
Lehrbiichern aufgenommene und bisher fast allgemein aner- 
kannte anatom ischeBeschreibungder Aus- und Eingangsoffnung 
des Schusscanals g a n z l i c h  f a l s c l i  is t ,  sondern d a s s  d i e  
A u s -  u n d  E i n g a n g s o f f n u n g  e i n e s  S c h u s s c a n a l s  
be.i j e d e m  I n d i v i d u u m  j e  n a c h  U m s t a n d e n  a n d e r s  
s i c h  y e r h a l t e ,  und  eine allgemeine oder wenigstens fiir die 
meisten Falle g iltige anatomische Beschreibung der Schussoff- 
nungen g a r  n i c h t  zulassig ist. Die sehr zahlreiche Versamm- 
lung folgte diesem hochst instructiven Vortrage m it der ge- 
spanntesten Aufm erksam keit unddriick team  Sclilussedesselben 
Herrn Dr. W a l l m a n n  lau t die allgemeine A nerkennung aus.

Sodann h ielt Apotli. Chem. Dr. L a m m a t s c h  einen hochst 
instructiven V ortrag iiber 2 neuere pharm aceutische Praparate. 
E r begann a) m it dem P a r  i g l i n ,  dem Alkaloide aus derSassa- 
parillawurzel. Nachdem er die Pflanzeund die W urzel genau be- 
schrieben unddie yerschiedenen SortenyonSassaparilla, welche 
gegenwiirtig im Handel yorkommen, aufgezalilthatte, erw ahnte 
er, dass es am yortheilhaftesten sei, sich eine schone Honduras 
Sassaparilla kommen und  zu Hause schneiden und  zerkleinern 
zu lassen, da die W urzelschneider dieselbe tagelang im W asser 
einweichen, w odurch der W irksam keit derselben betrachtlich 
E in trag  geschieht. Dr. L. erbrterte m it Sachkenntniss die 
A rbeiten von dem Entdecker P a l o t t a  im  Jahre 1824, yon 
B a t k a  u n d T h u b e u f  im  Jahre 1834, die von T o l e l i i  und 
P o g g i a l e ,  die interessanten Versuelie von P e r e i r a  und 
theilte die E rfahrungen m it, welche er bei seinen A rbeiten 
an  diesen P raparaten  seit drei Jahren machte. Dass die yon 
P o g g i a l e  und m ehreren anderen Chemikern auf yerschiedene 
W eise erhaltenen und verschieden benannten Producte, wie 
Parig lin , Smilacin, Parillinsaure und  Sasseparin, dieselben Zu-

sammensetzungen haben und daher identisch seien , was P o  g- 
g i  a le  schon im J. 1855 behauptete, g laubtL . bestatigen zu kon
nen. Der Vortragende sprach w eiter noch iiber das Verhalten 
des in  Rede stehenden Praparates gegen Reagentien : concen- 
tr irte  Schwefelsaure, Salpetersaure, A ether, Veilchensyrup etc. 
und zeigte es dann der Versam m lung vor.

Die von dem V ortragenden angegebene Bereitungsart, welche 
ein wirksames und gleichfórmiges P raparat erzielt, hat am mei
sten A ehnlichkeit m it der von P o g g i a l e .  Dr.  L a m m a t s c h  
machte dann noch den freundlichen A ntrag , allen M itgliedern 
dps Collegium s, welche m it diesem Mittel Yersuche machen 
wollen, dasselbe unentgeltlich zur Verfugung zu stellen. H ierauf 
sprachL. b )iiber dasP epsin (V erdauungsferm en t). E rero rterte  
die Bereitungs- und A ufbew ahrungsart des sogenannten Kalber- 
labs und  einer Labessenz, die A rt und Weise m ittelst dieser 
Praparate Molken zu bereiten , die E igenschaften einer so be- 
reiteten Molkę und die des reinen Pepsins un ter demMicroscop, 
besprach dann ausfiihrlich die darauf beziiglichen A rbeiten des 
Entdeckers S c h w a n n ,  so wie die Versuche yon W  as m a n  die 
Losungsfahigkeit von geronnenem Eiweiss in  schwachsalzsaurer 
Fliissigkeit betreffend, welche er selbst yorzeigte, theilte die 
Arbeiten von F r e r i c h s  und L e h m a n n ,  so wie die von ihm  
selbst angewendete Bereitungsm ethode m it, zeigte ein von ihm  
bereitetes P rapara t und bewies dessen vollstandige Auflóslich- 
keit im  W asser m ittelst eines Versuches. D er zuweilen gemachte 
Vorwurf, dass Pepsin m itunter einen M etallgehalt habe, konne 
ein rationell bereitetes nie treffen. Schliesslich besprach Dr. L. 
ein von ihm erfundenes E i n h  ii 11 u n  g s m i  t t e l  fiir unange- 
nehm schmeckende und riechende Arzneien, welches aus einem 
im Speichel nicht' losliclien Schleime bestehen soli und zeigte 
Filicin und milchsaures Eisen in  dieses Mittel gehiillt in  Form 
yon Pastillen vor. Die H euheit der besprochenen Gegenstande 
h ielt die grosste Aufm erksam keit aller Anwesenden rege.

Apotheker S e d l i t z k y  theilte kurz mit, dass er aus Paris 
gekommenes Pepsin w iederholt untersucht, und im m er nur ais 
Starkmelil und Kleie erkannt habe.

Med. Dr. S t e p l i a n ,  Sanitatsbeam ter im  Schlaclithause zu 
St. Marx machte hierauf folgende interessante M ittheilung: E r 
gehe von dem Grundsatze aus, dass Pepsin , wenn es seine 
natiirliche y e r d a u e  n d e  K raft behalten so li, nu r auf mecha- 
nischem Wege ais heilkraftiges Mittel dargestellt werden 
konne, es sei ihm  auch gelungen, nach der A nleitung des 
H errn Professors B r i i e k e  aus den ganz frischen thierischen 
Magen (der Herbi- und Omnivoren) und zwar durch Pressung 
der abgeschabten Driisenhaut des Magens und schnelle Trock- 
nungdes erhaltenen Driisensaftes das Pepsin in  seiner natur- 
lichen Beschaffenheit zu erzeugen, d. h. dass der zur Yerdauung 
— nenato  — unentbehrliche Stoff, Pepsin genannt, auch fortan 
die K raft e rh a lt, d ie  P r o t e i n s t  o f f e  d e r  g e n o s s c n e n  
N a l i r u n g s m i t t e l  a u f z u l o s e n  u n d  i n  n i  c h t  c o a g u l i r -  
b a r e  z u  y e r w a n d e l n .  Ais Probe der Reinlieit, so wie fiir 
die Ile ilk raft des Mittels mogę folgender Beweis d ienen, w o- 
v o n  s i c h J e d e r m a n n  s e l b s t i i b e r z e u g e n  k a n n :  1000 

"^Theile W asser und ein Theil r e i n e r  concentrirter Salzsaure 
(das doppelte der yerdiinnten) und fiinf Theile Pepsin gibt eine 
sclileimige dem Magensafte ganz ahnliche Fliissigkeit, die schon 
a u s s e r h a l b  d e s  M a g e n s  die K raft b esitz t, coagulirtes A l
bum in, sowie rohes F ibrin aufzulosen, zu yerdauen. — Die Vor- 
theile dieses Praparates seien 1) die Ausbeute, welche, wenn auch 
gering, doch immer bedeutender i s t ,  ais auf chemischem Wege 
erzeugt, und demgemass im  Preise niederer. 2) Das selbstver-
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standliche Fernsein jeden Verdachts auf einen allfalligenBleige- 
halt. D r. S. zeigte dieses P raparat auch der Versam m lung vor.

Dr. S t r i e e h  spracli sodann iiber das in  neuester Zeit von 
englisehen und  franzosischen Aerzten zur N arkotisirung in  An
w endung gebrachte A m y  le n  und zeigte ein von dem Apotheker 
H errn H einrich J e s o v i t s  bereitetes der Versam m lung vo r; er 
fiihrte a n , dass C a h o u r s  zuerst auf die E inw irkung der was- 
serfreien Phosphorsaure auf das Amyloxydhydrat aufmerksam 
m achte und dem dadurch gewonnenen Praparate den Namen 
Am ylen gab, w ahrend B a 1 a r  d  das Y erdienst gebiihre, diesen 
Stoff naher erforscht und naehgewiesen zu hab en , dass die Zer- 
setzung des Amyloxydhydrates ebenso durch concentrirte Schwe- 
felsaure, Kiesel-, Fluorwasserstoffsaure und  Chlorzink erfolge 
wodurch ein Gemenge m ehrerer fliissiger Kohlenwasserstoffe 
yon yerschiedenem Atomgewicht undSiedpuncte erhalten wird. 
S t. besprach sodann die Bereitungsweise des Amylens nach Ba- 
l a r d  u. A. nebst der A nfiihrung der Eigenschaften desselben 
und  hob heryor, dass un ter den englisehen A erzten der uner- 
miidliche S n o w  der erste war, welcher auf die anasthesirende 
W irkung  des Amylens aufmerksam machte. Von diesem, F e r -  
g a t t o n u . A . ,  w urden 22 O perationen,Zahnextractionen, Teno- 
tom ien, A m putationen und  eine R hinoplastik yorgenommen und 
hierbei von dem Amylen der giinstigste Erfolg ebenso wie bei Ge- 
burtenbeobachtet, indem  die K ranken yonkeinem so tiefenCom a 
w ie bei der A ether-und Chloroform narkosebefallen w urden, und 
das Bewusstsein schnell w iederkehrte , sobald die E inathm ung 
des Amylens ausgesetzt ward. Das Empfindungsvermogen war 
durch das Amylen ganz aufgehoben, obwohl die K ranken oft 
von Dingen sprachen, die m it der Operation in  gar keinem  Zu- 
sam menhange standen , ja  selbst herum schauten ; es bew irkte 
keinen Reiz zum Erbrechen, M uskelstarrheit so w ie Convul- 
sionen ausserst selten und in  einem geringen Grade. W enn die 
zwei Y ersuche, welche G i r a l d e ’s in  Paris m it dem Amylen

machte, n icht ganz so gunstig ausfielen, wie die der englisehen 
Aerzte, so stim m en sie doch in  der H auptsache, dem schnellen 
E in tr it tu n d  dem eben so schnellen Verschwinden der Narcose 
iiberein. Schliesslich bem erkt der Spreeher, dass die Erfolge 
der N arcotisirung jedenfalls yon der Qualitat des Amylens ab- 
hangen, w oraus auch die ungiinstigen Erfolge in  Paris zu er- 
k laren  sein durften und ha lt es daher bei den yersehiedenen und 
nich t genau bestim mten Angaben zur Bereitung des Amylens 
fu r nothw endig, dass, wenn die angegebene gunstige W irkung 
des Amylens sich bestatigt, eine allgemein giiltige Form el zur 
Bereitung desselben entworfen werde, um ein stets gleichmassig 
w irkendes P raparat zu erhalten. (YideNr. 11 d. Zeitschr. S.197.)

H ierauf zeigte Dr. L a m m a t s c h  zweierlei yo n ih m b ere i- 
tete Praparate von A mylen vor, das eine m ittelst Chlorzinks, das 
andere m ittelst der Scliwefelsaure gewonnen, erk larte genau die 
chemisclie Bereitungsweise beider und erbot sich die genannten 
Praparate practischen Aerzten beliufs anzustellender Versuche 
unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen. Diese beiden Praparate 
unterscheiden sich von dem durch Dr. S t r i e e h  yorgezeigten 
durch starken Geruch, da eines nach faulem K ohl, das andere 
nach Asafoetida ro c h , ein Umstand, der jedenfalls in  der ver- 
schiedenen Bereitungsweise seinen Grund hat.

Zum Schlusse der Sitzung stellte Dr. P e l l i s c h e k  einen 
jungen Soldaten vor, bei dem der linkę etwas kleinere Hoden 
noch nich t in  den H odensackhinabgetreten, sondern im  Leisten- 
canal zuriickgeblieben w ar und  so t&uschende A ehnlichkeit m it 
einem unyollkommenen Leistenbruche hatte. Dr. M. H a l l e r .

Aufnahme neuer Mitglieder.
Am 31. Marz 1857 wurden die Herren Dr. Ludwig S c h l a -  

g e r  aus St. F lorian  in  Oberosterreich und Benjam in P i l l i t z  
aus Yezprim  iu  Ungarn ais Mitglieder des Doctoren-Collegiums 
in  die medicinische Facultat aufgenommen.

Notizcu.
Im  hiesigen k .k .  allg. K rankenhause w urde seit Kurzem die 

E inrich tung  getroffen, dass die Kopfzettel sowohl ais die Tabel- 
len  fiir die Krankheitsgeschichten je  nachdem  sie fiirm annliche 
oder w eibliche K ranke bestim m t sind, yerschiedenfarbig (schwarz 
und  ro th  gedruckt w erd en , w odurch bei Zusamm enstellung 
m onatlicher und sonstiger Ausweise iiber gleiche Krankheits- 
falle leicht móglichen V erirrungen vorgebeugt w ird. — Eine 
andere z weckmassige E inrich tung  w urde durch Eroffnung einer 
zw eiten Kuclie, der ehem aligen Regiekiiche getroffen, die zwar 
genau in  derselben Weise besorgt w ird , wie die b isher einzig 
beniitzte, aber durch A bleitung des zu grossen A ndrangs Nah- 
rungsbediirftiger von einem Puncte, zur leichteren Ausspeisung 
ungem ein  beitragt. Es w erden gegen 860 K ranke aus dieser 
Kiiche yersorgt, insbesondere die auf den K liniken und  im  zwei 
und  drei Gulden-Stocke und in  einigen nahegelegenen Kran- 
kensalen befindlichen.

Mitiheilungcn aus den Wiener Hcilanstalfen
vom  25. bis 31. M arz.

Nach langererZ eit begegnenw ir w ieder einm al einer wenn 
auch nich t betrachtlichen doch fast allgemeinen Abnahme des 
K rankenstandes, begrundet in  der gunstigeren G estaltung bei
der ihn  bestim menden Facto ren : geringere Aufnahme und zahl- 
reichere Entlassungen. Auch im  K rankheitscharakter kundig t 
sich ein beginnender Umschwung durch Abnahme der catar- 
rhalischen Affectionen und ofteres Vorkommen yon Wechsel- 
fiebernan ; die Beschwerden der Tuberculosen nehm en ab. Im  
F ilialspitale in  der Leopoldstadt kam  ein Fali von ephemerem 
Brechdurclifall m it W adenkram pfen und reichlicher Ausschei- 
dung yon Gallenfarbstoff durch den U rin zur Aufnahme. Mit

V. Personaiien, Miscellen.
letztem d. M. yerhlieben im  k. k. allg. Krankenhause 1975 , im  
Spital in  der Leopoldstadt 171, im  Lazareth 97, im  W iedner Be- 
zirkskrankenhause 707, im  G arn.-Spitale Nr. I  698, in  dem 
Nr. II  478 K ranke in arztlicher Behandlung. Nachdem durch 
einige Wochen eine statige aber nicht betriichtliche Zunahm e der 
A ugenkranken in  den Garnisonsspitalern beobachtet w urde, fin
den w ir diese im Spital N r.I in  der letzten W ochenperiode plotz- 
lich von 194 auf 235 yerm ehrt, sie roaehen also in  dieser Heilan- 
sta lt iiber des Gesamm tkrankenstandes aus.

Personaiien.
E h ren b eze ig u n g en . Se. k. k. Apost. Majestat haben m it 

allerhochster Entschliessung vom 9. d. M. allergnadigst zu ge- 
statten geruh t, dass der Med. Doctor und landesf. Brunnenarzt 
in  C arlsbad, Gallus R itter von H o c h b  e r g e r  das R itterkreuz 
des kon.griechischen Erloserordens annehm enund tragendiirfe.

—- Se. k. k. Apostoł. Majestat haben m it allerhochster E n t
schliessung vom 19. d. M. dem Med. Dr. und  Spitalsdirector in  
Pavia, A n d re a s C h r is to fo r iin A n e rk e n n u n g  seines yerdienst- 
lichen W irkens im  Spitalsdienste das goldene V erdienstkreuz 
m it der Krone allergnadigst zu yerleihen geruht.

Veranderungen in der k .k .  feldarztlichen Branche.
P en sio n iru n g . Oberstabsarzt I. Cl. Dr. J o s e f B a r t l  in  

H erm annstadt w urde in  den R uhestand yersetzt.
Erledigtc Stelle.

Die Stelle eines chirurgischen Assistenten im  Ciyilspitale 
in  Ragusa m it einem jahrlichen Gehalte yon 240 fl. C. M. ist 
erledigt. Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftmassig 
in s tru irten  Gesuche langstens bis Ende A pril 1857 bei der k . k. 
S tatthalterei in  Zara einzubringen.

D ruck  TOU L . C. Zam arski, TTniY.-Buęhiir. (ro rm . .7. p . Sollinger) in  W ien.


