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Nur die Natur ist redlich! Sie allein 
Liegt an dem ew’gen Ankergrunde fest, 
Wenn alles Andre auf den sturmbewegten Wellen 
Des Lebens unstet treibt — 



V o r w o r t. 

Seit dem ersten Erscheinen dieser Arbeit im Jabre 
1871 war es stets mein Bestreben, begriindete Wiinsche 
der Curgaste in Bezug auf Auswahl, Anordnung und 
Behandlung des betreffenden Stoffes genau kennen zu 
lernen, um dem Bediirfnisse bei Bearbeitung der folgen- 
den Auflagen immer mehr zu entsprechen. Hiebei hatte 
ich die Befriedigung, zu beobachten, dass ich dem ersten 
Entwurfe dieser Schrift mogliehst treu zu bleiben, 
bei jeder neuen Auflage vorzugsweise nur den dureh 
die fortschreitende Zeit herbeigefuhrten Yeranderungen 
in den Yerhaltnissen des Curortes selbst Reehnung zu 
tragen hatte. Diesem Gebote habe ich aueh diesmal 
Folge geleistet. 

Wohl kann es nicht vermieden werden, dass bei 
der grossen Yerschiedenheit der individuellen Bediirf- 
nisse und Interessen desEinzelnen die namliehenAb- 
schnitte dem Einen zu viel, dem Andern zu wenig be- 
riicksiehtigt erscheinen miissen. Mein Bestreben war 
es daher, in dieser Beziehung das Ganze der moglich- 
sten Mehrzahl der einzelnen Interessen anzupassen. 
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Fast alljahrlich sich andcrnde Eotizen fiir den Curgast, 
wie z. B. Tarife u. s, w. wurden auch diesmal wieder 
in den yon einer neuen Auflage unabhangigen, nachBe- 
diirfniss auszutausehenden Anhang verwiesen. 

Moge aueh dieser vierten Auflage eine ahnliche Auf- 
nahme und naehsichtige Beurtheilung wie den drei vor- 
hergegangenen zu Theil werden! 

Dr. Oscar Diruf sen. 
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I. 

Kissingens Lage und Gegend. 

Ein Bild im Wort gemalt bleibt immer 
unvollendet, 

Wenn niclit das Leben selbst die bunten 
Farben spendet. 

Kissingen liegt im Regierungsbezirke Unterfranken, 
einer der nordlichen, mit manchfaltiger Abwechslung 
der Landschaftsbilder reich ausgestatteten Provinzen des 
Konigreiehes Bayern, im freundlichenTliale der frankischen 
Saale. Nahe dem Punkte, wo dies Fliissclien mit seinen 
zahlreichen Sehlangenwindungen, nachdem es fur eine 
kurze Strecke seinem friilieren Laufe von Kordost naeh 
Siidwest etwas ungetreu und rein slid warts gewendet 
war, zu der friiheren Richtung zuriickkehrt, um seiner 
Miindung nun gleichsam emsiger wieder zuzustreben, er- 
hebt sich auf seinen beiden Ufern der Curort. Er 
verrath sich sclion aus der Perne als solcher dem An- 
kommlinge durch den meist modernen, mit der geringen 
Ausdelmung der Stadt keineswegs unangenehm contra- 
stirenden grossartigeren Styl seiner Grebaude, sowie durch 
die umgebenden parkahnlichen Anlagen. Die tiefen 
Schattenmassen dieser heben sich yon jenen, wohlthuend 
dem Auge, malerisch ab. 

Die Thalsohle ober- und unterhalb Kissingens, bald 
an ihrem rechten, bald an ihrem linken Rande, bald in 
ihrer Mitte von den "Windungen des Flussbettes scharf 
eingeschnitten, ist yon Wiesenflachen bedeckt, die ihre 
Ueppigkeit theils einer kiinstlichen Bewasserung, theils 
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den alljahrlich wiederkelirenden Hochwassern der Saale 
verdanken. 

Die das Thai seitlieh einschliessenden Berghange, 
YOU den siidlichen Auslaufern des Rhongebirges gebildet, 
schon manchfache Abwechslung in ihrer Gestalt, Hohe, 
ihrem Reigungswinkel, ihren Einbiegungen und Yor- 
spriingen bietend, zeigen noeh grossere Manchfaltigkeit 
durch ihre Yegetationsverhaltnisse. Walirend die west- 
lichen, steiler abfallenden Berge meist bis zu ihrem 
Eusse YOU dichten Laubholzwaldungen bekleidet sind, 
ziehen am ostlichen, sanfter aufsteigenden Gehange 
fruchtbare Saatfelder bis zu den Bergriicken empor, die 
liier vorzugsweise Uadelwald kront. Auch die Rehe, 
obgleich durcli die geraden Linien ihrer Anpflanzungs- 
weise die regellos freien Umrisse eines Landschaftbildes 
oft mehr storend als fordernd und mehr durch Ideen- 
association als durch ihre Erscheinung selbst angenehm 
auf den Beschauer wirkend, verfehlt hier niclit, den 
allgemeinen Eindruck einer reichen Scenerie zn vervoll- 
standigen. Diese darf sich freilich niclit einer Alpen- 
landschaft an die Seite stellen, wo sich meist der Wirk- 
ung des Lieblichen und Schonen die des Erhabenen 
und Gewaltigen verbiindet; doch braucht man auch 
niclit gerade den Bewohnern irgend einer reizlosen 
Sandebene angehort zu liaben, um von Kissingens 
Umgegend einen bleibenden angenehmcn Eindruck zu 
empfangen. 

Nicht durch Grosses allein spricht Mutter Natur zu der 
Seele; 

Audi in sclilichtem Gewand iibt sie das aHo Gesetz. 

Im Siiden niiher der Stadt als im Norden, doch 
nach beiden Richtungen noch eine hiibsche Fernsicht 
zulassend, schliesst sich hier wie dort das Saalthal durch 
seine eigene Biegung und zugleich die seiner seitlichen 
Berghange ab, im Siiden durch Abbiegen des dstlichen 
Gehanges nach Westen, im Norden durch eine Wendung 
des westlichen Hohenzuges gen Osten, hier wie dort 
entfernter liegenden Berghohen den Einblick in den 
Thalgrund gestattend. So wird der Horizont im Siiden 
durch den langgestreckten waldigen Riicken des Schein- 
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berges, im Norden durch die hoheren Yorberge des 
Bhongebirges und einen seiner hochsten Gipfel, den 
Krenzberg begrenzt 

Trotz der verhaltnissmassig geringen Breite des 
Saalthales, die durchschnittlich etwa 1200 Fuss betragt, 
erscheint das Stadtchen doeh keineswegs eingeengt in 
seiner Lage, vielmehr im Besitze eines bedeutend breiteren 
ebenen Terrains, wie es denn auch wirklich naeh alien 
Richtungen der Windrose sich stets erweitert und ver- 
grbssert. Aeusserst giinstig wirkt hiezu ein so zu sagen 
in Mitte des Curortes das Saalthal fast rechtwinklig 
durchschneidendes Querthal oder richtiger die beiden 
hier einander gegeniiber in das Hauptthal einmiindenden 
Seiten thaler von Winkels im Os ten und Garitz im Westen, 
welche beide in ihrer divergirenden Biehtung sanft an- 
steigend sieli sehon eine Yiertelstunde von Kissingen 
mit den genannten Ortsehaften und einem hinter diesen 
sich erhebenden Hohenzuge absehliessen. Wenn aber 
auch Kissingen, im Knotenpunkte dieses Thalsystemes 
liegend, in seiner wachsenden Ausbreitung grosstentheils 
den nach den vier Hauptrichtungen ausgehenden Yer- 
kehrs-Strassen folgt, welche nordlich und siidlich je ge- 
doppelt im Ganzen sechs Hauptzugange zum Stadtchen 
bilden, so lehnt es sich doch auch mit einer Anzahl 
besonders in der neuesten Zeit entstandener Gebaude an 
die dem Thalkreuze entsprechenden, in seinen Scheitel- 
winkeln liegenden vier Berghange an, welche gleichsam 
als die Eckpfeiler der hier unterbroelienen Gebirgszuge 
im Nordwesten der Staffelshohe, im Sudwesten dem 
Altenberge, im Nordosten dem Sinnberge und im Siid- 
osten dem Stations- oder Calvarienberge angehoren* 

An Letzteren reiht sich gegen Siiden ein theilweise 
mit Wein bekleideter Bergkegel, von den Triimmern 
dcr mittelalterlichen Burg Bodenlaube malerisch iiberragt, 
und an diesen sudwestlich ein weiterer Kegel, der 
sogenannte finstere Berg, dessen Spitze ein kleiner 
Pavilion ziert. 

Diese Berge in dcr allernachsten Umgebung Kis- 
singens, von welchen der Altenberg der niedrigste, die 
Staffelshohe der hochste ist, besitzen eine Erhebung 

l* 
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von 220 bis iiber 550 par. Fuss iiber dem Niveau der 
Saale und von beilaufig 800—1100 par. Fuss iiber der 
Meeresflache.*) 

Es sind dies Terrainverhaltnisse, welche der Gegend 
den entscliiedenen Character einer Gebirgslandschaftgeben, 
ohne damit zugleich den Eindruck der Abgeschlossen- 
heit und Einsamkeit zu verbinden. Spricht ja doch 
sehon die angedeutete Manchfaltigkeit der Yegetations- 
verhaltnisse fur einen gewissen Reichthum der Boden- 
producte, die ihrerseits wieder einem regen Mensehen- 
verkehr als Grundlage dienen, welcher selbst in den- 
jenigen Zeiten des Jahres, wo der machtige Zuzug von 
Gasten aus alien Erdenzonen stockt, die Strassen des 
Thales nie ganz todt und einsam erscheinen, das Land- 
schaftsbild der belebenden Staffage nicht ermangeln 
lasst. Denn nach alien Seiten hin trennen nur geringe 
Entfernungen eine Anzahl stattlicher Dorfschaften von 
den Flurmarken des Stadtchens, Orte, denen Ackerbau 
und Yiehzucht einen schon in ihrem Aeussern sich 
verrathenden angemessenen Grad von Wohlhabenheit 
verleihen. 

So wTar es denn, auch schon ehe dieser Gegend die 
Segnungen eines Schienenweges zu Theil wurden, kein 
odes Wald- und Bergrevier, wrelches das Stadtchen um- 
schloss, sondern eine heiter ansprechende Statte regsamen 
Schaffens und Werdens, dem die genannte Errungen- 
schaft der jiingsten Zeit nur neue zahlreichere Elemente 
frischen Lebens zufiihrte, wie wir sie an andren Orten 
und so auch hier den Fusstapfen des modernen Fliigel- 
rosses entkeimen sehen. Treten wir in den Curort 
selbst ein. 

*) Nach Prof. C. Bender’s im Jahre 1872 vorgenommenen 
barometrischen Messungen liegt der hochste Punkt des Stations- 
berges 143, der des Sinnberges 180,2, die Maxruhe 129,83, die 
hohe Eiche 183,1, der Seehof 93,5 Meter iiber dem Saalespiegel. 



II. 

Physiognomie des Curortes. Ein Rund- 
gang in seinem Innern. 

Das Alte stiirzt, es andert sich die Zeit, 
Und nenes Leben bliilit aus den liuinen. 

Schiller. 

Der Fluss theilt Kissingen in zwei ungleiche Theile. 
Der bei weitem kleinere auf dem rechten Ufer liegende 
Theil ist durchaus neueren Ursprungs, zeigt dalier nur 
Gebaude modernen Styls in ungedrangter Gruppirung 
mit allenthalben sich hindurchziehenden Garten und 
Gartchen, wahrend der grossere und Haupttheil der 
Stadt auf dem linken Saalufer in seinem Complexe so- 
gleich den Untcrschied zwischen den der Neuzeit an- 
gehorenden Hausern und Strassen und dem alten Kerne 
des Ortes deutlich hervortreten lasst. 

Dieser ursprungliehe Kern, den Marktplatz und die 
angrenzenden, meist engen Strassen mit der Jcatholischen 
Pfarrkirche in sich begreifend, tragt noch, besonders 
durch das alte Rathhaus und einige mit der Giebel-Fronte 
der Strasse zugekehrte Gebaude das Geprage yer- 
gangener Jahrhunderte, obgleich auch hier schon die 
Hand des modernen Zeitalters in ihrem Kampfe gegen 
eine ungebundene individuelle Originalitat und in ihrem 
Bestreben, wie die Menschen, so auch deren Werk 
nach dem Schema anderer Yerhaltnisse und Bediirfnisse 
und einer durchaus veranderten Geschmacksrichtung zu 
uniformiren, yielfach sichtbar geworden ist. Yerschwun- 
den sind noch im Laufe der letzten Jahrzehnte nach 
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und nach die Warten und Thurmchen mit ihren engen 
Pforten; der alte Feuerthurm allein ragt noch hoch 
empor, und nur in ausserst sparsamen Bruchstiicken 
schauen da und dort noch schiichtern die Restc der 
uralten Stadtmauer hervor, die einst den Ort in ein 
bescheidenes Quadrat einengte, da wo gegenwartig 
ausserhalb desselben die von stattlichen Gebauden um- 
saumten vier breiten Strassen, die Theresien-, Ludwigs-, 
Salinen- und Maxstrasse sich aneinander reihen. 

Hat auch das alte Kissingen fast nach alien Richt- 
ungen hin seine friiheren Pesseln gesprengt, dem ge- 
gebenen Kerne zahlreiche neue Elemente anfiigend, so 
musste doch sein Centralpunkt sich allmahlig dorthin 
ziehen, woher ihm seine Wachsthum und Gedeihen 
vermittelnden Lebenssafte zustromten, nach seinen im 
Siiden der Stadt sprudelnden Mineralquellen. So 
sehen wir denn schon seit drei Jahrzehnten diese von 
dem modernen Stadttheile vollkommen umfasst, in ihrer 
unmittelbaren Kahe die schonsten und grossartigsten 
Gebaude des Ortes sich erheben. 

Das unmittelbare Gebiet der Trinkquellen zeigt uns 
einen mit dichten Reihen hoher schattiger Ulmen und 
Kastanien bepflanzten langlich viereckigen Platz, den 
Curplcitz oder Curgarten, welcher wahrend der Trink- 
stunden des Morgens und des Abends das regste bunteste 
Leben entfaltet, wie es etwa nur die besuchtesten Pro- 
jnenaden grosser Hauptstadte wiederzugeben vermogen. 
Alle Kationen der civilisirten Welt, alle Standes- und 
Altersclassen finden wir hier vertreten, Laute der ver- 
schiedensten Sprachen dringen zu unserem Ohre, Trach- 
ten der manchfachsten Art begegnen unseren Blicken; 
besonders sichtbar aber machen sich, wie in Badern 
iiberhaupt so auch hier, die jeweiligen Excentricitiiten 
der Mode. Doch auch die in unserer Alles nivellirenden 
Zeit von Jahr zu Jahr seltener werdenden Originale, 
an denen Landes- und Zeitbrauch machtlos voriiberge- 
zogen, lassen sich hier noch beobachten. Kotabilitaten 
aus alien Lebensspharen, hochgestellte Personlichkeiten, 
oft froh, der Beengung durch ein lastiges Ceremoniel 
auf einige Zeit entronnen zu sein, Beruhmtheiten auf 
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dem Gebiete des Staatslebens, der Wissenschaft, der 
Ivunst, momentan befreit von oft yielleicht driiekendem 
Nimbus zudringlicber Yerehrung ihres Genius, lust- 
wandeln hier unbefangen, einsam oder nach Geschmack 
und Laune sieh neue Umgangskreise wahlend, auf und 
ab, dazwischen neben Priestern der Kirche in Welt- 
und Ordenstracht die Jiinger des Merkur, des Mars, 
der Themis, auch der schlichte Kleinburger, der Hand- 
werker und das vielleicht zum ersten Male weitgereiste 
Bauerlein im untadelliaft treuen Costume seines fernen 
stillen Heimaththales. 

Die Klange eines wohlbesetzten Orehesters rauschen 
yon einem in der Mitte des Platzes angebrachten Pavilion 
iiber das heitere Bild hin, das sich stets erneuernd in 
kaleidoskopischem Weehsel hier vor uns entrollt; aber 
die Prage des Dichters: „Wer zahlt die Yoiker, nennt 
die Namen, die gastli-ch hier zusammen kamen!44 bleibt 
hier keine bios oratorisehe, kein unbeantwortet verhallen- 
der Ausruf. Die beim Friihstiicke uns besuchende Cur- 
liste ist es, die piinktlich die Volker zahlt, auch genau 
die Namen nennt, wenn nicht etwa ganz zufallig ein 
loser Damon als Druckfehler sich eingesehwarzt, und 
sie iiberlasst es dann der Scharfe unserer Physiognomik, 
beim Wiederbesuche des Curplatzes Personen undNamen 
zu verbinden* Oft iiberrasclit sie uns auch gar angenehm 
mit dem Namen eines alten Freundes, bevor unser Blick 
seine Ziige in der Menge erhascht; denn gar Mancher 
zieht es vor, nachdem er an der Quelle seinen Becher 
geleert, sich feme von dem Gewiihle der Menschenmasse 
in den einsameren Wegen der allenthalben an den Cur- 
platz grenzenden Anlagen zu ergehen. 

Sehicken auch wir uns an, den Curplatz als Aus- 
gangspunkt nehmend, zunachst seine interessanten Punkte 
selbst und dann seine Umgebungen ins Auge zu fassen, 
iiberhaupt einen kleinen besehaulichen Rundgang im 
Curorte vorzunehmen. 

Wir stehen an der Quelle des Rakoczy, der eigent- 
lichen Perle Kissingens, dem Centrum seiner Bedeutung 
und seines Ruhmes, und der des Pandur, seines alteren 
Gefahrten, Ein fiinffacher Treppenzugang fiihrt hinab 
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in iliren gemeinschaftlichen Quellenraum, welehen der 
im Jahre 1842 naeh dem Plane des bayerischen Ober- 
baurathes von Gartner geschmackvoll in Gusseisen aus- 
gefuhrte Brunnenpavillon bedeckt. Dieser, zugleich eine 
vortheilhafte Probe unserer vaterlandischenEisenindustrie, 
steigt mit seinem Mittelbaue auf 10 grossen Bogen bis 
zu 24 Fuss Hohe empor, wahrend 84 kleinere Bogen 
uber dem Rande des Quellenraumes einen den Mittelbau 
einsaumenden Gang und so in Yerbindung mit jenem 
eine bequeme Trinkhalle bilden. Das Ganze wird von 
56 schlanken Saulen getragen und yon einem zeltartig 
gehaltenen Eisendache bedeckt. Oestlieh an diesen 
Brunnenpavillon sich ansehliessend erhebt sich seit dem 
Sommer 1872 ein zweiter, kleinerer, ahnlich construirter 
Pavilion, welcher einen langgestreckten flachen, geheizten 
Wasserkessel in sich fasst. Das vorzugsweise zum Aus- 
treiben eines Theiles der freien Kohlensaure aus dem 
Mineralwasser dienende, vielen Brunnengasten nothige 
Warmstellen der gefullten Trinkbecher unmittelbar vor 
dem Trinken kann hier von sehr vielen Personen gleich- 
zeitig ohne Hinderung des Verkehrs an den Quellen 
vorgenommen werden. 

An der entgegengesetzten Seite reihen sich an den 
Pavilion des Rakoezy und Pandur die schon im Jahre 
1838 nach dem Entwurfe des bereits genannten Bau- 
meisters vollendeten 660 Fuss langen und 19^2 Fuss 
breiten Arlcaden mit dem geraumigen Conversations-Saale 
an, von dessen Baue die nach Westen zuruckweichende 
Mitte der Arkaden in gefalligen Linien iiberragt wird. 
Blumenbosquets mit Fontainen und eine kleine Orangerie 
umsaumen den Zugang zur Ilauptfronte. Wohl wenige 
Badeorte besitzen so ausgedehnte Raumlichkeiten wie 
unsere Arkaden, wo die Curgaste bei ublem Wetter ge- 
schiitzt vor Wind und Regen im Freien sich ergehen 
konnen; allein obgleich sich wohl 1500—1800 Menschen 
gleichzeitig in denselben auf und ab zu bewegen ver- 
mogen, erweisen sie sich doch bisweilen wahrend der 
Trinkstunden an Regentagen etwas zu enge. Bei ihrer 
Anlage war wohl ein so bedeutender Aufschwung des 
BadeSj wie ihn die Gegenwart zeigt, nicht erwartet 
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worden, derm einige Fuss Zugabe in der Breite hatten 
auch dem jetzigen Bediirfnisse geniigt. 

Der Conversationssaal, liber 5000 Quadratfuss Flache 
bietend, ist gleich den Arkaden im romanischen oder 
Rundbogenstyle ausgefiihrt. Er dient besonders zu 
Concerten, Ballen und ahnlichen Unterhaltungen der 
Curgaste. Eine an der inneren Seite seines Einganges 
angebraehte Treppe fiihrt zum Orchester und einem 
kleineren, der geselligen Yereinigung der Curgaste 
gleichfalls gewidmeten Saale. 

An der Nordseite des Conversationssaales hinter 
dem Arkadenbaue wurde ein gegen Ende der Saison 
1875 begonnener Neubau angefiigt, welcher die Re- 
staurationslokalitaten mit den entsprechenden Attributen 
enthalt. Ausser einem grossen Speisesaale findet sich 
daselbst ein Rauch- und Spielsalon mit 3 Billards und 
ein geraumiger Lesesaah Die Ausstattung dieser Raum- 
lichkeiten ist entsprechend der gleichfalls ganz neuen, 
im Friihling 1876 vollendeten und durch Herrn C. 
Brassart aus Stuttgart ausgefiihrten Ausschmiick- 
ung des Conversationssaales selbst gehalten. 
Dieselbe Hand leitete auch die neue gleichzeitig vollendete 
innere architectonische Decoration der Speisesale 
im koniglichen Curhause. Fiir alle die genannten 
Raume wurde wie fiir den Arkadenbau und Curgarten 
die mit dem Jahre 1876 in Kissingen in Betrieb gesetzte 
Gasbeleuchtung eingefuhrt. 

Beim Austritte aus dem Conversationssaale und der 
Arkadenfronte, in gerader Linie die Breite des Curplatzes 
durchschreitend, befinden wir uns nach etwa 80 Schritten 
am Mctxbnmnen mit seinen beiden Quellen, in deren 
unbedeckten Raum drei Treppen hinabfiihren, und jen- 
scits desselben begegnet uns der in seinen Anfangen 
schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts entstandene, 
in Betracht der gegenwartigen Yerhaltnisse Ivissingens 
fast bescheiden zu nennende Yorderbau des koniglichen 
Curhaifses, in seinem Erdgeschosse das Wasserversend- 
ungs-Bureau und Wohnungen fiir Curgaste, in seinem 
ersten Stocke den grossen Speisesaal und gleichfalls 
Wohnungen enthaltend, Zwischen dem Curhause und 
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dem Curplatze zieht sich die schonste und langste Strasso 
Kissingens, die Curhausstrasse, gegen Siiden nach dem 
Ausgange des Curortes hin, umgeben hesond^rs an ihrer 
linken Seite von grossartigen, einer Residenzstadt wiirdigen 
Privatgebauden zur Aufnahme von Curgasten und zur 
Rechten von Bazars. 

Wenden wir uns jedoeh zunachst dem nordwest- 
lichen Ausgange des Curplatzes zu. Es glanzt uns dort 
auf dichtem dunklem, von Fichten und Platanen ge- 
bildeten Hintergrunde ein Standbild von weissem Marmor 
entgegen. Es ist die Statue des Konigs Maximilian II. 
von Bayern in der Traeht des Hubertusordens, errichtet 
von den dankbaren Btirgern Kissingens und ausgefiihrt 
von dem vor einigen Jahren verstorbenen talentvollen 
Kissinger Bildhauer Michael Arnold. Das Material 
der 10 Fuss hohen Statue lieferte Tyrol (Schlanders), 
das des dunklen Marmor-Sockels der Untersberg bei 
Salzburg; die feierliche Enthiillung und Einweihung 
fand am 25. August 1869 statt. 

Diesem Denkmale musste ein friiheres Werk des 
gleichen Kiinstlers, die sogenannte Quellengruppe, ihren 
Platz liberlassen. Wir finden dasselbe seit den letzten 
Tagen des Septembers 1870 an der Ostseite des Cur- 
gartens in diesem selbst aufgestellt. Es zeigt uns Ilygiea, 
die Gottin der Gesundheit, mit den beiden allegorischen 
Figuren des Rakoczy und des Pandur zur Rechten und 
Linken, wie sie auf ihrer menschenbegluckenden Reise 
das Saalthal besucht und den Quellen ihre Ileilkraft 
verleiht. Sie halt das vom Rakoczy gefiillte Gefiiss in 
die H5he, ihren Yater Aesculap um die Kraft der Weihe 
anflehend, der dieselbe aucli in Gestalt der trinkenden 
Schlange verleiht. Rakoczy stutzt sich auf seinen leeren 
Krug und erwartet in feierlicher Ruhe den geweihten 
Inhalt; Pandur ist eben im Begriffe, aueh seine Schale 
zu fullen, um sie gleichfalls der Weihe zu unterziehen. 
Beide s'nd mit Salzkrystallkronen geziert. Die Basis 
der Figuren, sowie das Postament ist mit Wasserpflanzpn, 
besonders den Blattern der Nvmphaea lutea, einer im 
Saalbette haufig gesehenen Blume, sowie mit ver* 
schiedenen Salzkrystallisationen und Muscheln als Allegorie 
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der Quellen umgeben. Das Ganze ist aus feinem Sand- 
steine, welcher zu Burgpreppach in Unterfranken bricht, 
gearbeitet. 

Die unmittelbar hinter dem Konigsmonumente bis 
zum Flusse sich hinziehende Anlage. die schattigste, 
die Ivissingen aufzuweisen hat, fiihrt den Namen Pergola, 
da frliher bis zu Anfang des yergangenen Jahrzehntes, 
bevor die Anpflanzungen ihre hinreichende Hohe erreicht 
hatten, von wildem AVeine umrankte Laubengange sie 

■ durchzogen. Wir gelangen zum Flussufer und in siid- 
lieher Richtung ihm folgend hinter dem Conversations- 
saale zu einem aus Eisen gefertigton Stege, welcher 
auch direct von den Colonnaden aus zuganglich ist und 
uns uber die Saale in jenen Theil der Anlagcn fiihrt, 
welcher der ausdriicklichen Anordnung des Konigs 
Max II. seine Entstehung verdankt. Werfen wir vor- 
laufig nur einen kurzen Seitenblick auf das Gebaude 
des im Jahre 1868 begonnenen neuen Actienbadhmises 
zu unserer Linken, und nahern wir uns dem jenseitigcn 
Stadttheile, der uns aus seinen zahlreichen Rosenpflanz- 
ungen freundlich entgegen sieht, und daher vom Yolks- 
munde den bezeichnenden Kamen „Rosenviertel“ erhielt. 
Ueber die grosse, auf sieben Pfeilern und sechs Bogen 
1839 erbaute Briicke kehren wir wieder zum linken 
Saalufer zuriick, nicht vergessend, dabei das Auge gegen 
Norden thalaufwarts schweifen zu lassen, wo sich liber 
anmuthige Wiesenflachen ein lieblicher Fernblick nach 
den Gebauden der Saline und dem hochragenden Kreuz- 
berge darbietet. 

Indem wir nun den Curgarten zur Rechten, die sich 
nordwestlich hinziehende Theresienstrasse zur Linken 
lassen und in der Curhausstrasse angelangt links ein- 
biegen, gelangen wir ins Herz des alten Stadtchens, 
seinen Marhtplatz mit dem alten Rathhause. Dasselbe, 
bereits im 15. Jahrhunderte erbaut, soil wahrend des 
dreissigjahrigen Krieges um das Jalir 1640 theilweise 
abgebrannt sein. Einzelnes in der Architectur deutet 
auch auf seine spatere Restauration hin; sowohl die 
Nord- als die Westseite zeigt die Jahreszahl 1577. Die 
beiden an der westlichen Giebel-Seite angebrachten 
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Frauenkopfe, ein weinender und ein laehender, scheinen 
keiner geschichtlichen Beziehung, sondern lediglich der 
sarkastischen Laune des Baumeisters ihre Entstehung 
zu yerdanken. Dagegen soil der auf der ostlichen Seite 
oberhalb des Brunnens angebrachte mannliche Kopf mit 
grossem Barte und helmartiger Bedeckung einen um 
das Stadtchen hochverdienten Burger Kamens Peter 
Heil vorstellen. Als namlich im Jahre 1643 ein schwedi- 
sches Streifcorps unter seinem Commandanten Reichwald 
yon dem- bei Bischofsheim auf der Rhon befindlichen 
Lager aus am 19* Marz heranzog und sich in der Nalie 
verbarg, um in der folgenden Kacht das Stadtchen zu 
iiberfallen, wurde dieser Plan durch einige yom Jahr- 
markte daselbst am Abende zuriiekkehrende Kramer 
entdeckt uhd den Biirgern verrathen, die sieh in der 
Eile riisteten und den nachtlichen Angriff tapfer zuriick- 
wiesen. Der Peind beschoss und belagerte hierauf 
mehrere Tage lang das Stadtchen und suchte es in 
einem neuen Sturme zu bezwingen. Den Biirgern sank 
bereits der Muth, da gab ihnen Peter Heil den originellen 
Rath, die in der Stadt vorhandenen zalilreichen Bienen- 
korbe von der Stadtmauer herab unter die angreifenden 
Feinde zu werfen. Die Befolgung dieses Ratlies hatte 
den besten Erfolg: die durch den Sturz in hirer Ruhe 
gestorten Bienen fielen grimmig iiber dm schwedischen 
Soldaten her und zwangen sie durch ihre Stielie zum 
eiligen und definitiven Riickzuge*). 

Eine Yolkssage, welche aber mit den geschichtlichen 
Meldungen nicht iibereinstimmt, lasst den genannten, 
amRathhause angebrachten Kopf einen Juden vorstellen, 
welcher den Biirgern bei der Belagerung durch die 
Schweden Bleikugeln goss, die unfehlbar todteten, wenn 
sie trafen. 

Im Erdgeschosse des Rathhauses befindet sich 
gegenwiirtig die Stadtpost, im ersten Stockwerke nebst 
den magistratiscben Bureaux das Telegraphenamt. 

Die katholische Pfarrkirehe, nordlich vom Markte, 

*) Ign. Gropp, Collectio novissima scriptorum et rerum Wirce- 
bur^ensium etc. 1744* Tom. II. Pag. 95, und Dr. Jager, Geseh. 
4cs §tadtcliens Kissingen. Pag. 95 und 117. 
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yon diesem aus dureh eine kleinere Strasse mit wenigen 
Sehritten zu erreichen, wurde erst gegen Ende des 
yorigen Jahrhunderts unter der Regierung des Fiirst- 
Bischofs Yon Wurzburg, Adam Friedrich Yon Seinsheim, 
im italienischen Style erbaut und bietet wenig Interes- 
santes; der Thurm derselben ist bedeutend alter. In 
dem Taufregister dieser Kirehe steht der Name des be- 
kannten frankischen Geschichtsschreibers Ignaz Gropp, 
desselben, dem wir die oben erzahlte Mittheilung der 
Yertheidigung Kissingens dureh die Bienen YQrdanken. 

Da die Kirehe fur die jetzigen Bediirfnisse zu klein, 
auch ungiinstig gelegen ist, werden gegenwartig Beitrage 
zu einer neuen Kirehe gesammelt. 

Nachdem wir, an der Ecke des der Nordseite der 
Kirehe gegeniiber liegenden Freih. von Iieusslein’schen 
Schlosses stehend, dureh einen Bliek in die westwarts 
ziehende nielit gerade brillante Strasse in der Feme die 
zwar neuere, aber fur die gegenwartigen Bediirfnisse 
gleichfalls nicht mehr ausreichende Synagoge an ihrem 
Giebel mit Rosette erkannt haben, milssen wir, um am 
raschesten aus dem hier wenig ansprechenden Theile 
des alten Kissingens in eine freundliehere Umgebung 
zu gelangen, den kurzen schmalen Durchgang nach 
Norden wahlen, wo einst eine kleine, sammt ihrem 
Thurme noeh bis Yor 25 Jahren erhaltene Pforte dureh 
die nordliche Ringmauer*) des Stadtchens ins Freie fiihrte. 

Wir befinden uns nun auf der Mcixstrasse, gegeniiber 
dem im Jahre 1833 gegriindeten Theresienhospitale fiir 
kranke Dienstboten, einer Anstalt, die trotz ihres be- 
scheidenen Umfangs sehr segensreich wirkt. Indem wir 
uns zur Rechten gegen Osten wenden, ziehen einige 
grossere Gebaude unsere Aufmerksamkeit an, namlich 
das der Stadt gehbrende Gebaude, in welchem sich das 
konigl. Landwehr-Commando des Bezirkes, sowie die erst 
1870 errichtete kgl. Eealschule nebst einigen Beamten- 
wohnungen befinden, und ihm fast gegeniiber das im 
August 1864 Yollendete Amisgerichtsgebaude. Hinter 

*) Es soli dies die Stelle sein, wo die Bienenstoeke unter die 
Schweden geworfen wurden. Yergl. Hanle u. v. Spruner, Aus- 
flug etc., pag. 16. 
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demselben ragt die ebenfalls noch neue anglikanische 
Kirche hervor, welche dureh freiwillige Sammlungen 
der englischen Curgasts, naeh einem, in seinen Yerhalt- 
nissen etwas eigenthiimlichen, dem englisch-gothischen 
Style sich nahernden Bauplane ausgefiihrt, im Jahre 
1860 begonnen , im Sommer 1862 im Aensseren aus- 
gebaut und eingeweiht, in ihrer inneren Ausstattung 
erst im Friihjahre 1864 vollendet wnrde. 

Wir wenden uns nun, indem wir den im Winter 
1862/63 angelegten, nach der zu gleicher Zeit gebauten 
Ostendstrasse fiihrenden oberen Theil der Maxstrasse zur 
Linken lassen, wieder gegen Siiden in die Salinenstrasse. 

Hier begegnen wir zunachst dem neuen, im November 
1865 vollendeten Rentamtsgebdude und gelangen an dem 
Gasthause zur Post voriiber auf einen freien Platz, an 
welchem sich uns rechts das katholische Schulhaus und 
aus der nach dem Markte fiihrenden Strasse her das 
die Bureaux des konigl Bezivksamtes und Bade-Com- 
missariates einschliessende Gebaude sammt seinem Garten 
prasentiren. Weiterhin zur Linken sehen wir das, zum 
weitaus grossten Theile aus Beitragen der evangelischen 
Curgiiste erbaute, 1859 vollendete evangelische Pfarr- 
und Schulhaus und rechts das Gasthaus zum Preussischen 
Hofe. Bevor wir jedocli unseren Bundgang vollenden, 
biegen wir noch zu einem kleinen Abstecher wieder 
nach Osten ein und folgen dem hier unter dem Strassen- 
niveau nachst dem Brunnen verschwindenden Bache auf- 
warts auf seinem rechten Ufer, mag uns auch der ein- 
fache Fusspfad weniger als die breite, erst 1869 vollendete 
nach Osten fiihrende Hartmannstrasse anlockem Wir 
erblicken hier schon nach wenigen Schritten zu unserer 
Rechten, von Obst- und Blumengarten umrahmt, das 
im Jahre 1865 vollendete Haus der englischen Fratdein} 

welches einer von diesen geleiteten Erziehungsanstalt 
fur junge Madchen von 6 bis 16 Jahren gewidmet ist 

Unser eben angenommener Fiihrer, der kleine Bach, 
geleitet uns nach einer Miilile und hinter ihr an einen 
kleinen klaren See, den Liehfrauensee. Er erluilt sein 
Wasser von einer reichen, an seinem ostlichen Rande 
entspringenden Quelle, die schon wenige Schritte von 
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ilirem Ursprunge entfernt die genannte Miihle treibt; 
seinen Namen aber yerdankt er folgender alten Yolks- 
sage. Einem ungliicklieh liebenden Junglinge, der.sich 
aus Gram und Yerzweiflung in den See stiirzen wollte, 
ersehien liier warnend und in Yerklarung iiber dem 
Wasser sehwebeud „unsere liebe Frau,tt so dass er 
zuriickschrak, den Selbstmord aufgab und allenthalben 
die Erscheinung verkiindete. Die Erkorene wurde sein, 
und der See erhielt den selibnen bedeutungsvollen 
Namen*), war aber wahrscheinlich in der Zeit der Ent- 
stehung der Sage tiefer, als gegenwartig. Das Auf- 
treten sehr zahlreicher Gasblasen auf der Oberflache 
des Sees riilirt naeh Dr. C. Bender’s im Jalire 1872 vor- 
genommenen Untersuchungen nur von atmosphariseher 
Luft lier, welche unter einem Drucke won mindestens 
8 Atmospliaren mit dem Wasser des Sees in Beriihrung 
gewesen sein musste. Dieselbe wurde wahrscheinlich 
yon einem Tlieil des den See speisenden, und von der 
Holie des Stationsberges kommenden Wassers in dessen 
unterirdisehen Kanalen mit fortgerissen**). Die Umgeb- 
ung des Sees ware leieht zu einem anmutliigen Punkte 
zu gestalten. Sie hat leider noch melir verloren, indem 
eine sehon 1812 gepflanzte, am Sudrande des Sees vor- 
iiberfulirende, die Meininger Strasse vom Kirchhofe bis 
zum Theaterplatze beseliattende Allee gesclilagen und 
bislier nur mangelliaft ersetzt wurde, in Folge dessen 
aueh gegenwartig den auf dieser Strasse eintreffenden 
Fremden der Eingang der Stadt in weniger Yortheil- 
hafter Gestalt erscheinen mag. Kaclist dem Liebfrauen- 

'see liegt die Kaltivasserheilanstalt des Urn. Dr. Ising. 
Wir befinden uns nun liier ganz nahe einer Stelle, 

die wir, so denkwiirdig und interessant sie auch fur 
Manchen sein mag, dock nielit mit ihren Eindriieken 
gerade auf den neu angekomenen Curgast wirken lassen 
mocliten. Besonders mogen Diejenigen, deren Stimmung 

*) Ludwig Bechstein, Sagenschatz des Frankenlandes, p. 135. 
**) Naheres fiber die betreffenden Uniersuchiiugen findet sich 

in den Berichten der deutsehen chemischen Gesellschaft zu Berlin 
1872 p. 842 uud in der Kissinger Saale-Zeitung v. 20. Oct. 1872 
Kro. 239. 
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mehr zur Schwermuth neigt, lieber dann erst einmal 
diesen Ort besuchen, wenn ein mehrwochentlicher Auf- 
enthalt an den Heilquellen ihren Korper gestarkt, den 
Geistzu froher Zuversicht, ihr ganzes Wesen zu friseherem 
Schwunge erhoben hat. Sie mogen sich einstweilen auf 
der ebengenannten Strasse stadteinwarts vorausbegeben, 
aueh den nachsten Absatz dieser Sehilderung iiberschlagen, 
um erst S. 17 wieder mit Denjenigen den Rundgang 
fortzusetzen, welche weniger empfindsam gegen aussere 
ernste Eindriicke noch einige Minuten hier zu verweilen 
gedenken. 

Oestlich yom Liebfrauensee erhebt sieh namlich die 
Mauer des alten Friedhofes und in demselben die Marien- 
kapelle* Letztere wird gegenwartig aueh zu regelmassigen 
Gottesdiensten benutzt. Der Chor dieser Kirche riihrt 
nach einer an dessen Siidseite aussen angebraehten In- 
schrift schon aus dem 15. Jahrhundert (1446.) Sie 
enthalt mehrere alte Grabmaler adeliger Familien. 
Unter den neueren Denkmalern des Friedhofes befinden 
sich einige gute Arbeiten Arnolds. Eine besondere 
Beruhmtheit wurde dieser Statte aber zu Theil dureh 
das in dem Treffen 1866 hier am heftigsten wiithende 
Gefecht zwischen Preussen und Bayern. Eine Abtheil- 
ung der Letzteren hatte den Friedhof besetzt, um die 
Preussen, die schon in die Stadt eingedrungen waren 
und die Bayern verfolgend gegen das Dorf Winkels 
vordrangen, hier aufzuhalten. Erst nach sehr blutigem 
Kampfe wurde der Friedhof erobert. Der dortige 
Kirchner weiss gar manche Episode des Gefechts zu 
erzahlen. Manches Denkmal ziert hier und in der 
nachsten Umgebung die Ruhestatten der zahlreichen 
Gefallenen. Das sehenswurdigste Grabmal, zugleich 
unstreitig beste Werk des Kiinstlers Arnold, ist die 
ausserhalb des Friedhofes, siidlieh zur rechten Seite der 
Meininger Strasse durch freiwillige Beitrage von Cur- 
gasten und hiesigen Einwohnern errichtete Statue der 
traiternden Germania auf der Ruhestatte von 62 hier 
gefallenen Preussen und Bayern. Die auf einem Sockel 
von schwarzem Marmor ruhende, in weissem tyroler 
Marmor ausgefiihrte ideale Frauengestalt stiitzt sich mit 
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der Linken auf das Yon der Scheide umgebene Schwert, 
dessen Griff in Kreuzesform emporragend, mit dem 
Bande der Schwertkoppel umwunden, liiedurch ein Zu- 
riickgehaltenwerden der Waffe in der Scheide andeutet. 
Die Rechte senkt einen Palmzweig zur Erde. Im 
Ausdrucke der edlen Gesichtsziige lasst sich mit der 
Trauer auch friedliche Yersohnung undHoffnung lesen, 
die Hoffnung, die sich in der Auffassung des ganzen 
schonen Kunstwerkes symbolisch ausspricht, dass nie 
wieder deutsche Stammesgenossen sich feindlich gegen- 
iiber stehen werden. 

Keliren auch wir mit dieser durcli die grossen hi- 
storischen Ereignisse der allerjiingsten Zeit in schonster 
erhebendster Weise neu genahrten und berechtigten Hoff¬ 
nung von dem ernsten Orte und seiner Umgebung zuriick, 
und wenden wir uns wieder den heiteren Bildern der 
Gegenwart zu. 

Einige hundert Schritte auf der nach Siidwesten 
ziehenden Strasse bringen uns zum Theaterplatze. Das 
kleine Theater zur Linken ist in leichtem gefalligem 
Schweizerstyle aus Holz erbaut; es besteht erst seit 
1856 und wird nur im Sommer benutzt. 

Die von demselben zum Curplatze fiihrende Theater- 
strasse, fruher Kapellenstrasse genannt, fiihrt uns da, 
wo sie von der neuen Bahnh of strasse gekreuzt wird, zur 
Linken zu einem kleinen freien Platze, umgeben zu 
beiden Seiten von buschigen Gartenpflanzungen, der 
die evangelische Kirche umschliesst. Dieselbe wurde im 
Jahre 1846 aus Staatsmitteln auf Befehl des Konigs 
Ludwig I. in romanischem Style, dem Lieblings-Style 
ihres Baumeisters, des schon genannten Oberbaurathes 
v. Gaitner erbaut. Sie ist 107 Puss lang und 60 Fuss 
breit, ihre Seitenwande erreichen bis zum Dache die 
Hohe von 50 Fuss. Auf den einer spateren Zeit vor- 
behaltenen Aufbau eines Thurmes musste bisher ver- 
zichtet werden. Yorlaufig iiberragt die Giebelfronte 
nur ein 25 Fuss holies einfaches Grlockenhaus. Das 
Innere der Kirche zeiehnet sich gleichfalls durcli Eln- 
fachheit aus; die ziemlich gute Orgel ist von Friedrich 
Geyer in Bamberg gebaut. 

2 
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Indem wir den Riickweg zum Ausgangspunkte 
unserer kleinen Wanderung fortsetzen, gehen wir noch 
an den Badelokalitdten des konigl. Curhaiises und seinem 
hohen geraumigen Hintergebaude mit der Einfahrt in 
den Hof desselben voriiber, und befinden uns nun wieder 
in bereits bekannter Umgebung, gegenliber dem Cur- 
garten auf der breiten Curhausstrasse, wo wir noch, 
naehdem wir bereits alien offentlichen Gebauden Kissingens 
unsere Aufmerksamkeit geschenkt, nur noch einen 
fliichtigen Blick auf das 1839 an der Ecke der Schloss- 
strasse erbaute konigl. Krugmagazin werfen. Der eigen- 
thumliche Baustyl entsprang der Absicht, schon im 
Aeussern die genannte Bestimmung des Gebaudes zu 
verrathen. Es wurde seither daselbst die Yerpackung 
und Absendung der Kissinger Mineralwasser vorge- 
nommen; im ersten Stocke befinden sicli die Bureaux 
der koniglichen Baubehorde. 



III. 

Kissingens Bodenverluiltnisse. 

Es konnten nur Jalirtansende vollenden 
Der Erde Bau, eh’ er zur Wolmung ward, 
Und eli’ der Menseh mit nimmer miiden Handen 
Maneh miihsani Werk gefiigt nacli seiner Art. 
Was schufen Millionen Menschenleben ? — 
Sandkdrner sind es, die am Baue kleben! 

Die Umgegend Kissingens besteht aus Ablagerungen 
der secundaren Gebirgsbildung, den Formationen der 
sogenannten Trias- oder Salzperiode, welche fast in ganz 
Franken zu Tage treten und iiberhaupt dureh einen Theil 
Mittel- und Siiddeutsehiands, von Hildesheim bis fast 
zum Donaugebiete, an den Sehwarzwald und die Ebene 
des Oberrheins, ja sogar jenseits derselben in das 
Yogesengebiet reichen, in unserem Breitegrade von der 
Untermaingegend bei Frankfurt bis zum Fichtelgebirge 
sich erstreeken. 

Die unterste der drei Formationsgruppen der Trias 
ist der bunte Scindstein (Gres bigarre), dessen Lager- 
ungsverhaltnisse hier den allqemeinen, aueb anderwarts 
beobaehteten gleieh sind. Derselbe, eine mechanische 
Yerbindung yon hier ziemlich feinen Quarzkbrnchen und 
einem mehr erdigen Bindemittel, meist Thon, Eisen- 
oxydhydrat, Kieselmasse, Kaolin etc. ist in seinen 
unteren Lagen, welche aber unmittelbar bei Kissingen 
iiber Tage nicht yorkommen, sehr fest, in der Farbe 

2* 
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Yom Pfirsichrotli alle Scliattirungen zum Rosenroth, 
Weiss und Griinlichweiss durchlaufend. Die mittlere 
Lage des Buntsandsteins, welche den Gebauden Kissingens 
das treffiiche Material lieferte, wechselt vielfach zwischen 
dichten Sandsteinbanken und rothen Lettenbanken oder 
losem Sande. Der Sandstein enthalt auf seinen Schicht- 
ungsflachen haufig kugelformige Ausscheidungen des 
Bindemittels, die sogenannten Thongallen. Giimmer- 
blattchen finden sich zahlreich dem Sandsteine beige- 
mengt. Seine Farbe ist im Ganzen heller, als die der 
unteren Lage. Beide Lagen sind eigentlich frei von 
Yersteinerungen. Nur an der oberen Grenze der mittleren 
Lage befindet sich allerwarts eine harte, weisse, gross- 
kornige Sandsteinbank, welche z. B. an der Strasse nach 
Nudlingen, am Sinnberge, bei Aura zu beobachten ist 
und an letzterem Orte ausgezeichnete Fussspuren eines 
vorweltlichen Thieres, des Chiroterium Barthii zeigt, 
welche an Schonheit den von Hildburghausen bekannten 
vollig gleichkommen. Yiele Yersteinerungen dagegen 
befinden sich in der dritten, der obersten Lage des 
Sandsteins, dem bunten Sehieferthone oder Thonmergel, 
der unter dem Namen Roth bekannt ist. 

Das zweite oder mittlere Glied der Trias, der 
Muschelkalk (Calcaire conchylien) liegt nnmittelbar auf 
dem Buntsandstein und bildet, wo er an denselben an- 
grenzt, den sogenannten Wellenkalk, einen in welligen 
Lagen auftretenden dichten Kalk, der sich durch seine 
diinnplattige Schichtung und die mit wellenformigen 
Convexitaten bedeckte Oberflache von dem dariiber 
liegenden eigentlichen Muschelkalke leicht unterscheiden 
lasst. Er ist von blaulich-grauer Farbe und wird wegen 
seiner Harte besonders als Strassenpflaster beniitzt. 
Auch hier, wie allenthalben in Franken, tritt als die 
unterste Lage des Wellenkalkes ein bald grauer, bald 
gelber dolomitischer Mergel, der Wellendolomit auf, 
und uber demselben mehrere Lagen congloineratartiger 
Kalkbauke, datm ganz oben auf den Plateau’s, z. B. 
dem des Zinnenberges, die porosen, versteinerungsreichen 
Schaumkalkbanke. Im Muschelkalke bei Kissingen 
finden sich zahlreiche Yersteinerungen, von welchen 
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ofters vollstandige Exemplare zu erhalten sind, besonders 
am Stationsberge, auf dem Sinnberge und finsteren 
Berge die Gervillia socialis, seltener Lima striata und 
lineata, Peeten laevigatus, discites und Albertii, Tere- 
bratula vulgaris, Geratites nodosus und semipartitus, 
Dentalium torquatum und laeve und Encrinitenglieder. 

Das dritte, oberste Glied der Trias, der Reaper 
(Marnes irisees), an welchem man wieder zwei Abtheil- 
ungen, den Lettenkolilenkeuper als untere Lage und 
den eigentlichen oder Gypskeuper unterscheidet, tritt 
nicht in Kissingens unmittelbarer Nahe zu Tage, sondern 
erst in D/2—2stundiger Entfernung sudostlieh, unmittel- 
bar hinter den Often Rottershausen und Oerlenbaeh, 
wo er mit einem Auslaufer des grossen, im Siidosten 
bis Niirnberg sich erstreckenden Keuperterrains die fast 
halbmondformig im Osten, Siidosten und Siiden von 
Kissingen hinziehende, nach dem Maine hin sich fort- 
setzende Muschelkalkplatte iiberlagert. Er liefert einen 
sehr geschatzten, feinen und leicht zu bearbeitenden 
Bausandstein. An mehreren Orten, z. B. bei Kronungen 
und Obbach, sind zum Theile sehr schon erhaltene 
fossile Pflanzen, meist den Familien der Farm und 
Schafthalme angehorig, in demselben gefunden worden. 
Basalteruptionen finden sich nicht in der Nahe von 
Kissingen, sondern erst auf den eigentlichen Rhonbergen, 
wo sie den Muschelkalk durchbrochen haben, welcher 
daher ihre Kuppen meist ringformig umlagert. 

Demjenigen, welcher sich in die speciellen hochst 
interessanten Yerhaltnisse unserer frankischen Trias 
einen Einblick verschaffen will, empfehlen wir die in der 
Wiirzburger naturwissenschaftliehen Zeitschrift, Y. und 
YI. Band (1864 bis 1867) mitgetheilten ausfiihrlichen, 
durch Abbildungen und Profilzeichnungen erlauterten 
Abhandlungen von Prof. Dr. F. Sandberger, auch Fr. 
Pillement’s Karte von Unterfranken. Es mogen hier 
nur die in Beziehung auf unsere Quellen wichtigen 
Bemerkungen iiber das engere eigentliche Terrain Kis¬ 
singens, namlich dessen Quellenkessel, eine Stelle finden. 
Dieselben sind das Resultat der Beobachtungen, welche 
von dem in der wissenschaftlichen Welt wohlbekannten 
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Oberbergrath E. R. yon Warnsdorff*) im Sommer 1864 
hier angestellt wurden. 

Unter den in hiesiger Gegend vertretenen Forma- 
tionen, namlich dem Buntsandstein, Muschelkalk und der 
meist zum unteren Keuper gerechneten Lettenkohlen- 
Gruppe, welche theilweise yon Diluvial- und Alluvial- 
Ablagerungen bedeckt sind, ist der Buntsandstein ein- 
sehliesslich des aufliegenden Roth’s die im Thale und 
der nachsten Umgebung yon Kissingen am meisten ver- 
breitete. Sie erreicht eine Hohe von 400 bis fiber 600 
Puss fiber der Saale und nach den Ergebnissen des 
Schonborn - Bohrloehes eine Gesammtmachtigkeit von 
2200 Fuss. Die Schiehten dieser Bildung zeigen im 
Allgemeinen eine sanfte Yerflachung in S. und SW., 
was als eine Polge der Erhebung des Thiiringer Wald- 
Gebirges zu betraehten sein mag. 

Ueber derselben breitet sich auf den H5hen bei 
Kissingen, namentlich den ostlich gelegenen, in paralleler 
Lagerung und in theilweiser Schichtentfaltung die untere 
Abtheilung des Musehelkalkes, der Wellenkalk, in 400— 
500 Puss iiber der Saale aus, indem derselbe auf der 
Staffelshohe und Maxruhe 555, auf dem Sinnberge 525, 
auf dem Stationsberge 447 und auf der Bodenlaube 
438 P. Puss Hohe liber derselben erreicht. Man findet 
ihn merkwiirdiger "Weise aber auch im Niveau der 
Saale. d. i. 572 P. Puss Hohe iiber dem Meere, beim 
Gasthofe zum bayerischen Hofe, bei Schmitt’s Hotel 
und etwas hoher am ostlichen Abhange des Altenberges 
sowie nur in hochstens 100 Puss iiber der Saale beim 
Liebfrauensee und der Begrabnisskirche im ostlichen 
Ende der Stadt, mit ebenfalls nur schwachem, doch 
deutlichem entgegengesetzten Schiehtenfalle, oder auch, 
namentlich am letzteren Punkte, in fast sohliger Lage. 

Bei diesem auffallenden Thatbestande kann es wohl 
keinem Zweifel unterliegen, dass man sich in einem 
eingesunkenen, nachmals wiederum etwas angehobenen 
Becken befindet, welches spater durch die Auswaschung 

Derselbe hat sie im n. Jahrbueh fur Mineralogfie etc. von 
Leonhard und Bronn (1864) bereits veroffentlicht und dem Yerf. 
giitigst zu weiterer Beniitzung tiberlassen. 
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des Saalthales und der dasselbe fast reclitwinklich schnei- 
denden Nebenthaler von Winkels und Graritz zu dem 
jetzigen Thai- und Quellenkessel erweitert wurde. 

Dass vor der jetzigen Thalbildung hierselbst ein 
bis unter die jetzige Thalsohle eingesunkenes und ge- 
schlossenes Becken vorhanden gewesen sein muss, ergibt 
sich einerseits aus der machtigen Ablagerung yon Dilu- 
Yiallehm am nordlichen Abhange und Fusse des Alten- 
berges, welcher zur Ziegelfabrikation verwendet wird, 
und andererseits aus der Ablagerung Yon achtem Loss 
rechts von der Strasse zwischen Kissingen und Winkels 
in einer Holie von mindestens 150 Fuss iiber der Saale, 
welche Substanzen zum Hauserbewurfe beniitzt werden. 
Aber aueh in noch grosserer Hohe findet sich eine 
Lossablagerung an der alten Strasse von Kissingen nach 
Euerdorf. 

Die Einsenkung selbst kann eine ganz gleichmassig- 
schiisselfbrmige nicht, sie muss vielmehr eine einseitig- 
sehusselformige gewesen sein, indem auf der Nordwest- 
seite bei der Staffelshohe eine Niederziehung mit Zer- 
reissung des aufliegenden Muschelkalks und mithin Ver- 
werfung des letzteren stattgefunden hat, da der Zu- 
sammenhang des ausserst offenkliiftigen und zerriitteten 
Muschelkalks im Thale beim bayerisehen Hofe mit dem 
Muschelkalke auf der Staffelshohe und der Maxruhe durch 
Buntsandstein unterbrochen ist, wahrend sich anderer¬ 
seits der Muschelkalk vom Stationsberge bis zur Begrab- 
nisskirche und bis in die Kahe des Theaterplatzes im 
Zusammenhange herabzieht. Ebenso senkt sich der 
Muschelkalk vom Sinnberge bis fast an die Strasse bei 
Winkels herab. 

Dass nach der so nachgewiesenen Senkung wiederum 
eine Hebung eingetreten sein muss, ergibt sich aus dem 
Umstande, dass z. B. der beim bayerisehen Hofe nieder- 
gesunkene Muschelkalk nicht mehr in S. oder SW., son- 
dern in NW. einfallt, wahrend er beim Liebfrauensee 
und vor der Begrabnisskirche in fast liorizontaler Lage 
mit nur geringer Aufrichtung in SW. oder geringem 
Fall in SO. angetroffen wird. 

Am Altenberge muss durch den emporgedr^ngten 
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Bimtsandstein sogar eine Ueberstiirzung des Muschel- 
kalkes eingetreten sein, denn er wird daselbst vom Sand- 
steine beim siidwestlichen Einfallen iiberlagert. Dass 
durch diese Senkung und nachmalige Hebung im Becken 
von Kissingen dieKanale eroffnet worden sind, auf wel- 
chen die heilkraftigen Bestandtheile dem Rakoczy nnd 
Pandur zugefiihrt werden, diirfte wolil nicht in Frage 
zu stellen sein. 

Es erscheinthier in einem gewissen Grade aufnatur- 
lichem Wege dasselbe, was bei dem 2000 Fuss tiefen 
Schonbornbohrloche auf kiinstliche Weise erzielt worden 
ist, wenn auch der cliemisebe Gehalt der durch kohlen- 
saures Gas aufgetriebenen Wasser ein etwas verschie- 
dener ist. 

Nicht minder wird wohl auch der Kanal, auf welchem 
der starke, sich stets gleich bleibende Siisswasserzufluss 
zum Liebfrauensee erfolgt, der pro Minute mindestens 
400 Cubikfuss betragt, hierdurch entstanden sein, denn 
man hat in unmittelbarer Nahe cin Bohrloch von 80 
Fuss Tiefe im Musclielkalke vergebiich zur Erbohrung 
von Wasser niedergestossen, da man eben den Kanal 
damit nicht traf und dasWasser, wie man vermuthete, 
nicht auf der Grenze von Muschelkalk und Roth beim 
See ausbrechen kann. Es findet eine gewisse Aehnlich- 
keit mit den geognostischen Yerhaltnissen bei Pyrmont 
und Driburg statt. 

Durch die nachmals eingetreteno Thalbildung, 
welche ihren Weg durch das so entstandene Becken 
nahm, wurde der Muschelkalk bis auf die wenigen Reste 
bei Kissingen vollig ab- und ausgewaschen. 

Als von den geschilderten Bodenverhaltnissen zu- 
nachst abhangig, diirfte der Flora Kissingens sowie auch 
der betreffenden Fauna, welchen, wenn es der Plan dieser 
Schrift gestattete, ein besonderer Abschnitt zu widmen 
ware, hier nur im Vorbeigehen kurze Erwahnung ge- 
schehen. Schon aus dem nachbarlichen Zutagetreten 
mehrerer, zwar ein und derselben Erdbildungsperiode 
angehorender, jedoch durchaus verschiedener Formations- 
glieder muss sich eine bedeutende Manchfaltigkeit unserer 
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Flora ergeben, deren Charakter im Allgemeinen schon 
aus der Verschiedenheit der Bewaldung, namlich dem 
Vorwalten des Laubholzes auf dem Buntsandsteine des 
westliehen Thalgehanges, dem des Nadelholzes auf den 
mit Muschelkalk bedcckten Scheiteln der ostlicheu Hohen 
erschlossen werden kann. Hochst interessant ist die 
ausserordentlich seliarfe Grenze der Sandstein- und 
Muschelkalk-Flora auf einem und demselben Berge, nam- 
lieh dem verhaltnissmassig so kleinen Altenberge. Aber 
auch die grosse Manchfaltigkeit des Terrains, welche durch 
den auf ziemlich kleinen Baum zusammengedrangten 
Wechsel von mebr oder minder cultivirten und nicht 
eultivirten Diluvial- und Alluvialschieliten, von Hohen- 
flachen und Thalern, sehattigen und sonnigen Berghangen, 
von Wald, Wiesengrund und Flussufern geboten wird, 
hat ihren sehr wichtigen Antheil an dem grossen Keich- 
thume der Kissinger Flora, der iiberdies durch manche, 
nur den Salzquellen und Salinengebieten, sowie dem See- 
strande angehorende Yorkommnisse vermehrt wird* Bei 
der Kissinger Saline finden sich z. B. Lepigonum medium. 
Whlbg* (Alsine marina. Arenaria marina.), Apium gra- 
veolens L. wild., Atriplex latifolia. Whlbg. var. salina, 
Triglochin maritimum, A., Juncus Gerardi. Lois, Glyceria 
distans. Whlbg. 

So begegnet hier der Botaniker nieht nur den durch 
das Gebiet Siiddeutschlands zerstreuten alten Bekannten, 
sondern er macht auch oft unerwartet manche neue 
interessante Bekanntschaft, selbst auf den in naehster 
Kahe unternommenen Excursionen. 

Ebenso erfreut sich der Zoologe, besonders der 
Entomologe manches neuen, fur ihn hochst werthvollen 
Fundes in unserer Gegend. 

Eine specielle Zusammenstellung der Flora, sowie 
eine kurze Sktzze der Fauna Kissingens, wenigstens soweit 
sie die Wirbelthiere und Mollusken angeht, findet sich 
in Balling’s Werke, auf welclies wir hiemit den speciellen 
Forscher und Freund dieser Gebiete verweisen.*) 

*) Yon den Phanerogamen zahlt Balling 930 Species auf. Diege 
Zalil liesse sich leicht noch vermehren. 



IV. 

Climatisch-meteorologisclie Yerluiltnisse 
Kissingens.* 

Will der Lorbeer hier sich nicht gewohnen, 
Wird die Myrthe misres Winters Raub: 
Griinet docn, die Schlafe zu bekronen, 
Uns der Rebe muntres Laub. 

Schiller. 

Kissingens climatische Yerlialtnisse werden theils 
durch seine Lage unter dem 50° 12' 7" nordlicher Breifce 
und dem 27° 54' 27" ostlicher Lange, durch seine Er- 
hebung von 590 par. Fuss liber der Meeresflaehe mit 
dem mittleren Barometerstande von 27,7,0 par. Zoll, theils 
durch weitere locale Yerlialtnisse bestimmt. In dieser 
Beziehung sehr wichtig fur das bereits im I. Abschnitte 
nach seinen allgemeinen Umrissen beschriebene Thai von 
Kissingen ist der Umstand, dass es gegen die Einflusse 
der Nord- und Kordostwinde durch das sich nordlich von 
Kissingen ausbreitende Rliongebirge, sowie weiterhin 
durch den Thiiringerwald geschiitzt ist. Auch die ubrigen 
Abschliisse des Thales durch massige Hohenzuge, sowie 
die Kiirze der beiden bei der Stadt einmundenden, ost- 
lich wie westlich gleichfalls geschlossenen Querthaler lassen 
nur selten heftigere Stiirme Eingang finden, ohne jedoch 

*) Die betreffenden Angaben beruhen auf des Yerfassers eige- 
nen; vom Jahre 1858 an bis 1870 fortgesetzten, drei Mai taglich, 
namlich Morgens, Mittags und Abends regelmassig, stets mit den 
gleichen Instrumenten gemachten Beobachtungen und Aufzeich- 
nungen fiber Barometerstand, Thermometerstand im Schatten, 
■Windriehtung, Himmelsbesehaffenheit, Niederschlage und andere 
ptmospharisehe Ersclieinungen 9m Orte, 
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einer fiir die Beschaffenheit der Atmosphare so bedeut- 
samen, mehr allmahlig und fortwahrend geschehenden 
Lufterneuerung eine hindernde Schranke zu setzen. Der 
mit geschiitzten Flussthalern so haufig sich verbindende 
Begriff einer unangenehm erhohten, stagnirenden Luft- 
feuehtigkeit ist daher auf das Kissinger Thai fast gar 
nicht anzuwenden, ein Yerhaltniss, welches sich schon in 
der geringeren, nur selten langer anhaltenden Nebelbild- 
ungdaselbst reflectirt. Es ist auch das Thai bei Kissingen 
selbst durch das minder steile Ansteigen und weitere 
Zuriicktreten seiner ostlichen Bergabhange, sowie durch 
das ostliche Querthal vonWinkels schon von der ersten 
Friihe an der aufgehenden Sonne zuganglieh, was einer 
grosseren Ansammlung von Luftfeuchtigkeit im Thale 
selbst entgegen wirkt. 

Temperatur. Die eben genannten Yerhaltnisse, be- 
sonders der Schutz gegen Norden durch gross ere und 
hohere Gebirgsziige, bilden mit der sehr massigen H5he 
des Ortes liber dem Meere zusammen die Griinde davon, 
dass Kissingen sowohl hohere Mitteltemperaturen auf- 
weist, als selbst einzelne weiter siidlich gelegene Orte 
Siiddeutsehlands, wie z. B. Miinchen, Augsburg und 
Tubingen, was schon durch einen Yergleich der in unse- 
rem Thale rascher vorriickenden Frilhlingsvegetation mit 
der anderer Orte dem Besucher Kissingens um diese Zeit 
ins Auge fiillt, wenn auch hierin unser Saalthal hinter 
den noch giinstigeren Temperaturverhaltnissen des nahen 
Mainthales und der gesegneten Rheinebene zuriickstehi 

Zur genaueren Uebersicht der betreffenden Zahlen* 
verhaltnisse hinsichtlich der Temperatur Kissingens und 
ihrer Schwankungen theilen wir die aus unseren 13 jahri- 
gen Beobachtungen und Aufzeichnungen berechneten 
mittleren Ziffern fiir das Temperaturmaximuin und Tern- 
peraturminimum, sowie die Unterschiede zwischen beiden 
und das aus den Einzelbeobaehtungen sich ergebende Tern- 
peratur m i 11 e 1 der zwolf Monate des Jahres mit, 
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M o n a t. 
Temperatur nach Reaumur. 

Maximum. Minimum. 
Unter- 
schied. Mittel. 

Januar + 6,69   10,32 17,01   0,90 
Februar + 7,74 — 8,56 16,30 + 0,88 
Marz + 9,52 — 4,72 14,24 + 3,05 
April + 17,45 — 1,21 18,66 + 7,02 
Mai + 21,68 -f* 2,20 19,48 + 10,77 
Juni + 22,74 + 5,06 17,68 13,04 
Juli + 24,60 + 7,12 17,48 + 14,56 
August + 28,55 + 5,82 17,73 + 13,74 
September + 20,70 + 2,08 18,62 + 11,19 
October + 15,26 —. 2,31 17,57 + 7,05 
November + 9,57 — 5,84 15,41 + 2,27 
December + 7,14 — 9,23 16,37 + 0,02 

Betrachten wir die Monate December, Januar und 
Februar als Winter, Marz, April und Mai als Friihling, 
Juni, Juli und August als Sommer, September, October 
und November als Herbst, so erhalten wir alsTem- 
peraturmittel 

fur den Winter = 0,00, 
„ „ Friihling = + 6,95, 
,, „ Sommer = + 13,78, 
,, „ Herbst = + 6,84, 

als Mitteltemperatur fiir das ganze Jahr = + 6,89°R. 
Zur bequemen Yergleichung der hiesigen Tempera- 

turverhaltnisse mit den anderer Gregenden folgt hier eine 
Uebersicht der betreffenden Mitteltemperaturen von noeh 
19 anderen Orten Deutschlands, nach ihrer geo- 
graphischen Breite geordnet. Sie sind grosstentheils aus 
Schiiblers Grundsatzen der Meteorologie entnommen. 
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Die starkste Temperatursehwankung innerhalb des 
ganzen Jahres, d. h. der Unterschied zwischen dem 
warmsten und kaltesten Tage des Jahres, betragt in 
Kissingen 34,92 Grade, ist also geringer, als in den 
meisten Gegenden Deutschlands, wo er namlich durch- 
schnittlich 36—40 Grade betragt. Derselbe ist bekannt- 
lich geringer in siidlich, in der Nahe von Meeren und 
sehr hoch liegenden Gegenden, grosser in nordlieb, 
mitten im Lande und niedrig gelegenen Orten. 

Die starksten Temp era turschwankungen innerhalb 
eines Mo nates fallen hier auf den Mai, wahrend die- 
selben an den meisten Orten Deutschlands auf den April 
fallen. Der Grund liegt in den hier gegen Ende des 
Maimonates oft schon bis sehr nahe zum Maximum des 
ganzen Jahres aufsteigenden Mittagstemperaturen ein- 
zelner Tage, wahrend zu Anfang desselben Monates die 
Morgentemperaturen mit ilirem Minimum in einzelnen 
Jahren und an einzelnen Tagen bis zum Nullpunkte 
herabsinken. Dagegen ergeben die Einzelbeobachtungen 
fur Kissingen, dass die natiirlich viel geringeren Tag es- 
sch wank ungen ihre hochsten Ziffern nicht im Mai, 
sondern im Juli erreichen, wo das Maximum der tag- 
liehen Temperaturschwankungen 13,1° betragt. Die ge- 
ringsten Tagesschwankungen zeigt der Monat 
November, wo das Maximum der Schwankungsziffer 
durehschnittlich nur 7,3° betragt. 

Luftdruck. Naehdem der aus den 13jahrigen 
Beobachtungen sich ergebende mittlere Barometerstand 
des Ortes zu 27,7,0 bereits angegeben worden, moehte 
nachstehende Tabelle geniigen, eine Uebersicht iiber die 
Barometervariationen in den einzelnen Monaten zu ge- 
wahren. 
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Monat. 
Barometerstand n. p. ZolJ, Linien u. Vio Linien. 

Maximum. Minimum. 
Unter- 
schied. Mittel. 

Januar 27,11,9 26,11,6 1,0,3 27,7,8 
Februar 27,11,9 27,0,4 0,11,5 27,7,3 
Marz 27,10,9 26,10,5 1,0,4 27,5,4 
April 27,10,8 27,3,2 0,7,6 27,6,6 
Mai 27,9,8 27,2,3 0,7,5 27,6,7 
Juni 27,10,2 27,2,9 0,7,3 27,7,2 
Juli 27,9,9 27,3,4 0,6,5 27,7,3 
August 27,9,6 27,2,7 0,6,9 27,6,9 
September 27,10,8 27,5,9 0,4,9 27,7,3 
October 27,11,2 27,0,4 0,10,8 27,6,8 
November 27,11,9 26,11,5 1,0,4 27,6,8 
December 28,0,3 26,11,3 1,1,0 27,7,1 

Hienach zeigt also der Januar den hochsten, der Marz 
den tiefsten Barometer mi ttelstand, der letztere 
Monat zugleich das tiefste Mittel der Minima. Das hochste 
Mittel der Maxima fallt auf den December, sowie auch 
die starkste monatliche Schwankung zu V* 
1",0, wahrend die g ering s t e Schwankung zu 0",4'",9 
auf den September fallt. 

Die beobachteten t a g 1 i c h e n Oscillationen des Ba¬ 
rometers entsprechen den gewohnlichen in unserem Breite- 
grade; sie betragen im Mittel 0",2'"3. Aussergewohn- 
liche unregelmassige momentane Barometerschwankungen 
folgen natiirlich auch hier allgemeineren atmospharischen 
Einwirkungen. Yon hier beobachteten ganz excessiven 
Schwankungen wahrend der vorliegenden Beobachtungs- 
periode seien als besonders bemerkenswerthe Ausnahms- 
erscheinungen folgende erwTahnt. ImJahre 1866 fiel vom 
9. Decbr. Abends bis 10 Decbr. Morgens der Barometer 
von 27,11,0 auf 27,5,7 (also um 0",5'',3), im Jahre 1869 
stieg er vom 17. October Abends bis 18. October Mor¬ 
gens von 27,0,0 auf 27,6,2 (= 0",6'",2), im December 
desselben Jahres wurde vom 16. Abends bis 17. Morgens 
ein Fallen von 27,3,0 auf 26,9,8 (O"^"'^) beobachtet; 
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eine sehr starke Schwankung fand auch bei dem Orkane 
statt, weleher am Abende des 26. Octobers 1870 besonders 
Siiddeutsehland keimsuchte und zwar hier am Orte nicht, 
aber in mehr exponirten Gegenden grossen Schaden an- 
richtete. An diesem Tage fiel namlieh von Nachmittag 
2 Uhr bis Abends 8 Uhr binnen 6 Stunden der Baro¬ 
meter um 5,3 Linien (von 27,1,8 auf 26,8,5) und stieg 
bis zum andcrn Morgen wieder um 0",5'",3, 

Wolkenbildung. Zur Notirung der betreffenden Er- 
scheinungen bedienten wir uns dreier Bezeichnungen in 
den meteorologisehen Tabellen, uud bezeichneten mit 
heiter einen yollkommen wolkenlosen oder weniger als 
zu einem Yiertheile mit Wolken bedeckten Himmel, mit 
bewolkt einen mehr als zu einem Yiertheile, aber 
nicht vollstandig mit Wolken bedeckten, und mit triibe 
einen vollstandig uberzogenen Himmel. Wechselte die 
Himmelsbeschaffenheit an einem und demselben Tage, 
so wurde die am langsten anhaltende und vorherrschende 
als Bezeichnung fur den ganzen Tag gewahlt. Auf diese 
Weise ergab sich aus unseren Gesammtbeobachtungen 
folgendes Mittel: 

Im Monate Heitere 
Tage 

BewoJkte 
Tage. 

Triibe 
Tage. 

Januar 7 7 17 
Februar 7 8 13 
Marz 8 8 15 
April 15 9 6 
Mai 17 10 4 
Juni 13 12 5 
Juli 15 12 4 
August 14 12 5 
September 17 9 4 
October 11 8 12 
November 6 6 18 
December 7 7 17 

Im ganzen Jahre 137 108 120 

Es zeigt sich hieraus einsehr giinstiges Verhaltniss 
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gerade fur den Anfangs- und fur den Schlussmonat un- 
serer Badesaison, indem Mai und September die hochste 
Zalil der heiteren und zugleieh die niedrigste Zahl der 
triiben Tage aufweisen, wahrend das umgekehrte Yer- 
lialtniss im November stattfindet. Die sechs Monate der 
milden Jahreszeit, April mit September, zeigen iiberhaupt 
hinsichtlich der Bewolkung sehr giinstige Yerhaltnisse, 
wie auch die des ganzen Jahres fur den hiesigen Ort, 
besonders imYergleiche mit anderen Orten nahezu glei- 
cher Breite als yortheilhafte erseheinen miissen. 

Lllftbewegung. Wie bereits erwahnt, sind starkere 
Luftstromungen in dem Thale von Kissingen im Ganzen 
seltenere Erscheinungen. Die oft nur einige Minuten an- 
dauernde, bisweilen am Abende unmittelbar nach Sonnen- 
untergang sich einstellende leichte Luftstromung ist fast 
nur auf das Flussbett und seine Ufer beschrankt. Meistens 
herrsclit ein der Windstille sehr nahe kommender, mehr 
ruhiger Zustand der. Atmosphare. Eine entschieden vor- 
herrschende Windrichtung lasst sich fur unserenOrt nicht 
so leicht angeben, doch lassen die regelmassig notirten 
Beobachtungen die westliche und gemischt westliche, meist 
SW., als die haufigste erkennen, nach ihr folgt in der 
Haufigkeit am nachsten die ostliche und nordostliche; 
selten ist die sudliche und noeh seltener die sudostliche zu 
beobachten. Im Ganzen bleibt nur ausnahmsweise eine be- 
stimmte Windrichtung langereZeit hindurch die gleiche, 
es findet hierin vielmehr ein sehr haufiger Wechsel statk 

Niederschlage. Eiir die Hohe, resp* Quantitatder 
atmospharischen Niederschlage am Orte stehen uns ge- 
naue Messungen mittelst des Ombrometers oder Regen- 
masses yon einem zu kurzen Zeitraume zu Gebote, um 
dieselben fur eine meteorologische Statistik Yerwerthen 
zu konnen, dagegen geben die wahrend unserer 13 jahri- 
gen Beobachtungsperiode genau aufgezeichnetenTage, an 
welchen iiberhaupt Niederschlage stattfanden, einen, wenn 
auch nicht so exacten, doch immerhin brauchbaren An- 
haltspunkt, soweit wir dessen zur Schilderung des all- 
gemeinen Witterungscharakters des Ortes, sowie der 
einzelnen Monate bediirfen. Wir erhalten hiebei fol- 
gende Mittelzahlen: 

s 
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M o n a t. 
Tage mit 
Nieder- 
schlagen. 

Januar 14 
Februar 13 
Marz 15 
April 11 
Mai 12 
Juni 13 
Juli 13 
August 14 
September 9 
October 13 
^November 15 
December 14 
Summa: 156 

Die 156 Tage mit Niedersehlagen vertheilen sich auf 
die 4 Jahreszeiten in der Weise, dass auf den Winter 41, 
auf den Friihling 38, auf den Sommer 40 und auf den 
Herbst 37 fallen. Entspreehend der geringen Anzahl 
triiber und der grossen Anzahl heiterer Tage, wodureh 
sich die beidenMonate September und Mai vor den iibrigen 
Monaten des Jahres auszeichnen, weist der September 
absolut und der Mai nur um einen Tag vom April uber- 
troffen diewenigstenTage mit Regen auf. Wir 
konnen also hienach sagen, dass in Kissingen der Mai 
und September die meisten heiteren und regenfreien Tage 
haben. Bemerkenswerth ist auch in Betreff der Nieder- 
schlagsverhaltnisse des Ortes, dass die kaltere Jahres- 
zeit, namlieh das Winterhalbjahr von October bis Marz, 
me hr Tage mit Niederschlagen hat (namlieh 84), als 
das Sommerhalbjahr von April bis September (namlieh 
72), wahrend an den meisten anderen Orten unserer 
Breitegrade, besonders jenen, welche in der JTahe von 
bedeutenden Gebirgen liegen, das umgekehrte Verbalt- 
niss stattfindet. So hat z. B. 
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Frankfurt a/M. 
Miinchen 
Salzburg 
Reichenhall 

Weiter nordlich, besonders in den grossen Ebenen 
Norddeutschlands, fallen wieder, wie in Kissingen, mehr 
Tage mit Niederschlagen auf das Winterhalbjahr, und 
hat z. B. Berlin im Winterhalbjahre 76, im Sommerhalb- 
jahre 73 Tage mit Kiederschlagen. Zu einer Yergleichung 
unsers Ortes hinsiehtlieh der Gesammtziffer seiner Tage 
mit Kiederschlagen mit der andrer Orte moge hier noch 
eine Uebersicht soldier Orte yon uns nahe liegenden 
Breitegraden folgen. 

Tage mit Niederschlagen. 

Im Winter. 
74 
82 
78 
65 

Im Sommer. 
78 
93 
90 
87*) 

Orte. 
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Beobachtet oder 
mitgetheilt yon 

Reichenhall 47043/ 1407' 153 G, y. Liebig. 
Salzburg 47 47 1307 169 Waldrieh. 
Miinchen 48 8 1603 175 Lamont. 
Wien 48 12 451 143 K. Kreil, Jahrb. 
Augsburg 48 21 1464 148 Stark. 
Tubingen 48 31 1008 110 Schiibler. 
Strassburg 48 35 450 153 Herrenschneider. 
Stuttgart 48 47 837 155 Schiibler. 
Karlsruhe 49 1 380 174 Bockmann. 
Mannheim 49 29 258 145 Hammer. 
Wurzburg 49 47 525 141 Egel. 
Prag 50 5 592 161 K. Fritsch. 
Frankfurt a M. 50 7 278 153 Dove. 
Kissingen 50 12 590 156 Eigene Beobacht. 
Erfurt 50 59 585 128 Casparin. 
Gottingen 51 32 412 162 Gatterer. 
Berlin 52 33 106 149 I)oye. 

*) Dr. G. yon Liebig, Die Kurmittel von Reichenhall. 

3* 
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Aus dieser Uebersicht ergiebt sich, .dass die mittlere 
Zahl der auf Kissingen treffendenNiederschlagstage unter 
den mittleren Zahlen der auf die hier angefiihrten anderen 
Orte treffenden beinahe die Mitte halt, Kissingen also 
keine Ausnahmsverhaltnisse in dieser Beziehung aufweist. 
Unter den Tagen mit Kiederschlagen sind, wie bei solehen 
Zusaramenstellungen es Regel ist, die Niederschlage in 
Gestalt yon Regen oder Schnee nicht besonders ausge- 
sehieden, sondern zusammengefasst worden. 

Der Ozongehalt der Luft im Kissinger Thale ist nach 
den von Dr. Lender aus Berlin im Jahre 1871 angestellten 
Untersuehungen ziemlich bedeutend, besonders in der 
Kahe des Gradirwerkes. 

Gewitter sind in Kissingen gerade nicht sehr haufig 
im Yergleiche mit ihrer Haufigkeit an anderen Orten 
Deutschlands ; ihre Zahl betragt durchschnittlich zwischen 
9 und 10 aufeinJahr. Wie uberhaupt, so sind dieselben 
auch hier im Juli bei Weitem zahlreicher als in alien 
anderen Monaten, meistens verweilen sie nur kurze Zeit 
xiber unserem Thale und nehmen auch nur ausnahms- 
weise einen hoheren Grad von Heftigkeit an* 

Das Bild unserer ortlichen meteorologisch-climati- 
schen Yerhaltnisse vervollstandigt sich am einfachsten 
durch eine kurze, theilweise auf die mitgetheilten Zahlen- 
angaben zuriickblickende Charakteristik der einzelnen 
Monate des Jahres. 

Der Januarf seinem allgemeinen in Deutschland herr- 
schenden Charakter getreu, ist auch hier der kalteste 
Monat des Jahres undzeigt seine niedersten Temperatur- 
grade in der Regel in seinem ersten Dritttheile. Seine 
Temperaturschwankungen sind bedeutend, ebenso die des 
Barometers, welcher Letztere iibrigens in diesem Monate 
den hochsten Mittelstand des Jahres aufweist. DieMehr- 
zahl der Januartage ist triibe und kommt auch dieAn- 
zahl der Niedersehlage, im Ganzen ebenso oft als Regen 
wie als Schnee auftretend, der hochsten monatlichen Ziffer 
des Jahres ganz nahe. Daher treten in diesem Monate, 
wie auch bisweilen schon sogar in den ersten Monaten 
des Winters, Hoehwasser eiu, manchmal nur durch eine 
kurze Reihe von Tagen von jenen Perioden getrennt, in 
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welchen starkes tragfahigesEis den Fluss bedeckt. Ueb- 
rigens fehlen unserem Januar nur selten ganz jene ersten 
leisen Regungen einer bereits dem nahen Wiedererwachen 
zustrebenden Vegetation. Wenige mildere Tagegeniigen, 
die ersten Bliithen des Haselstrauches (Corylus Avellana) 
zu offnen, Beilis perennis zeigt entwickelte Blumen und 
der auf einen besonders milden December folgende 
Januar des Jahres 1869 liess am 4., freilich als eine 
seltene Ausnahme, sogar eine bliihende Vinca minor 
im Freien auffinden*). 

Der February im Allgemeinen einen dem vorigen 
Monate ganz ahnlichen Witterungscharacter darbietend, 
hat sein Temperaturmittel bereits liber dem Nullpunkte 
und um .1,78° R.hoher als der Januar, die Thermometer- 
schwankungen sind um etwas geringer als in jenem, 
dessgleichen die des Barometers, dessen Mittelstand sich 
nur wenig iib er dem Mittel des Ortes befindet. Die Be- 
wolkung ist bereits weniger dicht, als im Januar, die 
Niederschlage weniger haufig, aber im Ganzen ebenso 
wie dort zwischen Regen und Schnee ziemlieh gleich- 
heitlich getheilt. Ueberhaupt sind sehr starke Schnee^ 
falle in unserem Thale nicht zahlreich und ist anhaltende 
Schlittenbahn in manchem Winter gar nicht yorhanden, 
wahrend schon die nachsten, etwas hoher gelegenen 
Gegenden, besonders des nahen Rhongebirges, meist stark 
von Schneefallen heimgesucht sind. Hochwasser sind auch 
in diesem Monate wie in den beiden folgenden keine 
seltene Erscheinung, doch zeigt auch bisweilen noch im 
Anfange dieses Monats die Saale eine Eisdecke, wahrend 
in seiner zweiten Halfte schon manchfache Reprasentanten 
unserer Friihlingsflora sich hervorwagen, ja sogar in 
manchen Jahren bereits um diese Zeit einzelne giinstig 
gelegene Geisblattlauben, Stachelbeerbiische und die 
Spiraea ulmifolia sich mitfrischem jungen Griin bekleiden. 
Von bliihenden Pflanzen im Freien werden in diesem 
Monate hier gefunden: Galanthus nivalis, Leucojum 

*) Die Angaben liber die Yegetationsverhaltnisse sind eben- 
falls unmittelbaren Aufzeichnungen im meteorologischen Tagebuche 
unter der Rubrik „Bemerkungen“ entnommen. 
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vernum, Helleborus viridis (nur cultivirt in Garten), Po- 
pulus tremula, Daphne mezereum, Senecio vulgaris. 

Der Mdrz zeigt eine bereits fast um 3° R. hohere 
mittlere Warme als der vorige Monat, mit den geringsten 
monatliehen Teinperatursehwankungen des ganzen Jahres. 
Dabei weist der Barometer den tiefsten Mittelstand des 
Jahres und sehr bedeutende Schwankungen auf. Die 
Halfte der Tage des Monats ist triibe und lasst Nieder- 
schlage beobachten, welehe bereits haufiger in Begen als 
in Schnee bestehen. Demgemass riiekt auch die Yege- 
tation bereits sichtbar vor, die Wiesen des Thalgrundes 
gewinnen bereits ihren frischgriinen Schimmer, die Zahl 
der im Preien gefundenen bliihenden Pflanzen mehrt sich 
schon betrachtlich. Es bliihen hier in diesem Monate z. B.: 
Tussilago Earfara, Yiola odorata, Lamium purpureum, 
Potentilla verna, Asarum europaeum, Anemone nemorosa, 
Hepatica und Pulsatilla, Ranunculus Picaria, Caltha pa- 
lustris, sowie die Sahlweide Salix Caprea. 

Der April bietet bereits ein um 4° R. hoheres Tem- 
peraturmittel dar als der Marz, und steht dasselbe be¬ 
reits uber der mittleren Jahreswarme. In die erste 
Halfte des Monats fallt gewohnlich der letzte am Morgen 
beobachteteProst des Friililings. Das Temperaturminimum 
reicht aber nur wenig unter den Nullpunkt, wahrend 
bereits an einzelnen Tagen Mittagstemperaturen vor- 
kommen, wie sie vielen Tagen der Sommermonate eigen 
sind. Dieser Monat hat daher bedeutende Temperatur- 
schwankungen aufzuweisen, wahrend seine Barometer- 
schwankungen nur einen massigen Grad bei etwas unter 
dem Ortsmittel befindlichem Mittelstande erreiehen. Die 
Zahl der heiteren Tage des Monats ist betrachtlich und 
nahert sich schon sehr dem Maximum des Jahres, wie 
die der triiben dem Minimum, daher auch die geringe 
Anzahl der Regentage, welehe der unseres troekensten 
Monats (des Septembers) nahe steht. Aprilschnee ist 
in unserem Thale eine Seltenheit*) und ist nur wahrend 

*) Z. B. in den letzten acht Jaliren unserer Beobaehtungs- 
periode fiel in Allem im April sieben Mai Schnee, meist mit 
Regen gemischt. 



39 

seines Falles zu beobachten, da er nicht liegen bleibt. 
]Sur von den nahen Rhonbergen herab glanzt nns dann 
als letzter ernster Abschiedsgruss des Winters noch manch 
dichter Silberstreif entgegen. Eine machtige Tbiitigkeit 
entwickelt sieh bereits im Pflanzenreiche; aufden Wiesen 
treiben die Graser ihre Bliithenhalme, schon gar manch- 
fachen Farbenschmuck von bunten Friihlingsblumen 
zwischen sich bergend. Es findet sich die Gentiana verna, 
Primula veris, Cardaminepratensis daselbst ein, inBiischen 
und an Waldsaumen Corydalis cava (Fumaria bulbosa), 
Ajuga reptans, Glechoma hederacea und Oxalis acetosella, 
in Garten Hyacinthen, Karcissen, Primeln und Kaiser- 
kronen, Naehdem meist schon in der ersten Halfte des 
Monates Johannis- und Stachelbeeren, Pfirsiche und Apri- 
kosen gebliiht, bliihen gegen Ende des Monats Kirschen, 
Pflaumen und Friihbirnen, der Weinstock treibt Blatter, 
Linden, Ulmen, Buchen, Birken und Ahornbaume be- 
Iauben sich rasch, Auch im Thierreiche zeigt sich ent- 
sprechendes Leben. Yon ihrer Wanderung aus dem Siiden 
kehren die Singvogel zurlickund beleben die vonNeuem 
mit frischem Griin geschmlickten Walder, der Guckuck 
lasst meist zwischen dem 8. und 24. des Monats das 
erste Mai seinen Ruf ertonen, gegen Ende des Monats 
finden sich die Schwalben und Wachteln ein. Auch die 
Insectenwelt erwacht vonNeuem, Bienen fliegen aus, und 
einzelneTagfalter tummeln sich an sonnigen Berghangen. 

Der Mai besitzt wiederum eine iiber 3° R. hohere 
Mittelwarme als sein Yorganger, dagegen die starksten 
monatlichen Temperaturschwankungen des ganzen 
Jahres, auf deren Ursache bereits bei Betrachtung unserer 
Temperaturverhaltnisse im Allgemeinen hingewiesen 
wurde. Die mittlere Differenz zwischen hochster und tief- 
ster Temperatur des Tages betragt 7° R. Temperatur- 
grade um den Nullpunkt oder gar unter demselben werden 
ausserst selten, nur in Ausnahmsjahren und nur zur 
Nachtzeit beobachtet, dieMitte des Monats mit ihren fiir 
Feld und Garten so bedeutungsYollen Kalendernamen 
Pancratius, Servatius und Bonifacius scheint in der That 
die letzte Barriere fiir ausnahmsweise dem Winter nach- 
hinkende Nachtfroste auch in unserem Thale zu sein. 
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Der Barometer, mit seinem Mittelstande nur um Weniges 
unter dem Ortsmittel bleibend, zeigt nur massige Schwank- 
ungen. Wie bereits erwahnt, zeichnet sich der Mai in 
gleicher Weise wie der September durch die grosste 
Zahl heiterer Tage undzugleich die niedrigsteder triiben 
sehr yortheilhaft unter den iibrigen Monaten aus, womit 
die verhaltnissmassig geringe Zahl der Mainiederschlage 
Hand in Hand geht. So entfaltet denn wahrend langerer 
Reihen wolkenloser, nur von kurzen Gewitterregen unter- 
brochener Tage sieh Flora’s gewaltiges Reich bis zu 
weiten, fast unendlichen Grenzen, schon unmessbar durch 
das Erscheinen einzelner Gattungen und Arten, in den 
tiefsten Schatten unserer Waldsehluchten, wie auf den 
sonnigen Hohen gleich emsiges, unaufhaltsames Treiben 
und Drangen, gleich kraftiges iippiges Leben und Weben 
verkiindend. Die meisten zweijahrigen und perennirenden 
Pflanzen unsrer Gegend entwickeln in diesem Monate ihre 
Bliithen, unsre ziemlich reiche Zahl von Orchideen mischt 
sich in die bunte Blumenmenge der Thalwiesen und schon 
in den ersten Maitagen durchziehen unsere mit Frucht- 
baumen eingefassten Landstrassen, durch den rosigweissen 
Schimmer der Apfelbliithe zu ebenso vielen doppelten 
Perlenschniiren umgestaltet, die reiehen grunenSaatfelder, 
auf w^elchen bereits zwischen dem 7. und 15. des Monats 
der Roggen in die Aehren schiesst, um in der zweiten 
Monatshalfte seine Bllithe zu offnen. Selbst die ver- 
spateten Gaste der allgemeinen Friihlingsfeier haben um 
diese Zeit wenigstens ihren Blatterschmuck angelegt, so 
derWallnussbaum, die Akazie und die moosbewachsenen 
Riesen unserer bis zur Stadt heranreiehenden Geholze, 
die alten Eichen, die hoch und weit ihr lichtgriines 
Schattendach iiber der duftenden Maienblume und ihren 
Zeitgenossen aus dem zierliehen Pygmaenvolke einer 
reiehen Waldflora ausbreiten. Mag auch immerhin den 
Besuchern Kissingens in dieserZeit nochmehr als spater 
zu rathen sein, ein warmes Winterkleidungsstiick als 
Reisegefahrten nicht zu verschmahen, um dem ersten 
Austritte in’s Freie in den kiihlen Morgenstunden die 
weniger angenehme Seite zu benehmen, so diirfen wir 
doch mit Recht behaupten, dass jene Jahre zu den Aus- 
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nahmen gehbren, wo nicht Himmel und Erde wetteifern, 
den Maimonat zum schonsten des Jahres fur unserThal 
zu gestalten. 

Der Juni besitzt schon ein mit unserer mittleren 
Sommertemperatur fast gleiehstehendes Warmemittel, 
welches nur uni 2,27° R holier ist, als das des vorher- 
gehenden Monats. Er zeigt gleich grosse Unterschiede 
zwischen Warmemaximum und Minimum wie die beiden 
nachsten Sommermonate und eine mittlere Tagestempe- 
ratursclrwankung yon 5° R. Der Barometerstand des Juni 
hat sein Mittel etwas ii b e r dem Mittel des Ortes und 
zeigt nur massige Schwankungen. Hinsichtlich der Zahl 
seiner heiteren Tage muss der Juni hinter dem Mai zu- 
riickstehen, auch zeigt er haufigere Niederschlage als 
dieser. Er hat sonach als Curmonat keineswegs eine 
bestandigere Witterung vor dem Mai voraus, wie so haufig 
unrichtig angenommen wird, sondern es findet das Gegen- 
theil statt. Seine geringen Yorziige vor dem Mai redu- 
ciren sich auf eine um etwa 2° R* hohere Mitteltempe- 
ratur, eine um 1° R. geringere mittlere Tagesschwankung 
der Temperatur und um etliche Minuten langere Tage. 
Die Vegetation ist nunmehr in ihrer ganzen Fulle ent- 
faltet und die Unterschiede ihrer Fortschritte vor den- 
jenigen minderbegunstigter Landstriche treten nichtmehr 
so scharf hervor, wie in den drei vorhergehenden Monaten. 

Der Juli mit der hochsten Mitteltemperatur des 
Jahres weist, bei einer noch fast mittleren monatlichen 
Temperaturschwankung, wTie bereits erwahnt die starksten 
Temperaturschwankungen am gleichen Tage auf. Das 
Mittel derselben betragt 8° R., ihr Maximum wie ange- 
geben 13,1° R. Der mittlere Barometerstand befindet 
sich nur wenig iiber dem Ortsmittel, dieBarometer- 
schwankungen werden an Kleinheit nur von denen 
des Septembers iibertroffen. Die Halfte der Tage dieses 
Monats sind ganz heitere, hinsichtlich der sehr geringen 
Anzahl der triiben Tage steht er mit dem Mai und 
September gleich. Der Tage mit Mederschlagen zahlt 
er ebensoviele wie der vorhergehende Monat. Obgleich 
der starkste Besuch unsres Curortes in diesem Monate 
stattfindet, ist derselbe doch hinsichtlich seiner allgemeinen 
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Witterungsverhaltnisse weder vor seinem Yorganger noch 
vor seinem Nachfolger besonders begiinstigt, ausser etwa 
durchein urn 2 Grade hoher stehendes Temperatur-Mini- 
mum. Sein hohes Temperaturmaximum und seine starken 
Tagesschwankungen der Temperatur diirften eher als 
kleine relative Nachtheile anzusprechen sein. 

Der August schliesst sick in seinem Witterungs- 
charakter ziemlich nabe dem Juli an, sein Warmemittel 
differirt nnr um Bruehtheile eines Grades von dem des 
Letzteren, seine monatlichen Temperaturschwankungen 
dessgleiehen, die Warm e schwankungen am gleicben 
Tage dagegen zeigen eine um 1° R. geringere Mittel- 
zabl, namlich 7° R., wahrend Maximum und Minimum 
aueh nur um etwas iiber einen Grad tiefer stelien. Da¬ 
gegen sind bei einem etwas niedereren Mittelstande des 
Barometers dessen monatlicbe Schwankungen um etwas 
Weniges hoher als im Juli. Aucb hinsichtlieh der Be- 
wolkung und der Zabl der Mederschlage ist unser August 
nur ausserst wenig vom Juli verschieden. 

Der September hat eine etwa um 2,5 R. niederere 
mittlere Warme als der August bei ziemlich starken 
monatlichen Temperaturschwankungen aufzuweisen; 
der Grand davon liegt ahnlich wie beim Mai, nur in 
umgekehrter Zeitfolge, in der bedeutenden Differenz der 
Mittagstemperaturen im Anfange und der Morgentempe- 
raturen zu Ende des Monats. Dagegen betragen die 
T a g e sschwankungen des Septembers nur 6,5° im Mittel, 
was sehr wichtig fiir den Curgebrauch ist. Der Barometer 
zeigt bei einem ziemlich hohen Mittelstande die a 11 e r - 
geringsten monatlichen Schwankungen des ganzen 
Jahres, was schon auf eine meist bestandige Witterung 
hinweist. Am Augenfalligsten gehen aber die vortheil- 
haften Witterungsverhaltnisse unseres Septembers aus 
dem Umstande hervor, dass er unter alien Monaten des 
Jahres (den Mai ausgenommen, der hierin gleich steht) 
die meisten heiteren und die wenigsten triiben Tage zahlt. 
Auch ist die Zahl seiner Niederschlage die absolut ge- 
ringste unter alien ubrigen Monaten. Treten auch bis- 
weilen leichte Nebel am Morgen auf, so weichen sie doch 
gar bald der aufsteigcnden Sonne, die bei der bekannten 
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Reinheit und Klarheit der Atmosphare um diese Zeit die 
schonsten Beleuchtungseffecte in der Landschaft hervor- 
bringt. Oft wochenlang reihen sich ununterbrochen jene 
wonnigen, unsrer Gegend eigenen Herbsttage an einander, 
in denen sich die letzten Hoffnungen unsrer Winzer er- 
fiillen und auch der Fusswandrer, nicht mehr yon hoherer 
Sommersonnengluth niedergedriiekt, freieren leichteren 
Schrittes durch die Berge streift und im Yorgefiihle des 
bald wieder in’s Land ziehenden Winters „noch schliirfet 
die Neige der kostlichen Zeit.“ 

Der October bringt sehon eine Abnahme der mitt- 
leren Monatsteniperatur um 4° R. mit sich; ihre Minima 
und Maxima liegen ziemlich weit auseinander, wahrend 
die taglichen Temperaturschwankungen im Mittel nur 
5,6° R. betragen. In der Zeit zwischen dem 4. und 25. 
October tritt in der Regel der erste Frost des Herbstes, 
doch meist nur auf eine einzelne Nacht beschrankt, rascli 
voriibergehend auf. Der Barometer zeigt sehr bedeutende 
monatliche Differenzen und sein Mittelstand reicht nicht 
bis zum Ortsmittel hinauf. Sehon iiberwiegt jetzt die 
Zahl der triiben die der heiteren Tage, und auch die der 
Regenfalle mehrt sich ziemlich bemerkenswerth. Schnee 
komnit hier im October noch nicht yor, nur die letzten 
Octobertage des Jahres 1869 machten hieyon eine Aus- 
nahme. 

Der November, welcher seine Mitteltemperatur be- 
reits fast 5° R. tiefer als der October hat, zeigt mit 
Ausnahme des Marz die starksten monatlichen Tempe¬ 
raturschwankungen, warend das Mittel seiner taglichen 
Temperaturschwankungen das geringste yon alien Zeiten 
des Jahres, namlich nur 2,7° R. ist. Sein mittlerer Baro- 
meterstand befindet sich etwas uber dem Jahresmittel- 
stande und sind die Barometersehwankungen des Monats 
die starksten im ganzen Jahre. Der November ist auch 
derjenige Monat^ welcher die wenigsten heiteren, die 
meisten triiben Tage unter alien Monaten des Jahres, 
und ebenso wie der Marz die hauflgsten Niederschlage 
aufweist. Die letzteren bestehen meist in Regenfallen, 
nur selten in Schnee, der zuweilen ganz fehlt. 

Der December mit einer nur um 2,2° R. tieferen 
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Mitteltemperatur als der November ist in dieser von den 
beiden nachsten AYintermonaten nur um Bruclitlieile eines 
Grades verschieden; die monatlichen Temperaturschwank- 
ungen sind gering, die taglichen dessgleichen, ihr Mittel 
betragt nur 2,9» R. Bei einem dem Ortsmittel fast 
gleichen mittleren Barometerstande liegen dessen Maxima 
und Minima so weit auseinander, dass in diesen Monat 
die starksten monatlielien Barometerschwankungen des 
Jahres fallen. Die Bewolkungsverhaltnisse sind gleich 
mit denen des Januars, und zeigen wie dieser eine sebr 
hohe Ziffer der truben und eine sebr niedrige Ziffer der 
heiteren Tage. Ziemlich zahlreich sind auch die Kieder- 
schlage in diesem Mon ate, im Durchschnitte besteht 
nahezu ein Drittheil derselben in Schnee, etwas liber zwei 
Drittheile in Regen. 

Yorstehender Abschnitt wurde etwas ausfiihrlich be- 
riicksiehtigt, da derselbe bisher von keiner Topograpliie 
Kissingens eingehender behandelt wurde. In neuester 
Zeit wurde nun aueh von Seite der konigl. Regierung 
der Beobaehtung der meteorologischen Yerhaltnisse 
Kissingens besondere Beriicksichtigung zugewandt und 
der Badeort zu einer eigentlichen meteorologischen Station 
erhoben. In der Mitte des Cu^gartens befindet sich seit 
August 1879 eine sog. meteorologische Saule, 
welche uns iiber die meteorologischen Tagesnotizen be- 
lehrt. Die durch Clima und Witterung gebotenen Yer¬ 
haltnisse eines Curortes sind unstreitig von grosser 
Wichtigkeit fur den Curgast, und man wird den prakti- 
schen AVerth der fur einen bestimmten Ort gultigen, aus 
moglichst vielen Einzelziffern entwickelten mittleren Zah- 
len und Yerhaltnissen auf diesem Gebiete gewiss nieht 
unterschatzen, wenn man sich als Beobachter von der 
bei maneherlei geringen Yariationen immer wiederkeh- 
renden Gesetzmiissigkeit auch in dieser durch ihreAVan- 
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delbarkeit sprichwortlich gewordenen Sphare der Xatur- 
erseheinuiigen, namentlich durch die sehr geringen Dif- 
ferenzen der betreffenden Zahlen in den einzelnen Jahren, 
zu iiberzeugen Gelegenheit gehabt hat. 

Es bestehen iiber das Clima unseres Ortes noeh gar 
maneherlei eigentliiimliche Ansichten, die besonders ein 
am Orte wirkender Arzt yielfach kennen zu lernen Ge- 
legenheit hat. Maneher Besucher aus dem Borden ver- 
bindet unwillkiirlich mit dem Begriffe einer um etliche 
Grade siidlieheren Lage Kissingens schon die Ahnung’ 
lialb italischer Temperaturyerhaltnisse, und wahrhaft 
eines Tropenreisenden wiirdige Toilettegegenstande bilden 
dann den dominirenden Theil seines Reisegepacks. Weit 
haufiger findet man aber die entgegengesetzte Ansicht 
vertreten, welche unser Clima mit jenem der in den 
kiihlsten Thalern der Hochalpen gelegenen Curorte vollig 
identificirt. Haufig zu uns gelangende briefliche An- 
tVagen, z. B. ob der Monat Juni kein zu friiher, ob -der 
Monat August kein zu spater Zeitpunkt fiir eine in 
Kissingen zu unternehmende Cur sei, geben hievon hin- 
langlich Zeugniss. Und doch haben wir an der Hand 
vielfaclier, genau aufgezeiehneterBeobaehtungen erfahren, 
dass sogar Mai und September mit Recht giinstige Cur- 
monate in unserem Klima genannt werden diirfen, ja 
selbst einzelne Yorziige yor dem Monate Juli besitzen. 
Auf die speziell mit Beriicksiclitigung der Yerschiedenen 
Ivranklieitsfalle passend zu wahlende Curperiode werden 
wir spater (im XI. Absehnitte) zuruckkommen. 

Dass Kissingen nach den geschilderten Witterungs- 
Zustanden des ganzen Jahres entschiedene Anspriiche 
auf den Kamen eines gesunden Clima’s hat, wTird 
auch in sehr sprechender Weise durch die Gesundheits- 
verhaltnisse der stehenden Bevolkerung des Ortes und 
seiner naehsten Umgebung noeh weiter bestatigt. En- 
demische d. h. am Orte Yorzugsweise heimische Krank- 
heiten fehlen vollstandig, und auch Epidemieen 
treten nur selten und ausnahmsweise auf; sie gehoren 
meist dem Bereiche der bekannten Kinderkrankheiten 
an, welche allenthalben Yorkommen. Die asiatische 
Cholera war nie in Kissingen. Einzelne, Yon Aussen 
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eingeschleppte Falle yon Wechselfieber weichen ausserst 
rasch am hiesigen Orte der betreffenden Bebandlung; 
ebenso erholen sich zu alien Jahreszeiten hier sehr schnell 
die liieher kommenden Reconyalescenten von schweren 
acuten Krankheiten. Die sonst haufigen chronischen 
Leiden wie z. B. Scropheln, clironische Lungenkrank- 
heiten u. s. w. kommen hier nur selten vor. 

V. 

Gesehichte Kissingens und seiner 
Heilquellen. 

Die Zeit besiegt die Welt und ihren Willen, 
Sie herrscht ini Reich der wandelbaren Laune, 
Und ewig weehselnd sehreitet sie voran. 

Jos. Freili. v. Auffenberg. 

Nur aus einzelnen, wenig bestimmten Punkten und 
Linien gestaltet sich das erste und alteste Bild auf den 
Blattern der Gesehichte Kissingens; es fallt in eine Zeit, 
wo Forschung und Sage sich noch gar innig die Hande 
reichten. AVir finden bei dem r5mischen Geschichts- 
schreiher Tacitus eine Stelle*), welche yon mehreren Ge- 
schichtsforschern auf die frankische Saale . und speciell 
auf das Thai, in welchem heut zu Tage Kissingen liegt, 
bezogen wurde und Yon einem im Sommer des Jahres 
58 nach Christus stattgehabten blutigen Treffen zwischen 
den beiden deutschen Yolksstammen Hermunduren 
(Thiiringern) und Katten (Hessen) um den salzspen- 
denden Fluss erzahlt. Es wird daselbst mitgetheilt, 
die Letzteren hatten sich den Grenzfluss ilires beider- 
seitigen Wohngebietes mit Gewalt zugeeignet, da sie 
neben ihrer Begier, Alles mit den Watfen abzumachen, 
die angeborene religiose Meinung hatten, jene Orte liigen 

*) Taciti Annales lib* XIII. cap. 57. 
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dem Himmel am nachsten und der Sterbliclien Gebete 
wurden nirgends von den Gottern naher gehort; daher 
durcli der Gottheiten Yergunstigung in jenem Flusse 
und in jenen Waldern Salz erzeugt wiirde. Dieses wurde, 
sagt Tacitus weiter, nicht wie bei andern Yolkern nach 
Austritt des Meeres durch Austroeknen des Wassers, 
sondern durch Ausgiessen desselben iiber einen bren- 
nenden Haufen yon Baumstammen durch die sich wider- 
strebenden Elemente Feuer und Wasser gewonnen. Das 
genannte Treffen fiel unglucklich fiir die Katten aus, 
dieselben wurden vollstandig iiberwunden und sammt 
ihren Pferden yon den siegreichen ITermunduren ge- 
todtet*). Der Sage nach sollen die Katten auf dem 
Altenberge, die Hermunduren auf dem Stationsberge 
ilire Lagerplatze gehabt haben. 

In neuester Zeit gewann jene Ansicht die Oberhand, 
welclie die betreffende Stelle in den Annalen des Tacitus 
auf die Werra und das heutige Salzungen bezieht; 

Es ist moglich, dass die Salzquellen auch schon in 
jener Zeit als solcheund nicht nur zur Salzgewinnung 
angewandt wurden, da die alten Germanen, wie schon 
Plinius erzahlt, den Gebrauch der Bader sehr liebten 
und Mineralquellen ausserlich wie innerlich zur Starkung 
und Heilung ihrer Gesundheit beniitzten, daher auch ihre 
friihen Kiederlassungen in der isahe derselben, 

Kissingen kommt in seiner altesten historischen Zeit 
unter dem Kamen Cizziche, Kizziehe, Chinzicha, auch 
Chizzichheim z. B. im neunten Jahrhundert Yor, erst im 
vierzelmten Jahrhunderte unter dem Namen Kieseck, 
und seit dem fiinfzehnten Jahrhunderte unter seiner ge- 
genwartigen Benennung Kissingen. Kach Sehmeller ver- 

*) Yergl. 
Geschtchte Kisswgens von Dr. Jaeger, Pfarrer in Pforing. Ingol- 

stadh pag. 11. 
Kissingen, seine Salz- und Mineralquellen von Dr. L. Heffner. 

Archiv des historischen Yereins von Unterfranken und Aschaffen- 
burg. AYurzb. 1854. XIII Bd. pag. 313. 

Erinnerungen aus der Geschichte der Curbrunnen und Curanstalten 
zu Kissingen von Dr. J. B, Scharold. 1838. pag. 2 u. A. 

Bavaria, Munchen 18G6. IY. 1. pag. 496. 
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dankt es semen Kamen den slavischen Worten Kissik 
= sauer und aha oder alsa = Quelle, also Kissik alsa 
= saure Quelle. 

Pur den langen Zeitraum bis zum Anfange des 
neunten Jahrhunderts findet sich nirgends eine Aufzeich- 
nung iiber Kissingen oder seine Quellen, obgleich die 
nachste Umgegend derselben, der Saalgau (Salageve) in 
dieser Periode zur Statte wichtiger historischer Ereignisse 
wurde. 

Im siebenten Jalirliunderte wurde in dieser Gegend 
zum ersten Male das Christenthum durch den Schotten 
Kilian gepredigt, und in der Kahe Kissingens ent- 
standen schon in jener Zeit die Kloster zu Hammelburg, 
bei Stralsbach und Kleinbrach. Eine hohe historische 
Bedeutung aber gewann sehr bald die benaehbarte Burg 
Salzburg bei Keustadt an der Saale (woselbst sehon das 
im funften Jahrhunderte von dem sagenhaften Konig 
Pharamund erlassene bekannte salische Gesetz theilweise 
entworfen und berathen worden sein soil) nunmehr durch 
zwei Kirchenversammlungen, welche der Apostel der 
Deutschen, Bonifaeius, imJahre741, die zweite unter 
dem Yorsitze des Major Domus Karlmann daselbst ab- 
hielt. Er erriehtete auf dieser Kirchenversammlung die 
Bisthiimer Wurzburg und Eichstadt und weihte zu Bi- 
schofen Burchardum von Wurzburg, Wittam von Bur- 
burg (in Hessen) und Willibaldum von Eichstadt*). Koch 
besonders bedeutsam wurde die Salzburg zu Ende des 
achten und im neunten Jahrhunderte durch die machtigen 
Beherrscher des grossen frankischen iteiches und ihre 
dortige Hofhaltung; namentlich war es Kaiser Karl der 
Grosse, welcher durch seinen wiederholten Aufenthalt auf 
der Burg, sowie durch sein im Jahre 804 hier durch 
eine Yersammlung weltlicher und geistlicher Herrn ent- 
worfenes Capitulare den Ort denkwiirdig machte**). 

Die ersten in dieser Zeit auftauchenden sicheren 
Kachrichten iiber die Existenz Kissingens gibt uns eine 

*) Freiherr A. Yoit von Salzburg, die uralte Kaiserburg Salz¬ 
burg. Bayreuth 1833. pag. 12. 

**) A. Yoit von Salzburg, pag. 16. 
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Urkunde aus dem Jahre 801*), die erste sichere An- 
gabe iiber seine Salzquellen und die vielleiclit schon im 
8, Jahrhunderte vorhandenen Salinen finden wir dagegen 
in drei erhaltenen Urkunden im Fuldaer Archive, welche 
vom Februar, April und Mai des Jahres 823, dem 10. 
Regierungsjahre Kaiser Ludwigs des Frommen datirt 
sind**). Es sind Schenkungsbriefe, dureh welche drei 
Manner, Ercanperath,Yuigbraht und Grotahelm 
ilire Antheile an den Salzquellen und Salzhiitten bei der 
„Yilla Kizzichett im Saalgau („in Dei nomine et ob de- 
siderium vitae aeternae“) dem Kloster in Fulda als milde 
Grabe ubermachen. Wir ersehen aus diesen Urkunden, 
dass die Salzgewinnung aus den Kissinger Quellen schon 
sehr friihe stattfand, dass dieselbe in Privathanden war, 
und entnehmen aus dem Wortlaute der Schriftstiicke zu- 
gleich die Thatsache, dass von den beiden Salinen, wel¬ 
che Kissingen in jener Zeit besass, die obere in der 
Nahe unseres Soolsprudels, die untere bei der erst im 
Jahre 1839 abgebrochenen Saalbrucke an der Stelle des 
gegenwartig hinter den Arcaden iiber den Fluss fuhren- 
den eisernen Steges sich befand. Es wurde an letzterem 
Orte auch im Jahre 1738 bei Grelegenheit der Flusscor- 
rection, welche den Zweck hatte, den erst 1737 ent- 
deckten Rakoczy und den Badebrunnen (Pandur) besser 
vor dem Flusse zu schiitzen, eine verschiittete Salzquelle 
in viereckiger starker Eichenholzfassung entdeckt, aus 
welcher ohne Zweifel die genannte untere Saline des 
neunten Jahrhunderts ihr Salz gewonnen hatte***). Diese 
Quelle war vielleiclit durch einen starkeren Austritt des 
Flusses iiberfluthet, vielleicht auch, was wahrscheinlicher 
ist, damals als das Hiittenwerk durch Brand zerstort 
wurde, zufallig oder absichtlich zerstort worden. Bei 
ihrer Wiederauffindung (1738) wurde sie untersucht, und 
da man fand, dass sie nur um ein Drittheil mehr Salz- 

*) Pistor. lib. I. pag. 450. Sehanat. Trad. 149. F. 73. (C. 
Heffner, Arch. d. hist. Yereins YI. 2. pag. 71). 

**) Dieselben sind an mehreren Orten abgedrnckt, u. a. auch 
in J. Gropp’s Collectio noviss. scriptor. etc. Tom. II. Pag. 784 und 
785, sowie in Jager’s Geschichte etc. Pag. 12 und 13. 

***) Gropp, Collectio etc. pag. 785. 
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gehalt, als der benachbarte Pandur besitze., iiberliess 
man sie dem Flusse, in dessen Bette sie sich noch heuti- 
gen Tages bei niederem Wasserstande durch Entwiek- 
lung von Gasblasen verrath*). 

Kissingen und seine Umgegend wurde seit dem neun- 
ten Jahrhunderte vermuthlich von dem reichen grossen 
Grafengeschlechte beherrscht, welches im 11. Jahrhunderte 
unter dem Namen der Grafen vonHenneberg auftritt, 
und dessen Besitz und Maeht sich weiterhin immer ge- 
waltiger entwickelte. Eine Linie desselben bewohnte das 
Schloss zu Aschach und erbaute bei Nudlingen das 
Schloss Keu-Henneberg, eine andere hatte die Burg 
Bodenlaubenbei Kissingen zur Residenz. Die Kldster 
von Hausen (1161) und Frauenroda (1234) wurden durch 
die Grafen von Henneberg gestiftet. Andere machtige 
Adelsgeschlechter liessen sich in der JSachbarschaft nieder 
und bewohnten die Schlosser zu Aura und Trimberg; 
auch das Stadtchen Kissingen selbst soli eine Zeit lang 
fast mehr Edelhofe als Biirgerhauser umfasst haben. 

Allein auch zahlreiche Kampfe und Fehden der 
Grafen von Henneberg mit starken Kachbarn brachten 
besonders in den nun folgenden Jahrhunderten dem Stadt¬ 
chen Kissingen manches Ungemach. Kamentlich waren 
es die Bischofe von Wurzburg, mit welchen die Henne¬ 
berg er haufig in Streit lagen. 

Hiedurch, sowie durch vielfache Theilungen der henne- 
bergischen Lande, durch Yerpfandung, Verkauf u. s. w. 
wechselte Kissingen sehr haufig seine Besitzer, doch 
blieb es die langste Zeit hindurch unter der Herrschaft 
der Grafen vonHenneberg und ihrer Yerwandten, wenn 
auch von 1297 an nur als ein von den Bischofen von 
Wurzburg an jene verliehenes Lehen. 

Erst zu Ende des 14. Jahrhunderts gelangte das 
Stadtchen in folgender Weise in den ruhigeren Eigen- 
thumsbesitz des Bisthumes Wiirzburg. Graf Heinrich 
von Henneberg hatte nach harten Kampfen mit dem 
Bischofe Gottfried von Wurzburg endlich durch Yertrag 
(1319) Kissingen von diesem als Sohn- und Toehterlehen 

*) Jager’s Gescliiclite, pag. 14. 
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erlialten. Als Heinrich aber imJahre 1374 ohne mann- 
liche Leibeserben gestorben war, hinterliess seine Ge- 
mahlin Jutta das ihr durch Theilungsvertrag zugefallene 
Kissingen ihrer dritten Tochter Sophie, Gemahlin des 
Burggrafen von Niirnberg, Albrecht von Brandenburg, 
und dieser liess es auf seine Tochter Anna, vermahlt 
mit Herzog Swantibor yon Pommern, iibergehen. 
Letzterer mochte indessen dieses Besitzthum wegen der 
weiten Entfernung von seinem Stammlande unbequem 
gefunden haben, denn er iibertrug im J. 1393 den Sehutz 
liber Kissingen und seine iibrigen frankischen Besitz- 
ungen dem Bischofe Gerhard yon Wurzburg und ver- 
kaufte schon im folgenden Jahre Burg und Stadt Kis¬ 
singen, sowie auch Eudlingen dem Wiirzburger Hoch- 
stifte fur die Summe von 9000 fl.*) 

Zwar erhielten die Henneberger dennoch spater 
wieder testen Fuss im Stadtchen, denn schon im Jahre 
1402 yerpfandete Bischof Johann I. von Wurzburg dem 
Grafen Friedrich von Henneberg das Schloss Bodenlauben 
mitZugehor und kauften auch Henneberger spater zwei 
dazu gehorige Burggiiter in Kissingen. Indessen blieb 
die Stadt nur fur eine Zeit lang wenigstens von blutigen 
Kampfen ihrer Besitzer verschont, und schon Bischof 
Gerhard war bemiiht, die ihr friiher geschlagenen Wun- 
den zu heilen. Erverlieh dem Orte wichtige Yorrechte, 
z. B. einen „Begnadigungs- und Freiungsbrieftt (1396) 
fur einen Jahrmarkt, und das mit demselben verbundene 
Freigericht oder Jacobsgericht, welches nicht nur zur 
Zeit des Jacobitages 6 Wochen lang, sondern ausserdem 
noch dreimal im Jahre auf kiirzere Zeit (zum letzten 
Male noch imJahre 1780) abgehalten wurde. Diese Ge- 
rechtsame wurden unter Bischof Rudolph von Scherenberg 
(1466—1495), welcher auch Kissingen wieder im Jahre 
1473 ausloste, noch mehr erweitert, die Grafen yon 
Henneberg iibrigens nochmals, bis zum Aussterben ihres 
Mannsstammes im Jahre 1583, mit dem Burggute Kis¬ 
singen belehnt. 

Zu welcher Zeit Kissingen die eigentlichen R e c h t e 
einer Stadt erhalten hat, ist nicht genau zu be- 

*) L. Fries, Wurzburger Chronik. 
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stimmen, doch wird der Ort bereits in einer Urkunde aus 
dem Jahre 1317 mit diesemKamen bezeichnet, zuwelcher 
Zeit er auch nebst seinen festen Mauern, Thiirmen und 
Graben noch mehrere Yorwerke gegen Siiden besass. 

Der Bauernkrieg, der das Frankenland im Jahre 1525 
verheerte, forderte aueh von unserem Kissingen manehes 
harte schwere Opfer. Bei dem doch noch allenthalben 
auf Burger und Bauer lastenden Drucke einer nur wenig 
beschrankten Willkiirherrschaft der Yasallen grosserer 
Dynasten im Hinblieke auf die vielen Burgen und Kloster 
auch in diesen Gauen wurden rasch die Bewohner dieser 
Gegend vom allgemeinen Fieber des Aufruhrs erfasst. 

Als Bischof Conrad von Thiingen am 29. Marz 1525 
alle seine Landstadte aufforderte, sich wegen der Empor- 
ung der Bauern zu riisten, ilire Mauern und Graben aus- 
zubessern, die Thore zu besetzen und Alles zu kraftigstem 
Widerstande vorzubereiten, folgte Kissingen dieser Auf- 
forderung mit aller Punktlichkeit, jedoch nicht zur Be- 
kampfung der Bauern, sondern — um sich mit ihnen 
zu vereinigen, und auch sich yon der Herrschaft des 
Adels und der Geistlichkeit zu befreien. Ein Bauern- 
haufen Yersammelte sich schon in den ersten Tagen des 
April in Kissingen, nahm von hier ausziehend die Kloster 
Hausen und Frauenroda mit ihren reichen Yorrathen in 
Besitz, iiberfiel und pliinderte das wehrlose Schloss Aschach 
und fiihrte dessen Amtmann nebst einigen Edelleuten 
gefangen nach Schweinfurt ab. Hierauf begab sich dieser 
Haufen theils in das Bauernlager von Bildhausen, theils 
in jenes bei Euerdorf. 

Ein anderer Bauernhaufen zog am 13. April unter 
Anfiihrung desPfarrers von Kissingen von hier aus nach 
Aura und besetzte das dortige reiche Benedictinerkloster. 
Zwar raumten die Bauern dasselbe wieder am 15. April 
auf Zureden des Amtmanns von Trimberg^ Eustach von 
Thiingen, nachdem sie ein Einladungsschreiben zum Zu- 
zuge in die Umgegend gesendet, kehrten aber schon am 
17. April aus Kissingen und Niidlingen zum Kloster 
Aura zuriick, von wo aus sie ein zweites noch nachdriick- 
licheres Ausschreiben an die benachbarten Bauern erliessen, 
worauf der Amtmann von Trimberg nach Wurzburg floh. 
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Dei* yon dem Bisc-hofe daselbst fiir den 1. Mai zur 
Unterhandlung ausgeschriebene Landtag kam nur sehr 
nnyollkommen zu Stande, da bei Weitem nicht alle 
im Aufruhr begriffenen Aemter Yertreter dahin gesendet 
hatten, und er blieb daher ohne Resultat. Die in der 
hiesigen Gegend befindlichen Banern hegten vielmehr die 
Absicht, vereint nach "Wurzburg zu ziehen, und daselbst 
durch "Waffengewalt die Erfiillung ihrer "Wiinsche zu er- 
zwingen. Ebenso hatte sich ein am 22. April yon der 
Stadt Neustadt an der Saale ausgegangener Yersuch einer 
giitlichen Beilegung des Streites zerschlagen, da nur 
wenige Abgesandte (darunter die yon Kissingen) erschie- 
nen waren. 

Unterdessen giengen fast sammtliehe Burgen und 
Kloster der ganzen Umgegend in Rauch und Flammen 
auf, sowie auch yiele den Klostern und Edelleuten ge- 
horige Dorfer, wie Eiringshausen, Lohlbach, Bischofswin- 
den, Liebenthal, Gunthers, Premersdorf, Klausdorf und 
Goldberg, yon welchen man gegenwartig nur noch die 
Namen, oft kaum mehr die Statte kennt, die yielfach yon 
uppigem Walde iiberwuchert ist. 

Das Yordringen der Bauern gegen Wurzburg wurde 
theils durch Mangel an weiterer Yerstarkung, theils und 
hauptsachlich aber durch das Eindringen des Kurfiirsten 
yon Sachsen yon Norden her yerhindert. Nachdem sie 
noch yergebens das feste Schloss auf dem Sodenberge, 
in welchem sich die Herren yon Thiingen und Hutten 
yerschanzt hatten, zu erstiirmen versucht, wandte sich 
ein grosser Theil derselben gegen Mellrichstadt, um den 
dortigen Bauern gegen den Kurfiirsten zu Hiilfe zu 
eilen. Allein bald hatten sich nicht nur Meiningen, son- 
dern auch die Rhonstadte Mellrichstadt und Pladungen 
demselben unterworfen. Auch ein Theil der aus der 
Kissinger Gegend herbeigezogenen nunmehr entmuthigten 
Bauern huldigte ihm, ein anderer Theil derselben aber 
kehrte auf die Aufforderung des Bischofs yon Wurzburg, 
sich seiner Gnade zu unterwerfen, nach Hause* Der Bi- 
schof zog hierauf am 20 Juni mit dem Coadjutor Johannes 
zu Fulda und Graf Wilhelm yon Henneberg, begleitet 
yon 400 Mann zu Fuss, 300 Mann zu Pferd und dem 
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Scliarfrichter von Wurzburg aus und im Lande umber, 
die Aufruhrer zu bestrafen. Im Ganzen wurden hiebei 
257 Manner hingerichtet, darunter auch der mit andern 
Anstiftern gefangen genommene Pfarrer yon Kissingen 
(am 2. Juli 1525) bei der neuen Huldigung zuMellrich- 
stadt. Die Einwohner Kissingens aber wurden gen5thigt, 
die zerstorten Schlosser und Kloster in ihrer Kahe, Bo- 
denlauben, Trimberg, Aura etc. wieder aufzubauen*). 

Trotz der tiefen Wunden aber, die der Bauernkrieg 
der Stadt geschlagen, hat sie sich rasch wieder erholt. 
Am wichtigsten indessen war fur die Stadt ihre nunmehr 
erst sich entfaltende Bedeutung als Curort. Wir finden 
schon aus dem Jahre 1544 eine obrigkeitliche Verord- 
nung**), welche die Fiirsorge fur bessere Bewirthung der 
das Bad Kissingen gebrauchenden fremden Gaste zum 
Gegenstande hat, erlassen yom Fiirstbischofe von Wurz¬ 
burg, Conrad (Conrad IV.) yon Bibra. Hienach hatten 
die Quellen bereits um diese Zeit jedenfalls einigen Ruf 
als Heilmittel, wenn auch yielleicht yon den Einwohnern 
selbst weniger beachtet. 

Im Jahre 1559 beschaftigte sich auch Bischof Friedrich 
yon Wirsberg ernstlich mit dem Gedanken, die Salzge- 
winnung aus den Quellen zu yerbessern und zu yeryoll- 
kommnen. Er berief zu diesem Zwecke den Munzmeister 
Kaspar Seler yon Augsburg, welcher auch wirklich 
einige Yerbesserungen zu Stande brachte, und schloss 
mit Seler und Berthold Holzschuher yon Kiirnberg 

*) Heffner, Kissingen etc. 
Jager, Geschichte etc. 
Wirtzburger Chronik (Handschrift, yielleicht von Fries her- 

riihrend). IL Theil pag. 1139—1146. t^Tlmer^‘ Soviel Unwahres 
und Abenteuerlichea auch der I. Theil dieser Handschrift enthalt, 
so genau und ubereinstimmend mit andern Aufzeichnungen und 
Quellen erzahlt dieser II. Theil die betr. Thatsachen). 

"Wurzburger Chronik von L. Fries. Wurzb. 1848 und 1849. 
II. pag. 84 u. ff. 

**) Dieselbe ist in Scharold’s Erinnerungen etc. pag. 3 abge- 
druckt. 

Yergl. auch Dr. J. A. Maas, Kissingen und seine Heilquellen. 
Wurzb. 1830, pag. 50, sowie Jager pag. 23 und 24. 
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1563 einen Yertrag*), welcher die Salzgewinnung fur 
eine Reihe von Jahren den beiden Genannten zuschrieb. 
Jedoeh warf das Unternehmen nieht den gehofften Gewinn 
ab, und wurde schon 1570 wieder aufgegeben. Erst unter 
Bisehof Julius, Ecliter von Mespelbrunn (dem Stifter 
und Erbauer des Juliushospitals in Wurzburg) wurde es 
wieder im Jalire 1576 wirksam gefordert. 

Der Ruf der Kissinger Mineralquellen als H e il¬ 
ia itt e 1 breitete sich von der Mitte des 16. Jahrhunderts 
an mehr und mehr aus, besonders seitdem Bisehof Julius 
dieselben als solche gegen sein Gichtleiden auf den Rath 
seines Leibarztes Gottfried Steegh selbst gebraucht 
hatte. 

Es waren jedoeh um diese Zeit auch bereits durch 
arztliche Schriften die Eigenschaften und Wirkungen der 
Kissinger Heilquellen, besonders des damals als einzige 
Trinkquelle des Curortes beniitzten Sauerlings (unseres 
heutigen Maxbrunnens) ins Auge gefasst wmrden. Die 
wahrseheinlich alteste Erwahnung dieser Quelle von 
arztlieher Seite fand Dr. Heffner in der Bamberger kgl. 
Bibliothek in einem lateinischen Briefe des Dr. Thomas 
Erastus an den beruhmten Gelehrten und Arzt Joachim 
Camerarius zu Kiirnberg**), worm die Kissinger Quelle 
nach Betrachtung ihrer Eigenschaften vorzugsweise gegen 
Leiden der Unterleibsorgane empfohlen wrird. Auch Dr. 
MartinRuland erwahnt derselben empfehlend schon in 
einer im Jahre 1579 zu Basel erschienenen Schrift, sowie 
imJahre 1580Dr. Gallus Eschenreutter in seinerUeber- 
setzung der einige Jahre friiher lateinisch erschienenen 
Arbeit fiber Mineralquellen von Dr. Joh. Giinther, wo- 
selbst vom Trink- und Badegebrauch des Kissinger Sauer- 
brunnens die Rede ist. Rulands Empfehlung wurde 1581 
von Dr. Wecke r in seinem Antidotarium speciale repro- 
ducirt, und auch in dem von Dr. Jacob Theodor, ge- 
nannt Tabernamontanus, 1584 zu Frankfurt herausge- 
gebenen „New Wasserschatztt kommt eine Stelle mit der 

*) Derselbe ist bei Heffner, Archiv des histor. Yereins, Bd. 
XIII. pag. 320, theilweise abgedruekt. 

**]^Abgedruckt a. a. 0. pag; 322 u. ff. 
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Ueberschrift: „Yon dom Kissinger Sawerbrunnen und von 
seiner krafft und wirkung44 vor. 

Die erste Monographie indessen iiber Kissingen (drei 
Bogen stark) gab im Jahre 1589 Dr. Johann Wit tieh, 
Arzt zu Arnstadt heraus, von welcher 1596 unter dem 
Titel: „Kurtzer Bericht des minerischen Sauerbrunnens 
zu Kissingen44, bereits die zweite Auflage ersehien. Auch 
eine andere Schrift iiber Kissingen wurde um diese Zeit 
von Professor Wagner herausgegeben. 

Die giinstige Wirkung des Badegebrauches zu Kis¬ 
singen auf bie Gesundheit des wohlmeinendeABischofes 
Julius von Wurzburg bestimmte diesen, die Quellen 
reinigen, den Sauerbrunnen neu fassen und ihn dureh den 
damaligen Hofapotheker Paulus Schwicker chemischunter- 
suchen zu lassen, worauf Dr. Gottfr. Steegh zur Her- 
ausgabe seiner Schrift: Descriptio fontis medicati Kissin- 
gensis etc. Wirceburgi 1595, veranlasst wurde. Yon dieser 
Zeit an wurde der Sauerling (jetzt Maxbrunnen) mehr 
innerlich, der sogenannte Badebrunnen (jetzt Pandur) 
mehr zu Badern angewandt. 

Auch aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts finden 
wir empfehlende Erwahnungen Kissingens in zwei (am 
4. und 7. Januar 1613) von Dr. Andreas Libau an den 
Leibarzt Dr. Schnitzer in Bamberg geschriebenen Briefen, 
wo besonders die giinstige Wirkung des Sauerlings gegen 
Steinleiden riihmend hervorgehoben wird. 

Der dreissigjahrige Krieg, welcher ubrigens in seiner 
ersten Halite bis 1630 diese Gegend nicht direct be- 
riihrte, hinderte nun auf lange Jahre das Gedeihen des 
Curortes. Erst von 1631 an brachen allmahlig seine 
Grauel auch iiber das Stadtchen Kissingen herein. Die 
Salinen und andere ausserhalb der Ringmauer gelegene 
Gebaude wurden im weiteren Yerlaufe dieses Krieges 
zerstort, die Burger des Ortes dureh Bclagerung*), haufige 
Einquartierungen und Contributionen**) hart bedrangt. 

*) Die denkwiirdige Episode des Jahres 1643 wurde bereits 
pag. 11 und 12 erwahnt. 

**) Nicht oboe Interesse ist; was hieriiberDr. Jager in seiner 
Geschichte des Btadtchens Kissingen pag. 119 mittheilt: „Die Ein- 
quartie run gen waren sehr stark. So hatto Kissingen im Jahre 



57 

Die Salinengebaude nordlich der Stadt wurden in- 
dessen wieder aufgebaut und nach und naeh erholte sich 
Kissingen zu neuem Aufsclrsvunge. Auch ruhte selbst wah- 
rend des Waffenlarms des Krieges nicht ganz die Feder 
der im Dienste der Wissenschaft undHumanitat fur das 
weitere Bekanntwerden des Bades wirkenden Manner; 
denn schon 1636 eroffuete Wolfgang U p i 1 i o, Physicus 
im nahen Keustadt a. d. S., spater Professor der Medicin 
zu Wurzburg, die Reibe der spateren Schriften iiber Kis¬ 
singen, und 1673 folgten die Wiirzburger Professoren 
Dr. J. B. Upilio und dessen Sohn Ferdinand Up ilio 
seiner Bahn. Ihre Schriften wirkten Yorziiglich mit, dass 
nunmehr der Curort nicht allein yon Bewohnern der nahen 
Saal-, Main- und Taubergegend, sondern auch von ful- 
daischen, hessischen und andern Gasten aus weiterer 
Entfernung besucht wurde. 

Im Jahre 1676 erschienen sogarzwei neueArbeiten 
iiber Kissingen, die eine von Professor Dr. Faber, die 
andere einer grosseren Yerbreitung sich erfreuende Yon 
dem damaligen Stadtphysikus zu Schweinfurt Dr. Fehr, 
dem Stifter der Leopoldinischen Academie, welcher hierbei 
unsere Quellen in folgendem Distichon pries: 

Publica morborum requies, commune medendum 
Auxilium, praesens Numen, inempta salus. 

Wiederum zwei neue Brunnenschriften in einem 
Jahre erschienen 1696 YonJoh.Fr. Jos. Gaebund dem 
fiirstlich fuldaischen Leibarzte Dr. Hack, welchen zu 
Anfangdes 18. Jahrhundertes die in drei Auflagen (1700, 
1714 u. 1760) Yeroffentlichte Schrift des Dr. Kic. Seitz, 
Physicus zu Ochsenfurt, und die nur als Manuscript Yor- 
handene Bearbeitung Yon dem Schweinfurter Physicus 
Dr Johann Phil. Wolf (1730) folgte*). 

1634 den Grafen Piccolomini, 1635 die Obersten Giron und Bek, 
1637 den Oberst Wang-ler (?), 1638 den Grafen Schlick, 1639 die 
Rittmeister Antor and Rodlitz, 1640 den Oberst Druckmiiller, 1641 
den Due de Savelli und 1644 den General Hatzfeld sfcets init be- 
deutender Truppenzahl. Hiezu kamen die Brandschatzungen, 
namlieh im Jahre 1636 an Pfuhl, 1637 an Graf Schlick, 1639 an 
Konigsmark, 1640 an Oberst Rosa und 1643 wieder an Konigsmark. 

*) Heffner hat dieselbe im Auszuge mitgetheilt im Archiy des 
histor. Yereins, Bd. XIII. pag. 331 u. ff. 
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Das Jahr 1737 war fur Kissingen das bedeutsamste 
im ganzen 18. Jalirhunderte, denn es fallt in dasselbe 
die Entdeekung des Rakoezy, der nunmehr be- 
ruhmtesten der Kissinger Heilquellen, yon welehen, wie 
bereits erwahnt, bis dahin nur der Sauerling (Maxbrunnen) 
und der „seharfeu oder Badebrunnen (Pandur) bekannt 
und im Gebrauehe waren. 

Es regierte damals in "Wurzburg der auf wirksame 
Hebung Kissingens lebhaft bedachte Fiirstbischof Friedr. 
Carl von Schonborn. Er hatte die Quellen mehrfaeh selbst 
gebrauehtund das Mineralwasser zu diesem Behufe auch 
nach seinem Tier Meilen entfernten Lustschlosse Werneck 
bringen lassen (wahrscheinlich die erste Yersendung!). 
Nachdem im August 1737 auf seine Yeranlassung die 
bis dahin bekannten beiden Quellen noch untersucht wor- 
den waren, gab er den Befehl, im Herbste naeh beend- 
igter Curzeit dem Plusse 72 Fuss weiter gegenWesten 
ein neues Bett zu graben, um dureh diese Ableitung der 
Saale sowohl den Badebrunnen besser gegen die haufigen 
Ueberschwemmungen zuschiitzen, als auchum mehrRaum 
fiir die neue Anlage von Spazierwegen in der unmittel- 
baren Nahe dieses Brunnens zu gewinnen. Bei dieser 
Gelegenheit fand sich in dem alten Flussbette die neue 
Quelle — der Rakoezy. Die Ehre der Entdeekung ge- 
biihrt jedenfalls dem damaligen Apotheker in Kissingen 
Georg Anton Boxberger, der das Wasser auch zuerst 
untersuehte und auf dessen, den des Badebrunnens noch 
iibertreffenden starken Mineralgehalt aufmerksam machte. 
Fiirstbischof Friedrich Karl liess die neue Quelle Yorlaufig 
mit einer eiehenen Kufe fassen und im folgenden Jahre 
durch einen Damm vor dem Flusse, der nun noch etwas 
weiter abgeleitet wurde*), schiitzen, auch das umgebende 
Terrain um 7 Fuss erhohen und mit Baumen bepflanzen. 

Die Angaben iiber die Entstehung der heut zu Tage 
gebrauchlichen Namen Rakoezy und Pandur gehen sehr 
auseinander. Wahrscheinlich gab man der neu entdeckten 
Quelle den Namen Rakoezy zum Gedachtnisse des bedeu- 

*) Ueber die andere hiebei in viereckiger Fassung im Saal- 
bette aufgefundene alte Soolquelle wurde bereits pag. 49 berichtet. 
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tendsten Fiirsten dieses siebenbiirgischen Geschleehtes 
Franz Rakoczy II., welcher in der ungarischen Geschichte 
im ersten Drittheile des 18. Jahrhundertes besonders 
durch seine Auflehnung und hartnackigen Kampfe gegen 
das osterreichische Kaiserhaus eine so grosse Rolle spielte, 
und am 8. April 1735 zu Rodosto in Rnmelien starb. 
Was jedoch Andere iiber die Beziehungen eines friiheren 
Fiirsten Johann Rakoczy zu demNamen der Quelle an- 
fiihren, sclieint nicht rich tig zu sein. Auch der dem 
Badebrunnen gegebene Namen Pandur hat zahlreiehe 
Conjecturen hervorgerufen. Derselbe riihrt jedenfalls 
von den damals aus dem spanisehen Erbfolgekriege be- 
kannten und durch ihr Auftreten unter dem Obersten 
Franz von der Trenck im osterreichischen Erbfolgekriege 
so gefurchteten Panduren her, von welchen einzelne Corps 
auch den Fiirsten Franz Rakoczy bei seinen Kampfen 
unterstiitzt hatten. Diese Benennungen der Quellen fanden 
jedoch erst in unserem Jahrhunderte allgemeine Annahme, 
bis wohin immer noch der Rakoczy fortwahrend Cur- 
brunnen oder neuer Brunnen, der Pandur Bade¬ 
brunnen oder scharferBrunnen, auch wohl alter 
Brunnen genannt wurde. 

Was der damalige Leibarzt Friedrich Karls, Dr. J. B. 
A. Beringer, in seiner 1738 erschienenen Schrift iiber 
Kissingen vermuthungsweise anfuhrte, dass namlich die 
Quelle des Rakoczy bereits friiher bekannt und im Ge- 
brauche gewesen, spater aber vom Flusse weggerissen, 
daher 1737 nur zum zweiten Male aufgefunden worden 
sei, wird durch andere Berichte und Mittheilungen aus 
jener Zeit keineswegs bestatigt. Nur soviel ist gewiss, 
dass das nachstumgebende Terrain des Rakoczy und Pan¬ 
dur noch heut zu Tage innerhalb wie ausserhalb des 
Saalbettes noch manche andere Mineralquelle beherbergt. 
Noch in neuerer Zeit wurden mehrere derselben aufge¬ 
funden, aber in Betracht unserer bereits so reichen Heil- 
schatze unbenutzt gelassen. 

Die etwas oberflachlieh behandelte erste Fassung des 
Rakoczy liess sehr bald die Quelle triibe werden. Sie 
wurde auch wie der Pandur damals nur zu Badern be- 
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niitzt, bis im Jahre 1754 der Fiirstbischof Philipp Carl 
von Greifenklau auf nachdriickliche Vorstellungen des da- 
maligen Physikus und Brunnenarztes zu Kissingen Dr. 
Georg Jaeger eine neue bessere Fassung vornehmen 
liess. Erst yon diesem Jalire an datirt der innere Ge- 
brauch des Rakoezy. 

Aueh wieder eine neue Reihe von Brunnenschriften 
folgte in dieser Zeit den friiheren. Nach der schon ge- 
nannten, ziemlich oberflachliehen Arbeit BeringeFs er- 
schien die weit griindlichere von Hofrath und Prof. Dr. 
Oberkamp (1745), welche aueh die im Jahre 1720 
entdeekte und 1727 von Dr. Stephan besehriebene 
Bockleter Mineralquelle mit behandelte. Aueh der er- 
wahnte, um die erste Anwendung des Rakoezy als Trink- 
quelle so verdiente Dr. Georg Jaeger veroffentlichte 
seine Erfahrungen hieruber im Jahre 1765, und ihm 
folgten in der Herausgabe weiterer Sehriften der Erlanger 
Professor Dr. H. F. Delius 1770, Dr. Franz Ehlen 
1773 und der Stadtphysikus von Kissingen Sebastian 
Goldwitz 1795, weleher Letztere ebenso wie Delius 
aueh die Quellen chemiseh untersuehte. 

Der in dieser Periode rascher waehsende Ruf Kis- 
singens und der vermehrte Besuch des Badeortes mussten 
bei den Landesregenten nun besonders die bessere Fiir- 
sorge fur Unterkunft und Bequemlichkeit der Curgaste 
wachrufen. Schon Fiirstbischof Friedrich Carl von Schon- 
born hatte 1738 ein neues Curhaus gegeniiber dem Sauer- 
brunnen erbauen lassen und 1745 die erste Curordnung 
eingefiihrt, in welchem Jahre bereits vom 26. Mai bis 
29. Juli 129 Curgaste anwesend waren. Neue Anlagen 
von schattigen Zierpflanzen erhoben sich; sie wurden 
fast alljahrlich erweitert und verbessert, besonders unter 
dem Fiirstbischofe Adam Friedrich von Seinsheim, weleher 
aueh das Curhaus im Jahre 1768 durch zwei Seiten- 
fliigel vergrossern liess. Durch einen von ihm mit den 
Kissinger Biirgern am 20. Juli 1770 geschlossenen Yer- 
trag gieng der zunachst um die Quellen gelegene Grund 
und Boden an den Staat uber, wobei den Biirgern die 
unentgeltliche Beniitzung der Quellen verblieb. Audi 
Fiirstbischof Franz Ludwig von Erthal, weleher dem 
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Sauerbrunnen 1784 eine neue Fassung geben liess, that 
noch ausserdem sehr Yieles zur Hebung des Curortes. 
Die Kissinger Curliste des Jahres 1788 hatte bereits 256 
Curgaste aufzuweisen. 

Koch am Schlusse des 18. Jahrhunderts wurde Kis- 
singen durch vielfache Erwahnungen in grosseren Werken 
liber Mineralquellen und in wissenschaftlichen Journalen 
mehr und mehr bekannt: doeh gerieth wiederum durch 
die in jener Zeit und zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
herrschenden Kriege der Aufschwung des Curortes in’s 
Stocken, obgleich Kissingen fast nur indirect durch die 
unruhigen Zeitverhaltnisse beruhrt wurde. Auch wirkte 
iiberdies das damals herrschende medicinische System 
ungiinstig auf den Besuch der Kissinger Quellen, zugleich 
sank die vorher schon ziemlich hoch gestiegene Wasser- 
versendung bedeutend. 

Keu und kraftig begann das Wiederaufbliihen des 
Curortes erst, als mit dem wiederkehrenden Frieden 1814 
das Grossherzogthum Wurzburg unter Konig Maximilian I. 
an die Krone Bayerns gelangte. Schon 1815 erhielt der 
Sauerbrunnen eine neue Fassung und zugleich seinen ge- 
genwartigen Kamen Maximilians- oder Maxbnmnen. Auch 
der Rakoczy und der Pandur wurden in den folgenden 
Jahren neu gefasst und im Jahre 1818 von Medicinal- 
rath Professor Dr. Pickel eine neue chemische Unter- 
suchung sammtlicher Kissinger Quellen vorgenommen. 

Der Besuch des Badeortes und die Yersendung seiner 
Wasser hob sich nun wieder ausnehmend rasch. Im Jahre 
1819 betrug die Zahl der anwesenden Curgaste 390, und 
wurden 88,615 Kriige Wasser versendet. Diese Zahlen 
wuchsen in den nachstfolgenden Jahren bedeutend. Wie 
iibrigens der Besuch Kissingens in dieser Periode zunahm, 
so dass die Frequenz von 587 Curgasten im Jahre 1820 
auf 754 im Jahre 1830 stieg, so erhielten auch seine 
Curmittel einen wichtigen Zuwachs durch die Erbohrung 
des Soolsprudels im Jahre 1822. Diese an Salzen, Gas 
und Wasser so reiche Quelle wurde dadurch erhalten, 
dass man das alte Bohrloch der schon seit fruher Zeit 
zur Salzgewinnung beniitzten Soolquelle, die jedoch stets 
nur schwach gewesen und auch nach und nach mehr an 
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Salzgehalt und Wassermenge verloren hatte, in bedeuten- 
dere Tiefe fortsetzte. 

Zu dem hiedurch schon sich neu hebenden Rufe des 
Badeortes trugen xibrigens ganz besonders mehrere Schrif- 
ten bei, welche in dieser Zeit von namhaften Aerzten ver- 
offentlieht warden, so vorzugsweise die 1819, 1821 und 
1822 herausgegebenen Arbeiten von MedicinalrathDr. Joh. 
W e t z 1 e r in Augsburg, welcher zuerst vorschlug, Sool- 
bader unmittelbar bei dem Sprudelbrunnen nachst der 
Saline einzurichten, dagegen schon 1822 mehr befiirwor- 
tete, das Wasser der Soolquelle zum Gebrauche von 
Badern nach Kissingen herein zu leiten, was aber erst 
1837 ausgefuhrt wurde. Auch die von dem Brunnen- 
arzte Dr. J. A. Maas, welchem manche Yerbesserung 
und Einrichtung unseres Curortes ihre Entstehung ver- 
dankt, zuerst 1820 herausgegebene nnd in zweiterAuf- 
lage 1830 ersehienene Brunnenschrift wirkte wesentlieh 
fiir den Ruf der Kissinger Quellen. Hiebei sind librigens 
die entschiedenen Yerdienste der von Med.-Rath und Pro¬ 
fessor Dr. Elias von Siebold 1828 in Berlin heraus¬ 
gegebenen Schrift iiber Kissingen, Briickenau und Booklet, 
welche diese Bader besonders im deutschen Norden be- 
kannt machte, sowie die zuerst 1830 und 1831, sodann 
1839 und 1842 erschienenen empfehlenden Publikationen 
von Professor Ch. Pfeufer in Bamberg keineswegs zu 
iibersehen. Ebenso gehoren Jaeger’s Geschichte Kis- 
singens und seiner Mineralquellen (1824) und Dr. K. 
Friedreich’s Mittheilungen (1827) dieser Zeit an. 

Den gleichen Zweck forderten in entschiedenster 
Weise die in der folgenden Periode sich rasch mehrenden 
Journal-Arbeiten und selbstandigen Brunnenschriften iiber 
Kissingen, unter welchennamentlich die ineinem Jahre 
(1837) erschienenen von Hofrath Dr. Balling, Dr. 
Eisenmann und Wendt, sowie diejenige von Hof¬ 
rath Dr. Welsch (1839), welche besonders die Wirk- 
ungen und die Anwendung der Kissinger Curmittel sehr 
umfassend behandelt, sowie die englisch ersehienene Gran¬ 
ville’s (1846) hervorzuheben sind. Balling’s fur Cur- 
gaste bestimmte Schrift blieb wegen ihrer Yollstandig- 
keit die gesuehteste und erschien in acht Auflagen, die 
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aclite im Jahre 1876; auch mehrere Auflagen in fran- 
zosischer Bearbeitung sind von derselben vorhanden. 
Die in zalilreichen Auflagen in dieser Periode unter dem 
Titel: Kurze Nachrichten liber die Mineralquellen etc. 
zu Kissingen herausgegebenen Brochliren, in welchen 
auch die in dieser Zeit in den hiesigen Heilschatz auf- 
genommenen kohlensauren Gas-, Sclilamm- und Dampf- 
bader besprochen wurden, entstammen theilweise gleich- 
falls Ballings gewandter Peder. Derselbe erwarb sich 
auch in anderer Beziehung yiele Yerdienste um die Heb- 
ung des Bades, denn manche Yerbesserung, manche gute 
und wichtige Einrichtung am Orte selbst yerdankt ihre 
Entstehung seiner Anregung. 

Es war auch fur den Curort ausserst wichtig, dass 
von 1824 bis 1839 das konigliche Curhaus sowie die 
Quellen pachtweise den riihrigen Handen der Gebrlider 
Peter und Ferdinand Bolzano anvertraut waren, welehe 
weder Miihe noch Kosten scheuten, den Aufschwung Kis- 
singens nachdriicklich zu fordern. Sie veranlassten u. a. 
die Ausfiihrung des grossen Hintergebaudes des Cur- 
hauses undbrachten in dieser Zeit die jahrliche Wasser- 
versendung von circa 30^000 bis auf 500,000 Krlige. Die- 
selbe dehnte sich auch nunmehr nicht nur nach den 
ausserdeutschen Landern Europa’s, sondern sogar in an- 
dere Welttheile, vorziiglich nachlSTord- und Siidamerika, 
Aegypten und Ostindien aus. Schon damals war der 
Curort von fiirstlichen Personen besucht, wie z. B. von 
der verwittweten Herzogin von Leuchtenberg, welehe 
1829 und 1830 in Begleitung ihres Leibarztes Dr. 
Ullersperger Kissingen besuchte, von der Konigin 
T h e r e s e von Bayern (1833), nachher vom Grossherzoge 
von Weimar, dem Kronprinzen von Preussen, dem Her- 
zoge von Nassau, der Konigin von Wiirttemberg u. s. w. 

Der schopferische Geist des Konigs Ludwig I. von 
Bayern bereicherte in dieser Zeit, besonders von 1836 
bis 1846 Kissingen um viele offentliche Bauwerke, unter 
welehen der Arkadenbau mit dem Conversationssaale, die 
neue Briicke, das Krugmagazin, der eiserne Brunnen- 
pavillon und die protestantische Kirche zu nennen sind, 
sowie durch zweckmiissige Anlagen u. s. w. Den Quellen 
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selbst war sehon vorher wiederum neue Aufmerksamkeit 
und Fiirsorge zugewandt worden. Y o g e 1 hatte dieselben 
sehon 1822 und 1823 ehemisch untersueht, und eineyon 
der k. franzbsischen Aeademie der Medicin angeordnete 
1827 durch die Chemiker Henry, Planche und 
Boullay vorgenommene Analyse verschaffte den Kis¬ 
singer Wassern auchEingang in Frankreieh; yom Jahre 
1829 bis 1836 war aber der bekannte Chemiker Hofrath 
Dr. Kastner mit wiederholten Analysen sammtlicher 
Kissinger Quellen yielfach beschaftigt. Der Maxbrunnen 
wurde 1829 wiederum neu gefasst und 1830 erhielt auch 
die, gegenwartig freilich nicht mehr bestehende Theresien- 
quelle nachst dem jetzigen Schonbornsprudel ihre Fassung 
und ihren Kamen. Die tiefere Bohrung des Schonborn- 
sprudels selbst wurde im folgenden Jahre begonnen und 
in den nachsten Jaliren fortgesetzt. 

Auch unter der Regierung des bei den Bewohnern 
Kissingens in besonders dankbarem Andenken stehenden 
Konigs Max II. wurden die yerschiedenen Anstalten und 
Attribute des Curortes wesentlich gefordert. So wurde 
1850 und 1851 die so yortrefflich eingeriehtete Bade- 
anstalt iiber dem Soolsprudel, 1856 das Theater, 1858 das 
Badehaus des koniglichen Curhauses erbaut, und im 
gleichen Jahre entstand, wie bereits im vorigen Abschnitte 
erwahnt, auf unmittelbaren Befehl des Konigs Max auf 
der yorher oden Flache unterhalb der Brucke am jen- 
seitigen Saalufer eine anmuthige Anlage, an die sich 
spater noeh andere anreihten. Im Jahre 1862 wurde 
auch die oben genannte konigliche Salinenbadeanstalt 
durch Neubauten wiederum wesentlich yergrossert. 

Eine entschieden wohlthatige Errungenschaft Kis¬ 
singens war auch die im Jahre 1848 sehon erfolgtc Ab- 
schaffung des fur die Zwecke eines wirklichen Heilbades 
yielfach storend und yerderblich wirkenden Hasardspieles. 

Bei einem Riickblicke auf die letzten Jahrzehnte der 
Greschichte Kissingens ist auch der Thatigkeit derjenigen 
Manner anerkennend zu gedenken, welche als konigliche 
Bad-Commissare in dieser Zeit daselbst wirkten, denn es 
hat der Curort besonders denHerren Frhrn. y. Thiingen, 
v. Rotenhan, v. Zu-Rhein, v. Lerchenfeld, 
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Dr. Buclier, G raf L u x b u r g, Y. Parseval und 
Graf zu Pappenheim manche wichtige Forderung 
seiner inneren und ausseren Yerhaltnisse zu danken. 

Die Literatur iiber Kissingen war, abgesehen yon 
der Besprechung des Badeortes in den grosseren bal- 
neologischen Werken, in dieser Zeit ausser durch die be- 
reits genannten Schriften noeh durch eine Reihe von 
Monographieen theils von Aerzten, theils von Nichtarzten 
niclit nur in deutscher, sondern auch in franzosischer, 
englischer und hollandischer Spraclie vertreten. Wir 
nennen z. B. Dr. J. B. Scharold’s Erinnerungen aus 
der Geschichte der Curbrunnen und Curanstalten zu Kis¬ 
singen (1838), Dr. Schneider’s kleine Brochure (1841), 
Hanle’s und v. Spruners Ausflug in die frankischen Bader 
(1844), dasselbe von Louis 1845 in’s Englische liber- 
setzt, ferner die sehr tlichtige Arbeit von Dr. Ullers- 
perger (1849), in weleher vorzugsweise unsere Sool- 
btider und ilire Wirkungen eingehend gewiirdigt werden, 
G r a n v i 11 e’s kleinere englische Abhandlung : The new 
german Mineral-Baths Cure. London 1855, dann R, 
Ludwig’s vergleichende Beobachtungen iiber die Sool- 
sprudel von Nauheim und Kissingen (1856), A. J. W. 
Baron Sloet, Mijn Verblijf te Kissingen (1857), Bal¬ 
ling’s Briefe iiber die Wirkungen der Mineralquellen 
zu Kissingen (1859), E r h a r d t’s kurze arztliche Notizen 
iiber Kissingen und seine Heilquellen etc. (1862), ferner 
zwei kleine Schriften vom Yerfasser dieser vorliegenden 
Arbeit aus den Jahren 1865 und 1869 (erstere 1873 in 
zweiter Auflage erschienen) und Labat’s Etude sur 
la Station et les eaux de Kissingen (1866). Weiter sind 
noch anzufiihren: Kissingen und Umgebungen (aus Grie- 
bens Reisebibliothek Nr. 71), Adressbuch von Kissingen 
von Reichardt mit geschichtl. u. topograph. Beigabe (1865), 
P, Fu chs, Fiihrer in und nach Kissingen [deutsch und 
franzosisch] (1866) und G. Fruhling, die Rose von 
Kissingen (1869); im Jahre 1871 erschien die erste 
Auflage der vorliegenden Schrift, im Jahre 1873 die 
zweite, 1876 die dritte Auflage. Es sind ferner zu 
nennen: Dr. H. Welsch jun. The Springs and Baths of 
Kissingen (1873), Dr. Y erner, Bad Kissingen und seine 
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Lmgebnng (1874), Dr. Jsing, die Heilmittel des Curortes 
Kissingen (1879), Dr. AY. Dietz, die Curmittel Kissingens 
bei der Erkrankung der Athraungsorgane u. s. w. (1879). 
Auch mehrere grossere Aufsatze iiber Kissingen in me- 
dicinischen Journalen sowie einige Brochtiren als Ftihrer 
fiir Curgaste dienend, hat diese jtingste Periode aufzu- 
weisen. 

AVahrend in derselben fast alljahrlich die Anstalten 
des Curortes sich mehr erweiterten und yerbesserten, 
der Besuch aus alien AYeltgegenden zugleich mit dem 
Umfange der AYasseryersendung wuchs, fiel lahmend ftir 
kurze Zeit, aber durch die Yerhaltnisse mehr als ftir 
viele andere Orte Deutschlands gerade ftir Kissingen 
empfindlich das Kriegsjahr 1866 wie ein seharfer Reif 
in seine Bitithe. Denn sogar zu einem blutigen Schlacht- 
felde musste unser sonst so friedliches Thai dienen, die 
sonst so heitere Statte der Linderung und Heilung 
mancher Leiden zur trtiben Quelle vieier AVunden und 
Sehmerzen werden. 

Der 10. Juli 1866 bildet das denkwtirdigste Blatt 
in der neueren Greschichte Kissingens. Ueber die Ereig- 
nisse dieses Tages konnte Yerfasser als Augenzeuge gar 
manche Seite ftiilen, doch wurde das Kissinger Treffen 
nicht nur seiner Zeit yon der Tagespresse, sondern auch 
in zahlreichen Schriften tiber den Krieg des Jahres 1866 
und sogar in einigen Monographieen ausftihrlich be- 
schrieben.*). Kur der ATollstandigkeit vorliegenden Ab- 
schnittes wegen ftigen wir eine kurze gedrangte Skizze 
dieser ernsten Begebenheit hier ein. 

Ungeachtet der bereits im Frtihlinge jenes Jahres 
begonnenen kriegerischen Ereignisse hatten sich doch 
bis zum 9. Juli nach und nach 1390 Fremde zum Cur- 

Wir nennen z. B.: Antheil der konigl. bayer. Armee am 
Kriege vom Jahre 1866. Bearbeitet vom Generalquartiermeister- 
stabe. Mit 3 Beilagen und 6 Pliinen. Munchen, Manz; 

ferner: A, v. Goeben, konigl. prouss. Generallieut. und Di- 
visionscommandeur. Das Treffen bei Kissingen am 10. Juli 1866. 
Darmstadt und Leipzig. Eduard Zernin. 1868; 

dann: J. Heine man n. Die Schlacht bei Kissingen und 
Niidlingen etc. Kissingen 1866. 
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gebrauch eingefunden, denn man hielt es in Betracht 
der geograpliisclien Lage des Ortes fiir fast undenkbar, 
dass sich der Krieg in dessen unmittelbare Kahe zielien 
oder gar daselbst’ als an einem von so vielen Leidenden 
besucliten Curorte ein feindlielier Zusammenstoss der 
streitenden Truppen stattfinden werde. Es wurde sogar 
eine am Morgen des Tages nach dem Einmarsche der 
preussisehen Mainarmee in Fulda erfolgte offentliche 
amtliche Warming der Kissinger Curgaste vor den nahen 
Ereignissen von Manchem mit unwilligem Befremden 
aufgenommen. Yiele reisten ab, andere blieben. Erst 
am spaten Abende des 9. Juli, als von Seite der im Orte 
liegenden bayerischen Truppen Anstalt zu dessen Yer- 
theidigung getroffen wurden, erhielt man Gewissheit 
iiber eine hier bevorstehende Action. 

Die Hauser auf dem linken Saalufer wurden von 
bayriseher Infanterie besetzt, die liber die Saale fiihren- 
den Stege ganz oder theihveise abgebroclien, die grosse 
Briicke verbarrikadirt, daselbst zwei Kanonen, andere 
auf dem Sinnberge aufgepflanzt u. s. w. Eine bange 
Kaeht fiir die Bewohner des Ortes folgte. 

Es war namlich die Absicht der bayrisclien Heer- 
fiihrung, durch ein Aufhalten der preussisehen Main¬ 
armee an den Saale-Uebergangen die in der Gegend von 
Poppenhausen zwischen Kissingen und Schweinfurt fiir 
den 10. Juli angeordnete Concentrirung der bayrisclien 
Armee zu decken. Man gedachte namlich, auf jener 
Hohe den Preussen in giinstiger Stellung entgegen zu 
treten, Zur Yertlieidigung der Saale-Uebergange bei 
Kissingen, der Saline (Friedrichshall), Hausen und 
Asehaeh stand daselbst Generallieutenant Frhr. von Zoller, 
Commandeur der dritten Infanterie-Division mit 9 Ba- 
taillonen seiner und der 4. Division nebst 12 Escadrons 
und 16 Geschiitzen, General der Cavallerie Fiirst von 
Thurn und Taxis mit 5 Bataillonen der 3. Division nebst 
16 Escadrons und 20 Geschiitzen bei Hammelburg. 
Andere baverisclie Truppenabtheilungen befanden sicli 
auf dem Marsche liber Munnerstadt nach Kissingen. 
Das Gros der 4. Infanterie-Division , welches nicht zur 
Betheiligung am Kampfe des 10. Juli gelangte, hatte 
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seine Stellung auf der Hohe zwischen Oerlenbach und 
Poppenhausen. 

Speciell zur Yertheidigung von Kissingen waren 5 
Bataillone und 2 Compagnieen Infanterie mit 3Esca- 
drons Cavallerie und 12 Geschiitzen bestimmt, wahrend 
die iibrigen Truppentheile aufwarts an der Saale gegen 
Korden und auf den Hohen des Flussufers aufgestellt 
wurden, und ihren aussersten rechten Fliigel iiber Aschach 
hinaus bis nach Steinach ausdehnten. 

Die preussische Mainarmee, welche iiber Fulda und 
Briiekenau heranmarschirte, hatte sich in der AYeise ge- 
theilt, dass die Division Beyer naeh Hammelburg zog, 
wo bekanntlich am 10. Juli glcichfalls ein Treffen statt- 
fand, die Division Goben, gefolgt von dem Corps Man- 
teuffel gegen Kissingen vorriickte. Der Oberbefehlshaber 
der preussisehen Mainarmee, General Yogel vonFalken- 
stein, schloss sich der Division Beyer an und traf erst 
gegen Abend am 10. Juli in Kissingen ein. Die Division 
Goeben bestand aus 16 Bataillonen Infanterie, 9 Escadrons 
Cavallerie und 31 Geschiitzen mit 1 Pionier-Compagnie. 

Die zum Angriffe der bayerischen Stellung in und zu- 
nachst bei Kissingen bestimmten preussisehen Infanterie- 
Abtheilungen riiekten am Morgen des 10 Juli um halb 
10 Uhr auf der iiber Seehof und Garitz nach Kissingen 
fuhrenden Strasse vor, naehdem schon in der Friihe des 
Tages eine sich auf dem Nordabhange des Altenberges 
zeigende preussische Patrouille nach einigen auf sie ge- 
richteten bayerischen Gewelirschiissen wieder rasch ver- 
schwunden war. Den eigentlichen Beginn des Gefechtes 
bildete ein bayerischer Kanonenscliuss der auf dem Ab- 
hange des Sinnberges postirten Batterie, welcher in die 
an der Spitze des Fiisilier-Bataillons des 5. westphalischen 
Infanterie- Regiments marsehirende 11. Compagnie bei 
ihrem Austritte aus dem Dorfe Garitz einschlug. AYah- 
rend die naehfolgenden preuss. Compagnieen theils langs 
des Marbaches im Thalgrunde, theils iiber den westlichen 
Abhang des Altenberges gegen Kissingen vorriickten 
und die Hauser des Stadttheiles auf dem rechten Saale- 
ufer besetzten, zeigte sich auf dem von der Waldspitze 
des Staffelsberges, liinter der Schiitzenhalle, zwischen 
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dieser und Garitz sich herabziehenden Bergrlicken der 
preussisehe Generalstab und an dessen Seite eine preuss. 
Batterie, welche mit der bayerisehen auf dem Sinnberge 
einen lebhaften Geschutzkampf begann, wahrend sich 
alsbald unten im Thale zwischen den in den Hausern 
auf dem rechten Saalufer postirten preussischen Infan- 
terie-Abtheilungen und den auf dem linken Hfer, theils 
in den Hausern, theils zu beiden Seiten des Briickendam- 
mes befindlichen Bayern ein heftiges Gewehrfeuer ent- 
wickelte. Mehrere Stunden lang halite yom Donner der 
Kanonen und demKnattern des Infanteriefeuers das ganze 
Thai (denn auch an der Saline und in Hausen hatte als¬ 
bald das Gefecht begonnen); dazwischen mischte sich 
das Pfeifen der Kugeln, das Gerausch der platzenden 
und fallenden Ziegel, Commandorufe, Trompeten- und 
Trommelsignale. Dichter Pulverdampf lagerte sich da- 
riiber. Yerwundete wurden bereits durch die Strassen 
nach gedeckten Platzen zuriickgebracht, einzelne kleine 
bayerische Truppentheile hielten momentan und ab- 
wechselnd kurze Bast in den Strassen, yon den Biirgern 
Erfrischung durch Speise und Trank empfangend, um 
nach wenigen Minuten wieder in’s Feuer zu riicken. 

Yiele Einwohner — besonders die Frauen und Kinder 
— zogen sich mit den zuruekgebliebenen Curgasten in 
die Kellerraume der Hauser zuriick, andere schauten von 
weniger exponirten Dachraumen und Fenstern nach dem 
Gauge des Gefechtes aus oder standen in kleinen Gruppen 
in den nach beiden Seiten hin gedeckten, von Korden 
nach Siiden laufenden Strassen der Stadt beisammen, 
einzelne schon jetzt der Pflege der Yerwundeten sich 
widmend, 

Der begonnene Kampf wahrte eine Zeit lang ohne 
ein entscheidendes Resultat. Der preussisehe Divisions- 
Commandeur Generallieutenant y, Goben, einsehend, dass 
die Erstiirmung der verbarricadirten steinernen Briicke 
bei ungewissem Erfolge jedenfalls sehr grosse Opfer er- 
fordert und als Yorbedingung die Beschiessung der Stadt 
selbst verlangt haben wiirde, was er aus Humanitats- 
riicksichten gerne vermied, beschloss, die bayrische Stell- 
ung zu umgehen. Hiezu mochte der Umstand, dass der 



70 

etwas schwache, sich langs der Saale sudlich an und in 
den Hausern der Curhausstrasse bis zmn Hotel Sanner 
hinziehende linke Fliigel der Bayern nur durch Schiitzen- 
gruppen von den Hangen der Bodenlaube und des Stations- 
berges aus gedeckt war, wohl eine weitere Yeranlassung 
geben, Aueh kam derHolzsteg in derKahe derLindels- 
miihle unterhalb der Stadt, welch er nur theilweise abge- 
brochen war, wahrend einer der Tragbalken nebst einem 
Theile des Gelanders noch beide Ufer, freilieh unvoll- 
kommen, verband, der genannten Absicht des preussischen 
Commandanten thatsachlieh zu Hulfe. Derselbe Hess, um 
die Aufmerksamkeit von dem bedrohten Punkte abzu- 
lenken, den Kampf in der Fronte fortsetzen und eine 
neue Batterie, welche auf dem Nordwestabhange des 
Altenberges aufgefahren wurde, in Action treten, wahrend 
zahlreiche Infanterie-Abtheilungen, von Graritz aus auf 
dem westlichen Riicken des Altenberges vorriickend, 
dessen Gipfel und Siidabhang erreichten und von dort 
durch die Anlagen gedeckt auf die nach Euerdorf fiih- 
rende Strasse herabstiegen. Das aus den diesseitigen 
Hausern und dem siidlichen Eingange des Curgartens 
auf sie gerichtete bayerisehe Feuer erwidernd, zogen sich 
nun mehrere preussische Compagnien nach dem erwahnten 
Holzstege hin, auf dessen Tragbalken ein Mann hinter 
dem andern den Fluss liberschritt. Es war dies um die 
Mittagsstunde. Auf dem linken Ufer angekommen, 
sammelten sie sich wieder zu Ziigen und, obgleich durch 
die bayer. Schiitzen vom Berge her und aueh aus den 
letzten Hausern der Stadt beschossen , gelang es 
denselben, theils auf der Schweinfurter Chaussee, theils 
auf dem von der Lindelsmiihle zur Stadt ftihrenden 
Spazierwege, etwas gedeckt durch die Alleen das Sud- 
ende Kissingens zu erreichen. Hier entspann sich ein 
hartnackiger Kampf gegen die in den Hausern der Cur¬ 
hausstrasse postirten Bayern. Dieselben wichen erst 
nach tapferstem Widerstande von Haus zu Ilaus zuriick 
theils gegen den Curplatz und die innere Stadt hin, theils 
nach dem Stationsberge. 

Die besonders nbrdlich der grossen Briicke aus den 
Hausern das Gewehrfeuer fortsetzenden bayerischen In- 
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fanterie-Abtheilungen hatten das Riickzugssignal niclit 
gehort, sie waren umgangen und abgeschnitten. Mehrere 
Hunderte derselben wurden zu Gefangenen gemacht, 
wahrend sich der Kampf durch fast alle Strassen der 
Stadt hindurch nach Osten zog. Auch liber das liegen 
gebliebene Gerippe des eisernen Steges hinter dem Con- 
versationssaale drangen nun preussische Abtheilungen in 
die Stadt ein. In geschlossenen Colonnen aber folgten 
sogleich, naclidem die Position der Bayern an der grossen 
Briicke durck ihre Umgehung unhaltbar geworden war 
und verlassen werden musste, auf dieser grossere preuss. 
Truppenmassen nach. Sie zogen unter Absingen des 
Preussenliedes in die Stadt und durch die Ludwigsstrasse 
gegen den Friedhof. Dieser war von bayerischer In- 
fanterie besetzt und zur Yertheidigung eingerichtet worden. 
Ein ausserst hartnackiger Kampf fand hier noch statt, 
der Friedhof wurde um 2 Uhr von den Preussen er- 
stiirmt und das Gefecht zog sich hierauf nach Winkels 
und Kiidlingen. In der Kalie von Winkels, wo gegen- 
wartig ein einfacher Stein zur Linken der Strasse die 
Stelle bezeichnet, fiel der bayrische Commandant General 
von Zoller. 

Die Hohen zwischen den beiden Dorfern Winkels und 
Kiidlmgen sowie letzterer Ort selbst waren noch bis spat 
am Abende das streitige Terrain des hin und her wogenden 
heftigen Kampfes, dem noch gar manches Opfer beider- 
seits fiel, bis er endlich siegreich fur die Preussen endigte. 

Man kann sich die Lage der Kissinger Einwohner 
an diesem Tage lebhaft vorstellen. Gar mancher der¬ 
selben mochte am Morgen befiirchten, schon am Abend 
sein Eigenthum in Schutt und Asche zerfallen zu sehen; 
doch so libel manche Hauser auch zugerichtet waren, 
zu einem Brande war es nicht gekommen, auch waren 
nur 2 Personen der Einwohnerschaft getodtet worden. 
Koch eine bange Kacht aber folgte *, denn nachdem 
man noch spat am Abende gegen 9 Uhr den letzten 
Kanonendonner von Nudlingen her vernommen hatte, 
herrschte bis zum Morgen fortwahrend die Besorgniss, 
eine offensive Bewegung der bayerischen Armee gegen 
Kissingcn mochte den Kampf daselbst in hartnackigerer 
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Weise erneuern. Dabei liberal] Yerwundcte und Ge- 
fallene, enorme Einquartierung in den Hausern und viel- 
fach Mangel am Nothigsten, namlich der Kahrung, da 
der schon wahrend mehrerer Wochen vorher dureh bay- 
rische Truppeneinquartierungen bereits ziemlich stark in 
Anspruch genommene Ort auf diese neue Eventualitat 
nicht vorbereitet war. Die Kacht verlief iibrigens ziem¬ 
lich ruhig, und am 11. Juliverliess die preussische Armee 
Kissingen wieder, das Corps Manteuffel schon in der 
Friihe, auf der Schweinfurter Strasse sich gegen Poppen- 
hausen wendend, die Division Goben Kachmittags 3 Uhr, 
die Strasse iiber Euerdorf nach Hammelburg einschlagend. 

Fur die Einwohner Kissingers begann erst jetzt 
eigentlich die schlimmste Arbeit. Ausser dem Aufsuchen 
und Sammeln der Yerwundeten und Gefallenen auf dem 
Schlachtfelde und der Bestattung der Letzteren, was 
auch durch die hiesigen Burger geschah, bildete die 
Unterbringung und Pflege der Yerwundeten die Haupt- 
sorge und Bemiihung*). Es entstand ein lebhafter Wett- 
eifer in diesem Liebeswerke unter den Einwohnern. 
Doch darf nicht verschwiegen werden, dass die Frauen 
Kissingens, welche hiebei Yieles leisteten, in ihrem 
emsigen Schaffen und Helfen auch von mehreren Damen 
aus der Zahl der Curgaste bestens unterstiitzt wurden. 
Die arztliche Behandlung der Yerwundeten am 11. und 
12. Juli fiel fast ausschliesslich den Kissinger Aerzten, 
von welchen mehrere schon wahrend des Gefechtes 
thatig gewesen, anheim; denn die Militararzte waren 
mit Zuriicklassung nur eines einzigen der abziehenden 
Armee gefolgt. Erst am dritten Tage kamen ausser 
mehreren preussischen Militararzten auch bayerische und 

*) Die officiellen Mittheilungen er^aben fur die Todten und 
Yerwundeten des 10. Juli in und bei Kissingen: 
Bayerischerseits: Todt: 9 Officiere, 92 Soldaten, 

Yerwundet: 37 „ 554 „ 
zusammen: 101 Todte u. 591 Yerwundele 

Preu8sischerseits: Todt: 10Officiere, 133 Soldaten, 
Yerwundet: 25 „ 671 „ 
zusammen: 143 Todte u. 696 Yerwundete. 

Die Gesammtsumme der bayerischen und preussischen Gefalle¬ 
nen betrug sonach 244, die der beiderseitigen Yerwundeten 1287. 
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preussisc-he Civilarzte, mit ihnen Krankenwarterinnen, 
auch Yerband- und Nahrungsmittel fur die zahlreiehen 
Leidenden an. Hiemit erst wurde geordnete Theilung 
und Organisation der schweren Arbeit moglich, die im 
ersten Augenblieke kaum zu bewaltigen war. Die wah- 
rend des Treffens und unmittelbar nach demselben im 
Conversationssaale und den Colonnaden, in der Kegel- 
bahn der Groldmayer’schen Brauerei, im Theresienhospi- 
tale, ausserdem aucli in vielen Privathausern Kissingens, 
ferner auf demSeehofe, auf der Schiitzenhalle, der Yilla 
Yay (jetzt Bellevue) und Winkels untergebrachten Yer- 
wundeten wurden bestimmten einzelnen Aerzten zuge- 
tlieilt und nach Umstanden noch in die neu eingerichte- 
ten Hospitaler im „bayerisehen IIofe“ und im katholi- 
schen Schulhause gebracht. Noch bis tief in den nachst- 
folgenden Winter blieb Kissingen der Sitz eines Feld- 
hospitales. 

Uebrigens erschien doch auch noch nach der Kata- 
strophe des 10. Juli im Sommer 1866 eine Anzahl Cur- 
gaste in Kissingen, so dass sich die Gresammtfrequenz 
jener so verhangnissvoll unterbrochenen Saison auf 1962 
Curgaste und 184 Passanten belief. 

Doch wenn auch die Ereignisse jenes unvergess- 
lichen Sommers fur manchen Einwohner Kissingens in 
ihren Nachwehen langere Zeit fiihlbar blieben, so hatte 
der Curort doch auch mehrfach Grelegenheit, es dank- 
bar anzuerkennen, dass das ihm friiher zugewandte Wohl- 
wollen Konig Max II. als segensreiches Erbtheil auch 
auf dessen Nachfolger, den regierenden Konig Ludwig II. 
iibergegangen war. Nachdem derselbe u. a. schon in 
seinem ersten Kegierungsjahre (1864) auf das Bitten 
mehrerer Curgaste das evangelische Yikariat zu Kissingen 
zu einer stan digen koniglichen Pfarrei erhoben hatte, 
wurden auch mehreren anderen Yerhaltnissen des Ortes 
wichtige Yerbesserungen zu Theil. Eine nothwendig ge- 
wordene Neufassung des Maxbrunnens wurde im Winter 
1867 auf 68 ausgefiihrt, und auch in den folgenden 
Jahren den hiesigen Quellen uberhaupt ein neues, sehr 
dankenswerthes Inter esse von der koniglichen Regierung 
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zugewendet. Das im Jahre 1865 gegriindete Actien- 
unternehmen zum Baue eines neuen grossen Badehauses, 
das 1869 schon, soweit es damals yollendet war, der 
Beniitzung des Publicums ubergeben wurde, fand die 
thatigste, erfreulichste Unterstiitzung yon dieser Seite, 
und endlich diirfte wolil die schliessliche Realisirung des 
so lange geliegten Wunsches der Stadt Kissingen, sieh 
durch eine Eisenbahn mit dem grossen europaischen Yer- 
kehrsnetze eng verbunden zu sehen, als ein des lebhaften 
Dankes wiirdiges, in der Geschiehte des Curortes freu- 
dige Epoehe machendes Ereigniss zu betrachten sein. 

Um ein klares Bild von dem Aufschwunge Kissingens 
in den letzten 60 Jahren zu gewinnen, diirfte ein Riick- 
blick auf die Zahlen der in den einzelnen Jahren hier 
gewesenen Curgaste, wobei die Passanten nicht mit ein- 
gereehnet sind, am geeignetsten sein. 

Es verweilten hier: 
im Jahre Curgaste im Jahre Curgaste 

1810 131 1831 905 
1811 161 1832 1043 
1812 150 1833 1275 
1813 166 1834 1893 
1814 173 1835 2025 
1815 218 1836 2060 
1816 196 1837 2356 
1817 198 1838 2847 
1818 322 1839 3959 
1819 390 1840 3252 
1820 540 1841 4067 
1821 587 1842 4414 
1822 725 1843 3670 
1823 535 1844 3704 
1824 526 1845 3935 
1825 558 1846 3718 
1826 662 1847 3956 
1827 712 1848 1654 
1828 675 1849 2517 
1829 700 1850 4391 
1830 754 1851 3828 
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im Jahre Curgfaste 

1852 4152 
1853 3853 
1854 3357 
1855 4278 
1856 4845 
1857 5443 
1858 4643 
1859 3430 
1860 4990 
1861 5203 
1862 5627 
1863 6974 
1864 7482 
1865 7269 

im Jahre Curgaste 

1866 1962 
1867 7408 
1868 7754 
1869 7218 
1870 5265 
1871 8334 
1872 8848 
1873 8633 
1874 9477 
1875 9402 
1876 8565 
1877 8790 
1878 9754 
1879 11.065. 

Man ersieht aus vorstehenden Zahlen, wie sich die 
Frequenz Kissingens nur mit Ausnalime einzelner Jahre, 
wo namentlieh politische, seltener Witterungsverhaltnisse 
momentan storend einwirkten, fortwahrend steigerte, die 
Ziffer derselben seit 1864 nur mit Ausnalime der beiden 
Kriegsjalire 1866 und 1870 nicht mehr unter 7000 und 
einige Hunderte sank, und in den letzten neun Jaliren 
zwisehen 8 und 12,000 betrug. 

Das starkste Contingent an Curgasten stellt von 
deutsehen Landern Preussen und Bayern, vom Auslande 
Russland und England, aber vertreten sind alljahrlich 
alle Nationalitaten der civilisirten Welt. 

Die Zahl der angemeldeten Passanten schwankt 
ausserordentlich; in den Jaliren 1865 und 1867 betrug 
sie jedesmal uber 2000, im Jahre 1868 sogar iiber 4000, 
1879: 4676; es bewegen sich sonaeh fast jeden Sommer 
circa 12,000 bis 16,000 Fremde am Orte. 

Dass Kissingen auch noch einen bedeutend ver- 
mehrten Besuch aufzunehmen im Stande sein wird, zei- 
gen die allenthalben von Jahr zu Jahr sich mehrenden 
Privatbauten, deren Ausstattung alien billigen Anspriichen 
an Comfort und Annehmlichkeit entspricht. 

Auch die Wasserversendung nach dem In- und Aus¬ 
lande hat sich in entsprechender Weise vermehrt. Es 
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werden gegenwartig alljahrlich vom Rakoczv, Pandur, 
Maxbrunnen und Bitterwasser beilaufig 300,000 Flaschen 
versandt. 

Am 1. October 1875 wurden die Mineralquellen 
Kissingens nebst den sich an dieselben anschliessenden 
im Besitze der konigL bayer. Regierung befindlichen 
Etablissements von dieser dem konigL Hofrathe Herrn 
Ign. S t r e i t von Wurzburg durch Pachtvertrag auf die 
Dauer von 25 Jaliren zum Betriebe iibergeben, zugleich 
mit dem nahen Stahlbade Booklet. Diesem Yertrage 
gemass hat der Pachter auf die Meliorirung namentlich 
der betreffenden Objecte in Kissingen in bestimmter 
Reihenfolge die Gesammtsumme von 516,000 Mark auf- 
zuwenden, alle mit den Pachtobjecten verbundenen 
Lasten, namentlich die gesammte Baulast zu iibernehmen, 
und noch einen jahrliehen Pachtschilling von 50,000 
Mark an die Staatskasse zu entrichten. Unter den ver- 
tragsmassigen Meliorationen sind die nothwendigen An- 
bauten an den Conversationssaal, die Instandsetzung des 
Curhauses, der Umbau und die Yergrosserung der 
Curhausbadeanstalt, sowie die Yergrosserung des konigL 
Salinenbadehauses besonders hervorzuheben. Sammtliche 
Meliorationen werden mit ilirer Herstelluug sofort Eigen- 
thum des Staates. Der Conversationssaal und Arcaden- 
bau, der Curgarten, die Anlagen und Promenadewege, 
die Curgartnerei, sowie das Theater sind in die Yer- 
pachtung niclit mit inbegriffen, sondern bleiben nach 
wie vor der unmittelbaren Yerwaltung des k. Bade- 
commissariats unterstellt, welchem auch die Erhebung 
der Badetaxen vorbehalten wurde. 



VI. 

Die Heilquellen Kissingens in physi- 
calischer und chemischer Beziehung. 

Yon dem, was in der Erde Tiefen rauseht, 
Bleibt Vieles dunkel, ewig nnbelauscht, 
Das Wen’ge, was erforscht, was licht und klar, 
1st dennoeh reieh und gross und wunderbar. 

Die Mineralquellen in und um Kissingen entstromen 
ausnahmslos dem Buntsandsteine und zwar sammtlich 
in der Solile des Saalthales. Sie sind theils freiwillig 
entspringende, theils erbohrte Quellen und characterisiren 
sieh im Allgemeinen als kohlensaurehaltige Koehsalz- 
quellen, welche ausserdem eine Reihe anderer Chlor- 
yerbindungen, schwefelsaurer und kohlensaurer Salze, 
unter letzteren auch Eisenoxydul, neben einigen minder 
wichtigen Bestandtheilen enthalten. 

Um die hier zu betrachtenden Yerhaltnisse besser 
zu verstelien und zu wiirdigen, diirfte es passend sein, 
zuvor einen kurzen Blick denjenigen allgemeinen Yor- 
giingen zuzuwenden, welche der Entstehung von Quellen 
und insbesondere von Mineralquellen zu Grrunde liegen. 
Es beantworten sich zugleich dabei die so haufig von 
Curgasten gehorten Fragen: Woher empfangen die 
Quellen ihr Wasser, wolier ihre verschiedene Temperatur, 
woher ihre Mineralbestandtheile ? 

Woher erhalten die Quellen ihr Wasser ? — Ifachdem 
die schon im fruhesten Alterthume allgemein verbreitete, 
so natlirliche Annahme der Speisung fast aller Quellen 
durch die Wasserniederschlage unserer Atmosphare von 
den I^aturforschern spaterer Jahrhunderte durch ver¬ 
schiedene, zum Theile abenteuerliche Hypothesen ver- 
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drangt worden war, namentlich deshalb, weil man bis zu 
Mariotte’s Zeit (zweite Halfte des 17. Jahrhunderts) keine 
klare Idee von der enormen Menge des als Regen, Schnee 
und Thau niederfallenden Meteorwassers hatte, hat sich 
namentlich durch die Beobachtungen und Berechnungen 
des genannten Forsehers, welchem, freilich yiel spater, 
Arago und Andere auf diesem Gebiete folgten, die natiir- 
liche alte und erste Anschauung zum festen Gesetze ge- 
staltet. "Wichtig ist hiebei namentlich die durch genaue 
und wiederholte Berechnung gefandene Thatsache, dass 
das unserer Erdoberflache von der Atmosphare gelieferte 
Wasser stets um das drei- und mehrfache diejenige 
Wasserquantitat iibertrifft, welche fortwahrend durch die 
Fliisse in’s Meer entsendet wird. 

Das yom Boden aufgenommene Meteorwasser sinkt 
so lange durch die porosen, wasserdurchlassenden Erd- 
schichten hinab, bis es auf eine wasserdichte Unterlage 
gelangt. Auf den geneigten Flachen derselben weiter 
fliessend*), kann es nun durch Zusammenfluss mit anderen 
Wasseradern sich yermehrend bereits direct als Quelle 
zum Yorschein kommen; odcr es sammelt sich zuvor in 
grosseren unterirdischen Hohlen, wie wir ja solche an 
yerschiedenen Orten selbst oberflachlich und zuganglich 
antreffen. Yon hier aus gelangt es entweder durch ein- 
faches Ueberstromen oder auch durch heberartig gebildete 
Gesteinsspaltungen nach noch tiefer liegenden Stellen, 
die es als Quelle entweder durch einfaches Ausfliessen 
oder durch den hydrostatischen Druck aufwarts getrieben, 
bisweilen durch senkrecht aufsteigende Spalten hervor- 
brechen lassen. In unsern artesischen Brunnen ahmen 
war, wie schon Seite 24 angedeutet wurde, die Natur 
in Bildung solcher senkrechter Spalten oder Kanale 
(Bohrlocner) nach. Yrir wissen, dass Gebirge vor an¬ 
deren Gebieten der Erdoberflache durch Quellen-Reich- 
thum ausgezeichnet sind. Es erklart sich dies schon 
durch ihre Wirkung gleichsain als Condensatoren des 
Meteorwassers vermoge ihrer geringeren Oberflachen- 

*) In der Drainage der Felder besitzen wir eine kunstliehe 
Nachalimung dieses Yorganges. 
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temperatur, und noch mehr, wo bedeekende Waldung 
und Yegetation iiberliaupt die Wiederverdunstung des 
Wassers durch die Sonnenwarme verhindert, auch dureh 
das Yorhandensein geneigter und mit durchdringlichen 
Schichten wechselnder wasserdichter Gresteinsflachen in 
ilirem limern* Grerade auch unsere Formation, die Trias, 
und besonders der bunte Sandstein bietet, wie wir salien, 
das letztgenannte Yerhaltniss, namlich den Wechsel 
poroser mit fur Wasser undurchdringlichen Schichten sehr 
reichlich dar. AYelchen Antheil endlich die Hebung und 
Senkung der Flotzgebilde durch nachmalige Yorgange 
an der Bildung der entsprechenden Spalten des Gresteines 
haben mochte, wurde erwahnt. 

Woher erhalten die Quellen ihre Temperatur? — 
Nacli der bekannten Tradition, diejenigen Quellen, deren 
Temperatur niedriger, als die fiir den betreffenden Ort 
bereclmete mittlere Jahreswarme der Atmosphare steht, 
als kalte Quellen, diejenigen, bei welchen sie holier als 
die mittlere Lufrtemperatur des Ortes ist, als warme 
Quellen zu bezeichnen, hatten wir sammtliche Mineral- 
quellen Kissingens (vom Maxbrunnen mit einer Tempe¬ 
ratur yon circa + 10,0° C. an bis zum Schonbornsprudel 
mit -f- 20,0° C.) unter die warmen Quellen zu rechnen, 
da die mittlere, aus dreizehnjahrigem Durchschnitte be- 
rechnete Lufttemperatur des Ortes = + 6,89° R. oder 
+ 8,6° C. ist* 

Jedenfalls kann die wahrend der yerschiedenen 
Jalireszeiten nur wenig yariirende Temperatur jeder ein- 
zelnen Quelle nicht lediglich yon der ursprunglichen 
Temperatur des sie speisenden Meteorwassers abhangig 
sein* Yielfach wurde friiher die hohere Temperatur der 
Mineralquellen uberhaupt, besonders der heissen Quellen, 
yon chemischen Processen, noch liaufiger directe yon 
ganz localen yulkanischen Yorgangen abgeleitet. Ist auch 
Letzteres in einzelnen Fallen richtig, so lasst sich doch 
die hohere Temperatur einer Unzahl yon warmen und 
heissen Quellen nicht hieraus erklaren. Yielmehr haben 
wir aus den Beobachtungen iiber die allgemeinen Yer- 
haltnisse der Eigenwarme unseres Erdkorpers ein sehr 
constantes Gesetz gewonnen, welches uns lelirt, dass von 
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demjenigen Punkte unter der Erdoberflache an, dessen 
Temperatur nicht mehr durch die weckselnden Einfliisse 
der Jahreszeiten verandert wird, mit zunehmender Tiefe 
die Erdwarme stetig wachst, und zwar durchschnittlich 
um 1° C; auf je 100 Puss. Es wurde dies Gesetz bis 
jetzt bis zu den aussersten Tiefen der Erdrinde, in die 
man einzudringen vermochte, bestatigt gefunden, so dass, 
wenn dasselbe sick aueh in den noch unerforsehten tieferen 
Erdscliichten nur einigermassen gleieh bleibt, schon in 
einer Tiefe yon 10 Meilen erne Temperatur stattfinden 
muss, welehe die hartesten Metalle zum Sehmelzen 
bringt*). 

Wie dem aber auck sei, wir konnen mit Sickerkeit 
wenigstens auf die bekannten und festgestellten Beobacht- 
ungsresultate uns stiitzend die kokere oder niederere Tem¬ 
peratur der Quellen im Allgemeinen als abhangig yon 
der grosseren oder geringeren Tiefe betrackten, bis zu 
welcher deren Wasser in die Erdrinde eingedrungen war. 
Zugleick erklart sich hieraus das auch in Kissingen statt- 
iindende Yorkonunen so yerscliiedener Temperatur bei 
den einzelnen, in gerade nicht sehr grosser Entfernung 
von einander zu Tage kommenden Mineralquellen, in 
welchen sich wohl auch einzelne oberflachlicher zutretende 
Wasseradern mit den aus grosserer Tiefe kommenden 
yor dem Zutagekommen mischen mogen. 

Wolier erhalten die Quellen ikre Mineralbestand- 
tkeile? — Konnen wir schon aus der im Allgemeinen 
die der Siisswasserquellen iibertreffenden Temperatur der 
Mineralquellen einen Schluss auf ikr tieferes Eindringen 
in die Erdrinde machen, so konnen wir dies auch aus 
ihrer nothwendig stattgekabten Beriilirung mit den be- 
treffenden, oft in bedeutender Tiefe abgelagerten Mineral- 
korpern, welcke sie auflosen und mit sick fortfiikren, 
hiebei oft die miiclitigsten ckemisckenUmsetzungsprocesse 
veranlassend. Wir steken kier zugleick vor einein Be- 
reiche der gewaltigsten, Jakrtausende sich fortsetzenden, 
taglich und stundlick unter unseren Piissen sick yoll- 
ziehenden Bewegungen und Yeranderungen, auch wenn 

*) Vergl. Humboldt’s Kosmos, Bd. I'V., pag. 34—45,237 u. ff. 
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wir von den vulkanischen Yorgangen im noch tiefern 
Erdinnern ganz absehen. Welche Hohlraume miissen 
sicli z. B. schon durcli die blose, seit Urzeiten dauernde 
Auslaugung der Mineralien aus den sie fiihrenden Schich- 
ten bilden, die ihrerseits wieder die Statte von ini 
hoc-listen Spannungsgrade befindlichen Gasen sein miissen. 
Ohne aber das im alien bekannten Dichterworte nieder- 
gelegte Katurgesetz: Gutta cavat lapidem! in seiner 
bedeutenden Tragweite ferner zu verfolgen, ohne die 
lange Reihe der durch die freiwillige unermiidliche Berg- 
mannsarbeit der Katur in den manchfachen Mineral- 
quellen aus der Erde zu Tage geforderten Stoffe nalier 
betrachten zu wollen, wenden wir uns nur den wichtigeren 
Mineralbestandtheilen unserer Kissinger Heilquellen zu. 

Einen ausserst wichtigen und schatzbaren Weg, den 
Ursprung des Mineralgchaltes unserer Kissinger Quellen 
kennen zu lernen, hat uns das bis zur Tiefe von 2001 
bayer. Euss*) senkrecht niedergetriebene Bohrloch der 
Sehonbornsquelle eroffnet Entnehmen wir den dort ge- 
wonnenen Beobachtungs-Resultaten, von welchen wir die 
genauesten und neuesten deneingehenden Untersuehungen 
des Herrn Professor Sandberge r**) in "Wurzburg ver- 
danken, vorlaufig nur dasjenige, was hinsiehtlieh der 
Bildung der Kissinger Mineralquellen insgesammt von 
hoclister Wichtigkeit ist. 

Prof. Sandberger hat zunachst durch sorgfaltige 
Durchsicht der betreftenden Acten, genaue Priifung der 
Bohrproben und sehr ausgedehnte Yergleieliung derselben 
mit Gesteinsproben der gleichen Seliichte von anderen 
Orten die friihere irrthumliche Ansieht widerlegt, dass 
der Buntsandstein bei Ivissingen nur bis zur Tiefe von 
1590 Puss reiclie, und die im Schonbornbohrloche von 
1590 bis 1698 Fuss Tiefe reichende Gesteinsschichte be- 
reits dem darunter gelagerten Zechsteine angehore. Es 
hatte zu dieser irrigen Ansieht das Yorkommen von 

*) 1 bayr. Fuss = 0,89847 par. Fuss oder 0;92992 preuss. 
Fuss odev 0,29186 Meter. 

**) Vergl. desseu Mittbeilung in den Yerhandlungen der physi- 
caliseh-medicinisclien Gesellschaft in Wurzburg. Keue Folge. 4. 
tSebluss-)’ Heft. 

G 
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Ivalksteinen in diesem Stratum Yeranlassung gegeben, 
welche Kalksteine iibrigens schon ofter auch anderwarts 
fur Zeehsteine angesproclien wurden, wahrend nament- 
licli ilir chemisches Yerhalten sie durchaus von dem 
nachstliegenden obersten Gliede der Zechsteinformation 
unterscheidet. Es wurde durch Sandberger’s Unter- 
suchungen festgestellt, dass die genannte Schichte, welche 
vorlierrschend aus rothem Schieferthone, abwechselnd 
mit Kalk (sog. Hornkalk), Mergel und Gyps besteht, 
noch dem untersten Buntsandsteine angehort, wahrend 
erst in der Tiefe von 1698 Fuss der Plattendolomit der 
obersten Zechsteinbildung beginnt, welclier untersucht 
viel Kalk und Magnesia, wenig Eisenoxyd, Kieselsaure 
und Thonerde mit vielem Bitumen enthielt, sich sonach 
als ein durch Thon und Bitumen verunreinigter Dolomit 
herausstellte. Die durch denselben gebildete blauschwarze 
Schichte reiclit bis zur Tiefe von 1740 Euss, die unter 
derselben gelagerten Banke von 1740—2001 Fuss Tiefe 
gehoren dem tieferen Theile der Oberregion des Zech- 
steins an. Kaclidem nun Sandberger die genannten 
Yerhaltnisse genau nachgewiesen, schliesst er weiter, 
dass auf eigentliche Steinsalzlager, welche denen 
von Stassfurt oder Schonebeck analog waren, in Franken 
nicht zu rechnen ist, da die Schichtenfolge, in welclier 
sie liegen, am Siidrande des Thiiringer Waldes'nur in 
sehr geringer Entwicklung und jedenfalls mit minimalem 
Salzgehalte auftritt. 

Der Salzgehalt findet sich in Franken von Salzungen 
an bis Kissingen vielmehr in den unter dem Platten- 
dolomite von 1740—1884 Fuss im Schonbornbohrloche 
gelagerten Salzthonen des Zechsteins von rother, blau- 
licher und braunlicher Farbe, welche von Schnuren von 
violetem oder rothem blatterigem oder faserigem Anhydrit 
oder Gyps (wasserfreiem und wasserhaltigem schwefel- 
saurem Kalke) durchzogen sind und ziemlich viel Chlor- 
alkalien, wenig schwefelsaure Salze und nur Spuren von 
kohlensauren Salzen enthalten. 

Koch tiefer, von 1884—2001 Fuss folgt im Schon¬ 
bornbohrloche geschlossener, blaugrauer Anhydrit, hie 
und da mit Krystalldrusen des Minerals, die von sehr 
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kleinen Eisenkieskrystallen oft wie ubersaet sind. Bei 
2001 Fuss wurde in diesem Gesteine die Bohrung wegen 
Bruchs and Einklemmung des Meisels aufgegeben. Es 
ist hiedurch die Frage unentschieden geblieben, ob dieser 
Anliydrit das Liegende und also den Abschluss der salz- 
fiihrenden Schicliten des Zechsteins inllnterfranken bildet, 
oder nur ein Zwischenlager zwischen einer oberen jeden- 
falls salzarmen und nur wegen der Mineralquellen, die 
ihr iliren Kochsalzgehalt verdanken, wiclitigen und einer 
tieferen reichen Steinsalzablagerung darstellt. Dass dies 
moglich ware, geht unter Anderm aus der im badischen 
und lothringisehen Salzgebirge vielfach beobachteten 
Trennung des Salzes in mehrere Lager, welche durch 
niachtige Anliydrit- und Gypsmassen von einander ge- 
schieden werden, z. B. zu Ditrrheim, Dieuze und an 
anderen Orten hervor. 

Es ist scliwer zu glauben, dass wahrend man an 
den Bandera des frankischen Beekens bei Salzungen 24 
Fuss reines Steinsalz und gesiittigte Soole erhalten, und 
auch die naher gelegenen Keustadter Quellen verhalt- 
nissmassig reiclie Soole besitzen, sicli bei deni gegen die 
Mitte vorgeseliobenen Kissingen nur arme Salzthone nie- 
dergeschlagen haben sollen. Es erscheint vielmehr weit 
wahrseheinlieher, dass unter jenem Anliydrit eine mach- 
tige Steinsalzablagerung verborgen ist, die man vielleicht 
bei Fortsetzung der Bohrung im Schonbornschachte bald 
erreicht hatte. Ein soldier Yersucli diirfte freilich jetzt 
nidit mehr bei Kissingen, sondern naher gegen Keustadt, 
um den Quellen nicht zu schaden, unternommen werden. 

Ueber die wahrscheinliche Art der Bildung der Kis¬ 
singer Mineralquellen giebt nun Sandberger auf Grand 
der nachgewiesenen Beihenfolge und chemisehen Be- 
sehafFenheit der Gesteine folgende Erklarung: 

„l)ass im oberen Theile des Schonbornschachtes nur 
schwache und fast kolilensaurefreie Soole auftrat, ist be- 
kannt. Die bis dahin durehbohrten Gesteine des mitt- 
leren Buntsandsteines enthalten nachweisbar stets nur 
selir wenig losliche Salze, unter welehen das iiberall ver- 
breitete Chlornatrium am haufigsten auftritt. 

„Erst in betrachtlicher Tiefe bei 1680',5" erschien 

6* 
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die Sprudelquelle mit ihrem hohen Kohlensauregehalte 
und dem hochsten bei Kissingen beobachteten Kochsalz- 
gehalte. Ganz in derselben Region wird auch in den 
Bohrregistern von Salzungen ein „Quellenausbruchtt 

angegeben. 
„ Der Grund der Kohlensaure-Entwicklung liegt sehr 

nahe. Ich kann ihn, fahrt Sandberger fort, nur in der 
durchgangigen, im Bohrregister aufgefiihrten und durch 
die yon mir untersuchte Gesteinsprobe bestatigten Im¬ 
pregnation mit fein Yertheiltem Eisenkies finden. Zwei- 
fach Schwefeleisen zersetzt sich in der Katur stets in ein 
Aequivalent Eisenvitriol und ein Aequivalent freier 
Schwefelsaure. Diese letztere entwickelt aus Dolomit 
(bestehend aus c. 60°/o kohlensaurem Kalk und 40°/o 
kohlensaurer Magnesia) Kohlensaure und bildet zugleich 
Gyps (seliwefelsauren Kalk) und Bittersalz (schwefel- 
saure Magnesia). Daher riihrt zweifellos die Kohlen- 
saure der Quellen, welclie dann ihrerseits den frischen 
Dolomit aufzuldsen im Stande ist und als doppelt kohlen- 
sauren Kalk und Bittererde in Losung bringt. Kalk ist 
jedoehweit losliclier als letztere. Auch der Eisenvitriol 
bleibt bei Gegenwart Yon kohlensaurem Kalk-Bittererde 
niclit unverandert, sondern setzt sich in Gyps, Bittersalz 
und kohlensaures Eisenoxydul um, welches letztere eben- 
falls gelost wird. 

„Alle seither besprochenen Korper finden sich in den 
Quellen wieder und bestatigen die entwickelte Ansicht. 

„Tiefer als die Kohlensaure-Entwicklung, d. h. unter- 
halb des Plattendolomites findet die Auslaugung von Gyps, 
Kochsalz, Chlorkalium und loslichen (seliwefelsauren) 
Bittererde-Salzen aus den Salzthonen statt, welche keine 
oder nur Spuren von kohlensauren Salzen enthalten, also 
auch keinen Einfluss auf die Kohlensaure-Entwicklung 
haben konnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Plat- 
tendolomit bis auf seine Unterlage an vielen Stellen zer- 
kliiftet ist und sich auf diesen Kliiften die aus den Salz¬ 
thonen hervorgegangene Soollosung mit dem aus der 
Zersetzung des Dolomits entstehenden Sauerwasser mischt. 
Je ungehinderter die Communication auf diesen Kliiften, 
desto mehr steigt der Salzgehalt der Quellen. 
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„Der Einfluss der Schonbornbohrung auf die aller- 
nachsten Quellen*), z. B* die Theresienquelle, erklart sich 
daraus, dass in dem ganzen Yerlaufe des Quellenzugs 
bei Ivissingen dieselbe nnter alien gelegene Schieht stetig 
durclisetzt und iiberall an ihrer Oberflache Kohlensaure 
entwickelt, welche naturlich ausstromt, wo sie den ge- 
ringsten Widerstand findet. Tor der Erbohrung des 
Schonborns fanden die Wasser nur in einzelnen Kiiiften 
des sonst fast wasserdichten tiefsten Thones der Bunt- 
sandsteine den Weg an die Oberflache, den sie dann 
weiter auf den natiirlichen Spalten des aufgelagerten 
Hauptsandsteines ungehindert yerfolgten. Was wollten 
einzelne enge Kliiftchen gegen den weiten Schacht sagen, 
der nun geoffnet wurde ! Zweifellos ist der Grund der 
Yerscliiedenheit der nicht gebohrten Quellen unter sich 
nur die grossere oder geringere Menge Siisswasser, welche 
zuletzt in den offenen Spalten des Hauptsandsteins zu 
denselben hinzu tritt. 

„Eine Besorgniss fur die Zukunft Kissingen’s in Be- 
zug auf seine Quellen erscheint jedenfalls vollig un- 
begriindet. Man wird fiir jede, die im schlimmsten 
Falle ausbleibt, in entsprechender Tiefe eine sehr ahn- 
liche durch Bohrung wieder erhalten konnen.u 

Soweit die Mittheilungen Sandbergers fiber die all- 
gemeinen physicalischen und chemischen Bedingungen 
unserer Quellen iiberhaupt, 

Wie das Gebiet vieler Mineralquellen an anderen 
Orten alljahrlich meist im Winter wiederholt auftreten- 
den Ueberschwemmungen durch Flusswasser ausgesetzt 
ist, so auch unser Quellengebiet durch den nahen Saale- 
fluss. Bei der Machtigkeit aber, mit welcher unsre 
Quellen zu Tage treten, besitzen sie stets wieder in der 
ersten Minute, in welcher das Hochwasser wieder unter 
das Quellenniveau gesunken, ihren alten vollen Salz- 
und Gasgehalt. Es ist dies eine ganz natiirliche, langst 
bekannte Thatsache. Ausnahmsweise trat in Folge vor- 

*1 Einen Einfluss auf die sanmitlichen iibrigen Kissinger 
Quellen wiesen exacte Untersuehungen bis zur Gegenwart durch- 
aus noch nicbt nach. 
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liergegangener starker Wolkenbriiche (in unscrem Jahr- 
liunderte das erste mid Avahrsclieinlicli auch das letzte 
Mai) eine Feberseliwemmung der Kissinger Quellen im 
Sommer wahrend der Cursaison auf, namlieh am 28. 
Juni 1871. Yiele Komik lag dalier in dein Benehmen 
Einzelner der damaligen Curgaste, welclie, obgleich 
mitten in ihrer Cur begriffen, im Sehrecken iiber diese 
nur einen einzigen Tag dauernde Unterbrechung der- 
selben; schleunigst abreisten, die Fama des volligen 
Untergangs und der definitiyen Yernichtung der Quellen 
nach alien Seiten bin ausbreitend, wabrend die Beson- 
neneren schon am folgenden Tage den Gebraudi der 
vollstandig unverandert gebliebenen Quellen nutzbringend 
fortsetzen kormten. 

Wir wenden uns nunmebr der Betrachtung der 
einzelnen Quellen zu. Die fiinf zu Heilquellen bentitzten 
Mineralquellen sind 1. der Kakoczy, 2. der Pandur, 8, 
der Maxbrunnen, 4. der Soolsprudel, 5. der Sehonborn- 
sprudel. Die drei ersten entspringen in der Stadt, die 
beiden letzteren nordlich von derselben. 
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1. Der Rakoczy. 

Diese Quelle entspringt nahe dem gegenwartigen 
Bette der Saale, im sildlichen Theile des Curplatzes aus 
Sandsteingerolle, in etwa 12 Fuss Tiefe*). Die Fassung 
der Quelle riilirt nocli theilweise aus dem Jahre 1754, 
theilweise aus dem Jahre 1819 her; sie erforderte seit- 
dern nur unbedeutende Ausbesserungen. Das in’s Grlas 
gesehopfte Wasser des Rakoczy ist Yollkommen klar 
und stark perlend, sein Gesehmaek ist salzig, massig 
bitter, prickelnd, schwach eisenartig, angenehm erfrischend, 
seine Reaction schwach sauer. Die Temperatur der 
Quelle bewegt sich meistens zwischen 4- 10,3° und 4 
11,6° C. Bei langerem Stehen oder Erwarmen lasst 
das Wasser unter allmahligem Entweichen seiner Kohlen- 
saure das Eisen als Oxydhydrat in Form eines rothlich- 
gelben Niederschlages fallen. Die Entwicklung des 
kohlensauren Gases in grosseren und kleineren Blasen 
auf der Oberflache des Wassers in dem 3^2 Fuss Durch- 
messer darbietenden Schachte erfolgt nicht gleichmassig, 
sondern wechselnd, stossweise. Ebenso ist die Wasser- 
menge der Quelle keine sich gleichbleibende, sie wechselt 
bisweilen innerhalb eines Zeitraumes von wenigen Minuten. 
Bei stetigem Abflusse liefert die Quelle 1 bis l1/2 Kubik- 
fuss Wasser in der Minute, bei Verminderung des Druckes 
der "Wassersaule durch Ausschopfen dagegen die dop- 
pelte bis dreifache Quantitat. Die neuesten Ermittlungen 
ergaben eine Schiittung von 9—40 Liter in einer Minute. 

Yon den versehiedenen bisher veroffentliehten Ana- 
lysen theilen wir die von Freiherrn v. Liebig im Jahre 
1856 vorgenommene mit. 

In einem Liter Wasser sind in Grammen enthalten: 

*) Nach den neuesten Erhebungen des hiesigen kgl. Baube- 
amten Herrn Hurt liegt die Scbachtsoble des Rakoczy 196,50 
Mtr., der Ablauf desselben 198,45, die Schachtsokle des Pandur 
195,50, der Ablauf desselben 198,63 Meter iiber der Meeresflaehe. 
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Chlorkaliiim  . 0,28690 
Chlornatriutn * . 5,82205 
Chlorlitbiuni  
Chlormaguesium .... . 0,30379 
Bromnatrium ..... . 0,00838 
Schwefelsaure Magnesia . . 0,58839 
Scbwefelsaurer Kalk . . 0,38937 
Salpetersaures Natron . 0,00931 
Phospborsaurer Kalk . . 0,00561 
Kohlensaure Magnesia . 0,01704 
Koblensaurer Kalk . 1,06096 
Kohlensaures Eisenoxydul . 0,03158 
Kieselstitire    
Ammoniak  . 0,00091*) 

Summa der fixen Bestandtheile 8,55630 Gramme. 
Freie und halbgebundene Kohlensaure 1305,5 C. C. 
Specifiscbes Gewicht bei 15° C. . 1,00734 
Temperatur der Quelle . . . . 10,7° C oder 8,56° R. 

2. Der Pandur. 

Er entspringt nur 34 Fuss vom Rakoczy in ostlicher 
Richtung entfernt aus dem gleichen Gerolle wie dieser. 
Auch die gegenwartige Fassung dieser Quelle in ihrem 
3 Fuss 5 Zoll im Durchmesser haltenden Schachte, welche 
noch aus dem Jahre 1816 herriihrt, bedurfte seit dieser 
Zeit keiner Erneuerung. Das Wasser des Pandur ist 
dem des Rakoczy hinsichtlich der allgemeinen phvsica- 
lischen und chemischen Charaktere fast gleich, indem 
nach Liebig’s Analyse der Pandur in einem Liter Wasser 
nur etwa 200 Cubikcentimeter Kohlensaure mchr, da- 
gegen 0,3 Gramm Kochsalz und einen kleinen Bruch- 
theil Eisen weniger als der Rakoczy entlialt, und auch 
in Betreff der weniger wichtigcn Bestandtheile beider 
Quellen nur quantitative sehr geringe Ycrschicdcnheiten 

*) Sowohl bei dieser als auch bei den folgenden Analysen ist 
in der Summa das Ammoniak n;cht mitgezahlt. 
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bestehen. Audi ist der Pandur im Geschmacke nur sehr 
xvenig, fast gar nicht vom Rakoczy verschieden. Die 
Temperatur der Quelle halt sieh mit der des Rakoczy 
meist gleich. Der Wasserreichthum derselben ist aber 
geringer als der des Rakoczy, 4—13 Liter in der Mi¬ 
nute. Olme Zweifel findet ein ziemlich inniger Zusammen- 
hang zwisclien beiden Quellen statt. Die gleielizeitig 
mit der des Rakoczy angestellte Analyse des Pandur 
v. Liebig’s ergiebt Folgendes: 

In einem Liter Wasser sind in Grammen enthalten: 
Chlorkalium  . 0,24140 

Chlornatrium .... . 5,52071 

Chlorlithium .... . 0,01 G80 

Chlormagnesiura . 0,21163 

P»roranatrium .... . 0,00709 

Schwefelsaure Magnesia , . 0,59777 

Schwefelsaurer Kalk . . . 0,30044 

Salpetersaures Natron . 0,00353 

Phosphorsaurer Kalk . . 0,00522 

Kohlensaure Magnesia . 0,04479 

Kohlensaurer Kalk . 1,01484 

Kohlensaures Eisenoxydul . 0,02771 

Kieselsaure  . 0,00410 

Aramoniak  . 0,00384 

Summa der fixen Bestandtheile 7,99603 Gramme. 

Freie und halb gebundene Kohlensaure 1505,5 C. C. 

Specifisches Gewieht bei 15° C. . 1,00660 
Temperatur der Quelle . 10,7° 0. Oder 8,56° R, 

3. Der Maxbrumien. 
Diese im nordlichen Theile des Curplatzes etwa 150 

Schritte von den beiden erstgenannten aus einer D/2 
Zoll breiten und 32 Puss langen, von Norden nach Siiden 
verlaufenden Felsspalte entspringende Quelle ist als ein 
kochsalzhaltiger Sauerling bedeutend von jenen ver- 
schieden. Hire Bedeutung, welcher in friiheren Zeiten 
Kissingen fast ausschliesslich einen Besuch von Fremden 
zu danken hatte, ist seit der Entdeckung des Rakoczy 
etwas in den Hintergrund getreten, auch hatte sie man- 
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cherlei Scliicksale in BetrefF ihrer physicalisoh-ehemischen 
BeschafFenheit zu bestelien. Hire haufigen Keufassungen, 
wie uns von solclien aus den Jahren 1595, 1696, 1784, 
1815, 1829 und 1833 beriehtet wird, deuten schon dar- 
auf hin, dass es bei dieser Quelle besondere Schwierig- 
keiten liatte, sie in ilirer Reinheit und Starke zu er- 
halten. Wahrscheinlich waren aueh diese Fassungen 
theilweisse unyollkommen oder unzweckmassig, so dass 
naeh und nach wilde Wasser zur Quelle treten, kraftige 
Quelladern verlegt und zu anderweitigen Ausbriielien ver- 
anlasst werden konnten. Hiedurch verlor langere oder 
kiirzere Zeit naeh ihrerFassung die Quelle mehrmals wieder 
ihren urspriingliclien Gehalt an Salzen und Gas., was 
aueh wiederum in der ersten Halfte des yergangenen 
Jakrzehntes beobaclitet und die Yeranlassung zu einer 
abermaligen, diesmal aber ausserst zweckmassigenFassung 
wurde, welehe im Winter 1867/68 zur Ausfiihrung kam. 
Die schon yor dieser griindlichen Neufassung der Quelle 
entstandene Ansiclit, dass namentlich unterirdischer Siiss- 
wasserzutritt diesmal zu beseitigen sei, indem man be- 
obachtet liatte, dass der Wasserreichthum der Quelle 
zugleich mit der Abnalime von Salzen und Gas zuge- 
nommen hatte, bestatigte sich walirend der betrefFenden 
Arbeiten vollkommen. Diese erforderten einen bedeu- 
tenden Zeit- und KostenauFwand. Die Quelle wurde im 
BuntsandsteinFelsen selbst tiefer verfolgt, und, da man 
fand, dass sie sieh aus einem schwacheren und eineni 
starkeren Sauerling zusammensetzte, wurde jeder dieser 
beiden Quellenaste durch einen besonderen Felsschacht 
von 4 Fuss Durelimesser in der Tiefe von 7—8 Fuss 
vom oberen Rande der Felsspalte an blosgelegt und fur 
sich in sorgfaltigster Weise mit Beniitzung von bestem 
englischem Portlandc-emente gefasst. Die Wildwasser im 
ganzen Umkreise der Quelle wurden durch weitere Ver- 
dammung und starkes Mauerwerk am fern eren Zutritte 
zur Quelle verhindert, auf dem kiirzestcn Wege in die 
Hohe gestaut, und in einem gcmeinschaftlichen Abzugs- 
kanale mit dem Quellenabfiusse hinweggeleitet. 

Der nordliche Quellschacht erhielt nunmchr denNamcn 
Nordquelle, der sudliche Siulquelle. Letztere ist als die 
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Hauptquelle, als der urspmugliehe Sauerbrunnen oder 
Maxbrunnen zu betracliten nnd durc-h diese letzte Fassung 
zu der alten Starke und Yortrefflichkeit seiner besten 
Zeitperiode zuriickgcfuhrt worden, ohne dass hiedurcli 
irgend eine der iibrigen Quellen Kissingens, deren in- 
directer Zusanmienliang miter sicli und mit dem Max- 
brunnen zweifellos ist, im Geringsten an Qualitat oder 
Quantitat verandert worden ware. 

Das Wasser des Maxbrunnens ist krystallliell, per- 
lend, von sauerlicliem angenehm erfrisc-hendem Gre- 
schnmcke, die Temperatur desselben wechselt zwischen 
9,2« C. und 10,6<> C.; sie scheint im Juni am Tiefsten, 
im Januar am Hochsten zu stehen. Der wie bei Quellen 
uberliaupt ebenfalls schwankende Wasserreiclithum be- 
trug nach vollendeter Fassung in der Nordquclle in 9—11 
Minuten, in der Siidquelle in 3 Minuten 1 Kubikfuss. 
Naeh den neuesten Erliebungen giebt die Nordquelle 
2—6 Liter, die Siidquelle 5—15 Liter Wasser in der 
Minute. 

Die von Dr. G\ Heckenlauer, friiherem I. Assistenten 
des chemiscben Universitatslaboratoriums zu Wurzburg, 
im Jahre 1869 vorgenommene Analyse ergab Folgendes: 

In einem Liter Wasser sind in Grammen entlialten: 
Siidquelle. Nordquelle. 

Chlorkalium . . . 0,376016 0,350865 
Chloruatrium . * 2,316204 1,154935 
Chlorlithium 0,000729 0,000425 
Chlormaguesiuni . 0,108008 0,167904 
Schwefelsaure Magnesia 0,200265 0,024570 
Schwefelsaurer Kalk 0,190263 0,278460 
Salpetersaures Natron 0,077320 0,045497 
Phosphorsaurer Kalk 0,005000 0,003500 
Kohlensaure Magnesia 0,068400 0,062530 
Koblensaurer Kalk ♦ 0,565205 0,390250 
Kohlens. Eisenoxydul 0,002410 0,001005 
Kieselsaure 0,003400 0,002500 
Ammoniak 0,003805 0,003000 
Summa der festen Be- 

standtheile . . . 3,913250 2,482441 Gramme 
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Freie u* halbgebnndene 
KoMensaure . . 1257,5 C. C. 
Temperatur der Quelle C. 
Speeiflsches Gewicht 1,00370 

873,75 C. C. 
+ iO,4oC. o. 8,32o R. 
1,00245. 

4. Der Soolsprudel. 

Der Soolsprudel oder runde Brunnen entspringt in 
einer Entfernung yon 20 Minuten nordlich yon Kissingen 
nalie dera Saaleflusse, auf dessen linkem Ufcr. Er ist 
eine durch spatere Bohrung in ilirem gegenwartigen 
Reichthume erhaltene Quelle, doeh war dieselbe in ihrer 
urspriinglichen Beschaffenheit oder eine ihr selir nahe 
liegende Quelle, wie wir aus der Geschichte Kissingens 
gesehen liaben, schon im neunten Jahrliunderte bekannt 
und zur Salzgewinnung beniitzt. Im Jahre 1655 hatte 
das Bohrloch 49 Fuss Tiefe und wurde bereits in dem 
Quellenscliaclite eine ziemlich starke Gasentwicklung be- 
obachtet. Die Quelle wurde damals gereinigt und gefasst, 
und ein neues Brunnenhaus iiber derselben erbaut. Man 
bohrte im Jahre 1778 tiefer, um den Reichthum der 
Quelle zu vermehren, wobei man in einer Tiefe von 81 
Fuss eine an Eisen und Kolilensaure reiche Soole. von 
161/2°R. Warme erhielt, welche machtig emporsprudelte*), 
aber im Laufe der Jahre an Wasser wie an Mineral- 
gehalt wieder abnahm, so dass im Jahre 1822 zu einer 
weiteren Bohrung gesehritten wurde, welche ein glanzen- 
des Resultat lieferte, und die so hochst merkwiirdige 
periodische Soolsprudelquelle in ihrer gegenwartigen Be¬ 
schaffenheit herstellte. Man traf bei (lieser Bohrung im 
Buntsandsteine zunachst bei 96 Fuss Tiefe auf eine 
schwache gasfreie Soole, bei 116 und 140 Fuss Tiefe 
auf 23/4procentige, 15<> R* warme Soole mit Kolilensaure, 
welcher Zufluss von mehr oder weniger gasreicher Soole 
beim Yordringen in grossere Tiefe, besonders bei der 
Tiefe von 153, 285 und 316 Fuss bedeutend zunahim 
Bei einer Tiefe von etwas iiber 324 Fuss vom oberen 

*) Yergl. Jiiger, Geschichte etc., pag. 18. 
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Sehachtrande an brach der Bohrer ab, und die Bohrung 
wurde eingestellt. Es war dies am 10. October 1822. 

Selion wahrend dieser Bohrung machte sich die 
eigentliiimliclie Ersclieinung des Steigens und Fallens 
oder vielmehr des Ausbleibens und Wiederkehrens der 
Quelle bemerkbar. Denn als man am 9. Juli 1822 bis 
zur Tiefe von 153 Fuss gelangt war, blieb die Quelle 
zum ersten Male 10 Minuten lang aus. Am 20. Juli 
wiederliolte sich dieses Intermittiren sogar 20 Minuten 
lang, ebenso lang am 28. Juli und am 8., 11. und 17. 
August fast fur die gleiche Zeitdauer. Am 22. August 
fand zweimalige Intermission (um 1 und 4 Uhr) jedes- 
mal von 37 Minuten statt, am 24. August dreimal 15—20 
Minuten lang, am 27., 28. und 29. August drei bis vier- 
mal 15—20 Minuten lang, und vom 7. bis 17. September 
blieb die Quelle unregelmassig fiinf bis sechsmal des 
Tages aus. Yon letzterem Tage an, an welchem die 
Tiefe von 285 Fuss erreicht und ein neuer annerer Soole- 
zufluss angebohrt worden war, trat das Intermittiren 
seltener auf, fand sogar yon Elide September an 8 Tage 
lang gar niclit statt und begann dann wieder in unregel- 
massiger Weise, wie dies noch heut zu Tage zu beob- 
aehten ist*). Die Haufigkeit und Dauer der Intermissionen 
ist theilweise von der Quantitat des der Quelle zum Gre- 
brauche entnommenen Wassers, theilweise auch vom 
Wasserstande der nalien Saale abhangig. Wahrend des 
Winters z. B., wo kein Wasserverbrauch stattfindet, be- 
halt die Quelle bisweilen Wochen lang ununterbrochen 
ihren tiefsten, 'Wochen lang auch ihren hoc-listen, mit- 
unter auch langere Zeit hindurch einen mittleren Stand 
bei; im Sommer dagegen, wo der Quelle zum Gebrauehe 
der Bader Yiel Wasser entnommen wird, ist bisweilen 
sechs- bis achtmaliger Wechsel zwischen Steigen und 
Fallen in 24 Stunden zu bemerken. Im Jahre 1879 
betrug die beobachtete liingste Dauer des Hochstandes 
der Quelle 21 Tage, die kiirzeste einen Tag, das Aus- 

*) Vergl. R. Ludwig. Das kohlensaure Gas in den Soolspru- 
deln von Nauheim und Kissingen etc. Frankfurt a. M. 1856. Pag. 
58 und 59. 6 
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bleiben der Quelle dauerte selten langer als eineu Tag. 
Uebrigens bleibt sich die Menge der abfliessenden Socle 
in beiden Jahreszeiten gleicli. 

Die Quelle zeigt in ilirer gegenwartigen Fassung 
einen 25 Fuss tiefen Scliacht oder vielmehr zwei iiber- 
einandersteliende Schaclite, von welchen der untere, aus 
dessen Bodenmitte das 4 Zoll Durclimesser besitzende 
Bohrloeh hinabsteigt, etwa 5 Fuss Durclimesser und IV 
Fuss Tiefe hat. Der an diesen nach Oben sich an- 
schliessende obere Schacht ist etwas tiber IB ’/a Fuss 
tief und hat 8 Fuss im Durclimesser. Ein auf das Bohr- 
loch im unteren Schachte senkrecht aufgesetztes 4 Zoll 
im inneren Durclimesser haltendes Holzrohr ragt mit 
seiner oberen Miindung etwa 1 Fuss weit iiber die untere 
Grenze des oberen Schachtes herauf, wo es beim nie- 
dersten Stande der Quelle bisweilen sichtbar wird. 

Die auf- und absteigenden Bewegungen des Sool- 
sprudels, deren Beobachtung ein hochst interessantes 
Schauspiel bietet, zeigen sich innerhalb des oberen 
Schachtes, bestehen aber nicht nur in gewohnlicli zwischen 
6 und 12 Fuss sehwankenden, einfachen ruhigen Niveau- 
veranderungen. Die gleiclizeitige reiche Gasentwickelung 
verleiht der Erscheinung nocli eine besondere Lebendig- 
keit. Hat die Quelle iliren tiefsten Stand erreicht, so ist 
eine Zeit lang keine Gasentwickelung sichtbar, die 
Oberflache ist ruliig; allmahlig steigen einzelne Gasblasen 
aus dem Bohrlochsrohre im Centrum des Schachtes auf, 
dieselben mehren sich yon Minute zu Minute, die Ober¬ 
flache des Wasscrs gerath in lebhaftes Schaumen und 
wahrend sie ungefahr binnen einer Stunde ihre hochste 
Hohe erreicht, gerath sie in die lieftigste Sprudelbewegung 
unter starker Entwickelung yon Kohlensaure. Nach 
langerer oder kiirzcrer Zeit kelirt die Wasserflache all¬ 
mahlig zur Ruhe und binnen circa 20 Minuten zu ilirem 
niedrigsten Stande zuriick, von wo aus spatcr das Schau¬ 
spiel von Neuem beginnt. 

Unzweifclhaft ist die Kohlensaure das bewegende 
Element dieser Soolquelle. Unter den Erklarungen ihres 
merkwiirdigen Stcigcns und Fallens ist die yon Ludwig*) 

*) a. a. 0. pag. G2. 
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gegebene die naturliehste, wonacli zu verschiedenen 
Zeiten gashaltiges uiid gasfreies Wasser in das Bohr- 
locli tritt und Letzteres das Aufsteigen der Quelle hin- 
dert, bis das Wasser mit Gas gesattigt 1st, welches die 
Quelle emporhebt, uni dann an ihrer Oberfkiche zu ent- 
weichen. Diese Erklarung gewinnt an Stiitze fur ihre 
Richtigkeit, wenn man die in grbsserer Tiefe unter deni 
Drucke einer starken Wassersaule so bedeutend ver- 
melirte Aufnahmsfahigkeit des Wassers fur Gase iiber- 
haupt beriicksichtigt. 

Das Wasser des Soolsprudels ist nicht vollkommen 
klar, etwas grunlich-blau, von stark salzig bitterem, 
schwach eisenartigem, pric-kelndem Geschmacke, seine 
Temperatur ist -j- 18,12» C. Die in einer Minute von 
der Quelle gelieferte Wassermenge betragt in neuester 
Zeit 400 bis 700 Liter. Die Menge des beim Steigen der 
Quelle derselben entstromenden kolilensauren Gases ist 
sehr betrachtlich; die hieriiber angestellten Messungen, 
welclie sie zu 3—4 Kubikfuss pro Secunde angeben, 
sind jedoch durchaus nicht zuverlassig, auch wechselt 
die Gasmenge selbst ziemlich bedeutend. 

Nach der im Jahre 1869 von Dr. G. Heekenlauer 
vorgenommenen Analyse enthalt die Soolsprudelquelle 
in einem Liter Wasser in Grammen : 

Cblorkrtlium ..... 
Chlornatriura .... 
Chlorlithium ..... 
Chlormagnesium 
Bromnatriiua .... 
Schwefelsaure Magnesia . 
Schwefelsauren Kalk . . 
Phosphorsauren Kalk . . 
Kohlensauren Kalk 
Kohlensaure Magnesia 
Kohlensaures Eisenoxydul 
Kieselsiiure  

Summa der festen Bestandtheile 14,2994 Gramme. 
Freie Kohlensaure . . . . 764 C. C. 
Temperatur der Quelle . . . +18,12u C,o.l4,5<>R. 
Specifisches Gewicht . . . . 1,0111. 

0,2509 
. 10,5540 

0,0205 
0,3305 
0,0097 
0,9044 
0,8561 
0,0047 
1,3046 
0,0325 
0,0304 
0,0011 
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5. Der Schouborusprudel. 

Der Schonbornsprudel, aueh Riesensprudel genannt, 
ist wie der Soolsprudel eine erbohrte Soolquelle, welche 
etwa 50 Minuten in nordlicher Richtung von Kissingen 
entfernt bei dem Dorfe Hausen auf dem linken Saalufer 
dicht neben der von Kissingen nach Ascliach fuhrenden 
Strasse entspringt. Er zeichnet sieh durch seine ausser- 
ordentliehe Machtigkeit und seinen bedeutenden Reich- 
thum an Kohlensaure aus, wird aber erst seit der neuesten 
Zeit zu Badern beniitzt. Die Quelle ist schon seit 1650 
bekannt und diente bereits seit der zweiten Halfte des 
17. Jahrliundertes zur Salzbereitung. 

Die Anlage des viereekigen, anfanglicli bis zu einer 
Tiefe von 53 Euss reiehenden Schachtes wurde am 6. 
Juni 1764 begonnen, wobei man schon bei 9 Fuss Tiefe 
verschiedene kleine Salzquellen zum Yorsclieine kommen 
sah; welche immer mehr zunahmen, wahrend man in den 
nachsten drei Monaten durch den Schutt bis zur Tiefe 
von etlichen 50 Fuss und daselbst auf den festen Bunt- 
sandstein gelangte. Yon hier aus wurde die Bohrnng in 
einem Durchmesser von 4 Zoll am 19. September desselben 
Jahres begonnen und bis zur Tiefe von 222 Fuss unter 
dem oberen Schachtrande fortgesefczt, wo sich eine etwa 
11/2 Procent starke Soolquelle vorfand, welche nur schwach 
gashaltig war, und 6 Kubikfuss Wasser in der Minute 
lieferte. In derFolge zeigte es sich, dass der AYasser- 
zufluss dieser Quelle wechselte, und dass sie mit dem 
alten, etwa 150 Fuss ostlich von ihr entfernten Fried- 
richsbrunnen in Yerbindung stand. 

Erst am 27. December des Jahres 1831 wurde die 
Bohrung weiter in die Tiefe fortgesetzt, da man eine 
reichere Soolquelle zu erbohren wiinschte, und man be- 
obachtete hiebei eine Zunahme des Gases und eine gc- 
wisse Periodicitiit der Quelle. Man war im Hcrbste 1832 
bis 360 Fuss und im llerbstc 1845 bis auf 1097 Fuss 
Tiefe gelangt. Im llerbstc 1846 traf man endlieli in 
einer Tiefe von 1240 Fuss auf einen ausserst reichlichen 
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Quellenzufluss von etwa 2 Procent Salzgehalt, und es 
wurde nun die Bohrung ununterbroc-hen fortgesetzt. 

Am 26. Juni 1848 war man bis zur Tiefe von 1590' 
9" gekommen, und nun zeigte sich eine sehr interessante 
Erscheinung an der Quelle. Zur Aushebung des Bohr- 
sandes wurde namlich ein mit Letten gefulltes Sackehen 
am Gestange befestigt in’s Bolirloch gebracht, worauf 
sogleich die Quelle fur einige Tage wegblieb. Seitdem 
wird auf diese AYeise die Quelle willkurlich hie und da 
weggetrieben, wenn im Schachte vorzunehmende Arbeiten 
dies erfordern, und kehrt erst nach 8—10 Tagen wieder. 
Im Jahre 1875 blieb die Quelle naeh einer solchen will- 
kurliehen Wegtreibung sogar vom 3. bis 26. November 
aus, gelangte aber dennoeh sogleich nach ihrem Wie- 
dererscheinen wieder zu ihrer friilieren Starke und 
Machtigkeit. 

Im December 1848 stiess man bei fortgesetzter Bohr¬ 
ung in der Tiefe von 1680' 5" auf eine neue Bereieherung 
der Quellen im Bohrloche, jedoch nur durch kohlensaures 
Gas, olme dass der Salz- oder 'Wasserreichthum der be- 
reits erbohrten Quellen zunahm; es trat nur ein starkeres 
Sprudeln und Steigen des Wassers im Bohrloche ein. 

In der Hoffnung, doch noeh ein wirkliches Steinsalz- 
lager zu erbohren, setzte man nun die Arbeit auch bis 
zumFruhlinge 1849 ununterbrochen und spater mit Un- 
terbrechungen fort, wahrend momentan der Salzgehalt 
der Soole gestiegen war, bis endlich am 1. Mai 1854 
bei einer Tiefe von 200V 9" der Bohrmeissel abbrach 
und hiedurch die Bohrung beendigt wurde. 

Ueber die bei Erbohrung des Schonbornsprudels 
durchstossenen Gesteinsschiehten wurde bereits im ersten 
Theile dieses Abschnittes bei Betrachtung der allgemeinen 
physikalisch-chemischen Yerhaltnisse unserer Quellen ge- 
sprochen; wir fugen daher hier nur noch eine schema- 
tische Uebersicht der erbohrten Schichten nach Prof. 
Sandberger’s Angabe mit Notirung der betreffenden 
Zeitpunkte der Bohrung aus den Bohr-Journalen bei. 
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Zeit der 
Bohrung. 

Mach- 
tigkeit 
ink us s. 

Tiefe in 
Fuss. G e stein e. 

56' 
56' Schutt. 

27. Dec. 183 J 

Herbst 1832 

274' 

330' 

Buntsandstein. 
(Bei 222* Soolquelle mit sehr ge- 

ringem Gasgehalte*) 
360 © 

Herbst 1845 
910' Buntsandstein. 

1097' 
’© 
00 rG 

Herbst 1846 1240' (Bei 1240* Soolquelle ohne Gas. a os 

26. Juni 1848 

14. Sept. 1848 

23. Sept. 1848 

29. Sept. 1848 

2 Oct. 1848 

27. Dec. 1848 

350 :!v: 
17' 11" 

16' 1" 

4' 1" 

2' 9" 

67' 3" 

2. Jan. 1849 

3' 9" 

1702' 7" 

lO.Febr. 1849 
37' 5" 

1740' 

20. Marz 1849 
35' 1“ 

1775' 1" 

26. April 1849 
35' 5" 1810' 6" 

27. April 1849 
■ 1' 6" 

1812' 

16 Mai 1849 
12' 3'* 

1824' 3" 

31. Mai 1849 
8' 4" 

1832' 7" 

28.Febr.1853 

24. April 1854 

51' 5'' 
1884'. 

115' 
1999' 

2' 9" 
1. Mai 1854 2001' 9“ 
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1608' 8- 

1631' 

1698' 10" 
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0? 
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mit Gyps, 
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« Salzgebirge. 

Salzgebirge mit Gyps. 
co 

Salzgebirge mit Gyps und 
Anhydrit. 

Anhydrit. 

Anhydrit mit Gyps weehselnd. 
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Gegenwartig fliesst die Quelle, wenn sie nieht kiinst- 
lieli zuriickgestaut wil'd, was aber sehr selten geschieht, 
in unimterbroclienem Strome unter lebliaftem Aufschaumen 
JUTS dem Bohrloclie empor in den Scliacht, wie dies beiin 
Soolsprudel oder mnden Bnmnen, jedoch nur in der 
Periode seines Aufsteigens der Fall ist. 

In friiherer Zeit wtirde eine hoclist grossartige Er- 
sclieinung am Selibnbornsprudel von Zeit zu Zeit klinst- 
licli liervorgerufen, indem man denselben durch ein 
kurzes engeres Aufsatzrohr liber dem Bohrloclie zu einer 
machtigen Fontaine gestaltete, welclie ihre gcwaltige 
Wassermasse vom Gase gehoben in senkrechtem Strahlc 
etliclie 70 Fuss liocli liber das Niveau des Schaclites 
emportrieb. Es war dies ein prachtvolles Schauspiel, 
und die Quelle wurde deshalb auch vielfach der Riesen- 
sprudel genannt. Der Thurm liber dem Schachte war 
damals bedeutend hoher, die Fontaine stieg bis zu seineni 
Daclie empor. Spater unterliess man dies Emportreiben 
des Schbnbornsprudels, da hiebei jedesmal eine enorme 
Ausstromung des Gases stattfand, und man daher flircli- 
tete, der runde Brunnen, dessen Gas zu Badern benlitzt 
wird, moge hiedurch vielleicht mit der Zeit an seineni 
Gasgehalte verlieren. 

Das Wasser des Sclionbornsprudels, in seiner Zusam- 
mensetzung sehr almlich dem des Soolsprudels, bietet 
auch im Uebrigen ganz ahnliche Charactere. Seine Tem- 
peratur ist ‘-j- 19,2° bis 20,4° C., seine Quantitat betragt 
gegenwartig circa 500—600 Liter per Minute, sein Salz- 
gehalt 1,3—1,5 Proc-ent. Die Menge seiner freien Kohlen- 
saure libertrifft die des Soolsprudels. 

Es mogen hier zwei Analysen, namlich die von Dr. 
Heekenlauer 1868 und die von Prof. Dr. von Gorup- 
Besanez 1878 vorgenommene ihre Stelle finden. Hienach 
enthalt ein Liter Wasser des Sclionbornsprudels in 
Grannnen : 
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Heckenlauer v. Gorup-Besanez 
1868. 1878. 

Chlornatrium . , 11,719412 9,50719 
Cblorlithium 0,024869 0,01595 
Chlorammonium — 0,02599 
Chlormagnesium — 0,02587 
Broinuatrium 0,011248 — 

Brommagnesiutn — 0,00908 
Jodnatrium 0,000083 — 

Schwefelsaures Kali 0,320458 0,41882 
Schwefelsaure Magnesia 1,472451 1,15629 
Schwefelsaurer Kalk 0,332828 0,29415 
Arsensaurer Kalk . 0,000156 — 

Phosphorsaurer Kalk 0,007269 0,00303 
Koblensaurer Kalk 1,855622 1,42436 
Kohlensaure Magnesia 0,037832 0,07329 
Kohlens. Eisenoxydul 0,049392 0,02695 
Kohlens. Manganoxydul 0,001895 0,00183 
Kieselsaure . ♦ . 0,013500 0,01344 

Summa der festen Be- 
standtheile 15,847015 12,99624 Grm. 

Freie Kohlensaure ♦ . 1333,69 C C. 903 C.G. 
Temperatur der Quelle 20,4"C. + C* 

oder +16,2oR. oder -[— 15n R. 
Specifisebes Gewieht ♦ 1,01325 1,01156 

Ausser den liier beschriebenen gegenwartigen Quellen 
Kissingens waren in friiherer Zeit noch einige andere 
vorhanden, welche, als die so machtigen Soolquellen in 
ihrer naehsten Naehbarschaft erbolirt wurden, ihren 
Wasser-, Salz- und Gasreichthum verloren, und dalier 
nicht melir beniitzt wurden. 

So befand sich nachst dem gegenwartigen Soolsprudel 
der friilier zur Salzbereitung benutzte sogenannte reiche 
Brunnen, eine Soolquelle,, welehe durch die Erbolirung 
des Soolsprudels sicli sehr verminderte, und dadurch ausser 
Gebrauch kam. Noch mehr zeigte sich dcr Einfluss der 
Bohrung auf die bcnachbartcn Quellen beim Schonborn- 
sprudel. Einige hundert Schritte sudwestlich von dem- 
selben befand sich die Theresienquelle, ein Sauerling, 



101 

weleher in seiner Zusammensetzung und seinen iibrigen 
Cliaracteren sehr grosse Aehnlichkeit mit unserem Max- 
brunnen hatte. Diese Quelle verlor, als das Bohrloch 
des Sch5nbornsprudels zu grosserer Tiefe hinabgetrieben 
wurde und die reicheren Soolquellen zu Tage forderte, 
sehr raseh ihren Gasgehalt und ihr Niveau sank be- 
deutend, ohne wieder emporzusteigen. Im Jahre 1868 
wurde diese Quelle-, ebenso wie gleiehzeitig der friiher 
auf dem rechten Saalufer befindliche Kleinbracher 
Soolbrunnen vollstandig zugewrorfen. Auch der friiher 
zur Salzgewinnung, aber schon seit dem Anfange dieses 
Jahrhunderts nicht mehr benutzte, bereits genannte 150 
Fuss ostlich von der Schonbornsquelle entfernte Fried- 
riehsbrunnen hatte im Jahre 1865 das gleiche 
Sehicksal. 



VII. 

Kissingens Cnrmittcl. 

Wo uns der Erde Scliooss die besten Erze bietet, 
Fehlt aucli der Hammer nicht, der starke Waken sclimiedet. 

So yerschwenderisch die Katur miseren Curort schon 
durch seine wirksamen Mineralquellen an sick mit be- 
deutenden Heilmitteln ausgestattet, so war man dock 
seit langer Zeit bemiikt, dieselben auch durch moglichst 
zweckmassige Yorkehrungen und Einricktungen zu einer 
stets umfassenderen Anwendung zu bringen, und auck 
durch Hinzufugung neuer Curmittel unseren Heilsc-hatz 
zu vermchren und zu erweitern, so dass besonders in den 
letzten dreissig Jaliren kaum eines vergeken mochte, 
welches nicht irgcnd einen Fortschritt in dieser Beziehung 
zu verzeichnen gcliabt hatte. Daher mag es wohl kaum 
noch einen anderen Badeort geben, welcher eine gleiche 
Manclifaltigkeit, einen gleichen Reichthum seines Heil- 
Apparates aufweisen kbnntc. 

Um liber diesen eine bequeme Uebersicht zu ge- 
winnen, konnen wir unsere Curmittel eintheilcn in A. 
die zum Trinken, B. die zu Biidern, C. die zu Einath- 
mungen dienenden. 

A. Die zum Trinken dienenden Curmittel. 

Dieselben sind: a) dor Rakoczy, b) der Pandur, 
c) der Maxbrunnen, d) das Kissinger Bittcrwasser, e) 
die Molke, f) die Soole. 
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a) Der Eakoczy* 

Er ist gegenwartig das bekannteste und beriihmteste 
unserer Curmittel, wird meistens unvernrischt und unver- 
andert, wie er der Quelle entnommen wird, getrunken, 
je nach speciellem Erforderniss leieht erwarmt oder durclx 
wiederholtes Umgiessen eines Theiles seiner Kohlensaure 
beraubt, ferner gemischt, wie es eben der speeielle Fall 
yerlangt, mit warmer Milch, mit Molke oder Bitter- 
wasser. 

b) Der Pandur. 

Er findet seine Anwendung in ganz gleicher Weise, 
wie der Rakoczy. 

Beide Quellen werden nach Massgabe der Indivi- 
dualitat und der beabsichtigten Wirkung in sehr ver- 
schiedener Gabe (wovon spater) Morgens niichtern, bis- 
weilen auch mehrmals taglich getrunken. Die bekannte 
libliche Art des Schopfens dieser Quellen unmittelbar 
durch die in Drahtgestelle mit langer Handhabe zu je 
6—10 eingestellten glasernen Trinkbecher macht den 
Brunnendienern eine sehr rasche gleichzeitige Befriedig- 
ung yon Hunderten yon Trinkenden, sowie das jedes- 
malige Ausspiilen der Becher in dem zu diesem Zwecke 
herbeigeleiteten Susswasserbrunnen sehr leieht moglich. 
Yon etwaigen Niederschlagen der Mineralbestandtheile 
der Quellen werden dann die Trinkbecher mittelst Salz- 
saure gereinigt. Um, wo dies geboten, die Kohlensaure 
vor dem Genusse des Mineralwassers aus diesem zu ent- 
fernen und dasselbe zu erwarmen, finden sich wahrend 
der Trinkstunden kleine flache, mit warmem Wasser 
gefiillte Kessel iiber Kohlenbecken am Rande des 
Quellenraumes zur Aufnahme des vollen Glases aufge- 
stellt. Seit dem Sommer 1872 dient diesem Zwecke 
bei grosserem Andrange yon Trinkenden in den Morgen- 
stunden der bereits Seite 8 erwahnte grosse Kessel 
unter dem Pavilion neben der eigentlichen Trinkhalle. 
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c) Der Maxbrimnen. 

Dieser wird auch tlieils a-llein fiir sich, theils und 
zwar meistens in Yerbindung mit Molke Morgens und 
Abends als Curmittel, ausserdera auch als diatetisches 
Mittel beniitzt. Zu Badern dient dieser Brunnen neuer- 
dings nicht mehr. 

d) Das Kissinger Bitterwasser. 

Dasselbe wird aus den beiden Soolsprudeln gewonnen, 
und ist erst seit dem Jahre 1858 durch Preiherrn J. v. 
Liebig ein sehr scliatzenswerther Theil unseres Heil- 
apparates geworden. Dasselbe ist vollkommen klar und 
entwickelt nur sehr wenig Kohlensaure; sein Geschmack 
ist stark bittersalzig. In seiner Zusammensetzung kommt 
es dem Friedrichshaller Bitterwasser sehr nahe, fast 

Liebigs 
gleich. 

In einem Liter ^Yasser sind nach J. Y. 
Analyse in Grammen enthalten: 

Cblornatrium  7,9557 
Cblorraagnesium . 3,9336 
Cbloraunnonium  0,0029 
Cblorlithium ....... 0,0125 
Brommagnesium . 0,1139 
Schwefelsaures Natron 6,0546 
Schwefelsaure Magnesia . 5,1432 
Schwefelsaures Kali . * 0,1983 
Schwefelsaurer Kalk ...» 1,3464 
Kohlensaure Magnesia 0,5199 
Kohlensaurer Kalk .... 0,0147 

Summa der festen Bestandtheile 25,2957 Gr 
Kohlensaure   184,375 C. C. 

Das Kissinger Bitterwasser wird theils allein, theils 
als Zusatz zum Rakoczy und Pandur zur Trinkcur be¬ 
niitzt, daher auch wahrend der Trinkstunden an den 
genannten beiden Quellen verabreicht. 
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e) Die Molke, 

Sie wird in derselben AYeise wie in den eigentliehen 
Molkencurorten ans Ziegenmilch mittelst Laab bereitet, 
ist gelbgriinlich, fast klar, von Geschmack und Geruch 
schwa ch sauerlich. AY as die Bestandtlieile der Ziegen- 
molke betrifft, so entlialten naeh Henry und Chevalier 
100 Theile: 

3,23 Fett, 
4,02 Casein, 
0,28 Milehzueker, 
0,58 Salze, 

86,80 AVasser. 
In einem Pfunde Molke sind nach dem zusammen- 

gestellten Ergebnisse verschiedener Analysen beilaufig 
zwischen 40 und 65 Gramm Milehzueker und 2,6—3,5 
Gramm Salze enthalten, unter welch letzteren die Kali- 
salze, theils als Chlor-, theils als phosphorsaure Yer- 
bindungen vorwalten. 

Die Molke wdrd wahrend der Trinkstunden sowohl 
am Maxbrunnen, als am Rakoezy- und Pandurbrunnen 
warm abgegeben und ist stets von gleicher vortrefflicher 
Beschaffenheit. Alan trinkt dieselbe theils allein, theils 
gemischt mit einer der genannten Trinkquellen. 

f) Die Soole. 

In friiherer Zeit bis zum Jahre 1858, wo zum vor- 
theilhaften Ersatz der Soole das Bitterwasser in die 
CurmittelKissingens aufgenommen wurde, diente dieselbe 
als Zusatz zum Rakoezy, um dessen abfiihrende AVirkung 
zu erhohen, und wurde seitdem innerlich nicht mehr 
angewandt, bis erst in den letzten Jahren (wenn aueh 
weder durch theoretiseh-wissensehaftliche noeh aueh em- 
pirisch-praetische Griinde gerechtfertigt) die Soole wieder 
als Zusatz zum Rakoezy, sogar aueh unvermiseht ge- 
nommen einigermassen zum inneren Gebrauehe kam. 
Niiheres hieriiber spater bei Besprechung der AVirkungen 
unserer Curmittel. 
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B. Die zu Badern dienenden Curmittel. 

Dieselben sind: a) die Soole, b) der Pandur, c) die 
Mutterlauge und die gradirte Soole, d) das kohlensaure 
(las, e) die Moorerde, f) der Wasserdampf. 

Wir werden zuvor die einzelnen Curmittel dieser 
und der folgenden Kategorie, besonders die Arten der 
Bader, welche in Kissingen zur Anwendung kommen, 
nalier in’s Auge fassen, und sodann der Betrachtung 
der betreffenden Bade-Anstalten uns zuwenden. 

a) Die Soole. 

Die Anwendung unserer Soole zu Heilzwecken ist 
noch nicht sehr alt. Kachdem zuerst Dr. J. Wetzler 
in seinen vor 60 Jaliren erschienenen Arbeiten iiber 
Kissingen (s. Abschnitt Y.) auf den Wertli dieses Cur- 
mittels aufmerksam gemacht liatte, worauf nocli von 
anderen Aerzten und aueli dem die Soole untersuehenden 
Chemiker Kastner die Einriclitung YOU Soolbadern warm 
ompfohlen wurde, begann im Jahre 1834 Hofrath Dr. 
Balling dieselben in umfassender Weise zur Anwendung 
zu bringen. Es musste damals noeli die Soole inFassern 
vom Soolsprudel zur Stadt gefahren werden, erst im 
Jahre 1837 wurde die erste Soolenleitung angelegt. Die 
Bader wurden in jener Zeit nur im koniglichen Cur- 
hause und in Privathausern genommen. Gegenwartig 
kommen in Kissingen die Soolbader in folgender Weise 
zur Anwendung: 1) als warme Vollbader, 2) als kalte 
Vollbader mit Welle und Strahl, 3) als warme und kalte 
Douchebader, welch en A nwendungsarten sich dann noch 
die Sitzbader, Injectionen und iiberhaupt die localen 
Yerwendungen der Soole anreihen. 

1) Die warmen Vollbader, welche gegenwartig in 
jeder der drei offentlichen Badeanstalten und seit der 
Einrichtung flir transportable Biidcr in jeder Wohnung 
genommen werden konnen, kommen in Wanncn von c. 
16—18 Kubikfuss (0,397—0,447 Kubikmeter) Inhalt 
(41/*—5 Fuss Lange, 21/a—3 Fuss Breite und 2—21/2 
Fuss Hohe) zur Anwendung, und zwar gcwohnlich in 
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einer Temperatur von 25—27° R., in der Dauer von 
15—45 Minuten. Da bei unserer Soole neben Tempe¬ 
ratur und Salzgehalt besonders auch ihr Reichthum an 
kohlensaurem Gase einen wesentliehen Antheil an der 
Wirksamkeit des Bades hat, so musste schon bald das 
Bestreben bei den hiesigen Badeeinrichtungen dahin 
gehen, diesen Gasgehalt bei der Bereitung der Bader 
moglichst zu erhalten, daher die Soole aufihrem ganzen 
Wege zur Wanne moglichst vor Berlihrung mit der 
Atmosphare zu bewaliren und namentlich auch die Er- 
warmungsweise der Biider einer besonderen Aufmerk- 
samkeit zu unterziehen. 

Die in friilierer Zeit in Kissingen angewandten 
Methoden der Sooleerwarmung wurden daher neuerdings 
wegen ihrer Unzweckmassigkeit ganzlich verlassen, nam- 
lich die allerurspriinglichste: Miscliung der in einem ge- 
heizten Kessel erwarmten Soole mitkalter in der Wanne, 
ferner die der Sooleerwarmung im Reservoir mittelst 
eines dasselbe durehziehenden Dampfrohrensystems und 
endlich die Erwarmung der Soole durch in die Wanne 
direct frei ausstroinenden Wasserdampf. Die gegen- 
wiirtig allgemein in Kissingen eingefiilirte Methode der 
Bader war mung ist die sogenannte indirecte. 

Sie besteht in der Dampfheizung des Wassers durch 
ein die Wanne am unteren Theile ihrer Innenwandung 
durchziehendesoderumziehendes geschlossenesDampf- 
rohr, aus welchem derDampf, nachdem er seine Warme 
dem Badewasser mittelst der Rohrenwande mitgetheilt, 
zu Wasser verdichtet ausserhalb der Wanne abfliesst. 
Eine weitere, aber nur wenig mehr in Kissingen im Ge- 
brauche befmdliche Methode der Baderwarmung inner- 
halb der Wanne ist die bekannte Sehwarz’sche, bei 
welcher der heizende Dampf in den bei diesen Badern 
angebraehten Hohlraum des doppelten Metallbodens der 
Wanne einstromt und mittelst desselben das Bad er- 
warmt. Eine wesentliehe Yerbesserung dieser letztge- 
nannten Methode ist ein etwa 1 Zoll iiber .dem Heiz- 
boden der Wanne angebraehter siebartig durchlocherter 
dritter Metallboden, welcher sich nur bis zur Temperatur 
des Bades erwarmt. 
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Den wichtigstenZweck, namlieh Schonung desKohlen- 
sauregehaltes unserer Bader bei der Erwarmung, er- 
fiillen beide Methoden. 

2) Die kalten Vollbader mit Welle and Strcihl wer- 
den gegenwartig in sammtlichen Badeanstalten Kissingens 
abgegeben. Sie werden in sehr geranmigen, in den 
Boden des Badeeabinets eingesenkten Wannen von c. 
30—40 Kubikfuss (0,994 Knbikmeter) Inhalt (S1^—6 
Fuss Lange, 4 Fuss Breite und 3 Fuss Tiefe), gewohn- 
lich zu einer Anfangstemperatur von 22° R* allmahlig 
bis zur Quellentemperatur von c. 15,0° R. herabsteigend 
und in der Dauer zwischen 10 und 4 Minuten genommen. 
In den betreffenden "Wannen ist im Mittelpunkte ihres 
Bodens eine 3/4—1 Zoll im Durchmesser haltende Oeff- 
nung angebraclit, als Aliindung einer willkiirlich durch 
einen Hahn zu offnenden und zu schliessenden Rohre, 
dnreh welehe das Einstromen von kiihler Soole (c. 15,0° 
R.) in die Wanne in Form eines senkrecht aufsteigenden 
Wasserstrahles bewerkstelligt wird. Dieser Wasserstrahl 
besitzt dadureh, dass er von einem circa 60 Fuss hoch 
iiber der Erde angebracliten Soolereservoir gespeist wird, 
eine beilaufige Druckstarke von 2 Atmospharen, daher 
er beim Einstromen in das Bad das Wasser desselben 
in lebhafte Wellenbewegung bringt Diese Wellen- 
b a d e r haben ausser der Bequemlichkeit der localen 
Anwendung eines intensiven kiihlen Wasserstromes noch 
den besonderen Yortheil, dass sie die Temperatur des 
ganzen Bades in einer sehr allmahligen, fur den Baden- 
den nur angenehm empfundenen Weise abkiihlen, wo- 
durch es moglich ist, auch gegen kiihle Temperaturen 
sehr sensible Patienten an diese zu gewohnen, wobei 
das Bewegtsein des Wassers und die dem Korper durch 
den grossen Raum des Bades gestattete eigene Bewegung 
wesentliche Hiilfsmittel bieten. 

Ausser diesem, die Welle genannten, aufsteigenden 
Wasserstrahle findet sich noch zur Seite, iiber der Wanne 
angebracht, eine Vorrichtung, welehe nach willkiirlicher 
Oeffnung eines Hahns einen im Winkel zur Wasserflache 
abwarts gerichteten, durch spaltartige Yerbreiterung der 
Ausflussoffniing plattgestalteten Soolstrahl gleichfalls von 
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c. 15,0° R. Temperatur und 2 Atmospharen Druck auf 
das Niveau des Bades ausstromen lasst. Es dient auch 
dieser Wasserstrahl theils zu localer Anwendung, theils 
zur allmahligen Abkiihlung des Bades, er findet sich in 
jedem Wellenbad-Cabinete. 

Jseuerdings befindet sieh auch noeh in alien Bade- 
Cabineten fur warme und kalte Yollbader iiber der 
"Wanne in entsprechender Hohe eine kleine Yorrichtung, 
uni einen feinen Regen von kiihlem Siisswasser iiber 
Haupt und Korper herabstromen zu lassen, theils zur 
bequemen zweckmassigen Abkiihlung des Kopfes und 
Oberkorpers vor dem Hinabsteigen in dieWanne, theils 
zur Reinigung der Haupthaare yon zuriickgebliebenen 
Salztheilen des Bades beim Austritte aus demselben. 

3) Die kalten mid warmen Donchebdder. Erstere 
werden in der konigl. Salinenbadanstalt und im neuen 
Actienbade, letztere in diesem gegeben. Mit der An¬ 
wendung der kalten Douche wird in der Regel ein 
kiihles Soolbad, mit derjenigen der warmen ein warmes 
Soolbad verbunden, daher den fur beide Zwecke dienen- 
den ahnliche Wannen in besonderen Badezellen beniitzt 
werden. Dem Sooldouchestrahl kann durch Wechsel 
der Ansatzstiicke an der Ausflussoffnung die verschie- 
denste Dicke und Form gegeben werden. Als Druck- 
kraft fur die kalte Douche dient die einfaehe Eallhohe 
Yom Reservoir bis zur Ausflussoffnung, also nahezu 
ein Druck von 2 Atmospharen, die warme Douche, 
welche zu jeder beliebigen Temperatur und Druckstarke 
gegeben werden kann, jedoeh in der Regel mit der 
Starke von l!/2—Atmospharen Druck angewandt 
wird, steht mit einer Dampfmaschine in Yerbindung, 
welche in dem, im Maschinenraume befindlichen Con- 
densationscylinder Wasserfullung, Temperatur und Druck 
genau regeln lasst. Die beiden letzteren werden durch 
den auf dem Cylinder angebrachten Thermometer und 
Manometer angezeigt. 

Fiir die warmen Injeetions-Sooldouchen, soweit hiezu 
die gewohnlichen Handapparate nicht ausreichen, sind 
in den einzelnen Badeanstalten noch besondere Yor- 
kehrungen mit elastischen Schlauchen, verschiedenen An- 
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satzrohren u. dgl. zu finden, aucli sind daselbst kleine 
Wannen fur Sitzbader vorhandcn. 

b) Der Pandur. 

Das Wasser der Pandurquelle wurde schon in selir 
friihen Zeiten zu Badern und zwar nur zu diesen benlitzt, 
daher sie aucli der Badebrunnen genannt wurde. Die 
Einfiilirung der Soolbader verminderte zwar in Etwas 
die Anwendung der Pandurbader, doch sind dieselben 
wegen ilirer milderen Wirkung noch vielfacli im Ge- 
brauclie. Gegenwiirtig werden sie in der Badeanstalt 
des kgl. Curhauses und im Actienbadhause abgegeben. 
Eur diese Bader befindet sich im Gebaude des kgl. Krug- 
magazins ein gemeinschaftliches Reservoir, woliin das 
Wasser aus der Quelle geleitet und yon wo aus es weiter 
abgegeben wird, docli wird durch eine im Jahre 1880 
hergestellte Leitung das Pandurwasser direct in die 
Badeanstalt des kgl. Curhauses geleitet. Die Pandur¬ 
bader werden nur als warme Yollbiider in gleicher 
Temperatur und Dauer wie die warmen Soolbader ge- 
braucht. 

c) Die Mutterlauge und die gradirte Soole. 

Diese beiden aus der Soole bei der Salzbereitung 
gewonnenen Producte werden zwar fast nur als Zusatz 
zu den einfachen warmen Soolbadern beniitzt, uni deren 
Salzgehalt auf eine beliebige holiere Starke bei Behand- 
lung yerschiedener Krankheitsfalle zu bringen, sind aber 
dennoch ein so wichtiger Tlieil unseres Heilapparates, 
dass deren Gewinnuug aucli nacli der im Jahre 1868 
erfolgten Einstellung des ararialischen Salinenbetriebs 
fortgesetzt wurde. 

Die Miitterlauge ist jene gelblichbraune dichte, fast 
olartige Fliissigkeit, welche beim Salzsieden aus der 
gradirten Soole nacli Krystallisation des Kochsalzes in 
den Sudpfannen zuriickbleibt. Hire Farbe riihrt von 
den organischen Quellenbestandtheilen her; doch ist sie 
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klar durehsichtig, durch ihren Gerueh den Bromgehalt 
verrathend. Die Magnesiasalze sind in derselben stark 
vertreten, im Ganzen enthalt sie 31,68 Proeent Salze. 

Kaeh der neuen im December 1872 von Professor 
Wislicenus angestelllen Analyse sind in 1000 Grammen 
der Kissinger Mutterlauge enthalten: 

Kalinroalaun ...... 0,276 
Schwefelsaures Kalium-Magnium 80,916 
Schwcfelsaures Magnium . . 33,697 
Chlormagnium . . . * . 74,438 
Uromnatrium ...... 2,525 
Chlornatrinra ...... 121,405 
Chlorlithium ...... 2,532 
Chlorrnbidium 0,229 
Kohlensaures Natrium . . . 0,874 
Wasser  683,108 

1000,000 Gramme. 

Die Quantitat Mutterlauge, welche zum Behufe einer 
besonderen Verstarkung eines Soolbades demselben zu- 
gesetzt wird, ist selir verschieden, sie betragt zwischen 
2 und 15 bayr. Maas oder Quart. Ein Zusatz von 2 
Maas Mutterlauge erhoht den Procentgehalt eines Bades 
an Balzen (das Bad zu 18 Kubikfuss gerechnet) urn 
0,16 Proeent. 

In einzelnen Fallen wird die Mutterlauge aucli un- 
vermisc-ht zu Umschlagen verwendet. 

Die hier am Orte gemachten Erfahrungen empfehlen 
es sehr, auch die Yersendung unserer Mutterlauge zu 
Badezwecken in lebhaftere Aufnahme zu bringen, und 
diirfte sich hiezu yorziiglich auch das aus ihr hier ge- 
wonnene Mutterlaugensalz, ein Gemenge aus schwefel- 
saurem Bittererde-Kali, schwefelsaurer Magnesia und 
Chlormagnesium, wegen seiner leichter en Transportabilitat 
eignen. 

Die gradirte oder concentrirte SooU wird besonders 
in neuester Zeit vielfach als Badzusatz beniitzt. Ihre 
Gewinnung geschieht dadurch, dass man die aus der 
Quelle genommene Soole in Tropfenform der freien Luft 
aussetzt, indem sie durch Pumpen auf das etliche 50 
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Fuss hohe Gradirgebaude gehoben wird, durch dessen 
Dornschichten sie herabtraufelt. Dies wird mehrmals 
mit der unter den Dornschichten in den Sammelkasten 
aufgefangenen Soole wiederholt, bis sie den gewiinschten 
Concentrationsgrad durch Yerdunstung ihres Wasserge- 
haltes angenommen hat Es geschieht dies bei hoherer 
Lufttemperatur, bei trockener und etwas bewegter Atmos- 
phare rascher, als unter entgegengesetzten Yerhaltnissen; 
gewohnlich ist ein sechsmaliges Herabfallen der Soole 
nothwendig. 

Der Salzgehalt der zur Yerwendung kommenden 
gradirten Soole schwankt zwar etwas, ist jedoch in der 
Regel 23 bis 24 Procent, daher sie ein specifisches Ge- 
wicht von 1,176443 im Durchschnitte besitzt. Ausser 
dem bedeutenden Wasserverluste werden durch das 
Gradiren auch noch andere Yeranderungen der Soole 
hervorgebracht; ihr Gas entweicht mit dem "Wasser, ein 
Theil ihrer kohlensauren Salze zersetzt sich und eine 
ziemliche Menge der schwer loslichen Substanzen, be- 
sonders der erdigen und der ganze Gehalt an Eisen 
setzt sich an den Dornen der Gradirwerke als Dornstein 
ab, welcher daher grosstentheils aus Kalksalzen und 
Eisenoxydhydrat besteht. 

Die zu den verstarkten Soolbadern als Zusatz die- 
nende Quantitat der gradirten Soole betragt in der Regel 
8—20 Maas. 

d) Das kohlensaure Gas. 

Der erste Anstoss zur Yerwerthung des dem Sool- 
sprudel bei seinem Aufsteigen in so reicher Menge ent- 
stromenden kohlensauren Gases zu Heilzwecken gieng 
schon von Kastner aus, der hierin spater besonders 
durch die Aerzte Maas undPfeufer unterstiitzt wurde. 
Die erste systematische Anwendung unserer Kohlensaure 
geschah von Ilofrath Dr. Balling; bis zu Ende der 
dreissiger Jahre bestand (ibrigens noch keine Anstalt 
hiefiir, die Patienten sassen auf Brettern, welche iiber 
die Quelle des Soolsprudels gelegt waren, welchem Uebel- 
stande erst im Jahre 1838 durch Einrichtung von eigent- 
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lichen Gasbadern daselbst abgeliolfen wurde. Die gegen- 
wiirtige selir zweckmassige Anstalt hieffir befindet sieh 
in dem im Jalire 1841 erbauten koniglichen Badhause 
uber dem Soolsprudel, im ersten Stockwerke desselben. 
Das aus der Quelle stromende Gas ist Yollkommen reine 
Kohlensaure, deren pliysikalische Eigenschaften allge- 
meiii bekannt sind. Sie ist ein farbloses Gas, sehwerer 
als die atmospliarische Luft, yon sauerlich pric-kelndem 
Gesclimacke und Geruche. 

Zur Sammlung des Gases befindet sich fiber dem 
Soolsprudel ein mit Glasdaeh yersehener Kupfercylinder, 
der Gasfang oder Gasometer, welclier das der Quelle 
entstrbmende Gas am Entweiclien yerhindert und durch 
den yon ihm auf dasselbe gefibten Druck zwingt, in eine 
fiber dem hochsten Quellenstande sich offnende Rohre 
zu treten, yon welcher es in die Gasbad-Wannen und 
zu den Apparaten ffir locale Gasbader geleitet wird. 

Wir unterscheiden daher allgemeine oder ¥an- 
nengasbader und locale Gasbader. 

Die Wannen, in welchen sich die zuleitende, mit 
einem Hahn yersehene Gasrohre offnet, sind yon der 
Grosse gewohnlicher Badewannen, innen mit einem Sitze 
mit veranderliclier Hohe, je nachdem der Oberkbrper 
oder nur der Kopf von der Berfilirung mit dem Gase 
ausgeschlossen bleiben soli, und mit einem fest am Rande 
schliessenden Deckel versehen. Der Patient setzt sich 
angekleidet in die Wanne, aus welcher der Kopf bei dem 
im Deckel angebrachten Ausschnitte hervorragt, wobei 
ein Entweichen des Gases noch durch einen umgelegten 
Kragen yon Wachsleinwand yerhindert wird. Am Fuss- 
ende der Wanne befindet sich die AbflussofFnung ffir 
das Gas. In diesen Wannen lassen sich auch durch 
einen mit der Gasrohre verbundenen Caoutchoukschlaueh 
die bei Prauenkrankheiten gebrauclilichen inneren Gas- 
douchen anwenden. Die Dauer eines solchen allgemeinen 
Gasbades betragt gewohnlich 15 bis 50 Minuten. 

Die Apparate ffir die localen Gasbader, bei 
welchen nur einzelne Korpertheile der Wirkung des Gases 
ausgesetzt werden, bestehen theils in luftdicht geschlos- 
senen Cylindern, theils in Siicken aus luftdichtem Stoffe, 

8 
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in welehe ein Korpertheil eingesenkt und sodann mit 
dem in den Cylinder stromenden Gase in Yerbindung 
gebracht wird, theils in frei im Badezimmer mundenden 
Caoutchoukrohren, welehe dureh Hahne abzusperren 
sind, und dureh passende, verseliieden geformte Ansatz- 
stiicke den ausseren Gehorgang, das Auge, Mund- und 
Nasenhohle, oder beschrankte Stellen der Haut dem 
Gasstrome auszusetzen gestatten. 

Die Temperatur des in dieser Weise angewandten 
Gases ist die der Quelle, namlich c. 15,0° R. Seit einer 
liingeren Reihe von Jahren ist jedoch aueh die An wen- 
dung des erwarmten kohlensauren Gases zu all- 
gemeinen wie Local-Badern mit Yortheil eingefuhrt 
worden. Die Erwarmung des kohlensauren Gases ge- 
schieht neuerdings mit nur seltenen Ausnahmen dadurch, 
dass das Gas dureh eine spiralig gewundene Rohre ge- 
leitet wird, welehe sich in einem Wasserbade von be- 
liebigem, nach arztlicher Yerordnung stets regulirbarem 
Hitzegrade befindet. Doch kann aueh auf besondere 
arztliche Yerordnung dieKohlensaure gemischt mit heissem 
Wasserdampfe zur Anwendung gebracht werden. Die 
erwarmten Gasbader werden in derselben Weise wie die 
kalten beniitzt, nur miissen selbstverstandlieh die dureh 
Dampfbeimischung erwarmten Wannen-Gasbiider unbe- 
kleidet genommen werden wegen des feuchten Meder- 
sehlages des beigemengten Wasserdampfes» 

e) Die Moorerde. 

Obgleich Kissingens nachste Umgebung eine zu 
Schlamm- oder Moorbadern vortrefflich sich eignende 
Moorerde besitzt, welehe nach Kastner kohlensauren und 
schwefelsauren Kalk, kohlensaure Magnesia, Chlornatrium 
und Chlorkalium, Thon- und Ivieselerde, Ilumussaure, 
Pflanzenreste und neben Sehwefeleisen aueh Spuren von 
Schwefelkalium und unterschwefligsaurem Kali enthalt, 
so wird doch, um einem vermchrten Bediirfnisse zu ge- 
niigen, schon seit einer hingeren Reihe von Jahren die 
Moorerde aus den grossen Lagern des sog. rothen Moores 
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auf dem benachbarten Rhongebirge zu unseren Moor- 
badern verwendet. Dieselbe ist sehr fein und weich, 
und enthalt ausser den gewohnlichen organisehen und 
unorganischenMoorerdebestandtheilen besonders grossere 
Mengen von Eisenoxydul. 

Bei der Beniitzung zu Badern, welche in der Dauer 
und Temperatur wie die warmen Soolbader genommen 
werden, wird die Moorerde mit Soole vermischt, und auf 
diese Weise ein sehr wirksames Salzschlammbad herge- 
stellt. Solche Bader werden in sammtlichen Badean- 
stalten Kissingens abgegeben. Die Bereitung derselben 
geschieht in einem der Badezelle benachbarten Baume 
in auf Badern stehenden "Wannen. Das fertige Moor- 
bad wird sodann in die Badezelle geschoben, wo sich 
zugleich eine zweite Wanne mit dem Reinigungsbade 
befindet. Partielle Moorbader, sowie Moorumschlage 
finden gleichfalls in Kissingen Anwendung. 

f) Der einfache Wasserdampf. 

Die gegenwartig nur im Actienbadhause vorhandenen 
Einrichtungen fiir gewohnliche einfache Wasserdampf- 
Bader, sind die gleichen, wie sie sich allenthalben an 
anderen Orten vorfinden. Diese Bader werden in der 
Dauer von anfangs 15, spater 30 und mehr Minuten ge¬ 
nommen; ihre Temperatur betragt gewohnlich 30—36° 
R., in einzelnen Fallen auch mehr. 

Dass sich in alien Badeanstalten auch Gelegenheit 
zu Siisswasserbadern findet, ist selbstverstandlich. Ausser- 
dem besitzt Kissingen eine fiir sich bestehende Kalt- 
wasserheilanstalt. 

C. Die zu Einathmungen dienenden Curmittel. 

Seit dem Sommer 1864 sind statt der frlilier ge- 
brauchlichen Salzdampfeinathmungen grosserer Zweck- 
dienlichkeit halber in den Inhalationsraumen die Ein¬ 
athmungen z e r s t a u b t e r Soole eingerichtet wor- 

8* 
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den in ganz ahnlicher Weise, wie sie auch an andern 
Or ten mit solchen Einrichtungen, z. B. in Reichenhall 
bestehen. 

In dieser Reihe unserer Curmittel ist auch noeh die 
mehr oder weniger mit Salztlieilen beladene Luft in 
der JTahe des Gr a d ir w e r k e s zu erwahnen, welehe 
von Kranken, die an Affectionen der Luftwege leiden, 
haufig mit ganz besonderer Yorliebe eingeathmet wird. 
Sie enthalt erfahrungsgemass mehr Salztheile als die 
Seeluft, und nachgewiesenermassen einen ausserordent- 
lichen Reichthum an dem in neuerer Zeit so viel ge- 
nannten Ozon. 

Es sind langs des Gradirgebaudes Gallerieen, sowie 
neben demselben Spazierwege mit Ruhebanken zu 
langerem Aufenthalte angebracht. 

Hier ist auch die neuerdings in Kissingen bestehende 
pneumatisehe Anstalt des Dr. Dietz zu erwahnen, welehe 
nicht nur die betr. Apparate zur Inhalation verschiedener 
medicamentoser Fliissigkeiten, sondern auch den Ein- 
athmungsapparat fur comprimirte und yerdiinnte atmos- 
pharische Luft besitzt. 

Die offentlichen Bade-Anstalten Kissingens, 

1) Die konigliclie Bade-Anstalt am Soolsprudel. 

Diese Anstalt wurde sehon im Jahre 1841 in ihrer 
friiheren Gestalt iiber dem Soolsprudel durch die konig- 
liche Regierung erbaut, und ist auch unter dem Namen 
Salinen-Badeanstalt oder Gasbad bekannt. Sie diente 
damals vorzugsweise zum Gebrauche der kiihlen Sool- 
bader und der in den Yorhergehenden Jahren einge- 
fiihrten Gasbader. In Folge gesteigerten Bediirfnisses 
wurde ubrigens das Gebaude in grossartigerer erweiterter 
Form im Jahre 1850 und 1851 neu aufgefiihrt und in 
einer Frontlange von 180 Fuss 1852 vollcndet. Allein 
der wachsende Aufschwung unseres Curortes machte 
schon nach 10 weiteren Jahren eine betnichtliehe Yer- 
grosserung nothwendig, welehe im Herbste 1862 be- 
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sonders durch einen Anbau an den nordlichen und siid- 
liclien Theil des Hauptgebaudes von je 30 Fuss Lange 
und 40 Fuss Tiefe begonnen, und im Friihlinge 1863 vol- 
lendet wurde. Hiedurch wurde, nachdem bereits im Friili- 
linge 1862 der neue Einathmungsraum yollendet worden 
war, eine Yermehrung der Badezellen durch 17 neue 
erreicht, aueli konnten nunmehr zugleich gewohnliche 
warme Soolbader in dieser Anstalt abgegeben werden. 

Spatere Weubauten erweiterten diese Anstalt in sehr 
ansehnlicher Weise, besonders der 1875 begonnene und 
im Friihlinge 1876 vollendete Bau, welcher die gegen 
Westen dem Flusse zugewendete Hauptfronte des Ge- 
baudes bis auf 98 Meter Gesammtlange vergrosserte. 
JDasselbe ist massiv aus weissgrauem Sandsteine aufge- 
fiihrt, aus Erdgeschoss und einem Stockwerke bestehend. 
An die ostliche Langseite schliessen sich der Maschinen- 
raum und das Kesselhaus; der mittlere Theil des Haupt¬ 
gebaudes umfasst in einem geraumigen, hohen, durch 
zwei Etagen hinaufreichenden und mittelst eines Glas- 
daches hell beleuchteten Vorplatze den beriihmten Sool- 
sprudek 

Von diesem Vorplatze aus fiihren sowohl zu ebener 
Erde als aueh im ersten Stocke liber eine mit dem Erd- 
geschosse durch zwei bequeme Treppen Yerbundene 
Gallerie Glasthiiren in die beiden nach Worden und 
Siiden sich erstreckenden Theile des Gebaudes. Durch 
die Mitte eines jeden dieser beiden durch den Vorplatz 
von einander getrennten Theile der Anstalt zieht ein 
von Oben beleuchteter Gang, aus welchem man rechts 
und links in die einzelnen Baderaume trith 

Gegenwartig besitzt diese Anstalt 4 mit grosseren 
Bequemlichkeiten ausgestattete, mit Cementwannen und 
Ankleidekabineten verseheneBadezimmer, die sog, Wobel- 
bader, 68 gewohnliche Soolbad-Kabinete, 29 Strahl- 
und Wellenbad- und 4 Moorbadkabinete, ferner 4 Bade¬ 
raume fur Gasbader, welche 6 Wannen fur Gasvoll- 
bader und 2 Apparate fur locale Gasbader enthalten, 
und 2 Inhalationsraume, einen fur Manner, einen fur 
Frauen bestimmt, deren jeder 4 Zerstaubungsapparate 
enthalt* Diese Apparate sind durchgangig neu? nach 
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den besten Mustern hergestellt, und so eingeriehtet, dass 
nicht nur wie bisher einfache Quellsoole, sondern auch 
concentrirte Soole und liberhaupt jede arztlich verordnete 
Fliissigkeit zerstaubt und inhalirt werden kann; die 
Trichter sind beweglicli und stets mit dem Dampfstrome 
in gleiche Richtung verstellbar. 

Im Erdgeschosse des aussersten Siidendes des Ge- 
baudes findet sich noch, mit besonderem Luxus ausge- 
stattet, ein mit zweigeschmackvoll eingerichtetenToilette- 
zimmern, besonderem Eingange und Yorzimmer ver- 
sehenes, sehr geraumiges Reservebadzimmer fur Wellen- 
und Strahlbader, das sogenannte Fiirsten- oder Kaiserbad. 
Auf diese Weise enthalt die Bade-Anstalt gegenwartig 
110 eigentliche Baderaume. 

Auch noch andere Raume, z. B. ein Zimmer fur 
den Inspector, eines zum Aufbewahren der Wasche u. 
s, w, befinden sich im Gebaude. Die durch den Sool- 
sprudel gelieferte Soole wird durch das in der Nahe be- 
findliche vom Flusse getriebene AYasserrad in die ausser- 
halb des Gebaudes unter besonderer Bedachung stehenden 
Reservoirs, die fur Welle und Strahl bestimmte Soole 
in den auf der Hohe des Gradirbaues angebrachten 
Sammelkasten 57 Fuss hoeh gepumpt,. von wo aus auch 
eine zur Stadt gefiihrte Leitung einen Theil der Soole 
in die Badeanstalten des koniglichen Curhauses bringt. 
Um die Einrichtung dieser Anstalt haben sich seiner 
Zeit der k. Salineninspector Knorr, sowie der friihere 
Aufsichts-Arzt derselben, Badinspector Dr. Pfriem, in 
neuester Zeit Herr Hofrath Streit manches Yerdienst 
erworben. 

Die Anzahl der im Sommer 1879 in dieser Anstalt 
abgegebenen Bader betrug 42,540. 

2) Die Bade-Anstalt ini koniglichen Curhause. 

Dieselbe wurde im Jahre 1858 auf der Ostseite des 
koniglichen Curhauses erbaut und steht unmittelbar mit 
diesem in Yerbindung. Sie besteht aus einem von Westen 
nach Osten ziehenden, nur auf das Erdgeschoss. be- 
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sehriinkten Langcnbaue und einem ktirzeren, an dessen 
Ostseite nach Siiden sich erstreckenden, mit erstem Stoek- 
werke versehenen Querflugel. Den Langenbau durch- 
zielit ein von Oben erleuchteter Gang, zu dessen beiden 
Seiten sick die Badekabinete befinden* 

Seit 1877 ist diese Anstalt vollstandig neu und in 
der den neuesten Mustern entspreehenden Art einge- 
richtet worden; sie enthalt gegenwartig 29 Kabinete fiir 
Soolebader, von welcben 2 auch zur Abgabe von Badern 
aus Pandur, welcher dureh eine 1880 neu hergestellte 
Leitung direct von der Quelle in die Bader geleitet 
wird, eingericlitet sind, ferner 8 Strahl- und Wellen- 
baderkabinete und 8 Moorbadkabinete. 

Diese Badeanstalt erhalt die Soole mittelst der bereits 
genannten Leitung aus der Quelle des Soolsprudels. 

Im Sommer 1879 wurden hier 19,989 Bader ab- 
gegebem 

3) Das Actien-Badehaus, 

So jung diese Anstalt erscheinen mag, so hat sie 
doch bereits ihre Geschichte, die eigentlich zwei Jahr- 
zehnte zuriick-reicht. Bereits yor dem Jahre 1860 war 
sowohl Yon Curgasten, als auch besonders Yon den 
Aerzten, namentlich in den Berichten der Letzteren an 
die konigliche Regierung, vielfach der Wunsch ausge- 
sprochen worden, die beiden dem Staate gehorenden 
Bade-Anstalten im konigl. Curhause und nachst dem 
Soolsprudel erweitert zu sehen, indem das Bediirfniss 
vermehrter guter Badegelegenheiten mit der steigenden 
Frequenz des Curortes Yon Jahr zu Jahr dringender 
hervortrai 

Obgleich in der Folge diesem Wunsche im Jahre 
1862 durch Erweiterung der letztgenannten koniglichen 
Bade-Anstalt begegnet wurde, sprach doch damals schon 
die k. Regierung den Wunsch aus, bis zu einer defini- 
tiven Befriedigung des bestehenden Bediirfnisses die 
Privatindustrie hier in Wirksamkeit treten zu lassen, 
derselben jedwede Begiinstigung zusagend, Hiemit war 
der Anstoss zur Idee eines Actienunternehmens zwar 
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gegeben, allein schon in der ersten zur Besprechung 
der Sache angeordneten Yersammlung hiesiger Einwohner, 
zu welcher der Yerfasser dieser Schrift selbst nach vor- 
gangiger Berathung mit seinen Colleger! und einigen 
andern hiesigen Privaten, von denselben aufgefordert, 
dieEinladung hatte ergehen lassen, fand das Unternehmen 
heftige Gegenwehr ; es war dies am 29. December 1860. 

AYie indessen gar oft eine neu auftaucliende Idee 
gerade durch zu bestehende Kampfe Gelegenheit ge- 
winnt, genauer beleuchtet, erkannt und gewurdigt zu 
werden, so auch hier. Die Einsicht, dass eine allge- 
meine Hebung des Curortes ilire Yortheile nothwendig 
auch auf jeden Einzelnen erstrecken miisse, gelangte 
mehr und mehr zur Geltung, und so kam es denn 
wieder am 16. Januar 1865 zu einer Yersammlung 
hiesiger Einwohner, in welcher sich die gegenwartig 
bestehende Actien-Gesellschaft zur Erbauung und zum 
Betriebe einer grossen allgemeinen Badeanstalt consti- 
tuirte*), worauf die Zeichnung des damals vorlaufig 
auf 150,000 fh festgesetzten Actiencapitales stattfand. 

Heue Ilindernisse verschiedener Art verzogerten 
die Ausfuhrung des Unternehmens; denn nachdem am 
19. Januar 1866 die Concession der Actien-Gesellschaft 
auf 99 Jahre von Seite der konigl. Begierung erfolgt 
war, lahmten die politischen Ereignisse jenes Jahres, 
in welchem nebst so vielem Anderen auch der friedliche 
Dienst Hygiea’s den rauhen Geboten des Kriegsgottes 
weichen musste, den Portgang der guten Sache, und 
selbst noch im Jahre 1867 bereiteten die Hachweheal 
der unserem Curorte im Jahre vorher geschlagenen 
Wunden, Ansichtsverschiedenheiten liber die AYahl des 
Bauplatzes u. s. w. manchfache Hemmnisse, die aber 
alle gliicklich iiberwunden wurden. Die k. Begierung 
unterstutzte das Unternehmen in jeder AVeise. 

Unter den in Folge einer Preisconcurrenz-Ausschreib- 
ung eingelaufenen Bauplanen wurde durch das aus drei 

*) Um die erneuerte Anregung des Unternehmens machten 
sich besonders Herr Hofrath Dr. von Balling und Herr Friedrich 
Feustel verdient. 
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tiichtigen Arcliitecten bestehende Preisgericht dem Plane 
des Prof. Geul in Kiirnberg der erste Preis zuerkannt, 
und derselbe zur Ausfiihrung gewahlt* Doch beschloss 
die Gesellschaft, vorlaufig nur diejenigen Theile des 
ganzen Planes zur Ausfiihrung zu bringen, welche ein 
betriebsfahiges Ganze bilden, das Uebrige spater herzu- 
stellen. So wurde denn im Friihlinge 1868 auf der 
Wiesenflaehe des rechten Saalufers gegeniiber dem siid- 
lichen Theile des Curplatzes einstweilen der siidliche 
Theil des Gebaudes bis zu seiner Mitte begonnen 
und im Spatfriihlinge des Jahres 1869 vollendet, so 
dass selion in der Saison desselben Jahres der Betrieb 
des neuen Badehauses zunachst mit 60 Badezimmern 
eroffnet werden konnte. 

Die giinstige Aufnahme des Unternchmens yon 
Seite des Badepublicums und iiberhaupt das sehr er- 
freuliche Gedeihen desselben schon in dieser Gestalt 
rief bereits im Herbste 1869 den Beschluss hervor, aueh 
den nordliehen Theil des Gebaudes, wenigstens dessen 
beide an den siidlichen Theil ansehliessende Seitenfliigel 
sofort auszufiihren. So wurde denn, naehdem von Aetio- 
naren des Etablissements selbst ein Prioritatsanlehen yon 
120,000 fl. hiefiir gezeiehnet worden, zuerst der west- 
liehe Seitenfliigel des nordliehen Gebaudetheils im "Win¬ 
ter 1869/70 in Angriff genommen und bis zum 1. Juli 
1870 yollendet, und hierauf bis zum Herbste 1870 der 
ostliche hergestellt. Die Ausfiihrung der nicht den 
eigentliehen Badezwecken dienenden nordliehen Haupt- 
fronte wurde damals einer spateren Zeit yorbehalten. 

Der ganze urspriingliehe Plan zeigt namlich ein 
durch eine circa 270 bayer* Fuss (78,8 Meter) lange 
Hauptfronte, einen ebenso langen hinteren Querbau und 
zwei verbindende Seitenfliigel yon je 360 Fuss (105 
Meter) Lange gebildetes, einen grossen freien Hofraum 
einschliessendes Rechteck, dessen gerade Grundlinien 
durch 4 End- oder Eckpavillons, einen Hauptpayillon 
in der Mitte der Fronte und weitere zwei Pavilions in 
der Mitte jedes Seitenfliigels unterbrochen werden* Dem 
das Ganze nach Siiden abschliessenden Querbaue fiigt 
sich in der Mitte gegen den inneren freien Raum des 
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Rechteckes hin ein 65 Fuss langes und 50 Fuss breites 
Gebaude an, in welchem sich das Kesselhaus, die Dampf- 
maschine, die Wasch- und Trockenanstalt, Wasser- 
reservoirs, Ivohlenmagazin und der Raum fiir den Maschi- 
nisten befinden. An der Kordseite dieses Anbaues er- 
liebt sich ein etwas fiber 60 Fuss (17,5 Meter) hoher 
Thurm zur Aufnahme des Reservoirs, aus welchem Strahl 
und Welle der betreffenden Bader gespeist werden, 
welche durch diese Hohe die Druckkraft von 2 Atmos- 
pharen erhalten. An die Jfordseite dieses Thurmes lehnt 
sich noch ein grosses Soolereservoir und ein vielleicht 
nur provisorisches kleines Bureau zur Empfangnahme 
der Badebillets. 

Der zur Vollendung des ganzen Gebaudes an seiner 
FTordseite bestimmte Bau wurde erst im Spatherbste 
1878 begonnen und im Friihlinge 1880 fertig gestellt. 
Der urspriingliche Plan einer directen Yerbindung mit 
den Nordenden der beiden Seitenflfigel wurde hiebei 
verlassen; dennoch giebt dieser jlingste Theil der An- 
stalt auch architectonisch dem Ganzen einen gefalligen 
Abschluss. Er ist lediglich dazu bestimmt, den gesell- 
schaftlichen Bediirfnissen, sowie der Annehmlichkeit der 
Curgaste zu dienen, und enthalt zunachst, von der zum 
Aufenthalte im Freien bestimmten offenen Terrasse aus 
zuganglich, ein geraumiges Yestibul, dessen Beniitzung 
als Kaffeesalon in Aussicht genommen ist. Hieran 
schliessen sich zu ebener Erde auf jeder Seite 2 Salons 
an. Musikzimmer zu kleinen musikalischen Uebungen, 
ein geraumiges Billardzimmer mit 3 Billards auf der 
einen, Lesezimmer fiir Rauclier und Nichtraucher ge- 
trennt auf der anderen Seite. 

Aus dem Yestibule fuhrt eine geraumige Treppe 
zum oberen Stockwerke, wo sich ein grosserer Saal fiir 
Concerte und andere gesellschaftliche Unterhaltungen, 
sowie anschliessend daran auf der einen Seite Speise- 
salons fiir gewohnlichen Gebrauch, auf der anderen Seite 
2 Salons fiir gesclilossene Gesellschaften befinden. 

Zur Deckung der Ausgaben fiir dieses Gebaude 
wurde ein 5°/oigcs Prioritatsanlchcn im Betrage von 
215,000 Mark aufgenommen. 



123 

Das eigentliche Badehaus enthalt nunmelir ausser 
2 kleinen Wartesalons 120 Baderaume, wovon 60 auf 
der ostliclien fiir Damen bestimmten, 60 auf der west- 
lielien fiir Herren bestimmten Seite sich befinden. Die- 
selben tlieilen sich in 2 sogenannte Salonbader mit be- 
sonderen Ankleidezimmern, 19 Wellen- und Stralilbader 
(I. und II. Classe), 85 Soolbader (I. und II. Classe), 
von welchen 18 zugleich zur Abgabe von Pandurbadern 
bestimmt sind, ferner in 2 Douchebader, 12 Moorbiider. 
Aueh zu Dampfbadern, Sitzbadern etc. ist hier Gelegen- 
heit vorhanden. Im Sommer 1879 wurden in dieser 
Anstalt 64377 Bader abgegeben. 

Dass aber trotz dieser anselmlichen Zalil von Bade- 
zimmern der Baum im Einzelnen nicht gespart ist, er- 
gibt sich aus den Maassen der Badezimmer selbst, von 
welchen die kleineren fiir gewohnliche Bader je 120 
Quadratfuss (10,2 Quadratmeter), die grosseren fiir 
Douche-, Dampf- und reservirte Bader bestimmten Zimmer 
je 225 Quadratfuss (19,16 Quadratmeter) Flachenaus- 
dehnung haben. 

Ihr Hauptrequisit, die Soole, erhalt diese Anstalt 
von dem S chonborn-Sprudel durch eine besondere 
Leitung. Durch eine neben dieser Quelle aufgestellte 
Turbine, welche von einem kiinstlich erzeugten Arme 
der nahe voriiber fliessenden Saale in Bewegung gesetzt 
wird, wird die Soole aus dem Quellenschachte mittelst 
einer Saugpumpe direct in die 8 Zoll weite, aus Gfuss- 
eisenroliren bestehende Leitung gebracht, welche den 
Fluss iibersehreitend und auf dessen rechtem Ufer das 
Thai entlang sich herabziehend in die Reservoirs der 
Badeanstalt ausmiindet. 

Obgleich das Giebaude des Etablissements in seinem 
Gesammteindrueke ein durch seine Bestimmung gebo- 
tenes, sehr bedeutendes Dominiren der waagrechten 
Linien iiber die senkrechten zur Schau tragt, so bildet 
dasselbe doch; besonders aus einiger Entfernung und in 
der Richtung betrachtet, dass sich die langgestreckten 
Linien der Seitenfliigel etwas verkiirzen, einen nicht un- 
angenehmen Ruhepunkt fiir das Auge, indem besonders 
durch die mit einem oberen Stockwerke versehenen 
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Mittelpavillons und den Thurm, sogar dureh den schlanken 
Schornstein einige Abwechslung in der Zeichnung her- 
vorgebracht wird. Auch das schone Baumaterial, der 
graue und rothe Sandstein, ist dem Gesammteindrueke 
giinstig. Kur der sehr langen ostlichen und westlichen 
Seitenfagade gegeniiber sueht das Auge nach einer 
Unterbrechung der ziemlieh langgezogenen Horizontal- 
parallelen des Sockels und des Dachwerkes und sind 
die in den letzten Jahren daselbst begonnenen Anpflanz- 
ungen bei Weitem noch nicht ausreichend, hier ver- 
sehdnernd zu wirken. 

Die Bader in den Privatliausern. 

Die Ayarmen Sool- und Pandurvollbader warden in 
friiherer Zeit ausschliesslich und allein in den Privat- 
hausern und Gasthofen abgegeben, und so ziemlieh in 
alien Hausern, in welchen Wohnungen an Curgaste ver- 
miethet wurden, bestanden Einrichtungen hiefiir, beson- 
ders seitdem das im nordlichen Theile derStadt errichtete, 
nunmehr ganz ausser Gebrauch gekommene Reservoir 
mit seiner Leitung vom Soolsprudel her aufgestellt wor- 
den war. Mit dem Entstehen und der spateren Erwei- 
terung der beiden koniglichenBadeanstalten yerminderten 
sich bereits diese Privatbadeeinrichtungen und seit dem 
Inslebentreten der grossen Aetienbadeanstalt reducirten 
sich dieselben immer mehr, so dass gegenwartig keine 
Privat-Badeeinrichtungen mehr bestehen. 

Die spater eingefuhrten transportablen, von der 
Aetienbadeanstalt auf Yerlangen in die Wohnungen ge- 
lieferten Bader wurden bereits erwahnt; sie werden in 
kleinen leicht tragbaren Fassehen fiir kaltes und fur 
warmes Wasser auf einem besonderen Wagen in die 
Hauser geschafft, das Bad selbst in der gewiinschten 
Temperatur dureh Mischung des warmen und kalten 
Mineralwassers in der Wanne hergestellt, doch sind die¬ 
selben im ganzen nur wenig im Gebrauche. 
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Um eine Anschauung der die alljahrliche Abgabe 
yon Biidern in Kissingen betreffenden Zahlenverhaltnisse 
zu geben, soil hier noch als Beispiel die amtliche Zu- 
sammenstellung den im Sommer 1879 in Kissingen ab- 
gegebenen Bader folgen: 

Die drei Badeanstalten zusammen gaben: 
Warme Soolbader ♦ . 100662 
Wellen- und Strahlbader 18188 
Pandurbader .... 1235 
Moorbader ..... 4032 
Douchebader . . . . 596 
Siisswasserbader . . . 386 
Dampfbader .... 5 
Gasbader  719 

Summa 125,823 
Hiezu kommen noch die nicht 

tiellen Bader, wie Sitzbader u. dgl. 
aufgezahlten 



Die Wirkungsweise der Curinittel 
Kissingens. 

Es kreist der Stoff im Meer der Ewigkeit, 
Er wecliselt nnr die Wohnung und das Kleid; 
Dock im belebten Seyn, wie in dem todten 
Gehorcht er festen ewigen Geboten. 

Yon alien Zweigen der Heilwissenschaft war die 
Lehre von der Wirkungsweise der Mineralquellen leider 
derjenige, welcher mit am langsten von einem gewissen 
mystischen Schleier umgeben schien, der freilich aueh 
mehr und mehr fallen musste von der Zeit an, wo die 
gewaltige Herrschaft der unabhangigen oft sehr will- 
kiirlichen Theorieen gebroclien wurde und die einzelnen 
Naturwissensehaften in ihrer machtig fortschreitenden 
Entwicklung auch dieser Disciplin zu festen Stiitzen 
erwuehsen. Die neuere Forschung war nieht miissig, 
sowohl in den Wirkungen der einzelnen Bestandtheile 
einer Quelle auf den Organismus eine wirkliche Bestatig- 
ung der schon friilier gefundenen allgemeinen Gesetze 
des Yerhaltens der betreffenden Stoffe zum lebenden 
Korper nachzuweisen, als auch jede Mineralquelle in 
ihrer von der Natur gegebenen Zusammensetzung als 
Ganzes aufgefasst nach dieser Kichtung hin zu betrach- 
ten und zu studirem 

Nachdem es als eine wichtige Errungenschaft der 
Heilkunde erkannt ist, dass sie sich von den langen 
eomplicirten Recepten einer friiheren Zeit, in welchen 
oft ein Mittel das andere wirkungslos machte, gliicklich 
losgerissen hat, konnte man es viellcicht als ein tadelns- 
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werthes Stehenbleiben beim Alten betrachten, dass ein 
scheinbar so manclifaltiges Compositum, wie es uns in 
fast jeder Mineralquelle entgegentritt, als Heilmittel 
festgehalten wird; doch bei naherer Betrachtung er- 
geben sich ganz andere Gesichtspunkte. Wir wenden 
viele Arzneimittel besonders des Pflanzenreiches, obgleich 
wir ihre betreffenden wirksamen Hauptbestandtheile 
kennen und isoliren gelernt haben, dieselben auch gerne 
fur sich allein gebrauchen, doch noch immer auch als 
Ganzes an, und schatzen ihre Wirkung. Wir nehmen 
in unseren einfachsten taglichen JNahrungsmitteln Sub- 
stanzen der complicirtesten Art in unsern Korper auf, 
obgleich wir durch die Chemie wissen, wieviel des 
Untergeordneten und sogar des absolut Kutzlosen wir 
dabei neben den eigentlichen Kahrungsstoffen, die ja 
selbst wieder eine sehr manchfache Zusammensetzung 
zeigen, unserem Organismus zufuhren. Und geniessen 
wir nic-ht schon in jedem siissen Quellwasser neben dem 
fur unser Leben so wichtigen Wasser eine Reihe von 
Salzen, die keineswegs ganz gleichgultig fur unseren 
Korper sind? Yerschmahen wir daher auch hier nicht, 
was uns unmittelbar die Katur darbietet, die ja bekannt- 
lich auch uberhaupt schon von Anbeginn entsehieden 
viel rationeller verfuhr als der Menseh. Denn betrach- 
ten wir eine Quellenanalyse, so sind es immer nur sehr 
wenige Bestandtheile, die in hervorragender Menge in 
einer bestimmten Quelle vorhanden sind und ihre Wirk- 
samkeit bedingen; die iibrigen in geringerer Menge 
vorhandenen haben nur untergeordnete Bedeutung. Die 
einzelnen Bestandtheile kbnnen zwar ihre Wirkung ge- 
genseitig modificiren, allein sie heben sie nicht auf, und 
was das Wichtigste ist, die Mineralquellenbestandtheile 
sind fast sammtlich Stoffe, die unser Korper ohnedies 
in verschiedener Menge in seiner Kahrung aufnimmt, 
die er in seinen eigentlichen Theilen, im Blute, in den 
Knochen, Muskeln u. s. w. im normalen Zustande schon 
enthalt, die ihm also nicht fremd, nicht feindlich gegen- 
iiberstehen, sondern zu den Elementen seiner Existenz 
gehoren. 

Um daher die Wirksamkeit einer Quelle zu erkennen? 
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hatten wir zunachst die Eigenschaften ihrer unserem 
Korper gegenuber wirksamen Hauptbestandtheile und 
hierauf die Wirkung der Quelle auf diesen als eines 
Ganzen in’s Auge zu fassen. 

A. Die Wirkungsweise der zum Trinken 

dienenden Curmittel. 

Betrachten wir zuerst die einzelnen Best and - 
theile unserer Haupttrinkquellen Rakoczy und Panclur 
naeh ihren betreffenden Eigenschaften. Die genannteu 
Quellen sind wue gesagt Kochsalzquellen, und daher 
tritt uns als ihr wichtigster Hauptbestandtheil das K o c h - 
salz oder Ohior natrium entgegen. Dasselbe ist 
einer der wichtigsten Stoffe fur das Bestehen des mensch- 
lichen Korpers, was sehon daraus hervorgeht, dass wir 
dieses Salz in alien Korpergeweben, besonders aber in 
den flussigen Bestandtheilen des Korpers und zwar in 
letzteren in sehr betrachtlicher Menge finden. So bildet 
es z. B. iiber die Halfte der Aschenbestandtheile des 
Blutes und iiberhaupt den grossten Theil der Asehe 
aller thierischen Substanzen. Die Korpergewebe ent- 
wickeln und erhalten sich gleichsam unter der Beiliiilfe 
des Chlornatriums, daher es ein unumganglich nothwTen- 
diger Bestandtheil unserer taglichcn Nahrung ist. 

Hier beschaftigt uns aber nur jenes Me hr des 
Chlornatriums, welches als Ueberschuss des normalen 
Korperbediirfnisses im Mineralwasser dem Organismus 
zugebracht wird. 

Massige Gaben yon 1 bis 4 Gramm Chlornatrium 
steigern die Esslust und sind zunachst ein Unterstutzungs- 
mittel zur Yerdauung. Durch den Bakoezy werden 
bei der gewohnlichen taglichen Gabe von 4—6 Bechern 
(1 Becher = 9 Unzen = 270 Gramm = ungefahr !/4 
Liter) taglich 5,5 bis 9,5 Gramm Chlornatrium aufge- 
nommen, eine Quantitat, welche, wie z. B. die Yer- 
suche v. Liebig’s, Lehmann’s und F r e r i c h s’ 
zeigten, eine entschieden beschleunigende "Wirkung auf 
die Yerdauung, besonders auf die Losung der eiweiss- 
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artigen Substanzen ausiibt, wahrend grossere Kochsalz- 
Quantitaten die Auflosung dieser Stoffe wieder verlang- 
samen. Die bekannte Eigenschaft des Koehsalzes, in 
sehr grosser Gabe aufgenommen Durehfall zu er- 
zeugen, yeranlasst immer noch haufig die durchaus falsche 
Betraehtung unserer Trinkquellen als blose Abfiihrwasser, 
wobei die Wirkung des Koehsalzes irriger Weise der 
des Bitter- und Glaubersalzes anderer Quellen gleieh- 
gesetzt wird, welehe Salze aber nur zum kleinsten Theile 
naeh ihrem Eintritte in den Korper in die Blutbahn 
aufgenommen werden, dagegen ihre Hauptwirkung auf 
den Yerdauungscanal als eine abfiihrende ausiiben, 
wahrend das Kochsalz diese nur in massigern Grade 
aussert, vielmehr rasch in den Kreislauf des Organismus 
iibergeht und hier erst zu seiner wichtigen Bedeutung 
fur den Umsatz der Korperbestandtheile gelangt. Unter 
Letzteren ist es zunachst wieder das Eiweiss, dessen 
Loslichkeit wesentlich durch seinen Kochsalzgehalt be- 
dingt wird. Im Blute bewirkt, wie Liebig dargetlian 
hat, das Kochsalz eine Steigerung des Ueberganges der 
verdauten Kahrungsmittel aus dem Darmcanale in dessen 
Capillargefasse und dadurch eine Steigerung der Er- 
nahrung. Bei Monate lang fortgesetzter vermehrter 
Kochsalzaufnahme (10 Gramm taglich) fand Plouviez 
eine Zunahme der Blutkorperchen, des Easerstoffes und 
der Salze sowie sogar des Eisens im Blute. Audi ist 
Liebig’s Kaehweis von Wiclitigkeit, dass das aufge- 
nommene Chlornatrium im Blute mit dem kohiensauren 
und phosphorsauren Kali einen Austausch der Bestand- 
tlieile eingeht, und dalier theilweise die Quelle des fiir 
den Korper sehr wichtigen kohiensauren und phosphor¬ 
sauren Katrons bildet. Die wichtigste Eigenschaft des 
Chlornatriums aber ist seine durch K a up p’s und be- 
sonders durch Yoit’s Untersuehungen nachgewiesene 
beschleunigende "Wirkung auf den Umsatz der stick- 
stoffhaltigen G ewe be, welehe sich in der entsehieden 
vermehrten Ausscheidung des Harnstoffes, 
einer sehr stickstoffreichen Substanz, aus dem Korper 
aussprieht. 

Berucksiclitigen wir noch die Beziehungen des Chlor- 

9 
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natriums zur Zellenbildung, indem jede Ablagerung 
von Zellen im Organismus, aus welchen dieser ja seine 
Gewebe darstellt, yon einer Yermehrten Chlornatrium- 
menge begleitet ist, und endlich die, wenn auch nur 
bedingte harntreibende Wirkung dieses Salzes, so konnen 
wir sein Verlialten zum Organismus kurz in dein Satze 
zusammenfassen: Das Chlornairium ist; wie es ein Be- 
standtheil des Organismus ist, auch bei cler Bildimg und 
dem Vmsatze seiner Gewebe von holier Wichtigkeit, d h. 
es dient in entschiedener Weise sowohl der progressiven 
als der regressiven Metamorphose im Organismus. Es 
Yermehrt, besonders in grosseren Gaben angewendet, 
die Ausscheidungen des Korpers. Dies reehtfertigt seinen 
Heilgebrauch bei krankhaften Zustanden, welche auf 
einer fehlerhaften Ernahrung, einem abnormen Stoffum- 
satze, einem Missverhaltnisse zwiscben Anbildung, Riick- 
bildung und Ausscheidung sowohl des Gesammtorganis- 
mus, als einzelner Organe oder Systeme desselben be- 
ruhen. 

Die iibrigen ChlorYerbindungen der Kissinger Trink- 
quellen haben bei ihrer Yerhaltnissmassig geringen Menge 
in denselben nur eine untergeordnete Bedeutung; sie 
schliessen sich in ihrer Wirkungsweise ganz an die des 
Chlornatriums an. Uebrigens darf es als ein entschie¬ 
dener Yorzug der Kissinger Trinkquellen Yor einigen 
anderen ahnlichen betraehtet werden, dass sie Yollstandig 
frei Yon dem die Yerdauung bei erhohter Empfindsam- 
keit der betreffenden Organe leicht storenden Chlor- 
calcium sind. 

Mehr Beachtung verdienen iibrigens die in den Kis¬ 
singer Trinkquellen enthaltenen Kalksalze, besonders der 
kohlensaure Kalk, welcher sich im Rakoczy zum 
Chlornatrium wie 1 : 5,5 verhalt, daher in diesem Menge- 
Yerhiiltnisse bereits mit Recht hinsiclitlich seiner Bedeu¬ 
tung fur den Aufbau des Organismus und dessen Stoff- 
umsatz iiberhaupt gewurdigt werden darf, und zwar um 
so mehr, da er in Yerbindung mit der freien Kohlen¬ 
saure des Mineralwassers leichter YOIU Organismus auf- 
genommen wird, woselbst er grossentheils durch die aus 
andern Yerbindungen freiwerdende Phosphorsaure in 
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phosphorsauren Kalk umgewandelt wird. Aueh hier ist 
eines wesentlichen Yorzuges unserer Trinkquellen Yor 
mancken anderen zu gedenken, namlich des Umstandes, 
dass sie von dem unverdaulichen schwefelsauren Kalke 
nur selir geringe Mengen enthalten. 

Die schwefelsaure Magnesia, welche sich 
zum Chlornatrium im Rakoczy und Pandur wie 1:11 
verbalt, so dass der Korper bei der gewohnlichen Trinkcur 
taglich 0,73—0,97 Gramm davon aufnimmt, kann in 
dieser Gabe nur in ihrer beschrankten Wirkung auf die 
Darmausscheidungen als das Chlornatrium hierin unter- 
stiitzend in Betraeht kommen. 

Das in den Kissinger Trinkquellen enthaltene koh- 
lensaure Eisenoxydul, von welchem nach Liebig’s 
Analyse berechnet bei einer gewohnlichen Trinkcur tag¬ 
lich 6,03—0,045 Gramm, in 4 Wochen beilaufig 0,85— 
1,27 Gramm vom Korper aufgenommen werden, wird in 
seiner "Wirksamkeit wegen dieser geringen Quantitat 
vielfach unterschatzt, allein, wenn wir auch aus derselben 
keine sehr grosse Eisenwirkung ableiten konnen, so darf 
dieser Bestandtheil doch durchaus nicht iibersehen wer¬ 
den, besonders bei Berucksichtigung der sehr geringen 
Aufnahmsfahigkeit des Blutes fiirEisen iiberhaupt, ferner 
des Umstandes, dass, wie Quevenne, und Schroff ge- 
zeigt habeii, ofters kleine Gaben Eisen besser als grosse 
wirken, und endlich selbst in den eigentlichen Staldwas- 
sern die vorkommenden Eisenquantitaten den pharma- 
ceutisch gebrauchlichen Gaben dieses Mittels gegeniiber 
sehr gering sind, wahrend doch auch in denselben 
bisweilen grosse Mengen anderer Salze neben dem Eisen 
eirdiergehen. Durch neuere Yersuche (von AVoronichin) 
wurde sogar nachgewiesen, dass die Anwesenheit von 
Chlornatrium die Aufnahme des Eisens in das Blut 
wesentlich befordert. Auf die sehr bekannte Wirkungs- 
weise des Eisens als eines den Organismus kraftigenden, 
besonders die Blutbildung fordernden Mittels hier nicht 
nalior eingehend, weisen wir nur noch auf die gerade 
in der betreffenden Form der Losung in einem kohlen- 
saurehaltigen Mineralwasser sehr erleichterte Aufnahme 
des Mittels in den Kreislauf hin, wahrend wir auch die- 

9* 
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jenige Wirkung des Eisens in unseren beiden Haupt- 
trinkquellen beriicksichtigen mochten, wonach dasselbe 
als corrigirendes Agens bei Anwendung des Wassers in 
grossen Gaben einer etwa hiebei in Betraeht kommenden 
Schwachung der Yerdauungswege entgegen zu wirken 
im Stande ist. 

Indem wir die noeh iibrigen festen Quellenbestand- 
theile als wegen ilirer geringen Menge nur sehr wenig 
in Wirksamkeit kommende iibergehen, haben wir dagegen 
noch die in unseren Trinkqueilen in grosser Quantitat 
enthaltene Kohlensaure zu beriicksichtigen. Sie regt 
bekanntlich die Yerdauung lebhaft an und ist iiberhaupt 
ein kraftiges Erregungsmittel fiir das Nervensystem und 
yon hier aus fiir die Muskeln. Sie bewirkt, theilweise 
in’s Blut aufgenommen, Reizung des Herzens und der 
Nervencentren, daher beschleunigten Blutlauf, starkere 
Ausscheidungen, besonders des Harnes und iiberhaupt 
ein Lebhafterwerden der Korperfunktionen. Wir kon- 
nen daher die Kohlensaure unserer Trinkqueilen als 
einen wenigstens indirect den Stoffumsatz im Korper 
bethatigenden und daher das Chlornatrium in seiner 
Wirkung unterstiitzenden Bestandtheil betrachten, der 
iiberdies, wie bereits angedeutet, die Aufnahme aller 
iibrigen in den Organismus begiinstigt und erleichtert. 

Die Wirkung der mit der Anwendung unserer 
Quellen verbundenen vermehrten Wasserzufuhr 
zum Organismus endlich lasst sich namentlich nach den 
Untersuchungen YOU Genth u, A. als Anregung der 
Darmfunction, besonders aber als eine verstarkte Um- 
setzung der stickstoffhaltigen Grewebselemente in die 
letzten Oxydationsprodukte mit nachfolgender gesteigerter 
Anbildung des Organismus characterisiren. 

Nach dieser speciellen Betrachtung der Wirkungs- 
weise der einzelnen Quellenbestandtheile auf den Korper 
und gestiitzt auf vielfache practische Erfahrung iiber 
ihre Gesammtwirkung bei Anwendung der Quellen 
selbst miissen wir daher als Agentien, welche diese Ge¬ 
sammtwirkung wesentlich bestimmen, in erster Reihe 
das Chlornatrium, in zweiter Reihe das Eisen und die 
Kohlensaure ansehen. 
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Werfen wir nunmelir noch einen Blick auf die Er- 
scheinungen, durch welche sich die Wirkungsweise der 
Quelle als eines Ganzen characterise, und bleiben wir zu- 
nachst bei dem Hauptreprasentanten unserer Trinkquellen, 
dem mit dem Pandur fast identischen Rakoczy stehen, 

Der Rakoczy bewirkt in der mittleren Quantitat 
von 24 bis 36Unzen (ungefahr 720—1000 Gramm oder 
etwa 2/3 bis 1 Liter), zu Gaben von 6—9 Lnzen (180 
bis 270 Gramm) getrunken, unmittelbar naeh dem Ge- 
flihle der Erfriscliung ein Gefiihl Yon Warme im Magen, 
welches sich, wahrend ein Theil der Kohlensaure durch 
Aufstossen entweicht, ziemlich rasch iiber den Unterleib 
Yerbreitet. Ein hiebei ofters auftretendes, rasch vor- 
iibergehendes Eingenommensein des Kopfes, selbst bis- 
weilen hinzutretender leichter Schwindel wird durch ein 
Yor dem Trinken Yorgenommenes theilweises Austreiben 
der Kohlensaure aus dem Wasser durch leichtes Er- 
warmen, Umgiessen oder Stehenlassen desselben ver- 
mieden. Die Yermehrung der Stuhlausscheidung be- 
schrankt sich in der Regel auf die Zeit wahrend des 
Trinkens und innerhalb der nachsten 2 Stunden "naeh 
dem Trinken, wobei durch die oben genannte Quantitat 
1—2 breiige oder massig flussige, nur ausnahmsweise 
wassrige Stiihle eintreten. Das Nahrungsbediirfniss wird 
meistens schon in den ersten Tagen merklich erhoht. 
Die Harnausscheidung ist zwar wahrend und unmittel¬ 
bar nach den Trinkstunden am meisten, jedoch auch in 
alien ubrigen Tagesperioden Yermehrt. Uebrigens ergibt 
namentlich die Beriicksichtigung der ausgeschiedenen 
festen Harnbestandtheile sowie der Pulsfrequenz, der 
Korpertemperatur und der Respiration als die Haupt- 
wirkung desRakoczygebrauches eine Steigerung resp. 
Beschleunigung des Stoffumsatzes im Korper 
wahrend des ganzen Tages, die trotz einer jedesmal 
darauf folgenden Verlangsamung des Stoffumsatzes in den 
Abendstunden, dennoch im Ganzen als eine sehr entschie- 
deneErhohung des gesammtenStoflFwechsels sich darstellt*). 

*) Ausfuhrlichere Mittheilungen fiir den Arzt fiber die Resul- 
tate der betreffenden ei>enen Untersuchungen des Yerfassers fin- 
den sich in Goschens „Deutscher Klinik“ 1864 Nr, 16 u. ff. 
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Dass bei dieser Beschleunigung des Stoffumsatzes 
im Organismus, wie er durch die Kissinger Trinkcur 
hervorgerufen wird, durchaus nicht immer die Riickbild- 
ung und Ausseheidung ein Uebergewicht iiber die An- 
bildung gewinnt, zeigt sich sehr klar in den aus einer 
grossen Reihe von Beobaehtungen iiber die Yerander- 
ungen des Korpergewichtes wahrend der Cur her- 
yorgegangenen Resultaten; ja es liegt bis zu einem ge- 
wissen Grade sogar in der Hand des Arztes, durch 
grossere oder geringere Gaben des Wassers, durch ent- 
sprechende Yorschriften hinsichtlich der qualitativ wie 
quantitativ zu regeluden gleichzeitigen Diat, der Korper- 
bewegung und der Lebensweise iiberhaupt, diese Be- 
schleunigung des Stoffumsatzes entweder mehr der Riick- 
bildung oder mehr der Anbildung im Organismus schon 
wahrend der Cur dienstbar zu machen, und dem ent- 
sprechend eine Gewichtsabnahme oder Zunahme des 
Korpers herbeizufiihren. Diese Erfahrung ist von hochster 
Wichtigkeit besonders bei Behandlung blutarmer, bleich- 
siichtiger und ahnlieh leidender Individuen durch die 
Kissinger Trinkquellen* Auch muss hier noch besonders 
auf die Eigenschaft des Rakoczy’s und Pandur’s hinge- 
wiesen werden, in kleinen Gaben yon 8—12 Unzen 
(240—360 Gramm) taglich sogar besehrankend auf 
die Darmausscheidung zu wirken, eine Eigenschaft, die 
z. B. bei der Heilung der mit schwachenden chronischen 
Diarrhoen einhergehenden Zustande hochst werthvoll ist. 
An die vorzugsweise durch den Koehsalz- und Kohlen- 
sauregehalt unserer Trinkquellen bedingte Wirkung der- 
selben auch auf die anderen Schleimhaute und die Be- 
schaffenheit ihrer Ausscheidungen sei hier nur im Yor- 
beigehen erinnert. 

Wie bereits bemerkt, ist die Wirkungsweise des 
Pandur durch keine besonders hervortretendeErscheinung 
yon der des Rakoczy verschieden, wie dies schon aus 
der ausserst geringen Yerscliiedenheit ihrer Zusammen- 
setzung hervorgelit, wenn auch, wie wir dies taglich aus 
dem Yerkehre mit unscren Stammcurgasten erfahren 
konnen, bald die eine dieser Quellcn bald die andere 
einem einzelnen Organismus individuell mehr zusagt. 
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Der Maxbrunnen steht, wie schon seine cheniisclie 
Zusammensetzung zeigt, gewissermassen in der Mitte 
zwischen den Sauerlingen iiberhaupt und den eigentlichen 
Kochsalzqucllen. Er unterscheidet sich daher wesentlich 
von dem Rakoczy und Pandur auch hinsichtlich seiner 
Wirkung auf den Organismus, welche zwar auch vorzugs- 
weise durch seinen Kochsalz- und Kohlensauregehalt be- 
stimmt wird, jedoch eine bei Weitem schwachere als bei 
jenen beiden Quellen ist, in welchen iiberdies die Wirk- 
ung ihres wenn auch sehr massigen Eisengehaltes, welcher 
im Maxbrunnen beinahe fehlt, in Mitberucksichtigung 
tritt. 

Bald nach dem Trinken des Maxbrunnens empfindet 
man gleichfalls ein Grefuhl yon "Warme im Magen, und 
wird zunachst durch die erregende Wirkung derKohlen- 
saure auf die Magennerven die Esslust gesteigert, die 
Yerdauung lebhafter bethatigt* Auch eine mild erregende 
Wirkung auf die Function anderer Schleimhaute, beson- 
ders derjenigen der Respirations- und der Harnwege ist 
deutlich wahrnehmbar. Auf die entfernten tieferen 
Yorgange des Stoffumsatzes im Organismus kann dieser 
Brunnen natiirlich wegen seines geringeren Kochsalzge- 
haltes, welcher nur etwa die Halfte des den beiden an- 
deren Trinkquellen zukommenden betragt, sowie wegen 
seines bereits erwahnten ausserst geringen Eisengehaltes 
weniger wirken, als jene. Seine werthvolle Bedeutung 
als diatetisches Mittel dlirfte aber gerade aus der milden 
Form seiner Wirkung hervorgehen* 

Das Kissinger Bitterwasser ist wie in seiner chemischen 
Zusammensetzung so auch in seiner Wirkung dem be- 
kannten Friedrichshaller Bitterwasser fast ganz gleich. 
Diese wird trotz des in diesem Wasser sehr stark ver- 
tretenen Chlornatriums dennoch vorzugsweise durch seinen 
Grehalt an schwefelsaurem Natron und sehwefel- 
saurer Magnesia bestimmt, welche beiden Salze zu¬ 
nachst auf den Darmcanal wirken, indem sie dessen Tha- 
tigkeit wesentlich erhohen, eine vermehrte Absonderung 
seiner Schleimhaut veranlassen und hiedurch die ange- 
sammelten Massen seines Inhaltes rascher zur Aussehei- 
dung bringen. Sonach wirkt das Kissinger Bitterwasser 
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in erster Linie entschieden abfiihrend, wahrend eben 
gerade wegen dieser Raschheit seiner Wiederentfernung 
aus dem Korper ein verhaltnissmassig geringer Theil 
seiner Bestandtheile in die Blutbahn aufgenommen wird, 
was sieh zunachst durch eine massig yermehrte Harn- 
ausscheidung kimd giebt, die desshalb auch im umge- 
kehrten Verbaltnisse zur Darmausscheidung stebt. Dem- 
gemass beobachtet man beim Bitterwassergebrauehe, be- 
sonders in grosseren Gaben, stets eine Abnabine des 
Korpergewichtes, und seine Ruckwirkung auf den Um- 
satz im Organismus ist sonaeh vorzugsweise als eine die 
Riickbildung in demselben befordernde zu be- 
traehten. Sie erklart sich ausser dem, was wir bei dem 
Einflusse des Chlornatriums auf den Umsatz der stick- 
stoffhaltigen Gewebe bei vermehrter Ausseheidung kennen 
gelernt haben, vorzugsweise aus der durch Seegen’s 
Yersuche sich ergebenden umsetzenden Wirkung des 
schwefelsauren Matrons und der schwefelsauren Magnesia 
auf die Pettgebilde des Korpers, 

Wir konnen sonaeh das Kissinger Bitterwasser, wie 
dies auch die praktische Erfahrung taglich bestatigt, mit 
grossem Yortheile fur sich allein anwenden, wo es gilt, 
rasch ergiebige Darmausscheidungen hervorzubringen, 
daher bei habitueller Stuhlverstopfung und Anhaufung 
von auszuscheidendem Darminhalte, ferner als ableiten- 
des Mittel bei Stockungen der Blutcirculation in den 
Organen des Unterleibs selbst oder bei Congestionen zum 
Kopfe, zur Brust u. s. w., sowie auch als wirksame 
Beihulfe, wo es darauf ankommt, Anschwellungen einzelner 
Organe, Fettanhaufungen und Uebernahrung des Korpers 
iiberhaupt zu beseitigen. 

Als Zusatz zu unseren beiden Haupttrinkquellen, dem 
Rakoczy und Pandur, ist das Kissinger Bitterwasser von 
ausserordentlichem Werthe in vielen Fallen, besonders in 
solehen, wo die genannten Quellen wegen ihrer nur mas- 
sigen Wirkung auf die Ausscheidungen des Darmcanales 
nicht hinreichen, eine etwa bestehende grosse Tragheit 
dieses Organes zu iiberwinden und im Korper ein Ueber- 
wiegen der Riickbildung iiber die Anbildung hervorzu- 
rufen, ferner da, wo Rakoczy und Pandur fur sich allein 
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gebraucht eine allzu heftige Erregung des Blutkreislaufes 
hervorbringen, daher entschiedenere Ableitung Noth thut, 
wobei der Mangel des Eisens und der verschwindend 
geringe Kohlensauregehalt des Bitterwassers sehr giinstig 
ist, wahrend umgekehrt in Fallen, wo ein langer fort- 
zusetzender Bitterwassergebrauch angezeigt ist, die Misch- 
ung dieses "Wassers mit einer der genannten Trinkquellen 
einen etwa storenden oder schwaehenden Einfluss des- 
selben auf die Yerdauung verhindert*). 

Die Molke wird, wie bereits erwahnt, in Kissingen 
weniger hanfig all ein fur sich, yielfaeli aber gemischt 
mit einer unserer Trinkquellen, besonders mit dem Max- 
brunnen, zum Curgebrauehe bemitzt. Wahrend sie die 
erregenden Wirkungen der Mineralquellen, mit welchen 
sie verbunden wird, mildert, gewinnt sie in dieser Form 
zugleich selbst an Yerdauliehkeit. Sie wird leicht in’s 
Blut aufgenommen und wirkt yorzugsweise durch ihren 
Milclizucker- und Salzgehalt massig anregend auf den 
Stoffumsatz im Organismus. Abfiihrend wirkt sie nur in 
grosseren Graben, in kleinen haufig sogar die Darmfunction 
etwas zuriickhaltend. Die iibrigen Ausseheidungen, be¬ 
sonders die der Nieren, werden durch die Molke etwas 
vermehrt. 

*) Es wurde bereits bei Autfiihrung der hiesigen Curmittel er¬ 
wahnt, wie unzweckmassig es ist, zur Yermehrung der abfiihren- 
den Wirkung des Rakoczy einen Zusatz von Schonbornsoole statt 
von Bitterwasser zu wrahlen; dies ergiebt sich schon aus einer Yer- 
gleichung der Analysen beider Wasser. Ein Becher Schonborn- 
soole enthalt namlich in runden Zahlen bei nur 3,96 Gramraen 
Gesammtsalzgehalt c. 3 Gramme Koehsalz, kein Chlormagnesium, 
kein schwefelsaures Natron und nur 0,36 Gramme schwefelsaure 
Magnesia, ein Becher Kissinger Bitterwasser dagegen bei 6,32 
Grammen Gesammtsalzgehalt c. 2 Gramme Koehsalz, 1 Gramm 
Chlormagnesium, 1,5 Gramme schwefelsaures Natron und j,3 Gramme 
schwefelsaure Magnesia. Die Soole kann daher nur durch ihren 
starkeren Kochsalzgehalt, eines Salzes, das nicht zu den eigent- 
lichen Abfuhrsalzen gehort und in erhohter Quantitat genommen 
leicht einen ungiinstigen Einfluss auf die Yerdauungsorgane aas- 
ubt, etwas abfiihrend wirken, wrahrend wir im Bitterwasser bei ge- 
ringerem Kochsalzgehalte mehrere wirkliche Abfiihrsalze in nicht 
unbetrachtlicher Menge vor uns haben. Man erreicht sonach in 
genannter Beziehung durch 1jz Becher Bitterwasser das Gleiche, 
wie ungefahr durch einen ganzen Becher Soole. 



138 

In neuerer Zeit wurde die heilkraftige Wirkung des 
Molkengebrauches iiberhaupt als etwas nicht rationed 
Begriindetes yon sehr gewichtiger Seite angezweifelt, 
doch hat bisher dennoch die Empirie hier ihr Recht be- 
hauptet und diesem Mittel, als einem besonders bei Lei- 
denszustanden der Schleimhaute wegen seiner vortheil- 
haften Wirkung fortwahrend geschatzten, seinen bleiben- 
den Platz im arztlichen Heilapparate gesiehert. 

B. Die Wirkungsweise der Bader. 

Wir besitzen in Wasserbadern iiberhaupt, obgleich 
die Frage iiber die Aufnahme yon Wasser aus dem Bade 
durch die Haut wegen der vielen weiteren hiebei in 
Reehnung tretenden Factoren nocht nicht endgiiltig ge- 
lost ist, hochst wirksame Heilmittel, die als solche nicht 
nur auf die Haut und ihre Funktionen direct, sondern 
mittelbar in entschiedenster Weise auf die tieferen Yor- 
gange im Organismus und hier wieder namentlich auf 
den Stoffumsatz in demselben wirken. Die mit den Mi- 
neralbadern verbundenen Stoffe fester und fliichtiger Art, 
Salze und Gase bedingen aber die allgemeine Wirkung 
der Bader noch in ganz specieller Weise, ebenso wie 
die Wirkung eines Bades sehr manchfach durch seine 
Temperatur, Zeitdauer und iiberhaupt durch die Art 
seiner Anwendung modificirt wird. Es ist nach dem ge- 
genwartigen Stande der betreffenden Frage fast als er- 
wiesen zu betrachten, dass wohl ein Theil der im Wasser 
enthaltenen Gase, aber Nichts yon den im Bade gelosten 
festen Stoffen durch die unverletzte Korperhaut in den 
Organismus aufgenommen wird, sondern dass gewisser- 
massen nur eine Contactwirkung der Letztercn, ein Ein- 
fluss auf die Ausscheidungs- und Temperaturverhaltnisse 
der Haut, namentlich aber eine sehr ausgesprochene 
Wirkung auf die der Haut zunachst liegenden JNerven- 
und Blutgefass-Yerzweigungen ausgeiibt wird. 

Es wiirde zu weit fiihren, hier speciell zu erortern, 
in wie weit die einzelnen Factoren der Badwirkung, nam- 
lich der Wasserdruck, der momentane Abschluss dcr 
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Ivorperoberflache gegen die aussere Luft durch das Bad, 
die Temperatur des Bades, seine einzelnen Mineralbe- 
standtlieile und besonders sein betrachtlicher Kohlen- 
sauregehalt Antheil an den betreffenden Wirkungser- 
seheinungen liaben; es geniigt fur unseren Zweck, die 
Wirkungsweise der einzelnen Arten yon Badern, welche in 
Ivissingen zur Anwenduug kommen, kurz zu eharacterisiren. 

Die warmen Soolbader, im Mittel ihrer bereits er- 
wahnten Temperatur und Dauer genommen, haben zur 
unmittelbaren Folge einen hoheren oder geringeren Grad 
eines allgemeinen behaglielien Gefiililes, wobei jedoch 
die durch den Thermometer gepriifte Korpertemperatur 
etwas unter das Kormale (im Mittel urn 0,4° R.) herab- 
sinkt, um sich allmahlig wieder auf den individuellen 
Kormalstand, der etwa eine Stunde nach dem Bade 
wieder erreieht ist, zu erheben. Die Korpertemperatur 
macht sodann die durch spatere Kahrungsaufnahme, 
Bewegung etc. gesetzten weiteren geringeren normalen 
Schwankungen regelmassig durch. Auch die Pulsfrequenz 
wird nach diesen Biidern momentan herabgesetzt, steigt 
aber dann in den Stunden unmittelbar nach der folgenden 
Kahrungsaufnahme ziemlich betrachtlich iiber die im 
normalen Zustande durch diese bedingte Pulsfrequenz- 
steigerung. Die Zahl der Athemziige dagegen folgt 
wahrend der Badecur genau den auch ohne Badegebrauch 
beobachteten normalen Sclrvvankungen wahrend der ein¬ 
zelnen Tageszeiten ganz parallel, zu alien Tageszeiten 
eine gleichmassige Yermehrung gegeniiber der indivi¬ 
duellen Korm zeigend. Ausserdem ergiebt sich momentan 
ein geringer Yerlust des Korpergewichts nach diesen 
Biidern, der aber meistens sehr bald wieder ganz oder 
theilweise ausgeglichen wird. Die Ausscheidung durch 
die Nieren ist unmittelbar nach den warmen Soolbadern 
vermehrt und auch die der Haut, wenn die Lufttempe- 
ratur diese letztere Ausscheidung begiinstigt. Im Ganzen 
ist eine miissige Steigerung des Stoffumsatzes im Organis- 
mus in den Stunden nach dem Bade zu constatiren. 

Die Zusiitze von Mu11er 1 augeund gradirter 
S o o 1 e zu den warmen Soolbadern steigprn, indem sie 
dcren Salzgchalt vermehren, nicht nur den Iiautreiz durch 
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das Bad, sondern sie beschleunigen auch, wie exacte 
Yersuche dargethan haben, in noch entschiedenerer 
AYeise als die einfachen Soolbader die Yorgange des 
Stoffumsatzes im Kdrper, so dass sie bei schwachen In- 
dividuen nur mit Yorsicht anzuwenden sind, mitunter 
auch ein Grefiihl von Aufregung und nachfolgender An- 
gegriffenheit im Grefolge haben. Desto schatzbarer sind 
sie als kraffcig umstimmendes Mittel bei Leidenszustanden, 
welche auf einem besonders tragen Stoffwechsel beruhen 
in Organismen mit allgemeiner geringer Reaction auf 
Eingriffe durch Heilmittel. 

Die Panclurbcider wirken den einfachen warmen 
Soolbadern sehr ahnlich, jedoch in weit milderer AYeise, 
so dass auch schwache^ blutleere Constitutionen dieselben 
gut ertragen, ja sogar eine unmittelbar kraftigende 
AVirkung durch sie fiihlen, wenn durch eine gleichzeitig 
beobachtete mehr kraftigende Diat der durch diese Bader 
nur massig gehobene Stoffwechsel mehr der Anbildung 
als der Riickbildung der Korpergewebe forderlieh ge- 
macht wird. 

Die kalten Soolbader mit AVelle und Strahl, die wie 
erwahnt, immer nur mit kurzer Zeitdauer angewandt 
werden, bewirken ein meist noch mehr ausgesprochenes 
allgemeines AV^ohlgefuhl unmittelbar nachher, als dies 
bei den warmen Soolbadern stattfindet. Korpertemperatur, 
Puls- und Respirationsfrequenz zeigen fast die gleichen 
Modificationen, wie sie durch das warme Soolbad er- 
zeugt werden, und verhalt sich uberhaupt der Einffuss 
der kalten Soolbader auf den Stoffumsatz des Korpers 
fast gleich wie bei jenen, nur sind die einzelnen Eactoren 
des Stoffumsatzes, besonders in den Stunden nach dem 
Essen hier noch lebhafter angeregt. Es lasst auch Puls- 
frequenz und Korpertemperatur in der genannten Zeit 
eine viel betrachtlichere Erhebung iiber den individuellen, 
diesen Stunden entspreehenden Sormalstand beobachten. 
Bemerkenswerth ist aber ausserdem noch, dass es (wie 
die zahlreichen Korpergewichtsbestimmungcn, die der Yer- 
fasser dieser Schrift an Patienten und sich selbst vorgc- 
nommen hat, ziemlieh sprechend beweisen) viel leichter 
ist, wahrend des Gebrauches dieser kalten Soolbader eine 
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KorpergewichtszunahmemitBeihulfe einer entsprechenden 
Lebensweise zu erhalten, als wahrend des Gebrauches der 
warmen Soolbader. Auch die in sehr vielen Fallen un- 
mittelbar nach der Kissinger Trink- und Badecur auf- 
tretende Gewiclitsvermehrung, die freilieh Manchem un- 
liebsam erscheinen mag, fallt nach dem Gebrauehe der 
kalten Soolbader in der Hegel etwas ergiebiger aus, als 
nach dem der warmen. Es sind dies empirisch gefundene 
Thatsachen, die uns aber veranlassen miissen, unsere 
kalten Soolbader in ihrer Wirkung den Seebadern ganz 
nahe zu setzen, sie den direct kraftigenden Heilmitteln 
anzureihen, was durch das specielle Yerhalten ihrer Wirk- 
ung gegeniiber den Funktionen des Kervensystemes noch 
eine weitere Berechtigung erhalt. 

Die einfachen Gash cider, wobei die reine Kohlensaure 
den Korper umgibt, ohne dass eine Einwirkung dieses 
Gases auf die Athmungsorgane direct stattfinden kann, 
bewirken zunachst auf der Haut (oft schon nach einigen 
im Gasbade zugebrachtenMinuten) ein Gefiihl von Warme, 
welches an den unteren Extremitaten beginnt, sich von 
da iiber den Korper ausbreitet, und haufig bald von 
einem Gefiihle von Prickeln oder Ameisenkriechen auf 
der Haut gefolgt ist. In einzelnen Fallen macht sich 
auch eine leichte Rothung der Haut, besonders bei reiz- 
baren Individuen, auch massige Transpiration bemerklich. 
Der Reiz auf die oberflachlichen Blutgefasse und Is erven 
ist besonders bei der localen Anwendung auf die Schleim- 
liaute der Sinnesorgane, des Auges, Ohres sehr deutlich 
wahrnehmbar. 

Durch vielfache Beobachtungen undYersuche ist es 
auch nachgewiesen, dass ein Theil des kohlensauren 
Gases durch die Haut in den Korper eindringt, und 
theils durch die Darmschleimhaut, theils durch die aussere 
Haut und die Lungen wieder ausgeschieden wird. Zahl- 
reiche Beobachtungen stimmen darin iiberein, dass bei 
zwar ziemlich normal bleibender Puls- und Athmungs- 
frequenz der Stoftumsatz im Korper, besonders aber die 
Ausscheidung der Nieren vermehrt wird. Ferner ist 
diesen Badern speciell eine ausgesprochene erregende 
Wirkung auf das Genitalsystem bei beiden Geschlechtern 
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eigen; es werden z B. durcli dieselbe bei Frauen die 
Begeln auch naeh langerem Ausbleiben wieder hervor- 
gerufen. Bis zum Eintritte einer betaubenden Wirkung, 
die auch auf diesem Wege der Einwirkung des Gases 
hervorgebraeht werden konnte, darf natiirlich das Bad 
nicht fortgesetzt werden. Die erregende Wirkung dieser 
Bader macht sie aber zu einem besonders schatzbaren 
Mittel bei Storungen der Nervenfunction, namentlich 
bei lalimungsartigen Ersclieinungen, und hier besonders 
bei solchen, die nicht durch Ursachen von Seite der be- 
treffenden Centralorgane, sondern durch mehr peripherisch 
einwirkende Yerhaltnisse bedingt sind. Dessgleichen 
werden sie bei rheumatisehen und bei gichtischen Krank* 
heitszustanden, besonders bei Personen, welche Wasser- 
bader jeder Art nicht gut vertragen, mit Nutzen verwendet. 

Die erwarmten Kohlensaure-Bader, locale wie allge- 
meine sind, wie bereits angegeben, eine Combination von 
Gasbad und erhohter Temperatur, welcher auch deren 
Wirkung auf den Korper entspricht. 

Die Moor- oder Schlammbader wirken meistens weit 
reizender und erregender auf die Haut, als die ent- 
sprechenden Mineralwasserbader, indem bei diesenBadern 
noch die mechanisch reizende Wirkung der Gemeng- 
theile des Moores zu der Wirkung des ihm beigemischten 
Mineralwassers hinzutritt; auch ist der durcli die be- 
trachtlichere specifische Schwere des Moores bedingte 
starkere Druck auf die Hautgefasse hiebei in Anschlag 
zu bringen, so dass sicli die der Wirkung von Breium- 
schlagen ahnlichen Ersclieinungen nach den Moorbadern, 
wie Empfindlichkeit und Eothe der Haut, vermehrte 
Eeigung zur Transpiration und bisweilen das voriiber- 
gehende Hervortreten von Hautausschlagen hieraus 
erkliiren. Audi tritt, wenn Moorbader eine Zeit lang tag- 
lich genommen werden, viel rascher Ermudungsgefiilil des 
Iforpers ein, alsz. B.nach taglich fortgesetztenSoolbadern. 

Die Moorbader finden besonders bciLeidenszustanden 
mit trager fehlerhafter Ilautfunction, bei mangelnder 
Energie der Horventhatigkeit, bei rheumatisehen Affec- 
tionen, nnd iiberhaupt da, wo ein kriiftiger Ilautreiz 
angezeigt ist, ilire Yerwendung. 



Die Dampf-Bader wirken vorzugsweise durch ihre 
liolie Temperatur, indem sie die Korperwarme erhohen 
mid Sc-hweiss hervorbringen, der sich ebenso wie der 
Dampf auf der Haut niederschlagt. Die Puls- und 
Athemfrequenz wird gleichzeitig erhoht, jedoeh nur 
wiihrend des Bades. • Nach demselben findet sehr bald 
eine Ausgleicliung statt, das Nahrungsbedurfniss wird 
iibrigens merklich erhoht. AVir wenden diese Bader zu- 
uachst da an, wo die Function der Haut selbst leidet, 
bei Krankheitszustanden rheumatischer und catarrhalischer 
Art, jedoeh aueli bei einzelnen Affectionen des Nerven- 
systems und da, wo es gilt, krankhafte fliissige oder 
feste Ablagerungen im Korper zur raschen Aufsaugung 
und Zertheilung zu bringen. 

C. Die Wirkungsweise der zu Einathmungen 

dienenden Curmittel. 

Die beabsichtigte AVirkung dieser ist eine nur ort- 
liche. Der friiher zu Einathmungen benutzte Salzdampf 
enthielt nur weuige Salztheile ; seine Einathmung wirkte 
ahnlich wie der in Dampfbadern eingeathmete AYasser- 
dunst, vorzugsweise als erwarmte feuchte Atmosphare. 

Ausschliesslich im Gebrauche sind daher neuerdings 
die Einathmungen von z ers taub te r So ol e, die im 
Inhalationsraume bei gewohnlicher Temperatur desselben 
stattfinden und, wie die Einathmungen bei den Spazier- 
gangen in unmittelbarer Nahe des Grradirwrerkes, nur in 
intensiverer Form, einen mit Salztheilen reich beladenen 
AVasserstaub den Luftwegen darbieten. Dieser, wenn 
er unmittelbar vor dem Zerstaubungsapparate mit offenem 
Munde und tiefen raschen Athemziigen eingeathmet wird, 
dringt auch in die tiefer gelegenen Theile der Luftwege, 
Kehlkopf und Luftrohre ein. 

Die von den Patienten ernpfundenen AVirkungen 
dieser Einathmungen, welehe besonders bei catarrhalischen 
chronischen Erkrankungen der Luftwege zur Anwendung 
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kommen, sind Milderung des Hustenreizes, Erleiehter- 
ung des Auswurfes, der verdiinnter und weniger zahe 
erscheint, sowie eine grossere Leiehtigkeit des Athmens. 

Da die grosse Mehrzahl der in Kissingen gebotenen 
Curmittel, wie ein allgemeiner Riickblick auf vorstehen- 
den Abschnitt ergiebt, vorzugsweise eine Besehleunigung 
des Stoffumsatzes im Korper zur "VYirkung hat, kann 
diese Wirkung bei unpassender Anwendung und Com¬ 
bination der einzelnen Mittel sehr leicht eine allzu 
heftige und iibermassige, daher schadliche werden, wenn 
auch eine eingetretene momentane Angegriffenheit des 
Korpers durchaus noch nicht als eine solclie zn betrachten 
ist* Bei passender Anwendung aber lasst sich gerade 
durch die Combination der einzelnen Mittel viel GKinstiges 
leisten, ohne dass nothwendiger Weise eine der Cur 
unmittelbar folgende iibermassige Abspannung des Or- 
ganismus eintreten muss. Wir sehen vielmehr in vielen 
Fallen sehon wahrend des letzten Theiles der Cur und 
unmittelbar nach derselben das erwiinsehte Resultat di¬ 
rect zur Erscheinung kommen, wenn es auch in der 
Natur der Sache liegt, dass die eigentliche Heilwirkung, 
wie dies bei alien Curen chronischer Krankheiten mehr 
oder weniger der Fall ist, erst allmahlig als eine Folge 
der Cur vollstandig hervortreten kann, in manchen 
Fallen sogar eine ’Wiederholung derselben verlangt. 



IX. 

Kissingens Kranklieitskreis. 
Nur bei gerechter Wahl und strengem Sichten 
Lasst sich mit Gutem Gutes auch verrieliten.' 

AVer Gelegenheit hatte, den Umfang des in den vorigen 
drei Abschnitten besprochenen Heilsehatzes unseres Cur- 
ortes genau kennen zu lernen, wird sieh nicht mehr wun- 
dern iiber den grossen Kreis von Leidenszustanden, die 
hier Besserung und Heilung suchen und auch finden. 
AVie es einerseits vor Allem der Sache der Humanitat 
und speciell dem Rufe eines Heilnnttels, besonders aber 
eines Curortes, nur schaden kann, wenn in seine AVirk- 
ungssphare unberechtigterWeise auch Krankheitszustande 
hineingezogen werden, die zweckmassiger irgend ander- 
warts und iiberhaupt in anderer AVeise zu behandeln sind, 
so ist es auch wieder eine Art Yerpflichtung Derjenigen, 
welchen eine entsprechende practische Erfahrung iiber 
die Leistungsfahigkeit eines Curortes zur Seite steht, dies 
Leistungsbereich in ein moglichst klares Licht zu setzen 
und dabei die nur auf Gruud einer vorurtheilsfreien Be- 
obachtung erweiterten Grenzen desselben moglichst scharf 
zu ziehen. Es war dies auch stets das Bestreben des 
Verfassers dieser Schrift in seinen seitherigen Arbeiten 
iiber Kissingen; besonders liess er es sich dabei ange- 
legen sein, zugleich diejenigen Krankheiten moglichst 
genau namhaft zu machen, welche leider noch immer in 
den Behandlungskreis unseres Badeortes gezogen werden, 
olme dass eine Berechtigung hiefiir besteht, Krankheiten, 
von welchen sich mehrere sogar ungiinstig unter der Be- 
handlung unserer Curmittel und durch dieselbe gestalten. 

AVenn es auch der Aufgabe der Yorliegenden Arbeit 
nicht entspricht, den betreffenden, hier folgenden Ab- 

10 
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schnitt in seinen Details ausftihrlich und kritisch zu be- 
handeln, sondern vielmehr eine moglichste Kiirze desselben 
anzustreben, so sollen doch vor allem die Grenzen der 
Heibvirkungssphare Kissingens dabei in ilirer nothwen- 
digen Scharfe hervortreten, und daher auch in einem 
darauffolgenden besonderen Abschnitte die von der An- 
wendung der Kissinger Curmittel ganzlich auszuschliessen- 
den Krankheitszustande namhaft gemacht werden. Es 
diirfte hier passend eine Uebersicht der mit voller Be- 
reclitigung in Kissingen zur Behandlung kommenden 
Krankheiten, wie sie der Yerfasser bereits in einer kleinen 
Brunnensclirift vom Jahre 1869*) mitgetheilt hat, zu 
Grunde gelegt werden, indem dieErfahrungen der jiingsten, 
seitdem verhossenen Zeit nichts daran anderten, sie viel- 
mehr in alien Theilen bestatigt haben. 

Bei einer allgemeinen Betrachtung der proeentisehen 
Yertretung der grosseren Krankheitsgruppen an unseren 
Quellen ergibt sich aus den Zahlen der wahrend 11 
Jahren (1858 bis 1868) vom Verfasser durch die Kissinger 
Curmittel behandelten Krankheitsfalle folgende Zu- 
sammenstellung: 

1. Krankheiten des Yerdauungscanales 
und seiner Nachbarorgane . . . = 41,5 Proc. 

2. Krankheiten des Nervensysterns . . = 18,5 
3. „ des Geschlechtssystems = 8,0 
4. „ des Kreislaufsapparates = 6,9 If 

5. „ des Athmungssystems = 6,4 
6. Allgemeine Krankheiten .... = 5,7 
7. Krankheiten des Bewegungsapparates = 5,4 
8. „ der ausseren Ilaut = 3,4 V 

9. 
10. 

^ der Sinnesorgane . ♦ 
w des harnabsondernden 

= 2,7 w 

Systems .... = 1,5 
100,0 

w 

Bctrachten wir nun die einzclnen Krankheitsgruppen 
in dieser durch ihrc starkcre odcr geringere Yertretung 
gegebenen Reihenfolge. 

!) Die Kissinger Mineralwasser und ilire Anwendung. 
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1. Kranklieiten des Yerdauungscanales und seiner 
Yaclibarorgane. 

Schon in der friihesten Zeit waren es die dieser 
Gruppe angehorenden Erkrankungen, welche, wie lieute 
noch, am zalilreiclisten in Kissingen vertreten waren, und 
eigentlich den Ruf seiner Heilquellen begriindeten, deren 
Gebrauch ihnen gegeniiber aueh gegenwartig noch die 
unbestritten giinstigsten Resultate aufzuweisen hat. Es 
gilt dies ganz besonders von den Magen- und Darm- 
krankheiten. 

a) SchhtndkopfkranMieiten. Unter diesen eignet sieh 
am meisten fiir den Gebrauch der Kissinger Quellen der 
chronisehe Catarrh des Schlundkopfes, wel- 
cher auch haufig combinirt mit chronischem Kehlkopf- 
catarrh (Pharyngolaryngitis granulosa et follicularis) vor- 
zugsweise bei Mannern vorkommt, deren Beruf ein an- 
haltendes und lautes Sprechen verlangt, wie z. B. bei 
Geistlichen, Lehrern u. s. w., vielfach aber auch einfach 
Erkaltung zur Ursache hat. Er characterisirt sich be¬ 
sonders durch anhaltende Reizung, Rothung, Auflocker- 
ung, Schwellung, allzu grosse Trockenlieit oder uber- 
massige Schieimabsonderung der ganzen betreffenden 
Schleimhautparthie. Bei dieser Erkrankung kann je nach 
Massgabe des speciellen Palles jede der drei Trinkquellen 
allein oder mit Molke gemischt zur Anwendung kommen. 

b) Magmkranhheiten. Hier ist der chronisehe 
Magen catarrh durch die zalilreiclisten Falle vertreten, 
namlich mit 23°/o unter den Kranklieiten der Yerdauungs- 
organe. Wenn auch Kissingen seinen Hauptzuzug von 
chronischen Magencatarrhen besonders aus jenen grossen 
Stadten erhalt, wo erhohter Wohlstand eine iippige 
Lebensweise erzeugt, wo spate reichliche Malilzeiten ohne 
nacbfolgende Korperbewegung, starke., aus schwierig ver- 
daulichen Delicatessen und schweren "Weinen bestehende 
Pruhstucke an der Tagesordnung sind, so felilen doch 
auch niclit jene Falle, welche sonstige direct auf den 
Magen wirkende Schadlichkeiten, wie z. B. Unregelmas- 
sigkeit der Tischzeiten, allzu langes Leersein des Magens, 
ein zu liastigcs Yersclilingen heisser Speisen, meistens 
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aber auch nur ein einfaches Missverhaltniss zwischen 
Nahrungsaufnahme und Korperthatigkeit zur Ursaehe 
haben. Bei diesem Leiden rechtfertigt sich die Anwen- 
dung unserer beiden starkeren Trinkquellen durch die 
zahlreichsten, gunstigsten Curresultate, und zwar nicht 
nur bei den leiehteren Fallen, sondern auch bei den 
schwereren Formen, wo nach jeder Malilzeit Erbrechen 
erfolgt, und die Ernahrung des Korpers bereits sehr ge- 
litten hat. Gerade bei diesen letzteren Fallen ist am 
deutlichsten schon wahrend der Cur der giinsfcige Um- 
schwung aller Yorgange des Stoffwechsels, namentlich 
eine mitunter sehr betrachtliche Zunahme des Korper- 
gewichtes wahrzunehmen. 

Seltener, als der chronische Magencatarrh, der 
meistens beim mannlichen Geschlechte beobaehtet wird, 
ist das vorzugsweise beim weiblichen Geschlechte vor- 
kommende chronische Magengeschwiir Gegen- 
stand der Kissinger Cur. ftakoczy und Pandur in mas- 
sigen Gaben, anfangs mit Molkenzusatz liefern auch da, 
wo bereits bedeutende Magenblutungen vorhergegangen 
waren, sehr gunstige Erfolge. 

Ebenso empfehlen sich unsere Trinkquellen bei dem 
sogenannten nervosen Magenschmerze (Cardial- 
gie), wobei jedoeh gleichzeitig der diese Affection meistens 
begleitende, oft bedingende allgem eine Krankheits- 
zustand sehr genau in’s Auge zu fassen ist^ welcher be- 
sonders auch iiber die Wahl der gleichzeitig anzuwen- 
denden Bader entscheiden muss. 

Bader begleiten (iberhaupt auch bei den vorher ge- 
nannten Erkrankungen des Magens meistens die Trinkcur 
in sehr passender Weise. 

c) JJarmJcrankheiten. Hier ist Yor Allem der chro¬ 
nische Darmcatarrh zu nennen, der haufig und in 
hartnackigen Formen zur Beobachtung und meist gliick- 
lichen Behandlung durch unsere Quellen kommt. Aus- 
zuschliessen sind natiirlich jene Formen, wo tiefer gehende 
Gewebsveranderungen des Darmes und anderer Organe, 
besonders Tuberculose, Krebs, hochgradige fettige 
oder sonstige Entartung der Leber den Darmcatarrh 
bedingen, wahrend nicht nur die mit Stuhlverstopfung 
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einhergehenden, sondern gerade auch die durch andauernde 
schwachende Diarrhoen oder die.Keigung hiezu eharac- 
terisirten Darmcatarrhe ausserst befriedigende Heilerfolge 
beobachten lassen. Bei der letztgenannten Form betragt 
die ganze Tagesquantitat des zu trinkenden Rakoczy 
oder Pandur anfanglich nur 8—10 Unzen (240 bis 300 
Gramme) oder noch weniger, erst spater mehr. Es andert 
sieh bei dieser Cur in Yerbindung mit Badern und der 
entsprechenden Diat oft ausserst rasch die krankhafte 
Beschaffenheit der Entleerungen, wobei der Durchfall 
bisweilen momentan in Yerstopfung iibergehi Wegen 
der schon bald sich hebenden Ernahrung zeigt sick ebenso 
wie bei der Behandlung der Magenkrankheiten durch 
unsere Quellen bei diesen Fallen meist schon wahrend 
der Cur eine Yermehrung des Korpergewichtes. 

Functions sto ru ngen des harmcanales 
iiberhaupt, namentlich die auf Schwache dieses Organes 
beruliende Stuhltragheit und Stuhlverstopfung spielen 
unter den Leidenszustanden des Kissinger Curpublicums 
eine sehr grosse Rolle. Hier ist besonders zu Anfang 
der Cur unser Bitterwasser eine sehr werthvolle Enter- 
stiitzung des Rakoczy und Pandur, welche Quellen dabei 
in ihrer starksten Gabe zur Anwendung kommen. 

Eingeweidewiirmer, besonders die Bandwurm- 
arten werden durch die Trinkcur allein selten vol:- 
standig entfernt, dagegen wirken die gewohnlichen hieflir 
empfohlenen Arzneien nach einer auch nur kurzen Kis¬ 
singer Trinkcur sehr leicht, rasch und mit vollstandigem 
Erfolge* 

d) Leberkrankheiten. Die Blutiib erfiillun gen 
und Anschwellungen der Leber werden haufig 
und mitYortheil durch die Kissinger Quellen behandelt* 
Wo diese Zustande von Blutcirculationsstorungen in den 
benachbarten Organen, besonders Herzklappenfehlern be- 
dingt werden, ist beim Trinken Yorsicht, besonders Yer- 
meidung hoher Gaben sowie des vollen Kohlensaure- 
und Eisengehaltes des Rakoczy, ein Zusatz von Bitter¬ 
wasser oder Molke je nach Massgahe der Darmfunction 
zu empfehlen. Diese Formen des genannten Leberleidens 
konnen naturlich nur gebessert oder momentan beseitigt 
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werden, da ihre entferntere Grundbedingung meist eine 
unheilbar fortbestehende ist, wahrend die dureh unpassende 
Lebensweise, langeren Aufenthalt in heissen Climaten, 
dureh den Einfluss schlechter Luft, die Unterdruekung 
gewohnter Blutausscheidungen etc. veranlassten Blutan- 
schoppungen und Schwellungen dureh voile Gaben unserer 
beiden starkeren Trinkquellen, hie und da in Yerbindung 
mit Bitterwasser und unter Beihiilfe warmer, theils ein- 
facher, theils dureh Zusatze von Mutterlauge oder gra- 
dirter Soole verstarkter Soolbader in den meisten Fallen, 
wo sie nieht zu we it vernachlassigt waren, dauernd ge- 
heilt werden. In den nieht zu weit vorgeschrittenen 
Fallen zeigt auch die Fettleber hier giinstige Be- 
handlungsresultate. 

Den dureh gestorten Gallenabfluss characteri- 
sirten, besonders den dureh Schleimhautschwellungen z. 
B. Catarrh des Zwolffingerdarmes bedingten Krankheits- 
zustanden gegeniiber, bei Gallenanhaufungen und Gallen- 
steinen kann die Wirkung unserer Wasser denen von 
Karlsbad, Yichy und ahnlichen auf Grund vielfacher Be- 
obachtung an die Seite gestellt werden. 

e) Milzkrankheiten. Unter diesen sind es vorzugs- 
weise die nach Wechselfiebern zuriickgebliebenen Milz- 
ansc-hwellungen, bei welchen die Kissinger Quellen 
innerlieh und ausserlich mit sehr giinstigem Erfolge zur 
Anwendung kommen. 

Am Schlusse der Betrachtung der in der Gruppe der 
Unterleibskrankhciten im engeren Sinne hier aufgefuhrten 
Zustande ist darauf hinzuweisen, dass sie dem grosseren 
Theile nach nieht isolirt, sondern manchfach miteinander 
combinirt zur Beobaehtung und Behandlung kommen, 
und in Anbetracht ihres gewohnlichen gemeinschaftlichen 
Ausgangspunctes, namlich einer Ueberflillung und 
tragen Circulation in den betreffenden Blutge- 
fassen unter dem beliebten Sammelbegriffe: Unter- 
leibsplethora vereinigt, eines der bekanntesten und 
haufigsten Heilobjecte unserer Quellen bilden. 
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2. Kraukheiten des Nervensystemes. 

Die sich ergebende hohe Proeentzahl dieser Krank- 
heitsgruppe als Ausdruck des Yerhaltnisses, in welchem 
Storungen im Bereiche des Nervensystemes zur Behand- 
iung diireh die Wasser Kissingens kommen, erklart sich 
aus der zalilreichen Erscheinung dieser Krankheitszustande 
als naherer oder entfernterer Reflex anderweitiger Stor¬ 
ungen, besonders im Gefasssysteme der Unterleibsorgane, 
im Yerdammgsapparate und somit als Folge mangelhafter 
Blutcirculation, fehlerhafter Ernahrung und Blutbildung, 
wahrend sie doch in ihren gerade die Cur veranlassenden 
Haupterseheinungen dem Nervensysteme angehoren. Hier- 
aus erklaren sich denn auch theilweise die giinstigen 
Curresultate bei dieser Krankheitsgruppe. 

a) Gehirnkrankheiten. Unter dieser Rubrik haben 
wir vorzugsweise die einfache Blutcongesti on nach 
dem Gefasssysteme des Grehirns und seiner unmittelbaren 
Umgebung zu nennen, wie sie sich unter den bekannten 
Symptomen, Eingenommenheit des Kopfes, Kopfschmerz, 
Schwindel, momentanem Yergehen des Sehvermogens, 
Ohrenbrausen u. s. w. aussert. Sie wird iiberwiegend 
beim mannliehen Geschlechte beobachtet und hat meist 
iibermassig sitzende, besonders mit geistiger Anstrengung 
verbundene, iiberhaupt aber auch durch Missverhaltniss 
zwischenNahrungsaufnalime undMuskeliibung unpassende 
Lebensweise zur Ursache, daher wir sie ebenso haufig bei 
Beamten, Kaufleuten, Gelehrten und Kiinstlern, wie bei 
bequemen Lebemannern antrefFen. So giinstig die Heil- 
erfolge bei dieser, vorzugsweise auf Stockungen in den 
Blutgefassen entfernterer Korpertheile beruhenden Kreis- 
laufsstorung sind, so ist doch wahrend der Cur jede,wenn 
auch nur momentane, grossere Erregung des Gefasssyste- 
mes strenge zu vermeiden, wesshalb Rakoczy und Pandur 
nur nach theilweiser Entfernung des Kohlensauregehaltes, 
mit Bitterwasser gemischt, oder auch anfangs dieses allein 
zu gebrauchen, auf Regelung der gleichzeitigen Curdiat 
die grosste Sorgfalt zu verwenden ist 
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Die na-ch Schlaganfallen zuriickgebliebenen L ah ra¬ 
il n gen verlangen noeh grossere Yorsicht bei der An¬ 
wendung der Trinkcur wie der Bader, welche bei nicht 
zu sehr veralteten Fallen bisweilen ganz gunstige Re- 
sultate liefert. 

b) RiickenmarkskranJcheiten. Bei diesen, welche 
meistens in der unter der Bezeichnung Rii cken mar ks - 
reizung bekannten Form an unseren Quellen zur Be- 
obachtungkommen, hat derGrebrauch nnsererTrinkquellen 
lediglich als Yorbereitungseur yor der Anwendung yon 
Stahlquellen, berechtigte Bedeutung. Als eigentliche di- 
recte Heileur aber sind unsere Trinkquellen zugleich mit 
Soolbadern in jenen Fallen mit yielem Reehte zu em- 
pfehlen, wo die Funetionsstorung des Riickenmarks er- 
wiesenermassen auf einem durch losbare Ablagerungen 
yerursachten Drucke auf dieses Organ beruht. 

c) Krankheiten einzelner Nerven tmd Nervengebiete. 
Indem wir die bios in vereinzelten Fallen, aber mit ent- 
schiedener Berechtigung, als Heilobjeet der Kissinger 
Quellen beobachtete Epilepsie und Katalepsie nur 
erwahnen, miissen wir in ganz entsehiedener *\Yeise die 
Anwendung dieser Quellen bei dem so verbreiteten, be- 
sonders das weibliche Greschlecht heimsuchenden Leiden 
des halbseitigen nervosen Kopfschmerzes 
empfehlen, welches wenigstens fur langere Zeit entschie- 
den gebessert wird, indem die Zwischenpausen der ein- 
zelnen Anfalle yerlangert, Letztere selbst gemildert und 
abgekiirzt werden. Aehnliehes leisten unsere Curmittel 
in passender Auswahl bei dem habituellen Gresichts- 
schmerze. Unstreitig aber der eclatantesten, gunstigsten 
Heilwirkungen haben sich unsre Curmittel bei dem ner¬ 
vosen Huftschmerze (Ischias) zn riihmen. Die grosse 
Auswahl besonders aueh an ausseren Mitteln, welche 
Kissingen gegen dies oft sehr hartnackige Leiden bietet, 
und die nach der Individualitat des Falles verschieden 
gewahlt und combinirt werden konnen, macht dies er- 
klarlich* Die Heilerfolge sind hier fast ausnahmslos 
vollstandige. 

Die Anzahl der an IlypochondrieundHysterie 
Leidenden, welche sich alljahrlich bei unseren Quellen 
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einfmden, ist ziemlich gross. Die ersteren stellen in der 
That das Hauptcontingent der Krankheitsgruppe der 
Nervenleiden. Es gehen aber auch nur sehr wenige von 
ihnen ohne Hiilfe von dannen, Kissingen bewahrt an 
ihnen seinen alten Ruf. Dass aber bei dieser Kategorie 
von Kranken die Anwendung unserer Curmittel die 
manchfachsten Modificationen erleiden muss, urn sich 
den einzelnen Fallen anzupassen, die trotz ihres gemein- 
schaftlichen Grundtypus in Ursprung und Aeusserung so 
verschieden sind, ist selbstverstandlich. 

3. Krankheiten des (jesehleelitssystemes. 

Die zur Behandlung dureh unsere Quellen gelangenden 
Falle dieser Krankheitsgruppe gehoren mit wenigen Aus- 
nahmen dem weiblichen Geschlechte an, und sind unter 
ihnen am haufigsten der chronische Gebarmutter- und 
Scheidencatarrh, die Lageveranderungen der Gebarmutter 
als einfaehe Senkung, als Yorwarts- octer Riickwarts- 
beugung und Sehieflage, ferner die chronische Entziind- 
ung und Anschoppung dieses Organes, Anschwellung des 
Scheidentheiles mit Gesehwiirsbildung und manchfache 
Menstruationsst5rungen vertreten. Diese Zustande sind 
meistens manchfach unter sich selbst und mit andern 
Erkrankungen, wie Blutarmuth, Hysterie, Ruckenmarks- 
reizung, Blutuberfullung der Leber, Hamorrhoidalleiden, 
trage Function der Yerdauungswege u. s. w. verbunden. 
Dasselbe gilt von den selteneren Erkrankungen dieser 
Kategorie, wie z. B. denen der Eierstocke. Die weib- 
liche Unfruchtbarkeit ist, wo sie nicht auf allgemeiner 
mangelhafter Entwicklung des Korpers oder der be- 
trefFenden Organe beruht, meistens nur Folge der vor- 
her genannten Zustande. Auf der haufig vollstandigen 
Beseitigung dieser bedingenden Grundleiden durch den 
Gebrauch unserer Curmittel beruht der berechtigte Ruf 
letzterer auch als Heilmittel bei Sterilitat. 

Man hort vielfach behaupten, dass die oben ge¬ 
nannten Frauenkrankheiten seit den vergangenen 2—3 
Jahrzehnten in auffallender Weise zugenommen hatten 
und sie desshalb fur den arztlichen Beruf zum Gegen- 
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stande einer besonderen Specialitat geworden seien. Die 
Sache verhalt sich aber gewissermassen fast umgekehrt. 
Denn wie uberhaupt mit den wachsenden Fortschritten 
der Heilwissenschaft ihre Detailstudien sich erweitern 
und nach den verschiedenstenRichtungen hin Specialitaten 
zur Ausbildung bringen mussten, so auch hier, Es 
wurde also in der neueren Zeit nur eine eingehendere 
Aufmerksamkeit Krankheitszustanden zugewendet, die 
in der gleichen Haufigkeit schon langst, aber fast un- 
beachtet existirten, und hiedurch am wirksamsten ihre 
Yerminderung angebahnt. Ihre Grundursachen und Be- 
dingungen liegen in der leider noch immer allzu stief- 
mtitterlich behandelten physischen Erziehung des weib- 
lichen Geschlechts tlieils schon im Kindesalter, theils 
und namentlich in den Entwicklungsjahren, wahrend 
doch spater dem weiblichen Korper die den hochsten 
Kraftaufwand erfordernden Leistungen einer Hausfrau 
und Mutter nur ausnahmsweise erlassen bleiben. Ueber- 
dies konnen inanche thorichte Eltern ihren Tochtern 
diese schweren Aufgaben nicht friihe genug aufbtirden. 
Es geschieht oft, noch ehe der Itorper nur nothdiirftig 
entwickelt ist. Yollstandiges Unverrnogen, den betreffen- 
den Anforderungen korperlich zu genugen, Friihgeburten, 
unregelmassige aufreibende Wochenbetten oder absolute 
ITnfruchtbarkeit und Storungen auch der nothwendigsten 
Korperfunctionen sind gewbhnliche Folgen hievon und 
liefern dem Kreise der genannten Frauenkrankheiten 
zahlreiche Falle. 

Wenn auch bei diesen Erkrankungen die mehr ort- 
liche Behandlung durch Bader u. s. w, eine sehr wiehtige 
ist, so sind doch diese Zustande selten dauernd zu be- 
seitigen, ohne dass auf die allgemeinen Circulations-, 
Blutbildungs- und Ernahrungsverhaltnisse des Organismus 
eingewirkt wird, was in sehr erfolgreicher Weise durch 
den inneren Gebrauch des Rakoczy und Pandur und nach 
Massgabe des speciellen Falles auch des Bitterwassers 
geschieht. Hiiufig haben diese Mittel auch vorzugsweise 
den Zweek, die unthatigen, gleichzeitig lcidenden Yerdau- 
ungsorgane zur unmittelbar darauf folgenden Aufnahme 
starker Eisenwasser geschickt und empfanglich zu machen. 
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Yon Geschlechtskrankheiten bei Mannern sind es 
nur die sehr yereinzelt sieh einfindenden Ealle von Im- 
potenz, Samenfinss und Anschwellung der Yorsteher- 
driise, die hier in Betracht kommen und namentlieli in 
unseren Badern selir schatzenswerthe Heilmittel finden. 

4. Krankheiten des KreislaufsApparates. 

Unter diesen kommen hier nur zwei, freilich unter 
sieh sehr verschiedene Erkrankungen in Betracht, nam- 
licli chronische Herzleiden und die sogenannten 
Hamorrhoidalzustande. Erstere kommen nur wegen 
der sie begleitenden und durch sie bedingten Erkrank¬ 
ungen, besonders wegen der Stockungen im Pfortader- 
kreislaufe zur Behandlung durch die Kissinger Quellen, 
welche nur bei ma ssigen Herzfehlern, und dann auch 
nur mit grosser Vorsicht nach Entfernung der im 
Rakoczy und Pandur enthaltcnen Kohlensaure, am 
passendsten in Yerbindung mit Bitterwasser angewandt 
werden diirfen. In ziemlich energiseher AYeise darf da- 
gegen ihre Anwendung bei Hamorrhoidalerkrankungen 
geschehen, bei deren Besserung und Heilung die Kis¬ 
singer Quellen uberhaupt seit sehr alter Zeit mit grossem 
Rechte eine hervorragende Rolle spielen, 

5. Krankheiten des Athmungssysteines. 

Als die am haufigsten und mit vortrefflichem Er- 
folge durch unsere Trinkquellen behandelte Erkrankung 
dioser Gruppe ist der chronische Catarrh der 
Luftwege zu nennen, und zwar sowohl der des Kehl- 
kopfes, den wir bereits beim Schlundkopfeatarrhe er- 
wahnten, als auch dor Catarrh der tiefer gelegenen Re- 
spirationswege, der Luftrohre und der feineren Luft- 
rohrenyerzweigungen. Haufig ist die dabei bestehende 
Auflockerung und krankhaft yermehrte Absonderung 
der Schleimhaut mit der gleichen chronischen Affection 
der benachbarten Schleimhaute des Magens, der Kase 
und der Ohrtrompete combinirt, welchen Zustand man 
haufig yom Patienten mit demNamen „allgemeine Yer- 
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schleimunga bezeiehnen hort. Es kommen hiebei so- 
wohl der Rakoezy und Pandur, als auch, besonders zu 
Anfang der Cur, der Maxbrunnen, diese Quellen ent- 
weder allein fiir sich, leicht erwarmt oder mit Molke, 
aueh wohl Milch vermischt, beim gleichzeitigen Gebrauche 
unserer Soole-Inhalationen zur Anwendung. Speciell beim 
chronisehen Kasencatarrhe oder sog. Stockschnupfen hat 
Yerf. seit 10 Jahren die locale Application unserer er- 
warmten Soole mittelst der AYeber’schen JSTasen douche 
auch in sehr yeralteten Fallen mit ganz ausgezeichnetem 
Erfolge in Gebrauch gezogen. 

Die Erweiterung der Lungenblaschen (Em- 
physem) eignet sich nur bedingt, d. h. nur die massigen 
Grade derselben fiir den Gebrauch der Kissinger Quellen, 
durch welchen sich Husten und Schwerathmigkeit fiir 
liingere Zeit sehr vermindern. Sehr Gutes leisten sie be- 
greiflicher AYeise in jenen Fallen von Asthma, wo das 
Athmungshinderniss auf dem durch Blutiiberfiillung und 
Anschoppung der Unterleibsorgane, sowiebestandige Gas- 
anhaufungen in den YerdauungSwegen gegen die Lungen 
geiibten meehanischen Drucke beruht, sowie bei einfaeher, 
auf Blutstockungen in den Unterleibsgefassen beruhender 
Congestion nach den Athmungsorganen. Doch 
sind bei Letzterer unsere Trinkquellen selten allein und 
ohne vorherige Entfernung ihres Gasgehaltes, meist auch 
nur vermischt mit Molke oder nach Massgabe der In- 
dividualitat auch mit Bitterwasser anzuwenden, 

Bei den friiher unter der Bezeichnung chronische 
Lungen tub erculose bekannten, aber verschiedenen 
Reizzustanden dieses Organes, jedoch nur in ihren An- 
fangen, ist es vorzugsweise der Maxbrunnen, welcher 
mit Molke oder warmer Milch vermischt in giinstiger 
Weise Anwendung findet. Kur in sehr seltenen, durch 
begleitende Storungen im Bereiche der Unterleibsorgane 
bestimmten Fallen wird auch von einer Yerbindung der 
Molke mit Rakoezy oder Pandur ein vorsichtiger Ge¬ 
brauch gemacht* 

Alte, nach vorausgegangener Rippenfellentziind- 
ung zuriickgebliebene Ausschwitzungen weichen manch- 
mal vollstiindig dem Gebrauche unserer Trinkquellen. 
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6. Allgemeine Krankheiten. 

Als die hier in Betracht kommenden Zustande sind 
die Scropheln, die al lgemeine Yollb lutigkeit 
(Polysemie), die Fettleibigkeit, ferner die Blut- 
armuth undBleieh sucht, sowie einzelne Falle von 
Harnruhr zu nennen. 

Bei den verscliiedenen scrophulosen Affectionen be- 
sonders der Sclileimhaute ist es nicht nur bei Erwach- 
senen, sondern auch bei Kindern iiber 6 Jahren vor- 
theilhaft, neben Sool- und anderen Badern je nach dem 
einzelnen Falle den Maxbrunnen, den Rakoczy oder Pan- 
dur mit Molkenzusatz, auch wolil allein zur Anwendung 
zu bringen, und geschieht dies meist mit bestem Erfolge. 

Die Bleichsuclit oder Chlorose ist eine von jenen 
Erkrankungen, bei welchen vielfach noch immer der Ge- 
brauch der Kissinger Quellen als unberechtigt betrachtet 
wird, da man diese eben haufig ganz irriger Weise fiir 
blose Abfuhrwasser halt. Erinnern wir uns aber der im 
vorigen Abschnitte erorterten Wirkungen unserer Quellen 
auf die Yorgange des Stoffwechsels im Organismus, und 
betrachten wir sie gegeniiber dem eigentlichen Wesen 
der Bleichsucht, so kann es uns naturlich nicht mehr 
wundern, wenn wir Bleichsiichtige unter einem verniinf- 
tigen Rakoczygebrauche allmahlig kraftiger und sogar 
bliihend werden, selbst ihr Korpergewicht zunehmen 
sehen, wie dies in der That beobachtet wird. Wird ja 
doch die geruhmte Panacee der Bleichsiichtigen, das Eisen 
in grosseren Gaben, in Arzneipraparaten und Stahlwassern 
so haufig nicht vertragen, bevor Yerdauung und Circu¬ 
lation durch eine sogenannte Yorcur, die am sichersten 
durch unsere Quellen geschieht, geregelt worden ist. 

Die Blutarmuth als begleitender Zustand der bereits 
betrachteten Frauenkrankheiten, als Folge von schweren 
Entbindungen, Fehlgeburten, Blutfliissen, allzulange fort- 
gesetztemSaugen, iiberhaupt schwachendenEinwirkungen, 
und besonders als haufige Erscheinung bei Beconvales- 
centen von schweren Typhen, Wechselfiebern u. s. w. ist 
dalxer gleichfalls ein hochst berechtigtes Object der "Wirk- 
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samkeit unserer beiden starkeren Trinkquellen, und nach 
Massgabe des speciellen Falles auch unserer Bader. Als 
ein solehes Heilobject ist auch noch namentlich jener 
Zustand eines oft sehr darniederliegenden Stoffwechsels 
zu erwahnen, wie er sich so haufig in den besten Lebens- 
jahren bei Mannern zeigt, welche eine Zeit lang in un- 
gewohnten, besonders tropischen Climaten zugebracht 
haben, und bei denen es der Organismus nicht melir 
ohne energische Nachhulfe zu einer passenden Blutbe- 
reitung und Nervenfunction bringen kann, auch wenn 
yorausgegangene Krankheiten wie Dysenteric, Leber- 
und Milzschwellung u. s. w. langst gehoben sind. Solche 
Kranke, bei welehen iiberdies so haufig direct unter- 
nommene Stahlcuren nicht ganz gut vertragen werden, 
linden sich alljahrlich in ziemlicher Anzalil an unsern 
Quellen ein, und sehen ihr Yertrauen auf dieselben auch 
gerechtfertigt. 

Die allgemeine Yo llbliit igke i t und die Fett- 
leibigkeit stellen wir hier absichtlich neben die so- 
eben genannten ganz entgegengesetzten Zustande, um bei 
dieser Gelegenheit noch speciell den scheinbaren Wider- 
spruch, die gleichen Quellen gegen so yerschiedene Leiden 
zu empfehlen, in’s richtige Licht zu setzen. Wo durch 
eine zu reichliche Ifahrungsaufnahme bei mangelnder 
oder sehr beschrankter Muskelthatigkeit eine allgemeine 
Uebernahrung des Korpers entstanden ist, muss 
schon eine blosse Umkehr dieses ursachlichen Yerhalt- 
nisses ohne andere Behandlung das Korpergewicht yer- 
mindern, die Korperfunctionen dem Nonnalen nahern. 
Dies wird aber um so sicherer geschehen, wenn wir 
durch den Gebrauch grosser Gaben unserer starkeren 
Quellen in Yerbindung mit Bitterwasser einen Factor 
in Wirksamkeit setzen, welcher den Umsatz und die Aus- 
scheidung wesentlich erhoht und vermehrt. 

Wahrend wir daher bei der Blutarmuth durch ein 
behutsames Erheben des Stoffwechsels auf sein richtiges 
Mass mittelst massiger Gaben unserer Trinkquellen 
ohne weiteren Zusatz, bei einmaliger taglicher Stuhlaus- 
scheidung, bei gleichzeitiger kriiftiger ausgiebiger Nahr- 
ung und nur 2—8 stiindiger taglicher Bewegung das 
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Ivorpergewicht zunehmen selien, werden wir bei der 
Yollbliitigkeit und Eettleibigkeit durch ein mittelst 
grosser Gaben derselben Quellen in Yerbindung mit 
Bitterwasser bewirktes selir kraftiges Anspornen des 
Stoffwechsels bei 3—4 tiiglichen Darmausscheidungen, 
nur massiger Isahraiigsaufnahme imd 5—7 stiindiger 
taglicher Bewegung das Korpergewicht sicker znr Ab- 
nalime bringen konnen. Mit Genauigkeitvorgenommene 
Korperwagungen haben dies zur Geniige bewiesen. Yiel- 
fach wird auch die von eorpulenten Personen haufig 
versuckte Ban ting’sche Beductionscur gleichzeitig mit 
dem Gebranche unserer Quellen angewandt, und es ist 
leicht begreiflich, dass dieselbe unter Beihiilfe von 
Mitteln, die eben wie unsere Quellen den Umsatz be- 
schleunigen, raseher von statten gelit; allein gerade 
dessbalb konnen wir niclit genug vor einem allzu 
energischen Yorgehen bei dieser den Korper oft 
sehr heftig angreifenden Combination warnen. 

Die Harnrukr sei liier erwahnt, da auch von 
ilir vereinzelte Palle mit giinstigem Erfolge durch die 
Kissinger Trinkquellen behandelt werden, 

7. Krankheiten des Bewegungs-Apparates. 

Wir haben hier die versehiedenen Pormen der 
Gicht, sowie die rheumatischen Gelenk- und 
Muskelleiden in Betracht zu ziehen. Es bedarf wohl 
keines besonderen Commentars, dass bei einer Krankheit 
wie die Gicht, deren Wesenheit in einem unvollkommenen 
Stoffwechsel, einer gewissen Tragheit des Umsatzes und 
der Ausseheidung des Organismus beruht, unsere auf 
diese Yerhaltnisse so wesentlich einwirkenden Trink¬ 
quellen und Soolbader von gunstigstem Erfolge sein 
miissen, wie es auch die tagliche Erfahrung zeigt. Kur 
leisten sie wenig oder nichts bei der sogen. atonischen 
Gicht und bereits alteren vorgeschrittenen Yerander- 
ungen der Knoehen und Gelenke. 

Der chronische Muskelrheumatismus, sowie die Keig- 
ung zu haufig wiederkehrenden Gelenkrheumatismen 
wird oft durch unsere Curmittel vollstandig beseitigt. 
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Es diirfte an dieser Stelle am passendsten sein, 
aueh der yortrefflichen Wirkung unserer Soolbader so- 
wohl bei offenen Kriegswunden, besonders Schussver- 
letzungen, welche eine trage Heilung zeigen, als auch 
bei den nach Heilung von Wunden haufig zuruckbleiben- 
den Functionsstorungen der Huskeln und If erven in den 
betreffenden Theilen zu gedenken. Schon im Jahre 1866 
batte Yerfasser dieser Sclirift als ordinirender Arzt eines 
Lazarethes Gelegenheit, sich von der besehleunigenden 
Wirkung der allgemeinen und localen Soolbader auf die 
Heilung von Wunden zu iiberzeugen und spater, in 
gleieher Eigenscbaft im Jahre 1870 fungirend, jene da¬ 
rn als gewonnene Erfahrung vielfach bestatigt zu sehen. 
Was die Wirksamkeit unserer Soolbader, sowie in ein- 
zelnen Fallen auch der Schlamm- und Grasbader bei den 
nach geheilten Yerletzungen zuruckgebliebenen Leidens- 
zustanden betrifft, die sich in manchfacher Weise z. B. 
als unvollkommene, behinderte Beweglichkeit, Gefiihl 
von Eingeschlafensein und Kalte, Schwache, rasche Er- 
miidung bei nur kleinen Anstrengungen, besonders bei 
Witterungsanderung auftretenden Schmerzen und ahn- 
lichen Ersclieinungen aussern, so. boten die seit 1866 
seither noch oft sich hier einfindenden Invaliden eben- 
falls vielfachen Anlass, unsere Bader auch in dieser Be- 
ziehung als vortreffliche Heilmittel schatzen zu lernen. 
Schliesslich haben wir bei dieser Krankheitsgruppe auch 
der oft so hartnackigen chronischen Geschwiire der 
unteren Extremitaten zu gedenken, fur deren erfolg- 
reiche Behandlung Kissingens Curmittel ebenfalls in 
Gebraueh gezogen werden. 

8. Kranklieiten der ausseren Haut. 

Die haufigsten Hautkrankheiten, bei welchen die 
Kissinger Quellen innerlich und ausserlich mit Erfolg zur 
Anwendung kommen, sind die habituelle Furunkel- 
Bildung und die chronische Blasehenflechte 
(Eczema). Ausserdem verdienen. sie mit vielem Keclite 
und gunstiger Yorhersage Anwendung bei Keigung zur 
Carbunkelbildung, bei der Schuppenflechte (Psoriasis), 



bei habituellem Rothlaufe, Feso'cid^rs.Gesiclitsnose; {E/ysiV ’ 
pelas) unci Hesselsucht (Urticaria).’ JjWenig''wirken sie 
dagegen bei den Hautfinnen (AcneJU':*: A v>’ 

Im Ganzen darf ein um ’ sio*’guhstigeref Erfolg 
unseres Heilapparates bei Hautaffectionen erwartet wer- 
clen, je mehr letztere mit Storung innerer Yorgange im 
Organismus, besonders im Gebiete der Unterleibsorgane, 
in Yerbindung stehen, und daher auch von dieser Seite 
Angriffspuncte bieten. 

0. Kranklieiten der Siimesorgane. 

a) Augenkrankheiten. Unsere Quellen werden hier 
besonders bei den chronischen Katarrhen und Entziind- 
ungen der Augenlidbindehaut und der betreffenden 
Driisenschwellung, ferner bei gestorten Functionen des 
Seliorgans in Folge von Druck innerhalb des Augapfels 
clurch habituelle Congestion und Blutuberfullung, so- 
wie bei Entziindung der Aderhaut mit Nutzen zur 
Anwendung gebracht, besonders wo diese Zustande in 
felilerhafter Misehung und Circulation des Blutes iiber- 
haupt ihre Wurzel haben. 

b) Ohrenkrankheiten. Unter diesen sind als Behand- 
lungsobjecte unseres Heilapparates vorzugsweise der 
chroniscbe Katarrh der Paukenhohle und der 
Eustach’schen Ohrtrompete, sowie der chronische 
Schleimfluss des ausseren Gehorganges zunennen. 
Die "Wirksamkeit der Quellen riclitet sich hiebei vor¬ 
zugsweise gegen die bisweilen sehr hartnackige Yer- 
dickung und Functionsstbrung der betreffenden Bchleim- 
haute und daher auch gegen den bereits erwahnten,’mit 
dem inneren Ohrkatarrhe meistens in Yerbindung stehen- 
den Schlundkopfkatarrh; doch liegen auch zahlreiche 
Falle vor, wo es durch genaue Beobachtung entschieden 
ist, dass die directe Anwendung des kohlensauren Gases 
Ohrkatarrhe, die noch nicht allzulange bestanden, ganz 
oder theilweise beseitigte. 

Das nur auf einfacher Kopfcongestion beruhende 
Ohrcnsausen wird durch stark ableitende Anwendung 

11 
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unserer; Trinlrquellei* :m "Verb in dung mit Bitterwasser 
besei’tigt, oder 'ivenlgstens' wesentlich vermindert. 

10; KraUk’kfcitoii: des harnabsondernden Systemes. 

Diese kommen, wie die geringe Procentzahl ihrer 
Vertretung bereits ergiebt, nur in geringer Zahl in Kis- 
singen zur Behandlung, da sie als Heilobject yielmehr 
den alcalischen Mineralquellen zufallen. Wir konnen 
zwar auch hier vorurtheilsfrei beobachtete Falle von 
Besserung und bleibender Heilung der ausgebildeten 
chronisehen Bright’sehen Nierenerkrankung an- 
fiihren, jedoch waren dies selbstverstandlich keine von 
jenen, welche mit anderweitigen sehweren Erkrankungen 
combinirt vorkommen, oder wo bereits Entartung des 
Nierengewebes selbst vorhanden war. Wir mochten viel- 
mehr in die Wirkungsspliare unserer Quellen nur jene 
Ealle von Eiweissharnen aufgenommen sehen, wo diese 
Erkrankung Zustiinde von Blutarmuth, Bleichsucht, 
Seropheln u. s. w. begleitet und die zur Erscheinung 
kommende Wassersucht noeh einen geringen Grad auf- 
weist, wo wir dann auch wirklich den Eiweissgehalt 
des Harnes sowie die Wasseransammlungen unter dem 
Gebrauche unserer beiden Haupttrinkquellen mit oder 
ohne Molkenzusatz sich vermindern oder ganz verscliwin- 
den sehen. 

Harnsand, Gries und kleinere Steine gehen, 
wie iiberhaupt unter dem Gebrauche der meisten Mineral- 
quellen, schon wegen der vermehrten Wasseraufnahme 
bei der Trinkcur leicht und in grosserer Menge ab. 

Unter den Krankheiten dieser Gruppe findet man 
am meisten den chronisehen Blasenkatarrh in Kis- 
singen vertreten. Er wird in der Mehrzahl der Falle 
mit gutem Erfolge, anfangs nur durch Molke mit Max- 
brunnen und warme Soolbader, spater erst durch unsere 
starkeren Trinkquellen behandelt, und eignen sich hie- 
fiir besonders die noch nicht allzu lange bestehenden 
und ohne tiefer gehende Complication en vorzugsweise 
auf gestorter Circulation in den Blutgefiissen des XJnter- 
leibes beruhenden Falle. 
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Die Krankheiten und korperlichen Ver- 
haltnisse iiberhaupt, welehe die Anwend- 
ung der Curmittel Kissingens verbieten. 

Eines schickt sich nicht fur Alle! 
Gothe. 

Wir miissen uns in diesem Absclmitte natiirlieh nur 
an die Aufzahlung jener Krankheitszustandc halten, von 
welchen wir leider immer noch alljahrlieh Ealle in Kis- 
singen sich einfinden sehen, obgleich sie nicht fur unseren 
Curort passen und daher den arztlichen Rath einer als- 
baldigen Wiederentfernung hervorrufen, ohne uns hier 
iiberhaupt in die Betrachtung aller jener Erkrankungen 
zu verlieren, wegen welcher Badeorte iiberhaupt nicht 
aufzusuchen sind, und wohl auch nicht aufgesucht werden. 

Wenn wir hiebei der im vorigen Abschnitte gegebenen 
Ordnung der einzelnen Krankheitsgruppen folgen, so 
haben wir in der Gruppe der Erkrankungen des Yer- 
dauungssystems und seiner Uachbarorgane zunachst den 
Magenkrebs zu nennen, welcher in alien Stadien und 
unter jeder Bedingung die Anwendung unserer Curmittel, 
besonders der beiden starkeren Trinkquellen, strenge 
verbietet, da bisweilen schon nach sehr kleinen Gaben 
derselben eine rasche Yerschlimmerung aller Symptome 
auftritt; iiberhaupt wirken unsere Quellen erfahrungsge- 
miiss bei jeder krebsartigen Entartung auch in 
andern Organen direct sehr ungiinstig. Unter den chro- 
nischen Leberkrankheiten sind nebst dem Leberkrebse 
auch die speckige oder wachsartige Entartung sowie 
die einfache chronischc Atrophie der Leber mit nur 

11* 
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sehr seltenen, durch mindergradige Falle gebildeten Aus- 
nahmen, unbedingt aber die Lebercirrhose, und im 
allgemeinen alle hochgradigen Leberleiden, welche bereits 
von Wassersucht begleitet sind, von der Behandlung 
durch unsere Curmittel auszuscliliessen. 

Nachdem wir im vorigen Abschnitte die Anwendung 
derselben bei Gehirnaffectionen nur auf die Falle von 
chronischer und liabitueller Congestion beschrankt und 
auch hiebei Yorsicht empfolilen haben, da im Grande 
nur die auf Stockungen im Yenensysteme, nicht auf 
denen im arteriellen Gebiete beruhenden Falle Gilnstiges 
hiebei yersprechen, miissen wir noch ausdriicklich vor 
der Anwendung unserer Quellen bei alien iibrigen G e- 
hirnalterationen, besonders bei den eigentlichen 
Gewebsveranderungen warnen. 

Nur bedingungsweise anzuwenden ist daher besonders 
die Trinkeur auch bei Geisteskranken, wenn sie auch 
ein hochst schatzbares Mittel ist, um namentlich bei den 
Reconvalescenten von Geisteskrankheiten die noch etwa 
zuriickgebliebenen Yerdauungs-, Ernahrungs- und Cir- 
eulationsstorungen zu beseitigen. 

Hochgradige Herzfehler und die sie begleitenden 
starkeren Circulationsstorungen, Cyanose und vorge- 
schrittene Wassersucht, Aneurysmen und der atheroma- 
tose Process passen nicht fur Kissingen. 

Yrenn das Lungenemphysem massigen Grades 
als sehr geeignet fur die Behandlung durch unsere Quellen 
bezeichnet wurde, so gilt dies nicht ebenso fiir die 
hoheren Grade des Leidens, wo bedeutendere Yerdrang- 
ung der Naehbarorgane und eine durch ausgedehntere 
Yerschmelzung der Lungenalveolen bedingte Yerkleiner- 
ung der Respirationsflaehe besteht. 

Obgleich an betreffender Stelle die Bedingungen 
angegeben wurden, unter welehen die friiher als chro- 
nische Lungentuberculose bezeichncten Yerschie- 
dencn Krankheitsprocesse zur Trinkeur zuliissig sind, so 
moge dock bier nochmals vor der Anwendung bei vor- 
geriickterem Yerlaufe derselben gewarnt werden, und 
auch da schon, wo haufig Fieberbewegungcn und Neig- 
ung zu Lungenblutungen vorhanden ist. 
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Allzu gcringe Riieksicht von Seite der Patienten 
beim Gebrauche unserer Quellen sehen wir fortwahrend 
auf manclimal an sich unbedeutende Zustande nehmen, 
welche freilich nur momentan, aber entschieden den Cur- 
gebrauch hindern und denselben zu verschieben auffordern 
miissen, aueh wenn derselbe durch das bestehende Haupt- 
leiden dringend geboten ist. So giinstig z. B. im All- 
gemeinen unsere Curmittel bei chronischen Katarrhen der 
Harnrohrenschleimhaut wirken, so schwer ist es, wahrend 
des Gebrauches unserer kohlensaurehaltigen Trinkquellen 
und der warmen Soolbader zufallig vorhandene acute 
Ivatarrhe der betreffenden Schleimhaut, Gonorrhoen u. 
dgl. zu beseitigen, was aueh yon den syphilitischen 
Affectionen gilt, die hierdurchhaufig yersehlimmert, jeden- 
falls langer dauernd und hartnackiger werden. Sie sind 
vor Beginn der Kissinger Cur wollstandig zu beseitigen. 

Was bestehende Schwangersehaft betrifft, so muss 
dieselbe ebenfalls als Grund betrachtet werden, die Cur 
zu Yerschieben; denn wenn aueh ofters einzelne unserer 
Curmittel dennoch ohne Storung jener Yorsichtig in Ge- 
braueh gezogen werden konnen, so hat eine nur einiger- 
massen ernste Cur in diesem Falle ihr sehr Bedenkliches 
und ist entschieden zu widerrathen. 

Es konnen aueh ausser den genannten Zustanden 
noeh andere individuelle Griinde den Curgebraueh ver- 
hindern und verbieten, wie z. B. Idiosynerasieen gegen 
einzelne Quellenbestandtheile oder Mineralwasser iiber- 
liaupt, momentane Gemiithsbewegungen und Yerschiedene 
andere seltener eintretende Yerhaltnisse, welehe der spe- 
eiellen arztlichen Beurtheilung anheimfallen, und deren 
Aufzahlung hier zu weit fiihren wiirde. 

Das Kindesalter unter dem sechsten Lebensjahre 
sollte von dem Gebrauche unserer starkeren Trink¬ 
quellen ausgesehlossen werden, wahrend die Bader mit 
vielem Nutzen aueh sehon im zarten Alter angewandt 
werden. Was das Greisenalter betrifft, so konnen unsere 
Curmittel massig, mit Yorsicht und Auswahl meistens 
bis in die hbchsten Lebensjahre in Gebraueh gezogen 
werden. 



XI. 

Rathschlage und Yorschriften fiir den 
Curgebrauch. 

Hast in der bosen Stand gernht, 
1st dir die gnte doppelt gut. 

Gothe. 

A. Allgemeine Rathschlage* 

1. Die Wahl der Zeit fiir die Cur. 

Wer iiberhaupt die arztliche Yerordnung einer Trink- 
oder Badecur erhalten hat, der zogere nicht ohne Noth, 
dieselbe zur Ausfiihrung zu bringen, indem ja so leicht 
einer Entfernung vom Hause unerwartet mancherlei 
Hindernisse in den Weg treten konnen sowohl allgemeiner 
Art durch vorschreitende Jahreszeit, Witterungs- oder 
aueh politische Yerhaltnisse, als auch durch hausliche 
oder ganz individuelle Umstande. Es wird sehr haufig 
durch einzelne oder eine Reihe verschiedener solcher 
Hindernisse die zu brauchende Cur um ganze Jahre 
hinausgeriickt, und oft der giinstige Moment hiezu ganz 
versaumt. Hiebei ist auch manchmal das unrichtige 
Yorurtheil mitwirkend, dass nur die drei Monate Juni, 
Juli und August zu Trink- und Badecuren iiberhaupt 
sich eignen. Wohl gilt dies fiir einzelne im Hochge- 
birge liegende Curorte, nicht aber fiir Kissingen, dessen 
climatischen Yerhaltnissen wir desshalb auch im IY. Ab- 
schnitte eine eingehendere, auf genaue Beobachtungsdata 
gegriindete Besprechung widmeten. Wie sich aus dem 
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dort Mitgetheilten ergiebt, sind auch Mai und September 
in der Regel fiir Kissingen ganz passende Curmonate, 
und wenn auch noch keine hinreichenden Einrichtungen 
fiir eigene Wintercuren hier bestehen, so ist doch neuer- 
dings an gut heizbaren Fremdenwohnungen kein Mangel 
mehr, und wenigstens yon Mitte Aprils bis Mitte Octobers 
gute Badegelegenheit yorhanden. 

Mag auch bei Yielen Curgasten fur die Wahl der 
Zeit ihr Beruf oder vielmehr die von diesem gestattete 
Erholungs- und Ferienzeit hauptsachlich massgebend sein, 
so scheint doch fur viele derjenigen, welche frei iiber 
ihre Zeit bestimmen kbnnen, die vorerwahnte Meinung 
oder selbst eine Art Mode hiebei in Wirksamkeit zu 
treten. Hiedurch erklart sich die verhaltnissmassig so 
sehr gesteigerte Frequenz auch unseres Badeortes im 
Monate Juli im Yergleiche mit den Friihlings- undHerbst- 
monaten. 

Ausser dem Umstande, dass, wie im Clima Deutsch- 
lands iiberhaupt, so auch hier der Monat Juli keine ab¬ 
solute Sicherheit vor einer zufallig eintretenden langeren 
Reihe von regnerischen und kiihlen Tagen bieten kann, 
ist noch Anderes zu bedenken. Yielerlei fiir manchen 
Curgast unangenehme Yerhaltnisse wurzeln in dem eben 
um diese Zeit oft sehr massenhaften Zudrange von 
Fremden, und es beziehen sich lediglich nur auf diesen 
Theil der Saison mancherlei Klagen des Einzelnen, zu 
welchen derselbe bei einem nur vier Wochen friiheren 
oder um so viel spateren Besuche in keiner Weise Yer- 
anlassung gefunden hatte* 

Solche Klagen haben z* B. haufig die Wohnungs- 
verhaltnisse und die betreffenden Miethpreise zum Gegen- 
stande. Was Zahl und Beschaffenheit der Fremden¬ 
wohnungen in Kissingen betrifft, so ist besonders durch 
die sehr zahlreichen in den letzten 15 Jahren entstandenen 
neuen Privathauser ziemlich jedem denkbaren Bediirf- 
nisse entsprochen worden, und es wiirde auch bei noch 
einigermassen sich steigerndem Besuche selbst in den 
Hauptcurmonaten kein eigentlicher Wohnungsmangel ein- 
treten; nur ist es ganz natiirlich, dass wahrend des Haupt- 
zuzuges von Curgasten die Auswahl der Wohnungen 
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eine geringere werden und der Preis fur die einzelne 
Wohnung sich hiedurch steigern muss. Es diirfte be- 
sonders derjenige, welcher durehaus eine Wohnung in 
unmittelbarer Jsahe der Trinkquellen zu finden wiinscht, 
sieh im Juli haufiger Tauschungen seiner Erwartungen 
ausgesetzt sehen, als zu anderen Zeiten der Saison. Auf 
die starkere oder geringere ITachfrage in den einzelnen 
Curmonaten ist aueh bei der amtlichen Peststellung der 
Taxe der Wohnungen Riicksicht genommen worden, und 
betragt oft der Preis der gleiehen Wohnung im Juli das 
Doppelte bis Dreifache der fur die Monate Mai und 
September angesetzten Summe per Woche. Uebrigens 
sind die hiesigen Miethpreise bestandig weit geringer 
als in den meisten anderen in Bezug auf Frequenz Kis- 
singen nahe stehenden Badeorten. 

Es begreift sich auch, dass die am Orte mit dem 
Curgaste in nahere Beziehung tretenden Personen, wie 
z. B. Beamte und namentlich die Aerzte, sich in der Zeit 
des starksten Andranges dem Einzelnen in weniger aus- 
gedehnter Weise widmen konnen, als sie selbst und 
manche Curgaste dies wiinschen mogen, dass ferner die 
Auswahl der Wagen zu Ausflugen um diese Zeit weniger 
reichlich ist, die Bedienung in den Grasthofen, Privat- 
wohnungen und Badeanstalten nicht so leicht alien An- 
spriichen geniigen kann, und besonders in letzteren ofter 
eine nicht ganz bequeme Badestunde zur Wahl iibrig 
bleibt, wahrend diese und noch yiele andere Yerhaltnisse 
schon im Juni und August, noch mehr aber gegen Anfang 
und Ende der Saison sich durehaus anders ausnehmen, 
und die angedeuteten Klagen einzelner Curgaste ganz 
in Wegfall bringen. 

Einen Hauptpunct, der als sehr wichtig bei der 
Wahl der zur Cur geeigneten Zeit gelten muss, sieht 
man leider fortwahrend ausserst selten, fast gar nicht 
beachtet. Es ist dies die Riicksicht auf die Art des 
Leidens bei dem einzelnen Kranken. Es konnen hieruber 
hier nur allgemeine Andeutungen gegeben werden. 

Der an Circulationsstorungen, an Congestionen nach 
Kopf oder Brust Leidende wird besser thun, die in der 
Regel eine niederere mittlere Tagestemperatur darbie- 
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tendon Friihlings- und Herbstmonate zur Cur zu walilen, 
ebenso der an allgemeiner ITebernahrung, Schwerfallig- 
keit des Korpers sowie an allzu leiehter Transpiration 
Leidende, da in der heissesten Sommerzeit fast jedo 
Muskeliibung fiir solche Personen zu einer Anstrengung 
wird, und dock Korperbewegung die Cur begleiten muss. 
Audi Kranke, welche es aufregt, stets vielen Menschen 
zu begegnen und solche, welche mit auffallenden Ge- 
brechen behaftet sind, werden sich iiberhaupt an einem 
Badeorte woliler zu jener Zeit fiihlen, in welcher sie 
einen geringeren Besuch von anderen Curgasten daselbst 
yorfinden. 

Dagegen wahlen Patienten, welche an Gieht, Rheu- 
matismus, Affectionen der ausseren Haut und der Schleim- 
haute, besonders der Respirationsschleimliaut, ferner 
solche, die an Blutleere leiden, besser die in der Regel 
warmeren Sommermonate zur Cur; dessgleichen wird es 
Kranken, die einer wirksameren Zerstreuung durch die 
Aussenwelt, einer lebhafteren Anregung ihres Geist.es- 
und Gemiithslebens durch einen lauten bunten Menschen- 
verkehr bediirfen, mehr zusagen und fur ihre Cur for- 
derlicher sein, wenn sie sich zur Zeit des starkeren 
Fremdenbesuches einstellen. Das individuell Entschei- 
dende bei der Wahl des Zeitpunctes zum Curgebrauche, 
das Abwagen der mehr oder weniger wichtigen Be- 
stimmungsgriinde hiebei naeh der gegebenen allgemeinen 
Andeutung muss naturlich dem Hausarzte und dem Cur- 
gaste selbst anheimfallen. 

2. Die Dauer der Cur. 

Wie sich rationeller Weise fiir kein einziges Heil- 
mittel ein durch eine bestimmte Zahlengrosse ausge- 
drucktes allgemeines Gesetz iiber Gabe und Dauer seiner 
Anwendung aufstellen, sondern nur die beilaufige Grenze 
angeben lasst, diesseits welcher noch keine Wirkung zu 
hoffen, jenseits welcher dieselbe zu heftig oder gefahr- 
lich zu werden beginnt, so auch bei den Trink- und 
Badecuren, Alter, Geschlecht, Constitution, iiberhaupt 



170 

Individualist des Kranken, noch mehr aber Art und Grad 
der Krankheit und auch die Wirkung der Cur selbst 
im speciellen Falle nhissen hier als massgebend betrachtet 
werden. Sehr leicht begreift sich, dass gerade fiir Kis¬ 
singen, dessen Curmittel so manehfaltig sind und in so 
manchfacher Combination angewandt werden, dessen 
Krankheitskreis ein so ausgedehnter ist, eine allgemein 
gultige Norm fiir die Curdauer dureliaus nicht angegeben 
werden kanm Finden sich ja doch haufig hier Falle 
der hartnackigsten Art ein, die durch Familienerblich- 
keit, langjahrige Yernaehlassigung, eigenmachtigen ver- 
kehrten Arzneigebrauch und andere Umstande tief in 
den Organismus eingewurzelte Krankheitszustande dar- 
bieten. Neben solchen Patienten erscheinen aber auch 
Curgaste, welche nur durch geringe S tor ungen ihres 
Wohlbefindens, durch an sich bedeutungslose Qualereien 
ihrer physischen Existenz hierhergefiihrt werden, oder nur 
seit kurzer Zeit leidend sind, ja auch manche, die nur 
einer gewissen Erholung, Kraftigung und Auffrischung 
ihres Korpers bediirfen, und sogar solche, welche ihrem 
durch allzu anstrengende Arbeit oder durch iibermassige 
Geniisse etwas misshandelten Organismus nach ihrem 
eigenen Gestandnisse durch die Cur nur neue Wider- 
standsfahigkeit verschaffen wollen, damit sie auch ferner 
die genannten Schadlichkeiten, welche zu vermeiden sie 
weder Macht noch Willen haben, ungestraft auf sich ein- 
wirken lassen konnen. Sollte Hygiea yon alien diesen 
iliren so verschiedenen Gasten das gleiche Opfer an Zeit 
yerlangen ? 

Als jene erwahnte Zeitgrenze aber, unterhalb 
welcher eine in Kissingen gebrauchte Cur nur sehr ge¬ 
ringe Aussicht auf dauernden Erfolg zulassen diirfte, 
mochten etwa drei ungestorte Curwochen gelten. 
Diese Zeitdauer ist, wie gesagt, ein Minimum, das nur 
bei den leichtesten Fallen, besonders auch als Wieder- 
holungscur fiir ausreichend erklart werden kann. Uebrigens 
ist es, abgesehen von der sogenannten Nachcur, wovon 
spater, immer fiir Curgaste sehr rathsam, besonders fiir 
Frauen, wenigstens eine Zeit von 4—5 Wochen fur ihren 
eigentlichen Aufenthalt in Kissingen zu bestimmen, da 
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biswcilen ausser don berechenbaren, auch vorlier unbe- 
rechenbare Storungen und Yerzogerungen der Cur ein- 
treten konnen. 

Auf einzelne Tage, aber auch nur einzelne des 
friiheren Abbrechens der Cur kommt es zwar nicht ge- 
rade in jedem Falle an, allein man vergesse hiebei nicht, 
dass der Organismus, nachdem er seit Wochen unter 
dem Einflusse der Curmittel gestanden, haufig weit em- 
pfanglicher fur dieselben geworden ist, als er es am 
Anfange war, dass sich in ihm oft gerade in den letzten 
Tagen der Cur fur die Heilung wichtige Yeranderungen 
vollziehen, die ein Ausharren verlangen. 

Weit schwieriger als das Minimum ist das Maximum 
der Curdauer durch eine allgemeine Norm zu be- 
stimmen. Es kann bei sonst kraftigen Personen in liart- 
nackigen Kranhheitsfallen, besonders wo es sich z. B. 
um die Beseitigung von Organschwellungen und anderen 
Greschwiilsten, Ablagerungen und Ausschwitzungen han- 
delt, eine Curdauer von 6 Wochen und daruber noth- 
wendig werden, doch wird hiebei meistens der Zeitpunkt 
fur die Beendigung der Cur durch das Mass des durch 
sie bis dahin geschehenen Eingriffes auf das Leiden be- 
stimmt. Es kann aber auch ein Beendigen der Cur von 
einer gewissen Ermiidung des Organismus durch den 
Curgebrauch selbst geboten werden, und mogen wir diesen 
Zeitpunkt nun ^Sattigungspunct44 oder wie immer nennen, 
wir miissen ihm gehorchen. Wohl aber muss man sich 
huten, Symptome, besonders im Bereiche des Yerdau- 
ungssystemes, welche durch etwa momentan einwirkende 
Ursachen, wie z. B. Diatfehler, Erkaltung u. s. w. her- 
vorgerufen werden, als solehe zu deuten, welche einen 
durch Ermiidung des Organismus erzeugten Widerstand 
desselben gegen eine weitere Eortsetzung der Cur an- 
zeigen. 

AVo anzunehmen ist, dass eine langer als etwa 4 
Wochen dauernde Cur nicht gut vertragen wird, ob- 
gleich eine solehe fiir Heilung des betreffenden Leidens 
nothwendig erscheint, ist es haufig zweekmassig, die- 
selbe nicht weiter auszudehnen, sondern lieber, besonders 
wenn die Hauptcur in den Friililing oder in die erste 
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Halfte des Sommers fiel, noch im Herbste einekleinere 
zweite Cur folgen zu lassen, wozu in der Mehrzahl soldier 
Ealle das Trinken des Rakoczy zu Hause unter Beobacht- 
ung der betreftenden Curvorsehriften ausreicht. 

3. Die Yorbereitung zur Cur. 

Eine sogenannte Yorcur im eigentlichen Sinne ist 
vor dem Gebrauche der Kissinger Cur meistens unnothig, 
wenn man die erforderliche, von dem Hausarzte mit Riick- 
sicht auf den betreffenden Krankheitsfall festgesetzte Zeit 
fur die eigentliche Cur zur Disposition hat. Rathsam ist 
es aber, wenigstens die Lebensweise schon einige Tage 
Yor der Abreise, wenn es moglich ist, einigermassen der 
wahrend der Cur zu beobachtenden ahnlich zu gestalten, 
Yor Allem wirkliehe Excesse strenge zu Yermeiden. Diese 
Yorsehrift ist, wie die Erfahrung lehrt, durchaus nicht 
unnothig, da Yiele unmittelbar Yor der Cur, gerade weil 
ihnen einzelne Entbehrungenbevorstehen, sich noch gleich- 
sam sehadlos zu halten suehen, was oft sogar noch auf 
der Reise, mitunter auf der letzten Station derselben ge- 
schieht. Solche Curgaste kommen offers entweder mit 
Yerdorbenem Magen oder uberhaupt unfahig, sogleieh 
die Cur zu beginnen, am Curorte an. 

Da Gemiithsruhe eine der wichtigsten Yoraussetz- 
ungen fur ein Grelingen der Cur ist, suehe man sieh diese 
fur die betreffende Zeit so Yiel wie moglich zu Yerschaffen. 
Mit Unruhe oder Aufregung Yerkniipfte Geschafte und 
Yerhaltnisse uberhaupt suche man vor der Abreise voll- 
standig zu bereinigen, man iibergebe Berufsgeschafte und 
Hauswesen moglichst znverlassigen Handen und trage, 
wo es irgend angeht, Sorge, dass man nicht durch auf- 
regende Briefe wahrend der Cur gestort werde. 

Sehr wichtig ist die Prage, ob Jemand allein oder 
in geeigneter Begleitung die Badereise unternehmen soil. 
Nur der betreffende einzelne Fall kann bei ihrer Ent- 
scheidung massgebend sein. Doch sollten Patientcn, die 
einer aufmerksameren Pflege bediirfen, an hochgradiger 
Hypochondrie leiden, auch nur willensschwach oder in 
starkerem Grade unpraktisch sind, nicht allein in’s Bad 



173 

reisen. Es wird hiegegen leider oft gefehlt, ebenso aber 
auch manchmal bei Auswalil der Begleitung. Wie uber- 
haupt die Wahl einer unpassenden, nicht harmonirenden 
Beisebegleitung den yon einer Reise gehofften Yortheil, 
Genuss und Erholung vollstandig paralysiren kann, so 
wil’d ganz besonders eine Badereise und namentlieh die 
Cur selbst durcli die hiemit verkniipfte Kette von kleinen 
Gemiithsaufregungen ihres giinstigen Einflusses oft voll¬ 
standig beraubt. 

Bei Auswalil der mitzunelnnenden Gegenstande riclite 
man auf Bequemlichkeit sein Hauptaugenmerk. Einige 
warme Kleidungsstiicke fiir alle Falle sollen auch im 
Hochsommer nicht im Reisegepacke felilen. Ilochst ver- 
kehrt ist es aber, sich viele ernste Bucher, Studienma- 
terial oder iiberhaupt Arbeitsstoff fur anstrengende 
Geistesbesehaftigung mitzunehmen. 

Sehr zweckmassig und bei vielen, besonders compli- 
eirten oder schon lange dauernden Krankheitszustanden 
sogar nothwendig ist es fiir jeden Curgast, eine von 
seinem Hausarzte geschriebene, mit Angabe der wich- 
tigsten Punkte versehene Krankheitsskizze fur den Bade- 
arzt mitzubringen, oder, wo dies etwa nicht moglich, 
wenigstens die von jenem aufgezeichnete Diagnose des 
Palles, wodurch ein fiir den Patienten bisweilen lastiges 
detaillirtes Examiniren und Untersuchen von Seite des ihm 
noch fremden Arztes am Badeorte sehr vereinfacht wird. 

Auf der Reise zum Curorte sind grossere Unbequem- 
lichkeiten und Anstrengungen moglichst zu vermeiden; 
kleine Ruhepunkte unterwegs empfehlen sich sehr. Allzu 
grosse Eile auf der Reise ist kein Zeitgewinn, da wegen 
iibermassiger Ermudung bei der Ankunft dann haufig 
der Beginn der Cur in unerwunschter Weise versehoben 
werden muss. 

Es sei hier auch gleich bemerkt, dass das ungestiime 
Eilen zur Quelle oder zum Bade noch am Tage der An¬ 
kunft oder gar in der nachsten Stunde naeh derselben 
zweckwidrig, haufig direct schadlich ist. Man ruhe sich 
zuerst etwas aus, mache es sich in seiner Wohnung be- 
quem oder suche sich eine solche fur die Dauer der Cur, 
wenn man zuerst nur ein Absteigquartier genommen. 
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maehe sich auch mit den Yerhaltnissen des Ortes etwas 
bekannt. In erheblicherem Grade Leidende thun gut, 
auch schon bei der Wohnungsfrage*) sich zuerst mit 
dem gewahlten Arzte am Curorte zu berathen, iiber- 
haupt Nichts, was entscheidend fur die Cur sein kann, 
ohne vorherige Riicksprache mit demselben zu beginnen. 

4. Das Verbal ten bei der Cur. 

a) Die lebensweise iiberliaupt. 

Grundsatz beim Gebrauche einer Brunnencur muss 
es vor Allem sein, dieselbe ohne Hast, ohne Eile mit 
genauer aber gemachlicher, einen richtigen AVechsel von 
Ruheund Bewegung gestattender Tageseintheilung durch- 
zumachen. Schon die an jedem Curorte iiblichen, durch 
langst bestehende Anordnungen und Einrichtungen ge- 
gebenen Yerhaltnisse iiben eine Art sehr wohlthatigen 
gelinden Zwanges auf die Tageseintheilung des Curgastes 
aus. Es liegen denselben allgemeine hygienische Erfahr- 
ungssatze zu Grunde, und es besteht sicher manchmal 
der Hauptsegen einer Brunnencur in einer zweckmassigen 
Regelung der Lebensweise, vorziiglich aber in der hiebei 
dem Einzelnen sich von selbst aufdrangenden Erkenntniss 
alles dessen, was vorher in seiner Jahre lang beobach- 
teten Art zu leben seliadlich und unzweckmassig ge- 
wesen, vielleicht geradezu die Ursache seines Leidens 
geworden ist. 

Wenn es auch im Allgemeinen als Regel festzuhalten 
ist, wahrend des Curgebrauches die alten Gewohnheiten 
des Lebens, wenn sie nicht selbst Schadlichkeiten mit 
sich bringen, moglichst beizubehalten, so liegt doch fur 
gar Manehen ein sehr wichtiges energisches Heilmittel 
einfach in der totalen Umgestaltung seiner bisherigen 
Lebensart, besonders wenn sie Schadlichkeiten einsehloss, 
die auch abgesehen von irgend einem Curgebrauche 
schon uberhaupt als solche gelten miisscn. 

*) Verfasscr selbst hat keine Wohnungen zu vermietlien. 
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Die Tagesordnung fur den Kissinger Curgast ist etwa 
folgende. Die Stunden am friihen Morgen yon 6 bis 8 
Ulir im Hochsommer, von 7 bis 9 Uhr im Friihling und 
Herbste sind als Trinkstunden an den Quellen und zum 
Morgenspaziergange festgesetzt und folgt hierauf das 
Fruhstiiek. Die unmittelbar nach demselben folgenden 
Stunden werden am passendsten zum korperliehen Aus- 
ruhen zu Hause benutzt, sie sind auch die geeignetsten 
des ganzen Tages fur Correspondenz und Lecture. In 
die Zeit von 10 bis 12 Uhr fallt in der Kegel die Bade- 
stunde. Die Stunde yon 1 bis 2 Uhr ist gewohnlich als 
Mittagstischzeit bestimmt. Der Kachmittag ist Zerstreu- 
ungen verschiedener Art, am besten einem Spaziergange 
auserhalb des Curortes oder einem Ausfiuge zu Wagen 
zu widmen. Wen die Yerordnung auch des Abends zur 
Quelle rnft, findet sich daselbst zwischen 6 und 7 Uhr 
ein, um welche Zeit auch iiberhaupt ein grosser Theil 
des Badepublicums schon wegen der Musik daselbst zu 
finden ist. Das Abendbrod wird gegen 8 Uhr genommen, 
in der Stunde zwischen 9 und 10 Uhr begibt man sich 
zur Ruhe. 

In diesem Schema der Tageseintheilung ist bereits 
der genannte richtige Wechsel von Ruhe und Bewegung 
vorgezeichnet, jedoeh miissen auch hier selbstverstandlich 
je nach der individuellen Yerschiedenheit der Patienten 
und ihrer Leiden Modificationen eintreten, wie dies z. 
B. schon bei Besprechung der sogenannten Yollbliitigkeit 
und der Blutarmuth (in Abtheilung 6. des IX. Ab- 
schnittes) angedeutet wurde. Ueberhaupt sind die Be- 
griffe „curgemass“ und „eurwidrig“ nicht absolut feste, 
eng begrenzte Kategorieen; ein taglicher ununterbrochen 
3—4 Stunden wahrender Xaehmittagsspaziergang kann 
fur den Linen nothwendiges Erforderniss, fur den Andern 
sogar nachtheilig sein. Bei Yielen muss sogar der U/2- 
bis 2 stiindige Morgenspaziergang wahrend des Trinkens 
und nach demselben durch Yerordnung abgekiirzt werden. 
Selir rasches, starke Transpiration hervorrufendes Gehen 
ist immer zu yermeiden. 

Die Kleidung sei moglichst bequem, der Jahreszeit, 
Y itterung und der jeweiligen Tcmperatur der Tageszeit 
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angemessen. Haufig entstehen Erkaltungen bei Curgasten 
dadurch, dass sie etwas warm durch die Bewegung vom 
Nachmittagsspaziergange zuriickkehrend, in der gleichen, 
nur flir diesen und die warmere Tageszeit bestiinmt ge- 
wesenen Toilette, ohne weitere warmende Zuthat sich am 
Abend wahrend der Musikproduction im Curgarten fur 
langere Zeit niedersetzen. Damen mogen besonders die 
in dieser Beobaclitung enthaltene Warming beberzigen, 
dessgleichen auch die Erfahrung, dass sehr enge und fest 
anliegende Kleidungsstiicke namentlich wahrend des 
Brunnentrinkens nachtlieilig wirken. 

Wie allzu grosse Korperanstrengung, so ist auch 
intensive oder anhaltende geistige Anstrengung, 
mehrere Stunden ohne IJnterbrechung fort- 
gesetztes Lesen, Schreiben, ja sogar bisweilen selion 
ein allzu langes eifriges Spiel oder Musiciren, Zeichnen 
oder Malen von iiblen Folgen begleitet; und nicht etwa 
die hiebei versaumte Bewegung allein, sondern die Er- 
miidung der Augen und der Geistesthatigkeit ist es, 
welche direct als Sehadliehkeit haufig wirksam wird. Das 
Leben am Badeorte soil iiberhaupt eine Art Miissiggang, 
aber ohne lange Weile sein. 

Schon in Eolge der veranderten Lebensverhaltnisse 
wird wahrend der Cur mancher Eindruck anders empfun- 
den als im gewohnten Alltagsleben. Jeder gehe deni aus 
dem Wege, was ihn speciell unangenehm oder aufregend 
beriihrt, und suche iiberhaupt in seiner Stimmung das 
wohlthatige Gleiehgewicht festzuhalten. Gemuthsbeweg- 
ungen wirken mehr oder minder fast immer storend auf 
die Cur, wenn auch oft nur ganz voriibergehend. Gliick- 
liclier Weise ist, wie bereits erwahnt, das Hasardspiel 
schon seit dem Jahre 1848 in Kissingen abgeschafft. 

Das Aufsuchen einer passenden Gesellschaft und der 
tagliche Yerkehr mit Menschen ist ein sehr wesentliches 
Erforderniss der Cur. Die Gelegenheit hiezu ist vielfach 
gegeben. Uebrigens bietet gerade Kissingen die grosse 
Annehmlichkeit vor manchen anderen grosscren wie klei- 
neren Curorten, dass man daselbst leichter als andcrwarts 
nach seiner speciellen Keigung hinsichtlich des geselligen 
Umgangcs leben kann. AVer ihn suclit, findet ihn sehr 
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leiclit; demjenigen, der dem grosseren Yerkehre aus- 
weichen will, zufrieden mit der Gesellschaft einer einzelnen 
ilirn naher stehenden Personlichkeit, eines Familienglie- 
des oder Freundes, bieten auch hiezu die ausgedehnten 
Ortsverhaltnisse die Hand* Der Curgast ist hier nicht 
auf einen bestimmten Gesellschaftskreis angewiesen, daher 
findet auch der Einzelne leichter in dieser Beziehung 
das, was ihm gerade zusagt. 

Was das Beibehalten einzelner, langjahriger Ge- 
wohnheiten wahrend der Trinkcur betrifft, so sei hier 
schon bemerkt, dass ein Schlafen unmittelbar nach dem 
Mittagstische wo moglich vermieden werden soil. Nur 
ausnahmsweise ist bei wirklkhem unabweisbarem Be- 
diirfnisse ein Yiertelstundchen Schlaf, aber mit hoch- 
liegendem Kopfe in mehr sitzender Stellung statthaft. 
Derjenige, dem eine kurze Ruhe wahrend des Tages 
erfahrungsgemass absolut nothwendig ist, thut immer 
besser, hiezu die Zeit unmittelbar yor Tische zu wahlen. 
Ein mehrere Stunden lang oder den grossten Theil des 
Tages ununterbrochen fortgesetztes Rauchen wird auch 
von Gewohnheitsrauchern haufig nicht ganz gut wahrend 
der Trinkcur Yertragen. Das Rauchen braucht, wie 
manche glauben, der Cur wegen durchaus nicht aufge- 
geben zu werden, nur ist eine gewisse Beschrankung 
dieses Genusses auf ein geringeres Maas rathsam. 

1)) Die Curdiiit. 

Die in Kissingen Yom Curgaste zu beobachtende 
Lebensweise in Bezug auf Speise und Trank ist nicht 
etwa eine von den gesundheitsgemassen gewohnlichen 
Regeln total abweichende. Das Wesentliche derselben 
besteht im Ganzen nur in dem Ausschlusse oder der Re¬ 
duction einzelner Nahrungs- und Genussmittel, welche 
von einem Korper, der taglich eine ihm sonst nicht ge- 
wohnte Quantitat Mineralwasser aufnimmt, schwieriger 
vertragen werden, oder uberhaupt eine starkere kraf- 
tigere Yerdauungsfahigkeit fur sich in Anspruch nehmen. 
Yiele zum ersten Male Kissingen oder uberhaupt einen 
Curort besuchende Patienten wundern sich, hier die 

12 
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gleiche Diat iiblich zu finden, welche ihnen schon seit 
langerer Zeit durch ihr Leiden selbst vorgeschrieben 
wurde, da dieselbe eben iiberhaupt nur eine gesundheits- 
gemasse, keineswegs unkraftige, sondern nur auf weniger 
starke Yerdauungsorgane berechnete ist. 

Im Allgemeinen yermeide der Curgast sowohl be- 
ziiglich der Quantitat als hinsichtlich der Qualitat der 
Nahrungsmittel Alles, was er bereits als ihm speeiell 
nicht zutraglicli schon zu Hause erkannt hat. Ist er 
hierin an Einfachheit gewohnt, so yerlasse er diese auch 
wahrend der Cur nicht. Die in Kissingen frei gegebene 
Moglichkeit, wie seinen finanziellen, so auch seinen be- 
sonderen Gesundheits- und Gewohnheitsverhaltnissen ge- 
mass entweder einfache, aber leicht verdauliche soge- 
nannte biirgerliche Kost, oder ein manchfaltiger ausge- 
stattetes Mahl zu finden, in einer Restauration einen 
bescheidenen Mittagstiseh, in einem grosseren Gasthofe 
die sogenannte Table d’hote, oder an irgend einem dieser 
Orte einige Speisen nach der Karte zu wahlen, ist fur 
den Einzelnen sehr wohlthatig. Die Wirthe ohne Aus- 
nahme sind durch amtliche Bestimmung verpflichtet, nur 
Speisen, die innerhalb einer gewissen Breite als „cur« 
gemassw zubezeichnen sind, an Curgaste zu verabreichen. 
Das auf Grund gemeinsamer Berathung des kbniglichen 
Bad-Commissariates mit den Aerzten Kissingens festge- 
setzte Yerzeichniss der beim Curgebrauche zutraglichen 
und nicht zutraglichen Speisen und Getranke findet sich 
im Anhange dieser Schrift abgedruckt, daher wir uns 
hier nur auf mehr allgemeine Yorschriften fiir die Diat 
beschranken konnen 

Eiir die Mehrzahl der Curgaste, besonders aber fiir 
diejenigen, bei welchen momentan vorzugsweise die 
Steigerung der Riickbildung im Korper in der Heilab- 
sicht liegt, wo z. B, Organschwellungen zu beseitigen 
sind, miissen drei massige Tagesmahlzeiten geniigen. 
Dagegen sind bei blutarmcn, schwachlichen Patienten 
nach Massgabe des wahrend der Cur sich steigernden 
Hahrungsbediirfnisses noch weitere kleinere Mahlzeiten 
am Yor- und Hachmittage einzuschalten, und eignen 
sich am besten liiezu Pleischbrulie, weichgesottene Eier 
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mit etwas Weissbrod, etwas Wein oder in einzelnen 
Fallen selbst Bier* Aber aucli in diesen Fallen ist die 
Hanptmalilzeit doch immer fiir eine der Mitte des Tages 
nalie liegende Stunde festzulialten**) 

Zum Frfihstfieke passt am Besten Milchcaffee mit 
Weissbrod, wobei jedoch grosse Quantitaten scliweren, 
sehr sfissen oder fetten Backwerkes, womit haufig Miss- 
branch geschieht, auszuseliliessen sind. Wer an den 
Caffee als Friilistiick genommen nicht gewohnt ist, mag 
aucli eine nicht zu dicht bereitete, schwach gewiirzte 
Chocolade oder besser entolten Cacao an die Stelle des 
Caffee’s setzen. Uebrigens wird Caffee wahrend des 
Curgebrauches sehr haufig auch von solehen sehr gut 
vertragen, bei welchen er sich vorher nicht so gut ver- 
trug. Grosse Quantitaten sehr fetten Rahmes sind frei- 
lich hiebei zu yermeiden, Als Mittagstisch ist eine 
einfache, ausser der Suppe aus 2—3 Platten (Gemiise 
und Braten) bestehende Mahlzeit dem Curgebrauche am 
meisten entsprechend* Wen Gewohnheit oder gesell- 
schaftliche Yerhaltnisse an eine reicher besetzte mit 
zahlreicheren Gangen ausgestattete Tafel ffihren, braucht 
dieselbe nicht zu meiden, wenn er es fiber sich gewinnen 
kann, nicht von jedem Gerichte grossere Quantitaten zu 
geniessen, sondern auch sogar einzelne ganz an sich 

*) Es ist ja auchhier wieder daran zu erinnern, dass die arzt- 
lichen Yerordnungen in Betreff der Qualitat und Quantitat der 
Nahrung je naeh Massgabe des einzelnen Falles sich sehr ver- 
schieden gestalten mussen, nicht einer allgemein giiltigen Chablone 
fol^en konnen. Besonders zu warnen ist namentlich vor einer ei- 
genmaehtig forcirten Reductions- oder sog. Bantingeur, wobei oft 
der Curgast lediglieh das Resultat der bisweilen sogar unrichtig 
vorgenomraenen Korperwagung im Auge hat. Wer bei Korper- 
wagungen, wozu sich in Kissingen fast alljahrlich mehr Gelegen- 
heit bietet; iiberhaupt sicher gehen will, auch wenn er das jeweilige 
Resultat einem Arzte mittlieilt, wird gut thun, bevor er die De- 
cimalwage besteigt, sich vorher durch Auflegenlassen von z. B. 1 
Kilogramm auf den Gewichttritger und 10 Kilogramra auf den 
Korpertriiger der ganz freien Wage von ihrer Richtigkeit zu uber- 
zeugen und die einzelnen Wagungon jedesmal zur gleichen Tages- 
stunde, etwa unmitfcelbar vor der Mahlzeit und jedesmal in den 
gleichen Kleidern vorzunehmen, auch etwaim Gewichte Yariationen 
ergebende Gegenstande des Tascheninhaltes vorher abzulegen. 

12* 
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voriibergelien zu lassen, und sieh mehr an den Kern der 
Mahlzeit, den immer gut gebratenes Fleisch bilden muss, 
zu halten. Es ist dies besonders den an der Yerdau- 
ung selbst Leidenden zu empfehlen. Sattigung schadet 
selten, dagegen entschieden Uebersattigung. Leichte 
Mehlspeisen in geringer Quantitat werden zwar gestattet, 
doeh bleiben sie fiir die Meisten besser weg, da der 
Missbrauch sehr nahe liegt; ebenso ist bei den sonst 
erlaubten Compots Mass und iiberhaupt Yorsicht zu be- 
obaehten. Alle schwieriger zu verdauenden, fetten, sauren 
und an sich schwere Speisen sind auszuschliessen, daher 
Yorziiglich Salate und robes Obst. Gute aber leichte 
rothe und weisse Weine oder gutes Bier in geringer 
Quantitat sind beim Brunnengebrauche je nach specieller 
Yerordnung gestattet. Leichte Mosel-, Pfalzer- und 
Frankenweine sind bei iiberhaupt erlaubtem Weingenusse 
geeignet, ebenso einige Badenser "Weine, ferner Bordeaux 
und in vielen Fallen ein massiger Genuss von Cham- 
pagner nnd unseren in neuerer Zeit ebenso yorziiglichen 
frankischen Schaumweinen. Dagegen wirken schwere, 
erhitzende, stark alkoholhaltige oder saure Getranke ent¬ 
schieden nachtheilig. Der Genuss desKachmittagscaffee’s, 
der gewohnlich mit dem Spaziergange um diese Zeit 
Yerbunden wird, ist dem hieran Gewohnten taglich ge¬ 
stattet. Als Abend mahlzeit empfiehlt sich am meisten 
eine Suppe mit Weissbrod, bei nothwendiger starkerer 
Kahrungsaiifnahme das Hinzufugen von 1—2 weichge- 
sottenen Eiern oder auch einer leichten Fleischspeise, 
aber ohne Genhise, Compot oder sonstige weitere Speisen. 

5. Die Naehcur. 

Mit diesem "VYorte werden zwei ganz verschiedene 
Begriffe bezeichnet, entweder 1) eine nach der Trink- 
und Badecur unternommene weitere Trink-, Bade-, 
Trauben-, auch blose sogcnanntc Luftcur an irgend einem 
andercn Orte, oder 2) die nach der Cur fortgesetzte Bc- 
obachtung von bestimmten, namentlich diatetischen Yor- 
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schriften, welelie den wahrend der Cur zu beobachtendcn 
gleich oder ahnlieh sind. 

Fur eine Kacheur in der ersteren Bedeutung ist die 
Yerordnung natiirlich nur auf Grand des einzelnen Krank- 
heitsfalles zu geben. Manche Falle werden schon in 
Kissingen selbst durcli eine Combination unserer Curmittel 
mit versandten Mineralwassern anderer Heilquellen, die 
liier gleiehfails zu liaben sind, mit Yortheil behandelt. 
Am liaufigsten geschieht dies durch Yerbindung unserer 
Curmittel mit Stahlwassern, und bildet auch der Gebrauch 
yon Stalilquellen am haufigsten die Kachcur naeh dem 
Gebrauche von Kissingen. Eine solche kann daher in 
der Regel auch ganz unmittelbar in den nachstfolgenden 
Tagen nach Beendigung der Kissinger Cur begonnen 
werden, Eine kleine Zwisclienpause dagegen verlangt 
haufig der Kachgebrauch eines Seebades, aber in der 
Regel nur dann, wenn in Kissingen bis zum Curschlusse 
w a r m e Bader genommen wurden, wahrend kiihle Sool- 
bader zum unmittelbar nachfolgenden Seebadgebrauche 
eine sehr geeignete Yorbereitung bilden. Kur habe man 
Acht, dass die an den Seekiisten mitunter iibliehe 
schwerere Kost, der haufigere Genuss von Seefischen u. 
s. w. unmittelbar nach der Kissinger Brunnendiat nicht 
zu rasch und stark contrastirend einwirke. Trauben- 
curen verlangen fast ausnahmslos eine kleinere oder 
grossere Zwischenzeit zwischen ihrem Beginne und der 
Beendigung der Kissinger Trinkcur. 

Was die Kachcur lediglich als Beobachtung von 
Biatvorschriften angeht, so war man in friiherer Zeit 
ausserst strenge in den Yorschriften. Man konnte sie nicht 
lange genug ausdehnen, Sehr begreiflich ist auch, dass 
ein allzu rasches Yriederaufnehmen der alten Lebensweise 
nach der Trinkcur, ein sofortiger unbeschrankter Genuss 
von Dingen, die dem Organismus fur eine Zeit lang fremd 
geworden, zu einem Zeitpunkte, wo iiberdies der Korper 
durch die Cur empfanglicher, reizbarer oder etwas miide 
geworden, nicht zutraglich sein kann. Der Mittelweg 
ist zwar oft dem Sprichworte entgegen der schlechteste, 
hier aber nicht. Ein nicht allzu rasches und ganz all- 
mahliges Wiederaufnehinen der friiheren Lebensweise ist 
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wolil das Richtigste. Wer in der crsten und zweitcn 
Woehe nach der Cur noch die schwerer verdaulichen 
Obstsorten, starkeren Fettgenuss u. s. w. vermeidet, 
gegen Ende der zweiten Woclie hie und da sieh einen 
kleinen Uebergang*zu etwas derberer Kost erlaubt, dann 
aber allmahlig aus seiner Lebensweise nur dasjenige aus- 
schliesst, was er als seinem Zustande iiberhaupt schad- 
lich schon friiher erkannt hat, hat sich keinen Yorwurf zu 
machen und wird in dieser Beziehung keinen Naehtheil 
erfahren. Was von derDiat im engeren Sinne gilt, gilt 
auch von der Lebensweise iiberhaupt. Unmittelbar nach 
der Cur sind wirkliehe Excesse jedweder Art zu vermeiden, 
und als solcher ist auch ein unmittelbares Wiederauf- 
nehmen anstrengender Greistesarbeit zu betrachten.' 

Sehr empfehlenswerth ist es, auch wo eine Trink- 
oder Bade-Na chcur nicht stattfindet, nicht direct auf 
dem klirzesten Wege nach Hause zuriickzukehren, son- 
dern noch eine kleine, mit keiner Anstrengung verbun- 
dene Reise oder noch besser einen ruhigen Aufenthalt 
an irgend einem angenehmen Orte, im Gebirge oder an 
der Meereskiiste, oder wo iiberhaupt giinstige climatische 
und entsprechende Kost- und Wohnungsverhiiltnisse sich 
darbieten, auf die Cur folgen zu lassen. Dagegen passen 
grosse anstrengende Reisen unmittelbar nach der Cur 
oder. ein hiemit verkniipfter oder aufregender unge- 
wohnter Aufenthalt in einer der grosseren Ilauptstadte 
Europa’s durchaus nicht. Unzweckmassig ist, was aber 
ofter doch geschieht, die Reise vorher zu machen und 
dann mit jedem Tage geizend nach der Cur nicht rasch 
genug nach Hause eilen zu konnen. 

Ein fortgesetztes Trinken des Brunnens zu Hause 
unmittelbar nach der Cur findet sehr oft als Ersatzmittel 
einer bis zum richtigen Zeitpunkte am Badeorte fortzu- 
setzenden Cur statt. Es gelit dies nicht iiberall an, be- 
sonders nicht, wenn den heimkehrenden Curgast grossere 
unterdessen angehaufte Arbeit, Unruhe, Gremiithsbeweg- 
ung u. dergl. erwartet, und ist in diesem Falle besser 
ganz zu unterlassen. 



6. Die Wiederholung der Cur. 

Yon einer Theilung der Zeit zu einer Fruhlings- 
und Herbstcur war bereits die Rede* Es ist hier da- 
gegen die Wiederholung der ganzen Cur in einem der 
auf die ersten folgenden Jahre zu beriicksichtigen. Im 
Ilinblicke auf die Kategorie der an Badeorten iiberhaupt 
zu behandelnden Krankheiten, welche ja fast durchaus 
als clironische zu bezeichnen sind, bedarf es keiner be- 
sonderen Erlauterung, dass eine einzige, wahrend einiger 
Wochen angewandte Cur nieht immer eine definitive 
Heilung oft Jahre lang bestehender Zustande zu Wege 
bringt, zumal da bei der Mehrzahl der in die eigent- 
liclien Heilbader gesendeten Krankheitsfalle bereits eine 
Menge, um nicht zu sagen alle zu Hause anwendbaren 
Mittel versucht worden waren. 

Bei Beobachtung einer glinstigen, aber nieht voll- 
kommenen Wirkung der Cur auf die Krankheit ist, wenn 
nicht unterdessen ganz andere Krankheitsverhaltnisse 
ein- oder hinzugetreten sind, eine Wiederholung der Cur 
angezeigt. Oft wird mit gleichgiiltigem Nichtsthun, wenn 
das Leiden nur einigermassen ertraglich geworden ist, 
der beste Zeitpunct zu einer vollkommenen Beseitigung 
desselben fiir alle Zeit verloren. Man versuehe dann 
nicht wieder andere Curen, deren Wirkung noch nicht 
durch die Erfahrung im speciellen Falle erwiesen wurde, 
denn hiezu liegt nur bei vollkommener Wirkungslosig- 
keit der ersten Cur eine Aufforderung vor* Man kehre 
vielmehr schon im folgenden Jahre zur gleichen Quelle 
zuruck, die eine Besserung brachte, und lasse nicht 
Jahre dazwischen verstreichen. Oft gelingt ja einer 
consequenten Wiederholung eines Arzneimittels iiber- 
haupt, was bei einmaliger Anwendung desselben noch 
zweifelhaft erschien. 

Jeder Curort zahlt auch seine Anzahl Stammgaste, 
die sich mitunter seit Jahrzehnten alljahrlich einfinden. 
Kissingen hat deren eine grosse Menge* Dieselben wissen 
selir wohl, was sie ihrer Beharrlichkeit verdanken. Auch 
bei oft manclierlei iiberhaupt nicht vollstandig zu be- 
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seitigendenLeidenszustanden erhalten sich viele durch den 
regelmassigen Gebrauch der gleichen Quellen wenigstens 
bei einem gewissen relativen Wohlbefinden, ernsterer 
Erkrankung vorbeugend, alljahrlich sich von Neuem 
wieder erfrischend und kraftigend. 

B* Specielle Rathschlage und Vorschriften. 

1. Beim Gebrauclie der Trinkquellen. 

Da in Kissingen nur selten solche Curgaste sich 
einfinden, welche bios die Bader ohne die Trinkcur zu 
gebrauchen haben, wahrend sehr haufig der umgekehrte 
Fall stattfindet, so wurde ein Theil der Vorschriften fur 
die Trinkcur bereits bei den allgemeinen fiir Curgaste 
giiltigen Yorschriften beruhrt, besonders auch das, was 
die eigentliche Curdiat betrifft. 

Unsere Haupttrinkquellen Rakoczy und Pandur 
werden in der Regel, wie dies aus der angegebenen 
Tagesordnung fur die Curgaste schon hervorgeht, am 
friihen Morgen nuchtern getrunken. Nur in sehr seltenen 
Ausnahmsfallen, wo der ganz niiehterne Magen dieselben 
nicht Yertragt, kann eine kleine Tasse Milch oder Caffee 
Yorher gestattet werden. Man trinkt in der Regel nur 
ein Mai taglich, da schon die Yerdauungsorgane wieder 
Ruhe und eine gewisse Freiheit fiir dieYerdauung der 
regelmassigen Mahlzeiten Yerlangen. Massgebend hiebei 
ist aber ferner die Beobachtung, dass schon im gewdhn- 
lichen Leben die Yorgange des Stoffwechsels im Korper 
in den Abend- und Nachtstunden einen relativen Nach- 
lass ihrer Energie zeigen, welcher gewissermassen als 
ein nothwendiges Ausruhen betrachtet werden muss. 
Daher kann nur bei kraftigeren Individuen eine durch 
das Abendtrinken in den betreffenden Stunden auf’s 
Neue iiber das Normale gehobene Puls- und Respirations- 
frequenz sowie Korpertemperatur- und Ausscheidungs- 
ziffer als giinstig gelten. Man wird auch nur da, *vo 
die fiir den betreflenden Fall erfordorliche Wasserquan- 
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titat zu gross ist, um bequcm zu einer Tageszeit (am 
Morgen) getrunken zu werden, genothigt sein, einen 
Theil des Tagesquantums 1—2 Stunden yor der Abend- 
mahlzeit zu nehmen. Jedoch soil die Abendquantitat 
in der Eegel 1—2 Becher nicht iibersteigen. 

Die betreffende tagliche Quantitat des Rakoczy und 
Pandur wird am besten in Gaben yon 6—8 Unzen (180 
bis 240 Grammen) und bei verordneter kleiner Tages- 
quantitat in Gaben von nur 3—4 Unzen (90 bis 120 
Grammen) in Zwisclienpausen von etwa 15—20 Minuten 
genommen. Nur selten ist langere Zwischenzeit nothig. 
Nach dem letzten Glase lasst man bis zum Fruhstiicke 
ungefahr eine Stunde verstreichen. Die Darmausschei- 
dung erfolgt williger bei nicht allzu langer Pause zwischen 
dem letzten Becher und der Nahrungsaufnahme; je langer 
diese Pause ist, desto mehr tritt verhaltnissmassig die 
Wirkung des Mineralwassers auf die Nierenthatigkeit 
hervor. Die Zeit sowohl zwischen dem Trinken der er- 
wahnten einzelnen Gaben, als die zwischen Beendigung 
des Trinkens und dem Fruhstiicke wird mit Gehen, je¬ 
doch ruhigem anstrengungslosem Gehen ausgefiillt. 
Manche, die es ungewdhnlich aufregt, wahrend des Brun- 
nentrinkens sich bestandig in der bisweilen sehr dichten 
Menschenmenge auf dem Curplatze zu bewegen und sich 
dabei auch noch mitunter einer lebhaften Conversation 
hinzugeben, thun besser, einsamere Wege aufzusuchen, 
und nur immer zum Trinken an die Quelle zuriickzu- 
kehren. Lasst sich ja doch die Geselligkeit fur Manchen 
leiehter und angenehmer bei Tische und besonders auf 
gemeinschaftlichen Ausflugen zu Puss und zu Wagen 
am Nachmittage pflegen* 

Demjenigen, der rasch ermiidet, oder iiberhaupt 
schwach und an vermehrte Bewegung noch nicht ge- 
wohnt ist, ist es wohl auch gestattet, bei diesen Morgen- 
spaziergangen hie und da einige Minuten auszuruhen, 
doch nicht allzu lange, besonders wenn der Korper durch 
das Gehen betrachtlich warm geworden ist. Es sind 
daher allenthalben Sitze in der Umgebung der Quellen 
und auch auf den entfernteren Spazierwegen angebracht. 

Ob liakoczy und Pandur erwarmt, rein oder ge- 
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mischt mit Milch, Molke oder Bitterwasser gctrunken 
werden sollen, ist von der betreffenden arztlichen Yer- 
ordnung abhangig, ebenso ob das Wasser kalt und 
frisch von der Quelle mit seinem ganzen Kohlensaure- 
gehalte oder etwas erwarmt nach Austreibung eines 
Theiles des Gasgehaltes zu nehmen ist. 

Die mittlere tagliche Quantitat, in welcher die 
beiden genannten Quellen getrunken werden, betragt 
ungefahr 8 bis 4 der in Kissingen gebrauchlichen Brunnen- 
becher; als kleine Tagesquantitat gelten 1—2, als grosse 
5—7 solcher Glasbecher. (Ein Becher enthalt 8 IJnzen 
= 240 Gramm oder nahezu 1 4 Liter.) In der Mehr- 
zahl der Falle sucht man 1—2 massige Darmausscheid- 
ungen taglich zu erzielen, wozu gewohnlich 4 Becher 
Kakoczy ausreichen; mehr, wenn man eine Korperge- 
wichtsabnahme, iiberhaupt ein Ueberwiegen der Riick- 
bildung liber die Anbildung im Korper zu bewirken 
wiinscht. Bei Schwachezustanden ist nur eine einzige 
massige tagliche Darmausscheidung zu erzielen. Der 
Grad der Tragheit der Darmfunction im einzelnen Falle 
hat selbstverstandlich auch iiber die anzuwendende Gabe 
zu entscheiden. Es ist bei starkem Widerstande von 
dieser Seite zweckmassiger, denselben durch Zusatz von 
Bitterwasser statt durch ungewohnlich hohe Gaben des 
Bakoczy oder Pandur zu liberwinden, da diese Quellen 
keine Abfuhrwasser im gewohnlichen Sinne sind. Es 
ist oft nur fur kurze Zeit dieser Zusatz nothig, haufig 
erwacht schon sehr bald die selbststandige Darmthatig- 
keit als Wirkung der Trinkquellen. Dann lasse man 
so bald wie moglieh das Bitterwasser wieder weg. Gerade 
darin, dass Bakoczy und Pandur auf erschlaffte und 
trage Yerdauungsorgane zu richtiger Function anregend 
und starkend auch fur jene Folgezeit wirken, in welcher 
der Gebrauch der Quellen aufhort, liegt ein wichtiger 
Theil ihres Werthes gegeniiber eigentlichen Abfiihrmitteln, 
welche leicht den Darmkanal nur noch mehr erschlafFcn 
und daher haufig eine noch grossere Tragheit desselben 
zur unmittelbaren Folge ihres Gcbrauches haben. 

In sehr vielen Fallen ist es rathsam, die Trinkcur 
mit einer kleineren Quantitat des Wasscrs anzufangen, 
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um erst liaeh 2—8 Tagen zur yollen Gabe zu gelangen. 
Audi am Schlusse der Trinkcur empfiehlt sich haufig 
eine kleine Abnahme. 

Beim weiblichen Geselilechte gebietet der Eintritt 
der Regeln nur in sehr seltenen Ausnahmsfallen ein 
vollstandiges Aussetzen der Trinkcur, gewohnlich ge- 
nilgt ein Herabsetzen der yorher genommenen Tages- 
quantitat auf die Halfte fiir die betreffenden Tage. 

Der Maxbrunnen kann in etwas hoherer. Gabe 
als der Rakoczy und Pandur gebraucht, und aueh im 
Laufe des Tages melir als diatetisches Mittel getrunken 
werden, doch sind grossere Quantitaten kurze Zeit vor 
und naeh den Malilzeiten zu vermeiden. Auch hiite man 
sicli noch mehr, als dies schon beim Trinken yon frischem 
Wasser iiberhaupt zur Warming dienen muss, vor einem 
Trinken des Maxbrunnens bei erhitztem Korper, da die 
Temperatur dieser Quelle nocb niedriger als die der 
anderen ist. Ein Gebrauch des Maxbrunnens bei Tische, 
allein oder mit Wein gemischt, darf nur in kleiuen 
Quantitaten stattfinden. Die dem Maxbrunnengebrauche 
entsprechende Diat ist eine ahnliche wie beim Rakoczy- 
gebrauche, nur eine etwas weniger strenge. 

Das Gleiche gilt von der beim Mo lkengebrauche 
zu beobachtenden Diat. Die Molke wird in Gaben von 
4—6 Unzen (120—180 Gramm), in Kissingen in der 
Regel mit Maxbrunnen zu glelchen Theilen gemischt, 
getrunken. Ihr Gebrauch findet gleiclifalls bei niichternem 
Magen statt, und Bewegung ist auch der Aufnahme 
dieses Mittels durch den Kdrper forderlich, fiir Manche 
oft noch nothiger als beim Rakoczygebrauehe. 

Das Kissinger Bitterwasser wird fiir sich allein 
am Curorte nur selten als langere Cur angewendet, son- 
dern meistens gemischt mit Rakoczy oder Pandur. Ge- 
wolmlich werden bei regelmassigem Gebrauche unver- 
mischt nicht mehr als 8, hochstens 16 Unzen taglich bei 
sehr trager Darmfunction genommen, (sonach beilaufig 
VA—V

2 Liter.) Wo es gilt, nur momentan eine Stuhl- 
wirkung hervorzubringen, ist dasselbe ein gutes eigent- 
liches Abfuhrmittel und reicht in diesemFalle gewohn- 
lich 1 Becher von 8 Unzen aus. Eine sehr giinstige 
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Wirkung iibt dasselbe in kleiner Gabe von 2 bis 4 Unzen 
taglich genommen besonders bei langwierigen Katarrhen 
der Respirationsorgane und trager Circulation in den 
Unterleibsorganen aus. Die wahrend des Bitterwasser- 
gebrauches zu beobachtende Diat ist im Grunde der fur 
den Rakoczygebraueh giiltigen gleich, nur etwas weniger 
strenge; der Gebrauch kleinerer Quantitaten von einigen 
Unzen erfordert kaum eine besondere diatetische Yor- 
schrift. Audi ist vermehrte Korperbewegung nur bei 
fortgesetzter Anwendung grosserer Quantitaten des 
"Wassers noting. 

2. Beim Gebrauehe der Bader. 

Die passendste Tageszeit sowohl fur die warmen 
wie die kalten Mineralwasserbader wahrend der gleich- 
zeitigen Trinkcur ist der Yormittag; jedoch muss nach 
eingenommenem Fruhstiicke eine Zeit von wenigstens 
zwei Stunden verflossen sein, bevor man das Bad be- 
ginnt; damit die Friilistucksverdauung wo moglich voll- 
endet sei. Es kann jedoch in einzelnen Fallen auch 
zweckmassig sein, gegen Abend, aber niclit friiher als 
wenigstens drei bis vier Stunden nach dem Mittagessen 
zu baden, z. B. da, wo der Korper am Yormittage durch 
das Trinken und den Morgenspaziergang schon unge- 
wohnlich angegriffen und ermiidet ist. Zwischen dem 
Brunnentrinken und dem Fruhstiicke zu baden, ist in 
der Regel zu widerrathen: es wirkt oft geradezu die 
Cur selbst beeintraehtigend und schadlich, da die un- 
mittelbare Brunnenwirkung dann mit dem Bade zusam- 
menfallt und haufig durch dasselbe gestort wird, das 
Bad selbst aber, bevor die Brunnenwirkung voriiber ist, 
sehr oft schlecht vertragen wird. Auch sind nur krilf- 
tige Personen im Stande, die Zeit des Niichternseins 
vor dem Fruhstiicke so lange auszudehnen, als hicbei 
erforderlich ist, wahrend der Morgcnspaziergang, die 
meist nothige Bcwegung unmittelbar nach dem Bade 
und dabei noch zwei auf den Stoffumsatz im Korper so 
maehtig wirkendc Agentien wie das Trinken des Brun- 
liens und das Bad selbst sozusagen gleichzeitig in diesem 
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Falle den Korper in Anspruch nehmen. Yiel eher kann 
Einzelnen, die kraftig genug sind, das Baden am friihen 
Morgen yor dem Brunnentrinken geslattet werden, wenn 
die WitterungsYerhaltnisse nicht ein besonderes Yeto 
einlegen. Die beste Badezeit bleibt aber immer die 
zwischen Friihstiick und Mittagessen. 

Um das Bad mit Kutzen und ohne Gefahr zu nehmen, 
darf der Korper nicht erhitzt, aueh keine besondere Ge- 
miithsaufregung Yorhanden sein. Wer zuFusse die et- 
liche 20 Minuten von der Stadt entfernte Salinenbade- 
anstalt besucht, gehe langsam dahin, und ruhe sich 
dann Yor dem Bade noch eine halbe Stunde aus. Sehr 
zweckmassig ist es, besonders fur nicht ganz kraftige 
Patienten und bei sehr heisser Witterung, dahin zu fahren, 
und nur die Riickkehr zu Fusse zu unternehmen. Ausser 
den sogenannten Fiakern oder Droschken und sonstigen 
Miethwagen steht zu der betreffenden Fahrt der regel- 
miissig in */2—1 stiindigen Zwischenzeiten vom Cur- 
hause aus nach der Salinen-Badeanstalt fahrende Omnibus 
zu Gebote, dessen Abfahrtszeiten und Taxe im Anhange 
dieser Schrift angegeben sind, auch ein kleines Dainpf- 
boot auf der Saale. 

Beim Eintritte in’s Bad ist es zweckmassig, denKopf 
und den oberen Theil des Korpers mit dem in alien 
Badeanstalten hiezu vorhandenen frischen siissen Wasser 
zu befeuchten und abzukiihlen. Wer zu Kopfcongestionen 
besonders neigt, thut gut, wahrend er sich im warmen 
Sool- oder Pandurbade befindet, einen Umschlag von 
kaltem Wasser, der alle 2—3 Minuten erneuert wird, 
auf den Kopf wirken zu lassen. Im Bade zu lesen oder 
einzuschlafen, muss Yermieden werden. ImkiihlenBade 
ist Bewegung, doch nicht bis zur Ermudung geboten, 
im warmen Bade ist massige Bewegung der Gliedmassen 
und leichtes Frottiren der leidenden Theile, besonders 
des Unterleibes, abwechselnd mit Pausen Yollkommener 
Ruhe zweckmassig. 

Die genauere Bestimmung der Badtemperatur, der 
Dauer und Zahl der Bader ist Sache der dem einzelnen 
Falle anzupassenden arztlichen Yerordnung. Wo der 
Badegast an einer richtigen Iierstellung der verlangten 
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Temperatur des Bades zu zweifeln ITrsache hat, lasse er 
die Temperatur in seiner Gegenwart, bevor er sich in’s 
Bad begiebt, naehmessen, oder messe sie selbst. Der 
Thermometer muss dabei so lange eingetaucht bleiben, 
bis an dessen Scale sein Stand sich nicht weiter verandert. 

Wahrend des Bades auftretende Congestionen nach 
Kopf oder Brust, Schwindel, Beklemmung, ungewohn- 
liche Hitze oder Frost, iiberhaupt auffallendes starkeres 
Unbehagen miissen den Badenden veranlassen, das Bad 
nicht weiter fortzusetzen, sondern dasselbe zu verlassen, 
und nach Umstanden auch die betreffende Badebedienung 
durch die angebrachte Glocke herbeizurufen. In jenen 
Baderaumen, die einer besonderen Yentilationsvorricht- 
ung entbehren, ist es rathsam, namentlich wahrend des 
Gebrauches derjenigen Bader, bei welchen sich eine 
grossere Gasmenge entwickelt, den oberen Theil des 
Fensters zur Halfte offen zu lassen. Beim Gebrauche 
der Douchen, des Strahls und der Welle halte man sich 
genau an die arztliche Yorschrift, besonders auch was 
Bauer und Starke betrifft, in welcher man sie einwirken 
lasst. 

Das Ankleiden nach dem Bade geschehe ziemlich 
rasch ohne etwa durch eine complicirte Toilette gebotene 
Pausen. Man richte sich daher die Kleidung so einfach 
wie moglich ein, wenn man zum Bade geht, ohne aber 
dabei den Hauptzweek derselben, hinreichende Erwarmung 
des Korpers ausser Acht zu lassen. 

Unmittelbar nach dem Bade, wo die Korpertempera- 
tur fiir kurze Zeit unter das Eormale sinkt, und beson¬ 
ders die Extremitaten noch kiihler als andere Korper- 
theile geworden sind, ist ein etwa l/'2. stiindiger Spazier- 
gang ohne allzu heftige Korperbewegung das Erspriess- 
licliste. Nur das Gefiihl grosser Ermiidung eines iiber- 
haupt schwachen Korpers oder momentane ungiinstige 
Witterungsverhaltnisse, besonders heftiger Kegen und 
Wind konnen denselben verbieten und ein baldmog- 
lichstes Ruben im Bette bei hinreichender Bedeckung, be¬ 
sonders der Fiisse als yortheilliaffcer erscheinen lassen. Bei 
mangelnder Vorsicht findet lciclit Erkaltung nach dem 
Bade statt, besonders ist hierauf nach etwas warmeren 
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Badern, nach den Moor- und nach den Dampfbadern zu 
acliten, nach welch letzteren iiberhaupt eine nur all- 
mahlige Abkiihlung des Korpers noch vor dem Yer- 
lassen der Badeanstalt stattzufinden hat. 

Beim Gebrauche der Gasbader bringt es keinen 
Kaehtheil, wenn der Korper durc-h Gehen vorher etwas 
warm geworden ist. Man liisst im Badezimmer das 
Fenster offen stehen, wahrend sich der Badende in der 
Wanne befindet, wo der Korper gegen die aussere Luft 
abgeschlossen ist. Auch hier verlasse man die Wanne, 
sobald sich Unwohlsein oder Unbehaglichkeit einstellt, 
doch nicht ohne dass man vorher von der mittelst der 
Grlocke herbeigerufenen Badebedienung das zustromende 
Gas durch Umdrehen des Hahnes hat absperren lassen, 
was iiberhaupt bei Beendigung des Bades geschehen 
muss. Auch unmittelbar nach den Gasbadern, besonders 
nach den erwarmten, halte man kiihlere Temperatur 
moglichst vom Korper ab. Wo wahrend der gleichen 
Cur Mineralwasserbader und Gasbader genommen werden, 
finden jene am besten Yormittags, diese Kaehmittags 
statt. 

3. Beim Gebrauclie der Einatimmngen. 

Bei der Inhalation der zerstaubten Soole ist es 
nothwendig, dass der betreffende Patient nach derselben 
beim Yerlassen der Anstalt wie auf dem Heimwege sich 
hiite, sogleich einem etwas starkeren Luftzuge oder 
Winde entgegen zu gehen und dass er auch iiberhaupt 
durch warme Kleidung vor Erkaltung sich schiitze. 
Empfehlenswerth ist das Tragen eines sogenannten Re¬ 
spirators unmittelbar nach der Einathmung. 

Die Dauer der Einathmung ist vom speeiellen 
Krankheitsfalle abhangig. 

Bei der Einathmung der Luft in der Nahe der 
Gradirhauser sind nur die iiberhaupt bei Erkrankungen 
der Respirationswege geltenden Yorsichtsmassregeln, be¬ 
sonders Vermeidung von Zugluft, zu beobaehten. 
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4. Bei besonderen Yorkommnissen wiihrend 
der Cur. 

Das Befinden des Curgastes wahrend der Cur kann 
nicht in jedem Falle ein ganz ungestortes sein. Wer 
die Cur gebraucht, moge nieht vergessen, dass wenn er 
aueh. noch so wenig zu klagen haben mag, er doeli in 
keinem Falle sich ganz normaler Gesundheitsverhaltnisse 
erfreut, dass dieselben eben immer Wiinsche zulassen, 
die aber nicht immer schon nach Tagen und Wochen 
sogleich in Erfiillung gehen kbnnen. 

Wenn wir beriicksichtigen, dass der Eingriff, welcher 
durch die Kissing%er Curmittel und die entsprechenden 
Lebensverhaltnisse auf den Organismus geschieht, kein 
unbedeutender ist, dass die fur den Lebensvorgang wieh- 
tigsten Organe ihre Function bisweilen ganz gewaltig 
dabei verandern miissen, und zwar noch ehe sie die 
eigentliche selbststandige Kraft hiezu wiedergewonnen 
haben, momentan nur der unmittelbaren Anregung durch 
die Cur selbst gehorchend, so begreifen wir leicht, dass 
viele Curgaste sich wahrend einiger Zeit ihrer Cur sogar 
schlechter befinden konnen. Ja es kann sogar bei Ein- 
zelnen dieses schlechtere Befinden bis zum Schlusse der 
Cur dauern, und in manchem Falle bisweilen erst dann 
einer wirklichen Besserung uud Heilung weichen, wenn 
der Korper wieder yon dem geschehenen Eingriffe selbst 
sich erholt und ausgeruht hat. In der grosseren An- 
zahl der Falle aber ist dieses schlechtere Befinden ein 
nur sehr vorubergehendes, auf wenige Tage wahrend 
der Cur beschranktes, und tritt das Gefiihl der Besser¬ 
ung schon unmittelbar in den nachsten Tagen nach 
dieser kurzen Periode auf. Man hort diesen Zeitpunkt 
des momentanen Schlechterbefindens wahrend der Cur, 
wo bisweilen alle friiher gefiihlten Leiden, wenn aueh 
nur andeutungsweise und gleichsam als Erinnerung an 
dieselben wieder zur Erscheinung kommen, haufig als 
Krisis bezeichnen. Wir konnen diesen Ausdruck be- 
ziehungsweise gelten lassen; jedoch sei aueh erwahnt, 
dass sehr viel Missbrauch mit demselben getricben wird. 
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Yiele glauben, dass ohne das Eintreten dieser soge- 
nannten Krisis kein wirklicher Erfolg der Cur zu er- 
warten sei. Es kann aber, besonders wenn der Korper 
kraftiger ist und die Cur nicht gleich anfangs in ihrer 
yollen Starke eingeleitet worden war, die Yeranderung 
im Organismus sehr allmahlig und ohne deutliehes Auf- 
treten eines raschen Umsehwunges im Befinden yor sich 
gelien, dabei jedoch ebenso sicher zur Heilung fuliren. 
Audi wird sehr oft ein durch zufallige Ursachen, be¬ 
sonders Diatfehler, Erkaltung, Ueberanstrengung her- 
yorgerufenes momentanes Unwohlsein irriger Weise als 
eine solchc Krisis angesprochen. 

Die Beobachtung bestatigt es immer wieder, dass 
besonders periodisch auftretende habituelle Krankheits- 
zustande haufig gerade wahrend der Cur, wo der Orga¬ 
nismus auch fur etwa noch hinzutretende sogenannte 
Gelegenheitsursachen empfanglicher ist, noch ein Mai 
ihre Erscheinung machen. Dies gilt yorzugsweise yon 
der habituellen Gesichtsrose (Rothlauf), der .Nesselsucht, 
den Furunkeln, den gichtischen Alfectionen, namentlich 
dem eigentlichen Podagra und einzelnen periodisch auf- 
tretendenNeryenaffectionen. Solche Anfalle, die wahrend 
der Cur auftreten, sind in der Hegel die letzten ihrer 
Art fiir Jahre oder fur immer. In keinem Falle diirfen 
sie fiir den Patienten Ursaehe zur Entmuthigung, zu 
einem Yerzweifeln am Erfolge der Cur sein. An Hypo- 
chondrie Leidende haben oft grosse Miihe, gegen den 
durch solche Erscheinungen wahrend der Cur bedingten 
niederschlagenden Eindruck auf ihr Gemiith anzukampfen, 
ja Manclie lassen sich sogar ganz unberechtigter Weise 
durch denselben veranlassen, eigenmachtig die Cur rasch 
abzubrechen und davon zu eilen in dem Wahne, dass sie 
sich an einem unrichtigen, ihrem Leiden nicht ent- 
sprechenden Curorte befiinden. Oft schon 24 Stunden 
spater sehen sie selbst die Sache ganz anders an. Bei 
solchem Wiederauftreten von Krankheitserscheinungen 
ist es haufig geboten, die ganze Cur momentan auszu- 
setzen, manchmal aber auch nur dieselbe zu modificiren 
und die Anwendung bios einzelner Curmittel fiir die 
betreffendc Zeit ausfallen zu lassen; bisweilen hat auch 

IB 
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momentan arzneyliche Behandlung Platz zu greifen, bis 
die Affection voriiber ist, worauf dann die Car fortge- 
setzt werden kann. 

Ausser diesen genannten Erselieinungen konnen noch 
maneherlei unbequeme Zustande wahrend der Car ein- 
treten. Es seien hier nur die haufigsten beriihrt. 

Oft ist eine gewisse Reizbarkeit, Aufregung und 
Unruhe momentan durch die Cur bedingt. Sie legt sich 
aber gewohnlich bald wieder, bisweilen schon darch ein 
Gesprach mit dem diese Erseheinangen als sehr alltag- 
liche kennenden Arzte, dem sich der Patient am Cur- 
orte anvertraut hat, Yerminderung der taglichen Gabe 
des Brunnens fur 1—2 Tage, starkeres Austreiben des 
Gases aus dem Wasser vor dem Trinken desselben, Aus- 
setzen, Abkiirzung oder Temperaturyerminderung eines 
oder mehrerer Bader, kleine Yeranderungen in der 
Lebensweise, Yermeidung starkerer Bewegung oder 
geistiger Anregung stellen leieht das Gleieligewicht wieder 
her. Mitunter war unzureieliende Wirkung des Brunnens 
auf den Unterleib die einzige Ursache, und ergiebt sich 
die Hiilfe dann sehr einfach, ebenso, wenn zu vieles 
Lesen, Schreiben oder liberhaupt Ausserachtlassen der 
Curyorsehriften die Yeranlassung war. 

Etwa momentan eintretende Congestionen nach Kopf 
oder Brust yerlangen ahnliche Massnahmen, hie und da 
noch ausserdem ein geeignetes ausseres Ableitungsmittel. 

Einzelne Curgaste klagen, dass ihre geistigen Funk- 
tionen wahrend der Cur miihsamer von statten gehen, 
besonders das Gedachtniss weniger treu sei. Wenn auch 
dem Rakoczy Yieles aufgebiirdet wird, woran er voll- 
kommen unschuldig ist, so scheint doch dies keine Tausch- 
ung zu sein, und darf mit als Fingerzeig betrachtet 
werden, dass die dem Curgaste gegebene Yorschrift eines 
gewissen Mussigganges keine willkurliehe Theorie ist. 

Ueber Schlaflosigkeit oder unruhigen Schlaf wird 
yon Curgasten haufig geklagt. Wie es ein wahrer Aus- 
spruch bleibt, dass man nie me hr zu Hause ist, als 
wenn man in seinem Bette liegt, so ist fiir Manchen die 
Entbehrung seines eigenen jahrelang bcniitzten Ruhe- 
lagers, wenn es auch bescheidener als das fremdc ist, 
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liiclit nur die Ursache schlechter Ruhe, sondern auch 
weiteren Unbehagens. Wenn auch die Gewohnheit die 
Mutter vieler Tugenden und Laster genannt wird, so 
liindert dies doch nicht, sie nebenbei auch als die Mutter 
ernes gesunden Schlafes geltenzu lassen. Man wahle daher 
iiberhaupt solche Wohnungsverhaltnisse, die besonders 
auch hinsichtlich der Lage und Geraumigkeit des Schlaf- 
zimmers den yerlassenen hauslichen Yerhaltnissen mog- 
lichst entsprechen. Haufig liegt aber in den durch die 
Cur selbst veranderten korperlichen Zustanden der Grund 
gestorten Schlafes, und auch hier ist die allmahlich ein- 
tretende Gewohnheit meist das entschiedenste Heilmittel, 
daher die betreffende Klage meist nur im Anfange der 
Cur laut wird. Bisweilen sind die durch Zusatz ver- 
starkten oder sehr warme Bader Ursache unruhigen 
Schlafes. In der Regel reichen aber nur kleine Mo- 
dificationen des Curgebrauches oder der Lebensweise 
hin, Abhulfe zu bringen, oline dass zu kilnstlichen Mit- 
teln gegriffen werden muss. 

Das Heer der vom Unvorsichtigen leicht heraufzu- 
beschworenden Bolgen von Diatfehlern und Erkaltungen 
soil hier nicht Revue passiren. Der Grund und die Art 
derselben miissen iiber Aussetzen oder Modificiren der 
Cur oder einzelner Curmittel entscheiden. Es kann 
irnmerliin, besonders fiir einzelne Tage gestattet werden, 
das Mineralwasser nach Hause holen zu lassen und im 
Bette zu trinken, was fiir sehr empfindsame Patienten, 
welche sich leicht durch einen Morgenausgang unmittel- 
bar nach dem Yerlassen des Bettes erkalten, auch schon 
durch schlechtes, kaltes, regnerisches und windiges Wetter 
geboten sein kann. Solche und andere Umstande, wie 
z. B. grosse Unbeweglichkeit des Kranken lassen auch 
das Rehmen des Bades in der Wohnung dem Baden 
ausser dem Hause vorziehen. 

Eine Menge von kleinen, an sich unbedeutenden 
Uebelstanden bringt die mit der friiheren Gewohnheit 
oft stark contrastirende vermehrte Korperbewegung mit 
sich. Es triigt aber viel weniger diese selbst, als viel- 
mclir das Unpassende der Kleidung, besonders des Schuh- 
wcrkes die Schuld hievon. Es muss dieses scheinbar 

IB* 
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Untergeordneten Umstandes erwahnt werden, da an dem- 
selben erfahrungsgemass sehr haufig die Befolgung einer 
wichtigen Curvorsclirift sclieiteit Anschwellungen und 
Wundwerden der Fiisse, hervorgerufen durch enge, mit 
sehr diinnen Sohlen versehene oder iiberhaupt fur langeres 
Gehen ungeeignete Fussbekleidung, ist eine viel gehorte 
Klage bei Curgasten. Der Gebrauch der warmen Bader, 
der die Haut ohnedies weicher, empfindsamer macht, 
mag hiebei den kleinen Siinden der Eitelkeit und der 
Mode in die Hande arbeiten, um die genannte Wirkung 
hervorzubringen. So giinstig Soolbader bei grosseren 
Wunden und bei manchen Geschwiiren wirken, so sehr 
yerzogern sie bisweilen die Heilung kleiner Hautab- 
seharfungen, Um diese bei Fortsetzung der Bader vor 
der Einwirkung der Soole zu schiitzen, geniigt ein Be- 
streichen derselben mit irgend einem nieht reizenden 
Oele, etwa siissem Mandelole vor dem Bade, ein Ab- 
wasc-hen derselben mit siissem Wasser nach dem Bade 
und ein kleiner Yerband mit Blei- oder Zinksalbe. An¬ 
schwellungen der Fiisse durch das Gehen werden rasch 
durch Ausruhen mit horizontaler Lage der Unterextre- 
mitaten beseitigt. 



XII. 

Die versandten Kissinger Mineralwlisser 
nnd ihr Gebraucli. 

Die sammtlichen Wasser Kissingens eignen sich sehr 
gut zur Yersendung. Diese hat in gleichem Yerhaltnisse, 
wie sich der Ruf Kissingens immer mehr verbreitete und 
der Besuch des Curortes selbst zunahm, fast ununter- 
brochen yon Jahr zu Jahr an Ausdehnung gewonnen, 
besonders, wie schon erwahnt, seit dem Jahre 1860, wo 
die Yersendung pachtweise von Herrn Friedrich Feustel 
iibernominen wurde. Mit dem 1. October 1875 gieng 
durch den neuen Pachtvertrag das Wasserversendungs- 
geschaft an Herrn Hofrath Streit iiber, und werden 
gegenwartig alljahrlich ungefahr dreimal hundert tausend 
Flasehen Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen und Kissinger 
Bitterwasser yersandt. Friiher geschah dies ausschliess- 
lich in glasirten Thonkriigen von 42 Unzen Inhalt, spater 
je nach Yerlangen der auswartigen Consumenten und 
Mineralwasserhandlungen auch in dunklen Hyalithflaschen 
von 86 Unzen Grehalt und auch in sogenannten halben 
Kriigen und Flasehen, welche je 24 Unzen Medicinal- 
gewicht Wasser enthielten. Aber der allmahlig immer 
lebhafter werdende Wunsch des grosseren Publikums 
der Consumenten, besonders aber der Mineralwasser- 
handlungen und der die Wasser an auswartigen Orten 
verordnenden Aerzte rief endlich eine Einigung der 
meisten bedeutenderen deutschen Wasserversendungs- 
anstalten hinsiehtlich einer gleichen Form und eines 
gleichen Masses der Yersendungsgefasse hervor* Es 
versammelte sich am 7. October 1869 eine betraehtliche 
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Anzalil von Yertretern solc-her Anstalten in Kissingen, 
und griindete zur wirksamen Yerfolgung dieses genannten 
und noch anderer die Mineralwasserversendung fordern- 
der Zwecke einen Yerein der deutsch-oster- 
reiehischen Mineralwa s ser-Y ers endungen. 
In Folge dessen sind nun auch fur den Yersandt der 
Kissinger Mineralwasser ausschliesslich dunkle cylindri- 
sclie Glasflaschen mit kurzem Halse von 1 Liter (= 1000 
Gramm = 34 Unzen) Inlialt eingefuhrt. Sonach ent- 
halt eine Flasehe ziemlich genau 4 der gegenwartig 
gebrauchliehen Brunnenbeclier. 

Lie Behandiung der Flaschen yor der Fullung, die 
Fiillung selbst, das Yerkorken und Yerschliessen der 
Flaschen geschieht mit der grossten Yorsicht, um auch 
bei der weitesten Yersendung dem Wasser seine mog- 
lichst unveranderte Besehaffenheit zu erhalten. Die unter 
dem Kiveau der Quelle mit vollstandiger Ausschliessung 
der ausseren Luft mittelst der Tober’schen Maschine 
gefullte Flasehe wird unmittelbar in die Hecht’sche 
Maschine gebracht, welche sehr sicher den Kork fest, 
tief und ausserst rasch einschiebt, so dass circa 1200 
Flaschen binnen einer Stunde gefullt und gut verkorkt 
werden konnen. Statt des fruher iiblichen weiteren 
Yerschlusses mittelst Pech sind nunmehr seit einer Reihe 
yon Jahren die zweekmassigeren Zinkkapseln im Ge- 
brauche, auf welchen siclx der Kame der betreffenden 
Quelle befindet. Auf Yerlangen wird auch die bekannte 
besondere Fiillungsmetliode mittelst Kolilensaure in An- 
wendung gebracht. 

Dass eine zu Hause mit versandtem Wasser Yorge- 
nommene Trinkcur auch abgesehen von dem Wegfalle 
des gleichzeitigen Badegebrauches nieht ganz das Gleiche 
ist wie eine am Curorte selbst gebrauchte Cur, bedarf 
keiner Erorterung. Doch lasst sich durch sorghiltigc 
Beachtung der fiir die Trinkcur in Kissingen giiltigen 
Yorschriften auch der Hausgebrauch des Wassers zu 
giinstigen Resultatcn fiiliren. 

Man suche sich vor allem zu Hause die fiir den 
Gebrauch dor Cur unabweislichen Bedingungen zu ver- 
sebaffen, welche eine Lcbensweiso wie am Curorte ge- 
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station, also moglichste Freiheit von geistanstrengendcn 
odor zu langerem Sitzen nothigenden, oder mit kleinen 
Gemuthsbewegungen verkniipften Berufsgeschaften, Ge- 
legenlieit zu hinreichender Bewegung in gesunder freier 
Luft, sowie entsprechende curgemasse Nahrungsverhalt- 
nisse. Wo dies zu Hause zu erreiehen nicht thunlieh 
ist, und doch die Umstande eine eigentliche Badereise 
verbieten, wahle man lieber einen passenden Aufenthalts- 
ort in der Nahe der Heimath, um daselbst die Trink- 
cur mit dem versandten Wasser vorzunehmen. 

In Betreff der weiteren Yorschriften fiir die Trink- 
cur konnen wir auf den vorigen Abschnitt verweisen. 
Je mehr die betreffenden Yerhaltnisse den am Curorte 
selbst obwaltenden ahnlich sind, desto besser. Wir sehen 
daher auch, dass solehe sogenannte Hauscuren die besten 
Erfolge bei jenen Patienten haben, welche fruher ein- 
mal wirkliche Curgaste gewesen waren, daher die Wieh- 
tigkeit der bezeichneten Yerhaltnisse kennen und ein- 
sehen gelernt haben. 

Den direct von dem Yersendungsbureau in Kissingen 
oder von der nachsten Mineralwasserniederlage bezogenen 
Wasservorrath hebe man in einem guten Keller auf, 
wobei die Flaschen nicht stehen, sondern liegen sollen. 
Die ein Mai geoffnete Flasche darf nur fiir die Trinkzeit 
eines einzigen Tages dienen. Nur bei dem Kissinger 
Bitterwasser darf auch der Inhalt einer geoffneten Flasche 
an verschiedenen Tagen beniitzt werden, wenn der Kork 
wieder aufgesetzt worden war, da sich dieses Wasser 
ziemlich lange unverandert erhalt. 



XIII. 

Allgemeine Votizen fiir den Aufenthalt 
in Kissingen. 

— Da oggi a noi la cotidiana manna, 
Senza la qual — 
A retro va, chi piu di gir s’affanna. 

(Dante, purg, XI. IB—15.) 

1. Die Ankunft. (Routen. Wohnungen.) 

Seit Anfang Octobers 1871 ist der Curort dureh die 
von Kissingen naeh Schweinfurt fiihrende Eisenbalm mit 
dem siiddeutschen Bahnnetze, seit Mitte Decembers 1874 
dureh die von Kissingen nach Meiningen fiihrende mit 
dem norddeutschen Netze verbunden, indem die Streeke 
Kissingen-Ebenhausen an letzterem Stationsorte in die 
Schweinfurt-Meininger Bahn einmiindet. Die Fahrzeit 
von Schweinfurt nach Kissingen betragt fiir Postziige 65, 
fiir Schnellziige 50 Minuten., die Fahrzeit von Meiningen 
nach Kissingen 21/* Stunden. 

Der eigentliche Bau der schon 1871 vollendeten 
Eisenbahn Schweinfurt-Kissingen, d. h. die Erdarbeiten 
wurden im Mai 1869 begonnen, und boten besonders 
auf der Streeke von Oerlenbach bis Kissingen betracht- 
liche Schwierigkeiten. Hauptsachlich erforderte der 
Durchstich des Bergriickens bei Oerlenbach und der 
Viaduct zwischen der Holie der Eiringsburg und dem 
nordlichen Abhange des Scheinberges iiber das von 
Arnshausen zur Saale ziehende Thai und den Miihlbach 
(Liillbach genannt) bei der Schlettennuihle sehr viele 
Arbeit. An letztgenanntem Orte war ein 105 Fuss holier 
Damm und unter demselben hindurch nicht nur ein 280 
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Fuss langes Tunnclgewolbe znr Querdurelifahrt fur 
Ackerfuhrwerke, sondern auch unter dieser Querdurch- 
falirt ein mit ihr parallel laufendes 410 Fuss langes 
zweites Gewolbe fur das Rinnsal des genannten Miihl- 
baches herzustellen. Das Durchfahrtsgewolbe wurde im 
September 1870 vollendet. Das Maximalsteigungs-Ver¬ 
bal tniss dieser Eisenbahn ist 1 : 50, also 2 Procent; das 
Baucapital betrug 8,880,000 fL fiir die 6,93 Stunden 
lange Streeke, deren Terrainerwerbung fur 2 Geleise 
durchgefuhrt ist. Yorlaufig wurde jedoch der Unterbau 
nur fiir ein Geleise in Ausfiihrung gebracht. 

Ziemlieh bedeutende Schwierigkeiten bot aueh der 
Bau der am 15. December 1874 dem Yerkehre iiber- 
gebenen Bahnstrecke Ebenhausen-Meiningen, 64,27 Kilo¬ 
meter lang, dessen Kosten sieh auf 7,700,000 fl. beliefen. 
Der auf der Wasserscheide zwischen Main und Saale 
befindliclie Tunnel bat eine Lange von 400 Metern. 

Das am 1. Mai 1874 eroffnete Hauptgebaude des 
Balmhofes in Itissingen ist in seiner ganzen Erscheinung 
des Curortes wiirdig. Dasselbe, 73 Meter lang, 20 M. 
tief, in italienischem Renaissance-Styl aus Burgpreppaeher 
Sandstein erbaut, besteht aus einem 20 Meter hoben 
Mittelbau und zwei 12 M. hohen Seitenfiugeln. Langs 
der ostlichen Front zieht sich der 9 M. breite glasbe- 
deckte Perron hin. Im nordlichen Theile des Gebaudes 
befinden sich nebst den Wartsalen die Bahnbureaux, im 
siidlichen die der Post, im oberen Stoekwerke die Be- 
amtenwohnungen. Die Ausstattung aller Localitaten ist 
eine solide, die des Konigssalons zeigt geschmackvolle 
Eleganz. Der Entwurf des Gebaudes ist von dem nun- 
mehr verstorbenen Generaldirectionsrathe Biirklein, die 
Ausarbeitung und die Details sind vom Bezirksingenieur 
Trient gefertigt. 

Was die \Yohnungsfrage in Ivissingen betrifft, so 
werden Curgaste, welcbe noch nicht am Orte gewesen 
und auch nicht durch den Rath und die Empfehlung 
friiher hier gewesener Bekannten an ein bestimmtes Haus 
gcwiesen sind, gut than, zuerst in einem Gasthofe ab- 
zustcigen, und sodann selbst eine ihrem Geschmacke und 
Bediirfnisse entsprechende Wohnung zu wahlen. Das 
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Yorausbestellen einer Privatwohnung, besonders durch 
Personen, welehen der Besteller mit seinen speeiellen 
Wiinschen, Bediirfnissen, Anspriichen und Ansichten noch 
unbekannt ist, bringt vielerlei Nachtheile mit sich, auch 
lassen sich die betreffenden Hausbesitzer in der Regel 
nur dann gerne auf Annahme solcher Yorausbestellungen 
ein, wenn die Zeit, fiir welche die Wohnung bestellt 
wird, noch in den Anfang der Saison fallt, und daher 
die erste Besetzung der Wohnung fiir die laufende Saison 
betrifft, wahrend bei Bestellungen fiir einen spateren 
Terrain der Tag des Freiwerdens einer Wohnung nicht 
immer genau voraus bestimmt werden kann. Ein eigent- 
liches aratliches Wohnungs-Bureau besteht gegenwartig 
nicht Eigene Wahl der Wohnung ist in jeder Bezieh- 
ung einer Yorausbestellung vorzuziehen, und es lassen 
auch die meisten Gasthofbesitzer stets einige Zimmer 
fiir solche Fremde frei, welche den Gasthof nur als Ab- 
steigequartier beniitzen wollen. Ebenso nehmen die 
meisten Hotels garnis im Nothfalle Fremde auch nur fiir 
einige Tage oder liber Nacht auf. 

Hie Preise der Zimmer sind ausserst verschieden je 
nach ihrer Lage, Grosse, Ausstattung und nach dem be¬ 
treffenden Monate der Saison. Es giebt Zimmer, die 
wochentlich mit 8—10 M., aber auch solche, welche mit 
60 M. und dariiber bezahlt werden. Im Allgemeinen 
ist ein gut moblirtes und gut gelegenes geraumiges 
Zimmer fiir 12 M. im Mai und September, fiir 18—20 
M. im Juni und August, fiir 24—30 M. im Juli pro 
Woche zu erhalten. Da fast sammtliche Privathauser 
Kissingens Fremde aufnchmen, so sind dieselben ahn- 
lich wie die Hotels garnis eingerichtet und gleichsam 
als solche zu betrachten. Der Curgast mag sich die¬ 
selben selbst ansehen, nachdem er ein Absteigequarticr 
genommen, daher sich nur ein Yerzeichniss der eigent- 
lichen Gasthofe im Anhange dieses Buches findet, wo- 
selbst auch die polizeilichen Bestimmungen hinsichtlich 
der Wohnungsfrage abgedruckt sind. 
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2. Kostverliiiltnisse. 

Wie sclion bei Besprechung der diatetischen Yor- 
schriften angedeutet wurde, besteht in Kissingen die 
verscliiedenste Art der Bekbstigung. Das Fruhstiick 
erlialt jeder Curgast nicht nur in den eigentlichen Gast- 
hofen und in den an dieselben sich anschliessenden Hotels 
garnis, sondern auch in jedem Priyathause, wo er Wohn- 
ung genommen. Den Mittagstisch kann jeder Curgast 
je naeli Wunsch in seinem Zimmer einnehmen oder ge- 
meinscliaftlich mit anderen Curgasten in einem Gasthofe 
oder einer Restauration. In alien Hotels garnis wird 
der Mittagstisch im Hause bereitet, auch in einzelnen 
Privathausern geschieht dies auf besonderes Yerlangen. 
Doch lassen auch yiele Curgaste ihr Mittagessen aus 
dem Qasthofe oder einer Restauration holen. Yiele 
andere ziehen es iibrigens yor, dasselbe ausser dem Hause 
zu geniessen. Die sogenannte Table d’hote findet in den 
Gasthdfen meistens um 1 Uhr oder 1 */2 Uhr, in einzelnen 
auch ausserdem noch ein billigerer Mittagstisch in einer 
friiheren oder spateren Stunde statt, und betragt der 
Preis der Table d’hote zwischen 2 und 4 M. je nach 
Qualitat des Tisches. Auch in den Restaurationen wird 
zu bestimmten, in der Curliste yon den einzelnen bekannt 
gemachten Stunden ein bestimmter Mittagstisch wie in 
den Gasthofen gegeben, doch findet sowohl liier wie in 
jedem Gasthofe nach Yrunsch ein Speisen nach der 
Karte gleichfalls statt. Fur minder bemittelte Curgaste 
ist auch bei den Fleischern ein einfacher, sehr billiger 
Mittagstisch zu haben. Fiir israelitische Curgaste be- 
stehen in Kissingen melirere Restaurationen ? wo yon 
Glaubensgenossen die Kost nach den betreffenden Yor- 
scliriften ihrer Religion bereitet wird. Das Abendbrod 
wird, da es einfach ist, auch in den moisten Priyat- 
hausern an die Miethbewohner abgegeben; in den Gast- 
hbfen und Restaurationen geschieht dies nach der Karte. 
(Das Yerzeichniss der Restaurationen s* im Anhange.) 
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3. Administrative Yerhiiltnisse. 

Die Administration der Yerhaltnisse des Badeortes 
im eigentlichen Sinne fallt zunachst in den Wirkungskreis 
des konigliehen Badcommissars und in den des konigl. 
Bezirksamtes. 

In fruherer Zeit bis zum Jahre 1862 war Justiz und 
Yerwaltung wie in alien Bezirken Bayerns so auch in 
dem Bezirke Kissingen in einer einzigen Stelle, dem kgl. 
Landgerichte vereinigt, und der jeweilige Landrichter 
in Kissingen bekleidete zugleich die Stelle eines konigl. 
Badcommissars daselbst. Im genannten Jahre fand 
aber eine Trennung der Justiz und Yerwaltung in ganz 
Bayern statt; es entstanden die von den Landgerichten 
als Justizbehorde gesonderten Bezirksamter als Yerwalt- 
ungsbehorde, und in Kissingen war von dieser Zeit an 
der Yorstand des Bezirksamtes zugleich Badcommissar, 
bis im Jahre 1869 diese letztere Stelle von dem Wirk- 
ungskreise des Bezirksamts-Yorstandes vollstandig ge- 
trennt, und die Function eines Badcommissars einem 
konigliehen Regierungsrathe des betreffenden Regierungs- 
bezirkes iibertragen wurde. Im Jahre 1875 wurde die 
Stelle eines konigl. Badcommissars wiederum mit der- 
jenigen des Yorstandes des konigl. Bezirksamtes ver¬ 
einigt. 

Die das Bad angehenden polizeilichen Bestimmungen 
sind im Anhange auszugsweise zusammengestellt, die ein- 
zelnen Behorden des Ortes auf dem ersten Blatte der 
alljahrlich wahrend der Saison ersclieinenden Curliste 
aufgezalilt. 

4. Confessionelle Verliiiltnisse. 

Unter den Bewohnern Kissingens und der Umgegend 
ist das katholische Olaubensbekenntniss das vorherr- 
schende. Die vorletzte Yolkszahlung (am 1. December 
1871), welche eine Bevolkerungszunahmo seit 1867 um 
mehr als 22°/o fiir die Stadt Kissingen nachwies, ergab 
3196 standige Einwohner ; von dicsen waren 2556 Katho- 
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liken (worunter sich 32 als Altkatholiken eingetragen 
liaben), 328 Israeliten, 305 Protestanten, 3 Reformirte, 
2 Anglikaner, 1 Wiedertaufer und 1 der freien Gemeinde 
angehorig. Uebrigens ergab die spiitere Yolkszahlung vom 
Dezember 1875, dass sich die Einwohnerzahl Kissingens 
seit 1871 c. um 10°/o, namlich auf 3520 gehoben 

Per Gottesdienst fur Katholiken findet sowohl in 
der Pfarrkirche in der alten Stadt, als auch in der auf 
dem Friedhofe befindlichen Mariencapelle statt, der 
evangelisch-protestantisehe Gottesdienst in der in der 
Kalie des Curplatzes erbauten protestantischen Kirche, 
der anglikanische in der am Nordende der Stadt an der 
Salinenstrasse gelegenen englisclien Kirche und der 
israelitische in der Synagoge im alteren Stadttheile. Mit 
dem Keubaue einer grossen katholischen Kirche wird 
im Friihlinge 1880 begonnen. 

Pie genauen Bestimmungen liber Zeit und Art der 
einzelnen Gottesdienste finden sich auf dem zweiten 
Blatte der Curliste jeder Saison angegeben. 

5, Wohlthiitigkeitsinstitute* 

Unter den localen Anstalten dieser Kategorie ist 
vorAllem das Theresienhospital fur kranke Pienst- 
boten in der Maxstrasse zu erwahnen. Passelbe wurde 
im Jahre 1833 von der Konigin The rese, Gemahlin 
Konig Ludwigs I, von Bayern, zum Gedachtnisse ihrer 
ersten Anwesenheit in Kissingen gegrundet. Schon seit 
langerer Zeit besteht der Plan, mit dieser Anstalt ein 
sogenanntes Badspital fur erkrankte Curgaste in Yerbind- 
ung zu bringen, doch ist zur Zeit noch iiber die Yer- 
wendung des theils aus Sammlungen unter den Curgasten, 
theils aus den etatsmassigen Beitragen aus dem Badfond 
gegriindeten sogenannten Badhospitalfonds die Entscheid- 
ung des koniglichen Staatsministeriums zu gewartigen. 

Einen neuen Zuwachs erhielten die Wohlthatigkeits- 
anstalten Kissingens dureh das im Friihlinge 1879 im 
Baue begonnene und im Herbste desselben Jahres vol- 
lendete, 15 Zimmer und einen sehr geraumigen Garten 
besitzende Hemmeriehrsche Hospital oder Pfrundner- 
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haus in sehr gesunder Lage in der Ostendstrasse. Das- 
selbe ist zur Aufnalime und Yerpflegung yon 12—16 
alten armen Einwohnern Kissingens beiderlei Geschlechts 
bestimmt, und verdankt seine Entstehung dem edlen 
Wohlthatigkeitssinne des verstorbenen Kissinger Burgers 
Herrn Eduard Hemmerich, weleher zu diesem Zwecke 
eine Summe von mehr als 200,000 M. testamentariseh 
bestimmt liatte. Der sehr zweckmassige Bau nahm nur 
c. 40,000 M. in Anspruch, so dass der Anstalt noch ein 
entsprechender Fond yerbleibt 

In jedem Jalire findet sich eine ziemlich bedeutende 
Anzahl armer Curgaste ein, welchen theils durch die k. 
Itegierung, theils durch Privatwohlthatigkeit in ihrer 
Heimath die Mattel zur Bestreitung ihrer Cur gewahrt 
werden. Diese, sowie eine Anzahl Invaliden, welche auf 
Kosten des allgemeinen bayrischen Invaliden-Unterstiitz- 
ungsvereines seit dem Jahre 1866 alljahrlich zur Cur 
nach Kissingen gesandt werden, werden daselbst durch 
Freibader und unentgeltliche arztliche Behandlung weiter 
unterstiitzt. 

Von localen Wohlthatigkeifcsanstalten sind noch das 
Hohmann’sche Hospital, eigentlich eine Pfrunde- 
Anstalt fur nur wenige alte und bediirftige Manner und 
Frauen und die Kleinkinderbewahranstalt, sowie 
endlich die Bettungsanstalt fur verwahrloste 
Madchen (St. Marienpflege) im nahen Orte Kloster- 
hausen zu nennen.*) 

6. Aerztliche Yerhiiltnisse. 

Es sind in Kissingen 14 promovirte Aerzte ansassig, 
und iiben ausser diesen walirend des Sommers noch drei 
andere die arztliche Praxis aus. Die Namen sammtlicher 
Aerzte sowie deren Wolmung und Sprechstunde werden 
jedes Jahr mit der erstcn Nummer der Curliste bekannt 
gegeben. Die gewiinschten arztliclien Besuclie in der 

*) Eini^es Nahere uber lotztere Anstalt findet sich im XIV. 
Abschnitte bei den Angaben fiber den Spaziergang nach der Saline 
und dem Kloster Hausen. 
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Wohnung des Curgastes werden in der Regel in den 
Yormittagsstunden abgestattet, und zwar, besonders in 
der belebteren Zeit der Saison, vorzugsweise bei solchen 
Curgasten, welclie dem betreffenden Arzte durch eine 
liingere erste Berathung bereits bekannt sind. Curgaste, 
welclie eine ausfiihrlichere Besprechung mit dem Arzte 
wiinschen, daher namentlich die neu angekommenen, 
tlmn besser, den Arzt wahrend seiner Sprechstunde, 
welclie meist auf den Nachmittag fallt, in seiner Wolm- 
ung aufzusuchen, oder fiir den Abend eine geeignete 
Zeit fiir dessen Besuch zu verabreden. Durch diese 
Zeiteintheilung wird es auch dem beschaftigtsten Arzte 
moglich, alien gerechter Weise an ilm gestellten An- 
forderungen zu geniigen. 

In fruherer Zeit war es amtliche Yorschrift, dass 
wenigstens einer der Aerzte abwechselnd am Morgen 
wahrend der Trinkstunden auf dem Curplatze zugegen 
sein musste, um bei etwa vorkommenden Fallen einer 
nothwendigen augenblicklichen Berathung rasch bei der 
Hand zu sein. Allmahlig ist es jedoch Gebrauch ge- 
worden, dass, wie auch an vielen anderen Badeorten, 
fast sammtliche Aerzte sich taglich wahrend der Trink- 
zeit an den Quellen einfinden. Es wird hiedurch der 
Yerkehr zwischen Arzt und Curgast, besonders wo 
Letzterer nur einzelne kurze Anfragen fiir den betreffen¬ 
den Tag an den Arzt zu stellen hat, wesentlich erleichtert 
und vereinfacht, und zugleich Gelegenheit geboten, beider- 
seits die Zeit fiir etwa nothige liingere Unterredungen 
im spateren Yerlaufe des Tages festzustellen. Der Aus- 
lander ist liiebei nicht etwa nur auf die deutsche Sprache 
als einziges Yerkehrsmittel angewiesen; durch die Sprach- 
kenntnisse der in Kissingen wirkenden Aerzte ist Ge¬ 
legenheit gegeben, auch in franzosischer, englischer und 
italienischer Sprache arztliche Berathungen zu pflegen. 

Auch an dem betreffenden Personale fur chirurgische 
und sonst in das Bereich des Sanitatsberufes einschlagende 
Leistungen fehlt es in Kissingen nicht. 
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7. Apotheken. 

Kissingen besitzt zwei Apotheken, welclie alien be- 
treffenden Anforderungen, besonders mit Beriicksichtigung 
der Yerhaltnisse eines Curortes auf’s Beste entspreehen. 
Ausser den vorschriftsmassig zu fiihrenden Medicamenten 
finden sich daselbst aueh Kiederlagen von diatetisehen, 
componirten Arzney- und cosmetischen Mitteln, welclie 
von auswartigen Firmen in den Handel gebracht werden, 
und deren Yerkauf in Bayern gesetzlich erlaubt ist, so- 
wie eine grosse Auswakl von Instrumenten, Apparaten 
und Utensilien, welche der Gesundheitspflege dienen. 

Diese zwei Apotheken sind: Die konigl. Hof-Apotheke 
von Herrn Gi. A. Boxberger an der Eeke der Brticken- 
und Curhausstrasse und die Lud trigs-Apoth eke von Ilerrn 
E. Jlil an der Ecke der Ludwigs- und Eisenbahnstrasse. 

8. Die Curliste. 

Dieselbe erscheint mit ihrer ersten Summer gewohn- 
lich in den ersten Tagen des Monates Mai, zu Anfang 
und zu Ende der Curzeit alle 2—3 Tage, wahrend des 
belebteren Theiles der Curzeit taglieh im Commissions- 
verlage der Buchhandlung von Herrn Philipp Hail- 
mann, woselbst sie schon am Morgen wahrend der 
Trinkstunden zu haben ist. Gredruckt wird dieselbe in 
der Buchdruckerei von T. A. Schachenmayer. Auf 
ihren beiden ersten Blattern enthalt sie, wie bereits er- 
wahnt; die fur den Curgast besonders wissenswerthen 
allgemeinen ISTotizen iiber Behorden und Institute des 
Curortes, die Namen der Aerzte, das Yerzeichniss der 
in den Lesecabineten aufliegenden Zeitschriften und die 
Gottesdienst-Ordnung. Die fortlaufcnden Hummern der 
Curliste bringen Namen, Titel, Stand und Wohnort der 
angekommenen Curgaste nebst Angabe des Tages ihrer 
Ankunft und ihrer Wohnung in Kissingen, der etwaigen 
Wohnungsveranderungen der Curgaste und ihrer erfolgten 
Abreise nebst Angabe der die jeweilige Frequenz des 
Curortes nachweisenden Zahlen. 

Zur richtigcn Ilerstellung der betreffendcn Notizen 
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ist es dringend notliwendig, dass jeder Curgast, sobald 
er eine bleibende Wohnung genommen, seine Personal- 
angaben moglichst genau und deutlieh in den ihm 
vom Hauseigenthiimer yorgelegten Anmeldebogen ein- 
trage. -Da Missverstandnisse des Hamens, durch un- 
deutliehe Schrift des Betreffenden veranlasst, nicht nur 
Druckfehler in der Curliste, sondern auch weitere, den 
Curgast selbst treffende, oft sehr wichtige und schmerz- 
liche Hachtheile zur Folge haben, wie z. B. Unbestell- 
barkeit ankommender Briefe und Telegramme an ihre 
Adresse, ist es jedem Ankommling sehr zu rathen, dem 
Anmeldbogen aueh noch seine gedruckte oder litho- 
graphirte Yisitenkarte mittelst einer Hadel beizuheften. 

Der Anzeiger, welcher einzelnen Nummern der Cur¬ 
liste beigegeben wird, enthalt eine Beihe von Anzeigen 
fiir Curgaste iiber Yerkauf von gewerblichen, Kunst-, 
Literatur- und Handelsartikeln, iiber Theater, Coneerte, 
Schaustellungen, Festliehkeiten, Gasthofe, Restaurationen, 
Wohnungen am Orte u. s. w. 

Die Curliste kann sowohl im Abonnement als in 
einzelnen Nummern bezogen werden. Der Abonnements- 
preis fiir die complete Curliste des ganzen Sommers be- 
tragt 6 Mark, der Preis einer einzelnen Hummer 10 Pfg. 

9, Uuterhaltung und Zerstreuung. 

Piir ein eigentliches Heilbad, wo die Gesundheits- 
pflege Hauptursache, Uuterhaltung und Zerstreuung nicht 
als Mittelpunct, sondern nur als Theil des hier zu er- 
reiehenden Zweckes zu betrachten ist, bietet der Curort 
unstreitig hinreichende Hiilfsmittel dar. Gehen wir so- 
gleicli zu denselben im Einzelnen iiber. 

a) Lese-Institute, BuckhaiHllungen und Leih- 
Bibliotheken. 

Lesecabinete hat Kissingen mehrere. Das eine, 
welches von alien Curgasten unentgeltlich benutzt werden 
kann, befindet sich im westlichen Theile des Gebaudes 

14 
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hinter den Arcaden. Dasselbe enthalt eine betrachtliche 
Auswabl yon deutsehen, franzosischen und englischen, 
politischen und belletristischen Zeitschriften. Das zweite 
Lesecabinet findet sieh mit der Buchhandlung des Herrn 
Ph. Hailmannverbunden amNordwestende des Cur- 
platzes (Haus-Nr. 135). Dasselbe ist noch reicher mit 
Erzeugnissen der periodischen Presse, besonders Deutsch- 
lands, Frankreichs, Englands und Amerikas im politischen, 
eommerziellen und belletristischen Gebiete ausgestattet. 
Man abonnirt daselbst fur eine oder mehrere Wochen. 
Der Abonnementspreis betragt fur eine Woche 2 M. 
50 Pf.? fur 14 Tage 4 M., fur den Monat 6 M. Beide 
genannte Lesecabinete sind den ganzen Tag geoffnet; 
das Yerzeichniss ilires Inhaltes findet sich wie erwahnt 
auf dem zweiten Blatte der Curliste. Im Fruhlinge 1880 
wurde auch noch ein drittes grosseres Lesecabinet im 
Gesellschaftsgebaude des Actienbades errichtet. 

Buchhandlungen hat Kissingen drei, namlich 
die bereits genannte von Ph. Hailmann (friiher Jiigel), 
(Curplatz Nr. 135), die von T. A, Schachenmayer 
(Theresienstrasse Nr. 151) und die herzogl. Meiningen’- 
sche Hofbuchhandlung von Bruckner und Benner 
im konigl. Cnrhause Mit der Schachenmayer ’schen 
Buchhandlung ist eine Buchdruckerei verbunden, in wel- 
cher die Kissinger Saalezeitung und, wie schon erwahnt, 
die Kissinger Curliste gedruckt werden. 

Leihbibliotheken fiihren die vorerwahnten 
Buchhandlungen von Ph. Hailmann und von Bruck¬ 
ner & Renner, sowie Eduard Rehm’s Relicten 
(Ludwigsstrasse Nr. 66). 

b) Musik. 

Die Curcapelle, welche 30 Mitglieder zahlt, 
spielt jeden Morgen und Abend walirend je zwei Stunden 
in dem hiezu errichteten Pavilion in der Mitte des Cur- 
gartens, bei sehr ungiinstiger Witterung im Conversations- 
saale. Ihr Repertoire ist ziemlich reichhaltig ; das Pro- 
gramm der jedesmaligen Musikvortrage ist walirend 
derselben neben dem Orcliester zulesen. ImJahre 1871 
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wurde die Oberleitung der Cureapelle Herrn Theater- 
director Eduard Eeimann libertragen, Dirigent ist 
Herr Kapellmeister E i c hhor n. 

Concerte finden, besonders wahrend der Zeit 
starkeren Fremdenbesuehes, ziemlich haufig im Conver- 
sationssaale statt und bieten wie aueh an anderen grosse- 
renBadeortenGelegenheit, fremde Kiinstler ersten Ranges 
zu lioren. 

Fiir Selbstausiibung der Musik bietet sich vielfaehe 
Gelegenheit. Im Conversationssaale ist ein Fliigel zum 
allgemeinen Grebrauche aufgestellt; ein zweiter nur fiir 
Damen bestimmter, zu dessen Gebrauehe man sich die 
Zeit durch Einschreiben beim Saalwiirter sichern kann, 
befindet sich in dem kleineren Saale iiber eine Treppe. 
Claviere zum Gebrauehe in der eigenen Wohnung, so- 
wie Zithern, Guitarren, Yiolinen und Celli sind bei Frau 
Scherpe (am Altenberge) wochen- oder monatsweise 
zu vermiethen, desgleichen in der Musikinstrumenten- 
Niederlage des Herrn M e i n e 1 in der Ludwigsstrasse* 
Fiir Musikunterricht, Aecompagniren zum Gesange und 
Ausfiihrung von Ensemble-Musikstiicken sind verschie- 
dene Krafte theils unter den Mitgliedern der Cureapelle, 
tlieils ausserdem vorhanden. 

c) Tanz. 

Hiezu bieten sich die sogenannten Reunions im 
Conversationssaale dar, welche vom Monate Juni bis 
Ende August regelmassig jeden Donnerstag Abend von 
8 Uhr an abgehalten werden. Auch werden hie und 
da von bestimmten Gesellschaftskreisen verabredete Tanz- 
vergniigungen und 15alle mit mehr privatem Character 
in besonders gewahlten Localitaten veranstaltet. 

d) Jagrd. Scheibenscliiessen. Eischerei. 

Jagdliebhaber finden Gelegenheit, in der Umgegend 
Kissingens auf Rehe, Ilirsche, Hasen und Hiihner zu 
jagen, und wenden sich desshalb an einen der nachsten 
Forstbeamten oder an einen der in Kissingen wohnenden 
Jagdpiichter, welche me ist gerne hierin den Curgasten 

14* 
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gefallig sind. Es ist jedoch in jedem Falle auch noch 
eine sogenannte Jagdkarte zu losen. 

Fiir Sehiessiibungen mit Biichsen und Pistolen so- 
wohl fiir Herren als Damen besteht der nahe der Stadt 
gelegene Schiessplatz auf der Sehiitzenhalle, deren Be- 
sitzer die betreffenden Waffen sowie sonstige Requisiten 
in bester Auswahl besorgt. 

Zum Fisehfange wird die Saale ofters von Curgasten 
beniitzt, die sich desshalb an den betreffenden Pachter 
des Fischwassers zu wenden haben. 

e) Theater. 

Theater-Yorstellungen, besonders Lustspiele und 
kleine Opera, werden in dem bereits pag. 17 genannten 
Theatergebaude im Osten der Stadt von Mitte oder Ende 
Mai bis Anfang September aufgefiihrt und beginnen an 
den fixirten Theaterabenden Sonntag, Montag, Mittwoch 
und Freitag um 7 Uhr. Ausserdem finden an einzelnen 
besonders bekannt gemachten Tagen aueh Isaehmittags- 
yorstellungen statt, welche um 3 Uhr beginnen. Die 
Leitung des Theaters wurde Herrn Theaterdirector E. 
Reimann iibertragen. 

f) Unterrieht in Sprachen etc. 

Wer sich in einzelnen Stunden mit Erlernung einer 
Sprache zu beschaftigen wiinscht, findet Lehrkrafte fiir 
die franzosische Sprache an Herrn Matthaus Y a y und 
Herrn C. A. Christoph, fiir die englische an den Ge¬ 
nannten sowie an Herrn M. Braun, fur die italienische 
gleichfalls an Herrn Yay, fiir die drei genannten 
Sprachen an Frau J. Krumpschmid, fiir die deutsche 
Sprache Auswahl unter den angegebenen je nach Zu- 
grundelegung der einen oder anderen der genannten 
Sprachen als Conversationsmittel. Auch fiir den Schul- 
und Privat-Elementar-Unterricht von Kindcrn sowie fiir 
lateinischen und Zeichnungs-Unterricht ist Gclcgenheit 
geboten. 



XIV. 

Spaziergiinge und Ausfliige In Kissingens 
Umgegend. 

Die Natur denkt lauter grosse 
Gedanken, und die desMenschen, 
indem er ihnen naehsinnt, lernen 
sicli ausdehnen und werden den 
ihrigen ahnlich. 

E. v. Feucktersleben. 

Kissingen bietet durch die bereits gesehilderte Manch- 
faltigkeit seiner Terrainverhaltnisse eine sehr grosse Aus- 
wahl anmuthiger Spaziergange in seiner nachsten Urn- 
gebung, aber auch eine ziemliche Anzahl weiterer Aus- 
fliige, welehe eine wahre Fundgrube landschaftlicher 
Sehonheiten fur den Naturfreund gewahren. Dieselben 
sind allenthalben durch Anlage und Erhaltung guter 
Wege leicht zuganglich gemacht. Der bequemeren 
Uebersicht halber theilen wir sie in A. Nahere Spazier¬ 
gange, deren weiteste Entfernung nicht iiber eine Weg- 
stunde betragt, daher fiir Fusswanderungen vorzugs- 
weise sich eignen, B. Ausfliige, welehe meist zu Wagen 
ausgefiihrt warden und die Zeit von mehreren Stunden 
bis zu einem halben Tage in Anspruch nehmen, und 
C. Ausfliige, welehe nur zu Wagen auszufiihren sind 
und einen ganzen Tag erfordern, sogenannte Tages- 
parthieen. 

A. Spaziergange. 
1. Die Lmdlesmiilile. 

Die Lindlesmiihle, auch Lindels- oder Lindesmiihle 
genannt, bildet etwa 10 Minuten siidlieh von Kissingen 
entfernt auf dem linken Saalufer eine kleine Grebaude- 
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Gruppe, welche bis vor einigen Jahren, als sie noch 
yon hohen schattigen Baumen unmittelbar umgcben war, 
einen malerischen Ruhepunct fur das Auge in der Land- 
schaft darbot. In einer fruheren Zeit waren daselbst 
auch einfache Erfrischungen zu haben. Es fiihren zwei 
Spazierwege dahin, der eine vom Siidende des Curplatzes 
aus, von einer schattigen Allee eingefasst, der andere, 
weitere durch die Anlagen auf dem rechten Ufer des 
Flusses, woselbst sich auch auf einem kleinen Rund- 
platze nahe dem Hotel zu den vier Jahreszeiten die am 
10. November 1859 gepflanzte Schillerlinde befindet. 
Dieser Weg zieht sich, der Euerdorfer Landstrasse sich 
nahernd, oder auf dieser selbst weiter und sodann fiber 
den holzernen Steg, mittelst dessen wahrend des Ge- 
fechtes bei Kissingen die bayrische Stellung umgangen 
wurde, auf das linke Ufer der Saale hinuber. 

2. Der zooplastische Garten. 

Zur Rechten der Euerdorfer Strasse, am Ostabhange 
des sudlichen Auslaufers des Altenberges, befindet sich 
ein massig grosser terrassenartig angelegter Garten, in 
welchem sich eine einfache gute Wirthschaft befindet. 
Auch kann daselbst nach vorhergegangener Bestellung 
ein entsprechender Mittagstiseh abgegeben werden. 
Einige theils ausgestopfte, theils in Thon geformte Thiere 
und Thiergruppen, welche sich dort finden, haben dem 
anspruchslosen Orte seinen Namen verschafft. 

3. Belvedere. 

Unter diesemNamen besteht etwa 15—20 Minuten 
siidlich von der Stadt entfernt, auf dem rechten Ufer 
der Saale und rechts der Euerdorfer Landstrasse, nahe 
den Sandsteinbruchen, welche dem Curorte sein vortreff- 
liches Baumaterial liefern, und gleichsam in den Berg- 
abliang eingebettet, eine gute Caffee-, Wein- und Bier- 
wirthschaft. Die hiibsehe Aussicht auf der mit Baumen 
und Lauben besetzten Terrasse vor dem Ilause recht- 
fertigt den Namen dcs Ortes. Die beiden dahin fiihrenden 



215 

'NYege sind in iliren Anfangen die gleichen, welche nach 
der Lindlesmiihle fiihren. Der anfangs auf dem linken 
Flussufer befindliehe Weg iibersehreitet den erwahnten 
Holzsteg nordlich von der Miilile vom linken zum reehten 
Ufor und milndet bei einer hohen alten Eiche in die 
Euerdorfer Strasse, welche sieh hier in die nach der 
Holie des Borges siidwestlich abbiegende alte und in die 
spater erst angelegte neue Euerdorfer Strasse theilt. 
Letztcre lasst, nur selir wenig ansteigend, die Thalwand 
entlang mit wenigen Schritten Belvedere erreichen. 

4. Die Wichtelsliohlen. 

Unter diesem Namen begreift man eine Anzahl 
grosserer und kleinerer, durch groteske Formen ausge- 
zeichneter Felsblocke, welche mitunter tief zerkliiftet 
sind, und umgeben von dichtem Buchwald am siidlichen 
Abhange des Rempelberges an der sogenannten Batzen- 
leite zur Reehten der neuen Euerdorfer Strasse liegen. 
Erst vor wenigen Jahren wurde durch Anlage von 
bequemen Waldwegen auf Anordnung des friiheren Bad- 
commissars Herrn v. Parseval dieser sehr schone Theil 
unserer Laubwalder zuganglich und zu einem hiibschen 
Ausfluge gemacht, der etwa3/4 bis 1 Stunde von Kissingen 
entfernt, und auch zu AVagen auf der oben genannten 
Landstrasse auszufiihren ist* 

Eine alte Yolkssage, in welche noch ein weiteres 
anziehendes Marchen*) von der wiisten Miihle und der 
Eiringsburg verwebt ist, liess die Kliifte dieser Fels¬ 
blocke von kleinen Berggeistern, den aus der Sagenwelt 
iiberhaupt bekannten Wichtlein oder Wichtelmannchen 
bewohnt sein, welche hier ihr geheimnissvolles Wesen 
und Walten trieben, dem ungerecht Leidenden zu seinem 
Rechte verhelfend, dem Gottlosen Strafe bereitend. 

Yon der Landstrasse aufwarts steigend gelangt man 

*) Ausfuhrlich niitgetlieilt von Dr. Boxberger in (lessen Ge- 
sehielite Kissingens und seiner Umgegend. 2. Heft * Archiv des 
bistoriseben Yereines fiir Unterfranken. XIX. Bd. 1. Heft Wiirzb. 
1866. (Auch als Sepai atabdruck veroffentliebt.) 



216 

an den einzelnen Felsparthieen voriibcr endlich auf der 
Hohe des Bergabhanges zu einer massig grossen Fels- 
platte, von welcher aus sich ein kleiner Durehblick durch 
die Laubkronen naeh dem Eisenbahnviaducte naehst der 
Schlettenmiihle offnet Der Fussganger erreiebt von 
liier aus, einera angebrachten Wegweiser folgend, sehr 
bequem in 20 Minuten die alte, jetzt verlassene, iiber 
den Bergriicken fiihrende Euerdorfer Strasse, die ihn, 
begleitet vom Genusse einer sehr anmnthigen Aussicht 
auf die Stadt, naeh dieser zuruckfiihrt. 

Wer diesen letzteren etwas naheren Weg zu Fusse 
von Ivissingen aus einzuschlagen wiinscht, ura auf dem 
andern, zuerst genannten zuriickzukehren, kann ihn bei 
trockenem Wetter in angenehmer Weise noch mehr ab- 
klirzen, indem er nur wenige Sehritte hinter der beim 
Gange naeh Belvedere sehon genannten Theilungsstelle 
der neuen und alten Euerdorfer Strasse von dieser letz¬ 
teren naeh rechts abgeht, und einen Feldweg langs der 
Ackerraine beniitzend naeh der Waldspitze hinansteigt, 
woselbst man die genannte alte Euerdorfer Strasse quer 
iiberschreitend beim Wegweiser in den directen Wald- 
Fussweg naeh den Wichtelshohlen einbiegt. 

Dieser Ausflug wird mitunter zu Gesellschaftsparthieen 
von Curgasten beniitzt, wobei jedoch, wegen Mangels 
eines wirthlichen Daches, daselbst die nothigen Mund- 
vorrathe mitzubringen sind. Einzelne verlassene Feuer- 
stellen naehst der Felsplatte sind daher aueh nieht etwa 
als Lagerplatze der Wichtelmannchen, sondern zur Er- 
niichterung einer hier vielleicht allzu poetisch und roman- 
tiseh angehauchten Phantasie als ebenso viele improvi- 
sirte Caffeeheerde zu bctrachten. 

5. Der Altenberg. Bellevue. 

Der Alten berg erhebt sich in naehster Niihe der 
Stadt, siidwestlich von derselben, auf dem rechten lifer 
der Saale bis etwa 220 Fuss hoeh liber deren Spiegel. 
Sein nordlieher, ostlieher und zum Theilc sein siidostlieher 
Abhang fiillt ziemlich steilnieder, wahrend naeh Westen 
hin sein Gipfel in einen breiten langen, nur sehr allmah- 
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lig abwarts ziclienden Eergriicken gegen das Dorf Garitz 
hin auslauft. Der grosste Theil des Berges ist mit sehr 
gcschmackvollen Anlagen geziert, meist die Schopfung 
des iiberhaupt um sammtliche Park- und Gartenanlagen 
in und um Kissingen sehr verdienten, 1879 verstorbenen 
Ilofgartners Ickelsheimer, welchem auf diesem Berge 
von seinen Mitbiirgern ein einfaches Denkmal erriehtet 
werden soil. An passenden Aussiehtspunkten auf der 
Spitze, am siidostlichen und nordlichen Abhangc des 
Berges, sind tempelartig gehaltene Pavilions angebracht, 
von welchen aus der Blick weithin das Thai beherrscht. 
Pie beiden Hauptzugange zu den Anlagen, am nordlichen 
Abhange von der Garitzer und am ostlichen von der 
Euerdorfer Strasse aus, bilden die Miindungen zahlreicher 
schattiger, die schonste Abwechslung bietender, den Berg 
in den verschiedenstcn Windungen umziehender, beque- 
mer Spazierwege. Es moge besonders der ini Mai und 
Juni in Kissingen Anwesende den so nahen Gang dahin 
nicht versaumen, da um diese Zeit der Beiehthum dieser 
Anlagen an Zierstrauchen seine voile Bliithenpracht ent- 
faltet. 

Am siidlichen Bergabhange befindet sich noch in 
massiger Hohe eine von Curgasten hiiufig besuchte Caffee- 
wirthschaft, friiher Yilla Yay, gegenwartig Bellevue 
genannt. Sie hat einen besonderen Aufgang, steht 
tibrigens mit den Anlagen des Berges in fast unmittel- 
barer Yerbindung, so dass man auch von diesen aus 
dahin gelangen kann. Ebenso findet sich auf dem nord¬ 
lichen Abhange des Altenberges ein kleineres, im 
Schweizerstyle gehaltenes Hauschen, wo gleichfalls Caffee 
verabreicht wird. 

6. Die Sehiitzenhalle. 

Sie ist ein beliebter Yergniigungsort fiir Curgaste 
und Einheimische, und fin den sich daselbst Erfrischungen 
verschiedenster Art, sowie die bereits erwahnte Gelegen- 
heit zu Schiessiibungen. Die Page am nordlichen Ab¬ 
hange und Waldsaume der Staffelshohe, nur 8—10 
Minuten von der Stadt entfernt, gewahrt diesem Platze 
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eine angenelime Aussiclit auf lctztere. Ycrschicdene 
Wege lassen sich dahin einschlagen. Der am meisten 
betretene vom sogenannten Rosenviertel oder dem West- 
end e der Stadt aus hinter der Oelmiihle sich naeh der 
Hohe emporziehende ist auch der bequemste und sogar 
zum Fahren geeignet. Ein zweiter verlasst ausserhalb 
des genannten Stadttheiles die Garitzer Strasse zu ilirer 
Rechten und fiihrt quer durch das schmale Thai yon 
Garitz iiber den nictit sehr wasserreichen Marbach zum 
Ziele. Als ein dritter Weg ware wohl der yon der 
Hohe des Staffelsberges herabfuhrende schon hier zu 
nennen, obgleieh ein IJmweg und gewiss miihsamer, un- 
streitig aber auch der genussreichste yon alien. Wir 
werden ihn noch naher kennen lernen. 

7. Der Seehof. Garitz. 

Etwa eine gute halbe Stunde von der Stadt gegen 
Westen liegt auf der H5he am Waldessaume, von einer 
Fahrstrasse beriihrt, die graflich Coudenhove’sche Forstei 
Seehof. Der daselbst wohnende Forster steht zugleieh 
einer sehr empfehlenswerthen Wirthschaft vor. Der Fahr- 
weg nach Seehof fiihrt iiber Garitz, ein Dorf yon c. 
800 Seelen mit einigen Wirthschaften, die bisweilen auch 
von Curgasten besucht werden. Lohnender aber ist der 
Fussweg durch den Wald nach Seehof, zugleieh kiirzer 
als der Fahrweg. Dieser Fussweg ist gewissermassen 
nur die Fortsetzung der beiden eigentlichen Wege zur 
Schiitzenhalle, hinter welcher er vom Geholze aufge- 
nommen wird; er ist daher sehr leicht zu linden, wozu 
auch mehrere in seinem Yerlaufe angebrachte Weg- 
weiser beitragen. 

8. D*as Schweizerhaus. Die St<affelsholie. 
Die Maxruhe und die holie Eiehe. 

Wenn wir iiber die grosse steinerne Briieke schreiten 
und uns auf dem rechten Saalufer stromaufwarts wenden, 
oder yon der nordlichsten Ueberbriickung des Flusses 
bei Kissingen aus dieses lifer betreten, fallt uns auf 
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schmalcm, der Bergwand abgerungenem Terrain neben 
dem hochragenden Hotel zum bayerisehen Hofe eine be- 
seheidene, im Schweizerstyle erbaute Gebaudegruppe 
in’s Auge, das Schweizerhaus genannt, vor ihm eine 
schattige Terrasse. Wer sich in dem Falle befindet, 
seinen Gliedern nur geringe Zumuthungen in Bezug auf 
Bewegung machen zu diirfen, mag immerhin auf dieser 
Terrasse seinen Nachmittagscaffee geniessen; er wird es, 
besonders an heissen Tagen, wo vorzugsweise dieser 
Ort angenehme Kiilile bietet, nicht zu bereuen haben, 
wenn er nicbt etwa vorzieht, die zur Stadt selbst ge- 
rechneten, theilweise noch naheren Orte, wie z. B. die 
Terrasse des bayrischen Hofes oder die des Hotel 
Schmitt, das Cafe Braun, den Garten Yon Zapf, 
Hotel Sanner, Federbeck, den Fruhlings- 
garten oder den Curplatz selbst des genannten Ge- 
nusses halber aufzusuchen. Fiir denjenigen dagegen, 
welcher der Pflicht lebliafterer Korperbewegung zu ge- 
nligen und einiges Steigen nicht zu scheuen hat, thnt 
sich gerade hier am Schweizerhause zu dessen rechter 
Seite eine reiche Fiille reizender Wald- und Bergpfade, 
ein wahres Labyrinth naherer und weiterer Spaziergange 
auf, welches indessen des leitenden Ariadnefadens in Ge¬ 
stalt vielfach angebrachter Wegweiser nicht ermangelt. 

Wir stehen am Fusse des uns bereits dem Namen 
nach bekannten Staffelsberges, lassen den Fuss- 
weg, welcher der hier nach Norden ziehenden Landstrasse 
zunachst und mit ihr fast parallel lauft, zur Rechten und 
schlagen iiber einige Stufen hinwegschreitend den obersten 
Fussweg ein. Derselbe fiihrt uns allmahlig aufsteigend 
zuerst am Saume des dichteren Geholzes unter uralten 
Eichen Yoriiber schon nach einigen hundert Schritten 
an eine neue Wegscheide. Wir lassen auch hier wieder 
die beiden ebeneren Wege zur Rechten, den in’s Frete 
nach den Weinbergen fiihrenden zur Linken, und setzen 
unsere Wanderung auf dem dicht zur Linken desHohl- 
weges liegenden mittleren fort, der uns mehrmals im 
spitzen Winkel umbiegend in etwa einer Yiertelstunde 
bis 20 Minuten nach der Maxr uhe bringt; einem Pavilion 
mit Ruhebanken und ziemlich weiter, besonders bei 
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Nachmittagsbeleuchtung selir anziehender Fernsicht. 
Wir befinden uns hier etwa 300 Fuss liber der Thal- 
solile, schon sind weitere, jenseits des Kissinger Thales 
gelegene Ortscliaften liier siehtbar. Fine mitgenoinmene 
Karte der Umgegend wird uns leicht die Frage nach 
ihrem Kamen beantworten Den Kamen Maxruhe hat 
dieser Platz zum Gedaclitnisse des Konigs Max II. von 
Bayern, der denselben besonders liebte, und einen grossen 
Theil der auf diesem Berge befindliehen Waldwege, ur- 
spriinglieh zu Reitwegen bestimmt, anlegen liess. 

Ein zweiter schoner Aussichtspunct, durch eine Tafel 
mit dem Kamen St affel sh 5he bezeiehnet, offnet sich 
nur wenige Schritte siidwestlich von der Maxruhe, un- 
gefahr auf gleicher Erhebung mit dieser. Yon den an- 
gebrachten Wegweisern geleitet, steht es nun dem Spa- 
zierganger frei, die siidwestliche Riehtung verfolgend 
auf dem eingeschlagenen Wege ganz wieder in’s Thai 
hinabzusteigen, wobei er zuerst auf den naeh dem See- 
hofe fiihrenden Fussweg gelangt und sodann bei der 
Sehiitzenhalle aus dem Walde wieder in’s Freie tritt. 

Wer iibrigens bis zur Hohe der Maxruhe gekommen 
ist, diirfte wenigstens ein Mai aueh einen der hier und 
weiter westlich vom eben genannten Hauptwege naeh 
reehts abzweigenden, durchaus keine Schwierigkeit dar- 
bietenden Waldpfade naeh der hohenEiche einschlagen, 
welche von der Maxruhe aus in etwa 20 Minuten und 
aueh von der Sehiitzenhalle aus in einer halben Stunde 
zu erreiehen ist. Freilieh diirfte sieh die Erwartung 
einer grossartigen Fernsicht beim Anlangen an dem ge- 
waltigen, namentlich sehr umfangreichen Eiehstamme 
einigermassen enttauscht fiihlen ;* denn der schon lange 
bestehende oder vielmehr oftmals neu in Anregung ge- 
brachte Plan, diesen durch die hohe Eiche selbst sehr 
weit kenntlichen, bis auf 4—5 Stunden von sehr vielen 
Punkten sichtbaren Gipfel des Staffelsberges zu einem 
Aussichtspunkte zu gestalten (was man durch eine am 
Stamme der Eiche emporziifiihrende Treppe oder einen 
freistehenden Thurm zu erreiehen beabsichtigte), harrt 
noch seiner Ausfiihrung. Der Ilolzhieb am westlichen, 
sudlichen und ostliclien Abhangc dieser Berghohe hat 
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nur einzelne Durchsichten geschaffen, die eben gerade 
mu* walirnehmen lassen, welch schones Panorama hier 
zu gewinnen ware. Die Rundsicht auf der von Kissingen 
yiel weiter entfernten Claushohe, wovon spater, muss 
dasselbe vorlaufig ersetzen. 

Wer von hier aus auf dem kiirzesten Wege zur 
Stadt zuriickzukehren wiinscht, mag immerhin zunachst 
den am siidostlichen, steil niederfallenden Abhange des 
Gipfels etwa 15 bis 20 Schritte Yon der Eiche beginnen- 
den Durchhau, welcher nur zu Forstzwecken dienend 
eigentlich nicht als Weg anzusprechen ist, aber bei einiger 
Gremuthsruhe weder Gefahr noch Beschwerde bietet, zum 
Hinabsteigen beniitzen. Man gelangt auf diese Weise 
schon nach 8—10 Minuten auf den bereits genannten, 
von der Maxruhe nach der Schiitzenhalle fiihrenden 
breiten Fusspfad rechts der Stelle, wo Yon demselben 
ein zweiter, durch die Weinberge gegen das Schweizer- 
haus fiihrender sehr naher "Weg zur Stadt abzweigt. . 

Yon der hohen Eiche fiihren noch andere Wald- 
wege hinweg; zwei, ein siidwestlicher und ein nordwest- 
licher, nach dem Seehofe. Letzterer ist in seinem Be- 
ginne der gleiche, welcher Yon der hohen Eiche nach 
dem weiter entfernten Claushofe fiihrt. 

9. Das Cascadenthal und das Altenhurger Haus. 

Wiederum vom Schweizerhause ausgehend, aber 
diesmal den derLandstrasse des Thales zunachst liegenden, 
nach Nordwesten ziehenden Waldweg einschlagend, ge- 
langen wir auf demselben durch einen Yon hoheren 
Eichstammen iiberragten Buchenschlag, fortwahrend Yon 
dessen Laubgewolbe umgeben, und erst auf dem letzten 
Theile des Weges allmahlig wieder zum Thale herab- 
steigend, nach der 3/4 Stunden entfernten Waldhalle im 
sogenanntenCascadenthale, einemtiefbeschatteten, 
von angenehmer Waldeskuhlc durchwehten Orte, dessen 
Einsamkeit und Stille nur durch das leise Rauschen eines 
in zahlreichen Windungen ihn bespiilenden kleinen Wald- 
baches unterbrochen wird. Schon in den ersten Jahr- 
zehnten dieses Jahrhunderts wurde diese Waldhalle als 
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Wetterschutz errichtet; spater abgebrannt, wurde sie 
wieder erneuert. In noeh friiherer Zeit, namlich in der 
zweiten Halfte des yorigen Jahrhundertes, liess der da- 
mals diese Lande regierende jagd- und praehtliebende 
Fiirstbischof Yon Wurzburg Adam Friedrich von 
Seinsheim, dem aber auch manche niitzliche Einricht- 
ung zu danken ist, mit Beniitzung des genannten Wald- 
baches hier sehr kostspielige figurenreiche Wasserkunste 
in franzosischem Geschmaeke anlegen. Daher noch heute 
der Name Cascadenthal, obgleich spater Alles wieder 
durch den Zahn der Zeit zerstort wurde. Ein einfacher 
weggeschleppter Torso schaut uns noeh als letztes Ueber- 
bleibsel der einst so kostbaren Anlagen yom Gartenzaune 
des nahen Wirthschaftsgebaudes entgegen. 

Dieses Wirthshaus, das AUmbitrger Haus, mit einem 
Tanzsaale versehen, wurde spater erbaut. Es ist Yon 
der Waldhalle im Cascadenthale nur etwa 200 Schritte 
entfernt, und steht an der Landstrasse, so dass dieser 
Ort auch zu Wagen besucht werden kann. Die Wirth- 
schaft ist gut und empfehlenswerth, sie bietet auf Yor- 
hergegangene Bestellung auch einen einfachen guten 
Mittagstisch. Ausser der Strasse fiihren noch Yerschiedene 
Waldwege, die grosstentheils in den Yorher beschriebenen 
ausmiinden, zur Stadt zuriick, welche von hier aus auch 
uber die beim Steinhofe zwischen oberer und unterer 
Saline beide Flussufer verbindende Briicke zu Fuss wie 
zu Wagen auf dem linken Ufer wieder erreicht werden 
kann. 

10. Das Gasbad und die Saline. Dorf und Kloster 
Hausen. 

Die konigliche Badeanstalt am Soolsprudel, auch 
Salinenbadeanstalt oder schlechtweg Gasbad genannt, 
haben wir bereits hinreichend aus der vorausgegangenen 
Beschreibung unserer Anstalten und ihrer Geschichte 
kennen gelernt. Sie ist aber durch die beiden bequemen 
schattigen Wege, die auf dem linken Flussufer durch 
die Wiesen und auf dem reehten durch den Wald dahin 
fiihren, durch vieles Interessante, was sieh dort darbictet, 
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und endlich durch die im Sommer daselbst von dem 
Salinenwirthe in dem geraumigen Glassalon und seiner 
Umgebung betriebene Caffee-Wirthschaft aueh als Ver- 
gntigimgsort von den Curgasten besucht. Sogar ein 
einfacher guter Mittagstisch ist in genannter Wirthschaft, 
mit Sicherheit freilich nur auf vorhergegangene Bestel- 
lung zu finden. Geschmackvolle Anlagen und die durch 
das Gradiren der Soole auf dem Gradirwerke hochst 
erfriscliende Luft des Platzes erhohen seine Annehm- 
lichkeit. 

Einen sclionen bedeutsamen Schmuck erhielt in 
neuerer Zeit der sildliche Theil der genannten Anlagen 
durch das Monument des deutschen Reichskanzler’s 
Fiirst von Bismarck, welches gestiftet von einer An- 
zalil seiner Yerehrer, meist Einwohnern Berlins, und in 
broncirtem Zinkguss ausgefiihrt nach dem Entwurfe des 
Bildhauers Manger in Berlin, am 29. April 1877 feier- 
licli enthiillt wurde. Die auf einem 4,75 Meter hohen 
Sockel stehende, 3,50 M. hohe Eigur stellt den Fiirsten 
in Curassier-Interimsuniform, beide Hande auf dem 
Pallasch ruhend, den Bliek fest gerade aus richtend 
dar. Die vom Kiinstler erreichte Aehnlichkeit des Bildes 
in Gestalt und Ziigen, sowie dessen ganze Auffassung 
und Ausfiihrung muss als eine gelungene bezeichnet 
werden. 

Es befanden sich hier noch vor wenigen Jahren 
drei Gradirgebaude, deren eines schon 1865 abgebrochen 
wurde, und bildeten mit den ostlich davon gelegenen 
Gebaulichkeiten fur Sudhauser, Werkstatten und Be- 
amtenwohnungen denjenigen Theil der koniglichen Saline, 
welcher als „untere Salineu bezeichnet wurde, wahrend 
der eine kleine Strecke weiter nordlich zwischen Land- 
strasse und Fluss gelegene Gebaudecomplex mit den 
sich anreihenden, bis nach dem Dorfe Hausen hinziehen- 
den sehr langen Gradirhausern, deren Einlegung 1877 
begonnen wurde, die „obere Salinea hiess. Mit dem 
Jalire 1868 wurde der ararialische Betrieb der Salzge- 
winnung auf beiden Salinen eingestellt, nur fiir die sehr 
wichtigen Badezwecke, besonders fur Gewinnung der 
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gradirten Soole und der Mutfcerlauge die untere Saline 
theilweise erhalten. 

Am Sudende des noeh stehenden, dem Soolsprudel 
gegeniiber vorbeiziehenden Gradirbaues befindet sich ein 
Pumpwerk, welches mittelst einer Turbine die Soole aus 
dem Soolsprudel zum Zwecke des Gradirens auf die Hohe 
des betretfenden Gebaudes hebt. Es sind daselbst kleine 
durch die Ablagerungen der herabfallenden Soole in- 
crustirte Gegenstande zu haben. Das daneben befind- 
liche grosse holzerne Wasserschwungrad hebt die Soole 
aus der Quelle zu dem auf der Hohe des Gebaudes an- 
gebrachten, schon friiher genannten Reservoire, von wo 
aus dieselbe theils in die Salinen-Badeanstalt zur Er- 
zeugung von Welle und Strahl der betreffenden Bader, 
theils zur Speisung der im koniglichen Curhause be- 
reiteten Bader nach der Stadt abfliesst. Das freiliegende 
Gestange des Pumpwerkes ist in seinen Bewegungen 
zu beobachten. 

Yon dem so merkwiirdigen Soolsprudel selbst wurde 
bereits (S. 92 u f. f.) Ausfiihrliches berichtet; es ist hier 
nur noch des Aussichtspunktes auf der Hohe des Gra- 
dirgebaudes zu gedenken, von wo aus besonders der 
Blick nach der Stadt zuriick ein sehr anziehender ist. 
Eine zwischen den Dornwanden in der Mitte des Ge¬ 
baudes angebrachte Treppe fiihrt zu ihm hinauf. 

Wenn wir uns zur ehemaligen oberen Saline 
wenden, deren Gradirwerke in den jiingst vergangenen 
Jahren vollstandig dem Boden gleich gemacht wurden, 
begegnen wir an der Landstrasse zur Rechten vor einem 
tiefen Steinbruche und einem kleinen ISTadelholzwaldchen 
einer Gruppe sorgfaltig gepflegter Graber und einer im 
Waldehen selbst versteckten Denksaule. Sie bezeichnen 
die Ruhestatten mehrerer im Gefechte von 1866 liicr 
in niichster Nahe gefallenen Officiere und Soldaten, 
Bayern und Preussen. 

Yon der oberen Saline bringt uns ein Gang von 
20—25 Minuten auf der hier noch unbeschattetcn Land¬ 
strasse nach dem Dorfe Hausen, dessen mannliclie Be- 
volkerung frulier vorzugsweise den Arbeitcn auf den 
Salinen oblag. Gcrade vor uns zwischen dem grosseren 
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und kleineren Theile des Dorfes rechts von der Strasse 
fiillt uns das tliurmartige Gebaude des beriihmten Schon- 
bofnsprudels in’s Auge, dessen Zugang wahrend der Vor- 
mittagsstunden und bis 4 Uhr Kachmittags in der Regel 
geofFnet ist. Der Schonbornsprudel bietet fast bestandig 
das gleiche Bild wie der Soolsprudel auf der unteren 
Saline bei seinem Hochstande. Wir haben ihn bereits 
auf Seite 96 u. ff. naher kennen gelernt. Das neben 
dem Schonbornsprudel befindliche Schwungrad brachte 
friiher die Soole bis zur Hohe des nachsten, nunmehr 
niedergerissenen, bei Hausen endigenden Gradirbaues. 
Die im Brunnenbaue befindliche Turbine fordert die Soole 
zum Actienbade. Links der Strasse ist die aus dem 
Schonbornsprudel zum Actienbade in Kissingen fiihrende 
Soolenleitung wahrzunehmen, welche hier den Fluss 
fiberschreitet. Durch die jenseits des Wirthshauses die 
beiden Saalufer verbindende Briicke vermittelt sich der 
Yerkehr mit den weiter oben im Saalthale gelegenen 
Ortschaften und der Zugang zu der auf dem rechten 
Saalufer langs des Waldsaumes fiber das Altenburger 
Haus nach Kissingen ffihrenden Fahrstrasse, welche den 
zwar einsameren und etwas weiteren, aber an landschaft- 
lichen Reizen weit reieheren, und besonders am Kach- 
mittage schattigeren Weg yon Kissingen nach Hausen 
bildet. 

Das Kloster Hausen, dessen Kirchthurm und 
weitere Gebaulichkeiten wir zwischen der diesseitigen 
Landstrasse und dem Flusse aus den Umfassungsmauern 
hervorragen sehen, wurde einst als Konnenkloster vom 
Grafen Ileinrich von Henneberg (im Jahre 1161) ge- 
stiftet, im Bauernkriege 1525 zuerst geplfindert und dann 
in Asche gelegt. Es soli spater, in der zweiten Halfte 
des 16. Jahrhunderts, in Folge der langwierigen Fehden 
Wilhelms von Grumbach mit dem Hochstifte Wurzburg 
abermals niedergebrannt worden sein. Ffirstbischof Julius 
wandte dann die Gfiter und Einkfinfte des Klosters der 
Uniyersitat Wfirzburg zu, welche sie im Jahre 1820 
an den bayrischen Staat abtrat. Im Jahre 1860 wurde 
in den alien Klostergebauden die schon erwahnte Rett- 
ungsanstalt ffir verwahrloste Madchen besonders 

15 



226 

in Folge der Bemiihungen des damaligen Landrichters 
und Badcommissars von Kissingen, Herrn Grrafen von 
Luxburg (gegenwartigRegierungsprasident zuAYiirzburg) 
gegriindet, und am zweiten Pfingsttage (20. Mai) des- 
selben Jahres eroffnet. Auch muss hiebei der sehr 
wesentlichen Yerdienste gedacht werden, welche sieh in 
jener Zeit und noch bis zu ihrem leider sehon am 6. 
Juni 1868 erfolgten Tode die edeldenkende Schwester 
des Grenannten, Grrafin Marie Antonie yon Luxburg, um 
diese Anstalt erwarb. Die Klostergebaude waren fur 
den betreffenden Zweck vom Districte kauflich erworben 
worden. Sehr erfreulich und segensreich sind die Leist- 
ungen der ausser vom Staate, dem Kreise und Districte, 
von AYohlthatern fortwahrend unterstiitzten Anstalt, in 
welcher bestandig etwa 80 und mehr arme, aus un- 
giinstigen hauslichen Yerhaltnissen aufgenommene Mad- 
chen aus dem Kissinger und den benaclibarten Bezirken 
verpflegt, unterrichtet und zu tuchtigen Dienstboten er- 
zogen werden. Dies sehr dankenswerthe Werk wird 
von 5 Schwestern und einer Candidatin des Ordens der 
Pranziscanerinnen geiibt. Premde, welche sich fur solche 
Humanitatsinstitute aufrichtig interessiren, finden daselbst 
freundlichen Einlass fiir ihren Besuch, der kein unbe- 
friedigender sein wird. 

11. Der Sinnberg. Dorf Winkels. 

Der Sinnberg, unmittelbar vom nordostlichen Stadt- 
theile aus etwas mehr als 500 Fuss iiber die Thalsohle 
sich erhebend, bietet eine der schonsten Ansichten von 
Kissingen dar, und konnte vielleicht ohne irgend welche 
Beschadigung von Privatinteressen zu einem der ange- 
nehmsten Spaziergange des Curortes gemacht werden. 
Allein die beiden von hier aus nach seinem Gipfel fiih- 
renden AVege sind einfache Acker- oderFeldwege ohne 
irgend welche entsprechende Baumpflanzung, so dass 
daselbst bei einigermassen feuchtem AVetter die erwiinschte 
Festigkeit des AYeges, bei unbedecktem Himmel der 
nothwendige Schatten vermisst wird. Erst auf der Kuppe 
des Berges, die grosstentheils mit Nadelholzwald bedeckt 
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ist, findet sich dielfatur durch Anlage guter Waldwege 
wohlthatig unterstiitzt. Die Fernsicht ist auch nach 
Jsorden gegen das Rhongebirge hin, dessen Hohen hier 
sehr frei vor dem Auge liegen, eine sehr anmuthige. 
An der Slidseite des Berges, die theilweise von Wein- 
bergen bedeckt ist, steigen noch zwei Feldwege in’s 
Thai hinab, welehe auf die Miinnerstadter Strasse fiihren 
und yon hier aus das nahe Dorf Wink els leicht erreichen 
lassen. Dasselbe ist nur eine Yiertelstunde Yon der 
Stadt entfernt und mit dieser durch eine zweite Fahr- 
strasse Yerbunden. Eine Gartenwirthschaft, „zum griinen 
Thai44 genannt, befindet sich am Westeingange des 
Dorfes. 

Yon der Hohe des Sinnberges auf dessen bstlichem 
Kamme, welcher eine Yerbindung zwischen dem Sinn- 
berge und dem mehr sudostlich gelegenen Schlegelsberge 
bildet, fiihrt noch ein schmaler Fussweg gleichfalls auf 
die Miinnerstadter Strasse, da, wo dieselbe einen ihrer 
hochstliegenden Puncte erreicht, und nunmehr ein ein- 
faches Denkmal der hier im Jahre 1866 Gefallenen steht. 
Hiedurch lasst sich dieser Spaziergang in angenehmer 
Weise noch weiter ausdehnen, und gewahrt nebst der 
Aussicht auf die Rhonberge vom nordbstlichen Berg- 
scheitel aus auch einen Blick auf das Dorfchen Haard 
and das Thai des Dorfes Niidlingen, welches nach Nord- 
westen hin gegen Hausen ziehend einen anmuthigen 
Wiesengrund bildet. Dieser wird durch einen Bach und 
mehrere Miihlen, die obere oder Hainmiihle, die Oster- 
miihle, Hegmiihle und Gotzenmiihle belebt. Auf der 
Miinnerstadter Landstrasse gelangt man in etwa 35—40 
Minuten nach Kissingen zuriick, voriiber an dem ein- 
fachen Denksteine, welcher die Stelle bezeichnet, wo der 
bayrische Commandant General von Zoiler Yon einer 
preussischen Kugel getroffen wurde, und Yoriiber an 
dem Friedhofe, der „trauernden Germania44 und dem 
Liebfrauensee. 

12. Der Stationsberg, 

Der Stations- oder Calvarienberg, etwa 4—500 Fuss 

15* 



228 

hoch vom Thale am ostliehen Stadtende nachst deni 
Theater anfangs allmalig, spater mit steilerem Winkel 
aufsteigend, kann sowohl von hier aus, als auch vom 
Fusse des Schlossberges der Bodenlaube aus sehr leicht 
bestiegen werden. Der Weg yom Theater aus ist als 
der eigentliche sogenannte Stationsweg mit den Stationen 
(Darstellungen aus der Leidensgesehiehte Christi) besetzt, 
welche iibrigens sammt deren Unterschriften wohl all¬ 
malig dureh wiirdigere Kunstleistungen ersetzt werden 
diirften. Es wurde hiezu bereits dureh die geiibte Hand 
unseres verstorbenen Meisters Arnold bei der ersten und 
zweiten Station wenigstens der Anfang gemacht. Etwas 
mehr Schatten diirfte auch auf diesem Wege bis dahin, 
wo er den Saum des die Kuppe bedeckenden Nadel- 
holzwaldes erreicht, sehr wohlthatig sein. Dieser Weg 
t-heilt sich am Waldsaum in drei weitere Wege, von 
welchen der steilste zur Linken in fast gerader Linie 
zum Berggipfel fuhrt, der mittlere sieh spater, nahe 
unter dem hdchsten Puncte mit jenem vereinigt, um sich 
sodann, nach einer kurzen ebenen Strecke dureh den 
Wald, diesen verlassend auf dem nach Siiden gegen 
die Ruine des Schlosses Bodenlauben auslaufenden Berg- 
riicken wieder hinabzusenken. Dem Wege auf diesem 
siidliehen kahlen Theile des Bergriickens ware wohl auch 
ein Ersatz der hier sichtlich nicht gedeihenden Obst- 
baume dureh kraftige Zierbaume oder sonstige Anpflanz- 
ungen sehr zu wiinsehen. Die Aussicht erstreckt sich 
hier namentlich gegen Westen und Siidwesten weit iiber 
das Kissinger Thai hinaus, Neben der fernen Trimburg 
tauchen hier die noch ferneren mit Burgruinen gekronten 
Spitzen des Reussenberges und des Sodenberges in der 
Hammelburger Gegend hinter den naheren waldigen 
Hohenziigen am Horizonte auf. 

Der dritte der genannten, vom Zugange des Berges 
am nordwestliehen Waldsaume abgehenden Wege wurde 
erst im Friihlinge 1870 auf Anordnung des Herrn Bad- 
commissars Graf Pappenheim angelegt, und dureh 
denselben eine fortgesetzte Reihe wirklich schoner Fern- 
sichten dem Publikum zum Genusse gebracht, da die 
beiden vorher genannten Wege, obgleich holier steigend, 
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doch nur immer unvollstandige und unterbrochene, auf 
einzelne Parthieen besehrankte Aussichtsstellen auf die 
Stadt darbieten. Dieser Weg zieht sieh etwa auf drei 
Fiinftel der Bergeshohe fast horizontal und bestandig am 
Waldsaume gegon den zwischen Schloss- und Stations- 
berg, aber mehr noch am unteren Theile des Letzteren 
ansteigenden Weg zur Bodenlaube hin. Er empfiehlt 
sich iibrigens (wegen der Richtung der Hauptaussieht) 
namentlich als Riickweg von der Bodenlaube oder vom 
Stationsberge selbst nach der Stadt* Seine Mitte ist 
durch ein im Yorfriihlinge 1871 angebrachtes Schutz- 
dach bezeichnet* Es bietet einen angenehmen Ruhe- 
punct. Kissingen prasentirt sieh vorzugsweise bei Yor- 
mittagsbeleuchtung von dieser Seite aus gesehen mit 
ausserst malerisehen Lichteffecten. 

13. Die Bodenlaube*). 

Und ernst in all die Herrlichkeit 
-Die Burg hernieder sehaut, 
Und spricht von alter, starker Zeit, 
Die auf den Fels gebaut. 

R. Reinick. 

Sclion aus der Feme den Besueher unseres Thales 
von ihrer steilen Hohe griissend, ragen auf dem sud- 
ostlieh von Kissingen sich erhebenden weinbekranzten 
Berge die Triimmer der alten Burg Bodenlauben oder 
Botenlauben empor. Dieselben bestehen ausser einer 
noch ziemlich liohen westlichen Langsmauer, aus den 

*) Hier wurden ausser den schon bei der Geschichte der Stadt 
Kissingen angefiihrten Werken vorzugsweise beniitzt: 

L. Beehstein, Geschichte und Gedichte des Minnesangers Otto 
von Botenlauben. Leipzig. G. Wigand* 1845. 

Dr. Boxberger, Gescliichte des Schlosses und Amtes Boden¬ 
lauben und seiner Besitzer. Wurzburg 1866. 

L. Beehstein, Sagenschatz des Frankenlandes. Wurzburg 1842. 
Stumpf, Bodenlauben. Archiv des historischen Yereins, Bd. 

IV. 1. pag. 149 und ff. 
Schultes, diplomatische Geschichte von Henneberg. 
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Resten eines uber dem nordlichen Bergabhange befind- 
lichen Thurmes, welcher die Burgcapelle enthielt und 
einem ausserst festen, umfangreichen runden Thurme, 
welcher als Burgyerliess diente, siidlich von dem vorigen. 
Diese beiden Thurme bildeten die aussersten, am wei- 
testen yon einander entfernten Puncte des Schlosses, 
dessen mittleren Theil die Wohngebaude einnahmen. 
Der ganze einst yon der Burg und ihrem Hofe bedeckt 
gewesene Raum ist 140 Schritte lang, 38 Schritte breit; 
ein tiefer Graben umzog ihn, Es hat sehr yiele Wahr- 
scheinlichkeit, dass der siidliche Thurm, welcher eine 
durchaus andere Bauweise, als die iibrigen yorhandenen 
Mauerreste zeigt, dagegen yielen anderwarts in der Nahe 
aufgefundenen Thiirmen in der Construction gleich ist, 
langere Zeit yor den iibrigen Mauerwerken entstanden 
ist.*) An diesen Thurm als eine gegebene Basis sich 
anreihend, sind die iibrigen Theile der Burg wahrsehein- 
lich yiel spater erbaut worden. Die Stallungen und 
weiteren Oekonomiegebaude der Burg befanden sich 
wegen des beschrankten Raumes ausserhalb derselben 
am siidostlichen Pusse des Schlossberges in Unterboden- 
lauben, wo auch noch gegenwartig einige Hauser mit 
einer gewaltigen alten Linde in ihrer Mitte sich befinden. 

Es ist urkundlich nicht genau festzustellen, wann 
und von wem die Burg erbaut wurde. Ihr Name soil 
yon einem gewissen Bo do oder Boto aus Noricum (d. 
h. aus Bayern) herriihren, welcher mit der frankischen 
Grafin Gute oder Jutta vermahlt, Besitzer der Land- 
grafschaft Bayern war und im Jahre 1104 starb. Zu 
seinem Eigenthume gehorte auch diese mit Wald be- 
wachsene Gegend, und da Wald altdeutsch mit der Be- 
nennung Laube, Luve oder Leuwe bezeiehnet wurde, 
soil die Gegend und spater auch die von Bodo bewohnte, 
vielleicht auch von ihm erbaute Burg Bodo’s Laube 
oder Bodenlaube genannt worden sein. 

Der wichtigste Theil der Geschichte des Schlosses 
Bodenlauben fallt in die Zeit, in welcher es sich im Be- 

*) Yergl. den spater beschriebenen Ausflug nach Hammelburg 
und Schloss Saaleck. 
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sitze der bcreits in Kissingens Geschichte genannten 
Grafen von Henneberg befand, deren Ursprung von den 
Gaugrafen des Grabfeldes abgeleitet wird. Das Stamm- 
schloss dieses in Thilringen und Franken sehr reich be- 
giiterten zahlreichen Geschlechtes, nun auch Ruine, lag 
zwischen Meiningen und Mellriehstadt. Der alteste in 
der Geschichte bekannte Henneberger war Poppo I. 
(1037), Er fiel in der blutigen Schlacht bei Mellrich- 
stadt am 12. August 1078. 

Sckloss Bodenlauben kam erst im 12. Jahrhunderte 
in den Besitz der Henneberger, resp. des Grafen 
Bertliold I. 

Der einzige Sohn Bertholds, Poppo YI., starb auf 
einem Kreuzzuge zu Morgato in Syrien 1190. Die Ge- 
schichte nennt vier Sohne Poppo’s YI., namlieh Heinrich, 
Berthold II., Poppo YII. und Otto, sowie drei Tochter, 
Elisabeth, Kunigunde und Margarethe. Bei einer (wahr- 
scheiniich zwischen den Jahren 1200 und 1206) vorge- 
nommenen Theilung der Hennebergischen Besitzungen 
kam das Schloss Bodenlauben an den jiingsten Sohn 
Otto, welcher schon yorher die Schlosser Lichtenburg 
iiber Ostheim und Habesburg bei Meiningen in Besitz 
hatte. 

Dieser Otto, der sich zuerst auch einen Grafen von 
Henneberg, spater aber lieber einen Grafen von Boten- 
lanben nennt, wo er bald dauernd seinen Sitz nahm, 
war als Minnesanger beriihmt durch seine Lieder, yon 
welchen noch eine Anzahl yorhanden ist.*) Schon in 
jugendlichem Alter begab er sich dem von Konig Hein¬ 
rich YI. im Jahre 1197 veranlassten Kreuzzuge folgend 
nach Palastina. Dort bestand er manchen ehrenvollen 
Kampf, und wurde als tapferer Ritter hoch gepriesen; 

*) Demjenigen, der sich speciell fur dieselben interessirt, era- 
pfehlen \vir das schon 1845 von L. Bechstein herausgegehene be- 
reits genannte Werk: Geschichte und Gedichte etc, sowie eine 
evst im Jahre 1872 in Kissingen bei T. A. Schachenmayer er- 
schienene kleine Broehiire: Otto von Bodenlaube in seinen 
Liedern, von Dr. Friedrich Leitschuh. Die Linder Otto’s finden 
sich daselbst nebst einer historischen Einleitung im altdeutschen 
Originaltexte wie in neuhochdeutscher Uebersetzung. 
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auch trat er in nahe und freundliehe Beziehungen zu den 
dortigen Grossen und dem Konige von Cypern, liess 
si eh spater in den Johanniterorden aufnehmen und ver- 
mahlte sieh mit Beatrix von Courtenai, einer Fiirstin 
von Tiberias und Grafin von Edessa. Sie war die 
Tochter Joscelins III., Senesehalls des Konigreichs 
Jerusalem und dem dortigen Konigshause verwandt als 
Kichte Konig Almerichs und Cousine Balduin’s von 
Jerusalem, daher der Volksmund sie vielfach selbst eine 
Konigin nannte. 

Diese Ehe wird meist als eine sehr schone und in 
sich gliickliche bezeichnet, wenn ihr auch von Seite der 
ihr entstammten beiden Sohne kein Gliiek erbliihte. 
Ihrem frommen, oder vielmehr religios-schwarmerischen 
Sinne gaben die beiden Ehegatten durch grosse, theils 
dem Johanniterorden, theils auch den Klostern der Um- 
gegend ihrer Burg Bodenlauben zugewandte Schenk- 
ungen Ausdruck, besonders aber durch die Griindung 
des Klosters Frauenrod im nahen Salzforste, deren Yer- 
anlassung uns durch eine anziehende Sage mitgetheilt 
wird. Dieselbe ist freilich eine auffallende Wiederholung 
jener Sage von der Griindung des Klosters Neuburg bei 
Wien, welche um ein Jahrhundert friiher (1124) stat-t- 
fand und daselbst durch ein Prachtgemalde von K. L. 
Schnorr von Karolsfeld verewigt wurde; doch moge sie 
hier wiedergegeben werden. 

Eines Tages lustwandelten Otto und Beatrix um 
ihre Burg Bodenlauben. Da erhob sich ein starker 
Windzug, riss der Grafin den Schleier vom Haupte und 
entfiihrte denselben hoch durch die Liifte thalaufwarts 
dem Salzforste zu, in die Gegend von Waldaschach. 
Die Grafin, den Schleier hoch und werth haltend, that 
sogleich ein Geliibde, an der Stelle, wo er sich wieder- 
finden wurde, ein Kloster zu erbauen; ihr Gemahl 
willigte gerne in diesen Yorsatz. Es wurden nun Boten 
in die Gegend ausgesandt, wohin der Schleier seinen 
Flug genommen hatte, sie konnten ihn aber nicht finden. 
Erst am dritten Tage fanden ihn einige Frauen zwischen 
Burkardrod und Waldaschach an einem bliihenden wilden 
Kosenstrauche hangend. Als der Graf und die Grafin 
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Nachricht hievon erlialten, begaben sie sich alsbald zur 
Stelle, und legten bald darauf den Grund zu dem Kloster, 
das sie Unser Frauen Kod — No vale sanctae Mariae 
— nannten. 

Es war ein Kloster fur Jungfrauen des Cisterzienser 
Ordens. Den Grund und Boden zur Erbauung dieses 
Klosters, welcher dem Hoehstifte Wurzburg zugehorte, 
tausehte Graf Otto gegen Ueberlassung seiner Guter zu 
Eggenhausen an das Hoehstift am 5. November 1231 
ein. Im Jahre 1234 wurde der Klosterbau vollendet. 

Zur Dotation dieser Stiftung, welehe nicht nur den 
Zweck eines Asyles fiir Nonnen, sondern urkundlich er- 
wiesen auch den practischeren eines von den Nonnen 
zu besorgenden Krankenhauses hatte, verkaufte Otto 
einen Theil seiner Guter fur 1200 Mark Silber an den 
Bischof von Wurzburg, darunter aueh seine Guter in 
Kissingen und sein Schloss Bodenlauben. Er behielt 
daselbst nur seine Wohnungsraume, den Thurm mit 
der Capelle, die Stallungen fiir seine Pferde in Unter- 
bodenlauben und 12 Morgen Weinberge zuriick, welclie 
letzteren nach seinem Tode seiner Wittwe Beatrix als 
Leibgedinge verbleiben sollten. Yon den 1200 Mark 
Silber erhielten spater Bischof undKapitel je 100 Mark 
von Otto zuriick, 1000 Mark schenkte er dem Kloster 
Frauenrod. Auch spater noch machte er sowohl dem 
Bischofe als dem Kloster weitere bedeutende Schenk- 
ungen. 

Otto starb im Jahre 1244, und wurde ebenso wie 
seine ihm schon nach einigen Jahren im Tode folgende 
Gattin Beatrix im Kloster Frauenrod begraben. Dass 
Letztere noch vor dem Tode ihres Gemahls selbst den 
Schleier in diesem Kloster genommen, wie vielfach be- 
hauptet wird, ist nicht nachzuweisen. 

Otto und Beatrix hatten zwei Sohne, Otto und 
Heinrich. Der Erstere vermahlte sich schon sehr friihe 
mit einer Yerwandten, Adelheid von Hiltenburg, mit der 
er zwar glucklieh gelebthaben soil, von welcher er aber 
schon nach dreijahriger Ehe mit ihrer giitlichen Ein- 
willigung sich trennte. Er brachte sie in das St. Marcus- 
Nonnenkloster nach Wurzburg, er selbst trat in den 
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Deutschherrnordcn, war cine Zeit lang Pro visor odor 
Probst der Klosterfrauen zu Frauenrod und starb sclion 
in seinem 40. Lebensjahre. Sclion zwei Jahre vor der 
freiwilligen Losung seiner Ehe hatte Graf Otto seine 
durch die Heiratli erworbene, bis dahin freie Herrschaft 
Ililtenburg (in der hinteren Elion bei Fladungen ge- 
legen) im Jahre 1228 dem Hochstifte Wiirzburg zum 
Lelien aufgetragen. Bei ihrer Ehetrennung aber ver- 
kauften Otto und Adellieid ihre Burgen Hiltenburg und 
Lichtenburg ganz an das Hoclistift. Ihr einziger Sohn 
Albert, der Enkel Otto’s II. und Beatricens, wurde vor- 
laufig im Domstifte untergebracht und auch zum geist- 
lichen Stande bestimmt, blieb daher oline Nachkommen. 

Der zweite Solin Otto’s II. und Beatricens, Heinrich 
starb ebenfalls unvermahlt, da er als Canonicus in das 
Stift Haug zu Wurzburg eingetreten war. So erlosch 
die Stammlinie des beriihmten Minnesangers durch den 
religios-schviirmerischen Zug, welcher iiberhaupt jene 
Zeit characterisirte. Dem Hochstifte Wurzburg fiel dabei 
noch der Best der ilbrig gebliebenen Giiter in die Hande. 
Unter seinen neuen Herren, den Bischofen von Wurz¬ 
burg, wurde das Schloss Bodenlauben von Amtmannern 
verwaltet, bis es im Jahre 1402 (am 29. Mai) wieder in 
den Besitz der Henneberger (aus der Aschacher Linie) 
kam. Fiirstbischof Johann I. war dem Grafen Hermann Y. 
von Ilenneberg sehr verschuldet, und verpfandete 
daher Schloss und Amt Bodenlauben dem ihn stark 
drangenden Sohnc Hermanns, Friedrich I. von Ilenne- 
berg. Das Burg gut hatte um dicse Zeit durch das da- 
mals stark geiibte Raubritterthum sehr zu leiden, doch 
wurde es wieder hergestellt, und Friedrichs I. Sohn 
Georg I. von Ilenneberg kaufte im Jahre 1435 das 
dem Hochstifte lehnbare Burggut an sich, erwarb auch 
in den folgenden Jaliren noch einige andere Lehens- 
giiter des Hochstiftes. Yom Jahre 1402 an wurde Amt 
und Burg von graflich hennebergischen Amtmannern ver¬ 
waltet, bis der Fiirstbischof von Wurzburg Rudolph II. 
von Sclierenbcrg 1474 die Burg mit andcrn Giitern 
wieder fur das Hoclistift einloste. Noch cinmal taucht 
der Name der Henneberger (aus der Aschacher Linie) 
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in dor Geschichte dcr Burg auf, doch nunmehr waren 
die Sprossen des einst so maclitigen Geschlechtes nur 
zu Yasallen des Hoclistiftes herabgesunken; ihr Glanz 
war daliin. Ihr Mannsstamm starb aber erst 1583 aus, 
und ihre sammtlicben Lehen fielen an das Hochstift 
zuriick. 

Die Amt- und Burgmanner, welche vom Jabre 1474 
an iliren Sitz auf Botenlauben hatten, gaben sich meist 
nocb den Beinamen des Schlosses. Ein solcher Amtmann 
war auch Kunz von Steinruck, weleher zur Zeit des 
Bauernkrieges das Scbloss bewohnte. Als im Jabre 1525 
der aufstandische Bauernhaufen von Aura das Scbloss 
Bodenlauben zu erstiirmen suchte, wurde jeder Angriff 
auf die festen Mauern zuruckgeschlagen. Allein durch 
Verrath fiel die Burg doch in die Ilande der Bauern. 
Der Yolksmund berichtet: Ein Koch des Schlosses ver- 
sprach gegen guten Lobn zur Kachtzeit heimlich das 
Thor zu offnen und durch lautes llacken auf seinem 
Kiichenbrette das Zeicben zum Ueberfalle zu geben. So 
geschalfs, die Bauern drangen in das Scbloss ein und 
steckten es in Brand, dein Koche aber gaben sie seinen 
Yerratherlohn, sie stacben ihm beide Augen aus und 
warfen ibn in die Elammen des Schlosses* Koch heute 
wandelt nach der Sage sein ruheloser Geist nachtlicher 
Weile durch die Triimmer, und in stlirmischen Kachten 
vernimmt man sein eintbniges ITacken auf dem Kiichen- 
brette. 

Kunz von Steinruck kam mit dem Leben davon, 
doch ist es nicht festgestellt, ob er die Yertheidigung 
der Burg selbst geleitet hatte, und Yielleicht erst wahrend 
des Schlossbrandes nach Kissingen entkam, oder ob er 
schon vorher sich daselbst in Sicherheit gebracht hatte. 
Er wolmte nocli von dieser Zeit an als Amtmann der 
Burg in Kissingen, bis er 1571 starb. Sein Grab be- 
findet sich in der Pfarrkirche.*) 

Yon den Amtsangehorigen musste zwar die Burg 
wieder hergestellt werden, doch scheint dies nur theil- 
weise geschehcn zu sein, und im folgenden Jahrhunderte 

*J s. Jilger, Geschichte, pag. 78. 
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brachte der dreissigjahrige Krieg derselben neue Zer- 
storung und vollstandigen Untergang. Das Amt Boden- 
lauben wurde endlich 1670 ganz aufgelost und mit dem 
Amte Ebenhausen vereinigt. 

Yon den Triimmern der Burg aus, besonders von 
der Terrasse am ndrdlichen Thurme bietet sich eine 
reizende, fast vollstandige Rundsicht dar. Im Siidwesten 
ragt der Kegel des Stufenberges hervor, weiterhin Euer- 
dorf, Schloss Trimberg und Saaleck iiber dem Stadtchen 
Hammelburg, der Reussen- und Sodenberg, mehr nord- 
lich der kegelfdrmige Biichelberg. Aus der Nahe tritt 
uns das Dorf Garitz hinter dem Altenberge, die Schiitzen- 
halle, das Forsthaus des Seehofes, sowie aus etwas 
weiterer Entfernung das des Claushofes entgegen. Hinter 
diesem erheben sich die nachsten Rhonberge, der Todte- 
mannsberg mit seinen Gefahrten, den sog. schwarzen 
Bergen und der hohe Kreuzberg. Dicht vor und unter 
uns breitet sich die Stadt mit ihrer nachsten Umgebung 
aus, Der weniger belebte Theil des Panorama’s nach 
Osten und Siidosten lasst am Horizonte nur einige 
Hauser, Dorf Eltingshausen und ein einzelnes Wirths- 
haus an der fernen yon Wurzburg und Schweinfurt nach 
Meiningen ziehenden Strasse, die sog. schwarze Pfiitze 
erkennen; dagegen breitet sich hier unmittelbar am 
sudostlichen Fusse des Schlosses das Thai yon Reiters- 
wiesen, einem Dorfe von 390 Einwohnern mit dem Weiler 
Unterbodenlauben (jetzt auch schlechtweg Bodenlauben 
genannt) aus; der Finsterberg bildet die nachste Kach- 
barschaft nach Siidwesten. 

Ausser den Fusswegen iiber den Stationsberg und 
dem sehr nahen directesten Wege, welcher sich von der 
Sehlossstrasse in Kissingen den Schlossberg selbst herauf- 
zieht, fiihrt von der Stadt noch eine Fahrstrasse, unter 
dem israelitischen Friedhofe voriiber, zwischenFiusterberg 
und Schlossberg iiber Unterbodenlauben nach der Burg. 

Auf dem nordlichen Bergvorsprunge dicht unter der 
Ruine befinden sich einige Gebaude, eine von Curgasten 
wie Einheimischen haufig besuchte Restauration, die 
auch warme Speisen bietet. Im Winter 1843/44 war sie 
abgebrannt, wurde aber vollstandig wieder aufgebaut. 
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14. Der Finsterberg. 

Der Finsterberg oder finstere Berg, wie erwahnt 
siidwestlich yon der Bodenlaube sieh ziemlich steil er- 
hebend, ist erst in neuerer Zeit, besonders durch die An- 
ordnungen des friiheren Badeommissars Graf Luxburg, 
zu einem angenehmen Spaziergange geworden. Es ver- 
einigen sich zwei Zugange zu einem Wege, welcher nach 
der durch einen Pavilion gezierten Spitze an der Nord- 
seite des Berges fiihrt. Die steinige Kuppe desselben, 
aus Muschelkalk bestehend, zeigt noch immer eine etwas 
diirftige Yegetation, doch ist bereits Manches hier ge- 
schehen. Die Aussicht ist beinahe die gleiche, wie von 
der Bodenlaube, nur in das Thai von Arnshausen und 
auf den Yerlauf der Eisenbahn bietet sich ein etwas 
freierer Blick. Der eine der beiden genannten Zugange 
zum Berge verlasst die schon erwahnte von der Schloss- 
strasse aus bei der Zapf’schen Kestauration und dem 
Bahnhofe vorbeifiihrende Fahrstrasse nach Unterboden- 
lauben und Reiterswiesen, nahe ihrer hochsten Erhebung 
zwischen Finsterberg und Schlossberg. Der zweite Zu- 
gang, der vielleicht besser als Riickweg gewahlt wird, 
verbindet den vorher genannten Weg zur Bergspitze mit 
der iiber Arnshausen nach Schweinfurt fuhrenden Land- 
strasse, und miindet in dieselbe, nachdem er die Eisen¬ 
bahn im rechten Winkel passirt hat, nahe der Lindles- 
miihle, mit welcher wir die Reihe der Spaziergange im 
naheren Umkreise Kissingens begonnen haben. 

B* Ausfliige, welche mehrere Stunden bis 
zu einem halben Tage in Anspruch nehmen. 

15. Der Stufenberg. 

Dieser Ausflug wird im Ganzen wenig von Curgasten 
benutzt, da er etwas weniger bequem, als viele andere 
ist, jedoch bietet er gar manchen Naturgenuss. 

Der Stufen- oder Stupfelberg, dessen Spitze fur den 
Fussganger in etwa 5/4 Stunden von Kissingen aus zu 
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erreiehen ist, macht sich schon von feme durch seine 
ziemlich regelmassige Kegelgestalt kenntlich , und reiht 
sich mit seinem Fusse unmittelbar an das westliche Ende 
des langgestreckten, das Thai von Kissingen nach Siiden 
abschliessenden Scheinberges an. Er ist vollstandig be- 
waldet. Auf der hochsten Spitze des Stufenberges, die 
mit der hohen Eiche auf dem Gipfel des Staffelsberges 
etwa gleiche Hohe besitzt, fand man friiher eine pracht- 
volle Aussicht auf das Saalthal nach Nordosten und Siid- 
westen bis in die Gegend von Hammelburg, sowie auf 
die uberragenden nahen und fernen Hohen. Mit einigen 
richtig angebraehten Axthieben ware dieser herrliche 
Aussichtspunct leicht wieder herzustellen. Es befinden 
sich daselbst noch die Reste eines alten befestigten 
Lagers.*) Ob der hiedurch umgrenzte Raum dem einst 
hier vorhandenen, zum Amte Bodenlauben gehorigen 
Dorfe Stupfel zuzuweisen, ist ungewiss. 

Der Wege von Kissingen zum Stufenberge sind 
mehrere. Ein zeitweise schwer zu findender, nicht sehr 
gepflegter Fussweg fiihrt dicht an der Lindlesmuhle, 
diese zur Rechten Jassend, voriiber durch die "Wiesen 
nach dem nachsten niederen Hohenzuge, welcher von 
der Eisenbahn ziemlich tief durchschnitten wird. Kord- 
westlich von diesem Eisenbahndurchschnitte im Walde 
finden sich noch die Reste einer alten Befestigung, nam- 
lich ein im Yierecke gezogener Graben und Spuren von 
Umfassungsmauern mit zwei Eingangen, welche Reste 
den Kamen Eiringsburg fiihren. Wahrseheinlich stand 
hier das spater zerstorte, zum Amte Bodenlauben ge- 
liorige, befestigte Dorf Eiringshausen oder Iringshausen. 
Das Bestehen eines Raubschlosses oder iiberhaupt einer 
Ritterburg mit dem Namen Eiringsburg an dieser Stellc 
geliort der Sage an.**) 

Der angegebene Fussweg fiihrt an der anderen 

*) Eine Zeiehnung' des Grundplanes dosselben hat Dr. Box- 
ber^er in seiner bereits genannten Gesehiehte des Schlosses und 
Amtes Bodenlauben mitgetheilt. 

**) Yergl. die a. a. 0. von Boxberger gegebenen Mittheilungen 
iiber das Dorf Iringshausen nebst Zeiehnung des Grundplanes der 
ehemaligen Befestigung. 
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Seite des Hohenzuges hinab in das hier ausmiindende 
Thai von Arnshausen, iiber welches der im Eingange 
des XIII. Absclmittes erwalmte hohe Eisenbahnviaduct 
bei der Schletten- und Brandmiihle fiihrt. Xachdem der 
Weg den Liillbach iiberschritten, an dessen linkem Ufer 
liier ein schon im Jahre 822 bekanntes, spater YOII- 

standig zerstortes Dorf (Lollbach) lag, zieht er sich, den 
Balmdamm zur Linken lassend, iiber die Wiese nach dem 
Walde und den Stufenberg selbst hinan. 

Ein zweiter Fussweg biegt Yon der Strasse nach 
Arnsliausen zur Rechten an der Eisenbahnbriicke ab, 
und fiihrt auf der Siidseite des Bahndammes nach dem 
Bahndurchschnitte hinauf, wo er in den vorher genannten 
Fussweg iibergeht. 

Ein dritter Weg bis zum Thale Yon Arnshausen 
lasst sich hequem zu Wagen auf der Landstrasse iiber das 
Dorf Arnshausen selbst zuriick legen. Man fiihrt ent- 
weder nur bis zum Dorfe, welches nichts Bemerkens- 
werthes darbietet und auch durch das Xiederhauen der 
friiher dasselbe durchziehenden Allee im Januar 1870 
in landschaftlicher Beziehung nicht gewonnen hat, oder 
man verlasst erst bei der Bchlettenmiihle den Wagen, 
um zu Fusse den Gripfel des Stufenberges zu erreichen. 
Zu Erfrischungen findet sich bei diesem Ausfluge etwa 
nur in Arnshausen Grelegenheit, aber nur fiir bescheidene 
Anspriiche. 

16. Euerdorf und Wirmsthal. Derzenbriinnlein. 

Ein nur fiir eine Tour zu Wagen empfehlenswerther 
Ausflug ist der nach Euerdorf mit dem Riickwege iiber 
Wirmsthal. Euerdorf, das alte Urithorpf, ist ein Vjz 
bis 2 Stunden Yon Kissingen entfernter, einst befestigt 
gewesener Marktflecken mit 515 Hausern und 1082 Ein- 
wohneru, Sitz eines Amtsgerichtes und Rentamtes. Be- 
reits zu Anfang des 9. Jahrhundertes (802) geschieht 
dieses Ortes Erwiihnung in einer Schenkungsurkunde.*) 

*) Pistor. Lib. I. pag. 450. Sehannat. trad. 149* f. 73. 
C. Heffner; Franld^che Regesten. Archiv des historischen 

Yerem8 Band VI* 2. pag. 71. 
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Der Weg dahin fiihrte friiher auf der schon erwahnten 
alien Euerdorfer Strasse iiber den Berg fast fortwahrend 
durch den Wald. Dieselbe ist aber seit etwa 10 Jahren, 
namlich seit dem Baue der neuen, weit bequemeren 
durch das Saalthal fiihrenden Landstrasse verlassen. Wir 
kennen letztere bereits bis zu den Wichtelshohlen. 

Von Euerdorf naeh Siid-Osten uns wendend, ge- 
langen wir zunachst in ein etwas kahl und einsam er- 
seheinendes Thai, dessen siidlicher und ostlieher Aus- 
laufer die weinbauendenOrtschaftenSulzthal undRams- 
thal beherbergt. Unser Weg zieht sich, diese Dorfer 
zur Rechten lassend, allmahlich etwas hoher, und bald 
erreichen wir das durch seinen trefflichen Wein bekannte 
Wirmsthal, ein am steilen Berghange amphitheatraliseh 
hingelagertes Dorf, in seiner Mitte quer durchschnitten 
yon dem hier ziemlich schmalen Fahrwege, der uns nach 
einer weiteren kurzen Strecke, meist steil ansteigend, 
an einen nicht uninteressanten Punct bringt, wo die 
Eisenbahn gewaltige Arbeiten nothwendig machte. Die¬ 
selbe durchschneidet namlich hier einen machtigen Berg- 
sattel, wohl eine der starksten- Terrainschwierigkeiten 
zwischen Schweinfurt und Kissingen. Eine hohe Briicke 
fiihrt uns quer iiber den tiefen Bergeinschnitt hiniiber 
nach der alten Strasse, auf welcher bis in die jungste 
Zeit der Hauptverkehr des Curortes, namlich der mit 
der Station Schweinfurt sich bewegte. Doch ehe wir 
in dieselbe einbiegen, diirfte noch die kleine Wallfahrts- 
kapelle zu unserer Linken eines kurzen Seitenblickes 
gewiirdigt werden. Sie heisst das Derzenbriimilein oder 
„der zehn Briinnlein44; eine kleine Quelle, deren Wasser 
Yom Volke fiir heilkraftig besonders bei Augenleiden 
gehalten wird, befindet sich unmittelbar bei dersclben. 

Zwei alte Volkssagen kniipfen sich an diesen Platz, 
wovon die eine die Entstehung der Kapelle erzahlt. 
Die Edelfrau der schon genannten Eiringsburg niichst 
Arnshausen hatte einst mit ihren Kindern durch diese 
Waldgriinde lustwandelnd der eiienden Stunden nicht 
Acht, so dass, ob ihrer vergeblich erwarteten Hcimkehr 
bange geworden, der ritterliche Gemahl sich mit einigen 
Knappen von seiner Burg aufmachte, die Seinigen zu 
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suclien, Dabei gelobte er, an der Stelle, wo er sie 
wiederfinden wurde, eine Kapelle bauen zu lassen. Er 
fand seine Pamilie wohlbehalten an diesem Orte, wo er 
sodann sein Geliibde erfiillte. Die zweite Sage gehort 
der Zeit des 30jahrigen Krieges an. Zehn Frauen, aus 
ikrem Heimathdorfe fliehend von einem Haufen schwe- 
disclier Soldaten verfolgt, begaben sich unter das Ob- 
daeh der kleinen Kapelle. Eine unsicbtbare Gewalt 
hinderte die Yerfolger, die Sehwelle zu uberschreiten; 
nur einer von ihnen suehte durch einen raschen Sprung 
in die offene Thure dieser Gewalt zu trotzen. Er fiel 
indess jahlings mit zerschlagenen Gliedern an der 
Sehwelle nieder. Schreeken und Grausen trieb seine 
Gefahrten zur Flucht, ihn aber heftiger Sehmerz und 
Reue zum Gebet. Nachdem er eine Weile hiilflos ge- 
legen, nahm sieh ein des Weges kommender Einsiedler 
seiner an, liess ihn durch einige herbeigerufene Bauern 
in seine Klause nachst dem Dorfe Sulzthal tragen, und 
pflegte ihn daselbst. Der Soldat wurde ein gar frommer 
Mann und naeh dem Tode seines Wohlthaters dessen 
Nachfolger in der Klause. Das Madonnenbild in der 
Kapelle aber kam seitdem in den Ruf der Wunderthatig- 
keit, der noch heute beim Yolke der Umgegend fort- 
bestekt und der Ort wurde von da an der zehn Briinnlein 
genannt. Zalilreiche Yotivtafeln nebst in Wachs ge- 
formten Abbildungen geheilter Glieder und Wahrzeiehen 
anderer Heilungen und Wunder finden sich in der Kapelle 
aufgehangt, die erst vor einigen Jahren renovirt wurde 
und haufig von Betern besucht wird. Oft soli des Naclits 
aus den hell erleuchteten Fenstern der Kapelle frommer 
Chorgesang vernommen werden, doch den der Kapelle 
sich Nahernden gar bald tiefe Stille und Finsterniss um- 
geben. Erst bei wiederholter Entfernung von dem Orte 
soli Lieht und Gesang wieder wahrgenommen werden. 
So berichtet die Sage.*) 

Den Riickweg von da zur Stadt bildet die bereits 
genannte, iiber Arnshausen fiihrende Landstrasse. 

*) Bechstein, Sagenschafz etc. pag. 186. Boxberger a. a. 0. 
pag. 51—54. 

16 
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17. Schloss Trimberg. 

Nun lasst das Abendroth die Purpurglutlien 
In vollem Strom um deine Trummer tLutlien, 
Und von den Zinnen sell’ icli Epheuranken, 
Verganglichkeit! dem grimes Wappen, seliwanken. 

Geibel. 

Dio in zahlreichen Theilen noch erhaltene Ruine 
cles Sclilosses Trimburg oder Trimberg liegt zwei Stunden 
von Kissingen siidwestlieh entfernt auf einem naeh drei 
Seiten hin schroff abfallenden, von Nordosten aber aueh 
fiir Wagen leicht bis zur Hohe zuganglichen Bergvor- 
sprunge, zur Seite des hier sich bedeutend erweiternden 
Saalthales, dieht iiber dem Dorfe gleichen Kamens. 

Bis zu dem Yon der Burg nur eine halbe Stunde 
entfernten Euerdorf haben wir bereits den durch diesen 
Ort dahinfiihrenden sehr anmuthigen Weg kennen ge- 
lernt, aJlein die wahrhaft herrliche Aussicht von der Burg- 
h5he selbst macht diesen Ausflug zum lohnendsten der 
ganzen naheren Umgegend Yon Kissingen. Grosse, statt- 
liehe Dorfschaften, von den malerischen Schlangenwind- 
ungen des Flusses umkreist, beleben den fruchtbaren 
Thalgrund bis zu seinem scbeinbaren Abschlusse fern im 
Siidwesten, wo wir das Stadtchen Hammelburg dicht 
unter dem Sclilosse Saaleck deutlich erkennen konnen, 
und die schon auf den vorhergegangenen Bergfahrten 
wahrgenommenen Gipfel des Reussenberges und Soden- 
berges als alte Bekannte uns vom Horizonte her wieder- 
um begriissen. Hit dem Dorfe Aura, seinen Kloster- 
und Kirchenruinen und den tiefblauen Rhonbergen im 
Hintergrunde rollt sich nach Korden hin ein zweites reizen- 
des Landschaftsbild vor uns auf; Bodenlaube und Stufen- 
berg zeigen uns im Kordosten die Richtung unserer eben 
zuriickgelegten Fahrt In unsrer nachsten Kahe ziehen 
sich Rebenpflanzungen, welche hier ein keineswegs zu 
verachtendes Product liefern, die steilen Ilohen hinab. 
Das Ddrfchen Engenthal fiillt mit seinen Hausern den 
wirklieh sehr engen Thalgrund am siidbstliehen Abhange 
des Burgberges, Jedes Fcnster der Burg fiihrt uns in 
seiner Umrahmung beim Ausblicke neue ldcinere Land- 
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schaftsgemalde mit ansprechenden Einzelheiten vor das 
Auge. Allein moge besonders der Curgast nieht hiebei 
seiner selbst vergessen, denn die sonst sehr gesunde 
Atmosphare dieser Holie iibt durch diejenigen Mauer- 
offniingen der Burg, die noch nieht wieder durch Penster 
gesclilossen sind, ihr fast unbesehranktes Becht der freien 
Bewegung, gegen deren Folgen eine aus dem Wagen 
mitgenommene warmere Umhiillung sicher schiitzen wird. 

Die Burg, die von starken Mauern und einem Graben 
umgeben war, zeigt ihre feste Bauart besonders an den 
noch ziemlich vollstandigen Hauptmauern und einem 
dicken yiereekigen Thurme. Im Schlosshofe gleich rechts 
vom Eingange befindet sich ein noch immer sehr tiefer, 
aber ausgetroekneter Brunnen, dessen Grund einst bis 
zum Saalspiegel hinabgereieht haben soil. Der Gebrauch 
vieler Besueher der Buine, in diesen Brunnen Steine 
hinabzuwerfen, um sieh von seiner Tiefe zu iiberzeugen, 
mag wohl im Laufe der langen Jahre dieselbe sehr ver- 
ringert haben. 

Die Dynasten yon Trimberg kommen schon 1137 in 
der Geschichte yor. Der beriihmte Dichter Hugo yon 
Trimberg, welcher im Jahre 1300 sein Lehrgedicht „der 
Benner44 vollendete, gehort jedoeh dieser Pamilie nieht 
an, sondern scheint nur seinen Namen von einem langeren 
Aufenthalte daselbst erhalten zu haben*). 

Im Jahre 1226 trugen die Grafen Konrad uud Adel- 
brecht von Trimberg ihre Sclilosser Ober- und Unter- 
trimberg dem Hochstifte Wurzburg als Lehen auf, und 
nachdem im Jahre 1234 noch ein weiterer Antheil der 
Trimberg’sehen Giiter demselben zu Lehen und 1279 
zum Eigenthume iibergeben worden war, fiel der ganze 

*) Derselbe ist auch nieht in dem Dorfe Trimberg geboren, 
wie von Einigen angegeben wird, sondern nennt selbst am 
Schlusse seines handschriftlich in der k. k. Bibliothek zu Wien 
befindlichen, von Dr. H. Grotefend im Anzeiger f. K. d. d. Y. 1870, 
Nr. 8, 9, und 10 mit Erklarung und Anmerkungen mitgetheilten 
lateinischen poetischen Kalenders, Laurea sanctorum ubersehrieben, 
die friinkische Ortschaft Werna (Ober- odor Niederwerrn) als 
seinen Geburtsort und Bamberg als langeren Aufenthaltsort 
mit den Worten: „De villa nomine Werna Francorum natus in 
Babenbergque moratus.u — Ygl. auch Fries, Chronik I. pag. 319 Anm. 

16* 
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Besitz dieses einst so machtigen und reichen Geschlechtes 
bei seinem Aussterben (1367) an das Hochstift, welches 
von dieser Zeit an seine Amtmanner oder Yogte daselbst 
fur das vereinigte Amt Trimberg-Aura aufstellte.*) 

Im Bauernkriege wurde das Sehloss zerstort, nach 
demselben aber wieder von den Bauern aufgebaut. Ein 
sehr grosser Theil der noch stehenden ruinbsen Gebaude 
wurde von dem Bischofe Julius zu Ende des 16. und zu 
Anfang des 17. Jahrhundertes gebaut.**) Yon der Be- 
lagerung der Burg durck die Sehweden im dreissigjahr- 
igen Kriege wird eine Episode erzahlt, welche an viele 
andere ahnliche Erzahlungen von der Rettung belagerter 
Stadte und Burgen dureh eine Kriegslist der Belagerten 
lebhaft erinnert. Der Commandant von Konigshofen, 
Tobias Ebelin, hatte sich mit seiner aus 100 Mann be- 
stehenden Mannschaft auf die Burg Trimberg zuruckge- 
zogen. Bereits drangte der Hunger dieselbe fast zur 
Uebergabe, da liess Ebelin das einzige Schwein, welches 
noch vorhanden war, braten und in’s Lager der Sehweden 
hinabschiessen. AYie dies artilleristische Problem ge- 
lost wurde, wird nicht erzahlt. Die Sehweden aber sollen, 
hiedurch iiber den wahren Stand der Nahrungsverhalt- 
nisse in der Burg getauscht, abgezogen sein. Bis zum 
Anfange des gegenwartigen Jahrhunderts blieb das Sehloss 
Amtssitz, wurde aber im Jahre 1803 um den Spottpreis 
von 2200 fl. verkauft, und der Abbruch der Gebaude 
zu anderweitiger Beniitzung des Materials begonnen, bis 
ein allerhochster Befehl der Zerstorung Einbalt that. 
Die Ruine wurde spater dem Badcommissariate Kissingen 
zum besonderen Schutze iiberwiesen. 

Man findet fur die Dauer der schonen Jahreszeit 
eine "Wirthscliaft in der Ruine selbst eingerichtet, wo 
Kaffee, Wein etc. zu haben ist, und ein Fremdenbuch 
aufliegt. Das westlich vom Schlosse, dicht unter dem 
steilen Abhange des Burgberges an der Saale liegende 

*) Fries, Wiirzb. Chronik I. pag. 319. — Archiv des histor. 
Yereins etc. Y. 2. pag. 52. 

**) Yergl. Bhimpf, geograpb. statist, histor. Handbuch des 
Konigreiclis Bayern. 1852. pag. 828. 
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Dorfchen Trimberg, dessen Ansicht sich besonders von 
der kleinen Saalbriicke und dem rechten Flussufer aus 
in’s Auge gefasst ausserst malerisch mit der hoehragen- 
den Ruine zu reizender Grruppirung aufbaut, ist der 
Geburtsort des als Meistersinger bekannten judischen 
Arztes Siisskind, dessen Gredichte" in die beriihmte 
Manessisehe Sammlung in Paris aufgenommen sind. Im 
Jahre 1218 war Siisskind Arzt in dem Hospitale zu St. 
Egid und Dietrich in Wurzburg, und iibte die Heilkunst 
bis 1226 aus. Die ihm vom fiirstbischoflichen Hofe un- 
zureichend gebotenen Subsistenzmittel veranlassten ihn, 
Wurzburg wieder zu yerlassen. Seine weiteren Schick- 
sale sind unbekannt.*) 

Mit dem Ausfluge naeh Trimberg lasst sich bei ent- 
sprechender Zeiteintheilung auf dem Riickwege entweder 
der bereits erwahnte Ausflug nach Wirmsthal oder der 
nachfolgend beschriebene nach Aura verbinden. 

18. Aura.**) 

Das auf beiden Ufern der Saale, etwa IV2 Stunden 
von Kissingen in directer Richtung entfernt liegende 
Pfarrdorf Aura ist ausser durch seine reizende Lage 
besonders durch die daselbst befindlichen, freilich zum 
grossen Theile durch spaterere Ansiedlungen verbauten 
Klosterruinen eines Besuches werth. 

An der Stelle dieser Klosterruinen stand einst ein 
sehr festes Sehloss, dessen letzter Besitzer Herzog Ernst I. 
von Schwaben aus dem frankiseh-babenbergischen Hause 
hier mit seiner Familie Hof hielt. Yon seiner Zeit an, 
jedoch ungewiss, ob durch Schenkung, Tausch oder 
Kauf, ob erst nach seinem Tode oder schon fruher, kam 
das Sehloss Aura nebst Zugehor an das Stift Bamberg 
und erst hundert Jahre nach Ernst’s Tode wurde es 

*) Yergl. Fries, Chronik. pag. 311. Anm. 
**) Hier wurde vorzugsweise beniitzt: C. Heffner, die Ruinen 

von Aura-Trimberg. Archiv des historischen Yereins von Unter- 
franken, XIII. Bd. 3. Heft, und X. Reininger, die Benedicfciner- 
Abtei Aura etc. Archiv des histor. Yereins. XVI. Bd. 1. Heft. 
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zur Errichtung eines Klosters bestimmt. Der Biscliof 
von Bamberg, Otto, genannt der Heilige, begann zu 
diesem Zwecke den Umbau des Sehlosses im Jahre 1108 
und griindete daselbst eine Benedictiner-Abtei, welehe 
er reich dotirte, und deren Kirche er zu Ehren des 
heiligen Lauren tills'und Georg im Jahre 1113 einweihte. 
Als erster Abt des Klosters wurde vom Bischof der be- 
riihmte Geseliiehtsschreiber Ekkehard (Ekkehardus Urau- 
giensis) eingesetzt, der daselbst wahrscheinlieh den 
grossten Theil seiner historischen Werke sowie seine 
Briefe und Homilien schrieb.*) Er starb 1180. Im 
Bauernkriege wurde das Kloster zerstort, spater zwar 
theilweise wieder hergestellt, aber besonders wegen seiner 
seitdem sehr zerriitteten Einanzen nicht wieder in die 
H5he gebraeht. I)er Wiirzburger Bischof Johann Gott¬ 
fried von Aschhausen machte hiezu noch einen letzten 
Yersuch, indem er nordostlich vom urspriinglichen Kloster 
dasselbe neu aufzubauen gedachte. Er begann 1617 
mit dem Baue der noch in ihren hohen, ganz freistehen- 
den Ruinen daselbst sichtbaren Kirche; jedoch Hess sein 
im Jahre 1622 erfolgter Tod sowie der dreissigjahrige 
Krieg den Bau derselben nicht zu Ende gelangen. Das 
alte Kloster verfiel allmalig, und bald nach Yerausser- 
ung der Burg Trimberg wurde auch das Kloster Aura 
im Jahre 1807 mit alien seinen Gebauden und anstossen- 
den Garten, in 8 Theile getheilt, an verschiedene Be- 
wohner des Dorfes Aura verkauft. 

Die noch vorhandenen Reste des alten Klosters 
dicht iiber dem Dorfe, obgleich an einzelnen Stellen nur 
schwer aus ihrer spateren Yerbauung heraus zu fin den, 
bicten manches Interesse fiir den Kunst- und Alterthums- 
freund. Die Umfassungsmauern stehen noch grossten- 
theils. Das eigentliche Klostergebaude bildete ein Yior- 
eck, an dessen ostlicher nach Innen gekehrter Seite noch 
eine Rundbogenthure wahrzunehmen ist. Zu bciden 
Sciten von dieser befinden sich mehrcre zum Theile ver- 

*) Ekkehard’s Geschichtswerke wurden von Prof. Dr. Waitz 
lierausgegeben, in Perfz Monum. Germ. hist. T. VIII. scriptor. 
Tom. VI. pag. 33—307 abgedruckt. 
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mnuerte Doppelfenster in byzantinischem Style mit je 
einem Saulchen in der Mitte. Dieselben waren einst zur 
Beleuclitung von nach Innen offenen Hallen bestimmt, 
und eben an dieser ostlichen Seite ist nachst der Kirche 
no eh eine solche Halle erhalten. In ihrer Mitte steht 
eine byzantinische Saule, welehe das sehr eigenthumliche, 
an die Gewolbe der Alhambra in Granada erinnernde 
Kreuzgewolbe tragt, an welchem sich die selbst wieder 
gehohlten einzelnen Gewolbeschilde facherfbrmig auf den 
Mittelpunct zusammenziehen. Leider dient diese Halle 
gegenwartig als Holzlage, und ist in den letzten Jahren 
ausserst baufallig geworden. Ueber diesen Hallen be- 
fanden sieh die Zellen der Monche. Hem Ende des 16. 
oder dem Anfange des 17. Jahrhundertes seheint die 
westliche Eingangsthiire von der Strasse her anzuge- 
horen. Uebrigens ist die unstreitig interessanteste Seite 
des Klosters die siidliche gegen Dorf und Fluss hin 
gerichtete, gegenwartig die Mauer des Kirchhofes der 
Gemeinde Aura; sie zeigt wie die Ostseite byzantinische 
Fensteroffnungen, jedoch ruhen hier die Bogen der zwei 
mittleren Fenster nicht wie dort auf einer, sondern auf 
vier freistehenden Saulen. Die Kirche des Klosters, 
gegenwartig als Pfarrkirche des Dorfes benutzt, verrath 
sich, obgleich gegenwartig vielfach verandert, doch noch 
in ihrer inneren Form als eine alte Basilica. 

Die etwa eine Strecke von 5—8 Minuten vom Kloster 
gegen Korden entfernte, bereits genannte, freistehende 
Ruine der 1617 begonnenen Kirche bietet kein besonderes 
Interesse, sie zeigt den altitalienisehen Styl nach dem 
Geschmacke des 17. Jahrhundertes. Bei einem ersten 
Besuche Aura’s wird haufig der Fremde durch diese 
mehr in’s Auge fallende Ruine irrthiimlich verleitet, die- 
selbe fur die eigentliche urspriingliche Ruine des alten 
Klosters Aura und seiner Kirche zu halten. 

Der zwar weitere, aber zum Fahren bequemere 
Weg von Kissingen nach Aura fuhrt iiber Euerdorf, 
das nur V2 Stunde von Aura entfernt ist. Der nahere, 
furWagen etwas weniger bequeme, fur Fussganger aber 
ausserst angenehme Weg passirt von Kissingen aus zu- 
nachst das Dorf Garitz, hinter welchem er vom Walde 
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aufgenommen wird, um beim Wiederaustritte aus dem- 
selben die ebengenannte Kirchenruine sogleieh in’s Auge 
fallen zu lassen. Empfehlenswerth ist es fur Fussganger 
von mittleren Kraften, den Hinweg zu Wagen iiber 
Euerdorf, den Riickweg zu Fuss durch den Wald iiber 
Graritz zu wahlen. Mehrfach angebrachte Wegweiser 
geben das Kahere. Der friiher yon Aura direct zum 
Seehofe fiihrende Waldweg ist seit einigen Jahren ver- 
wachsen und nicht mehr gangbar. Doch lasst sich ein 
angenehmer nur wenig weiterer aber bequemer Riick- 
weg iiber den Seehof nach Kissingen nehmen, indem 
man, in der Kahe der Kirchenruine auf dem gewohn- 
lichen Yon dort nach Graritz fiihrenden Wege in den 
Wald eingetreten, etwa nach 200 Schritten im Walde 
die daselbst von dem genannten Wege nach Links ab- 
zweigende ziemlich breite alte Wildfuhrstrasse einschlagt, 
welche von Aura bis Aschach fiihrt, aber die von Alberts- 
hausen nach dem Seehofe und Kissingen fiihrende Strasse 
kreuzt, und so den von der Kreuzungsstelle aus dem 
Wegweiser folgenden Fussganger Seehof und Kissingen 
bald erreichen lasst. Dieser vollstandig bewaldete Theil 
der Umgegend Kissingens bietet noch manchen schonen 
Spaziergang, fur welchen die beigegebene Karte als 
Fiihrer dienen mag. Die auf der Karte angegebenen 
Benennungen bezeichnen nur die betreffenden Forstdi- 
stricte. 

19. Der Claushof. 

Der Wald ist der Turnplatz der 
Jugend, oft aucli die Festlialle der 
Alten. 

Riehl. 

Eine reiche Fiille schoner Eindriicke erwartet den 
Freund der Natur auf diesem Ausfluge. Das Forsthaus 
Claushof, der Sitz eines koniglichen Oberforsters, ist in 
nordwestlicher Richtung etwas iiber eine Wegstunde von 
Kissingen entfernt und sowohl zu Fuss wie zu Wagen 
eine angenehme Parthie fur den Curgast. Zum Fahren 
bietet sich die sehr bequeme, beim Claushofe voriiber 
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fiihrende Bruckenauer Landstrasse, welche auf dem 
reckten Saalufer stromaufwarts ziehend nach einer halben 
Wegstunde das Thai verlasst und durch den Wald all- 
malign zur Hohe hinansteigt. 

Der schon beim Schweizerhause vom Laubgewolbe 
des Waldes umfasste Fussweg ist bis zu dem sogenannten 
Kirschenpfade (der alten, nun als Holzweg beniitzten 
Strasse) ganz der gleiche, wie der zum Altenburger 
Hause, Cascadenthale und Gasbade auf dem rechten 
Saalufer, zieht sicli jedoch bei der genannten alten 
Strasse angekommen an ihrer linken Seite zur Hohe, 
yon wo aus er bei zwei grossen alten Eichen Yoriiber 
und allmahlig wieder etwas sich senkend nach einer 
weiteren Yiertelstunde zu einer einsamen Waldwiese fiihrt. 

Diese Wiese wird die Ilgenwiese genannt; auf ihr 
stand einst ein hiibsches Dorf, Breuersdorf, Bremersdorf 
oder Premersdorf genannt. Die Sage erzahlt, dasselbe 
sei der Wohnsitz boshafter Menschen gewesen, welche 
die Bewohner der ganzen Umgegend bestahlen und ihnen 
auf jede Weise Schaden zufiigten. Besonders den Kis- 
singern zerstorten sie ilire Felder und ackerten des 
Nachts aus Tiicke gaiize Wiesen um. Desshalb wurden 
sie von denselben verjagt, ihr Dorf aber der Erde gleich 
gemacht. Zuweilen soli man noch in der Nahe der 
Ilgenwiese auf Mauerfundamente stossen und des isfachts 
irrende Lichtlein unstat iiber diese Orte flattern sehen.*) 
Unser Fussweg vereinigt sich hier mit der Landstrasse 
und wir sehen nach wenigen Schritten das Forsthaus vor 
uns liegen, an dessen Forstgarten zur Rechten der Strasse 
wir hier voruberschreiten. 

Wahrhaft romantische Waldeinsamkeit zeichnet 
diesen Platz aus. Nachst der Forsterwohnung mit ihren 
Oeconomiegebauden ist eine aus Baumstammen gefiigte. 
offene Halle passend angebracht, wo vortrefflicher Caffee 
und sonstige Erfrischungen zu Grebote stehen. Die Aus- 
sicht ist eine nicht sehr ausgedehnte, doch ansprechende. 
Dicht bewaldete Bergkuppen umsaumen den Gesichts- 
kreis, im Siidosten ragt der Schlossberg mit der Boden- 

*) Bechstein, Sagenschatz etc* pag* 134 und 135. 
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laube neben dem Staffels mit der bohen Eiche hervor. 
Wir befinden uns hier zwischen 4 und 500 Fuss fiber 
dem Niveau der Saale. 

Fine weit freiere grossartigere Aussieht belohnt je- 
doch den von hier aus nur 20 Minuten weiter nordlich 
dureh den Wald fortgesetzten Gang nach der Claus- 
hohe, welche sich 650 par. Fuss fiber den Saalspiegel 
und 1223 par. Fuss fiber die Meeresflache erhebt.*) Erst 
im Sommer 1870 liess der konigl. Badcommissar Graf 
Pappenheim den hier frfiher sehon vorhanden gewesenen, 
aber durch die Zeit vollstandig verniehteten aus Holz 
gefiigten Thurm 50 Fuss hoch wieder aufbauen, wodurch 
sich fiber die Baumwipfel des dichten Waldes hinweg 
eine sehr ausgedehnte Bundsicht gewinnen lasst. Ein 
Kranz von Ortschaften, im schonsten Wechsel zwischen 
Wald und Flur zieht sich hier um den Beschauer her, 
gegen Osten, Norden und Westen begrenzen die fernen 
Hohen des Steigerwalds, der Hassberge, des Thiiringer- 
waldes, der Bhon und des Spessartes den weiten Hori- 
zont. Die verhaltnissmassig bequeme Treppe des Thurmes 
lasst, ohne Schwindel zu erregen, ihn sehr leieht be- 
steigen. 

Als Bfickwege vom Claushofe stehen mehrere zur 
Wahl. Aeusserst anziehend ist der besonders bei trockenem 
Wetter gut fahrbare Weg fiber den Seehof und Garitz 
nach Kissingen. Fur den Fussganger ist nebst dem als 
Hinweg beschriebenen und dem eben genannten Um- 
wege vielleicht der geringe Umweg iiber das Cascaden- 
thal und das Altenburger Haus vorzuziehen. Ein etwas 
weiterer und daher nur selten von Curgasten beniitzter 
Umweg aber ist der iiber Kloster Hausen. Es ist rath- 
sam, obgleich er nicht gerade schwer zu finden ist, sich 
denselben im Forsthause etwas genauer angeben zu 
lassen, da es bei demselben darauf ankommt, den in 
das Thai bei Hausen sehroff niederfallenden Bergab- 
hang gegenfiber der dortigen Saalbrficke gerade an jenem 
Puncte z;u erreichen, welcher uns nach dem stets vom 
Walde eingeschlossenen Gange mit einem Male durch 

*) nach Fils; vergl. Balling’s Kissingen pag. 6. 
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don malerischen Ausblick in das Thai von Klidlingen 
mit diesem Dorfe im Hintergrunde und auf die Dorfer 
Hausen und Kleinbrach tief unten zu unseren Fiissen 
hochst angenehm iiberrascht. Leider wurde in neuester 
Zeit durch ungeziigelten Baumwuehs dieser schone Aus- 
sichtspunct wesentlich beeintrachtigt. Abhlilfe ware sehr 
erwiinscht! Auf dem steilen Fusspfade hinabsteigend 
haben wir dann immer noch die "Wahl, uber die Saline 
oder liber das Altenburger Haus nach Kissingen zuruck- 
zukehren. 

20. Aschacli. 

Aschaeh oder Waldaschach, ein Marktflecken yon 
853 Einwohnern, liegt mit seinem noch ganz erhaltenen 
Schlosse auf dem rechten Saalufer etwa lljz Wegstunden 
von Kissingen in nordlicher Richtung entfernt, yon 
Bergen malerisch umzogen. 

Der Weg dahin yon Kissingen aus fiihrt entweder 
auf dem rechten Saalufer uber das Altenburger Haus 
oder auf dem linken liber Hausen, woselbst sich beide 
Fahrstrassen zu einer einzigen yereinigen, welche hierauf 
Kleinbrach, ein Dorf yon nur 171 Einwohnern erreicht. 
Hinter diesem Dorfe durchschneidet die Strasse, yon 
der nordostlichen Richtung rasch nach Nordwesten ein- 
biegend, den Riicken einer nach Korden steil abfallenden 
vom Flusse gebildeten Halbinsel. Nahe ihrer ostlichsten 
Spitze, etwa 20 Minuten von der Strasse entfernt, jen- 
seits des einsamen Wehrhauses, lassen sich noch die 
Fundamente eines zerstorten Klosters aus der ersten 
christlichen Zeit erkennen. Man gelangt dahin auf einem 
auf der Hohe des Bergriickens zuerst am Waldessaume, 
dann aber, nachdem der zum Wehrhause fiihrende Fuss- 
pfad zur Linken geblieben; durch die Felder hinziehenden 
Fahrwege. Die Mauerreste dieses dem hi. Dionysius 
geweihten, zum Stifte Fulda gehorigen Klosters sind 
theils die Fundamente der einstigen Umfassungsmauern, 
theils die der inneren Grebaude, und liess sich noch vor 
wenigen Jahren die Fundamentmauer der kleinen Kirche 
mit dem Presbyterium nach Osten in der Mitte des von 
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den Umfassiingsmauern eingeschlossenen Raumes noeh 
deutlicher als gegenwartig erkennen. Ausser zahlreichen 
Bruchsteinen liegen hier noeh viele Ziegelfragmente von 
ungewohnlich harter Masse umher. Eine der in der 
Geschiehte Kissingens erwahnten Schenkungsurkunden, 
durch welche im Jahre 823 n. Chr. ein gewisser Yuig- 
braht seinen Salinenantheil dem Kloster Fulda libergab, 
wurde in diesem einstigen Dionysiuskloster ausgefertigt.*) 
Der Sage nach soli eine Jungfrau dieses Klosters in die 
umliegenden Dorfer gegangen sein und die Frauen ganz 
besonders fein spinnen gelehrt haben, daher in dieser 
Gegend noeh heutzutage feiner und besser als irgend 
anderwarts gesponnen werde.**) 

Wir sehen an der Siidseite der genannten Halbinsel 
den Fluss yon einer Wasserleitung (dem sogenannten 
Gefluder) uberbriickt. Diese fiihrt yom "Wehrhause einen 
kleinen Theil des hier aufgestauten Flusswassers naeh 
dem grossen Wasserrade am Schonbornsprudel, welches, 
wde schon erwahnt, friiher die Soole auf die Hohe der 
Grradirgebaude der oberen Saline hob und zu der Turbine, 
welche die Sooleleitung zum Actienbade yermittelh 
Beiden Pumpwerken dient die Wasserleitung als be- 
wegende Kraft und ausserdem wie schon friiher zur 
Wiesenwasserung. Das Geriiste dieser Wasserleitung 
iiber den Saalfluss selbst hiniiber tragt einen fur schwindel- 
freie Fussganger geeigneten Uebergangssteg. 

Unseren Weg auf der Landstrasse fortsetzend und 
die Saale auf der sogenannten Loffelsbriicke iibersehrei- 
tend, kommen wir, nachdem wir einen wegen der Winter- 
iiberschwemmungen des Flusses erbauten, 1878 yollen- 
deten Yiaduct passirt haben, durch das 296 Einwohner 
zahlendeDorf Grossenbrach nach Aschach, hier aber- 
mals den Fluss passirend. Auch hier dient ein 1878 
hergestellter Yiaduct dicht yor dem Marktflecken zum 
Thalubergange zur Zeit der haufigen winterlichen Ueber- 
schwemmungen. 

*1 s. pag. 49. 
**) vergl. Rost, die alte Ruine zwisehen Gross- und Klein- 

brach. Archiv des histor. Yereins etc. Bd. IX. 1. Heft. pag. 
146 u. if. 
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Das uns zunachst in’s Auge fallende hochragende 
Scliloss mit seinen Treppengiebeln hat eine nicht unin- 
teressante Geschichte. Eine erst in den letzten Jahren 
renovirte Miihle lelint sich an seinen Fuss* 

Ueber die Erbauung des Schlosses ist Mchts be- 
kannt, aber schon im 13. Jahrhunderte wurde es von 
den uns bereits bekannten Grafen von Henneberg be- 
wohnt und spater der Stammsitz der Aschacher Linie 
dieses Geschlechtes. Graf Hermann yon Henneberg 
mit dem Beinamen „der Streitbarett Yerkaufte im Jahre 
1391 das Sehloss an Ritter Dietrich Yon Bibra, welcher 
dasselbe nach einigen Angaben schon im Jahre 1401 
oder 1402 an das Hochstift "Wurzburg, nach anderen 
erst im Jahre 1432 an den Fiirstbischof Yon Wurzburg 
Johann Yon Brunn (Johann II.) kauflich liberliess. Dieser 
Yerkaufte es wieder mit Yorbehalt des Riickkaufes an 
Georg I., Grafen Yon Henneberg im Jahre 1434. Als 
nun der spatere Wurzburger Bischof Rudolph II. Yon 
Scherenberg im Jahre 1483 das Sehloss auf Grund des 
genannten Ruckkaufsrechtes wieder erwarb, trat Georgs 
I. Sohn in die Stelle eines Amtmanns daselbst ein, die 
er bis zu seinem Tode 1502 verwaltete.*) 

Sehloss Aschach war haufig der Aufenthalt der 
Wurzburger Furstbisehofe, besondersim 16. Jahrhunderte, 
und wurde von Einzelnen derselben auch durch Bauten 
verbessert, starker befestigt und restaurirt, was durch 
die im Bauernkriege u-nd spater in dem Kriege des 
Hochstiftes mit dem Markgrafen Albrecht von Branden¬ 
burg das Sehloss treffenden Zerstorungen wohl sehr noth- 
wendig geworden sein mochte. So liess Bischof Fried¬ 
rich von Wirsberg noch zwei Jahre vor seinem Tode, 
namlich in dem Theuerungsjahr 1571 das von dem 
Markgrafen Albrecht 1553 in Brand gesetzte Sehloss 
wieder aufbauen, was durch ein in Stein gehauenes, iiber 
dem Eingange des eigentlichen Schlossgebaudes im 
inneren Schlosshofe noch vorhandenes Akrostichon mit- 
getheilt wird. 

*) Archiv des histor. Yereins. Y. 2. pag. 27. — Bavaria. IY. 
1. pag. 500. 



254 

Nachdem der im Schlosse befindliche Amtssitz im 
Anfange des gegenwartigen Jahrhundertes nachKissingen 
verlegt worden war, wurde dasselbe 1829 vom Staate 
an den in der industriellen Welt noeh sehr bekannten 
Wilhelm Sattler in Schweinfurt verkauft, welcher da- 
selbst eine Steingutfabrik errichtete. Dieselbe wurde 
nach dessen Tode ausser Betrieb gesetzt. Der kunst- 
und alterthumsliebende Nachfolger Wilhelm Sattler's 
verwendete Yieles auf die entsprechende, im urspriing- 
lichen Style des Schlosses gehaltene Restauration des- 
selben, besonders in seinem Innern, hatte auch daselbst 
eine kleine, aber werthvoile und schone Sammlung in- 
teressanter Alterthiimer. Eine Reihe anziehender alt- 
deutscher Spriiche liess er in den unteren Gemachern 
reehts yom Eingange anbringem Wir geben davon nur 
einen auf die umgebende Gegend, das Rhongebirge und 
seine sieben Stadte beziiglichen hier wieder: 

Mellerstadt hat;s Feld, 
Miinnerstadt hat’s Geld, 
Fladungen hat;s Holz, 
Neustadt hat’n Stolz, 
Kissingen haFs Salz, 
Konigshofen hat’s Schmalz, 
Bischofsheim hat’n Fleiss, 
So hast den Rhoner Kreis* 

Leider wurden diese Raume durch einen Yerkauf 
des Schlosses ihres interessanten Inhaltes beraubt, die 
Sammlung durch eine Einzelyersteigerung der Gegen- 
stande in alle Welt zerstreut. Durch einen abermaligen 
Yerkauf gelangte endlich 1874 das Schloss Aschach an 
seinen gegenwartigen Besitzer, Hrn. Grafen von Luxburg, 
konigh Regierungsprasidenten von Unterfranken, welcher 
dasselbe besonders im Innern vielfach versehonerte, und 
einen ausserst hiibschen Schlossgarten anlegen liess. 

Nach einer alten Sage lag auf dem diesem Schlosse 
gegeniiber auf dem linken Flussufer befindlichen Berge 
ebenfalls ein hennebergisches Schloss, die Altenburg ge- 
nannt, wovon dieser Berg noc-h seinen Namcn hat*). 

*) Bechstein, Sagenschatz. I. pag. 125, 
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Der Marktflecken Aschach hat mehrere Wirthschaften, 
die auch yon Curgasten besucht werden. Ausser dem 
bereits beschriebenen "Wege auf der Landstrasse lasst 
sich als angenehmer Riickweg fiir Fussganger bis zum 
Thale von Hausen auek ein Waldweg einschlagen, welcher 
hinter dem Aschacher Schlosse an und auf dem Berg- 
riieken des rechten Flussufers hinzieht und zwischen 
Kleinbrach und Hausen wieder zur Strasse in’s Thai 
herabsteigt. Als ein schoner, jedoch ziemlich betracht- 
licher Umweg zum Fahren yon Aschach nach Kissingen 
zuriick kann auch die iiber Stralsbach und den Claushof 
fiihrende Strasse, noch besser aber yielleicht erst bei 
dem zunachst folgenden Ausiiuge gewahlt werden. 

21. Frauenrod. 

Der Vorzeit Sage weitit G-ebirg und Thai; 
Sie spinnt um Klostertriimmer hleiehen Strahl. 
Sie wandelt durch der Burgruinen Schutt, 
Und fliistert iiber manchem Todtenmal. 

L. Bechstein. 

Das Dorfchen Frauenrod, auch Frauenrode oder 
Frauenroth genannt, welches nur 139 Seelen zahlt, liegt 
eine halbe Stunde von Aschach westlich entfernt. Wir 
kennen bereits die Griindung des einstigen, nun zerstorten 
Klosters daselbst durch Otto Graf yon Henneberg und 
seine Gemahlin Beatrix im Jahre 1234 aus den Mitthei- 
lungen iiber das Schloss Bodenlauben. Reichliche Schenk- 
ungen spaterer Zeit hatten dasselbe noch mehr empor 
gebracht, allein im Jahre 1525 hatte es trotz der Be- 
muhungen des damaligen Amtmanns yon Aschach, Eiring 
von Rotenhan, durch den Bauernaufstand so sehr zii 
leiden, dass es yon dieser Zeit an in Abnahme gerieth, 
was noch mehr dadurch geschah, dass Bisehof Melchior 
von Wurzburg im Jahre 1557 fiir 4000 fl. Klostergiiter 
an Christoph Heinrich von Ertel zu Elfershausen ver- 
pfandete. Ueber das Aufhoren des Klosters, von welchem 
nur noch die Kirche iibrig ist, besitzen wir keine be- 
stimmte Kunde; die Klosterdorfer wurden zum Amte 
Aschach geschlagen. Doclx werden urkundlich — von 
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1250 bis 1557 — 26 Aebtissinnen namhaft gemacht, 
yon welchen die letzte Amalie von Rumrod war; ilir 
Denkstein mit der Jahreszahl 1558 findet sich in der 
Kirche*). Diese alte Klosterkirche, die in vorgothischer 
Bauart aufgefiihrt und in ihren noch vorhandenen Theilen 
ziemlich gut erhalten ist, zeigt manehes Interessante. 
Die Fenster sind sehmal, iiber dem Portale befindet sieh 
eine kleine Rosette und am Giebel der Chorseite ein ver- 
ziertes Steinkreuz, die alte Hauptthiire ist ausser Ge- 
braueh gesetzt, der gegenwartige Eingang neu, Der 
in’s Kreuz gewolbte Chor zeigt einige schone Kragsteine, 
theils Arabesken, theils menschliehe Figuren, von welchen 
die eine ein breites Band, Yielleicht den Schleier Bea¬ 
trices, halt, 

Otto und Beatrix liegen hier begraben. Zwei mit 
Schiebern versehene Kasten von Eichenholz auf dem 
Altare zeigen unter Glas die Gebeine der Grander des 
ehemaligen Klosters, und ein dritter Glaskasten lasst 
einen Schleier sehen, welcher der namliche sein soil, der 
zur Griindung des Klosters Veranlassung gab, 

Ueber die Aechtheit dieser Gebeine erzahlt Ludwig 
Bechstein, von glaubwiirdigen Personen sei ihm mitge- 
theilt worden, dass ein fruherer, nun verstorbener Schul- 
lehrer zu Prauenrod Folgendes versichert habe: Einem 
alten Pfarrer traumte, hinter den Grabsteinen des Grafen 
und der Grafin liege ein Schatz. Er theilte dem Schul- 
lehrer seinen Traum mit und beide hoben mit Hiilfe 
einiger Yertrauten dieSteine von ihrer Stelle. Da fanden 
sie zwar keinen Schatz, aber in morschen Kastchen die 
Gebeine eingemauert, und zweifelten nicht, dass man an 
diesem Orte die Reste der Griinder des Klosters aufbe- 
wahrt habe, als man sie von ihrer friiheren Stelle hob. 
Yon da an wurden sie unter den Kasten auf dem Altare 
aufgestellt**). 

Urspriinglich waren Otto und Beatrix in Steinsargen 

*) Die ausfiihrliche Geschichte des Klosters von Dr. Jaeger 
ist im Arehiv des histor. Vereins etc. Y. Bd^ 2. Heft pag. 56 bis 
100 mitgetheilt. 

**) L. Bechstein, Geschichte und Gedichte des Minnesangers 
Otto Y. Botenlauben. 
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und zwar Otto mit dem Haupte dem Altare zu, Beatrix 
niclit neben ilim, sondern der Lange nach zu seinen 
Fiissen begraben worden; erst im 17. Jahrhunderte, als 
die theilweise zerstorte Kirche wieder neu gebaut werden 
sollte, waren die Gebeine dureh den damaligen Kloster- 
verwalter Maximilian Adam Ludwig in Gegenwart eines 
bischoflichen Commissars aus den Sargen genommen und 
in Kastchen verwahrt hinter den sodann aufrecht in der 
Kirchenwand angebrachten Grabsteinen eingemauert wor¬ 
den, wo sie dann von demPfarrer naeh seinemTraume und 
yon dem Schullehrer spater gefunden worden sein mogen*). 

Der erwahnte Umbau oder Neubau der Kirche kann 
sich hochstens auf einen nun auch nicht mehr vorhandenen 
Theil der Kirche bezogen haben, denn der vorhandene 
Theil, Chor und Presbyterium entstammen nicht dem 
17. Jahrhunderte, sondern der viel alteren Zeit. 

Die beiden Grabsteine sind noch zu selien, nicht mehr 
aber die leoninischen Yerse der Inschriften, welche wahr- 
scheinlich durch spatere Auffiillung und Umlegung des 
Kirchenfussbodens bedeckt und zerstort wurden. 

Die Grabschrift Otto’s lautete: 
Xobilis Otto Comes de Bodenlaubenque dives, 
Princeps famosus, sapiens, fortis, generosus, 
Strenuus et justus, praeelarus et ingenuosus 
Hie jacet occultus, nunc coeli lumine fultus. 

Die seiner Gemahlin Beatrix: 
Inelyta fundatrix obiit Comitissa Beatrix 
Germine regalis, oris translata marinis. 
Claruit in vita virtutibus haec redimita 
Juncta sit in coelis Christo matrona fidelis.**) 

vergl* Boxberger, Geschiehte des Schlosses und Amtes 
Bodenlauben. Archiv des historischen Yereins. XIX. Bd. 1. Heft 
pag. 40 und 44. 

**) Eine alte Uebersetzung der beiden Grabschriften lautete: 
In diesem Sarg verborgen ruht, Hier liegt die Frau Gravin 
Mitseinem Leib Graf Ott der Gut, Beatrix, diess Haus Stifterin, 
Ein Fiirst gar reich und wohlbe- Geboren aus koniglichem Blut 

kannt, Jenseits der wilden Meeres Flut. 
Den man von Bodenlauben nennt. Sie hat in tugendhafter Zucht 
Er war sieghaft, gescheid u. fromm, Gewirket hier der Ehren Frucht. 
Dess folgt ihm billig allzeit Ruhm, Das wollt’ ihr Christ im Him- 
Und freut sich alles Zweifels ohn melreieh 
Sein Seel jetzund in Himmelsthron. In Treu belohnen ewiglich. 

17 
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Bis zum Jahre 1874 befanden sich die beiden Grab- 
steine an einer feuchten Stelle der siidliehen Kirehen- 
mauer schlecht eingefugt und in Gefahr, der volligen 
Zerstorung anheimzufallen. In Folge einer Anregnng 
des Herrn Landrichters Debon wurde mit Genehmigung 
des kgl. Staatsministeriums die Yersetzung des Denk- 
mals auf eine gegeniiber liegende trockenere Wandstelle, 
sowie dessen Erneuerung und Sicherung auf Staatskosten 
angeordnet, welche Arbeit von Herrn Bildhauer Arnold 
im Sommer 1874 ausgefiihrt wurde. Es ware nun auch 
ein Wiederanbringen der fruheren Inschriften sehr 
wiinsehen swerth. 

Koch erzahlt die Sage gar Manches liber die aus- 
gedehnten Klostergebaude, yon welehen nur noch einige 
Mauerreste iibrig sind, von einem solehen Gebaude auf 
dem niedrigen Burgberge und von einem verschlossenen 
Gange da herab dureh die Luft bis auf den Chor der 
Kirche, von vergrabenen Schatzen, lodernden Feuern 
zur Kachtzeit und wandelnden Honnen.*) 

Der etwa zwei Wegstunden betragende Weg von 
Kissingen nacb Frauenrod wird zu Wagen auf der uber 
Aschach nach Burkardroth fuhrenden Landstrasse, von 
weleher bei der sogenannten Borstmiihle ein Falirweg 
nach Rechts abzweigt, zuriickgelegt. 

22. Booklet. 

Booklet ist ein kraftiges Stahlbad, nur l3k Weg¬ 
stunden nordlich von Kissingen entfernt. Die Mineral- 
quellen wurden im Jahre 1720 von dem Pfarrer G. 
Sehopner entdeckt, 1725 untersucht und gefasst, und 
im Laufe der zweiten Halfte des vorigen Jahrhundertes 
entstanden nach und nach die noch vorhandenen, dem 
Curgebrauche dienenden Bauten auf Befehl der Wiirz- 
burger Furstbischofe. Im Jahre 1836 wurden die Quellen 
mit einer neuen Fassung versehen, und aus dem Jahre 
1837 riihrt die von Kastner vorgenommene Analyse der 

*) s. L. Bechstein a. a. 0. 
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Stalilquelle. Die neueste Analyse wurde von Dr. G. 
Heekenlauer im Jahre 1869 ausgefiihrt. 

Das dicht bei den Curgebauden liegendeDorf Booklet 
zalilt nur 363 Einwohner; das Bad aber verdiente mit 
entschiedenem Rechte, weit mehr von Leidenden besucht 
zu werden, als dies wirklich der Fall ist. Denn von 
den beiden Quellen, Stahlquelle und Schwefelquelle, be- 
sitzt die eine, die Stalilquelle ziemlich betrachtlichen 
Eisengehalt. Der gleichzeitige Reichthum an auflosenden 
Salzen der Bockleter Stahlquelle ist vielen Krankheits- 
fallen gegeniiber als giinstig zu betrachten und jeden- 
falls bei dem Umstande vonEinfluss, dass dieses Wasser 
trotz seines ziemlich starken Eisengehaltes ausserst leicht 
vertragen wird, wozu jedoch auch dessen grosser Reich¬ 
thum an freier Kohlensaure das Seinige beitragen mag. 
Dasselbe wird auch zu auswartigem Gebrauche versendet. 
Die Bockleter Schwefelquelle, ein schwefelhaltiger Eisen- 
sauerling, ist ebenfalls eine vortreffliche Mineralquelle. 
Stahl- und Moorbader unterstiitzen die Trinkcur hier 
sehr wirksam, und werden die vorhandenen Curmittel 
vorzugsweise bei verschiedenen Schwachezustanden, 
namentlich Frauenkrankheiten, haufig auch als Nachcur 
nach dem Gebrauche von Kissingen in Anwendung ge- 
zogen. Die Badeeinrichtungen sind gut und zweckmassig, 
und es konnten, da die Stahlquelle sehr ergiebig ist, 
leicht 500 Bader taglich abgegeben werden.*) 

Im Sommer 1875 wurde der Bau eines vollkommen 
neuen Badeliauses begonnen und fur die Saison 1876 
fertig gestellt. Dasselbe enthalt 6 fur Moor-, 5 fur 
Wellen- und Strahlbader und 8 fur gewohnlicheStahlbader 
bestimmte Baderaume. Sammtliche Badeeinrichtungen 
wurden von dem Installationsgeschafte der deutschen 
Wasserwerksgesellschaft in Frankfurt a/M. ausgefiihrt. 

Die Gebaude des Bades, welche ein fiir sich ge- 
schlossenes Ganzes bilden, sind Staatseigenthum und seit 

*) s. Rubach, Stahlbad Booklet. Wiirzb. med. Zeitschrift. 
YU. Bd 1867. pag*. 5. 

vergl. auch: Werner, Kissingen und seine Umgebung. Kis¬ 
singen 1874. 

17* 
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1. Oct. 1875 an Herrn Hofrath Streit verpachtet. Sie 
wurden zur genannten Zeit in’s Gesammt vollstiindig 
renovirt und neu moblirt. 

Es findet sich in dem koniglichen Curhause eine 
grosse Anzahl von Wohnungen ffir Curgaste, doch auch 
bei bescheideneren Ansprfichen Unterkunft fiir solche im 
Dorfe. Ein tfichtiger Arzt findet sich ebenfalls am Orte. 

Bocklet ist eines jener Bader, wo neben den heil- 
kraftigen Quellen eine gesnnde kraftigende Atmosphare, 
landliche Stille und der unmittelbare Naturgenuss einer 
anmuthigen Wiesen- und Waldscenerie in den Yorder- 
grund tritt. An hfibschen Spaziergangen im Thale selbst 
und auf den umgebenden, fast durchaus mit Laubholz 
bewachsenen Bergen fehlt es dem Orte nicht, dagegen 
ausser der Curmusik fast yolistandig an den lauten Zer- 
streuungen, wie sie in grosseren Badern gefunden werden. 
In der Regel an Donnerstagen wird Bocklet yon Kissinger 
Curgasten haufiger als an anderen Tagen besucht, und 
auch wohl an der dortigen Curtafel der Mittagstisch 
eingenommen. 

Der zur Pahrt nach Bocklet beniitzte Weg ist die 
fiber Aschach fiihrende Landstrasse, von welchem Orte 
das Bad nur */4 Stunde entfernt ist. Yon dem Dorfe 
Hausen sowohl, als von Grrossenbrach aus fiihren ange- 
nehme Fusswege dahin, auf welchen man von Kissingen 
aus Bocklet in l*/2—2 Stunden zu Fusse bequem er- 
reichen kann. 

23. Nudlingen. 

Das Pfarrdorf Kudlingen, welches etwa fiber eine 
Stunde in nordostlicher Richtung von Kissingen entfernt 
in einem weiten Thalkessel an der von hier fiber Mfin- 
nerstadt und Keustadt nach Meiningen ffihrenden Post- 
strasse liegt, zahlt etwa 300 Hauser und sammt den 
dazu gehorigen Mfihlen 1301 Einwohner. Wir haben 
den Ort schon vom Sinnberge aus, sowie auf einem der 
Rfickwege vom Claushofe aus der Feme betrachtet. Ihm 
einen Ausflug zu widmen und dabei den Rfickweg ent- 
weder fiber das Dorfchen Haard und den Berg nach 
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Hausen, odor durch das Thai mit seinen Miihlen naeh 
letzterem Orte zu wahlen, diirfte wohl Manchem lohnend 
erscheinen. 

Die Geschichte des Dorfes Niidlingen (ursprunglich 
Hnutilinga, spater Nutilinga genannt) reicht sehr weit 
zuriick.*) Sie beginnt mit einer bereits aus dem Jahre 
772 n. Chr. hemihrenden Urkunde, um welehe Zeit wir 
den Ort unter der Herrschaft der frankischen Konige 
im Besitze der Gaugrafen des Grabfeldes finden. Im 
Jahre 1037 kam Niidlingen als kaiserliches Reichslehen 
mit andern Besitzungen an das uns bereits so bekannte 
Grafenhaus der Henneberger. Sein Besitz weehselte 
mehrmals zwisehen Gliedern dieses Geschlechts und dem 
"Wurzburger Hochstifte, an welches es zugleieh mit 
Kissingen im Jahre 1394 von Herzog Swantibor ver- 
kauft wurde.**) Uebrigens war schon 1242 von Hermann 
von Henneberg ein nun langst zerstortes Schloss auf dem 
Bergyorsprunge siidostlich vom Dorfe erbaut und dem- 
selben der gleiche Name wie der Stammburg Henneberg 
gegeben worden. ’Der Schlossberg fiihrt auch den Namen 
Huhnberg. In der folgenden Periode 1394—1502 
waren die Henneberger wiederholt mit dem Hochstifte 
liber Nudlingen in Streit, aber nur bischofliche Amt- 
manner daselbst. Auch andere Adelsfamilien hatten dort 
Besitz, doch blieb der Ort dem Hochstifte auch vom Jahre 
1502 bis 1802, wo er zuerst in den Besitz des Chur- 
fiirsten von Bayern kam, worauf er 1814 dem Konig- 
reiche Bayern einverleibt wurde* 

Schon im 30jahrigen Kriege (1639) brannte ein Theil 
des Dorfes ab, ein weiterer grosser Brand suchte das- 
selbe im Herbste 1867 heim. 

An einen noch bestehenden alten Gebraueh des 
Dorfes, namlich den eines vollstandigen Grabgelautes 
alljahrlich am Pfingstsonntage Mittags um 12 Uhr knupft 
sich eine wunderliche Sage. Ein hennebergischer Amt- 

*) Sehr ausfuhrlich wurde dieselbe von Dr. Boxberger bear- 
beitet und mitgetheilt im Archiv des histor. Yereins von Unter- 
franken XYII. Bd. 2. Heft, auch im Separatabdrucke veroffent- 
licht. 

**) Yergl. pag. 51. 
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mann, der auf dem dortigen Schlosse seinen Sitz und viel 
unrechtes Gut an sich gebracht hatte, verschrieb um 
weiterer Reichthiimer Willen seine Seele dem Bosen. Die 
Zeit zum Abholen fiel vertragsmassig anf einen Pfingstsonn- 
tagMittags 12 Uhr. Durch ein auf diese Stunde vomYogte 
bestelltes langeres Lauten in der Dorfkirche suchte dieser 
sieh seinen unangenehmen Glaubiger vom Halse zu 
schaffen, was ihm auch, wenigstens durch Erlangung eines 
Aufschubes gelungen sein soil. Der nach Einigen aus 
einer anfangliehen bestimmten Stiftung herruhrende noch 
erhaltene Gebrauch des Pfingstgelautes wurde ein Mai 
unterlassen, jedoeh soli das Gelaute damals durch eine 
unbekannte Macht von selbst um die gewohnliche Stunde 
angehoben haben. Man unterliess es seitdem nie mehr. 

Nach einer andern Yariation der Sage gilt das 
Pfingsttrauergelaute dem Andenken des Stifters der 
Kirche; die betreffende, einst im Thurme hangende Gloeke 
soil von Schweinen auf dem Schlossplatze aus dem Boden 
gewiihlt worden sein, auch durch ihren Klang wunder- 
thatige Kraft gegen Eroste und Gewitter besessen haben. 
Als spater die Nudlinger Gloeke nach Wurzburg gebracht 
und gegen zwei kleinere ausgetauscht wurde, wich der 
Segen yon der Elur.*) 

Der einst zugleieh an Pfingsten iibliehe, mit den 
erzahlten Sagen jedenfalls zusammenhangende Gebrauch 
der Darstellung eines Leichenzuges (das sog. Begraben 
des Burgmannleins) ist langst abgesehafft. 

Bei dem Besuche des Dorfes Haard, welches keine 
Besonderheit darbietet, findet sich ein hiibscher Aus- 
sichtspunct im hochsten Theile des Ortes bei dem Wirths- 
hause. Ein naherer Pussweg nach Haard fiihrt von 
Kissingen iiber den Sinnberg, wo er von dem am nord- 
westlichen Waldsaume auf diesem Berge angebrachten 
Wegweiser aus nicht mehr zu verfehlen ist. 

24. Schweinfurt und Schloss Mainberg. 

Dieser Ausflug erforderte friiher, bevor Kissingen 

*) Ygl. Boxberger a. a. 0. pag. 91. Bavaria IY. 1. 187. 244, 
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cine Eisenbalm besass, einen ganzen Tag, ist jedoch 
nunmehr den in einem halben Tage auszufuhrenden 
Excursionen beizuzahlen. 

Wohl wenige Curgaste, wenn sie auch die von bei- 
lanfig 10,500 Einwohnern bevolkerte Stadt Schweinfurt 
schon auf ihrer Reise nach Kissingen beruhrten, mogen 
Zeit gefunden haben, diesen Ort, der durch eine reiche 
bewegte Yergangenheit, durch machtigen Aufschwung 
seiner Industrie, seines Handels und seiner Schifffahrt 
in der Gegenwart ausgezeichnet ist, mehr als nur in 
fliichtiger Weise von Aussen zu betrachten. Der Weg 
auf der Eisenbahn von Kissingen dahin bietet yon dem 
Puncte an, wo er den tiefen Bergeinschnitt bei Oerlen- 
bach verlasst, wenig des Interessanten oder landsehaft- 
lich Anziehenden. 

Die Stadt Schweinfurt, auf dem rechten Main- 
ufer gelegen, macht den Eindruck eines grosstentheils 
modernen, freundlichen Ortes. Ausser seinem 1570 er- 
bauten Rathhause, seiner alteren Kirche, seinen theil- 
weise noch erhaltenen Stadtmauern und wenigen Privat- 
hausern gehdren fast alle seine Gebaude der neueren 
Zeit an. Denn soweit die Ortsgeschichte zuriickreicht 
(Schweinfurt wird schon in einer Urkunde vom Jahre 
791 n. Chr. genannt), so schwer und hart waren auch 
die Drangsale, welche der Ort zu erdulden hatte. Be- 
reits zur Zeit Karls des Grossen war hier ein konigliches 
Gut, aus welchem er eine Schenkung an das Kloster 
Fulda machte. Daneben war hier ein Grafengeschlecht 
begiitert, dessen Glieder Berthold f 982 und sein Sohn 
Heinrich f 1017 Markgrafen im Kordgau waren. In 
einer Emporung des Markgrafen Heinrich gegen Kaiser 
Heinrich den Heiligen wurde die Stadt 1003 zerstort, 
bald aber wieder aufgebaut. Des Markgrafen Heinrichs 
Sohn Otto f 1057 wurde Herzog von Schwaben; dessen 
Enkel Eberhard, Bischof von Eichstadt f 1112 wandte 
sein Familiengut zu Schweinfurt denr Bisthume Eichstadt 
zu, welches dies Gut theilweise 1283, den Rest 1431 
an den deutschen Ritterorden verkaufte. Dieser errichtete 
auf dem Iliigel Peterstirn bei Schweinfurt eine Com- 
tliurei, welche bis 1437 bestand. Kach Bischof Eberhards 
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Tode war das konigliehe oder Reichsgut zu Scliweinfurt 
durch konigliehe Yogte verwaltet und die Grafen von 
Henneberg mit der Yogtei beliehen worden. Nach dem 
Tode des Hennebergers Otto von Bodenlauben, dessen 
Erbe das Bisthum Wurzburg an sich gebracht hatte, 
verlangte dieses auch Antheil an dem Schweinfurter 
Gute, und in den Kampfen hieruber wurde die Stadt 
Schweinfurt zwisehen 1240 und 1258 abermals zerstort, 
hierauf aber von den Burgern etwas westlich yon der 
alten Stadt wieder neu aufgebaut, mit Mauer und Graben 
umzogen. Diese neue Stadt erklarte Kaiser Rudolph 
yon Habsburg 1282 als einzig und allein yom Reiche 
abhangig, und diese Reichsstadt, welche yon den Kaisern 
in den Jahren 1300—1386 an verschiedene Fiirsten ver- 
pfandet wurde, bis sie 1386 dasPfandgeld selbst abloste, 
kaufte nun 1437 den Besitz des deutschen Ritterordens 
um Schweinfurt mit einem ansehnliehen Gebiete, dabei 
aueh die genannte Comthurei auf der Peterstirn.* **)) 

Auch nachdem die unruhigen Zeiten des Mittelalters 
yoriiber waren, fand die Stadt doch noch wenig Ruhe. 

Der Bauernkrieg schritt nicht spurlos an ihr voriiber, 
doch entging sie hiebei harteren Heimsuchungen. Die 
Reformation fand sehr bald Aufnahme am Orte, und 
wurde daselbst der den Kurnberger Religionsfrieden ein- 
leitende Convent verschiedener Reichsstande beider Con- 
fessionen im Jahre 1532 abgehalten. 

Als Markgraf Albrecht Alcibiades, verfolgt yon dem 
vereinten Bundesheere des Herzogs Heinrich von Braun¬ 
schweig, der Bischofe von Wurzburg und Bamberg und 
der Stadt Kiirnfcerg sich in die Stadt Schweinfurt warf, 
und das Bundesheer dieselbe im Jahre 1554 einnahm, 
plunderte und in Brand steckte, verzehrten die neun 
Tage lang wiithenden Flammen 676 Gebaude***) 

*) Im Jahre 1873 hat Herr Carl Sattler von Schweinfurt einen 
sehenswerthen Thurmbau in alterthiimlichem Style mit prachtvoller 
Aussieht auf die Stadt und Umgegend auf der Peterstirn auf- 
fiihren lassen. 

**) Damak floh die daselbst wohnende bekannte lateinische 
Dichterin Olympia Fulvia Morata aus Schweinfurt und liess sich 
in Heidelberg nieder. 
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Der SOjahrige Krieg sail im Jalire 1625 die Stadt 
im Besitze Wallensteins, bis die Kaiserlichen 1631 dem 
Konige Gustav Adolph daselbst wichen, welcher der 
Stadt reiche Schenkungen machte und das dortige Gym¬ 
nasium griindete. 

Die spateren Kriege brachten noeh manehe Be- 
drangniss xiber die Stadt, franzosische Ileere lagen da¬ 
selbst 1796 und 1801. Im Jahre 1802 verlor sie ihre 
Reiehsunmittelbarkeit, wurde 1810 dem Grossherzogthume 
Wurzburg und 1814 dem Konigreiehe Bayern einver- 
leibt. Merkwiirdig ist Schweinfurt auch als Geburtsort 
des Dichters Friedrich Riickert und des Geschichts- 
schreibers J. M. Bundschuh.*) 

Schweinfurt bliiht, wie gesagt, gegenwartig vorzugs- 
weise durch seine zahlreichen Fabriken und seine sonstigen 
industriellen Etablissements, welche alle hier aufzuzahlen 
zu weit fiihren wiirde. 

Etwa eine kleine Stunde oberhalb Schweinfurt, auf 
dem gleichen Flussufer erhebt sich auf einem ziemlich 
steilen Bergriickcn, von Weinpflanzungen umgeben, das 
alte, aber vortrefflich restaurirte Schloss Mainberg. Die 
Bahnziige haben ihre Station eine Viertelstunde weiter, 
in Schonungen, lassen.sich aber doch leicht zu einem 
Besuche des Schlosses, der sehr lohnend ist, von Schwein¬ 
furt aus beniitzen. Ausser der sehr anmuthigen Aussicht 
vom Schlosse aus besitzt dasselbe eine hiibsehe Samm- 
lung von Alterthiimern, Waffen, Gefassen und anderen 
Gerathschaften, Gemalden etc. Durch die Liberalitat 
der Besitzer ist dem Fremden moglich gemacht, die 
Raume des Schlosses jederzeit zu besuchen. Ein grosser 
Theil der Gebaude dient einer Tapetenfabrik, das Ganze 
ist Eigenthum der Familie Sattler, deren Stammvater, 
der schon bei Erwahnung des Schlosses Aschach ge- 
nannte und besonders durch seine industriellen Schopf- 
ungen beriihmt gewordene Wilhelm Sattler sich hier 
ein schones Denkmal seiner vielseitigen Thatigkeit ge- 
setzt hat. In ihm fand die Burg im Jahre 1822 nicht 

*) vgl. Bavaria IV. I. pag. 409~417 u. Stein, Monum. Suinf. 
pag. 1—15. 
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nur einen wiirdigen Besitzer, sondern auch ihren Better 
yor ganzliehem Yerfalle und sogar spater ihren Geschichts- 
schreiber.*) Wir begegnen in der Geschichte dieses 
Schlosses, die eng mit derjenigen der Stadt Sehweinfurt 
verkniipft war, wieder den zahlreichen Fehden der 
Henneberger mitden’WiirzburgerBisehofen, denSchrecken 
des Bauernkrieges, den Grumbach’schen Handeln mit 
deni Hochstifte, den Ereignissen des dreissigjahrigen 
Krieges. 

Auf dem Schlosse findet sieh auch eine plastische 
Gruppe von der Hand M. Arnold’s, den im Jahre 1859 
weithin betrauert verstorbenen W. Sattler mit seiner ihm 
an Geistes- und Herzensbildung ebenbiirtigen Gattin 
darstellend.**) 

C* Tagesparthieen* 

25. Hammelburg. Schloss Saaleck, 

Wiederum soil uns die bekannte waldumsaumte 
Strasse dort gen Westen hinabfiihren, wo der Fluss zu 
unsrer Linken seine Bogenlinien in den grunen Thalgrund 
zeichnet, wo der einsame Stufenberg und weiterhin die 
altersgraue Trimburg zu ihm hernieder griissen; diesmal 
an ihnen voriiber, weiter, in’s weingesegnete untere 
Saalthal. Einige stattliche Dorfschaften und nur massige 
Erhebungen des "Weges passirend bringt uns derWagen 
nach etwa 2—2^2 Stunden nach dem freundlichen, an 
der Saale liegenden StadtchenHammelburg, welches 
ungefahr 2800 Einwohner zalilt, ziemlich betriebsam durch 
Weinbau, Yiehzucht, Gewerbe und den Handel mit Ge- 
treide, Obst und Miihlproducten ist, Sitz eines Bezirks- 

Das alte Schloss Mainberg bei Sehweinfurt und seine friiheren 
Bewohner, von W. Sattler. 1836. 

**) Ueber Schloss Mainberg und Wilhelm Sattler findet sich 
iu a♦ in der Gartenlaube vom Jahre 1859 Nr. 37 ein sehr an- 
ziehender und ausfiihrlicher Aufsatz yon Ludwig Storeh. Den 
Besuchern des Schlosses Mainberg empfehlen wir aber besonders 
die von W. Sattler’s Sohne Jens Sattler im Jahre 1871 herausge- 
gebene, auch in Kissingen stets zu findende historische Skizze von 
Mainberg* 
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amtes, Amtsgeriehtes, Rent-, Forst- und Pfarramtes, so- 
wie einer Lateinsehule. 

Hammelburg gehort zu den altesten Orten Unter- 
frankens. Schon im Jalire 716 n. Chr. gesehieht des- 
selben Erwahnung, sowie im Jalire 777 in einer Urkunde, 
nach welcher Karl der Grosse Hammelburg sammt Giitern, 
Hausern und Weinbergen an das Stift Fulda verschenkte. 
Dock wechselte der Ort, meist dureh Verpfandung, ofters 
seine Besitzer, unter welchen wir ausser den machtigen 
Aebten des Klosters Fulda, die Wiirzburger Bischofe und 
die wohlbekannten Grafen von Henneberg wiederfinden. 
Fine Belagerung dureh die Mannen des Bischofs Gerhard 
von Wurzburg, welcher mit dem Abte Friedrich yon 
Fulda in Streit lag, schlugen im Jahre 1391 Hammel- 
burgs Burger siegreich ab, und ebenso eine zweite Be¬ 
lagerung yon Seite des genannten Bischofs im Jahre 
1395, Am Bauernkriege nahm Hammelburg mit den 
xibrigen Fuldaischen Bauern, an deren Spitze Thomas 
Miinzer stand, Antheil. Lebhaft wurde schon in der 
ersten Reformationszeit die evangelische Lehre in Ham¬ 
melburg angenommen; auch war dieser Ort derjenige, 
welcher ihr am langsten unter alien Stadten des Stiftes 
Fulda treu blieb. Nach langjahrigem hartnackigem 
Widerstande der Burger gelang es erst im Jahre 1603 
dem Fiirstabte Balthasar, den Katholieismus mit Gewalt 
wieder einzufiihren. Gegen 120 Hammelburger Familien, 
welche ihn nicht annehmen wollten, sahen sich zur Aus- 
wanderung aus dem Stifte genothigt; sie wandten sich 
nach Schweinfurt, Ansbach, Bayreuth etc. Dureh mancher- 
lei Drangsale wurde im 30jahrigen Kriege das Stadtehen 
stark heimgesucht, sogar noch unmittelbar vor dem 
Friedensschlusse im Jahre 1648 dureh Theile des WrangeF- 
schen Corps, ahnlich auch im siebenjahrigen und im 
franzosisehen Kriege zu Ende des vorigen Jahrhundertes. 
Es blieb dem Stifte Fulda bis zu dessen Sacularisirung 
(1803) und gelangte am 30. April 1816 an Bayern,*) 

*) Bavaria. IV. 1. pag. 481—483. 
Stumpf, Handbueh. pag. 836. 
Archiv d. histor. Vereins. Y. 2. pag. 32; 33. 
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Von einem verheerenden Brande wurde Hammelburg 
am 25. April 1854 betroffen. Hiebei wurden das im 
Westen des Stadtchens befindliche Schloss, friiher haufig 
yon den Fuldaer Aebten bewohnt, das friihere Rath- 
haus, uberhaupt drei Viertheile des Stadtchens in nicht 
ganz 4 Stunden ein Raub der Flammen. Endlich wurden 
am 10. Juli 1866 bei Gelegenheit des hier den Bayern 
von einem Theile der preussisehen Mainarmee gelieferten 
Gefechtes abermals 56 Gebaude in Ascbe gelegt. 

Der Sage nach stand einst auf dem Hammelburger 
Berge oder Hammelberge, nordostlich vom Stadtchen 
stromaufwarts ein Schloss, erbaut von Amalberga, der 
herrschsiichtigen und grausamen Gemahlin des Thiiringer- 
konigs Hermenfried. Von ihr wollen einige den Namen 
Hammelburg ableiten, andere leiten ihn von dem alten 
Geschlechte der Amaler ab, wahrend er am wahrschein- 
lichsten von dem in den ersten geschiehtlichen Nach- 
richten liber Hammelburg vorkommenden Castellum 
Hamulo, welches wohl an der Stelle des Schlosses Saaleck 
stand, herruhrt. Weiter erzahlt die Sage, beidenTriim- 
mern dieses Schlosses habe einst ein Knabe beim Hiiten 
der Schafe sich dem Schlafe iiberlassen und sei im 
Traume von einer wunderschonen Frau durch vielePracht- 
raume eines grossen Schlosses gefiihrt worden. Von den 
vielen durch die Frau dem Knaben zum Mitnehmen an- 
gebotenen Kostbarkeiten reizte ihn nichts, als eine schone 
natiirliche Blume, mit welcher die Frau auf den Wunsch 
des Knaben dessen Hut schmuckte. Plotzlich erwachte 
der Knabe, nahm wahr, dass er Alles nur getraumt 
habe, fand aber dennoch die Blume auf seinem Hute 
befestigt, und als er sie ansah, war sie von purem Golde. 
Auch viele andere Mahr erzahlt man sich von dem 
alten Schlosse.*) 

Auf der ziemlich steil ansteigenden Hohe siidwestlich 
vom Stadtchen Hammelburg befindet sich das Schloss 
Saaleck mit prachtvoller Aussicht. Diesen Namen hat 
das Schloss wohl daher erhalten, dass es an der vom 
Saalflusse hier gebildeten Ecke liegt und vor ihm das 

*) Bechstein, Sagenschatz des Frankenlandes. I. pag. 137 u.138. 
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ganze Saaltlial sich ausbreitet. Bei dem Dunkel, welches 
iiber der Entstehung dieses Schlosses liegt, ist es auch 
liier wiederum die Sage, die uns zunachst aus seinen 
Raumen entgegen tritt* Sie erzahlt, dass der noch aus 
uralter Zeit vorhandene Thurm mit seinen 12 Schuh 
dicken Mauern auch von der genannten Amalberga er- 
baut worden sei. In diesem habe die arglistige Fiirstin 
manchen jungen Ritter, den sie zu frevler Lust an sich 
gelockt, nachher eingesperrt und verschmachten lassen, 
um Yerrath unmoglich zu machen. Historisch nachge- 
wiesen ist nur, dass die Burg bereits im letzten Yiertel 
des 13ten Jahrhundertes erbaut war. Wahrscheinlich 
aber ist der genannte Thurm, dessen Construction eine 
ganz andere als die des iibrigenMauerwerkes des Schlosses 
ist und mit derjenigen mehrerer anderer Thiirme in der 
Gegend, wie z. B. dem auf der Bodenlaube bei Kissingen, 
einigen auf der Salzburg bei Neustadt a. S., einem hin- 
ter dem Augustinerkloster in Miinnerstadt, denen des 
Schlosses Henneberg und der Yeste Wallenburg im 
Meiningen’schen, sowie denen auf dem Reussenberge 
und Sohloss Rieneck ganz ubereinstimmt, yiel alteren Ur- 
sprungs. Dass diese Thiirme*) schon von den Romern 
zum Schutze einer das Saalthal beriihrenden Heerstrasse 
errichtet wurden, ist weniger wahrscheinlich, als dass sie 
in Karls des Grossen Zeit vielleicht wegen der Sachsen- 
kriege erbaut wurden, oder im 12. Jahrhunderte als 
Wartthiirme, um die Eeuersignale von den benachbarten 
Ritterburgen zu beobaehten.**) 

In der Geschichte kommt der Name Saaleck zuerst 
1282 vor, wo die Burg vom Fiirstabte von Fulda Mar- 
quardll. den Briidern Heinrich und Eberhard yon Scho- 
wenburg (Schaumburg) als Burglehen iibergeben wurde. 
Glieder verschiedener frankischer Adelsgeschlechter hatten 
daselbst Yon 1293—1434 Burggiiter zu Lehen. Im Jahre 
1367 kommt auch eine Familie Y. Saaleck vor, welcher 

*) verg], pag. 229 und Arcbiv des histor. Yereins. XIX. 1. 
**) Yergl.: Geschichtliehe und statistische Nacbrichten fiber 

die Stadt Hammelburo1 und Schloss Saaleck von Notar Doll in 
Werneck (frfiher zu Hammelbur^f.) Arehiv des histor. Yereins 
v. Unterfranken Bd. XXII. Heft 2. 
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wir spater in der Mitte des 15, Jahrhunderts wieder 
begegnen (s. die yon Doll zusammengestellten Regesten 
Y. 1347—1626,) Der letzte fuldaische Fiirst Adalbert II. 
von Harstall, weleher die Schlossgebaude 1792—1799 
vielfach erweiterte und verschonerte, wohnte dfters auf 
Saaleck. 

Mit Hammelburg ging 1816 Saaleck an die Krone 
Bayerns iiber und wurde 1854 von Herrn Banquier M. 
Yornberger in Wurzburg angekauft. Derselbe er- 
steigerte auch die zu Saaleck gehorigen Weinberge am 
siidlichen Bergabhange im Jahre 1868, Diejenigen des 
dort belegenen Weingutes Walterthal gingen gleich- 
zeitig in den Besitz des Herrn Posthalters Rauck in 
Hammelburg iiber. Der kdstliche Saalecker Wein ist 
beruhmt. Er empfiehlt sich selbst am Besten. 

Bei einem am 3. September 1866 JSTachts bei starkem 
Winde auf dem Sehlosse ausgebrochenen Brande wurden 
in kurzer Zeit die Oekonomiegebaude sowie auch das 
ostliche Hauptgebaude, in welchem sich die sogenannten 
Fiirstenzimmer befanden, zerstort. Der nordliche Fliigel 
des Schlosses wurde gerettet, Im Jahre 1867 liess der 
Besitzer die zerstorten Grebaude wieder aufbauen, das 
ganze Schloss restauriren und die Wohnungsraume 
prachtig einriehten. Dem Wassermangel auf dem Sehlosse 
liess er, da die Yersuche, einen Brunnen daselbst zu 
graben, fehlschlugen, durch ein in der Saale eingerich- 
tetes Wasserdruckwerk, welches die Leitung des Wassers 
in 2 beim Sehlosse befindliche Bassins bewirkt, abhelfen. 
Das Schloss wird Premden zur Besichtigung jederzeit 
geoffnet. 

Am Fusse des Berges gegen Korden liegt das von 
etwa 8—9 Franciscanern bewohnte Kloster Altstadt. 

26. Bruckenau. 

Ruhe ist dem Menschen hier bescliieden. 
Wie von Berg und Thai, von Main nnd Flur, 
Dringt in’s Herz von Krd nnd Himmel Frieden, 
Friedensknss ertlieilet die Natur. 

Konig Ludwig I. von Bayern. 

Wie es unter den Menschen einzelne besonders gliick- 
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lich angelegte JNaturen gibt, die oft, weit entfernt, zu 
den sogenannten geistig oder ausserlich glanzenden, blen- 
denden Erscheinungen zu gehoren, doeh schon bei der 
ersten Begegnung durch die Lauterkeit ihres Blickes, 
durch ein anspruchsloses, gemiithliehes und sinniges 
Vesen nieht nur einen angenehmen Eindruek auf uns 
machen, sondern uns anziehen, fesseln, ja ganz fiir sich 
gewinnen, so gibt es auch Gegenden und Orte, die ana¬ 
log jenen bevorzugten Mensehennaturen auf unser Inneres 
wirken, im ersten Augenblicke schon unsre Zuneigung 
erringen, sehr empfangliche Gemiither sogar ganz hin- 
reissen, bezaubern. Ein solcher Ort ist Bad Bruckenau. 
— Doch wehe, wenn sie losgelassen, namlich die Wasser- 
fluthen eines ziirnenden Jupiter pluvius ! Endlos erscheint 
uns dann dort der Regen, und einRegentag in Bruckenau 
ist melancholiseher als irgendwo. Darum fiir heute ein 
doppeltes „Gluekauf“ zu frohlichem Sonnenschein! 

Schon der ganze Weg nach dem etwa 7 Stunden 
entfernten Stahlbade Bruckenau ist mit wenigen kurzen 
Ausnahmen ein anmuthiger; wir kennen ihn bereits bis 
zum Claushofe, von wo aus er, stets die liordwestliche 
Richtung verfolgend, fast in bestandigem Wechsel des 
Auf- und Niedersteigens durch die Ortschaften W a 1 d- 
fenster, Platz und Geroda fiihrt, und sich dichtvor 
dem Orte Romershag in das reizende Sinnthal nieder- 
senkt. Wir erreichen von Kissingen aus nach einer 
Fahrt von 3l/2 bis 4 Stunden das Stadtchen Bruckenau, 
friiher in fuldaischem, seit 1816 in bayrischem Besitze. 
Es zahlt gegen 1800Einwohner und istAmtssitz. Ohne 
Aufenthalt eilen wir jedoch noch eine weitere Strecke 
von etwa 3/4 Wegstunden im Thale abwarts, entweder 
auf dem linken oder dem rechten Ufer der Sinn nach 
unsrem eigentlichen Ziele, dem wahrhaft hoch roman- 
tisch zwischen hohen steilen Waldbergen, in einem 
reizenden Wiesengrunde gelegenen Badeorte Bruckenau. 
Richten wir es so ein, dass wir zum Kommen das linke 
Ufer des Fliisschens, zum Yerlassen des Ortes das rechte 
wiihlen. Den ersten Willkommen bietet uns dann zu 
beiden Seiten unseres Weges, nahe dem Orte selbst, 
ein prachtvoller Buchwald. Ueberhaupt gibt uns Bad 
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Briickenau einen erhebenden Beweis, wie reich die dank- 
bare Natur die hoheren Sinne des Menschen belohnt, 
wenn sehonend seine Hand ihr stilles treues Walten ge- 
wahren lasst. Zu innig anerkennendem Danke werden 
wir daher hier gedrangt und zu ehrender Erinnerung 
an den grossdenkenden Konig Ludwig L, der dieses 
liebliche Stiickchen Erde in seinen besonderen Sehutz 
nahm, und die Gottesgabe seines reichen Schmuekes 
sowohl vor gewinnsuchender Zerstorung als auch vor 
der hasslichen Yerstiimmelung durch steifen Modeschnitt 
bewahrte. Seine, einem tiefen Sinne und Yerstandniss 
menschlicher Kunst vermahlte, edle Pietat fur gottliche 
Schopfungswerke setzte sieh hier das schonste lebende 
Denkmal. Mochte es auch ein bleibendes sein! 

Briickenau hat drei Quellen, die Stahlquelle, die 
Sinnberger und die Wernarzer Quelle. Erstere istziem- 
lich wirksam bei Blutleere und iiberhaupt bei Schwache- 
zustanden; ihr Eisengehalt tritt aber weniger durch 
eine hohe Gewichtszahl, als vielmehr durch sein ent- 
schiedenes Yorwalten vor den ubrigen Quellenbestand- 
theilen hervor. Die beiden andern Quellen sind achte 
Sauerlinge, ein starker Gehalt an kohlensaurem Gase 
ist alien dreien eigen. 

Sehr haufig wird Briickenau sowohl seiner Quellen 
als auch seiner herrlichen kraftigenden reinen Luft und 
seiner guten Einrichtungen wegen als Nachcur naeh dem 
Gebrauche von Kissingen empfohlen. Es liegt 917 par. 
Fuss iiber der Meeresflaehe. Ausser dem inneren Ge¬ 
brauche der Quellen kommen auch Stahl- und Moorbader 
u. s. w. daselbst zur Anwendung. Das Bad mit seinen 
sammtlichen Attributen wurde bis zum 1. October 1875 
auf konigliche Regie betrieben, von diesem Tage an 
aber von der konigl. Regierung durch Pachtvertrag den 
Herren Zier und Wahler zum Betriebe iiberlassen, 
und zwar fur 10 Jahre gegen einen in den ersten 5 
Jahren jahrlich 8500 Mark, in den letzten 5 Jahren 
jahrlich 9000 Mark betragenden Pachtschilling. 

Das zierliche Lustschloss war lange Jahre derSom- 
meraufenthalt des Konigs Ludwig I. Es war dies eine 
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Haupt-Glanzperiode des Bades. Spater wurde dasselbe 
Sommerresidenz I. M. der verwittweten Konigin von 
Griechenland, und gegenwartig ist dasselbe ein guter 
Gasthof mit Pension unter demHamen: „Schlossh6tel.“ 
Interessant ist die im friiheren Sehlossgarten stehende 
riesige Eiehe, deren Stamm 20 Puss Umfang hat und 
deren machtige Aeste einen Kaum von 125 Fuss (50 
Schritten) Durchmesser bedecken. Die untersten der- 
selben, deren jeder wieder einen stattliehen Eichbaum 
yorstellen konnte, sind dureh Stxitzen gehalten. Die 
alteren Curgebaude wurden schon 1747 von demFuldaer 
Fiirstabte Amand vonBuseck begonnen, Yon seinem 
Nachfolger Adalbert II. von Walderndorf fortge- 
setzt. Die neueren Gebaude sind Werke des Baurathes 
Morell, Oberbaurathes v. Klenze und des Baurathes 
Dryschutz. Das grossartigste Bauwerk des Curortes, 
der geraumige Cursaal, wurde im Jahre 1827 nach dem 
Plane des Civilbauinspectors Guttensohn auf Befehl 
Konigs Ludwig I. erbaut.*) 

Wahrhaft schwer wird dem Besueher dieses sehonen 
Thales die Wahl, welchen der einladenden zahlreichen 
Waldwege er zuerst einsehlagen, welche der stolzen Berg- 
hohen er zuerst besteigen soli; allenthalben Anmuth, 
iteiz und hoher Genuss, allenthalben der Zauber einer 
gewaltigen iippigen Yegetation, allenthalben die Ehr- 
fureht gebietende Buhe und Stille einer wahrhaft idyl- 
lisehen Wald- und Bergnatur. 

Und weit ist doeh wiederum der Riiekweg zu unserem 
Kissingen, fur den Ausflug eines einzigen Tages immer- 
hin eine der grosseren Aufgaben. Doeh haben wir nach 
eingenommenem Mahle aueh nur drei Stunden noch bis 
zur mahnenden Abfahrtsstunde vor uns, so reichen sie 
fur einen nicht ernst leidenden Korper doeh noch hin, 
eine der beiden praehtvollen Hohen, entweder das Kloster 
auf dem Yolkersberge oder den majestatisehen Drei- 
stelz (2087 par. Fuss iiber der Meeresflaehe) zu besuchen. 
Versagt uns nun die nur fur einen einzigen Tag feat- 

*) Stirmpf a a. 0. pag. 814. 
Bavaria a. a. 0. pag. 462 und 463. 

18 
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gesetzte Zeit unsres Ausfiuges nach Briickenau den Besueh 
beider Orte naeh einander, so wahlen wir besser die 
lohnendere Besteigung des Dreistelzes mit seiner hoch- 
ragenden Basaltkuppe. Er bildet den sudwestlichsten be- 
deutenderen Hohenpunct des Rhongebirges. Doch ver- 
gewissern wir uns vorher durch Ifachfrage imBriickenauer 
Curhause, ob das kleine Gebaude oben am Aussichts- 
puncte der dichtbewaldeten Bergspitze geoffnet oder der 
Sehliissel mitzunehmen sei; auch diirfte eine hier einge- 
holte genaue Erkundigung iiber den nach Witterung und 
Jahreszeit nicht immer gleichen, mehr oder weniger vor- 
zuziehenden einen oder andern Weg den ausserdem mit- 
zunehmenden Fiihrer ganz entbehrlich machen. Auch 
einen bequemen Fahrweg liess Konig Ludwig I. bis zur 
Hohe des Berges anlegen. Tiefer Waldesschatten be- 
gleitet uns bis zur Spitze, wo die Aussicht auf die andern 
umgebenden Rhonberge und zahlreiche Ortschaften 
eine wahrhaft imposante ist. Am Ostabhange liegt ein 
einsamer Bauernhof. 

Eine alte Yolkssage kniipft sich an diesen Berg. Auf 
der Seite gegen das Bad hin stand einst ein prachtiges 
Schloss, bewohnt von drei Fraulein, die ebenso wie durch 
ihre Sehonheit, so auch durch ihren Stolz weithin im 
Yolke bekannt waren. Das Schloss hiess daher das 
Dreistolzenschloss, woraus spater Dreistelz ge- 
worden. Einst kam gegen Abend ein armer Pilger vor’s 
Schloss, um Imbiss und Nachtlager bittend. Kalt und 
hartherzig liessen ihn die drei Fraulein durch ihre Diener 
abweisen, die sogar, als er nicht sogleich zum Gehen 
sich anschickte, die Hunde des Schlosses auf ihn hetzten. 
Da riihrte der Pilger die Hunde an mit seinem Stabe, 
und sie verstummten alsbald auf immer; todt fielen sie 
zur Erde. Dann schwang er den Stab gegen das Schloss 
und sprach einen schrecklichen Fluch; alsbald fuhr das 
ganze Haus mit alien seinen Bewohnern in den Schooss 
des Berges hinab, und an seine Stelle trat ein kleiner 
See. Zu gewissen Zeiten horen Sonntagskinder an dem 
Orte, wo das Schloss stand, einen Hahn dreimal krahen, 
es ist dies alle drei Jahre an dem Tage, wo das Schloss 
verfhicht wurde; da erwachen, doch nur auf kurze Zeit, 
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die verzauberten Schlafer im Berg ess chooss. Manche 
erzahlen auch, dass die verwiinsehten Fraulein aus dem 
Berge auf Kirchweihen gekommen und sich unter die 
tanzenden Madchen gemischt hatten, doeh seien sie immer 
sehr blass gewesen und nicht iiber den Glockenschlag 
zwolf hinaus bei den Tanzen geblieben*). 

Besonders sehwierig und anstrengend ist die Be- 
steigung des Dreistelzes gerade nicht, doeh diirfte wohl 
Manchen aus Riieksicht auf korperliche Yerhaltnisse 
der Genuss dieser schonen Bergparthie zu versagen sein. 
Solche mogen sich denn bis zur Stunde der Riickkehr 
nach Kissingen auf den einladenden Wald- und Wiesen- 
pfaden im Thalgrunde ergehen, und sich mit dem ho- 
razischen Worte trbsten: 

„Est quodam prodire tenus, si non datur ultra.44 

27. Der Kreuzberg. 

Trink ich hier nicht in vollerem reinerem Zug 
Der Sonne Goldstrahl, des Himmels Blan, 
Der Tannen balsamischen Harzdnft? 
Und waclist die Seele nicht machtig heran? 

(J. Y. v. Scheffel’s Bergpsalmen.) 

Offcmals haben wir bereits von den Hohen um Kis¬ 
singen und auch von der Saalbrucke aus in blauer Feme 
den stolzen Riicken dieses hohen Berges am nordliehen 
Horizonte erschaut. An manchen Besucher unseres Thales 
mag dabei der Wunsch herangetreten sein, auch einmal 
von dort herab den Blick weit hin iiber das Franken- 
land schweifen zu lassen. 

Hier gibt es aber keine Dispensation von einigem 
Bergsteigen. Der Fahrweg fiihrt nur bis zum Fusse 
des Kreuzberges, lasst aber eine dreifache Wahl zu. Der 
Weg iiber Neustadt und Bischofsheim ist als ein 
Umweg zu unserem Ziele nur fur Jene zu beniitzen, 
welche mehrere Tage zu einem Ausfluge verwenden, 
oder ausser dem Kreuzberge noch andere Orte des aller- 

*) vergl. Bechstein a. a. 0. pag. 119. 120. 

18* 
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dings interessanten Rhongebirges besuchen*) und sich 
yielleicht bis Neustadt der Eisenbahn bedienen wollen; 
wir konnen diesen Weg hier fiiglich unberiicksichtigt 
lassen. Am haufigsten wurde friiher die Fahrstrasse 
bemitzt, welche (zwar auch mit einem kleinen Umwege) 
von Aschach aus liber Zahlbach, Burkardroth und 
Wollbach nach Premieh fiihrt. Auf einem guten 
Fahrwege gelangte man sodann von Premieh nach 
Waldberg oder Sandberg; beide Ortschaften liegen 
am Fusse oder vielmehr schon auf dem Slid- und Siid- 
ostauslaufer des Kreuzberges. Auf ziemlich guten Wegen 
gelangt man von Waldberg in IV2, von Sandberg in V/* 
Stunden zu Fusse nach dem Kloster, nahe der Spitze 
des Berges. In neuester Zeit wurde durch den Rhon- 
Club der Fussweg von Sandberg bis zum Kloster mittelst 
angebraehter, mit Nummern versehener Blechtafelchen 
von Strecke zu Strecke genauer bezeichnet, so dass der- 
selbe auch ohne Fiihrer nicht leicht zu verfehlen ist. 
Ein projectirter eigentlicher Fahrweg bis zum Kloster 
besteht zur Zeit noch nicht. Durch die neu angelegte 
Fortsetzung der langs der Saale von Aschach liber 
Hohn nach Steinach fiihrenden sehr guten Strasse 
weiter iiber Schmalwasser nach Sandberg und 
Bischofsheim wurde die dritte und zugleich directeste 
Route nach dem in gerader Linie etwa 5 Stunden von 
Kissingen entfernten Kreuzberge hergestellt. Auf diesem 
Wege erreicht man Sandberg im Wagen, den man hier 
verlasst, bequem in 21/a Stunden. 

Schon hier erhalten wir, obgleich der Kreuzberg einen 
ziemlich weit nach Siiden vorgeschobenen Punct der 
Rhon bildet, doch schon einen annahernden Begriff von 
dem Character des Gebirges, seinen Yegetationsverhalt- 
nissen und seinen Bewohnern. 

Die Rhon ist durch das massenhafteAuftretenvul- 
kanischer Gesteine ausgezeichnet. Yielfach zieht sich 
in dieselbe der Muschelkalk des Saalgrundes heruber, 

*) Als bester Weg’weiser fur eine weitere Excursion in’s 
Rhongebirge ist die Schrift: Dr. Justus Schneider, Fiihrer durch 
die Rhon, Wiirzb. 1877 zu empfehJen. 
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und legt sich wie dort in Inseln auf den Buntsandstein. 
Auf dieses Triasmassiv ist, dasselbe durchbrechend, das 
schwarze vulkanische Gestein, der Phonolith und der 
Basalt aufgesetzt, so dass gleichsam zwei Gebirgsmassen 
hier aufeinander gethiirmt sind. Der Basalt ist dureh 
den Kreuzberg schon stark vertreten.*) Preunde der 
Geognosie und Mineralogie wollen wir hier sogleieh 
darauf aufmerksam machen, dass sich im Kloster auf 
dem Kreuzberge der Anfang einer kleinen, von dem 
friiher in Bischofsheim wohnenden Gerichtsarzte Dr. 
Weidenbusch angelegten Sammlung yon Miner alien des 
Rhongebirges befindet. Die Handstiieke wurden durch 
Hrn.Schichtmeister Wehner vomBauersbergebestimmt. 

Yiele Rhonberge sind yon Waldern entblosst und 
bieten einen wahrhaft nordischen Character. Graser und 
Haidepflanzen mit ihren diisteren und fahlen Farben 
herrschen daselbst vor, erst auf den tiefer herabziehen- 
den Wiesen finden sich zahlreichere und mehr kraut- 
artige Pflanzen, wie auch in den Waldern. Subalpine 
Erscheinungen der Pflanzenwelt sind vielfach anzutreffen. 
Die Waldungen nehmen noch einen ansehnlichen Theil 
der Gesammtoberflache dieser Gegend ein, etwa 40Procent. 
Laubholz herrscht bei Weitem vor und besteht aus Buchen 
und Eichen, hie und da aus Ahorn, Espen und Eschen; 
von Nadelholzern ist die Fohre am starksten vertreten. 

Wenn wir in den meisten ubrigen Gauen unsrer 
frankisehen Provinz den reichen Segen an Producten 
aller Art betrachten, so miissen wir mit W. H. Riehl 
sagen: „Die Rhon ist das Land der armen Leute.tt Das 
Clima ist rauh und unwirthlieh, der Boden karg in seinen 
Spenden. Das Spriichwort sagt: 

„Nix, nox, nux, nebulae sunt optima raunera Rhoenae“ ; 
und ein andres: „Am Kreuzberge ist’s drei Yierteljahr 
Winter und ein Yierteljahr kalt.w**) Das allerbezeich- 

*) vergl. Bavaria a. a. 0. pag. 9. 
**) Yergl. Bavaria, a. a. 0. pag. 208. — Dr. Jos. Schneider, 

naturhietorisch-topographisch-statistische Beschreibung des liohen 
Rhongebirges etc. Fulda. 1840. 2. Auflage pag. 79 u. ff. — 
F, W. Waliher, Topisehe Geographie von Bayern. Miinchen 1844, 
pag. 253. 254. — A, J. Barth, Das Rhongebirge. Fulda 1870. 
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nendste aber lautet: „Am Tage vor Johanni*) wird zum 
letzten Male im Jahre eingeheizt, am Tage nach Johanni 
zum erstenMale.tt Wo Hafer und Haidekorn die Frucht 
bilden, die Heidel- und Preisselbeere das Obst ersetzt, 
da sind Kartoffeln das tagliehe Brod, Schnaps die ISTahr- 
ung. Ausser den Kartoffeln gerath fast nur Flachs in 
der Regel gut, die Wiesen geben einen ziemliehen Er- 
trag. Die Heuernte der Rhoner bildet aber auch das- 
selbe Fest, wie dieWeinlese am Main und Rhein. Unser 
bewahrter Kulturhistoriker Riehl**) sagt: Auf der 
Rhon findet sich Alles nur „nesterweise% Industrie 
und Ackerbau so gut wie das Eisenerz. Wo man friiher 
auf Eisen gebaut, sind mitunter langst alle Gruben ver- 
schiittet. Auf dem Markte zu Bischofsheim reden alte 
eiserne Brunnentroge von dem yerschollenen Bergbau 
des Kreuzberges, und in den herrschaftlichen Hausern 
zu Fulda stehen grosse eiserne Oefen aus den versunkenen 
Schaehten des Dammersfeldes. Die Rhon gehort zu den 
deutschen Gauen, von welchen G. Kinkel sagt: sie seien 
zu romantisch, um noch gliicklich sein zu konnen. 

Wir nehmen aber von einem eigentlichen Ungliicke 
der Armuth beim Rhoner jedenfalls weit weniger wahr, 
als bei den Bewohnern mancher andern Gegend Deutsch- 
lands, welche die Statte einer nur kargen Erwerb bie- 
tenden Industrie ist. Denn die Bediirfnisse des Rhon- 
bauern sind seinem Erwerb und Yermogen yollstandig 
proportional. Fest halt er an seinem miitterlichen Boden, 
von Auswanderung hort man erst in neuester Zeit. Kur 
fiir wenige Woehen wandert er bisweilen, Arbeit und 
Yerdienst suchend, nachdem er sein bestes Gut, die Heu¬ 
ernte eingebraeht, mit der Siehel als Heifer bei der Ge- 
treideernte zu den gesegneteren Fluren des Franken- 
landes herab. Schon langst und lebhafter wieder in 
neuerer Zeit war die Regierung emsig bemiiht, passende 
Industriezweige auf der Rhon heimiseh zu maehen; mit 
einigen, wie z. B. der schon vorher etwas betriebenen 

*) Der Johannistag ist bekanntlich der 24. Juni. 
**) Die Naturgeschichte des Yolkes. Land und Leute. Stuttg. 

und Tubingen. 1854. pag. 203 u. ff. 
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Leinweberei, der Holzsclmitzerei u. s. w. ist es gelungen. 
Die wirksamste Hiilfe wiirde eine eigentliche Rhonbahn 
sein; das Project zu derselben hat vorlaufig nur theil- 
weise Aussicht auf Yerwirklichung. 

Die Manner der Rhon sind kraftige dauerhafte Ge- 
stalten, sie lieferten friiher ein starkes Contingent unserer 
bayrischen Kuirassiere; seitdem verschiedene Industrie- 
zweige auf der Rhon heimiseh geworden, bemerkt man 
eine Abnahme der Korpergrosse.*) Auch die Frauen 
sind gross und schlank, die Stirne hoch und gerade, das 
gelbe Flachshaar ist im Nacken umgeschlagen und wird 
durch das „Hoppeskappchen“ festgehalten. Der Dialect 
der Rhoner ist der fuldaische, er erinnert etwas an’s 
Alemannische, und hat vielfaeh etwas Singendes. Eigen- 
thumlich ist der Rhoner Sprechweise das ungewohnliche 
Hinaufsteigen der Stimme am Schlusse des Satzes 
statt des alien andern deutschen Mundarten und aueh 
dem Hochdeutschen eigenen Fallens der Stimme, so dass 
hier jeder Satz fast wie eine Frage klingt. 

Doch behalten wir unser nachstes Ziel, den Kreuz- 
berg im Auge. Er hat an seinem Fusse einen Umfang 
von 6—8 Stunden; die richtigste Angabe seiner ganzen 
Hohe bis zum Observatorium ist wohl die nach der 
Messung des k, bayr. Generalquartiermeisterstabes, nam- 
lich 2835 par. Fuss iiber der Meeresflache. Sonach ist 
er nach der 2887 F. hohen Wasserkuppe und dem 
2840 F. hohen Dammersfeld der hochste Berg der 
Rhon. Schon nach einer kurzen, hinter Sandberg oder 
Waldberg zuruckgelegten Strecke nimmt uns ein schoner 
Buchwald auf, bei dessen Yerlassen 217 Fuss unter der 
hochsten Hohe des Berges wir alsbald das Franziskaner- 
Kloster am nordwestlichen Abhange vor uns liegen sehen. 

Sowohl in dem gegeniiber dem Kloster befindlichen 
Wirthshause als im Kloster selbst findet man gastliche 
Aufnahme, und haben selbst Frauen bis zu dem der 
Bewirthung der Besueher gewidmeten Zimmer Zutritt 
im Kloster. Auch Nachtquartier wird auf Yerlangen 
im Kloster gewahrt, soweit die hiezu bestimmten Raum- 

*) Bavaria a. a. 0. pag. 208. 
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lichkeiten ausreichen. Im Refectorium sprudelt eine 
klare Quelle von 4° R. Haben wir nicht etwa gerade 
einen Fasttag oder einen der Wallfahrtstage*), an welchen 
Wirthshaus und Kloster die grosse Menge der Wallfahrer 
kaum fassen, gewahlt, so werden wir mit der Kloster- 
bewirthung ausserst zufrieden sein. Die wahrhaft liebens- 
wiirdige Freundlichkeit, mit welcher sie stets geboten 
wird, verleiht ihr noch eine besondere Wiirze, die sich 
mit jener vereint, die unserem Mahle durch die iiber- 
wundene Anstrengung des hinter uns liegenden Weges 
und die herrliche Bergluft gewahrt wird. 

Halten wir noch, wahrend die Yorbereitungen zu 
unsrer leiblichen Erquickung getroffen werden, einen 
kurzen Riickblick und Umbliek, jenen auf die Geschichte, 
diesen auf die prachtvolle weite Umgebung des Berges. 
Im Alterthume hiess er der Aschberg. Auf ihm opfer- 
ten die umwohnenden germanischen Stamme ihren heid- 
nischen Grottern, bis im Jahre 663 der Sage nach der 
heilige Kilian, der noch verehrte Prankenapostel, mit 
seinenGefahrten Colon at und Totnanhier das Christen- 
thum predigte, und ein steinernes Kreuz auf der Hohe 
des Berges aufrichten liess. Auf einer Vorhohe des 
Kreuzberges nahe seinem siidostliehen Fusse, dem Kilians- 
kopfe (Kilmanskopf, Kilbigskopf) liegt noch der kleine 
etwa 90 Einwohner zahlende Weiler Kilianshof, wo 
der heilige Kilian gewohnt haben soli, wahrend durch das 
Wort seiner Predigt von dieser weihevollen Statte die 
ersten Strahlen der Christuslehre iiber das Frankenland 
sich ausbreiteten. 

Wo jetzt das Kloster des Kreuzberges steht, liess 
Bischof Julius von Wurzburg im Jahre 1598 eine 
Kapelle und zur Wohnung fur die dem Gottesdienste 
daselbst vorstehenden Priester (einige Franziskaner aus 
dem Kloster Dettelbach) mehrere Hiitten errichten. Erst 
im Jahre 1679 wurde den Franziskanern Yom Fiirstbischofe 
Peter Philipp von Dernbach gestattet, die gegen- 

*) Solche Wallfalirtstage sind der 3. Mai, 13., 24. und 29* 
Juni, 8. Juli, 2. und 22. August, 14. und 29. September und der 
4. Oktober. — Die Menge der Wallfahrer zahlt oft nach Tausen- 
den an solchen Tagcn. 
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wartig noch stehende Kirche und das Kloster zu bauen. 
Erstere wurde im Jahre 1692 vollendet. 

Yon der Kirche bis zur obersten Hohe des Berges, 
wo gegenwartig ein riesiges, 82 Euss hohes Holzkreuz, 
daneben seit 1814 ein zu trigonometrischen Yermess- 
ungen dienendes Observatorium steht, fiihrt ein mit 
Stationen besetzter Weg. Gerne wird uns Jemand aus 
dem Wirthshause, oder wenn wir uns in die Obhut des 
Klosters begeben, ein freundlicher Klosterbruder nach 
der Spitze begleiten, um uns die Einzelheiten des hier 
sich aufthuenden, wahrhaft grossartigen Panorama’s zu 
nennen und zu erklaren. Aueh ein gutes Fernrohr wird 
uns gereicht, die Tliure zum Observatorium geoffnet. 

Hat der Himmel unsren Ausflug mit einem giinstigen 
Tage, namlich einer klaren Atmosphare*) gesegnet, so 
ist der Genuss, der sich hier uns bietet, ein unnennbar 
reicher. In eine Feme von 80 Meilen reicht der Blick, 
182 Orte und 74 hervorragende Thurmspitzen bieten 
sich dem Auge dar.**) 

Das Observatorium correspondirt mit dem Bramberge 
im Hassgebirge, mit dem Zabelstein und Hochlandsberge 
im Steigerwalde, mit dem Sodenberge bei Hammelburg 
und der Yillbacher Hohe im Orber Reissig. Dadurch 
allein schon ist die weite Rundschau angedeutet, die 
sich hier erschliesst. Ueber das ganze mittlere Main- 
gebiet und dariiber hinaus erstreekt sich die Aussicht 
im Siidwesten, Siiden und Siidosten, ja selbst bis gegen 
die Tauber hin, im Osten erreicht sie die Altenburg bei 
Bamberg, Schloss Banz, das Fiehtelgebirge und Schloss 
Coburg. Nordostlich ragt noch der feme Inselberg in 
Thxiringen und die Umgegend von Meiningen mit ihren 
Schlossern in unseren Gesichtskreis, im Norden wird der 
Horizont durch die zahlreichen Bergspitzen der Rhon, 

*) Ein Yollkommen wolkenloser Tagf ist in der Regel ungiinstig 
fur die Fernsicht, indem dann oft geradeder Horizont einenDunst- 
schleier zeigt, am giinstigsten dagegen ein Tag, an welehem der 
Himmel scharfbegrenzte weisse Wolken in massiger Anzahl und 
Ausdehnung wahrnehmen lasst. 

**) Btumpf a. a. 0. pag. 812. Walther a* a. 0* pag. 247* 
Jos. 3chneider a. a. 0. pag. 85. 
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im Westen chirch die Hohen des Spessarts und theil- 
weise in weniger deutlichen Umrissen durch die Darm- 
stadter Grebirge, Konigstein, Feldberg und die Yogelsge- 
birge begrenzt. Die naheren Theile der Gregend, Kis- 
singen mit seiner Briieke und der hohen Eiche, die yon 
uns als bekannt leicbt wiederzufindenden Berge der 
Hammelburger Gregend, Miinnerstadt und die Salzburg 
bei Neustadt etc. liegen in grosser Deutlichkeit vor uns. 
Eine vollstandige Aufzahlung alJer Orte wiirde hier zu 
weit fiihren. Nur schwer mag sich der Haturfreund 
von dem reizenden, Yor ihm aufgerollten Bilde trennen. 

Interessant sind die meteorologisehen Erscheinungen 
des Kreuzberges. Tief in Franken, im Thuringischen, 
im Fuldaischen und in der Wetterau verkundet der erste, 
von stiirmischen Bewegungen der Atmosphare begleitete 
Regenguss des Herbstes alien Bewohnern, dass jetzt auf 
diesem Berge der erste Schnee gefallen sei. Man hat 
in den heissesten Tagen des Juli und August am hohen 
Mittage in den am Fusse des Berges liegenden Orten 
+ 24° R,. beobachtet und gleichzeitig auf seiner Hohe 
kaum die Halfte (-*(-11—12° R.) [ein Fingerzeig, sich 
bei diesem Ausfluge mit einem leicht tragbaren Supple- 
ment-Kleidungsstiicke als Schutz gegen Temperatur- 
*\Vechsel zu versehen.] Schon friihzeitig im Jahre um- 
ziehen den Bergscheitel die heftigsten Gewitter. Wolken- 
bildungen und Beleuchtungseffekte von seltener Schon- 
heit werden daselbst wahrgenommen.*) 

Der Besuch des Kreuzberges ist demjenigen der 
meisten andern Rhonberge, so auch dem des unsrem 
Kissingen etwas naher liegenden, aber nicht viel weniger 
Zeit verlangenden Todtemannsberges bei Weitem vor- 
zuziehen. 

Wir scheiden von dem Kreuzberge, nachdem wir uns 
leiblich und geistig erfrischt, noch einen Blick in’s bunt- 
scheckige Fremdenbuch mit seinen vielen, mit schulge- 
rechter Deutlichkeit oder genialer Undeutlichkeit ge- 
schriebenen Namen, gelungenen oder misslungenen Versen 
geworfen, auch wohl den eigenen Namenszug daselbst 

*) vergl. Walther a. a. 0. pag. 248. 
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einquartirt und nocli der Klosterkirehe einen Besuch 
abgestattet haben. Jedenfalls nehmen wir einen nach- 
haltigen sehonen Eindruck mit uns, und treffen noch 
bei guter Zeit am Abende wieder in Kissingen ein. 

28. Die Salzburg bei Neustadt an der Saale*). 

I)u altes Schloss, wie bist du still geworden, 
Ilndscliollst so lauteinst vonderLnst Akkorden; 
Wie ist der helle Selimnck dir abgefallen, 
Und glanztest einst die herrlichste von aUen. 

Geibel. 

Der Ausflug nach Keustadt und dem Schlosse Salz¬ 
burg wird unter den angegebenen sogenannten Tages- 
parthieen am haufigsten von Curgasten unternommen, 
da er in Betracht des dureh ihn gebotenen Grenusses 
verhaltnissmassig den geringsten Aufwand an Zeit und 
korperlicher Anstrengung erfordert, aueh versehiedene 
Wege dahin und zuriick zur Wahl bietet. Obgleich 
dieser Ausflug seit Eroffnung der Kissingen-Meininger 
Eisenbahn aueh in einem halben Tage gut ausgefuhrt 
werden kann, so lassen wir ihm doch seine Stelle unter 
den Tagesparthieen, da diejenigen Curgaste, welche ihn 
in angenehmer Gesellsehaft unternehmen konnen oder 
den betreffenden Theil der genannten Bahn schon bei 
ihrer Keise nach Kissingen yon Korden her kennen 
lernten, die Tour zu Wagen auf den beiden andern 
Wegen, den einen zur Hin-, den andern zur Riiekfahrt 
beniitzend, baufig yorziehen werden. Sie bietet aueh 
mehr der landschaftlichen Schonheiten und soil daher 
aueh hier eingehender berueksiehtigt werden. Die Ent- 
fernung yon Kissingen ist die gleiche, wie die des uns 

*) Hier wurden vorzugsweise beniitzt: 
Frhr. A. Voit von Salzburg, die uralte Kaiserburg Salzburg. 

Bayreuth 1833. 
Gropp, Collect, nov. script, etc. 
C. Heffner, frank. Regesten. Archiv d. histor. Yereins. YI. 2, 

pag. 65. 
Arch. d. histor. Fen Y. 2. pag. 43—46. 
Stumpf, Handbuch. 
Bavaria, IV. 1. 
Bitter, geogr. statist. Lexicon. 
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bereits bekannten Stadtchens Hammclburg von Kissingen, 
namlich 5 Wegstunden, die wir zu Wagen in 2 bis 
272 Stunden zuriicklegen. Doch fiihrt uns unser Weg 
diesmal nach der entgegengesetzten Richtung, namlich 
nach Nordosten. Wahlen wir zur Hinfahrt die Strasse 
iiber Niidlingen und Miinnerstadt. 

Nach etwa einstiindiger Fahrt, und nachdem wir 
liinter Niidlingen am nordlichen ziemlich steilen Abhange 
eines hohen Berges, der den unasthetischen Namen 
„Schindberg“ fiihrt, angelangt sind, sehen wir tief unten 
vor unseren Fiissen im Thale der Lauer das Stadtchen 
Miinnerstadt liegen. Es hat 1700 Einwohner, ist Sitz 
eines Amtsgerichtes und eines Gymnasiums mit Latein- 
schule, und noch aus alter Zeit mit Mauern und Thiirmen 
umgeben. Auch in der Geschichte dieses Ortes, die 
schon mit dem Jahre 771 beginnt, finden wir bereits 
gar friihe (960) die Grafen yon Henneberg als Besitzer. 
Bei der im 13. Jahrhunderte vorgenommenen Theilung 
der hennebergisehen Lande fiel Miinnerstadt zur einen 
Halfte (1245) an Graf Hermann I., zur andern (1274) 
an den Grunder der Aschacher Linie, Graf Hermann II. 
von Henneberg. Graf Eberhard von Wiirttemberg, 
welcher durch seine Yerheirathung mit Elisabeth, Grafin 
von Henneberg u. A. auch die genannte erste Halfte 
Miinnerstadt’s statt der Mitgift erblich empfangen hatte, 
verkaufte diesen Besitz im Jahre 1354, nach Andern 
erst im Jahre 1368*) an das Hochstift Wurzburg, wel¬ 
ches 1551 und 1558 auch den Antheil der Henneberg- 
Aschacher Linie an sich brachte. Das Miinnerstadter 
Gymnasium wurde vom Wurzburger Bischofe Joh. Phil, 
von Schbnborn 1660—1664 gestiftet und dem dortigen 
Augustiner-Convente ubergeben. Noch heute bilden 
Augustiner die Mehrzahl der Lehrer der Anstalt. Nach¬ 
dem im Bauernkriege das Augustinerkloster zerstort 
worden war, fasste die evangelische Lehre fur etwa 5 
Jahrzehnte festen Fuss im Orte, evangelische Geistliche 
predigteu in der katholisehen Pfarrkirche desselben, bis 
1570 der vom Hochstifte aus unternommene Kampf der 

*) Pastorii Franconia rediviva. pag. 416. 
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Gegenreformation, der bis 1580 dauerte, den Katholicis- 
mus wieder daselbst einfiihrte. 

Wir iibergehen die manchfachen Erlebnisse des 
Stadtchens im Bauernkriege und ira 30jahrigen Kriege, 
wo es u. A auch eine Belagerung (1641) zu liberstehen 
hatte, sowie seine weiteren Sehicksale bis zu seiner Ein- 
verleibung in das Konigreich Bayern, iiberlassen es auch 
dem speciellen Freunde des Alterthums und der Ge- 
schichte, die noch zahlreichen Reste einer friiheren Zeit, 
besonders die alte Kirche in Augenschein zu nehmen, 
eilen vielmehr dem uns fur heute gesetzten eigentlichen 
Ziele zu. 

Kach einer weiteren Fahrt von weniger als einer 
Stunde in der Thalebene auf dem rechten Ufer der Lauer 
erreichen wir das obere Saalthal, begeben uns bei dem 
Dorfe Salz etwa eine halbe Wegstunde unterhalb Ifeu- 
stadt liber die Saale auf deren rechtes Ufer, und erblicken, 
fast mit dem genannten Stadtchen zugleich auf einer 
steilen Muschelkalkhohe des linken Flussufers die alte 
Kaiserburg Salzburg, von deren holier alter Denkwiirdig- 
keit wir bereits (Seite 48) Einiges erfahren haben. 

Keustadt ist ein freundliehes wohlgebautesStadtchen 
am Einflusse der Brend in die Saale, noch von starken 
Mauern mit Thurmen umzogen, der Sitz eines Bezirks-, 
Forst- und Rentamtes, Amtsgeriehtes, einer Lateinschule 
etc. Es hat iiber 1500 Einwohner, etwas Industrie, 
Yiehzucht, Feld-, Obst-, Wein- und Gemiisebau. Die 
Geschichte Keustadt’s tritt vor derjenigen der nahen 
Salzburg sehr in den Hintergrund. Die Sage erzahlt, 
Karl der Grosse sei ein Mai mit seiner edlen Hausfrau 
an einem Erkerfenster seiner hohen Kaiserpfalz gestan- 
den, wo noch heutzutage sein Gemach gezeigt wird. Da 
habe die Kaiserin, erfreut von dem Anblicke des schonen 
gesegneten Saalgrundes sich geaussert, es sei ein Wunsch 
ihres Herzens, dass driiben iiber’m Flusse angesichts der 
Hofburg eine Stadt stunde, und eine Kirche zur Ehre 
Gottes errichtet wiirde. Darauf habe der Kaiser seiner 
Gemahlin Wunseh erfiillt, und eine Stadt in Gestalt 
eines Herzens erbauen lassen. Geschichtlich ist, dass 
eine „villa regia44 an der Stelle sich befand, welcher 
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sich eine Dorfsiedelung mit dem Namen Obersalz an- 
schloss. Konig Otto III. schenkte nebst andern Domanen 
auch den Ort Obersalz (991) dem Pfalzgrafen Etho von 
Lothringen, dessen Toehter, Konigin Richissa von Polen, 
ihn dem Hochstifte Wurzburg vermachte (1058.) Es 
bildete sich sodann der Name, nova civitas: „Neustadt.tt 

Wenn wir die Saale iiberschreiten, um der Salzburg 
unseren Besuch abzustatten, treten wir zunachst in einen 
Badeort; sein Name ist Neuhaus. Es ist der nord- 
liehste Punct, an welchem das Saalthal seinen grossen 
Reichthum an Mineralquellen zeigt. Deren sind mehrere, 
namlich die Bonifaziusquelle (Haupttrinkquelle) auf dem 
rechten Ufer der Saale, die Elisabeth- und Hermanns- 
Quelle auf dem linken Ufer und zwei Quellen mitten im 
Flusse, namlich die Soolquelle (Marienquelle) und ein 
Sauerling unter der Briicke. Sie gehoren den Koehsalz- 
Wassern an, haben mit denen zu Kissingen grosse Aehn- 
liehkeit, und werden zum Trinken wie zum Baden be- 
niitzt; der Besuch des Badeortes ist aber ein ziemlich 
massiger. In seinem siidliehen Theile befindet sich das 
Schloss der Familie von Haxthausen, gegenwartig im 
Besitze des Freih. von Brenken, mit hxibschem Schloss- 
parke, der zugleich den Badegasten als Kurgarten dient. 
Die Bader sind einfach aber zweckmassig eingerichtet. 
Gegen Norden steigt der Weg zur Salzburg den Schloss- 
berg hinan, dessen Reben vortreffliche Frucht liefern. 

Ueber einen tiefen Wallgraben treten wir von Nor¬ 
den her durch das einzig vorhandene, von einem hohen 
aus vier Stockwerken bestehenden, viereckigen Thurm, 
iiberragte Eingangsthor der Umfassungsmauer in den 
weiten Sehlosshof. Ein noch in seinen Triimmern wahr- 
haft gewaltiges ehrwiirdiges Bild einer grossen reichen 
Yergangenheit liegt vor uns. Der Thurm, den wir eben 
nannten, zeigt gegen den Sehlosshof hin hoch oben noch 
den Stab einer Sonnenuhr und die glattgehauene Stelle, 
an der einst die nun verloschenen Ziffern dem Schlosse 
die Stunden seiner lichtbeglanzten Tage verkiindeten. 
Bedeutsames Zeichen! Ist ja doch die Zeit seines sonnigen 
Glanzes selbst langst dahin, wiihrend noch immer die 
tiefen Schattenlinien fortschreitenden Zerfalles unerbitt- 
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lich und unaufhaltsam ihren Rundgang durch die oden 
Mauern halten! 

Noch manch anderer holier Thurm, Wohngebaude 
mit machtigen Hallen und Gewolben, zierliche Saulen 
und Fenster, Spitzbogen im altdeutschen Style, selbst 
einzelne Reste aus der vorgothischen Zeit sind dem Zahne 
der Alles verschlingenden Zeit nur theilweise erlegen. 
Tief ernst ist der Eindruck, den wir empfangen. Da wo 
einst das geschaftige Treiben einer reiehen Hofhaltung hin 
und her wogte, wo die Karolinger und sachsisehen 
Kaiser glanzende Yersammlungen hielten, wo Lander- und 
Yolkerwohl berathen wurde, starrt nun Schutt; Hollunder- 
biisehe und hochaufgeschossene Baume, deren Samenkorn 
die Liifte herbeigetragen, sehauen mit ihren dunklen 
Zweigen durch die weiten Kliifte der geborstenen Mauern. 

Yon den sechs vorhandenen Thiirmen haben drei in 
ihren inneren Raumen zu Gefangnissen gedient. Sie sind 
ohne Eingang zu ebener Erde; dieser findet sich erst in 
einer Hohe von etlichen 30 Fuss, wurde auf Leitern oder 
holzernen Fallbriicken erstiegen, nnd der Gefangene dann 
durch eine im Gewolbe befindliche Oeffnung in die ewige 
Nacht des Yerliesses hinuntergelassen. Einer dieser 
Thiirme auf der Ostseite heisst der Jungfernkuss, ein 
anderer mag zum Rittergefangnisse gedient haben. 

Gegen Siidwesten zeigen sich zahlreiche und gross- 
artige Gebaude, von welchen wenigstens noch die Aussen- 
wande stehen; sie bildeten ohne Zweifel die kaiserliche 
Wohnung. Eines derselben mit hohen ganz erhaltenen 
altdeutschen Fensterbogen wird die „Miinztt genannt; 
hier soli unter den Carolingern und den sachsisehen 
Kaisern Geld gepragt worden sein. 

In diesem Theile der Burg befindet sich auch der 
256 Fuss tiefe, in Felsen gehauene Brunnen, dessen 
frisches wohlsehmeckendes Wasser mittelst eines Tret- 
rades heraufgeholt wird.*) An seinem Rande wird uns 

*)Hinunter geschiittetes Wasser gebrauchfc etwa 9 Secunden 
Zeit, bis seine Ankunft auf dem Wasserspiegel des Brunnens oben 
vernommen wird. In neuester Zeit war derselbe haufig trocken 
und wird bei der geringen Sorgfalt, welche demselben gewidmet 
zu werden scheint, wahrscheinlieh bald ganz versiegen. 
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liber einen Schuler der nahen Studienanstalt Miinnerstadt * 

berichtet, dass derselbe im Laufe der jiingsten Jahr- 
zehnte das Ungliick hatte, in diesen Brunnen zu stiirzen, 
aber durch seine Geistesgegenwart gerettet wurde. 

Yon den siidwestlichen Gebauden der Burg dienten 
einige den spateren Freiherrn Yoit von Salzburg 
als Ansitze; gegenwartig hat eine Bauernfamilie ihre 
Wohnung in der Ruine. Koch vor wenigen Jahren war 
der sog. Kaisersaal mit einem Erker und prachtvoller 
Aussicht ein angenehmer Ruhepunct; es lag ein Fremden- 
buch daselbst auf, und waren noch vor etwa 15—20 
Jahren auch Erfrischungen daselbst zu haben. Manches 
frohe Fest wurde dort von Bewohnern der Umgegend 
gefeiert. Mehr und mehr geht aber auch dieser noch 
unter Bach befindliche Theil der Burg einem raschen 
ganzlichen Yerfalle entgegen zum Bedauern vieler Be- 
sucher, besonders der Freunde vaterlandischer Geschichte. 

Zu der modernen, den altdeutschen Styl nur nach- 
ahmenden Kapelle, die uns an der Westseite des ge- 
raumigen Schlosshofes von Innen und Aussen gezeigt 
wird, wurde am 12.Juli 1841 von Konig Ludwig L von 
Bayern in Gegenwart von drei Bischofen der Grundstein 
gelegt und zwar an jener Stelle, wo man Spuren des 
alten Schlosskirchleins fand, in welchem einst (im Jahre 
741) Bonifacius die drei ersten Bischofe von Wurz¬ 
burg, Eiehstadt und Burburg weihte.*) 

Die Erbauung der Salzburg (Castrum Salz) verliert 
sich in der Zeiten tiefe Ifaeht. Sie war ein palatium 
regiumT wie solche von den frankischen Konigen an 
verschiedenen Orten ihres grossen Reiches, wo gerade 
nahe Gutsbesitzungen oder Jagdgelegenheit Yeranlassung 
boten, erbaut wurden. Der sagenhafte Konig Phara- 
mund soli hier bereits eine solche Burg gehabt haben. 
Yerschiedene Geschiehtsschreiber setzen die Erbauung 
der Salzburg erst in die Zeit Karl Martells, also in 
die erste Halfte des 8. Jahrhundertes. Karl Martells 
Sohn, Pip in der Kleine, feierte nach siegreicher Be- 
endigung seines Krieges in Aquitanien das Osterfest auf 

*) 8. Seite 48. 
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der Salzburg- (768). Karl der Grosse besuchte die- 
selbe zum*ersten Male im Jahre 790, wo er yon Worms 
aus zu Wasser reisend, den Weg auf dem Maine und 
der Saale stromaufwarts zu Schiffe zuriickgelegt haben 
soil. Er empfing hier (803) die Gesandten des orienta- 
lischen Kaisers Nicephorus und soil daselbst im gleiehen 
Jahre den bereits erwahnten Frieden mit den Sachsen 
geschlossen haben, was freilich von einigen namhaften 
Historikern bezweifelt wird. 

Karls des Grossen Sohn, Kaiser Ludwig der 
From me, begab sich im Herbste 826 mit grossem 
Gefolge nach der Salzburg, urn im Salzforste zu jagen. 
Er ertheilte hier den Gesandten Keapels Audienz und 
Bescheid und reiste im October desselben Jahres von hier 
zum Reichstage nach Frankfurt. Auch im Jahre 832 
weilte er mit seiner Gemahlin Juditha auf der Salzburg. 
Ludwig der Deutsche hielt sich hier 841 nach der 
Schlacht von Fontenai auf. Auch Ludwig III., Arnulf 
und Otto I. wohnten einige Zeit daselbst. 

Otto III., der, wie erwahnt, bereits (991) Keustadt 
an den Pfalzgrafen von Lothringen Yerschenkt hatte, 
schenkte im Jahre 1000 die Salzburg mit dem ganzen 
Salzgau dem Bischofe Heinrich Yon Wurzburg. Yon 
dieser Zeit an empfingen Burgvogte, wie sie schon unter 
den Kaisern auf der Burg sassen, dieselbe vom Hoch- 
stifte als Lehen. Unter ihnen waren die Y o i t e Y o n 
S alzburg, die Ahnen des Geschichtschreibers der Burg, 
die bedeutendsten durch Jahrhunderte. In der Kirche 
zu Salz (fruher Untersalz) finden sich noch mehrere 
schone Grabmonumente der Ritter dieses alten Ge- 
schlechtes, welches die Burg spater durch Kauf und 
Yertrag als Eigenthum besass. 

Im Jahre 1434 stand das grosse Schloss Salzburg 
(urkundlieh nachgewiesen) noch unversehrt und wohler- 
halten; spater zogen allmalig seine Besitzer in die Stadte 
herab; die Burg verfiel, Theile derselben wurden an die 
Freiherrn Lochner vonHiittenbach verkauft. Gegen- 
wartig 1st sie in alien Theilen Eigenthum des Freiherrn 
Yon Brenken. 

So viel in Kurzem von der Geschichte der alten 

19 
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Kaiserburg. Wenden wir tins von dern ernsten Bilde 
ihres in’s Grab der Yergangenheit hinabgesunkenen 
Glanzes der hoffnungsreiehen Gegenwart wieder zu, dem 
erhebenden Gedanken, dass wiederum eine neue ver- 
heissungsvolle Kaiserzeit iiber unserem deutschen Yater- 
lande aufgegangen! 

Senden wir aber aueh noch, ehe wir diese bedeut* 
same Statte verlassen, einen Blick hinab zu dem an- 
muthigen lebensvollen Bilde, in dessen Mitte von zahl- 
reicben nahen und fernen Hohen umrahmt das liebliebe 
fruchtbare Saaltbal sich ausbreitet, auf beiden Ufern 
des Flusses stromauf- wie stromabwarts einen reichen 
Kranz freundlicher Ortsehaften beherbergend. 

Zum Einnehmen der Mittagsmahlzeit findet sich in 
dem am Fusse der Salzburg in Beuhaus befindlicben 
Gastbause „zur Salzburg vortreffliche Gelegenheit, viel- 
leicht auch in einem der Gasthofe von Beustadt. Fiir 
grossere Gesellsehaften und hohere gastronomische An- 
forderungen diirfte es rathsam sein, das Mahl schon am 
Tage vorher brieflich oder telegraphisch zu bestellen. 

Als Riickweg von bTeustadt nach Kissingen wird zu 
angenehmer Abwechslung die iiber Unterebersbach, 
Steinach, Hohn und Aschach fuhrende Districts- 
strasse mit Yortheil gewahlt. Dieser Weg ist nur sehr 
Weniges weiter als der iiber Miinnerstadt und Niidlingen. 

Nicht unerwahnt darf auch bleiben, dass mit dem 
eben beschriebenen Ausfluge bisweilen Landwirthe 
aus dem Borden, die Kissingen als Curgaste aufsuchen 
und die Art der Bewirthschaftung grosserer Giitercom- 
plexe in Siiddeutschland kennen lernen wollen, einen Be- 
sucb der Orte Bildhausen und Kindhof verbinden. 
Docb mochte es unstreitig weit rathsamer fur den 
genannten speeiellen Zweck sein, der Fahrt nach diesen 
ziemlich abseits liegenden Orten einen besonderen Tag 
zu widmen. 

Bildhausen, eine einst sehr bedeutende, nunmehr 
zerstorte, aber in ihren Ueberresten immer noch sehr 
interessante Abtei, liegt namlich beinahe noch 3 Stunden 
nordostlich von Miinnerstadt entfernt. Die grosseren 
Giiter daselbst sind dem iiberwiegenden Theile nach, 
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auf dem eine gute halbe Stunde noch weiter ostlich 
gelegenen Rindhofe aber durchweg im Besitze yon 
Wiedertauferfamilien, und bieten wirkliehe Muster- 
wirthschaften dar. Auch der Kunst- und Alterthums- 
freund wird einen Besuch der einst so grossartigen 
Cisterzienser-Abtei Bildhausen nieht bereuen. Er ver- 
saume dabei nicht, sich auch daselbst im ehemaligen 
Refectorium die noch yollkommen erhaltenen, aus dem 
Anfange des 17. Jahrhundertes stammenden, das Leben 
des heil. Bernhard darstellenden 23 Frescogemalde zeigen 
zu lassen. 

Wir schliessen hiemit den Kreis der Tagesparthieen 
und zugleich den der Ausfluge in Kissingens Umgegend 
iiberhaupt. Die Zahl der letzteren und ihre Manchfal- 
tigkeit bieten fiir die Zeit eines etwa vierwochentlichen 
Aufenthaltes bei geeignetem Wechsel zwischen Nahe und 
Feme taglich neue Bilder, neue Eindriicke, wahrlich 
filr Yiele nicht den umviehtigsten Theil der in Kissingen 
gebotenen Mittel zu einer erfolgreichen gesegneten Cur. 

Auch am Schlusse seiner Arbeit ist der Yerfasser 
hiemit angelangt und somit beim Abschiede vom Leser. 
Gerne wird ihm dieser das eigentliche iibliche Ceremoniel 
dieses Abschiedes erlassen. 
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(Anhang). 

Bad Kissineren. 
(Taxen mid Tarife — Polizeiliclie Yorschriften — Preise 

der versandten Mineralwiisser — Diiitetische Yorscliriften — 
Gasthofe, Restaurationen etc,) 

I. Kur- und Musiktaxe. 

Jeder in dem Bade Kissingen wahrend der Saison 
fiber eine Woche verweilende Kurgast (promovirte 
Aerzte des In- und Auslandes und deren Familienan- 
gehorige ausgenommen) hat ffir die Benfitzung der Ivur- 
brunnen, den Besuch der Conversations-, Spiel- und 
Lesesale, den Zutritt zu den Concerten der Kurkapelle 
etc. eine Kur- und Musiktaxe zu entrichten, welclie 
von dem kgl. Bade-Commissariat nacli drei Klassen- 
satzen erhoben wird: 

a) in der ersten Klasse mit 30 Mark ffir das Fa- 
milienhaupt und 10 Mark ffir jedes Familienglied 
— von den Angehorigen regierender Ffirstenhauser, 
und alien jenen Personen, welclie vermoge ilires 
Standes oder Reichtliums eine hervorragende 
Lebensstellung einnehmen; 

b) in der zweiten Klasse mit 20 Mark ffir das 
Familienhaupt und 6 Mark ffir jedes Familienglied 
fiber 15 Jahren — von den hoheren Beamten, 
Militars und sonstigen Standespersonen, Gfutsbe- 
sitzern, Rentiers, Kaufleuten und alien Jenen, deren 
Vermogens- und Erwerbsverhaltnisse sich als in 
hoherem Grade \yohlstandig annehmen lassen; 

c) in der dritten Classe mit 10 Mark ffir das Fa¬ 
milienhaupt und 3 Mark ffir jedes Familienglied 
fiber 15 Jahren. 

l 
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Fur Kinder unter 15 Jahren, sowie fur Dome- 
stiquen der Kurgaste ist die Halfte der in der jeweiligen 
Klasse fur die Familienglieder bestimmten Gebiihren zu 
entrichten. Minderbemittelten und armen Kurgasten 
kann der k. Badekommissar die Taxe ermassigen oder 
ganz erlassen. 

Die Erhebung der Kur- und Musiktaxen gesehieht 
durch einen hiezu aufgestellten Einheber, welcher den 
Kurgasten gegen Entriclitung der festgesetzten Taxen 
und einer Zustellgebiihr von 20 Pfg. fur jede Taxquit- 
tung die vom k. Badecommissariate quittirten Taxkarten 
zuzustellen hat. 

Die Entrichtung der Kur- und Musiktaxe befreit 
von den seither erhobenen Collecten fur die Kurcapelle 
und das Theresienspital. 

Sammtliche Einnahmen an Kur- und Musiktaxen 
finden bestimmungsgemass nur zu gemeinniitzigen 
Kurzweeken und zur Yerschonerung des Bade- 
ortes Yerwendung. 

II. Polizeiliche Vorschriften. 
1) Das Yermietlien der Wolmungen betr. 

a. Bei den Abschliissen von Miethvertragen wird 
anempfohlen, eine bestimmte und deutliche, wo moglich 
schriftliche Uebereinkunft zu treffen, wie es mit dem 
Miethpreise gehalten werden soil. 

b. Bei dem Absclilusse des Miethvertrages sind die 
Mob el genau zu bezeiehnen, welehe zu dem Zimmer 
gegeben werden sollen. 

c. Das Miethgeld lauft von dem Tage an, an wel- 
chem der Kurgast einzutreffen versproehen hat; trifft 
derselbe an dem bestimmten Tage nieht ein, so kann 
das Quartier nach Yerlauf einer Woche und nach vor- 
heriger Anzeige beim konigl. Badecommissariate weiter 
vermiethet werden, und der spater eintreffende Kurgast 
ist dem Hauseigenthumer das Miethgeld fur eine Woche 
zu vergiiten schuldig. 

d. Der Regel nach werden die Quartiere auf eine 
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bestimmte Anzalil von Wochen gemiethet, und hangt 
die desfallsige Bestimmung von der Uebereinkunft der 
Partheien ab; wird aber das Quartier auf unbestimmte 
Zeit vermiethet, so hat der Kurgast, der sich zum Aus- 
ziehen entschliesst, wenigstens 3 Tage vor Ablauf einer 
Woche, die immer von dem Tage seiner Ankunft an 
gereehnet wird, zu kiindigen, und ist verpflichtet, den 
Miethpreis fiir die voile Woche zu zahlen, auch wenn 
er friiher die Wohnung verlasst. Bei nicht rechtzeitig 
erfolgter Kundigung gilt der Mietlivertrag fiir die ganze 
nachste Woche als erneuert. 

e. Bei langer als vierwochentlichem Aufenthalte eines 
Kurgastes ist der Quartiergeber berechtigt, den Kurgast 
zu befragen, wie lange er noch zu bleiben gedenke. 

f. Die Yermittlung bei vorkommenden Differenzen 
mit den Fremden ubernimmt das kgl. Badcommissariat. 

2) Die Polizei im Knrgarten hetr. 

a. Das Rauchen im Conversationssaale, dann wahrend 
der jeweiligen Brunnenzeit fruh und Abends in den 
Alleen vom Musikpavillon bis zu den Arkaden und in 
diesen ist untersagt. 

b. Ebenso ist das Mitnehmen von Hunden in den 
Curgarten, ausser an der Leine, untersagt. 

III. Tarif der Bader. 
a) In der kgl. Saliuen-Badeanstalt; 

M. Pf 
Soolebad mit besonderem Ankleidezimmer . . 5. 
Soolebad I. Cl 2. 50 

„ II. Cl  2. - 
Soolebad II. Cl. von Nachmittags 3 Uhr an . 1. 35 
Wellen- oder Strahlbad I. Cl 3. — 

II. Cl 2. 50 
II. Cl. v. Nachm. 3 Uhr an 1. 70 

Siisswasserbad   1. 75 
do. von Nachmittags 3 Uhr an . . 1; 20 

w 
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M. Pf. 
Moorbad   3. 50. 
Douehebad . . .   2. —. 

„ von Nachmittags 3 Uhr an . . . 1. 35. 
Gasbad, voiles 1. 75. 

„ fiir einzelne Korpertheile 1. 20. 
Soole-Einathmung   . 1. —. 

b) Im kgl. Kurliause: 

Soolebad I. Classe 2. 25. 
„ II. Classe .......... 1. 75. 

Pandurbad 1. 75. 
Strahl- oder "Wellenbad ........ 2. 20. 
Moorbad 3. —. 
Douehebad   1. 50. 

c) Im Aktien-Bade-Etablissement: 

Soolebad mit Salon   5. — 
do. I. Cl 2. 50 
do. II. Cl 2. — 
do. ILCl.fruhv. 5*/2—8,Naclim.v. 3Uhran 1. 30 

Kakoczy- und Pandurbad I. Cl 2. 50 
do. do. do. II. Cl 2. — 
do. do. do. II. Cl 1. 30 

fruh von 5V2—8, Hachm. von 3 Uhr an 
Wellen- oder Strahlbad I. Cl 3. — 

do. do. do. IT. Cl 2. 50 
do. do. do. II. Cl. Nachm. von 

3 Uhr an 1. 75 
Siisswasserbad (nur Nachmittags) 1. 30 
Kinderbad  1. — 
Masehinen- oder Zirkeldouche mit Wannenbad 3. — 
Sitzbad (nur Nachmittags) —.80 
Moorbad 3. 50 
Dampfbad  3. 50 
Transportables Bad 3. — 
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Ein Liter Mutterlauge 25 Pfg. Ein Liter gradirte 
Soole 10 Pfg. Extra-Wiische: Ein Wannentueh 25 Pf., 
ein Badetuch 20 Pf., ein Handtuch 10 Pf., ein Frottir- 
tuch 15 Pf. 

Flussbiider in der Saale. 

Abonnement fur 12 Bader 4 M. 50. 
Einzelbad   — M. 45. 

Gondelfahrt per Stunde ....... — M. 80. 

IV. Preise der versandten Mineralwasser. 

Rakoczy 
Pandur 
Maxbrunnen 
Boekleter Stahlwasser 
Bitterwasser 

100 Literfiaselien 
40 Mark. 

100/1 Thonkriige 40 if. 
100/2 do. 40 M. 

Emballage-Berechmmy 

fiir die Kiste von 12, 18, 20, 25, 80—40, 50—60 
Flasehen oder Kriigen extra. 

Preise der Molke. 

Fiir ein ganzes Grlas .    
Fiir ein halbes Grlas  

. . 30 Pf 

. . 15 Pf 
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V. Verzeichniss der bei dem Curgebrauche in Kissingen 

zutraglichen und nicht zutraglichen Speisen und 

Getranke. 

a) Zutraglich: 

1* FI ei sell sp ei s en: 

Rindfleisch, 
Kalbfleisch, 
Hammelfleiscb, 
Wild aller Art ausser Wild- 

schwein, 
Holier und gekochter 

Schinken ohne Fett, 
Hiihner und Fliigelwild, 
Indian, 
Tauben, 
Geraucherte Ochsenzunge, 
Sardellen- und Haring-Sauce, 

Meerrettig mit Milch oder 
Bouillon bereitet, Senf. 

2. Fische: 

Forellen, 
Hecht, 
Seezungen. 

3, Gemiise u. Zuspeisen. 

Gelbe Ruben, 
Schwarzwurzeln, 
Spargeln, 
Spinat, 
Blumenkohl, 
Kartoffeln als Gemiise und 

Puree. 
Junge Bohnen, 
Reis. 

4* Mehl- u. Eierspeisen. 

Weichgesottene Eier, 
Gries-, Sago-, Reispudding, 
Risquit und Eierauflauf. 

b) Nicht zutraglich: 

1. FI ei sch spei sen : 

Schweinefleisch, 
Ganse- und Entenbraten, 
Gebackene Leber, Niere, Herz, 

Lunge, Euter, 
Ganseleberpastete. 

2. Fische: 

Aal, 
Karpfen und sammtliche 

Seefische mit Ausnahme 
der Seezungen. 

Krebse. 

3. Gemiise u. Zuspeisen. 

Erbsen, Linsen und weisse 
Bohnen, 

Kohl, 
Gerostete und gesottene 

kartoffeln mit Butter, 
Champignons, 
Morcheln, 
Triiffeln, 
Salat, 
Zwiebeln, 
Rettige, 
Rober Meerrettig mit Essig, 
Gurken, 
Backwe^ke aus Blatter- oder 

Butterteig, xiberhaupt fettes 
Baekwcrk jeder Art. 

4. Obst und Dessert: 

Alles frische ungckochte Obst, 
Mandeln, 
Traubenrosinen 
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a) Zutraglich'. 

Confituren, 

Gekoehte Priinellen, 

» Aepfel, 

n Birnen, 

„ Kirschen, 

„ Mirabellen, 

Bisquit. 

b) Nicht zutraglich: 

Kasc, 
Rohe Butter, 
Niisse, 
Melonen. 

5. Siisse Spe isen. 

Englischer Plumpudding, 
Gefrorenes, 
Charlotte russe, 
Alle Sorten Creme. 

Getriinke. 

a) Zutraglich: 

Wasser, 
Kaffee, 
Ungewurzte Chocolade und 

entolter Cacao, 
Siisse Milch, 
Leichte Weine, 
Ausnahmsweise Bier in geringer 

Quantitat u. guter Qaalitat. 
Thee nur mit specieller Erlaub- 

niss des Arztes. 

b) Nicht zutraglich: 

Schwere starke Weine, 

Gliihwein, 

Liqueure, 

Punsch, 

Limonade, 

Saure Milch. 

VI. Gasthofe und Restaurationen. 

I. Gasthofe: Kurhaus, — Bussischer Hof, — Hotel 
Kaiserhof — Hotel Victoria, — Hotel Sanner, (sammt- 
liche in der Kurhausstrasse), Englischer Hof, (Theater- 
strasse), Hotel Holzmann, Hotel Schmitt und Hotel 
Braun, (jenseits der Saale), Hotel Zapf (am Bahnhof), 
Wittelsbacher Hof (am Markt), Preussischer Hof (Lud- 
wigsstrasse), Hotel zur Post (Salinenstrasse). Fur Is- 
raeliten: Hotel Sckwed (Maxstrasse), Europdischer Hof 
(Ludwigsstrasse). 
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II. Restauratioueu: Kursaal-Restaurant,—Casino cles Actien- 
bades, — Federbeck (Hartmannstrasse), Frill ding sgarten 
(Theaterstrasse), IF. Bauch und F. Ziegler (am Markt), 
Zum deidschen Hans (obere Marktstrasse), Suckfull, (an 
der Garitzer Strasse), Restauration National (Eisenbahn- 
Strasse). Fur Israeliten: Ehrenreich (Theresientrase.) 

III. Weinsehenken: Karch (am Markt), Neugebaner und 
Herold (Kirehgasse.) 

IY. Garten w i rt li sell aft e n: Schw eizerbaus (am Staffelsberg) 
Sclmeizerhduschen (am Altenberg), Schutzenhalle, Bel¬ 
vedere, Bellevue, Zooplastischer Garten; ferner: Gold- 
mayers Biergarten, Wirthschaft Zur Eisenhahii,Wirtbscliaft 
Germania und Einhard's Felsenkeller, (letztere vier mifc 
Kegelbahnen.) Saline, Altenburger Hans, Bodenlaube, 

Wirthsehaft Zur Linde (Unterbodenlaube.) 

Druckarbeiten, insbesondere Yisiten- und Adress- 

karten, Einladungskarten, Yerlobungsanzoigen, Speise- 

und Weinkarten, Programme etc. werden prompt und 

elegant geliefert von 

T. A. Schachenmayer, 
Buelidruckerei und Buclihandlung, 

Theresienstrasse 151. 

Drunk von T. A. Scliaeliemnayer in Kissingen. 



PLAN VON KISSl'NGEN 

O efToivtli c.h_e G el> and, e: 

1. jdrhtiden u. (onversat.SaalII Syniu/oqe. 
2. Jfimupnaqazin/. \o.batholische£farrkhrhe. 
2t.THoaiu)eU*che Jfirche Idi.IudholischesJPfcicrhaus. 

\ I. Theater. 17. Mohmann schesHospital 
5. MarienkafteUe ant'd Friedlf 18. Theresien/iosfiital. 

\ 6. Kirehnermohnung 19. Stadthuus. 
j 7 TeUgrafrft£irB\nreauj. JhaXvm-e? 20. sio/tsqerirhtegeldiide. 
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j 10. JteiUamtsyekdude-. 2'S Postaml. 
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112 Vj'olmuefte, 25 ffemnteriehs Spited 
$13. thhaus.     

GastTiofe: 

n BujsstecherJfaP 
b. Hotel Sannen 
c: ld'e fopf(i f/otete. 
d. Hotel Hhiseo 
e. -EiujlischerJlof 
£ PreussischerJHoP 
(j. Siidusischer Hop 
h. DeidschesJfaus. 
i. WittelsbachcrJIop 
It. BttyerischerHof. 
I Hotel Schmitt\ 

m Ho'tel Holxnumn* 
u . Hotel 7.apf. 

Yeri zIASchacKeiymayer mKissinqen. T. E. Ihein'sdie Eruclier ei,Yitr zburq. 
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