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Steirische Kurorte in der Biedermeierzeit
Von elke h a m m e r - l u z a

Warme Quellen und gesundbrunnen bildeten seit jeher anziehungspunk-
te für heilungssuchende, doch erst im laufe des 18. Jahrhunderts gewann das 
badewesen an bedeutung.1 die gesellschaftliche oberschicht entdeckte die 
reise ins bad nicht nur als therapeutische maßnahme für sich, sondern auch 
als möglichkeit der erholung und Zerstreuung während der sommermonate. 
in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkte sich diese entwicklung, 
indem nun das gehobene und wirtschaftskräftig gewordene bürgertum die 
adelige lebensweise sukzessive übernahm. ausschlaggebend dafür war zum 
einen das bedürfnis nach sozialer anerkennung, aber auch nach neuem natur-
erleben. Zugleich stieg der ruf der badekultur: naturwissenschaftlich-medizi-
nisch fundierte gutachten bestätigten die Wirksamkeit der einzelnen kurorte, 
deren angebot immer breiter und deren erreichbarkeit durch den ausbau der 
Verkehrsverbindungen immer einfacher wurde. die Zeit des biedermeier bildet 
daher eine spannungsreiche Phase der entstehung und des aufblühens zahlrei-
cher heilbäder, während der sich die struktur eines ortes oft innerhalb weni-
ger Jahre vollkommen veränderte.

in besonderem maße gilt das für die kurbäder der steiermark, deren cha-
rakteristika hier nachgezeichnet werden.2 in einem ersten schritt erfolgt eine 

 1 allgemein vgl. u. a. Vladimír křížek, kulturgeschichte des heilbades, leipzig 1990; große 
Welt reist ins bad. 1800–1914. baden bei Wien, badgastein, bad ischl, franzensbad, karlsbad, 
marienbad, teplitz. ausstellungskatalog, schloss grafenegg bei krems, Passau 1980; heinz 
biehn/Johanna herzogenberg, große Welt reist ins bad. nach briefen, erinnerungen und 
anderen Quellen zur darstellung gebracht, münchen 1960.

 2 Zu steirischen heilbädern und dem bädertourismus vgl. u. a. helmut hainzl, heilende Wasser 
in der steiermark und historischen untersteiermark, geisteswiss. dipl. a. graz 2000; Johann 
schleich, heil- und Wunderquellen in der steiermark, graz/Wien/köln 1998; ders., hei-
lende Wasser. heilbründl, heilquellen und thermen in der oststeiermark, graz/Wien/köln 
1997; alfred seebacher-mesaritsch, die steirischen heilbäder und gesundbrunnen, graz 
1990; margit nunner/ursula Prutsch, heilquellen und kurorte der steiermak. in: gerhard 
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bestandsaufnahme der im damaligen herzogtum befindlichen heilquellen 
und deren nutzung für den kurbetrieb, wobei sich der bogen von der einfachen 
bretterhütte bis hin zum renommierten nobelbad spannt. anschließend wird 
die anlage selbst in den mittelpunkt gestellt, also nach eigentumsverhältnis-
sen, entstehung und entwicklung sowie organisation gefragt. der nächste 
abschnitt beschäftigt sich mit der infrastruktur eines kurbades und kons-
tanten bzw. Variablen der badearchitektur, beginnend bei der gemischten nut-
zung bis hin zu einer ausgeprägten spezialisierung. einen weiteren wichtigen 
Punkt bildete die Vermarktung des betriebes mit der dahinter stehenden stra-
tegie. sie hatte großen einfluss auf die Zahl und Zusammensetzung des jewei-
ligen Publikums, dem abschließend das spezielle augenmerk gilt. 

Kurbäder in der Steiermark

um 1800 kannten die topographischen beschreibungen des landes 21 
unterschiedliche gesundbrunnen,3 ein lexikon aus den Jahren 1821/22 er-
weiterte diese Zahl bereits auf 59 mineralquellen,4 und mitte des 19. Jahr-
hunderts ging man von zumindest 129 heilkräftigen Wässern im herzogtum 
steiermark aus.5 trotz dieser Vielfalt wurde der großteil der Quellen zum 
damaligen Zeitpunkt nicht oder nur sehr eingeschränkt genützt, und ihre che-
mische Zusammensetzung und Wirksamkeit waren unbekannt. lediglich 
 einige wenige heilwässer fanden in form von trink- oder badekuren einsatz; 
sie bilden die basis für die folgende darstellung. der zeitliche schwerpunkt 
liegt dabei auf der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts, sodass damals in Ver-
gessenheit geratene bäder wie donnersbach und sauerbrunn bei Pöls nicht 

m. dienes/franz leitgeb (hgg.), Wasser. ein Versuch, graz 1990, 286–295; günther r. 
burkert, geschichte des steirischen fremdenverkehrs. in: gerald schöpfer (hg.), menschen 
& münzen & märkte. steirische landesausstellung 1989 Judenburg, 29. april–10. oktober 
1989, katalog, graz 1989, 179–190; alfred brusselle, heilquellen und kurorte der steier-
mark. in: die steiermark. land, leute, leistung, graz 1956, 507–511.

 3 Joseph karl kindermann, historischer und geographischer abriß des herzogthums steyer-
mark, grätz ³1787, 203; Joseph marx von liechtenstern, statistisch-topographischer lan-
desschematismus des herzogthums steyermark, Wien 1818, 61f.; franz sartori, neueste geo-
graphie von steiermark. mit ihren statistischen, physikalischen, industriellen und topographi-
schen merkwürdigkeiten, grätz 1816, 56, 88, 126, 170, 192.

 4 carl schmutz, historisch topographisches lexicon von steyermark, teil 2, gratz 1822, 547–
551; adolf schmidl, das herzogthum steiermark, stuttgart 1839, 18f.

 5 e. osann, Physikalisch-medicinische darstellung der bekannten heilquellen der vorzüglichsten 
länder europa’s, 2. theil, berlin ²1841, 194–210; mathias macher, uebersicht der heilwässer 
und natur-merkwürdigkeiten des herzogthumes steiermark, Wien/graz 1858, 3. 
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behandelt werden.6 auch kurorte, deren entwicklung erst nach 1850 ein-
setzte, wie aussee oder das franz-Josef-bad in tüffer/laško, oder denen es an 
einer längeren tradition mangelte, wie das kurzlebige mineralbad in graz- 
geidorf, finden keine berücksichtigung.7 

Wenn schon die österreichischen heilbäder im Vergleich zu den europä-
ischen nobelkurorten zurückstanden, so galt das erst recht für die steirischen 
anstalten. nur ein einziges kurbad des herzogtums, und zwar rohitsch-
sauerbrunn/rogaška slatina, konnte im biedermeier mit den berühmten 
destinationen der monarchie annähernd schritt halten. hinsichtlich seiner 
gästefrequenz lag es 1845 mit 1600 Personen zwar deutlich abgeschlagen 
hinter baden bei Wien (6500 Personen) und ischl (2900 Parteien),8 aber im-
merhin vor bad gastein (1500 Personen).9 gemessen an den großen böhmi-
schen bädern, wie karlsbad/karlovy Vary, franzensbad/františkovy lázně, 
marienbad/mariánské lázně und teplitz/teplice, wo sich der hochadel traf,10 
spielte der untersteirische sauerbrunnen aber eine untergeordnete rolle. die 
übrigen kurbäder des landes konnten zu jener Zeit bestenfalls 400 bis 600 
gäste pro Jahr begrüßen, die kleineren einrichtungen blieben überhaupt re-
gional oder gar lokal beschränkt und kamen in ihrer frequenz nicht einmal 
auf 30 bis 40 Personen jährlich. über diese mangelnde exklusivität und ver-
zögerte entwicklung, ja sogar dürftigkeit und rückständigkeit der steirischen 
heilbäder im allgemeinen machte man sich hierzulande keine illusionen, 
sondern versuchte vielmehr, aus dieser not eine tugend zu machen: Eines mag 
auch den verzogenen Fremdling in den steirischen Bädern – wenn er den ge-

 6 Zu donnersbach vgl. Josef röger, ein römisches Wildbad zu donnersbach. in: blhk 23 
(1949), h. 1, 25–28; hans czimeg, Wo ist die Quelle wirklich? Viele hinweise – kein ergeb-
nis. in: da schau her 1 (1980), h. 2, 16–18; ders., geschichte von donnersbach, donnersbach 
1980, 156–163. Zu sauerbrunn bei Pöls vgl. stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 11: sau-
erbrunn bei Pöls; Walter brunner, geschichte von Pöls, Pöls ob Judenburg 1975, 216–219. 

 7 das solbad aussee wurde 1852, das Warmbad tüffer 1853 eingerichtet. geidorf bestand nur 
zwölf Jahre, von 1847 bis 1859. Zu letzterem vgl. hilmar Zetinigg, thermen und mineral-
quellen in graz und seiner unmittelbaren umgebung. in: gerhard m. dienes/franz leitgeb 
(hgg.): Wasser. ein Versuch, graz 1990, 296–298.

 8 in ischl wurden bis 1932 nicht einzelpersonen gezählt, sondern „Parteien“ im sinne von zu-
sammengehörigen gruppen wie ehepaaren oder familien. 

 9 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 7: tobelbad: ausmaß über die anzahl der gäste in 
rohitsch-sauerbrunn 1836–1844; J. hoisel, der landschaftliche curort rohitsch-sauerbrunn 
in steiermark, Wien 1875, 33; reinhold lorenz, bäderkultur und kulturgeschichte. forschun-
gen über den sozialcharakter der österreichischen heilquellenorte. in: archiv für österreichische 
geschichte 117 (1949), h. 2, 197–305, hier 300. 

 10 Vgl. klaus günzel, bäder-residenzen. kuren und amouren, diplomatie und intrigen, stutt-
gart 1998, 21–64.
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wohnten Komfort noch nicht durchaus findet – entschädigen, eine gewisse Jung-
fräulichkeit unserer Kurorte.11 diese weitgehende unberührtheit der natür-
lichen gegebenheiten sollte mancherorts noch bis zur mitte des 19. Jahr-
hunderts hinein anhalten.

die balneologische literatur um 1850 unterteilte die steirischen heilquel-
len in säuerlinge bzw. sauerbrunnen, warme thermen, lauwarme thermen 
und schwefelwässer.12 dieser gliederung soll hier der einfachheit halber ge-
folgt werden, umso mehr, da die Zugehörigkeit zu einem typus schon manches 
über charakteristische elemente einer kuranstalt verraten konnte. säuerlinge 
gab es in der steiermark zwar am häufigsten, davon gelang es jedoch nur zwei 
sauerbrunnen, sich über die bloße nutzung als trinkquelle hinaus zu regelrech-
ten heilanstalten zu etablieren, nämlich dem schon genannten rohitsch-sauer-
brunn nahe der kroatischen grenze und bad gleichenberg in der oststeier-
mark. sie waren zugleich die beiden erfolgreichsten kurbetriebe der steiermark 
mitte des 19. Jahrhunderts, deren anfänge jedoch nicht unterschiedlicher sein 
könnten. 

der rohitscher sauerbrunnen war als mineralwasser schon im 17. und 
18. Jahrhundert geschätzt und durch ein apothekerkonsortium bzw. anwoh-
nende bauern überregional vertrieben worden, eine effiziente und gewinn-
bringende abfüllung der Quelle, verbunden mit der einrichtung eines kur-
betriebes, gelang aber erst im 19. Jahrhundert. auf anregung des guberniums 
in graz übernahmen die steirischen stände 1801 den sauerbrunnen und be-
gannen 1803 mit dem aufbau der anstalt. Zufahrtsstraßen wurden gebaut, 
bäche abgleitet, hölzerne notquartiere und Wirtschaftsgebäude errichtet und 
mineralwasser geschöpft und verkauft. schon im nächsten Jahr stellte man 
einen badearzt an, der in der folge auch die direktion des betriebes über-
nahm. der rege Zustrom an gästen machte den ankauf benachbarter reali-
täten und den raschen ausbau der räumlichkeiten notwendig. 1815 gruppier-
ten sich um den zentralen brunnen schon eine reihe ansehnlicher gebäude: 
das große kurhaus, ein neues badehaus, ein amtsgebäude, ein füllhaus, zwei 
traiteurhäuser, die sogenannten sommerwohnungen, eine kapelle sowie zahl-

 11 rudolf gustav Puff, Wegweiser in sämmtliche gesundbrunnen und bäder der steiermark. für 
reisende und curgäste, gratz 1854, 8. 

 12 Vgl. macher, uebersicht 1858 (wie anm. 5); mathias macher, medizinisch-statistische 
 topografie des herzogtumes steiermark, graz 1860, 49–58; anton franz reibenschuh, die 
thermen und mineralquellen steiermarks, graz 1889 (separat-abdruck aus dem 17. Jahresbe-
richt der k. k. staats-realschule in graz 1889); Josef höhn, die mineralquellen in der steier-
mark, graz 1915. 
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reiche Wirtschaftsgebäude und stallungen belebten das bild.13 in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten erweiterte sich der kurbetrieb kontinuierlich, wobei 
man den ansprüchen eines gehobenen Publikums rechnung trug. 1836 zähl-
te man in rohitsch-sauerbrunn zwölf große und fünf kleinere villenartige 
Wohngebäude, die elegante unterkünfte in fast 200 Zimmern boten, gar nicht 
zu reden von den prächtigen kursälen, speisehäusern, terrassen und badeanla-
gen, die sich entlang parkähnlicher grünflächen und alleen reihten.14 
 rohitsch-sauerbrunn war zum größten und berühmtesten heilbad der steier-
mark avanciert: Von weiter Ferne strömt Alt und Jung herbei, um Linderung 
und Heilung von Leiden zu suchen oder sich an der herrlichsten aller Quellen in 
den heißen Sommermonaten Erfrischung zu holen, oder, wenn auch dies nicht, 
um wenigstens den Vergnügungen und sonstigen Interessen nachzujagen.15 in den 
1840er-Jahren blieb die anziehungskraft des kurortes nicht nur ungebrochen, 
sondern stieg vielmehr steil an; weitere baulichkeiten entstanden, die anzahl 
an Zimmern und suiten verdoppelte sich, und das ambiente wurde immer 
glanzvoller und internationaler. man bemühte sich, für jede bequemlichkeit 

 13 stla, Plst-659 (m. 56): mappa der hochlöbl. landständischen realitäten zu sauerbrunn bei 
rohitsch, aufgenommen im Jahre 1815.

 14 Vgl. rudolf Puff, erinnerung an sauerbrunn nächst rohitsch und seine umgebungen, graz 
²1853; ernst hilarius fröhlich, die sauerbrunnen bei rohitsch. monographie, Wien 
41857.

 15 franz unger, reisenotizen vom Jahre 1838. in: steiermärkische Zeitschrift n. f. 5 (1839), h. 2, 
75–128, hier 77.

Rohitsch-Sauerbrunn, Aquarell, undatiert (StLA, OBS-Rohitsch-Sauerbrunn-I-002)



158

zu sorgen und dem verfeinerten geschmack des Publikums zu entsprechen, 
was mitte des 19. Jahrhunderts nicht weniger als 2400 gäste pro Jahr in die 
kuranstalt führte.

Zu jener Zeit, als rohitsch-sauerbrunn längst den ersten rang unter den 
heilbädern der steiermark eingenommen hatte, plätscherten die Quellen zu 
gleichenberg noch völlig ungenützt vor sich hin. erst um 1834 wurde man auf 
sie aufmerksam, dann ging es allerdings schlag auf schlag. auf initiative des 
damaligen steirischen gouverneurs mathias constantin capello graf von 
 Wickenburg wurde eine aktiengesellschaft gegründet, mit deren grundkapital 
das damals noch versumpfte tal in eine blühende kulturlandschaft verwandelt 
werden sollte. Ziel war die schaffung einer trink- und badeanstalt, verbunden 
mit einem mineralwasserversand. schon 1837 konnte man die erste saison in 
gleichenberg eröffnen. neben der brunnenhalle verfügte man damals bereits 
über ein kurhaus, ein badehaus, ein duschbad, ein gästehaus sowie verschie-
dene manipulationsgebäude; über all dem thronte die Villa des gouverneurs.16 
durch die investition der erzielten gewinne und eine geschickte geschäfts-
politik gelang in den nächsten Jahren ein beispielloser ausbau des badeortes. 
Zehn Jahre später standen in gleichenberg 17 gebäude zur aufnahme von 
kurgästen bereit, fünf weitere in der nächsten umgebung, womit man eine 
kapazität von 200 Zimmern erreichte. die meisten Villen waren von finanz-
kräftigen adeligen und großbürgern erbaut worden, die teile ihrer stattlichen 
sommersitze an zahlende gäste vermieteten, deren Zahl mittlerweile auf rund 
800 pro Jahr angestiegen war.17 auch die Publikumsstruktur hatte sich gewan-
delt, und immer mehr Persönlichkeiten aus der Wiener und ungarischen aris-
tokratie suchten ihren Weg in die oststeiermark. neben allen gängigen heil-
anwendungen unter ärztlicher betreuung fanden sie hier erholung und Zer-
streuung auf hohem niveau. mit seinem modernen konzept und offensiver 
Werbung war gleichenberg um 1850 ein ernsthafter konkurrent für den alt-
ehrwürdigen rohitscher sauerbrunnen geworden, was sich in der zweiten 
hälfte des 19. Jahrhunderts noch verstärken sollte.18

 16 rudolf gustav Puff, erinnerung an gleichenberg. eine kurze historisch-topographische skizze 
dieses badeortes und seiner mahlerischen umgebungen, als gemüthliches andenken den allver-
ehrten gründern dieser kuranstalt und den sie besuchenden freunden der schönen natur ge-
widmet, grätz 1839, 12–30.

 17 rudolf gustav Puff, Wegweiser für den badeort und die umgebung von gleichenberg, graz 
1845; Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 19–42.

 18 Vgl. W. W. Prášil, der curort gleichenberg und seine umgebungen. ein führer für curgäste, 
Wien 1865; thomas kernbichler, der fremdenverkehr in bad gleichenberg, naturwiss. 
dipl. a. graz 1990.
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eine in vielem vergleichbare struktur und geschichte wiesen die beiden 
damals größten steirischen Warmbäder auf, nämlich römerbad tüffer/rimske 
toplice und bad neuhaus/dobrna. beide hatten eine ähnliche ausdehnung, 
beide lagen im heutigen slowenien, nicht weit von cilli/celje entfernt und 
beide standen über Jahrhunderte in adeligem herrschaftsbesitz und erlebten 
erst ab den 1840er-Jahren unter jeweils neuen eigentümern einen rasanten 
aufstieg. römerbad tüffer gehörte ursprünglich den grafen von Wildenstein, 
anfang des 19. Jahrhunderts ging es zunächst in den besitz des Postmeisters 
anton gurnigg, dann an Johann nepomuk Worlitschegg über. die gesamte 
anstalt beschränkte sich zu jener Zeit auf vier gebäude, darunter das badehaus 
mit zwei thermalbecken.19 unter dem unternehmer gustav uhlich wurde der 
kurbetrieb ab 1840 großzügig ausgebaut und modernisiert. fünf gebäude mit 
100 fremdenzimmern, eine kapelle und mehrere Wirtschaftseinrichtungen, 
umrahmt von grünanlagen und spazierwegen, boten sich den besuchern dar. 
für heilanwendungen standen vier bassins zur Verfügung, der Verpflegung 
und Zerstreuung dienten die traiteurie und der kursalon, unterkünfte gab es 
je nach geschmack im „kroatenhaus“, im „fürstenstöckl“ oder im „grafen-
stöckl“. rund 400 Personen fanden jährlich den Weg hierher, was in den som-
mermonaten ein pulsierendes leben zur folge hatte.20 

in neuhaus ging diese entwicklung etwas später vor sich, hier galt noch 
länger der grundsatz: Die Badeanstalt selbst bisher kein Luxus-, sondern wahr-
hafter Heilort für Kranke, welche Genesung suchen.21 das bad stand ab dem 
18. Jahrhundert im eigentum der freiherren von dienersperg, wobei sich vor 
allem franz Xaver cajetan von dienersperg ab 1814 um den betrieb verdient 
machte. die anstalt konzentrierte sich auf das große kurgebäude, in dem so-
wohl bade-, Wohn- als auch unterhaltungsmöglichkeiten lokalisiert waren. 
Johann graf von hoyos übernahm bad neuhaus 1847 von seinem schwieger-
vater und setzte neue maßstäbe: er ließ das kurhaus aufstocken, einen großen 
kursaal errichten und ein zweites badehaus erbauen, kanäle wurden gegraben, 

 19 mathias macher, das römerbad nächst tüffer in steyermark, in physikalisch-medicinischer 
hinsicht dargestellt für cur-gäste, graz 1826, 6–20.

 20 stla, Puff rudolf gustav, nachlass, k. 8, h. 274: heilquellen; k. 8, h. 289: tüffer, orts- und 
gegendbeschreibung; mathias macher, das römerbad nächst tüffer in steiermark in phisika-
lisch-medizinischer hinsicht dargestellt, bearb. von karl friedr. hen, graz ²1846, 26–29; max 
leidesdorf, das römerbad tüffer in steiermark, Wien 1857, 4–6. Vgl. elke hammer-luza, 
Zdravilišče rimske toplice v prvi polovici 19. stoletja (der kurort römerbad tüffer/rimske 
toplice in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts). in: Časopis za zgodovino in narodopisje. 
review for history and ethnography 48 (2013), h. 2–3, 9–25.

 21 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 13: bad neuhaus: dr. onderka, kreisphysikus: nach-
richt über das mineral-bad zu neuhaus in steyermark. neuhaus, 1. mai 1827. 
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Parkanlagen geschaffen und nicht zuletzt angrenzende grundstücke und häu-
ser angekauft und in die anlage einbezogen. das angebot umfasste damit 
mitte des 19. Jahrhunderts rund 100 Zimmer, die jährlich von 400 gästen und 
mehr frequentiert wurden.22 

das größte und zugleich älteste der steirischen laubäder war tobelbad süd-
westlich von graz. hier bestand schon im 16. Jahrhundert eine heilanstalt, die 
kaiser ferdinand i. den steirischen ständen 1548 zum geschenk machte. Ver-
pflichtung war allerdings die unentgeltliche Versorgung einer gewissen anzahl 
armer kranker. 1810 wurde die anstalt an den arzt Josef misley verpachtet, 
was einen innovationsschub zur folge hatte und neue gästeschichten anzog. 
ab 1820 übernahmen die stände die anstalt wieder in eigene Verwaltung und 
stellten einen badearzt an, der zugleich als direktor fungierte. lange Jahre 
wirkten hier amadé lessing und carl goriupp, unter deren leitung ein stetiger 
ausbau des bades erfolgte. Verbesserungen an der alten substanz wurden vor-
genommen, neue technische einrichtungen eingeführt und die badegelegen-
heiten erweitert. die anstalt verfügte nun über zwei, später sogar drei unter-
schiedlich temperierte bassins und eine reihe von Wannenbädern. nur zögernd 
wurde allerdings privaten investoren die möglichkeit gegeben, sich in der nähe 
des bades anzukaufen und eigene häuser zu errichten bzw. zu vermieten.23 
damit blieb die anstalt überschaubar, und man beschwor den Zauber der ge-
räuschlosen, friedlichen Abgeschiedenheit.24 1843 erfahren wir: Der ganze Bade-
ort besteht aus zwei Badehäusern, einem Gesellschaftssaale, einer Kirche und 
sieben bis acht anderen Gebäuden, größtenteils zur Unterkunft der Gäste.25 ins-
gesamt standen 60 Zimmer für die unterbringung bereit; im gegenzug suchten 
rund 400 Personen, vorzugsweise frauen, ihr heil in tobelbad, zusätzlich ka-
men viele tagesgäste aus graz in den ort.

Zwar ebenfalls weit in die Vergangenheit zurückreichend, aber um einiges 
kleiner präsentierte sich Wildbad einöd in dürnstein in der steiermark, dicht 
an der grenze zu kärnten. durch seine abseitige lage und seine meist wenig 
finanzkräftigen bäuerlichen bzw. bürgerlichen besitzer konnte sich das bad 

 22 Vgl. gustav von kottowitz, bericht nebst einer monographischen skizze über das bad neu-
haus nächst cilli in steiermark vom Jahre 1849, graz 1850, 39–47; max Josef schüler, der 
landschaftliche curort neuhaus bei cilli in untersteiermark, Wien 1862, 12f.

 23 Vgl. erich linhardt, geschichte der ehemals steirisch-ständischen kuranstalt tobelbad und 
deren einfluss auf die entwicklung des ortes gleichen namens, Phil. diss., graz 1982. 

 24 f. c. Weidmann, illustrirter fremdenführer von graz und seinen malerischen umgebungen, 
graz 1859, 282; stla, Puff rudolf gustav, nachlass: k. 8, h. 275: bilder aus steiermark.

 25 gustav schreiner, grätz. ein naturhistorisch-statistisch-topographisches gemählde dieser 
stadt und ihrer umgebungen, grätz 1843, 514. 
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nicht entfalten. die anstalt bestand nur aus zwei gebäuden; diese waren über-
dies durch die Poststraße getrennt, was zu manchen unbequemlichkeiten führ-
te. auf der einen seite lag das badehaus, in dem Wannenbäder mit erhitztem 
thermalwasser verabreicht wurden. anfangs standen alle Wannen zusammen 
in einem großen raum, nur durch spanische Wände getrennt, später richtete 
man eigene kleine badekammern mit darüberliegenden kabinetten ein, er-
gänzt durch eine hauskapelle. auf der anderen seite der straße befand sich das 
gemauerte, einstöckige gasthaus, in dem Zimmer vermietet wurden. Jährlich 
nützten allerdings nur etwa 50 gäste dieses angebot.26 

noch eine stufe darunter lagen die beiden laubäder grubegg und topol-
schitz/topolšica. in grubegg bei bad mitterndorf im steirischen salzkammer-
gut beschränkte sich die badegelegenheit auf ein hölzernes badehäuschen mit 
einem gemauerten bassin von rund 12,5 Quadratmetern fläche und einem 
an- und auskleidezimmer. Quartier und Verpflegung musste man in der nach-
barschaft suchen.27 Ähnlich dürftig war es um die thermalquelle in topolschitz 
in der nähe von schönstein/Šoštanj im heutigen slowenien bestellt. auch hier 
war die warme Quelle nur in ein bassin geleitet und mit einer bretterhütte 
überbaut worden. im daneben liegenden bauernhaus konnte man zumindest 
einfache kost erhalten, unterkünfte fehlten jedoch. das bad wurde im We-
sentlichen nur von der bäuerlichen bevölkerung der umgegend genützt.28 

als einziges schwefelbad der steiermark ist die kleine kuranstalt Wörschach 
im bezirk liezen im ennstal zu nennen. nachdem die schwefelhaltigen Wässer 
schon lange unter den einheimischen bekannt gewesen waren, ließ der herr-
schaftsinhaber von Wolkenstein, Josef rossmann, 1837 die Quellen fassen und 
im Jahr darauf ein badehaus errichten, in dem gemeinschafts- und Wannen-
bäder angeboten wurden.29 Zugleich enthielt das gebäude 13 gästezimmer 

 26 Vgl. Walter brunner, dürnstein-Wildbad einöd. burg und gemeinde – thermal-heilbad, 
graz 1982, 93–108; stla, einöd Wildbad, k. 1, h. 1: Wasseranalyse der mineralquelle des 
einöder bades, 1837; georg göth, das herzogthum steiermark; geographisch-statistisch- 
topographisch dargestellt und mit geschichtlichen erläuterungen versehen. bd. 3: Judenburger 
kreis, graz 1843, 578.

 27 mathias macher, die lauteren Warmbäder (akratothermen) des herzogthumes steiermark 
neuhaus, topolschiz, römer- und franz-Josefbad, einöd-, grubegg- und tobelbad nebst einer 
beschreibung der kaltwasser-heilanstalt zu st. radegund am schöckel bei graz, graz 1867, 
59–61.

 28 macher, Warmbäder 1867 (wie anm. 27), 13–21; olga Janša-Zorn, der tourismus in den 
slowenischen alpen vom ende des 18. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg. in: tourismus 
und kultureller Wandel (= geschichte der alpen 2004/9), Zürich 2004, 131–148, hier 137.

 29 stla, Puff rudolf gustav, nachlass, k. 8, h. 274: heilquellen; Puff, Wegweiser 1854 (wie 
anm. 11), 153–161; macher, topografie 1860 (wie anm. 12), 224f.; stefan lackner, orts-



162

unterschiedlicher größe, einen kursaal und angeblich ein kleines haustheater. 
die dame des hauses kümmerte sich höchstpersönlich um das leibliche Wohl 
der besucher. das bescheidene angebot wurde allerdings nur zögernd ange-
nommen, mehr als 30 länger verweilende gäste pro Jahr waren selten.30 

eine sonderstellung nahm schließlich die erste und damals einzige kalt-
wasseranstalt der steiermark in st. radegund bei graz ein. die gründung ging 
auf den Wundarzt august demelius zurück, der 1841 die behördliche geneh-
migung zur führung seines betriebes nach dem muster des Vincenz Prießnitz 
in gräfenberg/lázně Jeseník erhielt. die grundlage der therapie bildete rei-
nes, kaltes Quellwasser. in einer badestube verabreichte der arzt Voll-, halb- 
und sitzbäder, für heilanwendungen in der freien natur nützte er außerdem 
einen natürlichen Wasserfall und ließ einen teich anlegen. auch kalte um-
schläge, nasse einpackungen und abreibungen mit feuchten tüchern standen 
auf dem Programm. august demelius baute sein Wohnhaus zu einem kurhaus 
um, in dem er gäste unterbringen konnte, daneben standen im ort mehrere 
gasthäuser zur Verfügung. bis zur mitte des 19. Jahrhunderts hielt sich der 
Zulauf mit rund 20 Personen pro Jahr jedoch in grenzen.31

geschichte Wörschach, Wörschach 1978, 34f. Vgl. elke hammer-luza, die kuranstalt Wör-
schach zur Zeit des biedermeier. in: da schau her 33 (2012), h. 4, 13–17.

 30 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 19: bad Wörschach im ennstal.
 31 Vgl. mathias macher, die kaltwasser-heilanstalt zu st. radegund am schöckel bei graz. (das 

steierische gräfenberg.). ein führer für kurgäste und gebirgreisende, Wien 1868; ders., der 
führer auf das schöckel-gebirge für gebirgsfreunde, nebst kurzer darstellung der kaltwasser-

Heilanstalt in St. 
Radegund, Litho-
graphie getönt, 
1850 (StLA, 
OBS-Radegund-
Einzelnes-I-003)
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Anlage, Entwicklung und Organisation der Kuranstalten

bei der gründung und beim ausbau von kuranstalten konnten ganz unter-
schiedliche Voraussetzungen vorliegen, die nachhaltigen einfluss auf die ent-
wicklung eines betriebes nahmen. das begann bereits bei den eigentumsver-
hältnissen. der großteil der steirischen bäder stand anfang des 19. Jahrhun-
derts in Privatbesitz, womit zwar der Vorteil einer unumschränkten entschei-
dungsgewalt, aber der nachteil einer vergleichsweise begrenzten finanziellen 
basis verbunden war. als eigentümer fungierten vor allem lokale herrschafts-
besitzer, auf deren grund das heilbringende nass sprudelte. in neuhaus waren 
das die freiherren von dienersperg, in römerbad tüffer die grafen von Wil-
denstein. besitzer konnten aber auch bürgerliche gewerbetreibende sein, die 
sich eingekauft hatten, allen voran gastwirte und Wundärzte, wie etwa in 
Wildbad einöd und in st. radegund. an ihre stelle traten später bürgerliche 
großunternehmer und industrielle. 

ganz andere ausgangsbedingungen hatten kurbäder im eigentum der 
stände. in der steiermark waren das tobelbad und rohitsch-sauerbrunn, ers-
teres bereits seit dem 16. Jahrhundert, letzteres erst seit dem beginn des 19. Jahr-
hunderts. damit verfügten diese beiden kuranstalten über ausreichende 
 kapitalkraft im hintergrund, hatten allerdings mit oft schwerfälligen Ver-
waltungsstrukturen zu kämpfen, die sich insbesondere bei einer Verpachtung 
des betriebes nachteilig auswirkten. die dritte und zugleich fortschrittlichste 
eigentumsform bot jene einer aktiengesellschaft; sie wurde nur in gleichen-
berg verwirklicht. 1834 gründete mathias constantin capello graf von Wi-
ckenburg den „gleichenberger und Johannisbrunnen aktienverein“. 1000 
aktien zu je 100 gulden wurden ausgegeben, die damit eingenommene sum-
me bildete das grundkapital der gesellschaft und diente zum ankauf der 
notwendigen grundstücke sowie zur errichtung des heilbades.32 dieses mo-
dell sollte sich als äußerst gewinnträchtig erweisen. 

auch wenn im bestreben, die entwicklungen des 19. Jahrhunderts beson-
ders herauszustreichen, manche übertreibungen in zeitgenössischen Quellen 
nicht auszuschließen sind, müssen wir um 1800 von ausgesprochen primitiven 
Verhältnissen in den steirischen heilbädern ausgehen. diese konstante zieht 
sich durch alle kuranstalten, selbst das namhafte rohitsch-sauerbrunn war 

heilanstalt zu radegund am schöckel für kurgäste, graz ²1877, 37–39; martina Vicenzi,  
st. radegund bei graz, st. radegund o. J., 25f.; stla, göth georg, nachlass, k. 26, h. 489: 
kainberg, bezirk.

 32 Vgl. anatol P. fuksas, aus der geschichte von bad gleichenberg, graz 1994, 11; georg ens-
bruner, geschichtliches über bad gleichenberg und dessen umgebung, graz 1934, 9f.
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davon nicht ausgenommen. als 1801 eine lokalkommission der steirischen 
landschaft das dortige terrain erkundete, gab es in der nähe der Quellen ledig-
lich drei bauernwirtshäuser, in denen rund 30 kurgäste Platz fanden. die 
 übrigen besucher konnten nur im dorf heiligenkreuz/sv. kriz, im markt 
rohitsch/rogatec oder in umliegenden bauernhäusern untergebracht werden 
und hatten damit oft eine Wegstunde und mehr bis zum brunnen zurück-
zulegen. Zur unterbringung dienten außerdem verschiedene notquartiere vor 
ort: Zelte, ja selbst ein hölzernes Lusthaus und die Kegelbahn wurden häufig als 
Schlafstelle benützt. So glich die Kuranstalt mehr einem Lager. das Wasser wur-
de aus einem einfachen feldbrunnen geschöpft, der keine bedachung hatte und 
zudem nahe an einem bach lag, sodass kein schutz vor Verunreinigungen ge-
geben war. selbst in den ersten Jahren der ständischen kuranstalt musste man 
zahlreiche Provisorien in kauf nehmen, ein eselstall diente als Notbadehaus 
und hölzerne baracken wurden zu unterkünften für kurgäste gezimmert.33 
auch erzherzog Johann zeigte sich bei seinem besuch 1810 skeptisch: Alles ist 
erst im Entstehen. [...] Die Vorrichtungen sind nicht die besten. [...] Noch hat man 
keinen Plan, noch gehet man sehr schwankend vor.34

besonders übel sah es dazumal im kurbad neuhaus aus. bedingt durch 
seine lage in einer sumpfigen gegend waren die gebäude feucht und unge-
sund, dazu stand es mit der sauberkeit nicht zum besten: Hier verrät noch alles 
das Schmutzige und Barbarische unserer vorigen Zeiten, ich muss gestehen, dass 
ich mich noch bei keinem Bade [...] mit so vielem Widerwillen aufgehalten habe 
als hier, schildert etwa balthasar hacquet seine eindrücke. beim eintritt in das 
badebecken lief jeder gast gefahr, sich an spitzen felsen und steinen zu ver-
letzen, da der boden des bassins völlig unbehandelt belassen worden war.35 um 

 33 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 4: steirische bäder und gesundbrunnen; sch. 2, h. 14: 
rohitsch-sauerbrunn.

 34 tagebuch erzherzog Johann 21./22. Juni 1810. Vgl. anton schlossar (hg.), erzherzog 
 Johanns tagebuchaufzeichnungen von seinem aufenthalte im kurorte rohitsch-sauerbrunn 
und über seine reisen in untersteiermark aus den Jahren 1810, 1811 und 1812, graz 1912, 10f. 
freilich ist das nicht überzubewerten, sondern im gesamtösterreichischen kontext zu sehen. 
auch das renommierte böhmische marienbad war anfang des 19. Jahrhunderts noch im ausbau 
begriffen und bestand aus hölzernen unterkünften, die den damaligen gast Johann Wolfgang 
von goethe an die Verhältnisse in nordamerikanischen Wäldern gemahnten. Vgl. christina 
florack-kröll, „heilsam Wasser, erd’ und luft“. Zu goethes badereisen. in: hermann 
bausinger/klaus beyrer/gottfried korff (hgg.), reisekultur: Von der Pilgerfahrt zum 
modernen tourismus, münchen 1991, 202–206, hier 206.

 35 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn: balthasar hacquet, oryc-
tographia carniolica oder Physikalische erdbeschreibung des herzogthums krain, istrien, und 
zum theil der benachbarten länder, bd. 3, leipzig 1784, 145.
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1810 hatte sich an dieser situation wenig geändert, das urteil von erzherzog 
Johann fiel jedenfalls vernichtend aus: Die Bedachung ist baufällig, die Zimmer 
finster und feucht, haben Modergeruch. [...] Man muß alles mitnehmen, denn 
nichts ist da als Tisch, Bettstatt und Stuhl, voll Ungeziefer sieht es schrecklich aus.36 
die gesamte anlage war ungepflegt und mit gestrüpp und gesträuch bewach-
sen. das bassin befand sich in einem dunklen raum innerhalb niedriger mau-
ern mit kleinen, vergitterten fenstern.37 etwas besser wurde zur gleichen Zeit 
das römerbad tüffer beurteilt, doch bemerkte man auch hier gravierende 
bauliche mängel und unordnung. aufgrund der kleinräumigkeit der bade-
stube konnte der dunst nicht entweichen und rief bei den gästen beklem-
mung, kopfschmerzen und andere Zustände hervor.38 noch 1826 notierte 
man: Die Badevorrichtungen selbst bedürfen wohl, besonders zur Bequemlichkeit 
und zum Vergnügen der Badenden, einer gänzlichen Umstaltung. hoffnungs-
froh setzte der autor fort: Ich zweifele nicht, daß der zahlreiche Zuspruch der 
Cur-Gäste den Eigentümer dieses Bades bald in den Stand setzen werde, das 
ganze ungeschickte Zeug niederzureißen.39

tatsächlich liest sich der folgende ausbau der steirischen kurbäder bis zur 
mitte des 19. Jahrhunderts wie eine erfolgsgeschichte. in praktisch jedem ort 

 36 tagebuch erzherzog Johann 20. Juli 1810. Vgl. schlossar (hg.), erzherzog Johanns tagebuch-
aufzeichnungen (wie anm. 34), 68.

 37 Vgl. karlmann tangl, beiträge zur geschichte der herrschaft und des badeortes neuhaus. in: 
mhVst 3 (1852), 180–185.

 38 Joseph schallgruber, aufsätze und beobachtungen etc. sammt darstellung der bäder zu 
neuhaus und tüffer, graz 1816, 21–38.

 39 macher, römerbad tüffer 1826 (wie anm. 19), 19.

Situationsplan 
Rohitsch-Sauer-
brunn, 1821 
(Ausschnitt) 
(StLA, PlSt-656)
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wurden – früher oder später – im jeweiligen Verhältnis beträchtliche investitio-
nen getätigt, die das gesamte erscheinungsbild der heilanstalten und ihrer um-
gebungen nachhaltig veränderten und ihre attraktivität für zahlende gäste er-
höhten. moräste wurden trockengelegt, Wasserleitungen und kanäle gegraben, 
Wege geebnet, Wohnhäuser gebaut und neue kureinrichtungen geschaffen. 
stellvertretend für diese entwicklung mögen einige Zahlen genügen: in tobel-
bad stieg die Zahl der kurgebäude von neun im Jahre 1810 auf das doppelte 
mitte des 19. Jahrhunderts.40 noch rasanter waren die Zuwächse in rohitsch-
sauerbrunn. Während 1816 noch 66 Zimmer in vier Wohngebäuden zur Ver-
fügung standen, konnte man mitte des 19. Jahrhunderts bereits auf 400 Zimmer 
in 15 häusern verweisen.41 hier wie in gleichenberg wurden fast im Jahrestakt 
neue gebäude hochgezogen und weitreichende ausgestaltungen und Verbesse-
rungen vorgenommen. in kleineren kurorten verlief dieser Prozess natürlich um 
einiges langsamer und wies deutlich bescheidenere dimensionen auf, ist aber 
trotzdem nicht zu übersehen. so wurde etwa in Wildbad einöd das badehaus 
durch ein zweites stockwerk erweitert, während das Warmbad in grubegg zu-
mindest ein neues mit hydraulischem Kalk untermauertes Bassin erhielt.42 

dieses Wachstum der heilbäder verlief nicht immer gleichmäßig, sondern 
konnte in seiner intensität von verschiedenen faktoren abhängig sein. den 
größten einfluss hatte ein eigentümerwechsel. nachdem das bis dahin mäßig 
erfolgreiche römerbad tüffer 1840 an den triestiner unternehmer gustav 
uhlich, besitzer einer großen brauerei und einer spinnfabrik, überging, erleb-
te es einen unvergleichlichen aufschwung. mit großem kostenaufwand er-
weiterte und verbesserte der findige industrielle die vorgefundenen anlagen. 
die Zahl der Zimmer wurde durch neubauten von 38 auf 100 vermehrt, ein 
separatbad und ein salongebäude errichtet, eine kapelle gestiftet und ein netz 
von spazierwegen angelegt. die rechnung des unternehmers ging auf, bis zur 
mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich die Zahl der badegäste verdoppelt, und 
auch die einnahmen waren entsprechend gestiegen.43 ganz ähnlich verlief die 
entwicklung in neuhaus. ein erster Wachstumsschub unter franz Xaver caje-

 40 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 4: steirische bäder und gesundbrunnen; Puff rudolf 
gustav, nachlass, k. 8, h. 291: tobelbad; max Josef schüler, der steiermärkisch-ständische 
curort tobelbad, graz 1856, 11f.

 41 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 14: rohitsch-sauerbrunn; Puff, Wegweiser 1854 (wie 
anm. 11), 74.

 42 Vgl. brunner, dürnstein-Wildbad einöd (wie anm. 26), 108; Josef andr. Janisch, topo-
graphisch-statistisches lexikon von steiermark mit historischen notizen und anmerkungen, 
bd. 1, graz 1878, 495f. 

 43 macher, römerbad tüffer 1846 (wie anm. 20), 9f.; Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 
215f.
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tan freiherrn von dienersperg 1814 blieb aufgrund der steten geldnöte der 
familie stecken,44 sodass das heilbad erst 1847 unter dem neuen eigentümer 
Johann graf von hoyos die entscheidenden impulse erhielt. stolz pochte man 
in der folge darauf, dass gegenwärtige Anstalt in keiner Beziehung mit der frü-
heren irgend eine Ähnlichkeit mehr besitzt.45 

Wesentlich kontinuierlicher verlief die entwicklung der ständischen kur-
orte, hier konnte allerdings das engagement eines Pächters oder direktors eine 
große rolle spielen. in tobelbad hatte man den kurbetrieb von 1810 bis 1820 
verpachtet, was sich als wenig gedeihlich herausstellte. erst als die stände den 
badeort in eigenregie übernahmen, begann sich der erhoffte gewinn einzustel-
len. in rohitsch-sauerbrunn war man von beginn an diesen Weg gegangen. 
hier ist ab 1841 eine besonders intensive Phase der erweiterung festzustellen, 
was sich aber vermutlich auf die gesteigerte nachfrage zurückführen lässt.46 in 
gleichenberg schließlich musste man danach trachten, gleich zu beginn die 
bedürfnisse der kurgäste befriedigen zu können. so fand zwischen 1834 und 
1837 eine erste angestrengte bautätigkeit statt, um mit dem beginn der ersten 
kursaison zumindest die notwendigsten gebäude fertig gestellt zu haben. die 
zweite große bauperiode schloss bis 1848 an, in welcher der ausbau mit hilfe 
privater und kommerziell-gewerblicher bauherren zum mondänen badeort 
abgeschlossen werden konnte. diese bautätigkeit fand im übrigen ausschließ-
lich außerhalb der saison statt, um die besucher nicht zu behelligen.47 mitte 
des 19. Jahrhunderts konnte auch hier ein kurgast unter mehr als 400 Zimmern 
in 23 gebäuden wählen.48 

unabhängig von der inneren struktur durfte ein badeort einen entschei-
denden sprung nach vorne von infrastrukturellen maßnahmen erwarten. nur 
bedingt lagen diese in der hand der anstaltsleitung selbst, wichtiger waren 
vielmehr überregionale bezirks- und landesstraßen, deren ausbau eine schnel-
le und bequeme Zugänglichkeit garantierte. die Quellen des kleinen Wild-
bades einöd hätten niemals ihre bedeutung erlangen können, wären sie nicht 
direkt an der hauptverkehrsverbindung zwischen Judenburg und klagenfurt 
gelegen, und selbst auf die kurze distanz zwischen graz und tobelbad hatte 

 44 tangl, neuhaus 1852 (wie anm. 37), 179–208.
 45 kottowitz, bad neuhaus 1850 (wie anm. 22), 39.
 46 anton schlossar, steiermärkische bäder und luft-curorte. topographisch-historische skiz-

zen, Wien 1883, 230f.
 47 Vgl. anatol P. fuksas, bad gleichenberg 1837–1997. erste kursaison – Zeitwenden im heil-

bade, graz 1997, 8; Victoria haan, bad gleichenberg. Von der römischen heilquelle bis zur 
gegenwart, graz 1999, 17.

 48 Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 23. 
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sich der straßenbau 1811, der den alten landweg durch eine kürzere Verbin-
dung, die weiter nach Voitsberg und stainz führte, für den kurbetrieb überaus 
bezahlt gemacht.49 in den 1840er-Jahren wurde ein weiteres Verkehrsmittel für 
den Personentransport wichtig: die eisenbahn. die südbahn führte in ihrem 
nördlichen streckenabschnitt 1842 allerdings nur von Wien bis gloggnitz, da 
der semmering noch nicht überwunden werden konnte. Parallel dazu wurde 
1844 der betrieb zwischen mürzzuschlag und graz aufgenommen. Wichtiger 
für die untersteirischen bäder war der südliche streckenabschnitt zwischen 
graz und cilli/celje. er wurde 1846 eröffnet, drei Jahre später hatte man auch 
die Verbindung nach laibach/ljubljana hergestellt.50 damit waren vor allem 
römerbad tüffer, aber ebenso neuhaus und rohitsch-sauerbrunn sowohl von 
norden als auch von süden her in wenigen stunden zu erreichen. 

nur am rande erwähnt werden soll noch eine weitere Voraussetzung für 
den ausbau einer kuranstalt, nämlich ihre behördliche anerkennung. bei den 
sauerbrunnen und Warmbädern versuchte man die heilkraft der Quellen in 
erster linie durch medizinische und chemische gutachten zu belegen; die Zu-
stimmung der landesbehörde zur einrichtung des badebetriebes war oft nur 
eine formsache.51 etwas anders lag der fall allerdings bei der einzigen kalt-
wasserheilanstalt der steiermark, nämlich bei st. radegund. um mit seinem 
unternehmen an die öffentlichkeit treten zu dürfen, musste der besitzer, der 
bezirkswundarzt august demelius, einige bedenken ausräumen. erst nach der 
besichtigung der anlage durch den zuständigen kreisarzt und nach der ein-
holung von informationen aus Wien, wo bereits vergleichbare anstalten be-
standen, erhielt er 1841 die grundsätzliche genehmigung des guberniums, 
freilich geknüpft an einige auflagen.52 damit war der eigentliche startschuss 
für eine ausweitung der anstalt gegeben.

ein kurbad in größerem stil bildete mit seinen gebäuden und anlagen 
idealerweise ein eigenständiges ganzes, eine „modellhafte anlage“ und damit 
zugleich einen fremdkörper in seiner umgebung.53 der gewissermaßen künst-

 49 stla, Wartinger Josef, nachlass, k. 2, h. 20: über tobelbad (bad und kuratie). konzept und 
materialsammlung; Weidmann, fremdenführer 1859 (wie anm. 24), 286.

 50 Vgl. tadej bratè, Von graz südwärts nach laibach. in: gerhard m. dienes (hg.), die süd-
bahn. Vom donauraum zur adria (Wien – graz – marburg – laibach – triest), graz/Wien 
1987, 52–58. 

 51 Vgl. etwa beim schwefelbad Wörschach: stla, gub fasz. 64, 8142-1838.
 52 Vgl. christine Veidl, die kaltwasserkuranstalten in der steiermark im 19. und 20. Jahrhundert, 

geisteswiss. dipl. a. graz 1994, 101–103.
 53 Vgl. Wolfgang kos, Zwischen amüsement und therapie. der kurort als soziales ensemble. in: 

herbert lachmayer/sylvia mattl-Wurm/christian gargerle (hgg.), das bad. eine ge-
schichte der badekultur im 19. und 20. Jahrhundert, salzburg/Wien 1991, 220–236, hier 227.
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liche ort war nicht im laufe von Jahrhunderten natürlich gewachsen, sondern 
in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts in wenigen Jahrzehnten oder gar nur 
Jahren planmäßig erweitert oder überhaupt erst angelegt worden. in der regel 
gruppierten sich die Wohnhäuser und betriebsgebäude um die Quellen, die 
auch räumlich den mittelpunkt der niederlassung bilden sollten.54 besonders 
deutlich wird diese struktur bei bad gleichenberg, das ab 1834 in einem na-
hezu unbesiedelten tal entstand. der aktienverein folgte bei der komposition 
des kurortes einem feststehenden bild. die Wohnhäuser wurden in eine Park-
landschaft gesetzt, wobei mindestabstände und maximalhöhen einzuhalten 
waren; keine Zäune sollten das harmonische gesamtbild stören. diese Vorga-
ben mussten auch die privaten bauherren umsetzen.55 auf diese Weise schuf 
man ein freundliches Brunnen-Städtchen,56 das so gar nichts mit den umliegen-
den dörfern gemein hatte. 

die kurverwaltungen waren in der regel ängstlich darauf bedacht, sich von 
ihrer ländlichen außenwelt abzugrenzen. bäuerliche höfe ließ man nur in ei-

 54 Vgl. z. b. stla, Plst-656 (m. 56): situationsplan rohitsch-sauerbrunn, 1821; Plst-472 (m. 52): 
situationsplan tobelbad 1831 im Vergleich mit 1810.

 55 Vgl. haan, bad gleichenberg (wie anm. 47), 15–17. 
 56 macher, topografie 1860 (wie anm. 12), 499f.

Gleichenberg, 
Aquarell, 1840 
(StLA, OBS-
Gleichenberg- 
I-010a)
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niger entfernung als pittoreske ausflugsziele gelten, lagen keuschen und 
ackergründe jedoch zu nahe dem kurzentrum, so trachtete man danach, sie 
sukzessive zu erwerben und der eigenen landschaftsgestaltung einzuverleiben. 
mit besonderem stolz verwies man in rohitsch-sauerbrunn in den 1840er-
Jahren darauf, alle ehemaligen, schlechten, schmutzigen und hölzernen Bauern-
keuschen niedergerissen und statt dessen ein elegantes, geschmackvolles am-
biente gestaltet zu haben: Wie dermalen sich der Ort Sauerbrunn dem Be-
schauer darbietet, ist durch und durch verändert und eine neue Welt ist sozusagen 
hier erschaffen. Vor 30 Jahren war hier alles noch wüste.57 

die Verbindung des kurortes und seiner besucher zur angestammten be-
völkerung in den umliegenden orten war dem gemäß ambivalent. der bade-
betrieb war zweifellos ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, von dem die bauern 
profitierten. die Versorgung der kurgäste musste sichergestellt werden, was 
neue absatzmärkte und arbeitsmöglichkeiten schuf und einen ständigen aus-
tausch notwendig machte. trotzdem wollte man in einem badeort die distanz 
wahren und unter sich bleiben. dezidierter Wunsch der gäste in rohitsch-
sauerbrunn war etwa, die Vergnügungsstätten wie etwa die kegelbahn für sich 
allein zu haben und die hergelaufenen Bauern von dort abgeschafft zu wissen.58 
die eingriffe des fremdenverkehrs in die landschaft, in die Wirtschaftsstruk-
tur und in das sozialgefüge der anwohner konnten sich genauso negativ für 
die betroffenen auswirken,59 da das bisherige selbstverständnis gewissermaßen 
in frage gestellt wurde. besonders schwierig wurde dieses mit- oder neben-
einander, wenn parallel zum immer größer werdenden badebetrieb bereits eine 
ortschaft bestanden hatte, auf die bezug genommen werden musste.60

kurorte wiesen häufig eine spezialisierung auf. diese richtete sich anfangs 
mehr nach einzelnen gesellschaftsklassen und weniger nach krankheitsbil-
dern. im laufe der Jahrzehnte bildeten sich feststehende stereotypen heraus, 
die durch die bäderliteratur tradiert wurden. beim Wildbad einöd betonte 
man dessen bescheidene Einfachheit,61 tobelbad stand im ruf eines wohlfeilen 

 57 rudolf Puff, erinnerung an sauerbrunn nächst rohitsch und seine umgebungen mit litho-
graphirten abbildungen, gratz [1841], 11–13; stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: 
rohitsch-sauerbrunn.

 58 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 14: rohitsch-sauerbrunn. 
 59 Vgl. Jacques gubler/suzanne horn-Puhlmann, eine saison in zwei kurorten. in: herbert 

lachmayer/sylvia mattl-Wurm/christian gargerle (hgg.), das bad. eine geschichte 
der badekultur im 19. und 20. Jahrhundert, salzburg/Wien 1991, 209–219, hier 211. 

 60 Vgl. lise grenier, „la ville d’eau“ – das thermalbad. in: herbert lachmayer/sylvia mattl-
Wurm/christian gargerle (hgg.), das bad. eine geschichte der badekultur im 19. und 20. 
Jahrhundert, salzburg/Wien 1991, 190–208, hier 190f.

 61 macher, Warmbäder 1867 (wie anm. 27), 56. 
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Bades,62 neuhaus galt als das gemütlichste der steirischen bäder,63 während bei 
rohitsch-sauerbrunn und gleichenberg internationales flair und besonderes 
service herausgestrichen wurden. diese konzentration auf gewisse Zielgrup-
pen wirkte sich auch in der Preisgestaltung der kuranstalten aus, wobei große 
differenzen aber nur im Vergleich zu den „bauernbädern“ wie topolschitz oder 
Wörschach feststellbar sind. sonst gab es grundsätzlich überall ein angebot 
sowohl sehr teurer als auch sehr billiger unterkünfte, lediglich ihr Verhältnis 
zueinander konnte variieren. selbst in rohitsch-sauerbrunn war es einem 
 unbemittelten kurgast möglich, ein einfaches Quartier zu finden, während 
tobelbad genauso standesgemäße unterkünfte für betuchte adelige bereithielt. 
ebenso standen hier wie dort verschiedene dienstleistungen im angebot – 
bereitstellung der badewäsche, unterbringung der Pferde, einstellung des 
Wagens etc., ihre tatsächliche inanspruchnahme hing freilich von der Zusam-
mensetzung des Publikums ab. 

hinsichtlich der Wirksamkeit der heilquellen hielt man sich in den be-
schreibungen recht allgemein, um eine möglichst breite Palette an beschwerden 
abdecken zu können. ohne große bedachtnahme auf die unterschiedliche Zu-
sammensetzung der einzelnen heilwässer finden sich wiederkehrend ganz ähn-
liche indikationen aufgelistet: haut-, nerven- und mangelkrankheiten, drü-
sen- und knochenkrankheiten, erkrankungen der atmungsorgane, rheuma 
und gicht, störungen des magen- und darmtraktes, blasenkatarrhe, krank-
heiten der leber, galle und anderer innerer organe standen in der Zuständig-
keit praktisch jeden badeortes. allerdings fühlte man sich daneben verpflichtet, 
fälle anzuführen, in denen von einem gebrauch des heilwassers abgeraten 
wurde. erst allmählich bildeten sich aufgrund der gemachten erfahrungen und 
vermutlich auch des besonderen geschicks mancher kurärzte schärfere Profile 
der einzelnen kuranstalten heraus. die bäder von neuhaus galten etwa be-
sonders geeignet zur behandlung von hysterie und nervenschwäche,64 wäh-
rend das römerbad tüffer auf gute heilerfolge bei gicht und hautkrankheiten 
verweisen konnte.65

abgesehen davon wurde schon früh eine differenzierung zwischen „frau-
enbädern“ und „männerbädern“ getroffen. in der steiermark galten tobelbad 
und neuhaus prädestiniert für frauenkrankheiten. mathias macher erinnerte 
sich an seine Zeit als badearzt in neuhaus im Jahre 1824: Die ganze Kurgesell-

 62 schreiner, grätz 1843 (wie anm. 25), 518.
 63 Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 181. 
 64 kottowitz, bad neuhaus 1850 (wie anm. 22), 24.
 65 macher, uebersicht 1858 (wie anm. 5), 4.
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schaft bestand damals aus 35 Damen und nur etlichen Herren, denn Neuhaus 
galt beinahe ausschließlich als Damenbad.66 auch in tobelbad verhielt sich die 
Zahl der weiblichen gäste zu den männlichen im Verhältnis von sechs zu eins.67 
das römerbad tüffer wurde hingegen vorzugsweise von männern aufgesucht, 
die hier viermal so häufig wie frauen vertreten waren: Die Heilwirkungen sind 
denen des Neuhauser Bades ganz ähnlich, nur kräftiger, energischer und dem 
männlichen Organismus mehr zusagend als dem weiblichen.68 

die konkurrenz unter den steirischen heilbädern schien sich insgesamt in 
grenzen gehalten zu haben, zumindest verraten Zeitungsartikel und bäder-
führer kaum diesbezügliche Polemiken. die einzige ausnahme bildeten die 
beiden sauerbrunnen rohitsch und gleichenberg, die vom typus her offenbar 
zu ähnlich waren. nachdem das jüngere gleichenberg dem alteingesessenen 
rohitsch-sauerbrunn immer näher rückte, setzte man sich offenbar zur Wehr. 
beleidigt tönte es jedenfalls aus der oststeiermark: Es ist einigen allzueifrigen 
Verfechtern des Rohitscher Brunnens eingefallen, die Kräfte und Wirkungen des 
Johanniswassers zu bezweifeln und die Besitzer desselben zu beschuldigen, als 
gingen sie damit um, durch Lobpreisungen des Johannisbrunner Wasser das 
 Rohitscher zu verdrängen oder wenigstens zu beeinträchtigen. solche anwürfe 
wies man natürlich weit von sich.69

grundsätzlich unterschied man bei kurorten zwischen warmen Quellen 
zum badegebrauch und kalten säuerlingen zum trinkgebrauch. Während der 
aufenthalt in den Wildbädern schon eine ältere tradition hatte, kam die ei-
gentliche trinkkur erst allmählich in mode, um sich dann jedoch größter be-
liebtheit zu erfreuen.70 diese tendenz aufgreifend, boten sämtliche steirischen 
kuranstalten anfang des 19. Jahrhunderts ihr heilwasser sowohl zur äußeren 
als auch zur inneren anwendung an, auch wenn die notwendigen Vorausset-
zungen nicht immer gleichermaßen gegeben waren. in rohitsch-sauerbrunn 
mangelte oft das badewasser, da man die mineralquelle lieber für den einträg-
licheren flaschenverkauf abfüllte, während die trinkanstalt in neuhaus selbst 
mitte des 19. Jahrhunderts noch zu wünschen übrig ließ.71 so lag der schwer-

 66 macher, Warmbäder 1867 (wie anm. 27), 24. ebenso: stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, 
h. 5: bäder und mineralquellen der steiermark.

 67 schreiner, grätz 1843 (wie anm. 25), 516.
 68 macher, Warmbäder 1867 (wie anm. 27), 41. 
 69 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 10: gleichenberg.
 70 Vgl. křížek, kulturgeschichte (wie anm. 1), 124. 
 71 tagebuch erzherzog Johann 25. Juni 1810. Vgl. schlossar (hg.), erzherzog Johanns tage-

buchaufzeichnungen (wie anm. 34), 24; kottowitz, bad neuhaus 1850 (wie anm. 22), 
39f.
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punkt in einöd, tüffer, neuhaus, tobelbad, Wörschach und grubegg weiter-
hin auf dem Verabreichen der bäder, während man in rohitsch-sauerbrunn 
und gleichenberg in erster linie den trinkbrunnen frequentierte. damit ver-
band sich in den letztgenannten kurorten meist eine größere regsamkeit und 
unbeschwertheit, wurden sie doch von gästen aufgesucht, welche nicht durch 
Gebrechen an die Stube gebannt, sondern einer freieren und lebendigeren Bewe-
gung fähig sind.72

Will man der bäderliteratur glauben, so war in der ersten hälfte des 19. Jahr-
hunderts die nachfrage in den bekannteren kurorten stets größer als das vor-
handene angebot. engpässe gab es vor allem in der unterbringung der zu-
strömenden gäste. um abhilfe zu schaffen, wurde die kurzeit oft in Perioden, 
sogenannte touren, eingeteilt. durch die Vereinheitlichung der an- und ab-
reisetermine der besucher konnte die auslastung der vorhandenen Zimmer 
optimiert werden. Je nach badeort gab es fünf bis sechs solcher touren, die 
zwischen 21 und 24 tage dauerten. kurbeginn war anfang mai, saisonschluss 
ende september bis anfang oktober. für eine bessere koordination wurden 
die gäste ersucht, ihre unterkunft für die von ihnen gewünschte Zeit nach 
möglichkeit vorzubestellen; zum teil gab es dafür sogar gedruckte reservie-
rungsformulare.73 im Winter ruhte der kurbetrieb weitgehend. in neuhaus 

 72 Puff, rohitsch 1841 (wie anm. 57), 16.
 73 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 13: bad neuhaus.
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und in römerbad tüffer standen mitte des 19. Jahrhunderts für einen aufent-
halt in der kalten Jahreszeit zwar schon einige heizbare Zimmer zur Verfügung,74 
ihre häufige inanspruchnahme muss jedoch bezweifelt werden. auch zu 
 rohitsch-sauerbrunn hieß es: Zur Winterszeit ist hier völliger Stillstand. Es 
wird weder Sauerwasser getrunken noch gebadet, auch beim Sauerbrunn ge-
schöpft, in Flaschen gefüllt und versendet.75 gleiches ist aus tobelbad zu erfah-
ren, außerhalb der saison hatte hier niemand seinen ständigen Wohnsitz.76

Während der kurzeit bemühte man sich um straffe organisation, um einen 
reibungslosen ablauf des betriebes zu gewährleisten. die leitung der heilan-
stalt lag in den händen eines badedirektors. Zu seinen aufgaben zählte die 
obsorge über alle häuser und grundstücke, die Zuweisung der unterkünfte, 
die führung der notwendigen korrespondenz, die abrechnungen sowie die 
aufsicht des übrigen Personals.77 Zur besorgung der Verwaltungsgeschäfte 
konnte ihm ein kontrollor und manchmal noch ein kanzellist oder schreiber 
zur seite gestellt sein. in kleineren kurorten musste der badedirektor allerdings 
zugleich das amt des badearztes ausüben. tatsächlich war die medizinische 
Versorgung in den steirischen kurorten zu beginn des 19. Jahrhunderts keine 
selbstverständlichkeit. den anfang machten die bäder im besitz der stände. 
in rohitsch-sauerbrunn wurde 1804 ein badearzt angestellt, in tobelbad 
1810.78 die privaten kurbäder konnten oder wollten sich solche ausgaben 
nicht so schnell leisten. noch 1825 beklagte man in römerbad tüffer das 
fehlen eines arztes; Pläne, mit geldspenden der kurgäste einen solchen an-
stellen zu können, ließen sich nicht verwirklichen.79 in neuhaus gab es selbst 
in den 1830er-Jahren noch keinen badearzt, sodass sich hausärzte genötigt 
sahen, für ihre dorthin reisenden Patienten und Patientinnen schriftliche an-
weisungen zum gebrauch der heilquellen zu verfassen.80 fehlte ein mediziner 

 74 kottowitz, bad neuhaus 1850 (wie anm. 22), 49; leidesdorf, römerbad tüffer 1857 (wie 
anm. 20), 35.

 75 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn. 
 76 Vgl. linhardt, tobelbad (wie anm. 23), 182.
 77 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 14: rohitsch-sauerbrunn: instruktionsentwurf für den 

brunnenverwalter, 1803.
 78 schon seit 1798 hatte zwar der grazer stadtphysikus die aufsicht über das tobelbad, ihm war 

aber nur die behandlung der armen kranken zugewiesen, die er zumindest sechs mal während 
der badezeit besuchen musste. stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 4: steirische bäder und 
gesundbrunnen. 

 79 schallgruber, neuhaus und tüffer 1816 (wie anm. 38), 36; macher, Warmbäder 1867 
(wie anm. 27), 38.

 80 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 13: bad neuhaus: Jos. Jutmann/Joh. Peintinger, 
kurze anleitung zum zweckmäßigen gebrauche der mineralbäder zu neuhaus, Juni 1833.
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vor ort, so kümmerten sich kreisphysiker und bezirkschirurgen aus den nahe-
liegenden städten und ortschaften um die gesundheit der heilungssuchen-
den. bei notfällen, die schnelles handeln erforderten, kamen sie allerdings zu 
spät. 

in den heilbädern war aber noch eine reihe weiterer Personen um die 
gäste bemüht. in jedem fall gab es einen oder mehrere badediener oder bade-
dienerinnen, welchen die reinigung und füllung der bäder sowie die unmittel-
bare betreuung der gäste vor und nach dem bade übertragen war. am trink-
brunnen gingen dem Publikum Füllknechte zur hand oder es erhielt seine 
gläser von Brunnenmädchen frisch eingeschenkt. reinigungsarbeiten über-
nahmen Zimmermädchen und knechte, die Wäsche besorgten eigens ange-
stellte Wäscherinnen. für speise und trank sorgte der traiteur mit seinen 
angestellten. größere kuranstalten verfügten darüber hinaus noch über kes-
selmeister, gärtner und kutscher. in rohitsch-sauerbrunn hatte man sogar 
einen eigenen nachtwächter angestellt, der im ort auf und ab patrouillierte 
und jede volle stunde mit einem trompetenstoß verkündete.81 

 81 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn. 
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Badearchitektur und Einrichtungen

eine räumliche aufteilung und spezialisierung der einzelnen bereiche in 
einem kurort in baden, Wohnen, essen und unterhaltung fand erst allmählich 
und nicht durchgängig statt.82 selbst in größeren kurbädern waren gebäude mit 
gemischter nutzung noch um die mitte des 19. Jahrhunderts üblich. das 1845 
errichtete große badehaus in rohitsch-sauerbrunn enthielt im ersten stock 
nach wie vor gästezimmer, das traiteurhaus diente nicht nur der Verpflegung, 
sondern auch der unterbringung von besuchern, und sogar im füllungsmagazin 
wurden räume vermietet.83 in kleineren kurorten war dieses Zusammentreffen 
der einzelnen funktionen ohnehin selbstverständlich, da oft nur ein haus zur 
Verfügung stand. die badeanstalt Wörschach umfasste ein gebäude mit zwei 
gleich großen hälften; der gemauerte teil enthielt die speisezimmer, gesell-
schaftsräume und Wohnungen der gäste, der hölzerne teil das badebassin, die 
badekabinette sowie weitere gästezimmer.84 diese Vermischung geriet nicht 
immer zum Vorteil. die feuchtigkeit und der dampf der badeanstalt hatten 
dumpfe, modrige Zimmer zur folge. in tobelbad war das einer der hauptkritik-
punkte: Jedenfalls ist die Anlage des Vollbades in der Mitte des Wohngebäudes nicht 
zu loben, da die Zimmer ebenso durch die beständigen Ausdünstungen des Wassers 
leiden als dieses sowohl zufälligen als mutwilligen Verunreinigungen ausgesetzt 
ist.85 nicht geschätzt wurden auch die geräuschkulisse und die ständige unruhe, 
wenn schlafzimmer in unmittelbarer nähe der gesellschaftsräume lagen. 

das Zentrum eines heilbades bildete das badehaus. in älterer Zeit erhob es 
sich direkt über der Quelle und war aus brettern gezimmert, eine form, welche 
die einfachen bauernbäder wie grubegg oder topolschitz noch in der ersten 
hälfte des 19. Jahrhunderts beibehalten hatten. später ging man dazu über, das 
thermalwasser an der Quelle aufzufangen und mittels eines röhrensystems in 
das badehaus zu leiten, was je nach entfernung einen beträchtlichen aufwand 
erfordern und vor allem einen temperatur- und Qualitätsverlust des Wassers 
nach sich ziehen konnte.86 die schwefelquellen in Wörschach mussten etwa 
aus gebirgigem gelände rund zwei kilometer lang hergeleitet werden, bis sie 
das im tal gelegene gebäude erreichten.87 den anfang machte man in einem 

 82 Vgl. zur raumverteilung: grenier, thermalbad (wie anm. 60), 202.
 83 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn.
 84 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 19: bad Wörschach im ennstal. 
 85 schreiner, grätz 1843 (wie anm. 25), 519.
 86 Vgl. grenier, thermalbad (wie anm. 60), 190f. 
 87 göth, herzogthum steiermark, bd. 3 (wie anm. 26), 54. andere topographen sprechen gar 

von über zehn kilometern. Vgl. Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 155. 
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badehaus in der regel mit einem einzigen bassin, dem sogenannten geh- oder 
gesellschaftsbad, in dem man sich frei bewegen konnte. bei entsprechender 
auslastung der heilanstalt richtete man daran anschließend weitere badebe-
cken ein, wodurch eine immer feinere spezialisierung möglich wurde. Während 
man in römerbad tüffer anfang des 19. Jahrhunderts noch über zwei bassins 
verfügte, waren es nach 1846 bereits vier. das alte, große römerbad (ca. 44 
Quadratmeter), das kleinere separatbad (ca. 16 Quadratmeter), das neue fürs-
tenbad und das armenbad (ca. 10 Quadratmeter) sollten unterschiedliche 
besucherschichten ansprechen und ein möglichst breites angebot bereithal-
ten.88 üblicherweise unterschieden sich die becken nicht nur hinsichtlich ihrer 
größe und ausstattung, sondern auch in bezug auf ihre badetemperatur durch 
die jeweils zugeleiteten Quellen. so konnte man in tobelbad je nach belieben 
zwischen dem „Warmen Vollbad“ (35 grad celsius), dem „ludwigs-bad“ 
(29 grad celsius) und dem „kalten Vollbad“ (25 grad celsius) wählen.89 

hinsichtlich einer trennung der badebereiche zwischen frauen und män-
nern ging man je nach anstalt unterschiedliche Wege. in neuhaus war es an-
fang des 19. Jahrhunderts noch üblich gewesen, das hauptbassin mittels einer 
hölzernen scheidewand in zwei hälften zu teilen; später verzichtete man auf 
eine solche separierung, was den beifall des Publikums fand: Es lebe daher die 
Geselligkeit und der heitere Verkehr mit schönen Frauen.90 in tobelbad bestimm-
te man unterschiedliche Zeiten, zu denen jeweils männern und frauen die 
benützung der Vollbäder gestattet wurde.91 grundsätzlich badete man zwar in 
einem badekleid, das den ganzen körper bedeckte, gerade beim eintreten in 
das thermalbecken oder bei dessen Verlassen war allerdings diskretion ge-
fragt. 

in der ursprünglichen form des gemeinschaftsbades strömte das thermal-
wasser fortwährend aus öffnungen im boden des bassins hervor, während es 
an anderer stelle kontinuierlich abfloss. auf diese Weise konnte man bei bedarf 
zugleich die höhe des Wasserspiegels regulieren. die vom heißen Wasser auf-
steigenden dampfwolken wurden durch sogenannte dunstfänge über das 
dach hinaus geleitet, wie man überhaupt danach trachtete, den baderaum – 
meist durch eine kuppel – möglichst hoch zu bauen, um die beeinträchtigung 
der badenden durch die dunstschwaden gering zu halten. Wichtig war daher 
auch eine ausreichende anzahl von fenstern, um luft und licht in das bad zu 

 88 leidesdorf, römerbad tüffer 1857 (wie anm. 20), 5f.
 89 schüler, tobelbad 1856 (wie anm. 40), 16f.
 90 tangl, neuhaus 1852 (wie anm. 37), 181f.
 91 macher, topografie 1860 (wie anm. 12), 412–414.
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lassen. ein Problem bildete die reinigung der bassins, die schließlich von vielen 
menschen mit unterschiedlichen krankheitsbildern oft stundenlang benutzt 
wurden. es war daher üblich, das Wasser innerhalb von 24 stunden zweimal, 
nämlich zu mittag und am abend, vollständig aus den becken abzulassen und 
diese zuerst mit bürsten sauber zu schrubben, bis sie wieder neu befüllt wur-
den.92

bassineinfassung und böden bestanden anfangs aus holz, was den nachteil 
einer geringen haltbarkeit mit sich brachte, da die Planken im warmen Wasser 
bald verfaulten und oft ausgetauscht werden mussten. bei natürlichem, felsi-
gem untergrund fand man sich manchmal versucht, ganz auf eine künstliche 
Planierung zu verzichten, was allerdings nicht den beifall des Publikums fand. 
so pflasterte man die böden der badebecken meist mit steinplatten, vorzugs-
weise aus marmor, und mauerte die bassins. um den Wänden ein besseres 
aussehen zu geben und sie leichter putzen zu können, wurden sie zusätzlich 
verkleidet, etwa mit einem überzug aus Porzellanerde oder asphalt. besonde-
re exklusivität kam natürlich einem bassin aus weißem marmor zu, wie dem 
großen römerbad in tüffer. an seinen Wänden waren außerdem marmorne 
bänke und stufen als sitzgelegenheiten angebracht, auch schwimmende stüt-
zen für die im Wasser herumwandelnden fehlten nicht.93 in diesen baderäu-
men hatte man häufig galerien angebracht, die sich rechts und links oberhalb 
der bassins entlang zogen. dort hatten Zuschauer gelegenheit, das geschehen 
im bad zu beobachten und unterhaltungen mit den badenden zu pflegen. 

das heilwasser konnte nicht nur in einem gemeinschaftsbad, sondern auch 
in Wannenbädern benützt werden, die ebenfalls im badehaus verabreicht wur-
den. in manchen kuranstalten, so in Wildbad einöd und in rohitsch-sauer-
brunn, beschränkte man sich überhaupt auf diese möglichkeit der anwendung. 
die badewannen befanden sich in kleinen kabinetten. standen zwei oder mehr 
in einem raum, waren sie zumindest durch dichte Vorhänge voneinander ge-
trennt.94 die billigste ausstattung bildeten Wannen aus holz, wie sie durch-
wegs in den kleinen bauernbädern verwendet wurden. aber auch in rohitsch-
sauerbrunn und in gleichenberg setzte man teilweise ganz bewusst auf dieses 
material, da es als schlechter Wärmeleiter die temperatur besser halten konn-
te. durch einen lackanstrich wollte man seinen nachteil, nämlich die schwie-
rigere reinhaltung, ausgleichen.95 die elegantere Variante bildeten freilich 

 92 macher, römerbad tüffer 1826 (wie anm. 19), 46.
 93 Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 211. 
 94 a. J. Polsterer, grätz und seine umgebungen, historisch-topographisch-statistisch darge-

stellt, gräz 1827, 410f.
 95 ernst hilar fröhlich, die sauerbrunnen bei rohitsch in steiermark. mit besonderer rück-
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badewannen aus marmor, wie sie in römerbad tüffer zu finden waren, oder 
solche aus kupfer, wie man sie in tobelbad für die zahlenden gäste bereithielt. 
hier hatte man die Wannen nach art der Pisanischen Bäder im fußboden ver-
senkt, sodass die besucher mittels einer bronzierten Handhabe und eines beweg-
lichen Fußtrittes ohne aller Anstrengung hinein und heraus steigen konnten. 
außerdem hatten die badenden die möglichkeit, die temperatur des durch 
zwei röhren einfließenden kalt- und Warmwassers selbst zu regeln.96 neben 
den Wannen waren glockenzüge angebracht, sodass bei bedarf jederzeit ein 
badediener gerufen werden konnte. in Wildbad einöd verfügte jede Wanne 
über einen bretteraufsatz, auf dem man getränke oder speisen abstellen konn-
te, sodass man bei längerem aufenthalt im Wasser nicht hunger und durst 
leiden musste.97

eine moderne einrichtung, die nicht überall zu finden war, bildeten die 
duschbäder. den anfang machte gleichenberg, das bereits bei seiner eröff-
nung ein eigenes Regen- oder Douchebad in etwas eigenwilligem ägyptischen 
stil vorweisen konnte. man pumpte zuerst das Wasser in die höhe, entweder 
mit körperkraft oder mit hilfe einer dampfmaschine, anschließend wurde der 
kurgast entweder durch eine dusche aus einem rohr oder durch ein regenbad 

sicht auf die dortige ständische heilanstalt nebst anleitung zum kurgebrauche, Wien 1838, 
47.

 96 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 6: tobelbad: amadé lessing, fernere beobachtungen 
und Verbesserungen im ständischen tobelbade vom Jahre 1824. Parallel zu diesen kupfernen 
Wannen standen hölzerne für die armen bereit. 

 97 Vgl. brunner, dürnstein-Wildbad einöd (wie anm. 26), 107.

Badehaus in Tobelbad, Grundriss Erdgeschoß, 1829 (StLA, PLSt-507)
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aus einer gewundenen röhre mit kleinen öffnungen erfrischt, wobei er selbst 
dicke und stärke des Wasserstroms bestimmen konnte.98 mitte der 1840er-
Jahre wurde man auch in tobelbad und in römerbad tüffer auf diese technik 
aufmerksam und richtete im badehaus spezielle kabinette ein, in denen kalte 
oder warme Spritz- und Douch- bzw. Regen- oder Tropfbäder genommen wer-
den konnten. die renommierte kuranstalt rohitsch-sauerbrunn nahm diese 
entwicklung hingegen lange nicht zur kenntnis und reagierte erst 1855 mit 
dem bau eines eigenen Douchebades.

ein grundlegendes Problem der sogenannten laubäder, vor allem aber der 
sauerbrunnen, bildete die erwärmung des heilwassers auf badetemperatur. 
am einfachsten war natürlich die erhitzung des mineralwassers in kesseln und 
die anschließende mischung mit frisch geschöpftem Wasser, wie man es etwa 
in Wildbad einöd praktizierte.99 diese methode stieß jedoch zunehmend auf 
kritik, da man erkannt hatte, dass durch das sieden wertvolle bestandteile des 
heilwassers verloren gingen.100 in rohitsch-sauerbrunn wählte man von an-
fang an einen speziellen Weg. der badearzt Johann fröhlich führte 1804 die 
erhitzung mittels glühender eisenkolben ein, die man in der folge beibehielt. 
in einem glühofen im badehaus wurden mehrere stahlkolben, jeder zu 
18 Pfund, zum glühen gebracht und anschließend in die Wannen gelegt. nach 
der ausreichenden erwärmung des Wassers entfernte man die kolben, und der 
kurgast konnte das bad beginnen.101 um einiges fortschrittlicher, aber auch 
aufwendiger nimmt sich die methode aus, die in tobelbad ab 1823 zur an-
wendung kam. um mehrere tausend gulden wurde nach der anleitung des 
Wiener mechanikers gregor huck ein dampfapparat gebaut, der den dampf 
mittels eines rohres in die Quelle selbst hineinleitete und dem Wasser die 
fehlenden Wärmegrade zusetzte. damit konnte zu jeder Zeit eine möglichst 
gleichmäßige temperatur erreicht werden, ohne die Wirkung des thermal-
wassers zu schmälern.102 in gleichenberg vertraute man anfangs auf eine  
konstruktion von Paul traugott meißner (1778–1864), Professor am Wiener 
Polytechnischen institut, die in einer komplizierten abfolge von röhren und 

 98 gustav von kottowitz, der curort gleichenberg mit seinen heilquellen im herzogthume 
steiermark, Wien 1847, 76f.

 99 Vgl. brunner, dürnstein-Wildbad einöd (wie anm. 26), 107. 
 100 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 19: bad Wörschach im ennstal.
 101 mathias macher, Physikalisch-medicinische beschreibung der sauerbrunnen bey rohitsch in 

steyermark, mit anleitung zum gebrauche derselben an der heilanstalt für cur-gäste, Wien/
gratz 1823, 31.

 102 stla, Wartinger Josef, nachlass, k. 2, h. 20: über tobelbad (bad und kuratie). konzept und 
materialsammlung; Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 6: tobelbad.
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Zirkulationsgefäßen das hereingepumpte mineralwasser schonend erhitzen 
sollte. diese anlage bewährte sich jedoch nicht, sodass man nach wenigen 
Jahren ebenfalls auf eine erwärmung durch zugeleitete heiße dämpfe über-
ging.103 

mit der zunehmenden ausweitung des bädertourismus stellten die besucher 
immer mehr forderungen an die kuranstalten, sodass man sich über das grund-
angebot hinaus auch Zusatzbehandlungen einfallen lassen musste. man ver-
suchte etwa, die attraktivität des badewassers durch verschiedene beimischun-
gen zu erhöhen. in rohitsch-sauerbrunn gab es unterschiedliche klassen von 
bädern, von reinem Quellwasser bis zu reinem mineralwasser, die zur besseren 
Wirksamkeit mit aromatischen kräutern oder mit Schwefelleber, einem ge-
misch aus Pottasche und schwefel, versetzt werden konnten;104 in gleichen-
berg verabreichte man seifen-, kleie- und malzbäder und verwendete den 
sauerbrunnen außerdem für umschläge, klistiere, einspritzungen und frottie-
rungen.105 Dunst- oder Qualmbäder, also dampfbäder, waren zwar schon be-
kannt, aber kaum im gebrauch, genauso wie sich die anwendung von schlamm-
bädern in grenzen hielt. die heilkraft des mineralschlamms wurde zwar hoch 
gerühmt, die gewinnung und Verabreichung des Produkts hielt aber offenbar 
zu viele unwägbarkeiten bereit.106 als sonderform ist schließlich noch die 
kaltwasseranstalt st. radegund bei graz zu nennen, die eine eigene Philoso-
phie verfolgte: abreibungen, nasse einpackungen, halbbäder mit begießun-
gen, bäder einzelner glieder, bespritzungen sowie kalte übergießungen und 
abklatschungen bildeten nur einige der zum einsatz kommenden heilmetho-
den, für deren gebrauch man unter anderem neben bassin und Wannen auch 
einen natürlichen Wasserfall und einen teich heranzog.107

über die nassräume hinaus verfügte ein gut ausgestattetes badehaus noch 
über eine reihe weiterer einrichtungen. notwendig waren garderoben bzw. 
an- und auskleidezimmer, selbstverständlich nach geschlechtern getrennt. 
Vorausgesetzt wurden dabei eine angenehme raumtemperatur und die be-
reithaltung trockener, warmer badewäsche, sodass ausreichend öfen vorhan-

 103 Puff, gleichenberg 1839 (wie anm. 16), 18f.; kottowitz, gleichenberg 1847 (wie anm. 98), 
77f.

 104 fröhlich, rohitsch 1838 (wie anm. 95), 48. 
 105 kottowitz, gleichenberg 1847 (wie anm. 98), 71, 78.
 106 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 4: steirische bäder und gesundbrunnen; Puff, 

 rohitsch 1841 (wie anm. 57), 28; macher, römerbad tüffer 1846 (wie anm. 20), 38.
 107 macher, kaltwasser-heilanstalt 1868 (wie anm. 31), 48f.; vgl. Wolfgang krauss, die hydro-

therapie – über das Wasser in der medizin. in: herbert lachmayer/sylvia mattl-Wurm/
christian gargerle (hgg.), das bad. eine geschichte der badekultur im 19. und 20. Jahr-
hundert, salzburg/Wien 1991, 181–189.
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den sein und von einem heizraum aus beschickt werden mussten. Zur bequem-
lichkeit der besucher dienten außerdem Warteräume sowie ruheräume oder 
nischen, in denen sich die badegäste von den anstrengungen ihrer behand-
lung erholen und wieder zu kräften kommen konnten. 

den mittelpunkt einer trinkanstalt bildete die Quelle, die entsprechend in 
szene gesetzt und oft von den gebäuden des ortes umrahmt wurde. der 
sauerbrunnen von rohitsch präsentierte sich zumindest ab 1819 als majestä-
tischer tempel. ein brunnenkranz aus schwarzem, illyrischem marmor und 
eine rotunde, bestehend aus zwölf ionischen säulen und vier massiven Pfeilern, 
sollten die ehrwürdigkeit dieses ursprungs schon nach außen sichtbar ma-
chen.108 auch in gleichenberg war man sich der bedeutung des brunnengebäu-
des bewusst, als eines der ersten bauwerke des ortes konstruierte man hier ei-
nen Pavillon mit oktogonalem grundriss, dessen Zeltdach auf 24 holzsäulen 
ruhte.109 an die brunnenhalle schloss üblicherweise eine Wandelbahn an. 
 Voraussetzungen waren eine ausreichende länge und eine entsprechende ab-
deckung nach außen, um schutz vor kälte und übler Witterung zu bieten; 
anforderungen, denen man in gleichenberg zum leidwesen der gäste nicht 
ausreichend gerecht werden konnte. 

mit einer badeanstalt, vor allem aber mit einer trinkanstalt standen oft 
noch verschiedene andere heilanwendungen in Verbindung. in der ersten 
hälfte des 19. Jahrhunderts waren molkekuren besonders beliebt. in praktisch 
jedem größeren steirischen kurort wurde molke verabreicht, als Zusatz zur 
heilquelle oder zum badewasser. Jeden tag versorgte der brunnenarzt, der 
apotheker oder ein eigener schweizer die gäste mit dem gewünschten Pro-
dukt, süßer, warmer kuh- oder Ziegenmolke.110 in gleichenberg setzte man 
daneben auch auf kräutersäfte, die auf anordnung des arztes zubereitet wur-
den. im angebot standen unter anderem essenzen von Wegwarte, löwenzahn, 
brunnenkresse, gundelrebe und tausendguldenkraut, die mit dem sauerbrun-
nen vermischt die gesundheit verbessern sollten.111 hier in der oststeiermark 
bewies man überhaupt großen erfindungsreichtum. im gleichenberger schwei-
zerhaus waren einige gästezimmer mit öffnungen im fußboden versehen, 
sodass der dunst des darunter liegenden kuhstalls direkt nach oben strömen 
konnte. Von der inhalation des ammoniaks versprach man sich – dem dama-

 108 fröhlich, rohitsch 1838 (wie anm. 95), 34.
 109 Vgl. haan, bad gleichenberg (wie anm. 47), 49. 
 110 Puff, rohitsch 1841 (wie anm. 57), 45; Puff, gleichenberg 1845 (wie anm. 17), 18f.; kot-

towitz, neuhaus 1850 (wie anm. 22), 39f.
 111 Vgl. carl ludwig sigmund, gleichenberg, seine mineralquellen und der kurort. Ärztliche mit-

teilungen, Wien/grätz 1840, 26. 
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ligen heilwissen entsprechend – eine wohltuende Wirkung für lungenkran-
ke.112 die zu jener Zeit ebenfalls beliebte traubenkur stand im übrigen nir-
gendwo in gebrauch – zumindest nicht in ihrer eigentlichen form. in gewisser 
Weise spricht das für die heilkraft der steirischen Quellen, wurden derartige 
alternative methoden doch oft aus der Verlegenheit heraus von den kurärzten 
ins leben gerufen.113

Zu jeder kuranstalt gehörten räumlichkeiten für die leitung und Ver-
waltung des betriebes; als eines der ersten gebäude in rohitsch-sauerbrunn 
entstand 1804/1805 ein ständisches amtshaus, geschmückt mit dem steiri-
schen landeswappen. in kleineren betrieben gab es nur ein allgemeines kur-
haus, in dem neben den amtszimmern genauso gesellschafts- und konversati-
onsräume für die gäste untergebracht werden mussten. die größtmögliche 
ausdehnung und prächtige ausgestaltung dieser säle war eine Prestigesache, 
wie sich am beispiel von rohitsch-sauerbrunn zeigt. 1845 errichtete man hier 
einen kursaal, der in der steiermark seinesgleichen suchte. in das innere ge-
langte man über eine fast zehn meter breite stiege, der raum selbst war 38 me-
ter lang, 17 meter breit und über elf meter hoch und fasste bis zu 1000 Per-
sonen. der Plafond ruhte auf acht runden säulen und zwölf korinthischen 
Pilastern, die decke hatte man im byzantinischen geschmack blau mit gold-
verzierungen ausgemalt, die Wände waren mit gelbem stuck geschmückt, die 
empore war reich vergoldet. erleuchtet wurde der saal auf natürlichem Weg 
durch riesige bogenfenster, am abend erstrahlten bis zu 480 kerzen auf fünf 

 112 kottowitz, gleichenberg 1847 (wie anm. 98), 86.
 113 Vgl. gubler/horn-Puhlmann, saison (wie anm. 59), 209.

Trinkhalle bei der 
Constantinsquelle, 
Lithographie mit 
Tondruck, Johann 
Passini, 1865 
(StLA, OBS-
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gewaltigen lustern, die man sich aus Wien vom hofbildhauer und hofver-
golder liefern hatte lassen.114 selbst kleinere heilbäder strebten danach, ihre 
säle von namhaften künstlern ausmalen zu lassen. in tobelbad war man stolz 
auf die deckenfresken des berühmten steirischen malers franz ignaz flurer 
(1688–1742), in römerbad tüffer versuchte man, südliche lebensart durch 
entsprechende landschaftsmalereien und kräftige ultramarin-farben in den 
kursalon zu bringen.115 genauso wichtig wie der saal war die einbeziehung der 
außenanlagen; dies geschah in erster linie in form einer gedeckten terrasse. 
um die zur Verfügung stehende fläche zu vergrößern, konnte man aber auch 
Zelttücher vom kurgebäude ausgehend über eine straße oder eine grünfläche 
spannen, um damit die annehmlichkeiten eines Wohnzimmers in die natur 
zu verlagern. große säle und Versammlungsräume hielt außerdem ein weiteres 
zentrales gebäude jedes badeortes bereit, nämlich die sogenannte traiteurie. 
in größeren badeorten bestanden sogar zwei solcher speisehäuser, die der ein-
fachheit halber oft verpachtet wurden. 

kuranstalten bedurften außerdem verschiedener manipulationsgebäude. 
hinsichtlich der Verpflegung der kurgäste war man zwar größtenteils von den 
Zulieferungen von außen abhängig, trotzdem hatte man auch in den orten 
selbst gemüsegärten angelegt und manchmal sogar glashäuser eingerichtet. 
auch stallungen für nutzvieh waren vorhanden. allgemeines bedürfnis war 
die gewinnung und konservierung von eis, um die lebensmittel in den heißen 
sommermonaten kühl und haltbar lagern zu können. in rohitsch-sauerbrunn 
hatte man zu diesem Zweck zwei teiche angelegt, bei denen im Winter eis 
geschnitten wurde; in gleichenberg ließ man in einem teich ein eisgerüst auf-
stellen, das mit Wasser berieselt wurde.116 die großen eisblöcke und eiszapfen 
lagerte man dann in eiskellern oder eisgruben, bis sie in den Vorratsräumen 
zum einsatz kamen. 

auch die Verabreichung der heilmittel war oft nicht ohne technische ein-
richtungen möglich. standen für einen badebetrieb keine ausreichend warmen 
Quellen zur Verfügung, mussten sie in einem kessel- oder maschinenhaus 
künstlich auf temperatur gebracht werden. sauerbrunnen, die ihre mineral-
wässer abfüllten und verkauften, verfügten über füllhäuser und magazine, in 
denen die krüge oder flaschen bis zum abtransport gelagert und verpackt 
wurden. in rohitsch-sauerbrunn gab es darüber hinaus ein kleines häuschen, 

 114 Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 76–78.
 115 stla, göth georg, nachlass, k. 50, h. 1184: tobelbad, badeort; Puff, Wegweiser 1854 (wie 

anm. 11), 210.
 116 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn; haan, bad gleichenberg 

(wie anm. 47), 56.
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in dem das harz geschmolzen wurde, das zur Versiegelung der flaschen diente. 
aufgrund der großen feuersgefahr hatte man hier besondere sicherheitsvor-
kehrungen getroffen. nach möglichkeit platzierte man all diese nebengebäude 
im hintergrund, um nicht das gesamtbild der anlage zu stören und die kur-
gäste durch geruchs- oder lärmentwicklung zu behelligen. 

unterkünfte für die badegäste stellten in erster linie die jeweiligen be-
treiber einer kuranstalt zur Verfügung. in rohitsch-sauerbrunn bestand die 
klare regelung, dass zuerst die zur Verfügung stehenden ständischen Quartie-
re ausgelastet sein mussten, bevor gastwirte und andere private Vermieter zum 
Zug kommen durften.117 auch in tobelbad wurde interessenten erst ab 1823 
die gelegenheit gegeben, grundstücke um das heilbad herum zu erwerben, 
um dort Villen und hotels erbauen zu können.118 in gleichenberg war man 
von anfang an diesen Weg gegangen, wodurch man bald über ein großes an-
gebot von gästezimmern verfügte.119 ein freundliches ambiente wurde voraus-
gesetzt, man wollte nicht an krankheit und hinfälligkeit erinnert werden. so 
kritisierte man in neuhaus, dass die dort vorgefundene ängstliche Kloster-, oder 
richtiger die drückende Spitalform der anlage abschreckend auf die besucher 
wirken würde.120 Zugleich forderte man Zweckmäßigkeit und größte bequem-
lichkeit, nach möglichkeit sollten die unterkünfte durch gedeckte Verbin-
dungsgänge mit dem badehaus, dem kursaal und den traiteurien verbunden 
sein, um trotz schlechten Wetters trockenen fußes überall hingelangen zu 
können. das kleine Wildbad einöd konnte solchen ansprüchen nicht genü-
gen, hier waren Wohn- und badegebäude sogar durch die Poststraße voneinan-
der getrennt, was auf herbe kritik stieß, denn mit rauchendem Körper in Wind 
und Regen nach vollbrachter Abwaschung sich über die Straße ins Wohnhaus zu 
flüchten, ist weder ein sehr angenehmes, noch gesundes Geschäft.121

die Qualität der unterkünfte unterschied sich natürlich nach der Preis-
klasse, wobei die schere gewaltig auseinander klaffen konnte. Wichtige krite-
rien waren die trockenheit und helligkeit der räume. Zur grundausstattung 
eines Zimmers gehörten die bettmöbel. die bettwäsche wurde entweder selbst 
mitgebracht oder zur Verfügung gestellt. ein feines vollständiges bett bestand 
aus leinenzeug, rosshaar-matratze, rosshaar- und federpolster sowie feiner 
baumwolldecke, während die günstigste schlafgelegenheit der strohsack bilde-

 117 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn.
 118 Vgl. linhardt, tobelbad (wie anm. 23), 189. 
 119 dieser Villenbau bot in den kurorten ein neues architektonisches feld. Vgl. gubler/horn-

Puhlmann, saison (wie anm. 59), 217.
 120 Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 11. 
 121 Vgl. brunner, dürnstein-Wildbad einöd (wie anm. 26), 108.
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te. ein tisch, eine sitzgelegenheit und eine kommode vervollständigten meist 
die einrichtung. die aborte befanden sich auf den gängen, wobei übelstände 
durch die überlastung nicht verhindert werden konnten. eigene kanalnetze 
bestanden nicht, da die benützung ja nur für wenige monate hindurch be-
rechnet war. Zur aufnahme der Wagen, mit denen die gäste ihre anreise un-
ternommen hatten, standen eigene remisen bereit, während die Pferde in ge-
mauerten oder gezimmerten stallungen eingestellt wurden. 

neben den kur- und Wohngebäuden bedurfte man noch verschiedener in-
frastruktureller einrichtungen. fixpunkt war eine kirche, in denen die gäste 
ihren gottesdienst verrichten konnten. nachdem die meisten steirischen kur-
orte keine gewachsene struktur besaßen, verfügten sie – tobelbad ausgenom-
men – über keine Pfarrkirche in unmittelbarer nähe. so behalf man sich mit 
der einrichtung einer kleinen badekapelle, die entweder vom örtlichen Pfarrer 
oder von einem gerade als kurgast anwesenden geistlichen betreut wurde.122 in 
der regel war diese kapelle ein selbständiger bau, sie konnte aber auch in einem 
raum des kurgebäudes untergebracht sein. in gleichenberg hatte man anfangs 
nicht einmal das. im einzigen gästehaus wurde bei bedarf ein saal provisorisch 
zur abhaltung des messopfers adaptiert. 1838 errichtete man im Wald zumin-
dest eine aus baumstämmen gezimmerte und mit rinde verkleidete notkapelle, 
die aber auch nur bei schönem Wetter benützt werden konnte.123 erst 1841 
erfolgte die grundsteinlegung zum bau der eigentlichen kapelle.

grundlegende Voraussetzung für einen kurort war die schaffung einer re-
gelmäßigen Postverbindung, sowohl den Personen-, als auch den brief- und 
güterverkehr betreffend. in größeren heilbädern war die tägliche abgabe und 
Zustellung von Poststücken selbstverständlich, ebenso die beförderung der 
gäste zur nächsten Poststation. unabdingbar war weiters eine apotheke. sie 
wurde entweder vom badearzt betreut oder von einem lokalen Pharmazeuten 
als filiale geführt. neben eigentlichen arzneimitteln und medikamenten hat-
te sie in der regel auch eine reihe von spezialitäten in ihrem angebot. in 
rohitsch-sauerbrunn konnte man hier unter anderem Parfümerien und ande-
re Präparate für den Toilettetisch erwerben, genauso verschiedene gattungen 
liköre, Zucker, konfekt und schokoladesorten.124 

damit ist bereits die brücke geschlagen zu den zahlreichen handelsbetrie-
ben, die sich allmählich in einem badeort ansiedelten und von der kaufkraft 

 122 stla, dienersperg, familie, k. 2, h. 56: bad neuhaus und gottesdienst daselbst, 1618–1845.
 123 Puff, gleichenberg 1839 (wie anm. 16), 14f.; vgl. fuksas, geschichte von bad gleichenberg 

(wie anm. 32), 55–57.
 124 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn.
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der dortigen gäste profitierten. da die saison anfangs auf die sommerzeit be-
grenzt war, beschränkte man sich meist auf den aufbau kleiner, hölzerner 
buden, die gemietet werden konnten und in denen die Waren feilgeboten 
wurden. in römerbad tüffer war ein Verkaufsgewölbe der Pragwalder spinn- 
und Webefabrik eingerichtet, in rohitsch-sauerbrunn konnte man gleicherma-
ßen bijouterie, textilien sowie Nürnberger Waren erstehen, und in gleichen-
berg gab es neben dem kaufmann noch eine kunsthändlerin aus graz, die 
unter anderem stickereien, schreib- und Zeichenrequisiten sowie bilder und 
lithographien verkaufte. eine tabaktrafik und eine lottokollektur vervoll-
ständigten das breite angebot.125 nicht zuletzt nützten auch mehrere gewer-
betreibende die absatzmöglichkeiten, die ihnen in einem kurort zur Verfügung 
standen. in erster linie waren das bäcker und fleischer, aber auch schuster, 
schneider und schmiede entdeckten einen markt für ihre Produkte. Verschie-
dene dienstleister wie barbiere und fiaker schlossen sich bald an. 

die planmäßige anlage von parkähnlichen grünflächen mit einem netz 
von zusammenhängenden spazierwegen konnten sich nur größere kuranstalten 
leisten. man versuchte dabei, die vorgegebene landschaft zu gestalten und zu 
formen, wobei man vor eingriffen in die natur nicht zurückschreckte. eine der 
ersten maßnahmen in rohitsch-sauerbrunn war die unterirdische führung des 
durch den ort fließenden Waldbaches, der fortan in einem mit Eichendielen 
bedeckten Kanal versteckt wurde.126 im kurort selbst strebte man häufig nach 
einer gewissen symmetrie. gerne wurden alleen gepflanzt, welche die einzelnen 
gebäude miteinander verbanden. dabei bevorzugte man schnell wachsende 
baumarten, wie Pappeln oder Weiden, um so bald wie möglich unter schatten-
spendendem laub flanieren zu können. auf die gefällige gestaltung der grün-
anlagen mit blumenrabatten und exotischen Pflanzen, durchsetzt von Zierele-
menten wie springbrunnen und teichen wurde großer Wert gelegt. Von der 
Ästhetik her orientierte man sich an den mustern des englischen landschafts-
gartens. in rohitsch-sauerbrunn zog man eigens den botanischen gärtner am 
Joanneum heran, der die anlage mit seltenen bäumen und sträuchern bestück-
te.127 in gleichenberg ging die bepflanzung vom garten der Villa Wickenburg 
aus und weitete sich allmählich zu einer allgemeinen Parklandschaft.128 

die straßen und Wege waren nicht gepflastert, was gerade im Zentrum der 
kurorte eine beträchtliche staubentwicklung zur folge haben konnte. in glei-

 125 macher, römerbad tüffer 1846 (wie anm. 20), 28f.; stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, 
h. 16: rohitsch-sauerbrunn; kottowitz, gleichenberg 1847 (wie anm. 98), 96f.

 126 macher, rohitsch 1823 (wie anm. 101), 8.
 127 ebd., 7f.
 128 Vgl. anatol P. fuksas, bad gleichenberg. 150 Jahre das heilbad im grünen, graz 1987, 27. 
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chenberg wurde den damen daher nahe gelegt, die schleppen ihrer kleider 
nicht auf dem boden schleifen zu lassen, sondern zu raffen und angehoben zu 
tragen.129 in rohitsch-sauerbrunn versuchte man dem Problem zu entgehen, 
indem man die gänge und Wege um den brunnentempel herum mittels eige-
ner Vorrichtungen aus fässern ständig mit Wasser bespritzte, was außerdem an 
schwülen sommertagen eine angenehme kühlung mit sich brachte. die nächt-
liche beleuchtung und die tägliche reinigung der spazierwege von allfälligem 
unrat waren obligatorisch.130

die aufmerksamkeit richtete sich aber nicht nur auf die Promenaden im 
Zentrum eines kurortes, sondern auch auf die schaffung von spaziermöglich-
keiten in der unmittelbaren umgebung. allgemeinen Wunsch bildeten schat-
tige, bequeme und gut beschilderte rundwanderwege, die zudem ständige 
abwechslung und Zerstreuung boten.131 dafür gestaltete man gerne aussichts-
punkte in form eines Parapluie oder einer Gloriette auf einem bergrücken oder 
inszenierte romantisch-pittoreske rückzugsorte wie eine trauliche Waldquelle 
oder eine felsengrotte. auf städtischen komfort wollte man dabei freilich 
nicht verzichten, eine entsprechende dichte von labestationen und rastplät-
zen wurde vorausgesetzt und auch eines anderen, dringenden bedürfnisses, 
gerade bei trinkanstalten, gedachte man: Der Gast darf diese Gänge um so mehr 
wagen, da sie ihn durch steten Wechsel gewiss sehr vergnügen und überall Retira-
den für den Notfall angebracht sind, dass der Gang durch Zurücklaufen nirgend 
unterbrochen werden muss, hieß es etwa beruhigend aus rohitsch-sauer-
brunn.132

Vermarktung und Werbung

um eine gesundheitsfördernde Quelle zu einem anziehungspunkt für hei-
lungssuchende aus nah und fern zu machen, bedurfte es intensiver Werbemaß-
nahmen. Weniger die Qualität eines Wassers war entscheidend, als vielmehr die 
überzeugende darstellung seiner Wirkkraft. Zur herausstreichung ihrer be-
sonderheit bedienten sich die einzelnen badeorte einer reihe wiederkehrender, 
ganz ähnlicher muster.133 typischerweise wurde die tradition einer heilquelle 
so weit wie möglich in die Vergangenheit zurückgeführt. Je altehrwürdiger sich 

 129 Vgl. ebd., 30.
 130 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn.
 131 Vgl. grenier, thermalbad (wie anm. 60), 193.
 132 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn.
 133 Vgl. kos, kurort (wie anm. 53), 228f.
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ein gesundbrunnen präsentieren konnte, umso höher erschien sein anspruch 
auf anerkennung. als älteste kurorte sah man jene an, die schon unter den 
römern in gebrauch gestanden waren.134 Jeder noch so kleine hinweis auf 
antike nutzung wurde dankbar aufgenommen und zur schau gestellt. nicht 
von ungefähr führte das römerbad tüffer diesen anspruch schon in seinem 
namen. an der mauer seines hauptgebäudes hatte man deutlich sichtbar die 
dort aufgefundenen römersteine eingemauert,135 auf deren urheber mit stolz 
verwiesen wurde: Die drei Quellen des Römerbades sind noch ganz dieselben, in 
welchen einst die Welteroberer sich neue Kraft und Gesundheit erbadeten.136 als 
archäologische ausgrabungen in gleichenberg 1845 einen römischen brun-
nenkranz zutage förderten, wurde dieser im Zentrum des kurparks aufgestellt, 
überdacht, mit sitzbänken umgeben und so zum mittelpunkt einer laube 
gemacht.137 selbst wenn die sache nicht so klar lag, wie etwa in tobelbad, ver-
suchte man zumindest eine gewisse möglichkeit anzusprechen, um das an-
sehen des ortes zu heben.138

tatsächlich verschwammen die grenzen zwischen Wirklichkeit und fiktion 
mitunter, vor allem, was gründungssagen oder legenden der Wiederauffindung 
von Quellen betrifft. Zu neuhaus erzählte man sich, dass die leute durch die 
Schweine, welche immer dort im Schlamme der heißen Quelle zu wühlen gewohnt 
waren, auf die heißen Wasser aufmerksam geworden wären,139 zu tobelbad ging 
die sage, dass ein hirtenknabe im mittelalter die heilkraft der Quelle an einem 
verwundeten hirsch beobachtet hätte.140 Ähnlich gelagert waren jene geschich-
ten, in denen der ruhm eines heilortes auf die wundersame genesung einer 
hochgestellten Persönlichkeit zurückgeführt wurde. in rohitsch war das etwa 
ein graf Zrinyi, der um 1640 den sauerbrunnen auf der Jagd zufällig entdeckt 
hätte und durch ihn von all seinen übeln befreit worden wäre.141

 134 Vgl. P. Jacob Wichner, beiträge zu einer geschichte des heilwesens, der Volksmedicin, der 
bäder und heilquellen in steiermark bis incl. Jahr 1700. in: mhVst 33 (1885), 3–123, hier 
85f.

 135 Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 210.
 136 stla, römerbad bei tüffer, ort, k. 1, h. 1: beschreibung des ortes und kurbades, um 1850.
 137 albert von muchar, archäologische ausgrabungen in gleichenberg. in: gratzer Zeitung, 

nr. 42, 15. märz 1845; haan, bad gleichenberg (wie anm. 47), 13.
 138 schreiner, grätz 1843 (wie anm. 25), 514; linhardt, tobelbad (wie anm. 23), 185.
 139 stla, laa. Verträge, nr. 279: neuhaus, bad und umgebung. geschichte von franz ritter von 

gadolla, 24. oktober 1860.
 140 schüler, tobelbad 1856 (wie anm. 40), 3; Weidmann, fremdenführer 1859 (wie anm. 24), 

280. 
 141 fröhlich, rohitsch 1838 (wie anm. 95), 21f. solche Jagdmotive sind bei Quellensagen ebenso 

häufig wie die vorher genannten tiermotive. Vgl. křížek, kulturgeschichte (wie anm. 1), 29.
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sogar das faktum der ausgestaltung eines kurortes zu beginn des 19. Jahr-
hunderts wurde werbewirksam in szene gesetzt, Wolfgang kos spricht hier 
geradezu von einer „neugründungslegende“.142 die Pioniertaten der förderer 
und fürsprecher der zu neuem leben erweckten anstalten wurden mit einer 
besonderen dramatik dargestellt, die den modernisierungsschub betonen soll-
te. um die erinnerung lebendig zu halten, bediente man sich unter anderem 
des instruments der umbenennung. gebäude, Quellen und landschaftsforma-
tionen erhielten neue, beziehungsvolle namen. in rohitsch-sauerbrunn hatte 
1801 ferdinand graf attems in seiner eigenschaft als landeshauptmann die 
ersten schritte zur Voranbringung der ständischen kuranstalt unternommen. 
ihm zu ehren gab es in der folge eine „ferdinandsquelle“ und einen „ferdi-
nandshügel“. auch nach seinem mitstreiter gotthard kugelmeyer, abt von 
admont, benannte man eine Quelle. Parallel dazu gedachte man in tobelbad 
des ludwig crophius, abt von rein („ludwigsquelle“, „ludwigsbad“), wäh-
rend in gleichenberg eine „constantinsquelle“ (landeshauptmann mathias 
constantin capello graf von Wickenburg) und eine „Werlequelle“ (dr. ignaz 
Werle) sprudelten. Zahlreiche denkmäler in form von büsten, statuen und 
tafeln sorgten überdies dafür, die namhaften Protektoren der badeorte in 
Präsenz zu halten. 

Ähnlich verfuhr man mit prominenten Persönlichkeiten, die dem kurbad 
einmal einen besuch abgestattet hatten und deren andenken man bewahren 
wollte. der Verweis auf erzherzog Johann und den von ihm gestalteten „erz-
herzogshain“ durfte etwa in keinem reiseführer von rohitsch-sauerbrunn 
fehlen. höchste auszeichnung bildete natürlich der besuch des kaisers, dessen 
glanzvoller empfang zugleich die beste Werbemaßnahme darstellte. als kaiser 
ferdinand i. und seine gemahlin maria anna am 23. august 1847 in gleichen-
berg einkehrten, zeigte sich der ganze ort im prächtigen festschmuck: Abends 
war vor des Kaisers Wohnung Musik, dann eine schöne Beleuchtung der Gebäude. 
Der Kaiser fuhr herum, alles anzusehen, zurückgekehrt gingen wir auf die Ter-
rasse, das Feuerwerk und die Beleuchtung mit Blinkfeuer der Burg Gleichenberg 
anzusehen. Aus Graz waren viele Neugierige gekommen, aus der Umgebung was 
sich bewegen konnte.143 allein diesen trockenen Worten aus dem gefolge des 
kaisers ist zu entnehmen, welche breitenwirkung der noch junge kurort mit 
seinem hohen gast erreichen konnte. Prominenz aus der hocharistokratie 
sowie aus kunst und kultur dienten ebenso als Werbeträger wie besucher 
möglichst fremdländischer herkunft. entsprechenden seltenheitswert für ei-

 142 Vgl. kos, kurort (wie anm. 53), 229–231. 
 143 stla, meran, familie, k. 130, h. 2: tagebuch 1. Jänner bis 20. oktober 1847, abschrift ii.
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nen steirischen sauerbrunnen der biedermeierzeit hatten schon ein Gesandter 
der Vereinigten Nordamerikanischen Staaten und erst recht fünf Araber aus 
Kairo.144 gedruckte kur- und fremdenlisten gaben einen überblick über das 
gerade anwesende Publikum eines badeortes und wurden eifrig rezipiert. 

Von besonderem gewicht für den ruf eines heilbades erwies sich die für-
sprache von medizinern und naturwissenschaftern. bad neuhaus verfügte 
etwa über ein eigenes gedenkbuch mit Notaten mehrerer Herren Ärzte, das 
auch im druck veröffentlicht wurde.145 hatte ein altes Wildbad wie einöd das 
glück, von einem so berühmten arzt wie theophrastus bombastus von ho-
henheim, genannt Paracelsus, lobend erwähnt zu werden, so wurde diese aus-
zeichnung gebührend hervorgestrichen.146 Je angesehener ein mediziner, um so 
mehr wog dessen Würdigung. hoch im kurs standen etwa kaiserliche und 
königliche leibärzte, wie Paul von sorbait, der im 17. Jahrhundert die Vor-
züge von rohitsch-sauerbrunn betont hatte.147 als ende des 18. Jahrhunderts 
die wissenschaftliche fachliteratur zunahm, wurde jede nennung des eigenen 
ortes peinlich genau notiert. besonders ehrend galt es natürlich, 1777 von 
heinrich Johann von crantz in dessen erstem buch über heilbäder in öster-
reich zur kenntnis genommen worden zu sein.148 anfang des 19. Jahrhunderts 
erschien schließlich eine fülle von medizinisch-chemischen untersuchungen 
der einzelnen Quellen, die teilweise von den betreibern selbst in auftrag gege-
ben worden waren.149 mit hilfe fundierter analysen durch allgemein anerkann-
te Wissenschafter wollte man zusätzliche beweise für die segensreiche Wirkung 
eines thermal- oder sauerwassers vorlegen und die letzten skeptiker über-
zeugen. besonders umtriebig in der steiermark erwiesen sich hier lorenz chry-
santh von Vest, arzt und Professor für botanik und chemie am Joanneum,150 
sowie anton schrötter von kristelli, Professor für Physik und chemie am Jo-
anneum.151 sie und einige ihrer fachkollegen veröffentlichten zahlreiche ab-
handlungen über die chemischen bestandteile der steirischen mineralwässer 

 144 Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 34.
 145 stla, dienersperg, familie, k. 2, h. 56: bad neuhaus und gottesdienst daselbst, 1618–1845; 

kottowitz, bad neuhaus 1850 (wie anm. 22), 61–69.
 146 J. Jutmann, noch einige bemerkungen über das mineralbade in der einöde im Judenburger 

kreis. in: der aufmerksame, beilage zur grätzer Zeitung, 1828, nr. 81.
 147 fröhlich, rohitsch 1838 (wie anm. 95), 21f.
 148 Vgl. z. b. amadé lessing, etwas über das dobelbad. in: der aufmerksame, beilage zur grätzer 

Zeitung, 1820, nr. 43/44.
 149 Vgl. reibenschuh, thermen 1889 (wie anm. 12), 2.
 150 er untersuchte u. a. gleichenberg, Wildbad einöd, tobelbad, rohitsch-sauerbrunn.
 151 Von ihm gibt es analysen zu gleichenberg, tobelbad, Wörschach, rohitsch-sauerbrunn.
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und ihrer eigenschaften, die das fundament jeder künftigen beschreibung 
 eines badeortes bilden sollten. 

Zur erhöhung der bekanntheit eines badeortes nützte man ab dem 19. Jahr-
hundert verstärkt die mittel der Publizistik. in den „Vaterländischen blättern“, 
im „steyermärkischen intelligenzblatt zur grätzer Zeitung“ und im „aufmerk-
samen“ fanden sich regelmäßig notizen und beiträge über steirische kurbäder. 
nur zum teil waren das jedoch ausgewiesene Werbeeinschaltungen der kur-
verwaltung, in denen die eröffnung der saison angezeigt, Preise bekanntgege-
ben oder Verbesserungen vorgestellt wurden.152 genauso groß war die menge 
an Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, die den anschein erwecken wollten, 
von objektiven kriterien geleitet zu sein. Mein einziger Zweck dabei ist, ge-
meinnützig zu sein, und besonders jenen hilfreiche Hand zu bieten, die über die 
Auswahl eines Bades verlegen sind, behauptete etwa der autor eines solchen 
artikels über tobelbad.153 Zur seriösen fachinformation gesellte sich in der 
regel jedoch eine berichterstattung, die ihre Parteilichkeit nur schwer ver-
bergen konnte. die lobenden Worte über die Vorzüge eines bestimmten bade-
ortes waren oft zu schön, um wahr zu sein. derselbe autor pries etwa das 
 tobelbader heilwasser als eines der besten Conservationsmittel speziell für da-
men und kam zum schluss: Tobelbad besitzt die Kraft, die Jugend zu erhalten 
und das Altwerden zu verspäten.154 

es nimmt daher nicht wunder, dass balneologische schriften ob ihrer ein-
seitigkeit zunehmend in misskredit gerieten und den ruf hatten, Posaunen zu 
sein, die in lärmenden Tönen den Ruhm und den Glanz eines Badeortes ver-
künden und verbreiten sollen.155 in noch größerem maße als für Zeitungsarti-
keln galt das natürlich für monographien, die als reisehandbücher und rat-
geber zugleich konzipiert waren. faktum war, dass die meisten dieser Publika-
tionen von den badeärzten oder badedirektoren der jeweiligen kuranstalten 
stammten. es gehörte mehr oder weniger zu ihren dienstpflichten, eine Zu-
sammenfassung über den stand der dinge zu geben und wiederkehrend über 
Weiterentwicklungen zu berichten. garniert wurden derartige schriften gerne 
mit huldigungsadressen an den kurort aus der feder von gelegenheitsdich-
tern, wobei Pathos und schwulst oft talent ersetzen mussten. besonders eifrig 
publizierte man in tobelbad, wo ab 1810 praktisch jährlich Zeitungsartikel 

 152 Vgl. Zeitungsanzeigen: stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 18: römerbad nächst tüffer.
 153 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 6: amadé lessing, einige beobachtungen über das 

dobelbad im Jahre 1820.
 154 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 6: tobelbad: amadé lessing, fortgesetzte beobach-

tungen und Verbesserungen im ständischen tobelbade vom Jahre 1825.
 155 leidesdorf, römerbad tüffer 1857 (wie anm. 20), iii.
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geschaltet wurden, ebenso in bad gleichenberg, bei dem man ab 1834 eine 
regelrechte Werbekampagne startete. nicht von ungefähr enthielt das Pro-
gramm des aktien-Vereins der gleichenberger Quellen explizit die Zielset-
zung, die gemachten Erfahrungen über ihre Heilkräfte allgemein kund zu machen 
und dadurch den Absatz dieser Mineralwässer zu befördern.156 tatsächlich stell-
te gleichenberg das musterbeispiel einer gelungenen Vermarktung dar. noch 
während der kurort in bau stand, forcierte man den besuch von naturwissen-
schaftern und Ärzten. ihre berichte über den ort und seine besonderheiten 
waren bereits im februar 1836, also noch vor der eröffnung der ersten saison, 
in den grazer buchhandlungen erhältlich.157 auch der Wiener markt wurde 
entsprechend beliefert. im eigenverlag erschien über die Jahre hinweg eine 
reihe weiterer brunnenschriften, die im Zuge einer gezielten öffentlichkeits-
arbeit ins ungarische, italienische, französische und englische übersetzt wur-
den.158 der erfolg gab diesen maßnahmen recht. schon franz unger konsta-
tierte 1839 verblüfft: Es ist zu wundern, wie in einer kurzen Zeit von wenigen 
Jahren der Ruf der Quelle so zugenommen hat.159 

 156 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 10: gleichenberg.
 157 leopold langer (hg.), die heilquellen des thales gleichenberg in der steiermark, gratz 

1836; vgl. anatol P. fuksas, bad gleichenberg. geschichte eines steirischen heilbades, bad 
gleichenberg/graz 1979, 57. 

 158 Vgl. Josef riegler, 150 Jahre curort bad gleichenberg 1834–1984. katalog. ausstellung im 
tagungszentrum bad gleichenberg 16. mai bis 19. august 1984, bad gleichenberg 1984, 72f.

 159 unger, reisenotizen 1838 (wie anm. 15), 120.

Tobelbad, Litho-
graphie koloriert, 
J. Gutetzky, 1847 
(StLA, OBS-
Tobelbad-Einzel-
nes-I-001)
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Zur publizistischen tätigkeit eines kurortes gehörte auch die Verbreitung 
von krankengeschichten und heilerfolgen. in ihrem aufbau und in ihrer aus-
sage haben diese mitteilungen frappante Ähnlichkeit mit mirakelberichten, 
wie sie im umfeld von Wallfahrtsorten zu finden sind.160 in anonymisierter 
Weise werden episodenhaft die leidensgeschichten verschiedener Personen 
dargestellt, deren vergebliche Versuche, andernorts heilung zu finden und 
schließlich deren hinwendung zum einzig wahren badeort geschildert. um 
ihre seriosität zu unterstreichen, enthalten die krankengeschichten viele me-
dizinisch-therapeutische details und bisweilen auch authentizitätsnachweise 
durch Zeugen oder behandelnde Ärzte.161 stets wurde darauf geachtet, sowohl 
hinsichtlich der andeutungsweise genannten Patienten besondere soziale stän-
de und hoffnungsgebiete anzusprechen als auch einen Querschnitt durch die 
zu behandelnden krankheiten zu geben. Jeder sollte sich in den geschichten 
wiederfinden können. die dankbarkeit gesundeter Patienten äußerte sich 
häufig auch in dinglichen gaben, die mit entsprechendem stolz präsentiert 
werden konnten. im kleinen heilbad grubegg befanden sich in der umgegend 
der therme zahlreiche Votivkreuzchen und täfelchen an den bäumen ange-
bracht, die den dank der landbevölkerung ausdrücken sollten.162 Zu deutliche 
Zeichen wurden im laufe des 19. Jahrhunderts aber als rückständig und für 
einen modernen kurort als nicht mehr passend empfunden. 1826 heißt es etwa 
in römerbad tüffer, dass man in der dortigen kapelle die zahlreichen krücken 
und stöcke, die von den siechen an der mauer aufgehängt worden waren, 
wegen des üblen Eindruckes, den der Anblick derselben auf manchen Kranken 
machte, weggeschafft hatte. nur dezente Weihegeschenke waren belassen wor-
den.163

aufbauend auf der Zusammensetzung eines heilwassers wollte man nicht 
zuletzt an berühmte und in der ganzen monarchie bekannte kurorte anknüp-
fen und sich mit ihnen in eine reihe stellen. römerbad tüffer verwies schon 

 160 Vgl. elke hammer, mariazeller mirakelliteratur der frühen neuzeit. in: helmut eberhart/
heidelinde fell (hgg.), schatz und schicksal. steirische landesausstellung 1996 mariazell, 
graz 1996, 193–208.

 161 notizen dreier krankheitsfälle, welche durch das ständische tobelbad in der ersten tour im 
monate mai 1824 bei dem dasein des unterzeichneten gänzlich geheilt worden sind. in: der 
aufmerksame, beilage zur grätzer Zeitung, 1824, nr. 91; das bad in neuhaus, eine auf eine 
36jährige erfahrung gegründete belehrung zum Vortheil der gesundheit zu gebrauchen, laibach 
1814, 6f.

 162 Vgl. rudolf raimund gross, bad mitterndorf, bd. i, bad mitterndorf 1972, 234f.; franz 
stadler, bäder und kuranlagen im steirischen salzkammergut. in: da schau her 5 (1984), h. 3, 
18–21.

 163 macher, römerbad tüffer 1826 (wie anm. 19), 17f.



195

in den 1840er-Jahren darauf, dass sein heilwasser nahezu die gleichen eigen-
schaften aufwiese wie jenes von gastein und damit auch die gleiche positive 
Wirkung erwarten lasse.164 davon ausgehend wurde tüffer in späterer Zeit 
sogar als das „steirische gastein“ apostrophiert.165 selbst im kurbad rohitsch 
strebte man nach höherem und kredenzte künstliches Karlsbaderwasser, was 
freilich nichts anderes war als erhitzter sauerbrunnen, der etwas von seiner 
kohlensäure verloren hatte.166 besonders kühn zeigte man sich in gleichen-
berg, dessen Quellen gleich mit mehreren europäischen heilwässern ersten 
ranges verglichen wurden. die klausnerquelle sollte aufgrund ihrer inhalts-
stoffe ebenso kräftig sein wie die Wässer von spa und Pyrmont, während die 
Ähnlichkeit der constantinsquelle mit jener von selters beschworen wurde: 
Du bietest in unerschöpflicher Fülle deine Perlen den Hilfebedürftigen so nahe, 
die deine Schwester uns bisher aus weiter Ferne sendet.167 

tatsächlich gingen vom systematischen Versand des mineralwassers wichti-
ge impulse für den bäderbetrieb aus.168 einerseits hielt man damit ständige 
Verbindung zu den bisherigen gästen des kurortes, andererseits wurden der 
name der Quelle publik gemacht und neue kreise angesprochen. auf eine 
längere tradition konnte hier nur rohitsch-sauerbrunn verweisen, dessen 
Wasser schon im 17. und 18. Jahrhundert überregional versendet worden war. 
allerdings hatte der ruf des Produktes durch mangelnde sorgfalt in der her-
stellung und diverse Verfälschungen schwer gelitten, sodass anfang des 19. Jahr-
hunderts der kundenstock mühsam wieder aufgebaut werden musste.169 1803 
begannen die steirischen stände mit dem Verschleiß, wobei der absatz noch 
bei 12.000 flaschen lag. 1810 wurden schon 200.000 flaschen verkauft, in den 
1840er-Jahren über 500.000 flaschen.170 mit dieser rasanten Verbreitung stieg 
zugleich die bekanntheit der marke und des dahinterstehenden badeortes. so 
ist es kein Zufall, dass aus den hauptabsatzgebieten des rohitscher Wassers, 
nämlich ungarn, slawonien, kroatien und dem küstenland, zugleich die meis-

 164 macher, römerbad tüffer 1846 (wie anm. 20), 38–41; leidesdorf, römerbad tüffer 1857 
(wie anm. 20), 9f.

 165 emanuel bunzel, das römerbad (vormals tüffer), das steirische gastein, Wien 1866; her-
mann mayrhofer, curort römerbad, das steirische gastein, Wien 1874.

 166 Puff, rohitsch 1841 (wie anm. 57), 23f.
 167 stla, Werle, nachlass, sch. 1, h. 10: gleichenberg: Jos. onderka, bemerkungen über drei 

wichtige mineralquellen im grazer kreis. in: medizinische Jahrbücher des k. k. österr. staates, 
bd. 18, n. f. bd. 9.

 168 Vgl. kos, kurort (wie anm. 53), 230.
 169 macher, rohitsch 1823 (wie anm. 101), 25–38.
 170 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 4: steirische bäder und gesundbrunnen; sch. 2, h. 14: 

rohitsch-sauerbrunn.
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ten gäste begrüßt werden durften. dass das Wasser darüber hinaus in exoti-
schen destinationen, namentlich in der levante und in nordafrika, stark nach-
gefragt wurde, hob das ansehen des Produktes zudem. um die Qualität zu 
wahren, setzte man nunmehr auf strenge richtlinien. eigene füllknechte 
schöpften den frisch aufquellenden säuerling und füllten ihn mit trichtern in 
sauber ausgewaschene flaschen. diese wurden verkorkt, mit Pech versiegelt 
und zur kennzeichnung des originals mit dem steiermärkischen Wappen 
 versehen.171 bruchsicher in stroh verpackt erreichten die flaschen auf leiter-
wagen oder in kisten die jeweiligen distributionsstellen.172 die bedeutung 
eines funktionierenden Versandhandels wurde auch bei der gründung von bad 
gleichenberg erkannt und für die Zwecke der kuranstalt nutzbar gemacht. ein 
dichtes netz von Wiederverkäufern in allen größeren städten, beginnend bei 
Prag im norden über Pest im osten bis nach triest und agram im süden 
 gewährleisteten eine flächendeckende Versorgung.173 Während 1837 noch 
knapp 69.000 krüge mit sauerwasser verschickt wurden, hatte man den absatz 
zehn Jahre später mehr als verdreifacht.174 für die eigentlichen Warmbäder  
wie neuhaus oder tüffer spielte der Verkauf des abgefüllten Wassers keine 
rolle. 

Publikum und Gästestruktur

Wie bereits angesprochen, gestaltete sich der Zulauf zu den einzelnen stei-
rischen kurorten sehr unterschiedlich. die bandbreite reichte von 20 bis 
30 gästen pro Jahr bis hin zu über tausend. innerhalb des hier betrachteten 
Zeitraums lässt sich dabei eine bemerkenswerte entwicklung feststellen, die 
dazu führte, dass sich die auslastung einer anstalt mehr als verdoppeln konn-
te. Während man in tobelbad 1823 noch rund 300 besucher zählte, durfte 

 171 1848 wurde in rohitsch-sauerbrunn zum ersten mal in ganz österreich der Zinnkapselver-
schluss mit angabe der Jahreszahl eingeführt. Jos. burghardt, Vademecum von rohitsch-
sauerbrunn, Wien 1868, 26.

 172 fröhlich, rohitsch 1838 (wie anm. 95), 25–50; Puff, rohitsch 1841 (wie anm. 57), 13–
25.

 173 um 1850 wurde der Verschleiß in 32 orten durch 100 berechtigte betrieben. Vgl. Puff, Weg-
weiser 1854 (wie anm. 11), 38.

 174 diese Zahlen umfassen allerdings – neben der eigentlichen constantinsquelle in gleichenberg 
– auch den Versand des klausnerwassers und des Johannisbrunnen bei straden, die ebenfalls zum 
aktienverein gehörten. mathias macher, gleichenberg in steiermark als klimatischer und 
brunnen-kurort mit der konstantins- und emmaquelle, dem Johannisbrunnen, der klausen-
stahlquelle, den mineralbädern, der inhalations- und molkenkur, graz 1873, 10f.
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man sich 1843 bereits über 500 gäste freuen,175 in rohitsch-sauerbrunn stieg 
die Zahl der fremden in diesen 20 Jahren sogar von 700 gästen auf rund 
1500.176

Je nach anzahl der kurgäste variierte natürlich deren regionale und soziale 
Zusammensetzung. bei einer geringen frequenz der anstalt waren fast nur 
Personen aus der unmittelbaren und mittelbaren umgebung zu finden. ein 
typisches beispiel dafür bietet die therme topolschitz, deren bescheidener 
Zulauf sich neben den bauern der umgebung maximal auf besucher aus dem 
eine halbe stunde entfernten markt schönstein beschränkte.177 eine ausnahme 
konnte es allerdings dann geben, wenn der badeort eine spezialisierung auf-
wies, die ihresgleichen suchte. die kaltwasseranstalt st. radegund hatte in den 
1840er-Jahren mit rund 20 kurgästen jährlich zwar eine ausgesprochen gerin-
ge auslastung, aufgrund der nur hier angebotenen besonderen behandlungs-
methoden suchte das Publikum den ort trotzdem sehr bewusst und nicht nach 
seiner räumlichen nähe aus.178

in der regel galt jedoch der grundsatz, dass in einem kurort eine hohe 
anzahl an besuchern mit deren Weitgereistheit korrelierte. in gleichenberg, 
das mitte des 19. Jahrhunderts die grenze von 1000 gästen pro Jahr erreichte, 
stammten nur 20% der besucher aus der steiermark, hingegen 23% aus ungarn 
und 29% aus der residenzstadt Wien.179 auch in rohitsch-sauerbrunn fanden 
sich erholungssuchende aus allen teilen der monarchie ein, neben der steier-
mark und ungarn vor allem aus den südlichen landesteilen kärnten, krain, 
kroatien, slawonien, dem küstenland und italien.180 dieses neben- und mit-
einander verschiedener nationen wurde als eigentümlicher Reiz der unterstei-
rischen kurorte stets hervorgehoben und die heitere Verbindung und Völker-
verständigung aller anwesenden trotz unterschiedlicher regionaler Prägungen 
und temperamente betont.181 unübersehbar zeigte sich dabei eine gewisse ei-
gendynamik. Wiederkehrende gäste aus einem bestimmten gebiet zogen wei-
tere besucher von dort nach sich, sodass in den kurorten über die Jahre hinweg 

 175 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 6: tobelbad; schreiner, grätz (wie anm. 25), 518.
 176 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 14: rohitsch-sauerbrunn; burghardt, rohitsch-

sauerbrunn, 21f.
 177 macher, Warmbäder 1867 (wie anm. 27), 18f.
 178 Vgl. Veidl, kaltwasserkuranstalten (wie anm. 52), 101–103. 
 179 Vgl. fuksas, geschichte von bad gleichenberg (wie anm. 32), 164.
 180 stla, Puff rudolf gustav, nachlass: k. 3, h. 131: brief des badearztes dr. Josef sock, 30. 12. 

1839; Puff, rohitsch 1841 (wie anm. 57), 14f.
 181 fröhlich, rohitsch 1838 (wie anm. 95), 42; Johann gabriel seidl, Wanderungen durch 

tyrol und steiermark. bd. 2: steiermark, leipzig [1840–1841], 52f.
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bestimmte lokale traditionen entstehen konnten. nicht von ungefähr gab es 
in rohitsch-sauerbrunn ein Triestiner Haus und ein Kroatendörfchen.182

in den kur- und fremdenlisten nicht verzeichnet finden sich die tages-
gäste eines kurbades, deren ausmaß bei entsprechender nähe einer größeren 
ansiedlung gerade an sonn- und feiertagen beträchtlich sein konnte. in be-
sonderem maße traf das auf tobelbad zu, das von der landeshauptstadt graz 
aus schnell und einfach erreichbar war,183 aber auch das abseitig liegende einöd 
erfreute sich in der umgegend so großer beliebtheit, dass zu manchen Zeiten 
die Zahl der außerordentlichen badegäste jene der ordentlichen fast um das 
Zehnfache überstieg.184 auch wenn dieses temporäre Zuströmen von außen 
eine gewisse abwechslung und lebendigkeit im mitunter eintönigen alltag im 
kurort mit sich brachte, war es von den heilungssuchenden nicht immer gern 
gesehen. so traf man anstalten, dass die dauergäste in den badebassins bevor-
zugt behandelt wurden oder die tagesgäste überhaupt nur mit dem sogenann-
ten fremdenbad vorlieb nehmen mussten.

in direktem Zusammenhang mit der regionalen herkunft der kurgäste 
stand deren soziale stellung. die finanziellen anforderungen einer längeren 
anreise und die kosten eines mehrwöchigen aufenthaltes setzten für den be-
such eines kurbades durchwegs eine höhere gesellschaftliche Position voraus, 
während besucher aus unteren schichten – so nicht durch eigene stiftungen 
gefördert – ausschließlich aus der umgegend stammten und meist auch dort 
untergebracht waren. ein solches typisches „arbeiter- und bauernbad“ bildete 
die therme grubegg, die bis zur mitte des 19. Jahrhunderts lediglich von der 
dortigen ländlichen bevölkerung und den arbeitern eines nahen hammer-
werkes aufgesucht wurde.185 

ganz anders sah es natürlich in den großen kurorten des landes aus, wo sich 
adel und gehobenes bürgertum ein stelldichein gaben. landesfürsten und ge-
krönten häuptern begegnete man allerdings auch hier selten, selbst in rohitsch-
sauerbrunn musste man sich anfang des 19. Jahrhunderts nur mit der zweiten 
reihe zufriedengeben, etwa in den Jahren 1810 bis 1812 mit dem kaisersohn 
erzherzog Johann oder 1811 mit dem ehemaligen könig von holland, louis 
bonaparte, dem bruder von kaiser napoleon i. in gleichenberg begann man 
in den 1840er-Jahren mit dem traditionsreichen untersteirischen sauerbrunn 
gleichzuziehen, was sich in den kurlisten mit einer reihe prominenter namen 

 182 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn.
 183 Weidmann, fremdenführer 1859 (wie anm. 24), 286.
 184 Jos. mitterdorfer, das mineralbad in der einöde in obersteiermark. in: carinthia 25 

(1835), nr. 27, 111f.; Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 134.
 185 Vgl. seebacher-mesaritsch, heilbäder (wie anm. 2), 22–29. 
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aus der hocharistokratie niederschlug. 1847 durfte man nicht nur die groß-
fürstinnen helene und katharina von russland begrüßen, sondern auch Prinzes-
sin luise von Wasa. solche schillernden Persönlichkeiten, die mit einem gefolge 
von mehr als 30 Personen reisten, stellten jedoch die ausnahme dar.186 

üblicherweise fanden sich in den steirischen bädern vor allem angehörige 
des niederen adels ein, vielfach herrschaftsbesitzer oder höhere militärper-
sonen.187 die Zimmerlisten des Warmbades neuhaus der Jahre 1820 geben 
einen einblick in die struktur der dortigen nobilitäten: nebeneinander finden 
wir einen bischof, eine gräfin, eine baronin, zwei mitglieder des ritterstandes, 
einen general, einen oberst, einen hauptmann und neun angehörige des un-
titulierten adels.188 der anteil der adeligen gäste betrug in neuhaus mitte des 
19. Jahrhunderts rund ein Viertel.189 die übrigen gäste rekrutierten sich aus 
dem gehobenen bürgertum, wir begegnen darunter öffentlichen und herr-
schaftlichen beamten, advokaten und gelehrten, geistlichen, gewerken, 
Ärzten und apothekern, handelsleuten und gewerbetreibenden.

reisten Personen von stand, so umfasste ihre gesellschaft in der regel auch 
einzelne angestellte. als erzherzog Johann drei Wochen in rohitsch-sauer-

 186 Puff, Wegweiser 1854 (wie anm. 11), 34f.
 187 Zur auswertung des gästebuches von rohitsch-sauerbrunn vgl. bojan cvelfar (hg.), knjiga 

gostov zdravilisca rogaska slatina 1823–1850 (= Pricevanje arhivskih dokumentov 1), celje 
2002.

 188 stla, dienersperg, familie, k. 2, h. 56: bad neuhaus und gottesdienst daselbst, 1618–1845.
 189 errechnet anhand der kurliste von 1849, abgedruckt in: kottowitz, bad neuhaus 1850 (wie 

anm. 22).

Wandelbahn in 
Rohitsch-Sauer-
brunn, Lithogra-
phie mit Kreide in 
Tondruck,  
J. Reiterer, 1860 
(StLA, OBS-
Rohitsch-Sauer-
brunn-Einzelnes-
II-i-002)
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brunn zubrachte, verfügte er dort über eine kleine Wohnung mit schlafzimmer, 
Vorzimmer und tafelzimmer. sein adjutant bewohnte ein weiteres Zimmer, 
während für die dienerschaft ein raum und eine küche reserviert waren. so 
wie der in seiner lebensführung bescheidene erzherzog residierte, dürfen wir 
uns den aufenthalt der meisten adeligen vorstellen. in den kurorten gab es 
suiten zu mieten, in denen man es sich wie zu hause einrichten konnte; die 
billigere alternative bot die unterbringung der dienstboten in gesindekam-
mern. Wollte man sich nicht mit eigenem Personal belasten, so standen in den 
kurbädern ausreichend mägde und knechte zur Verfügung. 

der umgang der verschiedenen sozialen schichten miteinander gestaltete 
sich im kurbad höchst ambivalent. Werbeschriften für einzelne badeorte ho-
ben häufig den ungezwungenen gesellschaftston hervor, der unter den kur-
gästen ohne unterschied der stände herrschen würde: Rang und Vorzüge 
werden hier ganz vergessen, heißt es gar 1823 aus rohitsch-sauerbrunn.190 man 
verwies darauf, dass sich am trinkbrunnen menschen ohne Unterschied des 
Standes mischten, wobei leutseligkeit angesagt wäre. so galt es unter anderem 
als unstatthaft, dass ein kurgast, unabhängig seines standes, vor einem anderen 
aus ehrerbietung den hut oder die mütze vom haupt zog. ein gruß sollte 
allein durch das erheben der hand dargebracht werden, jedes Zuwiderhandeln 
wurde mit einer kleinen geldspende für die armenkasse geahndet.191 diese 
von Wolfgang kos konstatierte Nähe einander fernstehender gesellschaftlicher 
Schichten in relativ intimen Situationen galt umso mehr in badeorten, wo das 
bassin in leichter badekleidung mit völlig unbekannten Personen geteilt wer-
den musste.192 ansätze einer aufweichung der grenzen zwischen den ständen 
sind damit nicht von der hand zu weisen, umso mehr, da in der kleinräumig-
keit der steiermark bzw. der angrenzenden länder vielfach keine großen un-
terschiede in der lebensführung und finanziellen gebarung zwischen dem 
niederen adel und dem gehobenen bürgertum klafften. doch diese kontakt-
nahme funktionierte zum einen nach gewissen regeln und blieb zum anderen 
zeitlich befristet, von einer schrankenlosen nivellierung kann keine rede 
sein. 

hierarchien waren vielmehr in jedem kurort allgegenwärtig. das begann 
bereits bei der auswahl des passenden termins für die reise ins bad. mit der 
einteilung der sommersaison in einzelne touren verband sich eine gewisse 

 190 macher, rohitsch 1823 (wie anm. 101), 102. 
 191 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 16: rohitsch-sauerbrunn; Puff, rohitsch 1841 (wie 

anm. 57), 28f. 
 192 Vgl. kos, kurort (wie anm. 53), 223f.
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bewertung. die monate Juli und august waren am beliebtesten und am teu-
ersten, in dieser Zeit traf man in den orten zugleich die beste und vornehmste 
gesellschaft. die nebensaison bis anfang Juni und ab mitte september gab es 
deutlich billiger, im römerbad tüffer sparte man dabei ein drittel der miet-
preise.193 die deutlichste abstufung gab es hinsichtlich der unterbringung der 
kurgäste. in rohitsch-sauerbrunn reichte 1835 die bandbreite von einem 
kleinen dachzimmer zu 8 kreuzer bis hin zu einer geräumigen Wohnung von 
2 gulden 30 kreuzer pro tag.194 am meisten kosteten Zimmer im ersten stock 
mit aussicht auf die straße, günstiger waren Zimmer im erdgeschoß oder im 
zweiten stock, deren fenster nach rückwärts hinaus gingen. auch beim mit-
tag- und abendessen konnte man unter seinesgleichen bleiben. in größeren 
kurorten gab es drei tafeln, die sich in der menge und güte der angebotenen 
speisen und damit auch im Preis unterschieden. in neuhaus kostete 1827 die 
erste mittagstafel mit sieben gerichten 36 kreuzer, während man sich an der 
billigen Domestiken-Tafel bereits um 15 kreuzer satt essen konnte.195 War das 
Publikum hinsichtlich seines standes und Vermögens zu gemischt, so richtete 
man überhaupt keine gemeinsame tafel ein.196 die kurtaxe diente in der stei-
ermark im gegensatz zu anderen österreichischen bädern wie gastein oder 
baden, wo man zwischen honoratioren und minderen gästen unterschied, 
nicht als gradmesser des gesellschaftlichen standes.197 die gebühr wurde 
grundsätzlich immer dann eingehoben, wenn sich ein gast länger als drei tage 
in einem badeort aufhielt, ausnahmen gab es lediglich für Ärzte, kinder, das 
dienstpersonal und arme.198

für wirtschaftlich schwache oder gänzlich mittellose Personen war in man-
chen kurorten ein eigenes Armenbad eingerichtet, in römerbad tüffer be-
zeichnete man es sogar als Bettlerbad.199 tatsächlich wurde dieses becken häu-
fig nur vom hauptbassin aus gespeist und nahm ein eher tristes schattendasein 
ein. seiner bestimmung nach sollte es der ärmeren Volksklasse zu einem er-
mäßigten tarif zugänglich sein, unter bestimmten umständen und zu gewissen 

 193 macher, topografie 1860 (wie anm. 12), 584f.
 194 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 15: rohitsch-sauerbrunn.
 195 stla, dienersperg, familie, k. 2, h. 56: bad neuhaus und gottesdienst daselbst, 1618–1845.
 196 stla, Werle anton, nachlass, k. 2, h. 19: Wörschach im ennstal.
 197 Vgl. Juliane mikoletzky, Zur sozialgeschichte des österreichischen kurorts im 19. Jahrhun-

dert: kurlisten und kurtaxordnungen als sozialhistorische Quelle. in: mitteilungen des instituts 
für österreichische geschichtsforschung 99 (1991), 393–433, hier 402, 422f.

 198 schüler, tobelbad 1856 (wie anm. 40), 75.
 199 tagebuch erzherzog Johann 19. Juli 1810. Vgl. schlossar (hg.), erzherzog Johanns tagebuch-

aufzeichnungen (wie anm. 34), 66.



202

Zeiten konnte sein gebrauch sogar kostenlos sein.200 die unentgeltliche Ver-
sorgung von armen stellte die verantwortliche leitung eines kurortes in jedem 
fall vor eine herausforderung. einerseits stand man unter dem druck einer 
verordneten Wohltätigkeit, andererseits konnte sich die verstärkte anwesen-
heit von armen, dürftig gekleideten Personen mindernd auf den ruf eines 
bades auswirken. bei der gründung von gleichenberg ging man ausgesprochen 
planvoll vor. man errichtete ein abgeschlossenes kurhospital, in dem bis zu 
24 Personen untergebracht und von klosterschwestern gepflegt werden konn-
ten. damit vollbrachte man nicht nur ein gutes Werk, sondern regulierte und 
beschränkte zugleich das auftreten respektive ausschwärmen von augen-
scheinlich bedürftigen, gebrechlichen individuen im ganzen ort.201 hatten 
private betreiber von badeanstalten hier mehr gestaltungsfreiheit, wurden den 
kurbädern im besitz der steirischen stände von amts wegen strengere richt-
linien auferlegt. in rohitsch-sauerbrunn rief man 1832 eine armenversorgung 
ins leben, mit deren hilfe rund 40 arme auf kosten der landstände verpflegt 
werden sollten, 1838 begann man mit dem bau eines eigenen armenhauses. 
der anteil an bedürftigen blieb mit rund 3% der gästezahl aber dennoch re-
lativ niedrig.202

einen sonderfall bildete die kuranstalt tobelbad. mit dem heilbad stand 
seit 1794 eine ständische stiftung für mittellose kranke in Verbindung. allein 
von 1820 bis 1835 wurden 1322 bedürftige verpflegt, somit jährlich über 80 
Personen; von 1836 bis 1845 stieg diese Zahl sogar auf 130 arme pro Jahr. es 
gab vier kategorien der bedürftigkeit, wobei die unterstützung bis hin zur 
gänzlichen übernahme der kosten für an- und abreise, Verpflegung, Woh-
nung und benützung des bades reichte.203 bevorzugt wurden übrigens famili-
enerhalter, dienstboten und junge menschen, deren arbeitsfähigkeit möglichst 
wiederhergestellt werden sollte, während Alterssieche ausgeschlossen blieben.204 
faktum war jedenfalls, dass die armen in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts 
in tobelbad fast ein drittel aller gäste ausmachten und im hinblick auf diese 
klientel auch die Preise im kurort relativ moderat gestaltet waren. damit 

 200 macher, römerbad tüffer 1846 (wie anm. 20), 27.
 201 kottowitz, gleichenberg 1847 (wie anm. 98), 82f. im böhmischen bad teplitz ging man 

sogar so weit, dass die armen in den krankenhospitälern eigene messingschilder tragen mussten, 
um sie zu kennzeichnen. Vgl. florack-kröll, goethes badereisen (wie anm. 34), 206.

 202 stla, Werle anton, nachlass, sch. 2, h. 14: rohitsch-sauerbrunn.
 203 stla, Werle anton, nachlass, sch. 1, h. 4: steirische bäder und gesundbrunnen; Wartinger 

Josef, nachlass, k. 2, h. 20: über tobelbad (bad und kuratie). konzept und materialsamm-
lung.

 204 schüler, tobelbad 1856 (wie anm. 40), 14. 
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festigte sich der ruf von tobelbad als armenbad, weshalb sein besuch für vor-
nehme, finanzkräftige Personen von stand wenig attraktiv erschien.205

dem Publikum gemeinsam war der mitunter eintönige alltag in einem 
kurort. die heilanwendungen standen im mittelpunkt, die restliche Zeit 
wurde in gepflegter langeweile hingebracht. besonders wichtig erachteten die 
badeärzte den aufenthalt in der freien natur, der sich für viele gäste allerdings 
auf die Promenade beschränkte, selbst wenn die badeführer stets die Vorzüge 
der näheren und weiteren umgebung hervorhoben und nicht müde wurden, 
verschiedene ausflugsziele anzupreisen. War die Witterung feucht und kühl, 
zog man sich in die kursäle zurück, wo sich die gäste beim spiel, bei der 
lektüre oder einer handarbeit die mußestunden vertrieben. die musikalische 
umrahmung spielte dabei eine wichtige rolle, nicht von ungefähr hatten die 
größeren kuranstalten professionelle musiker engagiert, welche das Publikum 
bei laune halten sollten. den höhepunkt der gesellschaftlichen Zerstreuung 
bildeten bälle und tanzveranstaltungen, die freilich aus therapeutischen rück-
sichten nicht gerne gesehen wurden. trotz aller Versuche, das unterhaltungs-
angebot möglichst breit zu streuen, war man in der steiermark gesamt gesehen 
von der mondänen Welt der großen bäder noch weit entfernt.206

Zusammenfassung

das aufblühen der badekultur in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts 
hinterließ in der steiermark deutliche spuren: neue kuranstalten entstanden 
und bestehende heilbäder wurden ausgebaut bzw. erweitert, wobei diese ent-
wicklung vor allem ab den 1840er-Jahren verstärkt festzustellen ist. all diese 
aktivitäten dürfen allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass die steier-
mark – rohitsch-sauerbrunn teilweise ausgenommen – im internationalen 
bädertourismus keine rolle spielte. die anlagen blieben überschaubar, die 
gebäude multifunktional, und eine spezialisierung trat erst spät hervor. tradi-
tionalismen und kleinräumigkeit überwogen in jedem fall, der schwerpunkt 
lag klar auf den heilanwendungen und weniger auf unterhaltung und Zer-
streuung. im Zentrum eines kurortes standen das badehaus und die trinkan-
stalt, die architektonisch entsprechend in szene gesetzt wurden. Prestigeträch-

 205 Vgl. linhardt, tobelbad (wie anm. 23), 149.
 206 das freizeitangebot stieg allerdings in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts sprunghaft an. 

Vgl. herta Jehsenko, „die reise ins bad“: kur – sommeraufenthalt – ausflug der grazer 
bürger in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts, geisteswiss. dipl. a. graz 1993, 160–204.
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tig waren außerdem die ausgestaltung eines kursaals mit seinen gesellschafts-
räumen sowie die anlage von grünflächen und Promenaden. die organisati-
on größerer anstalten verlangte zumindest einen badedirektor, gegen mitte 
des 19. Jahrhunderts wurde auch ein eigener badearzt obligatorisch. das mus-
terbild eines solchen modernen kurbades bildete gleichenberg, das mit einer 
geschickten Vermarktung den grundstein für seinen weiteren aufstieg legen 
konnte. um ihre heilkraft herauszustreichen, bedienten sich die kuranstalten 
generell recht ähnlicher modelle; große bedeutung hatten die fürsprache pro-
minenter Ärzte wie auch der besuch von hochgestellten Persönlichkeiten. in 
der realität blieb das Publikum der steirischen heilbäder vorwiegend auf den 
niederen adel und das gehobene bürgertum beschränkt, wobei sich die unter-
steirischen kurorte von ihrem einzugsgebiet her in richtung süden und süd-
osten der habsburger monarchie orientierten, während gleichenberg viele 
gäste aus Wien und ungarn begrüßen durfte. 


