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Mit 1 Text~bbildung. 

Ihren Namen, viele Bauten und ihr besonderes Geprs verdankt  
die Stadt  Halle a. d. S. ihrer Eigentiimlichkeit als Salzstadt. Diese 
Besonderheit sehliegt - -  wie bei unseren anderen Salzst/~dten StaBfurt, 
Kolberg oder Lfineburg - -  zugleieh den Begriff Pf~nnersehaft ein. Diese 
Pf~nnersehaften haben im allgemeinen den Vorzug, straff organisiert 
zu sein. AuBerdem hat  Halle seine besondere Tradition am lebendigsten 
erhalten, so dab sich ffir den Hallenser mit  dem Worte Pf~nnersehaft 
eine ganz' best immte Vorstellung verbindet .  Diese Organisation und die 
inhere Gesehlossenheit der hallisehen Pf/tnnersehaft geht bis in das 
frfihe Mittelalter zurtiek und liBt deshalb die Vermutung zu, da$ dort, 
bei den planvoll aufgebauten und abgesehlossen entwiekelten Lebens- 
formen, viele Einrichtungen angedeutet und vorbereitet sein k6nnten, 
wie wir sic eigentlieh erst bei unseren heutigen Betrieben voraussetzen. 

Die vorliegende Arbeit will besonders die Einrich~ungen aufzeigen, 
die ~ls Vorstufen and Andeutungen unserer - - i m  allgemeinen - -  erst 
verhiltnism~Big jungen sozial-medizinischen Einrichtungen der heutigen 
Betdebe angesehen werden kSnnen. Denn es iiberraseht, dab selbst 
in der ,, Gesehiehte des deutsehen Gesundheitswesens" yon Alfons Fischer 
(Berlin 1933) neben den sozial-medizinisehen Einriehtungen der Sts 
und mancher Betriebe nicht der in vielen Fil len bedeutend jfingeren 
Einriehtungen der Hallischen Pfs Erwghnung getan wird. 
Ebenso, wie es verwunderlieh ist, dab die so inhaltreiehe und weehsel- 
volle Gesehiehte der Itallisehen Pf/~nnersehaft seit den Aufzeichnungen 
HondorJ/s und Dreyhaupts erst 1927--1930 yon Hans Freydanlc zu- 
sammenfassend geschildert worden ist. 

Die Arbeit stiitzt sich neben den am Sehlui3 aufgeftihrten Quellen 
anf die sehon erwihnten Sehilderungen yon Hondor//, Dreyhaupt und 
t>eydanlc, sowie im besonderen ~uf das Archiv der Halleschen Pfinner-  
sehaft, das fiber Aktenmaterial  his 1480 verftigt. Es ist uns eine an- 

i Die Arbeit wurde als Preisarbeit der Nedizinisehen Fakultit der Martin- 
Luther-Universitfit Halle-Wittenberg 1938/39 ausgezeiehnet. 

Z. f. d. ges. Gerichtl .  Medizim 32. Bd.  3 4  
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genehme Pflicht,  an  dieser Stelle der Direkt ion der HMlesehen Pfgnner-  
schuft (Abt. der Mansfeld A.-G.) fiir die bereitwill ig erteil te E r l aubn i s  

im Archiv zu arbei ten,  z u  danken.  Herzlicher Dank  gebfihrt  aueh Herrn  
Prof. Dr. Schrader, dem Direktor  des Ins t i t u t e s  f/Jr gerichtliehe und  so- 

ziale Medizin, der uns  mi t  Ra t  u n d  Tat  freundlieh zur Seite s t and  u n d  
besonders Her rn  Dr. Harms 2'reydanlc. Stone Vermi t t lung  u n d  grebe 
Saehkenntn i s  erm6gliehte uns  erst  d~s E indr ingen  in  die vorhandenen  

Urkunden .  

Wie schon be tont ,  verb inde t  sich for jeden in Halle mi t  dem Begriff 
Pfgnnerschaf t  eine ganz bes t immte  Vorstellung. Wenige aber  wissen, 
welch wechselvolles Geschiek u n d  bun tes  Geschehen die En twick lung  
der S tad t  u n d  die der Pfgnnersehaf t  verkntipfte.  _&us diesem Grnnde  
u n d  auch zum Verstgndnis  muncher  fiir unseren  besonderen Gesichts- 

p u n k t  wiehtigen Umstgnde  scheint es notwendig,  einen geschichtlichen 
~)berbliclc fiber die Gesamtentwicklung der Pfgnnerschaf t  an den Anfang  

zu stellen. 

Die SMzquellen am Giebicheustein zogen schon in frtihester Zeit Menschen in 
diese Gegend des SaMetMes. Ausgrabungen und Funde lassen siehere Sehli~sse zu, 
dab schon gegen Ausgang der Bronzeperiode und zur I-IMlstadtkultnr eine geregelte 
Ausbeute des kostbaren Gewiirzes betrieben wurde. Es ist auch sehr wahrschein- 
lieh, dull sogar zu noah frt~heren Zeiten hier Salz gewonnen wurde, doch l~l]t sich 
hieriiber Genaneres nicht feststellen. Der Siedebetrieb fund zungchst im Freien 
start. Zur besseren Ausbeute wurde spgter die Quelle geraint und ein Brunnen- 
schaeht angelegt, der nach Dreyhaupt im Jahre 1706 wieder entdeekt wurde. 
Ungefghr um das Jahr 1000 herum mull dann der Siedebetrieb am Giebichenstein 
infolge des driickenden Wettbewerbes der Talstadt eingestellt warden sein. Jeden- 
falls erfahren wir zu Erzbisehof Wichmanns Zeiten (1152--1192) niehts van der 
Giebiehensteiner Saline, wghrend aus einer Urktmde Kaiser Ot~os I. noah zu er- 
sehen ist, dal3 diese Saline dem Erzbischof yon Magdeburg zum Gesehenk gemacht 
wurde. Heute liefert die Giebichensteiner Quelle Sole zu tIeilzwecken an das 
stgdtisehe Bad Wittekind. Die Ausbeutung der Quelle im Tale ist bedeutend 
jtinger. Das liegt wahrseheintieh ctaran, daft in fr/iheren Zeiten die Quetle ihre Sole 
in die datums viel breiteren, das Gelgnde versumpfende Saalearme abgab, und erst 
spgter entdeekt wurde, Ms man begann, das Land troeken zu legen. Sie liegt unter- 
hMb des hochragenden Sandsteinfelsens, auf dem heute der Marktplatz angelegt ist. 
Die Sole sammelte sich ill 4 Brunnen, yon denen die beiden gltesten der Deutseh- 
born und der Gutjahrbrunnen oder aueh Wendisehe Born sind. Man nimmt an, 
dab sie zu Beginn des 9. Jahrhunderts niedergebraeht warden sind. Aueh der 
Meteritzbrunnen stammt noah ~Us der Slavenzeit, wghrend der 4,  der Hackeborn, 
erst um 1260 Erwghnung finder. 

Die Siedlung im Tale, HMa genannt, gewann bald an Bedeutung. 806 lieB 
der Sohn Kaiser Karls hier ein Kastell errichten. Jedoch brach mit den Raub- 
ziigen der Ungarn (906--915) aueh ftir das jnnge Halle das Verh~ingnis herein. Die 
Siedlung und die Brunnen wurden zerst6rK Wghrend der folgenden 50 Jahre 
taucht der Name HMa nh'gends auf. Erst aus einer Urkunde, in der Kaiser Otto 
neben der obenerwghnten Sehenknng der Giebiahensteiner Saline aueh die Stadt 
Halle mit den clazngeh6rigen salzigen Oewgssern dem Erzbistum Magdeburg ver- 
maeht, geh~ hervor, dM~ sich die Stadt Halle 960 wieder van ihrer Zerst6rnng er- 
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holt hat. Trotz der Schenknng blieb zun~ichst noch die Gerichtsbarkeit beim Kaiser. 
Erst  1060 wurde sie durch Otto III .  an den Erzbi~ehof yon Magdeburg iibertragen, 
der aus diesem Grunde das Amt des Burggrafen einriehtete, um so mehr, als ja 
die Einkiinfte aus dem Salzbetrieb in Halle immer wiehtiger wurden und besondere 
:Berticksiehtigung verlangten. Da jedoeh der Burggraf gew6hnlich nur 3real im 
Jahre naeh Halle kam, wurde vom Erzbisehof ein st~ndiger Vertreter, der Salz- 
grgfe, eingesetzt. Ihm war die Ausiibung der niedrigen Geriehtsbarkeit tibertragen. 
Als ibm sparer noch das Reeht  der Mtinze verliehen wurde, war er der einflul3- 
reiehste Mann. Sein Urteil  spraeh er als Vorsitzender einer X6rperschaft, der 
Seh6ppen, die das Urteil  zu finden hatten. Sie setzten sieh aus angesehenen und 
gebildeten Bargern zusammen. Das die Seh/Sppen gewissermgBen mit  den Pfannern 
oder Salzjunkern identifiziert wurden, kommt daher, dab eben diese infolge ihres 
Verm6gens allein in der Lage waren, sieh die notwendige Vorbildung anzueignen, 
und die MSgliehkeit hatten, sieh weniger um ihren Erwerb als um das Gemeinwohl 
zu kfimmern. Der Name kommt yon dem Worte Pfanne, das ist das Gef~g, in dem 
die Sole versotten wird. 

Mit der Entwieklung des Salzhandels und dem Wachsen des Einflusses der 
Pf/~nner geht die Entwicklung der Stadt parallel. Halle wurde dadureh, dab um 
1200 der Tausehhandel fiblich war, ein bedeutender Stapel- und Umsehlageplatz. 
Es ist anzunehmen, dab Halle sehon um die Mitre des 13. Jahrhunderts der Hanse 
angeh6rte. Der sich mehrende EinfluB der Pf/~nner braeh~e es mit  sieh, dab sin sieh 
immer mehr yon der Lehnshoheit des Erzbischofs freimgehten. 1263 erkauften 
sin sich yon Erzbisehof Rupreeht grebe Freiheiten und den Wegfall mancher Ab- 
gaben. 1310 gelingt es ihnen, die Erbliehkeit des Lehens und die Selbstverwaltung 
des Lehens unmtindiger Erben zu erkaufen. Zwar versnehte der Erzbisehof Bur- 
ehardt, die erweiterten Reehte der Pf~ilmer wieder zu besehri~nken, jedoeh ohne 
Erfolg. Er  wurde infolge seiner Unzuverl~ssigkeit 1325 yon den Stiidtern ins 
lV[agdeburger Gefgngnis geworfen und ersehlagen. Zwar taten die Vergeltungs- 
mal3nahmen des Bruders des Ermordeten, der Bisehof zu Merseburg war und so 
recht gut die dureh sein Gebiet filhrenden Ilandelsstragen sperren konnte, dem 
Salzhandel Abbrueh, und auch der yon ihm gegen Halle erwirkte Bann und die 
Reiehsaeht l~Lhmten den Handel. Doeh sehon 1327 wurde die Fehde beigelegt, und 
als Erzbisehof Otto 1346 mit  vielen I~eiehsftirsten den Landfrieden sehlog und so 
die Unsieherheit der Stragen beseitigt war, reiehte der hallisehe Salzhandel his 
naeh B6hmen und Norddeutsehland. Die versehiedene tIal tung der nun folgenden 
ErzbisehSfe braehte weehselvolle K~mple ffir Stadt und P/4nnerscha[t, die bemfiht 
waren, ihre errungenen Privilegien ungesehm/ilert zu erhalten. Es ist ein Zeiehen 
ffir die St/~rke der Pf~nnersehaft, dab 1386 ein eigener Salzgrafe gew~hlt wurde. 
Im gleiehen Jahre  wurde aneh ein neues Thalreeht aufgestellt, das die Selbst- 
verwaltung bis in alle Einzelheiten regelte. Der Sa]zgr/~fe stellte die oberste Be- 
hSrde dar. Ihm waren die 30berbornmeister  unterstellt. Sin batten die Produktion 
zu tiberwachen und leiteten die Planung der Arbeitszeit. Es war dabei die ,,Siede- 
woehe" (Montag bis Sonnabend), die ,,zerbroehene Woche" und das ,,Kaltlager", 
d. h. nine Kaltlegung der Pfannen, mOglieh. Sie hatten auBerdem die Befugnisse 
des Eichbeamten und stellten eine Art  Betriebspolizei dar, indem sin die strenge 
Durehfiihrung aller der festgelegten Verhattungsmagregeln zn iiberwaehen hattem 
AuBerdem gab es noeh 4 Verwaltungsbeamte, ftir jeden Brunnen einen. Sie wurden 
auf 2 Jahre gewghlt und batten die Aufgabe, die Gewinnung der sog. Fronsole, die 
zur Bestreitung der Abgaben und zur Finanzierung der verschiedenen Wohlt/~tig- 
keitseiuriehtmngen versot~en wurde, zu fiberwachen. Untergeordnet waren noch 
die Oigler. Der Name kommt von ihrer Aufgabe, das Tragen der Sole zu tiber- 
waehen. Ferner gab es noeh den Thalvoigt, den Uffweger. den IIaushglter und die 

34* 
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S~gsoh~ufler.  Die gesamte Bdegscha/t gtie&rt sich in P](~nner. das sin~ die Arbei~- 
geber, und die Halloren als Arbeitnehmer. 

Jedoch ging der Kampf  zwisehen Stadt  und  Erzbisehof um die Reehte welter. 
Schon Erzbischof G~nther  II .  setzte wieder einen Salzgr~fen yon sieh aus ein, 
dessen sieh der R a t  durch Anklage des Falschmtinzens entledigtel Er  wurde ver- 
b rannt .  Durch diesen offensiehtliehen Mord war Halle und  die Pf~nnersehaft  
nahe  daran,  eine dauernde wirtsehaftliehe Schiidigung zu erfahren, Wenn es n ieht  
den lei tenden Pers6nlichkeiten gelungen w~re, durch eine BnBe yon ]3000 Gulden 
die Ta t  zu stihnen. Der Streit  ging weiter, ward aber nieht  beendet,  jedoeh scheint 
es, dal3 die Pf~nnerschaft  um 1420 den Gipfel ihrer Maeht  erreicht  hat te .  Danach 
begann der Abstieg. Das kann  man  schon daraus sehliegen, daft es die Pf~nner- 
seha f t  gesehehen lassen mugte,  dab 1428 der R a t  um 15 Angeh6rige der Innungen  
und  der Gemeinheit  vergr6Bert und  so um seine gesehlossene Ausrichtung naeh den 
Interessen der Pf~nnerschaft  gebraeht  wurde. A1s sp~ter im Kampf  mi t  den Bi- 
sch6fen der Ra t  Besehlt~sse fal~te, die - -  nu t  den Belangen der Pf~nnerschaft  dienend 
- -  der Allgemeinheit  n ieht  paBten, en t spann  sieh ein wilder Streit  zwisehen den 
Pf~nnern und  der Gemeinheit,  wobei der Name Henning St rohbar t  als gesehiekter 
Kr iegsmann und  ha t t e r  Widersacher der Pf~nner Bedeu tung  hat .  Doeh aueh diese 
Klippe konnte  die Pf/s noeh ohne wesentliehe Verluste umschiffen. 
Weiter  bli ihte der Handel  unter  der friedliehen Regierungszeit Friedriehs II .  
Den HMlensern sehwoll wieder der Mut, sie wagten es, seinem Nachfolger, dem 
Erzbisehof Johannes  (1464--1500), bei seinem Zug nach der Burg Giebiehenstein 
die Tore zu sperren. Das vergaB er nieht .  W/~hrend seine Regierungszeit Ms gereeht 
und  friedliebend gilt, i ibersah er keine Gelegenheit, um den Pf~unern zu sehaden. 
Es gelang ibm, die Innungen  und  die Gemeinheit  gegen die PI~nner  aufzuwiegeln. 
I m  Rate  wurde mi t  In t r igen  gegen die P lanner  vorgegangen. Endl ieh w a r e n e s  
aueh aufkommende Streit igkeiten irmerhMb der Pf~nnerschaft ,  die zum rasehen 
Abnehmen  ihres Einflusses fiihrten, i479 war der Tiefstand erreieht. Zum ~uGeren 
Zeichen der  Maeht  des Erzbisehofs wurde die Moritzbtirg fast  aussehlieglieh aus den 
Geldern der P lanner  e rbaut  (1484--1503). Erzbisehof Erns t  war der Mleinige Herr  de~ 
Salzstadt  und  ihrer Solquellen. GMehzeit ig mugte  die S tadt  aus dem Hansebund  
ausseheiden. I m  August  1513 s tarb  dieser Bezwinger der S tadt  und  der  Pf~nner- 
sehaft. Sein Naehfolger wurde Albrecht  von Hohenzollern, bekann t  als Erzbisehof 
yon  MNnz. W/~hrend seiner P~egierungszeit erholte sieh die H~llesche Pf/s 
schaft  wirtsehaftl ieh vollst~ndig yon dem Schlage, den ihr  Erzbisehof Erns t  1479 
versetzt  hat te .  - -  W~hrend im Jahre  150I nu t  142 Tage gearbei tet  wurde, erh6hte 
sieh die Zahl  1516 auf 202, 1538 auI 270 Tage. - -  In  dieser Bliitezeit en ts tand  wohl 
auch der zunft~rtige ZusammensehluB s/~mtlieher Salzwirker: Trotz der zahlreichen 
kriegerischen Ereignisse und  der dami t  verbundenen Unsieherheit  auf den Stragen 
entwiekelte sieh der  SMzabsatz zu erfreulieher Bliite. Als letzte und  grSgte Glanz- 
periode der Hallesehen Pf&nnersehaft kann  man  die Zeit yon 1566 his zum Dreigig- 
ji~hrigen Kriege bezeichnen. So arbeitete man im Jahre  1606 sogar 306 Tage. 
Man seh~tzte das Gesamteinkommen der Pf~nnersehaft  zu dieser Zeit auf 100000 
bis 200000 Taler. Der DreiNgj&hrige Krieg und  seine Folgen brach ten  Halle und  
die Pfi innersehaft  an  den Rand  gi~nzliehen Verfalls, beide erhol ten sich aber durch 
die Tiiehtigkeit  einzelner begabter  und  pflichtgetreuer Salzjunker und  -grgfen bald 
wieder, so dab tier Groge Kurf i i rs t  die S tadt  als einen erfreuliehen Wertzuwaehs 
bezeichnen konnte.  Leider wurde w&hrend der Kriegsjahre das gute Verh&ltnis 
zwisehen Arbei tgeber  und  -nehmer getrt ibt  und  in der folgenden Zeit t r i t t  viel 
Unerfreuliches zutage. Bis sehlieBlich der Landesherr ,  August  yon Sachsen und  
Weil3enfels, der letzte Adminis t ra tor  des Erzstiftes Magdeburg, in die wir~sehaft- 
liehe und  teehnisehe VerwMtung der t)f&nnerschaft eingriff, Verbesserungen schuf 
und  zugleieh die Privilegien der Salzwirkerbrtiderschaft yon neuem bestiitigte. 
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Die Besitzergreifung des Herzogtums Magdeburg (einschl. Halles) durch Bran- 
denburg ~nderte die Lage der Pf~nnersehaft ganz erheblich. Mit den neuen poli- 
tisehen Grenzen batten slch die AbsatzmSglichkeiten sehr verschleehtert. Aui 
Grund des Regalrechtes begann der GreBe Kurfiirst augerdem gegen Ende seiner 
Regierung die bei KMtlage wegflieBende Sole in eigenen Siedekoten zu verarbeiten. 
I-Iieraus entwickelte sich die KSnigliche Saline (nach 1700): 

Um die Selbstkosten zu verringern, fiihrte man 1749 zur SolefTrderung an Stelle 
der Menschenkraft durch P{erde getriebene Maschinen ein. AuBerdem wurde der 
Kleinbetrieb etwas eingeschr~nkt und gr5Bere Siedeh/~user benutzt. Im groBen 
uud ganzen blieb aber der Betrieb noeh mittelMterlieh. So sehteppten 1750 noeh 
die Borntri~ger die 21/2-Zentner-Bottiehe mit  Sole, wghrend es auf allen anderen 
SMinen sohon lange RShrenleitungen gab. Im Siebenj~hrigen Kriege wurden Halle 
und die Pf~nnersehaft auf das Argste bedr/ingt und mit Tributen gelolagt, w~hrend 
gleiehzeitig fast der gesamte Siedebetrieb ruhte. Naeh dem Kriege ging es welter 
bergab, so dab man 1783 nur noeh 27 Arbeitstage hatte. Da griff sehlieglieh der 
KTnig ein und sehiekte eine Kommission, die zu dem Ergebnis kam, dab nut ener- 
giseh durehgeftihrte RationMisierungsmagnahmen, verbunden mit  grOgter Spar- 
samkeit und Vereinfaehung der Verwaltung und endgiiltige Zusammenlegung der 
kleinen Koten zu Grol3betrieben das Unternehmen retten kSnnten. Bei der 
Durchfiihrung der erforderliehen MM?nahmen gab der KSnig den notwendigen 
Druek und man begann zuerst mit  der Absehaffung der kostspieligen ,,Solenni- 
t~ten". Dann baute man 1791 ein gemeinsames Siedehaus. Dadurch wurden 
gleiehzeitig Arbeiter und Material eingespart. Bald folgte der Bau eines zweiten 
Siedehauses. Die Belegsehaft war sehliefllieh nur noeh 60 Mann stark, davon 
38 Sieder und 6 ttandlanger, wghrend 1605 fiber 600 Mann beseh~tftigt waren. 
Gleichzeitig hatte der Staat die Abnahme einer bestimmten Salzmenge g~rantiert 
und so schien der Betrieb vorlgufig gesiehert. Aber naeh dem kurzen Erholen 
folgten die Napoleonisehen Kriege, und wieder machten sich Absatzsehwierigkeiten 
bemerkbar .  Nach 1813 folgten Zeiten der Ruhe, in denen der Staat  j~ihrlieh 
4570 Tonnen Salz abnahm. Wghrenddessen entwiekelte sieh aus dem Industrie- 
unternehmen eine Ar t  Klub, und es gehTrte sehlieBlich zum guten Ton, Pfi~nner 
zu sein. D a s  tTtete jedoch jeden Unternehmungs- und Kaufmannsgeist. Dem- 
entsprechend war aueh der jiihrliehe Reingewinn (50000 Taler 1850; dagegen im 
MittelMter 100000 bis 200000 Taler). 

Im August 1867 erfolgte die Anfhebung des SMzmonol0ols, und der immer- 
w/~hrende Kontrakt  mit  dem Staate fiel. Der KTnig iiberlieg der Pfgrmersehaft 
die ganze Siedung und gab das Extrasieden auf. Aul3erdem blieb die Pf~nner- 
sehaft nieht nut  SMinengesellsehaft, sondern ~ r d e  dureh neu erworbene Braun- 
kohlengruben zum Bergbau gedrangt. SehlieBlieh wurde die Pf~nnerschaft aus 
eigenem Entsehlug eine Gewerksehaft und si~mtliehe Kotanteile und die Anteile 
an den Solbrunnen wurden in mobile Besitztfimer verwandelt. Am 10. VI. 1926 
wurde das VermSgen der Gesellsehaft auf die Mansfeld A.-G. fibertragen. 

UnlSslich mit dem Betrieb HMIesehe Pf/innerschaft sind die Arbeitnehmer, 
die Halloren, verbunden. Sie sind seit Anbeginn in der Saline beseh~ftigt und 
sehlossen sich im Mittelalter in der ,,Salzwirker-Briiderscha/t im Tal zu Halle" 
zusammen. Wirtschaftliche Grfinde haben wahrscheinlieh zu diesem Zusammen- 
schluB geffihrt. Ihr  Verhalten in und auger Dienst war dureh Ordnungen genau 
vorgeschrieben. Mitglied kormte jeder, der in der Saline besch~ftigt war, werden. 
Als ihre vornehmste Au/gabe betrachteten sie die Unterstigtzung betagter Arbeits- 
kameraden und Familienmitglieder und ihren Einsatz in allgemeiner Not. 

Da die Gesetze und Magnahmen der Halloren nieht aus dem Betrieb der 
Hallesehen Pf~nnersehaft wegzudenken sind , werden wir sie im ]%~hmen der 
Arbeit bei ahnliehen Magnahmen der Pfiinnersehaft berfieksiehtigen. 
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Naeh dieser geschiehtliehen Vorbetrachtung wollen wir zun/~chst 
unsere Aufmerksamkeit  auf den Begri/[ ,,sozial-medizinische Einrich- 
tungen" lenken. Es ist wohl verstandlich, wenn man hierbei speziell an 
unserer ganz konkretes soziales Versicherungs- und Hilfswesen denkt, 
das mit  seiner Krankenversicherung, Unfallversieherung, Invaliden- und 
Altersversieherung und endlieh den Fiirsorge-Einriehtungen das gesamte 
Gebiet umfagt .  Tats~ehlieh aber muB man, nm Wiehtiges nieht zu fiber- 
sehen, die Basis noeh verbreitern und sehlieglieh alles beriieksiehtigen 
an mediziniseh, sozial, psyehologiseh und teehniseh begrfindeten prak- 
tisehen Magnahmen, die der Erkennung, Heilung und Verhfitung yon 
Sehgden dienen k6nnen, dig dem Mensehen aus seiner Bet~tigung er- 
waehsen. 

Heute  ist es der Staat  selbst, der die Durehfiihrung der sozial- 
medizinisehen Einriehtungen iiberwaeht. Und die Sozialpolitik stellt 
innenpolitiseh eine der wiehtigsten Aufgabe d er Staatsfiihrung dar. 
Immerhin  ist diese sozialpolitisehe Aufgabe fiir den Staat  - -  im 
Gegensatz zu den Stgdten - -  eine verh/~ltnism/~gig junge Einriehtung. 
AuBer nnzureiehenden Vorl~ufern aus der Zeit Karls IV. linden wit 
umfassende Gesetzgebungen erst naeh dem ,Consilium medieum" yon 
Stupiu8 1573, yon dem beeinfluBt erst 1685 das ,,Collegium medienm" 
als Gesundheitsbeh6rde in PreuBen eingeriehtet wird, dessen Vorsifz 
nm 1730 der tiallisehe Professor Stahl inne hatte.  

1725 wurde es auf alle .preugisehen Provinzen ausgedehnt und bil- 
dete so den Vorl~tufer zu dem erst 1876 gegriindeten Reiehsgesundheits- 
amt.  Noeh in den im Jahre  1784 ersehienenen Vorlesungen des G6ttinger 
Professors Albrecht yon Haller fiber geriehtliehe Arzneiwissensehaft heiBt 
es: , ,Haben wir ein gutes medizinisehes Gesetzbueh ? - -  N e i n ! . . . "  Wgh- 
rend in England sehon 1802 eine Arbeiter-Sehutzgesetzgebung entstand, 
haben wit eine derartige Einriehtung erst skit 1881. I m  Gegensatz dazu 
linden wit sehon zu erheblieh frfiherer Zeit reeht umfassende MaBnahmen 
in den St/idten, we es im 12. Jahrhunder t  st/~dtisehe I-Iospit~tler gab. 
I m  15. Jahrhnnder t  haben fast alle StSdte besoldete Stadt/irzte, sogar 
Miitter- und Sehwangerenfiirsorge ist nieht seIten. Wohl abet  linden 
wir kaum eine geregelte Armenfiirsorge. Erst  naeh der Reformation 
werden Armenordnungen angetroffen, besonders gegen Ende des 
17. Jahrhunderts .  Ein Waisenhaus fiihrte August t t e rmann Franeke 
1694 in Halle ein. Doeh waren solehe Einriehtungen - -  wenigstens 
noeh im Anfang ihrer Entwieklung im 14. und 15. Jahrhunder t  - -  noeh 
s/~mtlieh unzureiehend und fehlerhaft. So hat ten eigentlieh die St//dte 
lange Zeit allein die Serge um Kranke,  Arme und Waisen, w/thrend in 
den Betrieben, naeh Al/ons Fischer, nut  bier und da eine Regelung 
getroffen war, die zumeist nur den Krankheitsfall  betraf. So sehreibt 
er in der ,,Gesehiehte des deutsehen Gesundheitswesens": 



Sozial-medizinisehe Einrichtungen bei der Ha]lesehen Pf~nnerschaft. 507  

,,Dariiber hinaus war schon im 13. Jahrhundert  ffir 1V[aBnahmen im l~alle 
yon Arbeitsunf~higkeit gesorgt. Die gegen Lohn schaffenden Werkleute haben 
sieh etwa im 13. Jahrhundert  zu zunft/ihnlichen Bruderschaften (Knappschaften) 
zusammengeschlossen, und zwar in erster Linie ztlr gegenseitigen Untersttitzmag 
fi]r den Fall einer Erkrankung. Aueh viele sonstige Brudersehaften mannigfaeher 
Art  haben namentlieh ~m 14. und 15. Jahrhundert  Einrichtungen getroffen, um 
erkrankten Gesellen mit  Geld zu helfen oder ihnen eine saehgem/~Be Pflege naeh 
MSgliehkeit zu gewahrleisten. So wird in einer Urkunde yore 3. IV. 1386, die 
alas Verh~ltnis der Konstanzer Wollenwebermeister zu den Gesellen regelt, u. a. 
bestimmt, dab die Meister den erkrankten Gesellen Geld aus einer Kasse leihen 
sollen. Falls er kein Pfand habe, solle er ge]oben, die Stadt nicht eher zu ver- 
lassen, als er das Geld zurfiekerstattet hat. Die yore Rat  der Stadt Offenburg 
am 5. VII.  1406 best/itigte Ordnung der :Bruderschaft der Backer- und Mfiller- 
gesellen weist u. a. ebenfalls die Vorsehrift auf, dal] man einem Gesellen im Krank- 
heitsfalle aus einer Biiehse Geld leihen soll, und zwar gegen Pfand; wenn er ein 
solches nieht hat, so soil man doeh, falls er stirbt, die Beerdigungskosten aus der 
Btichse bezahlen. In  ghnlicher Weise schuf die Brfiderschaft der Rot- und WeiB- 
gerbergesellen zu Kolmar MaBnahmen, wie aus einer Urkunde hervorgeht. Man 
sieht, dab den Gesellen, wenn sie krank wurden, Ge]d aus einer gemeinsamen 
Kasse gegeben wurde, dab aber diese Gabe nach der Genesung zuriickerstattet 
werden muBte. ?r schlug mithin gewissermaBen d a s  umgekehrte Verfahren 
ein wie bei unserer Krankenversieherung, bei der die Betr~ge im voraus zu ent- 
richten, die Kosten der Kassen jedoeh nicht zuriickzuzahlen sind. In  Pforzheim 
sorgten naeh einem Vertrag yore 22. V. 1423 die Brotbgckerkneehte daffir, dab 
jedem yon ihnen im Falle der Erkrankung Verpflegung im Spital gewghrt werden 
muBte. Noch weiter ging die Ffirsorge der Schuhmaeher- mad Gerbergesellen zu 
Wernigerode. Es war nach einer Urkunde vom 23. XI.  1458 Vorschrift, dab bei 
Erkrankung eines Gesellen je zwei Mitglieder die Naehtwaehe zu fibernehmen 
haben; wer dieser Pflicht nicht entspraeh, muBte zur Strafe eia Pfund Waehs 
{das zu einer Kirchenkerze benutzt  wurde) entriehten. Sollte der Kranke niehts 
zu verzehren haben, so wurden ihm drei Sehillinge aus der Biiehse geliehen. Die 
~[itglieder der Brudersehaft mul~ten zu diesem Zweck Beitr/~g e yon einem Pfennig 
zahlen. Der Erkrankte hatte naeh der Genesung den ihm geliehenen Betrag 
euriiekzuerstatten. Da2 in Nfirnberg w/~hrend des 16. Jahrhunderts eine Gesellen- 
krankenkasse bestand, ersieht man aus einer Gesellenordnung yore Jahre 1573. 
Dort  heiBt es, dab Strafgelder in eine Bfichse, aus der arme und kranke Gesellen 
jegliehen Handwerks unterstiitzt wurden, zu legen sind." 

Als  B e s o n d e r h e i t  zu  diesen,  im  g a n z e n  n u r  e inse i t igen  U n t e r s t f i t z u n -  

gen ,  die  m e i s t  n u t  l e ihweise  v e r g e b e n  w u r d e n ,  k o n n t e n  wi r  f e s t s t e l l en ,  

=dal~ schon  in  de r  Thalordnung der Halteschen P/iinnerscha/t von 1386 in  

i h r e n  E r w e i t e r u n g e n  1421, 1477, 1479 u n d  1482 Einrichtungen urkund- 
lich /estgehalten w o r d e n  sind,  die in/ast allen Punkten unserer modernen 
Sozialgesetzgebung und den sozial-medizinischen Mafinahmen der heutigen 
Betriebe als Vorstu/e entsprechen. W e n n  diese  A n o r d n u n g e n  e r s t  ~m 

E n d e  des  14. u n d  a m  A n f a n g  des  15. J a h r h u n d e r t s  schr i f t l i ch  f e s tge l eg t  
w u r d e n ,  so 1/t]]t da s  d o c h  d e n  s i che ren  Sch lu~  zu,  clal~ sie g e w o h n h e i t s -  

u n d  i i b e r l i e f e r u n g s m 5 $ i g  sehon  m i n d e s t e n s  zu  B e g i n n  des  14. J a h r -  

h u n d e r t s  ge i ib t  w q r d e n  sind. D e n n  s c h o n  d a m a l s  b e f a n d  sich die  Ha l l e -  

s c h e  Pf~tnnerschaf t ,  wie  aus  de r  E i n l e i t u n g  zu e r sehen  ist ,  au f  e iner  
h o h e n  S t u f e  ih re r  En~wick lung .  
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Natf i r l ieh  n a h m  in dieser Beziehung - -  siehe anch die z i t ier te  Stelle 
aus der  Geschichte  des deu t schen  Gesundhei t swesens  - -  die Kranken- 
versicherung, wie heute ,  die ers te  Stelle ein. Wir  f inden dabe i  sowohl 
die E in r i eh tung  des Krankengeldes ffir den  Bedfirf t igen,  der  Wei te r -  
zah lung  des Lohnes ,  unentgeltlichen Krankenhausau/enthalt, ja  sogar  
Familienuntersti~tzung und  Sterbegeld. Das K r a n k e n g e l d  wurde  nu t  bei  
E r k r a n k u n g  eines A r m e n  im ThMe gez~hlt .  Als Kasse  ft~r diese Aus- 
gaben  is t  als f r i ihes te  und  haup ts~ch l ichs te  E in r i ch tung  der  , ,Thal~rmen-  
beu t e l "  bekann t .  Seine Grf indungszei t  i s t  n ich t  fes tzuste l len.  Wohl  
aber  muBte  er schon mindes tens  gegen 1350 bestehen.  Denn  in der  
Mtes ten  Th~lordnung  yon  1386 l inden  wir  die Bemerkung :  

,,Dys sa man nu so haIden als ]air naeh besereven stet. - -  wie das werk winne 
wil yn deme dale das sal man ome nicht er lyen wen an den dren Botdingen. dye 
s,1 ouch deme greve gheven drey schillinge peninge nn deme botele tzwene peninge." 

D a r a u s  geh t  hervor ,  dal~ an  den  , ,bote le" ,  d. i. den Beutel ,  3 Pfennig  
zu zahlen  sind. Da~  der  Beute l  g , r  n ich t  besonders  he rvorgehoben  n n d  
besehr ieben ist ,  se tz t  voraus ,  dal~ er eine b e k , n n t e  und  al len ge!gufige 
E in r i ch tung  schon , u s  f r i iherer  Zei t  sein m u ~ e .  I n s g e s , m t  bezog der  
T h a l a r m e n b e u t e I  seine E ink i in f t e  aus fo tgenden Quel len:  

Strafen (siehe oben) und Spenden 
10 Pf,nnen Deutsch 
89 Zober aus allen vier Brunnen 
Einkiinfte aus einer steuerfreien Itufe in der Giebiehensteiner M,rk 
Ein H~us auf der Halle 
12 H~tuser in der St*dt 
Zinsen aus verliehenen Geldern 
Zinsen yon der ,,Kantine" 

J edoch  wurde  der  T h a l a r m e n b e u t e l  noch zu Un te r s t i i t zungen  , n d e r e r  
Ar t ,  die wel te r  un ten  e rwghnt  werden,  benntz t .  Die Kasse  is t  als all- 
gemeine  Unte r s t / i t zungskasse  bis 1731 Mlein v o r h , n d e n  gewesen. D , n n  
wurde  sie durch  einen fes ten  E t a t  ergi~nzt, yon dem Dreyhaupt sehre ibt  : 

Nachdem aber die RoBkunst Anno 1731 angelegt worden, ist ein neuer Thaletat 
eingefiihret, und nach selbigen die IZechnung einzurichten befohlen wooden . . . .  Die 
Ausgaben sind folgende: 1. Besoldung. 2. Dii~ten. 10. Zum Almosenamte und for 
die Armen. 11. An Gerenthen for die Haspeler und StSrzer-Gerenthner soviel deren 
noch leben, ~d dies vitae. 16. Insgemein, dahin geh6ren Neujahrgelder, Kur- und 
Arzttohn, wenn Bin Bornknech~ fiber tier Arbeit Sehaden nimrnt. 

Die Sa lzwirker -Brf iderschaf t  h a t t e  neben  dem Genug des Thal -  
a rmenbeu te l s  noch eine andere  E inr ich tung ,  die a l lerd ings  ers t  in ihrer  
Ordnung  vom J a h r e  1699 fes tgehMten ist .  Sie lg~t  sich ohne wei teres  
mi t  den heut igen  Kran/cenkassenbeitriigen vergleichen,  insofern ni~mlich, 
als 1699 jeder  W i r k e r  6 Groschen,  j eder  L~der  4, j eder  S t6pper  4 nnd  
jeder  K n e c h t  1 Groschen im Vie r te l j ahr  an  die Kasse  der  Brf iderschaf t  
zahlen  muBte. DMiir  s t a n d  ihm d a n n  die Unters t f i tzuiag im K r a n k h e i t s -  
fMle zu, die im Ar t ike l  9 der  Ordnung  so gefuB~ is t :  
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Und warm zum neunten, ein Wtirckerknecht, oder der sich sonst unter der 
Brfiderschaft nghret, durch Gottes Verh/ingnis mit Krankheit oder sonst einigem 
Unglfick fiber seiner Arbeit heimgesucht werden sollte und nicht viel im Ver- 
m0gen hgtte, demselben soil nach Befinden des Zustandes, welchen der Vorsteher 
nebst dem Ausschusse untersuehen sollen, mit etwas Mittein aus der Brfiderschaft 
Lade an die Hand gegangen werden, jedoch dal~ sich so]ehe Beysteuer mit der 
Brfiderschaft Consens fiber 4 Tha]er nieht erstreeke und wann ein Wfircker zu 
seiner Nothdurft aus der Brfiderschaft Lade borgen will, und die Lade solehes 
im Verm/Sgen h~tte, so]l demjenigen gegen gewissen Bfirgen oder Pfandt mit 
Vorbewusst des Ausschosses und Einwilligung der ]0blichen Thalgerichte, soviel 
er bedfirftig und die Lade entbehren kann, auf eine gewisse Zeit und zwar zum 
l~ngsten auf ein halb Jahr obne Zinsen vorgestrecket werden, wollte er es aber 
1/inger beha]ten und die Brfiderschaft solches entbehren kann, soll es ihm gegen 
landesiibliehe Interesse auf eine gewisse Zeit gelassen werden. 

Dabe i  i s t  noch sehr aufschlul~reich, dal~ man  schon damals  an  eine 
A r t  Abs tu fung  der  Auszah lung  nach gewisser Begu tach tung  gedach t  
ha t t e ,  w/s sich dann  im pf/~nnerschaftl iehen Bct r icbe  sclbst  i rgend-  
eine En twick lung  dieser  E in r i ch tung  n ich t  f indet ,  be r ich te t  uns Schwetz- 
schke fiber eine solche bei  der  KSnigl ichen Saline. Zun/ ichst  waren  Be- 
s t immungcn  in Kra f t ,  die den  oben angef i ihr ten  E in r i ch tungen  dcr  
Br i ide r schaf t so rdnung  entsprachen.  Sic b l ieben bis 1793 bes tehen,  
wurden  aber  d a n n  dah in  ge/tndert ,  daf~ wSchent l iche E inzah lungen  im 
Krankhe i t s f a l l e  12 Groschen Krankengeld wSchent l ich  und  bei  unver-  
mSgenden  Al t en  eine Rcn te  yon 6 Groschen wSchent l ich s icherstel l ten.  

Wie  schon gesagt ,  t r a t  in  der  fr i ihen l~orm der  K r a n k e n g c l d z a h l u n g  
aus dem Tha l a rmenbeu t e l  diese mlr  in bed/ i r f t igen F/~llen ein. Die Ein-  
kfinfte der  Pf/~nner selbst  l iefen ja  bei  E r k r a n k u n g  welter,  ebenso h a t t e n  
die Sa lzwirker  aul~er ihrem Arbe i t sgewinn  ein festes Dauergeha l t  yon  
6 Groschen wSchentl ich,  au~e rdem erh ie l ten  sie be im Verkauf  jedes  
Sti ickes Salz 2 Groschen.  Auch bei  den  Bornkneeh ten  ging die Gehal ts -  
zah lung  welter,  jedoch mul~ten sie yon  diescn E ink t in f ten  cine Ersa tz -  
k ra f t  s tel lcn,  da  bci  der  genauen  E in te i lung  der  einzelnen VelTichtnngen 
ihr  Arbe i t sp l a t z  ausgeffi l l t  sein mul~te. Dar i ibe r  schre ibt  Hondor]: 

W~nn obgemeldete Knechte oder Unterlgufer bey ihrer angenornmenen 
Jahresarbeit fiber dem Brunnen durch Kr~nkheit oder sonst verhindert werden, 
so brauehen sie an ihre Start die t/iemen oder Zippel-L/iufer, das seynd solche 
L e u t e . . .  die auf stete Arbeit warten. 

Bei  den  L/tdern und  StSppern,  deren  Arbe i t  n ich t  so an den einzelnen 
gebunden  war,  wurde  seit  1630 der  Arbe i t saus fa l l  durch  Mehrarbe i t  der  
ande ren  behoben.  

Hondor]: Ob aueh schon ein Wagenl/~dermeister oder Knecht krank wird, 
oder sonst Schaden nimmt, dab er die Arbeit nicht verriehten kann, so ist es 
doch am 20. Februar Anno 1630 dahin verglichen, dass die anderen dennoeh die 
Arbeit verriehten und ihm das Seinige nach wie vor abstatten. 

E ine  Einr ich tung ,  die eine sehr hohe Stufe des Geffihls fiir Bet r iebs-  
gemeinschaf t  vorausse tz t .  I n  das  Gebiet  der  freien Krankel]_haus- 
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behandlung ist die Tatsaehe zu rechnen, dab nach der urkundlichen 
Fassung der Thalordnung yon  1424 yon der Pf~nnersehaft  7 Zober Sole 
ffir die 3 al ten I-Iospit/iler zu ziehen waren. N/~mlich 3 fiir das Hospi ta l  
St. Mart in zur Clauss, 2 Zober zum , ,Neuen" Hospi ta l  und 3 ffir das 
Heiligen Geist-Hospital,  mit  der MaBgabe daffir a rmen Kranken  aus 
dem Thale Fre is ta t t  zu bieten. Zu Zeiten Hondor/Js wurden die 7 Zober 
auf das neuere St. Cyriaeus-I-Iospital vereinigt. 

Mug die Durehff ihrung yon  Magnahmen,  die nnserer heut igen Ein- 
r iehtung des Krankengeldes  entsprieht,  nieht  so fiberraschend erschei- 
nen, so n immt  es uns doeh wunder,  eine sogar dem Sterbegeld vergleich- 
bare Einr iehtung zu finden. Um so mehr als dieses Sterbegeld nieht  nur  
beim Ableben eines unmit te lbar  im Thale Arbei tenden gezahlt  wurde, 
sondern sogar beim Tode seines Eheweibes, eines seiner Kinder  oder 
seiner Witwe. Die ausgezahlte Summe entspraeh dem ErlSs je eines 
Zobers aus Mlen vier Brunnen.  Hondor]/ sehildert den lunge gefibten 
Braueh so : 

So offte aueh ein armer nothdfirfftiger Arbeiter im Thale, oder sein Eheweib 
oder Kinder oder aueh dessen hinterbliebene Witwe krank ist and sich zu Hause 
das heilige Naehtmahl yon dem Prediger reichen lasst, wird aus dem Deutsehen, 
wie auch aus jeglichem der drey fibfigen Brunnen ein Zober Sole, die Herrgotts- 
oder Sterbesole genannt, gezogen. 

Wenn zu unserer Zeit die Vorbeugung ein wesentlieher Fak to r  der 
Krankenffirsorge ist, so ist es nieht  ohne Belang, aueh auf diesem Gebiete 
Andeu tungen  bei der Pfs  zu linden. Es bes tand die Anord-  
hung, dab jeder, der yon  irgendeinem Ubel befallen war, sich unverziig- 
lieh bei dem Bornemeister  zu melden hatte.  Ganz abgesehen yon den 
vielseitigen Unfall-Verhfi tungsmaBnahmen, fiber die an anderer  Stelle 
beriehtet  werden wird. Ein  vorbeugendes oder doeh zumindest  hygie- 
nisehes Motiv mug aueh wahl dabei mitwirken, dug im Gegensatz zu 
vielen anderen Betrieben, wo nu t  in sehr unzureiehender Weise ffir die 
Anlage und Sguberung der Latr ine gesorgt  wird, hier eine mit  tiefer 
Grube versehene Anlage vorhanden  ist, die jedes J a h r  ffir nieht un- 
betr/~ehtliehe Summen geleert a nd  gereinigt wurde. So betrug im Jahre  
1528 - -  der Abreehnung des Thalvorstehers  zufolge - -  die dafiir aus- 
gegebene Summe 4 Gulden. 

W/~hrend ja im ullgemeinen - -  wie sehon eingangs bemerkt  - -  eine 
Beachtung  der Invalidenversorgung erst sehr spgt  einsetzt, f inden wit  
diese Magnahmen  bei der HaHeschen Pf/~nnersehaft in einer einzig- 
artigen, woh]durchdachten  Form sehon sehr frfih. Wo tr i t t  uns denn 
zu /~hnlicher Zeit eine Einr iehtung fttr die an ihrem Arbeitsplatz k rank  
und  arbeitsunf~hig gewordenen Arbeiter entgegen, wie wir sie sehon in 
der Thalordnung yon  1386 lesen k6nnen ? 

Die bornemeister yon der metritze sM ouch haven alle wochenliches vier und 
etzieh tzeyehene die sM her ouch durch got gheven den die in der halle sieh ver- 
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erbeytet have eyns in der wochen. Is aber des noLh, so math her sie noeh eynes 
alle wochenliehes gheven un nicht met. 

Wie wichtig diese E in r i eh tung  gewertet  wird, geht  daraus hervor, 

dab auch Erzbischof Gfinther 1424 anordne t :  

Czum erstin so sal man zihn unde zflan lal3inus dem I)utzschen bornen die 
sole, die da genant ist pfennigsole, alle Woehe, wen man zuhit zwelf zober sole 
unde vier und tzwentzig Zeichen, die man geben sal armen I(neehten unde Luten; 
die sich in dem Thale verarbeitet h~bin. 

Mit fast  dem gleichen Wor t l au t  kehr t  die A nor dnung  auch in  dem 

Gesetz yon  1482 wieder. 
Neben  dieser, im Falle al lgemeiner Arbei tsunfghigkei t  e in t re tenden  

Inva l idenun te r s t f i t zung  gab es noch eine besondere Alters]iirsorge fiir 

die Bornknechfe,  deren Arbei t  besonders sehwer und  f iberhaupt  nu r  bis 
zu einer gewissen Altersgrenze durchffihrbar war. Diese ha t ten ,  wenn  

sie den Anforderungen  ihres Postens  nicht  mehr  naehkommen  konnten ,  
Anspruch  auf eine ordentl iche Pension!  I )avon  k o n n t e n  sie d a n n  einen 
K n e e h t  anstel len,  der naeh ihreln Tode in  ihren  Pos ten  aufr/ ieken 
durfte.  Die erste F ix ie rung  dieser Vorschrift f inder diese E inr ich tung  
1482 durch Ernes tus :  

Und were das der Verslegere welcher die Bornkneehte sind, zu sehwach zu 
dem Ampte wfirde, der m~g Underlguffer haben. 

Hondor/ sehildert  den Vorgang ausffihrlieher: 

Diejenigen, denen flare ordentliche Arbei~ fiber den Brunnen, mit Haspelen, 
lZadetreten, st6rzen, z~pffen und fragen zu verrich~en obliegt, werden insgemein 
Gerentner genannt, weft sie zu ihrem Lohn und Unterh~l~ e~liche Zober Sole aus 
dem Brunnen zum Gerente, ~ls gewissen l~enten bekommen. Wann aber ein 
solcher Gerentner aus erhebliehen Grfinden nicht mehr arbeifen will oder kann, 
m~g er einen Unferlguffer, d~s ist, einen Knecht annehmen, der an seiner Start 
das Jahr fiber die Arbeit rut, d~vor er yon seinem Gerente flare ein Gewisses zum 
Lohn geben mull  

A n  anderer  Stelle gibt  er uns  ~uch einen Aufschlul3, aus welehen 

rein prakt isehen,  diesseitigen 1Jberlegungen heraus diese Anordnung  
getroffen worden ist :  

Well die Arl~eit schwer ist, sonderlich im Tr~gen, so wfirde sieh leieht kein 
Knecht zu soleher Arbdt gebr~uehen lassen, wanne r  nieht wiil~te, dass er, da 
er gebrechlieh oder ~lt oder zur Arbeit untiichtig wird, ein Gerenfe zu seinem 
Unterhalt bekommen und einen KneeM vor sich best~llen und lohnen k6nnte. 

I n  der weiteren En twick lung  f inden wit  diese MaBnahme ausgebaut~ 

bis 1780 an  Stelle des Betriebes mi t  Menschenkraf t  ein Pferdeg6pelwerk, 

die , ,Rol~kunst" eingefiihrt, wurde, und  viele Gerentner  eigent]ioh arbeits- 
los warden.  Dreyhaupt berichtet  uns  jedoeh, daI~ diese ~us der Arbei t  
En t l a s senen  ihr Gerente auf Lebenszei~ weitergezahlt  bekamen.  ])as 
gleiehe noch einmal,  ~ls 1790 der Kle inbet r ieb  der e inzelnen Kote  zu- 
guns t en  zweier rent~bleren  Gro~siedehguser eingestell t  werden inul~te. 
] )avon  beriehtet  Runde: 
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In den friiheren Zeiten, ais noch in kleinen Kothen gesotten wurde, waren 
nach der damaligen Verfassung 72 Bornknechte der ,Gerentner" angestellt. Als 
nun abet die zwei groBen gemeinschaitliehen Siedeh~nser erb~ut und die strut- 
lichen kleineren Kothe weggerissen waren, h6rte ~uch die Arbeit der Gerentner 
auf. Damit nun abet selbige durch die Vergnderung nichts verl6ren, so wurde 
besehlossen, dag solehe aussterben sollten. Weswegen denn im Jahre 1793 zwisehen 
der Pfgnnersehaft und den Bornknechten ein Vergleich abgesehlossen wurde, 
nach welehem die Bornknechte ihre gauze n Gerente bis an den Tod genicssen und 
aueh die Witwe oder sonstige Angeh6rige des Verstorbenen bei dem ,,Meteritz- 
brunnen" 8 nnd bei den iibrigen 3 Brunen 16 dreit~gige Sieden nebst dem Zeug- 
thaler erhalten sollten. (Dieser Zeugthaler riihrt daher, dass friiher der Naehfolger 
eines Bornknechtes Yon der Witwe des Verstorbenen das Werkzeug mn einen 
Taler abkaufen mugte.) 

Diese En t sehe idung  zu einer Zeit, da schon Ausbeu tung  begann,  ist 
ein Zeichen daffir, wie s tark  die friih getroffenen E in r i eh tungen  auI  das 
soziale Geftihl der Pf&nner gewirkt  ha t ten .  

W e n n  schon far  Inva l iden  und  Alter  so umfassend gesorgt ist, so 
n i m m t  es uns  n ieht  wunder,  wenn  im 14. J a h r h u n d e r t  bereits eine hohe 
Stufe der Armen/iirsorge vorzuf inden ist, die alle b e k a n n t e n  MaBnahmen 
auf dem gleichen Gebiet zur gleiehen Zeit bei weitem iibertrifft .  I n  Er :  

wei terung der Tha lo rdnnng  yon  1386 wird 1424 festgelegt:  

Ouch sal man tzihn armer Ltite sole, die man alle suntage pflegit zu gebin, 
der ist an eyner summen ffinfe und viertzig Zober . . .  

Aueh 1482 wird die Verordnung wieder erw~hnt :  

So sal man auch zeihen armer Late sole,die man Mle Sonntags umb Gottes 
wille pflegt zu gebene, die an eyner Summe zwey und viertzig Zober ist. Aueh sol 
der genante Bornmeister zihen lassen achte Zober sole, davon man armen Liiten 
des Sonnabends spender. 

Diese Verfi igungen t re ten  uns  bei Anordnung  fiir den Bornmeis ter  
und  in sonst igen Sehriften immer  wieder entgegen. Es handel t  sich dabei  
nicht  u m  Almosen, die hier u n d  da aus ungewisser Quells u n d  zu un-  
gewisssn Zeiten (meistens bei Festen)  an  die Armen  zur Vertei lung 

kommen,  sondern n m  sine dauernde,  zu be s t immten  Te rminen  (Sonntags) 
ausgezahlte Unters t i i tzung.  Den Haup t t e i l  der Armenfiirsorge tr/~gt 
jedoeh zu allen Zei ten der  schon bei der Erw~hnung  der Krankenhi l fe  

angefi ihrte Thala rmenbeute l .  Dessen Aufgaben faint Hondor] folgender- 

m a g e n  zusammen : 

Ausgaben des Armenbeutels: 23 armen Mannes-, 23 d~irfftigen alten Weibes- 
personen, die oder deren Ehem/~nner bey dem Thale in Pflicli~ und Arbeit ge- 
wesen, jegliehes Sieden soviel als ein Zober gilt. Welehe 46 Personen sonder]ieh 
bei dem ThMe aufgezeichnet werden. So eine Mannsperson davon verstirbt, wird 
dieser Almosen einem anderen solehen Manne verliehen. Das Gleich gesehiehet, 
wenn eine Weibesperson davon verstirbt. 2. wird aueh anderen darfftigen tIalleuten 
jegliehes Sieden etwas an Gelde yon eynem Dreyer bis zu einem, Groschen, nach- 
dem sie nothdiirfftig seyen, mitgetheilet, insgemein der Bornpfennig genannt. 
3. werden ~ile Sieden aeht Sehoek Piennig Semmeln gekguft, und davon zwey 
Schock in des Rats Bauhois, zwey Schock vor des Gutjahrisehen Bornmeisters, 
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zwey Schoek vor des Meteritzsehen Bornmeisters, zwey Schoek vor des Deutschen 
Rulers, so ~uch I-Iaush~lter ~uf dem Thale ist, Hgusern ausgeteilet. Allj~hrlich 
werden etliehe Sti~cke geringe schwartz Tueh erk~nffet und auf Martini unter 
~rme Leute und etliche Bornknochte ~usgeteilet. 

Dabei fiberrascht uns die Einr!chtung, die an MM3nahmen unserer 
NSV erinnert. 0ffen~liche Speisungen an bestimmten Stellen. Auch 
Ausg~be yon Bekleidung. Eine weitere ~q~turatienunterstiitzung gibt es 
insofern, uls ~lle Planner und alle bei der Pfs ~ngestellten 
Arbeiter js auf jede Person, die zu ihrem Haush~lt gehSrt und 
fiber l0 Jahre alt ist, 13,5 Pfund Deputatsalz erha]ten. Die begfiterten 
Pf&~ner zuhle~ daffir den Vorzngspreis yon 35 TMern and 5 Groschen, 
ws fiir die Arbeiter die K~sse der Pf/innersch~ft zahlt. 

Nach dem DreiBigj~thrigen Kriege richtete die Pf/~nnerschaft ein 
Armenhaus ein, das ebenfalls veto ThM~rmenbeutcl getragen wurde. 

D~rfiber hinaus ist noch eine bcs~ndere Regelung fiir Witwen und 
Waisen im Sinne einer Hinterbliebenenrente getroffen worden. Bis 1630 
hiel~ m~n es so, d~/~ im Falle des Ablebens eines Gerentners dessen N~eh- 
folger, der bis dahin ~ls Knecht (siehe oben) von dem Pensionierten an- 
gcstellt war, noeh weitere 4 Wochen um Knechteslohn arbeitete und den 
gr6Beren Anteil des ihm zustehenden Geha]tes der Witwe des Verstor- 
benen 6berlieB. Uber die sp~tere ZeJt gibt uns ein Bericht Hondor]/s 
fiber einen Geriehtsentscheid Ausknnft:  

W~nn ein W~genI~Aermeister verstiirbet, und eine Witwe odor Kinder hinter 
l~issot, ist ~nno 1630 bei den Thalgerichten dahin verabschiedet, dass der L~ider- 
kneoht so StSppermeister Wird, des verstorbenen L~ders Witwe odor Kinder nicht 
nur 4 Wochen, sondern ~ueh fiber dieses noch drey viertel Jahr die Arbeyt umb 
Knechte Lohn verrichtet... D~ keine Witwe und Kinder vorhanden gewesen, 
ist den Kindeskindern nut die Helffte dreyviertelj~hriger Arbeyt zugebilligt 
�9 , u  d e f t .  

Das Vorrecht der Witwe eines Salzwirkcrs w~r es, das Gesch~tft noch 
n~ch dem Tode ihres M~nnes weiterbetreiben zu k6nnen. Zun~chst 
dutch die Anstellung eines Beauftrugten, sps naeh 1730, durfte sie 
se]bst die Arbeit ihres Mannes verrichten. Dariiber schreibt Hondorff: 

Auch keine Fr~u sell Wiircker. Es w~re d~nn, dab ihr ehelioher Mann bey 
soinem Absterber~ Wfireker gewesen, so m~g sie bey ihres Herrn W~rckerstatt 
vertreten. 

Alle diese Witwen- und Waisenunterstiitzungen erloschen jedoeh, 
wenn ,,~us der Brfidersch~ft geheir~tet wurde". So versteht es sich auch, 
daf~ jedes M~tdchen bedacht war, innerh~lb der Hallorenf~mflie zu hei- 
r~ten, Die weitere Entwicklung gcht dahin, dal3 zu Dreyhaupts Zeiten 
ein Th~lwitwen- und Thalw~isenh~us vorh~nden is~: 

Die heutige gesetzliche Un/allversicherung erstreekt sieh auf Arbei~er, 
Gesellen und Lehrlinge bis zum Jahresverdienst yon 8400 I~M. Die Ver- 
sieherung geschieht bei den Berufsgenossensch~ften yon seiten der 
Betriebe, ohne d~l] der Versicherte selbst Beitr~ge zu z~hlen haG. Sie 



514 H.-M. Bonus und E. Strauzenberg: 

will den Schaden ersetzen , der infolge eines Betriebsunfalles durch 
K6rperverletzung oder T6tung einer in einem versicherungspflichtigen 
Betriebe stehenden Person entsteht.  Sie umfal~t u. a. Kranken-,  Sterbe- 
geld und Unfallrente.  

Irgend etwas, was wir dieser Unfallversicherung grundss hs 
gleichsetzen kSnnen, fanden wh" nicht, wohl aber, seit 1516 erw~hnt und 
zur Zeit Dreyhaupts noch bestehend, die Verftigung des Erzbischofs 
Albertus, dab denjenigen, die 

,,in Feuersnoth, an ihrem Leib verbrannt werden, Arm und Bein entzwey 
fallen, oder sonst einerlei Sehaden an ihrem Leib nehmen, woes im Thal geschehen, 
yore Thale, so es aber sonsten in der Stadt geschehen, yore Ruth, zimlich und leid- 
lich Erstattung, nuchdem tier Sehaden gross otter klein, mit Erlegung des Arzt- 
lohnes, wiederfahren solle". 

Aul3er dieser direkt als Unfall-Krankengeld zu wertenden Einrich- 
tung konnten wir nicbts finden. Das erkli~rt sieh damit,  dab eine der 
heutigen Zeit entspreehende Scheidung des Krankengeldes fiir Krank-  
heit oder Unfall nicht bestand. Wohl aber t ra ten die in dem Abschnitt  
fiber Krankenversorgung angeftihrten Hilfsmaf~nahmen aueh bei Un- 
f/illen in Kraft .  Wir finden aus sehr friiher Zeit keinen Chronisten, der 
uns yon Unf~llen berichtet;  dal~ sie aber nieht selten waren, geht aus 
den Aufzeichnungen Rundes hervor, wonaeh 1797, 1808 und 1834 
Halloren in die kochenden Salzpfannen fielen und danach unter  schreck- 
lichen Schmerzen verstarben. Ferner heil~t es dort, da$ bei einem Brand 
in dem Jahre  1801 zwei Halloren bei den LSschungsarbeiten von herab- 
fallendem Geb/~lk ersehlagen wurden. 

Wichtiger als die Unfallversicherung ist stets die Un/allverhiitung. 
Folglich hat  und wird sich in Zeiten gesunder wirtsehaftlicher und po- 
li~ischer En~wicklung das Augenmerk stets auf den Ausbau vorbeugen- 
der MaSnahmen richten, denn die Lebens- und Sachwerte als Haupt-  
bestandteil des Volksverm6gens sind zu kostbar,  um vergeudet zu wet- 
den. Unfallverhtitung ist aber nur m6glich dureh VorschrifOen, Propa- 
ganda, Aufkl/~rung und st~ndige Hinweise, die wiederum Aufmerksam- 
keit und Vorsieht anregen und verlangen. 

Die Unfallverhfitungsvorschrift dient dieser Aufgabe und somit der 
Betreuung und Erhaltung der Lebens- und Sachwerte, wie Gesundheit, 
Ger/it und Ware. 

Uns interessieren in diesem Zusammenhang natfirlich nut  die der 
Verhiitung gesundheitlieher Seh/s dienenden Mal~nahmen innerhalb 
der UnfaHverhfitung. Und zwar besonders die Fragen: Seit wann, in 
welchem Ausmal~e und wie waren diese Einrichtungen bei der Halleschen 
Pf/~nnerschaft vorhanden ? 

Die UnfMlverhiitung wurde urspriinglich dutch die , ,Thalordnungen" 
geleitet, die man Betriebsvorschriften gleiehsetzen kann. So war fiir 
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die Arbe i tnehmer  der Halleschen Pf/mnersehaft  des Thalreeht  von  1386, 
hanpts~Chlich aber die Tha lo rdnung  yon 1482, ferner die Betriebs- 

o rdnung  der Admin is t ra to ren  Markgraf Christ ian Wilhelm vom Jahre  
I615 und  die Tha]ordnung  Augusts,  Herzog yon  Saehsen-Weil~enfels, 
veto Jahre  1655 mal~gebend. Aui3erdem ratifizierte und  konfirmierte  
Herzog Augus t  

,,Artikul, so naeh Anleitung tier Thalordnung bey den Bottgedingen nnd 
gfige-Gerichten den Wiirckern, Uffschl~igern, Lgdern, StSppern wie anch Born- 
knechten . . ,  und allen in dero Thal allhier arbeitenden vorzulesen und dass den- 
selben naehgelebt werden sollte". 

Do'ch diese Verordnungen  u n d  Gesetze waren nur  einmalig und  in  
wenigen Exempla ren  vorhanden.  Der Salzgraf Friedrich Hondor// 
schreibt  dazu : 

,,Wie dem allen aber, und obsehon noeh so gute und niitzliehe Verfassungen 
bey dem I-I~llischen Saltzwerek vorhanden, so hat es doch Noth und gehet gar 
sehwer daher, dass selbigen naehgelebt und nicht devon zuweilen abgeschritten 
werden solle. Welches. . .  unter anderem daher rfihrt, dass meistentheils die 
neuen Beamten, Bedienten und auch Arbeiter im Thale yon den Ordnungen, 
Gesetzen, allen Herkommen und Gewohnheit entweder garnichts, oder doch 
wenig wissen. '~ 

Daher erfaBte er alle vorhandenen Gesetze und Thalordnungen im 
Druck zusammen, ordnete und erlguterte die meisten iDunkte und gab 
des ]~uch 1670 als Besehreibung des Salzwerkes zu Halle heraus. Er  
sehreibt  in seiner Vorrede: 

,,Wie nun die vormaligen ErzbischOffe und Landesfiirsten in Sonderheit abet 
Erzbischoff Johannes Pfaltzgraf beym Rhein und Ertzbischoff Ernestus, Herzog 
zu Sachsen, die Saltzwercke vor gSttlich Gabe erkant, gepl;iesen und ehristlich 
e r inner t . , ,  also seynd sie auch ~usserst bemfiht gewesen, wegen des Saltzwerekes 
in Halle solche Verordnungen und Satzungen zu machen, dass bei dieser g6ttlichen 
Gabe niehts unordentliches fun@n, sondern dieselbe gleich und regieret und ~ge- 
handelt werden m6ehten . . . "  

An  anderer  Stelle sehreibt  er:  

,,Inmassen hat nach des l~aths der Stadt Halle am Freytag naeh St. Jakobi 
im Jahre unseres Erl6sers Seligmachers Jesu Christi, 1424, abgefassten Ordnung, 
bey befnndenen Miingeln, Ertzbischoff Johannes im Jahre Christi 1477 eine Thal- 
ordnung begriffen und aufgerichtet. Welche hernach im Jahre 1482 Ertzbischoff 
Ernestus vermehret und verbessert. Die nebst desselben Regimentsordnung veto 
Jahre 1479 und des Raths zu Halle im Jahre 1482 bestatigte Willkiir vor die 
Fundamentalgesetze bey der Stadt Halle und den darin befindliehen Saltzwereken 
gehalten worden . . . "  

In  der Vorrede heiBt es ferner:  

, , . . .  sondern damit auch diejenigen, so jetziger Zeit und ktinftig entweder 
sich yon dem H~llischen Saltzwercke nhhren oder dasselbige regieren, als abet 
dabei dienen und arbeiten, genugsam Unterricht devon haben, und denselben 
gleichsam zu Ehren Gottes zu Beobachtung ihrer Pflieht, Erha]tung eines un- 
verletzten Gewissens und zu Diensten des Naehsten umsovie] mehr anwenden 
und gebrauchen kSnnen." 
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Diese Hondor]tschc Beschreibung wurde von ,,Johann Christoph yon 
Dreyhaupt, KSniglich Preul~ischen Geh. t~aths und Saltzgrs yon Halle 
mit Anmerkungen, Erls und auch Zus~ttzen und Dokumenten 
vermehret" im Jahre 1749 herausgegeben. Er schreibt in seinem Vor- 
bericht dazu : 

,,Die Hondor//sche Beschreibung des Halleschen Saltzwerckes i s t . . ,  vor- 
nehmlich denen bey diesem Saltzwercke in Diensten stehenden samt den Eigcn- 
tiimern der Thalgfiter und Pf~nnerschaft g~ntz unen~behrlich, weil sic die g~ntze 
Veriassung des Saltzwerckes deutlich, grfindlich und gesetzmi~ssig enthMt, auch 
daher sozusagen als ein Grundgesetz des Thales angesehen wird." 

Hervorheben mSchten wir aber, dal~ Hondor]l keine neuen Gesichts- 
punkte bringt, sondern nur das, was schon in der Thalordnung yon 
1482 vorhanden war, erls Doch ist, bei Kenntnis der Geschichte 
der Halleschen Pf~nnerschaft, kaum anzunehmen, daI] gerade 1482 alle 
diese Gesetze, Betriebs- und Unfallvorschriften im heutigen Sinne, ent- 
standen sind, sondern sie haben sich langsam im Betrieb entwickelt und 
sind, schon zur Gewohnheit geworden, der Thalordnung endgiiltig ein- 
gefiigt worden. So finden wir bereits in dem Thalrecht yon 1386 u. a. 
folgende Stellen : 

,,wer ouch oselen vs schfiddet he sol sy des delben taghes hen wech vtiren. 
Tote her das nichts so s~l man ome ncme ey stucke saltzes. Gheschege ouch yon 
0selen ym~nde icht schaden, den s~l die wedder richten des die osele gewesct ist." 

Wir haben hier eine der ersten schriftlich niedergelegten Feuer- 
UnfullverhiitungsmaBnahmen, denn unter ,,oselen" (gleich dem in sps 
teren Thalordnungen erw~hnten ,,Ssel") ist glimmende Asche zu ver- 
stehen, die zwischen dem ffir die Verpackung lagernden Stroh und dem 
ttolzkothen eine st~ndige Gefahrenquelle gebfldet und das ganze Unter- 
nehmen nebst Stadt gef~hrdet h~tte. 

Da wires  bei dem Thalrecht yon 1386 noch nicht mit einer Betriebs- 
vorschrift, sondern mit einem ~echt  zu tun haben, ist hier natiirlich 
hauptss die Strafe angeffihrt, doch lgl~t das wieder auf eine be- 
stehende, aber nicht befolgte Betriebsvorschrift schlieBen. Dieses Thal- 
recht ist erst wieder 1925 in der {)ffentlichkeit aufgetaucht. Es war 
scheinbar jahrhundertelang in Privatbesitz, daher wird es weder yon 
Dreyhaupt, Hondor]/, Runde, Hertzberg und Schwetschke erw~hnt. Wir 
finden in ihm sonst noch eine Reihe yon Gesichtspunkten, die einer 
modernen Betriebsordnung entsprechen, und werden sie unter den betr. 
Kapiteln beriicksichtigen. 

Mit dem GrSl~erwerden der Pfgnnerschaft im Anfang des 15. Jahr- 
hunderts wuchs natttrlich die Belegschaft und die UnfallmSglichkeiten. 
Folglich entwickelten sich aus dem Wenigen, was an unfallverhiitungs- 
s S~tzen yon 1386 vorhanden war, die Thalordnungen yon 
1482, 1615, 1655 und die ,,Unfallverhfitungsvorschrift" Hondor]]s yore 
Jahre 1670. 
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Wie  wir  schon durch  Anff ihren der  Vorrede HondorH8 zeigten,  is t  
das  Buch fiber das  Salzwerk  yon  Hal le  Besehreibung,  Bet r iebs-  und  
Unfa l lverhf i tungsvorsehr i f t  zugleich. Man dar f  desha lb  aueh n ieh t  er- 
warren,  dab  wi t  prazise  A n o r d n u n g e n  l inden,  die sehon rein ~uBerlich 
unseren  heu t igen  Unfa l lve rh i i tungsvorschr i f t en  entsprechen.  DaB wir  
es aber  mi t  e iner  Un/allverhi~tungsvorschri/t (Uvv.) zu t un  haben,  die in 
ihren Grundlagen b e s t i m m t  bis 1386 zuriickgeht, sollen die fo lgenden 

Beispiele zeigen, in denen wi t  neben  den wesent l ichs ten  Quellen Hondor[[ 
als Abschlu6  der  En twick lung  anfi ihren.  

Zum Vergleich ziehen wir  die yon der  Berufsgenossensehaf t sversamm- 
lung (1934) beschlossenen a l lgemeinen Unfa l lverhf i tungsvorschr i f ten  
(Uvv.)  heran.  

Dor t  f inden wir  heu te  als , ,Pf l ichten des Betrie .bsff ihrers":  

Einrichtung und Unterhaltung der Betriebsmittel. ,,Der Betriebsftihrer hat, 
soweit es nach dem Stand der Technik m6glich ist, alle Baulichkeiten, Arbeits- 
st~tten, M~schinen und Geratsehaften so einzurich*en und zu unterhalten, dab 
die Versicherten gegen Unf~lle und Berufskrankheiten geschiitzt sind." 

En t sp r eehend  schrieb m a n  dama l s :  

,,Damit die 4 Saltzbrunnen allzeit in baulichen Wesen und guten Zustand 
b le iben . . ,  und nicht etwa die ordentliche Arbeit dutch Baufglligkeit der Brurmen 
gehindert werden m6ge, muss der Thalzimmermann (im Auftrage des Be~riebs- 
fiihrers) insonderheit darauf gute Acht geben. Es ist aber auch angebracht, dass 
zum l~ngsten yon l0 zu 10 Jahren eine Bornfahrt angestellt wird." 

Wir  haben  also b e s t i m m t e  Termine  zur t3berwachung.  Wer  d e n k t  in 
d iesem Z u s a m m e n h a n g  n icht  an  die Dampfkesse l i iberwachungsvere ine ,  
an  die Bet r iebs-  und  Wagenkon t ro l l en  bei  der  E i senbahn  ? Eine  t / igliche 
Kon t ro l l e  al ler  Bau l i chke i t en  und  Arbe i t svorg~nge  l a n d  durch  die Ober- 
bornmeis te r ,  Un te rbo rnme i s t e r  und  Oigler s ta r t .  

I n  der  Usv. bes teh t  ftir die B e k a n n t g a b e  der  Vorschr i f ten  und  Unter -  
weisung der  Vers ieher ten  folgende Rege lung :  

,,Ausztige, Merkbl~tter u. dgl. sind in der yon der Berufsgenossenschaft be- 
stimmten Weise bekannt zu geben . . . .  Der Betriebsfiihrer hat die Versieherten 
zur Benutzung der Schutzvorrichtungen und zur Beachtung aller ftir sie erlassenen 
Vorschriften und Anweisungen anzuhalten." 

F t i r  das  Verha l t en  in dem Bet r iebe  g i l t :  

,,Jeder Versicherte hat die Pflicht, die Unfallverhiitungsvorschrift zu be- 
folgen und unter gewissenhafter Beachtung der ihm yon dem Betriebsftihrer zur 
Verhtitung yon Unfgllen und Berufskrankheiten gegebenen besonderen Anwei- 
sungen und Belehrungen fiir seine und seiner Mitarbeiter Sicherheit zu sorgen." 

Dem en t sp r i eh t  wohl  ohne Zweifel  das  folgende Thalgesetz: 
,,Dass nun die Arbeit desto bal~ vonstatten gehe und Gott darbey vor seinen 

reichen Segen gelobet werden m6ge, so ist nachgesetztes Gebet in jedem Capitul, 
auff einer Tafel hangend, zu bef inden . . ,  und so offte sie die Arbeit antreten 
abgelesen: ,Allm~chtiger Ewiger Gott barmherziger lieber Vater, wir sagen Dir 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 32. Bd. 35 
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Lob und D u n k . . .  Wir wollen nun wieder an unsere Arbeit gehen, und die Wercke 
unseres Beruffs und Amlots nach Deiner Gabe ausrichten. . ,  und unser tiglieh 
Brot erwerben, darumb bitten wit Dieh, Du wollest uns gnidiglich beystehen, 
Vernunft und Gesundheit verleihen, damit wir unseres Ampts treulich in Deiner 
Fureht pflegen kSnnen und wollst uns dureh Deine lieben Engel bewahren, dass 
des Teuffels Gestalt und List bey uns kein Statt noeh Wacht l i n d e n . . .  Wit 
befehlen uns derowegen in Deinen gSttlichen Schutz und Sehirm und wollest 
uns vor Unheil bewahren.'" 

Dieses Gebet wurde also zu Arbei t sbeginn  yon  jedem gesprochen. 
Denn  bei der damal igen geistigen Eins te l lung fiihl~e m a n  sich mi t  Gott  

ganz anders ve rbunden  und  n a h m  an, da$ sich Gott  dafiir besonders um 
den Beter  ki immerte .  - -  Vielleicht war das eine besser wirkende Unfall-  

verhii~ung als der Anschlag heutzutage.  

Eine  wichtige Vorschrift stellt  der kommende,  schon im /~ltesten 

Thalrecht erw/~hnte Abschni t t  vor:  

,,wet den vrede breche myt r0fede oder myt jenig her hande vngeriehte das 
dessert stueken g]ich were." 

Oder an  anderer  Stelle: 

,,Ouch vorbite wir strenglich alle bose wort tzu spreche de ober den borne 
da mete ira gore irtzorne roach der eyn geber ys alles gutes," 

H u n d e r t  Jahre  sp/~ter heil3t es in  der Thalordnung (1482) : 

,,Sluge ymand den anderen ted, oder zoge ymand heimlieh adder dublich 
sole, wurde der darfiber ergriffen, er sal lip verwureht haben." 

Auch bei Hondor]/heii3t es noch in  den Gesetzen, wonach sich die 
Geren tne r  und  die Wirker  und  ihre Knech te  zu r ichten haben :  

,,Sie sollen Luster meiden, sich fromm und gottesffirchtig erweisen und die 
ihres wissens mit Laster behaffteten den Saltzgrifen und Oberbornmeistern zur 
Bestraffung anzeigen. Es sell keiner den anderen bey Verlust der Arbeit im Thal- 
gerieht steehen, schneiden oder sonst am Leibe verletzen, ja auch der blosse Vor- 
satz und b6se Wille, wenngleich der Schnitt oder Stieh nicht hafftete und ein 
t~itz daraus wfirde, der Tat gleich geachtet werden." 

Ebenso nStig scheint  Hondor]/s IYinweis auf die Arbeitskameradscha/t 
zu sein, denn  er schreibt :  

,,Die alten Bornknechte sollen, wann neue fiber dem Brunnen, in Willens 
die Arbeit zu lernen, sieh angeben, dieselben nicht fibel anlassen, und ihnen die 
Arbeit zuwider maehen, sondern vie]mehr ihnen behilflich sein und sic unter- 
weisen." 

Wie fiberraseht es uns,  diese a l ten Hinweise und  Gedanken  in  ganz 
i~hnlicher Fo rm heut  in  der Zei tung . K a m p f  der Gefahr"  oder in  einer 
Bctr iebszei tung zu l inden,  denn  dort  heil~t es: 

,,Wenn er zuschanden kommt, well wir ihn als Neuling fiber die Achsel an- 
sehen und ihm nicht unsere Betriebserfahrnng vermitte]n, dann trifft es ihn und 
die Seinen genauso schwer, wie es uns treffen wfirde, und werm er nicht mit unseren 
Masehinen und Einriehtungen Bescheid weiB, dann mfissen wir eben sein Werk 
zu einem Tell mit tun." 
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O d e r  : 

,,Arbei~skameradsehaft verlangt, dab jeder einzelne allen anderen mit gutem 
Beispie] vorangeh~ und so darauf achtet, dab weniger erfahrene Arbeitskamcraden 
sich selbst und andere nich~ gcfi~hrden." 

Dem entspr~che der  folgende Absa~z in der  Uvv. : 
,,Die Versicherten sind auf die mit der Besch/~ftigung verbundenen Gefahren 

hinzuweisen und besonders ~uf die gef~hrlichen Eigensehaften und Gefahren der 
in ihrem Wirkungskreis ~orkommenden gesundheitsschiidlichen Stoffe und fiber 
die zur Verhfitung yon Gesundheitssch~digungen zu beobachtenden MaSnahmen 
zu unterrichten." 

Die H a u p t g e f a h r  ffir die Anlage  der  Pf/~nnerschaft war  die ~'euers. 
ge/ahr. Dem en~sprechend f inden wir  hier  die umfangre ichs te  En twick-  
lung auf  dem Gebie t  der  Un/all- und Schadensverhiitung. So s teh t  im 
Tha l r ech t  1386 : 

,,Svs sal ys die bornmeister ober deme dutschen bornehalden tzu des dales 
noe~. her sal tzrighen (herstellen) eyn schock schupe vn achte vilerhachen, vn 
se~zen ]~eren vf eyn viler vf queme oder ander noet das man die io dem borne 
sal vinden." 

R u n d  100 J a h r e  sp/i ter  heil~t es in der  Thalordnung des Erzbischo/s 
Ernst: 

,,der Bornmeister yore dutzschen Borne sal zilgen zu des Tals Noi~ eyn schoek 
Schuffen (Schaufeln), achte Hacken und seehzehn Leitern, ab es noit, adder eyn 
fewer uffqueme, das man sollichs bie dem Bornen Iinden, und zur noit gebrauchen 
moge. So sal der Bornmeister yon dem Meteritz bzfigen vier~zik Sehuffen, vier 
fewerhaken und acht Leitern." 

Hondor// sehre ib t  dazu :  

,,welches aber nicht mehr im Gebrauch, sondcrn diese und andere Feuer- 
Instrumenta als Feuerspritzen, Sturmf~sser, lederne Eimer und der gleiehen, 
werden sie tells im Zimmerhofe, tells ruff, unter und bey dem Thalhause auch an 
der Mauer verwahrlich gehalten, woselbs~ sic auf bedilrffenden Fall alsobald 
abzul~ngen." 

Al l  das  scheint  noch n ich t  ausgere ich t  zu haben,  denn  sp/~ter k a m e n  
folgende Bes t immungen  noch zu den  bes tehenden  h inzu:  

,,Und soll jeglicher Wiircker, umb Feuersgefahr witten, eine Leiter, eine 
messinge Spri~ze, zween lederne Elmer und ein Feuerhaken, allzeyt bey Straffe 
eines Goldgrildens im Kothe haben. Da nun ein oder der andere Planner, seinen 
Wfircker (usw.) in solchen Stricken in geringsten nachschen odor mR demselben 
koiludieren wtirde, so is~ das erst mr1 mit 30 Goldgfilden, das andere real nait Ein- 
ziehung des gantzen Pfannenwerckes-Nu~zen zu bestraffen." 

Wie  n6t ig  diese Bes~immung zu sein schien, zeigen die St rafen,  die 
bei  Nich tbefo lgen  drohten .  AuSerdem werden daue rnd  S t i chproben  und  
Kon~rol len angese tz t .  Bei  d iesem hohen  S t a n d  der  Organisa t ion  u n d  
Sicherung k a n n  sie yon  dem in der  Un/allverhi~tungsvorschri/t yon heu te  
ge forder ten  ,,Feuerschutz" nich t  i iber t roffen werden.  Dor t  wi rd  ve r l ang t  : 

,,Zum L6schen yon Brgnden und zur Rettung won Personen aus Feuers- 
gefahr sind Vorkehrungen ~u ~reffen. . .  Feuer-L6schgerit~e sind der Art und 

35* 



520 H.-M. Bonas und E. Strauzenberg: 

der GrSl]e des Betriebes entspreehend bereitzustellen. Sie sind gebrauchsfertig 
zu erhMten, ~ueh gegen Einfrieren zu sehiitzen und in bestimmten Zeitabsehnitten 
zu prtifen." 

In  dem Abschnitt ,Feuergef~hrdete R~ume" fordert die Uvv. : 
,,In R~umen, in denen ]eicht brelmbare Stoffe z. B. PIolzsp~ne, l%pier, Heu, 

Stroh anfMlen oder lagern, ist das Rauchen verboten. Der Umgang mit offenem 
Lieht oder Feuer ist mit Vorsieht zu iiben. Durch Ansehlag ist auf beides hinzu- 
weisen." 

Die Anordnungen der Thalordnungen haben auch mit diesen Be- 
stimmungen gr5~te _~hnliehkeit und sind wohl so Mt wie die Pf~nner- 
schaft. Zum Siedebetrieb braueht man Feuar und hat Ms Abfall Asche. 
Beides mul3 gehtitet warden, denn rings herum lagert Stroh, Brennholz 
und stehen strohgadeckte Geb/~ude. So finden wir 1386, 1482, iiberhaupt 
so oft eine Thatordnung oder dergleiehen ~bgefaltt wurde, den Satz: 

,,Es soil keiner wider das Herkommen Oesel ~uf die Gassen schtitten, wodurch 
leichtlich Feuersgefahr entstehen oder verurs~cht werden kSnnte." 

Oder : 
,,W~nn bey grossen Windelx und Ungewitter Werck zu ]assert, das ist mit dem 

Sieden inne zu halten, zur Verhiitung yon Feuersgef~hr." AuGerdem mul~ ieder: 
,,Wtircker das Koth darinnen er siedet, zum wenigsten dus Jahr einmM kehren 
und den darin befindlichen l%st zur Verhiitung yon Feuersgefahr ~usfegen lassen." 

Mit Einftihrung der Koh]efeuernng und der steinernen Feuerm~uern 
wurdan Schornsbeinfeger angestellt. D i e  sich t/~glieh ansammelnde 
Asehe wurde auf K~hne verladen und yore FloBmeistar und sainen 
Kneehten fiber die SaMe auf die Wiesen gebracht und  so unsehgdlieh 
gemaaht. Ferner sehreibt Hondor][ noeh: 

,,In Sonderheit miissen die Ambtsknechte nebst den Unterbornmeistern und 
den Stegkehrern in hohen Festen (usw.) des nachts in dem ThMe waehenherumb- 
gehen und Achtung haben, dass nieht etwann Feuersgefahr oder ander Ungliiek 
entstiinde." 

Auoh diesa Mal~nahme war damals sehon so lebansnotwendig, wie sie 
as noch heute fiir einen GroBbetrieb ist. 

Schwoll im Frfihjahr die Saala an und drohten die wilden Wasser 
in die Gassen des alten Halle zu dringen, begann eine ans~rangende und 
~ufopfernde T~Ltigkeit fiir die Halloren. Dann galt es, die Brunnen mit 
Harz und  l~eisig zu verstopfen, dann muBte die tiallmuuer durch die 
Erde verst~rkt werden, dann fuhren sie mit K~hnen auf der rei~enden 
Flut und braehten ihren bedr~ngten Mitbtirgern Hilfe aus Wassersnot 
und Gefahr. AuIterdem mul]ten sie, wie Hondor H sehreibt, bei Hooh- 
wassar zum Hackebornschan Spulhaus kommen und das in der Spule 
zusammenkommende Wasser heraufhaspeln und in die SaMe fliel3en 

lassen. 
Wie hieraus und aus dem tolgenden hervorgeht, war erste Hilfe 

innerhalb und anl~erhalb des Betriebes eine Selbstverst~ndlichkeit. So 
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muI3te jeder ,  der  in der  Borntr /s  z. B. au fgenommen werden  
woll te ,  sehwSren,  dal~ er j ederze i t  

,,da Gott vor behiiten wol]e, in l%uers- mid Wassersnot wolle trenlich retten 
helfen." 

So s ind auch die u n t e n s t e h e n d e n  Gesetze erkl~r l ich:  

,,Warm durch gSttliche Verh/~ngnis ein Feuer hn Thale oder in der Stadt 
oder auch, vermSge des Herrn Admin[strutoris Markgraf Christian Wilhelms (1617) 
gemachten Verordnung auffm Hause und Ambte Giebiehenstein, entstehet, miissen 
sie zulaufen nnd l~schen helfen, und nehmen die Tr/s ihre Z5ber und B~ume 
und tragen damit Wasser, odor wann sie gleich an der Arbeit seyn, Sole zu, welche 
sie, besage Ertzbisehoffs Ernesti Thalordnung, ohne ttinderung aus dem Sol- 
fassen nehmen mSgen." 

U n d  ferner  : 
. . . . .  da ~uch zu der Zeit, wann das Werck in der Pfanne ist, ein Feuer aus- 

k~me oder eine andere grol3e Gefahr vorfiele, mfissen sie das Werck g~r stehen 
lassen und zu derselben 1Noth laufen. Jedoch soll jemand yon dem Gesinde in 
den Kothen bleiben, das aufs Feuer unter der.Pfanne fleissige Aufsicht habe." 

Auch  das  Thalrecht yon 1386 ver l ang t  schon:  

,, Queme ouch eyn vfir vf des got behute, das sollen alle die in der Halle syn, 
helpen leschen, in wes vazze man die Sole nehme tzu leschende des en sal keyn 
man weren, die solen sal die Bornmeister weder geben also vil also die herre myn 
sane werkere vf den heyligen beholden wil d~s ymtzu, der stunt vor gozzen sy 
yn genomme of man des eydes nicht ir]azen wil." 

Mag die Sole auch viel  ve rdo rben  haben,  so h a t  sie doch ausgeze ichnet  
gelSseht.  Die Bornknech te  waren  als W~ssertr/~ger, die Sa lzwirker  als 
M/~nner vor  d e m  Feue r  ausgezeiehnet  geeignet ,  denn  die  einen k o n n t e n  
unheiml ieh  t ragen,  w/~hrend die ande ren  Hi tze  ver t rugen .  So zeigen 
zei tgenSssische Ber ichte ,  dal~ die Salzwirker  und  Tha lknech te  ihre  
Bet r iebs-  und  Unfa l lve rh i i tungsordnungen  beherz ig ten  und  sich her-  
vo r r agend  bete i l ig ten .  So schre ib t  1795 ein hal l iseher  S t u d e n t :  

,,Sie stehen mitten im Fener und Kratzen dasselbe aus einem brennenden 
Balken, oft mit Nageln, aus." 

U n d  d a b  sei t  den  groBen, Hal le  fas t  vSllig ve rn i ch t enden  Feuers -  
b r i ins ten  yon  1312 und  1316 die ausbreehenden  Br/~nde wohl  meis tens  
auf  ein H a u s  beschr/~nkt bl ieben,  h a t  die S t a d t  zum gr6Bten Teil  den  
Hal lo ren  zu ve rdanken .  Denn  diese Ha l lo r en -Feue rwehr  war  s te ts  zu- 
sammen,  organis ier t ,  un t e r  K o m m a n d o  und  vor  a l lem aueh zum E insa t z  
bere i t .  

Mit  fo lgenden A n g a b e n  schi lder t  Hondor]], wie der  Arbe i t sgang  be i  
der  Solgewinnung v o n s t a t t e n  gehen muB, u m  ohne Unfal l  z u  ver laufen .  
Es  en t sp r i ch t  e iner  modernen  Be t r i ebsan le i tung :  

,,Warm yon denen verordneten Sa]tzgr&fen und Oberbommeistern eine volle 
Woehe zu Borne an die Arbeit zu gehen ausgesproehert und angesagt ist, so gehen 
die zum Deutschen Brunnen beste]lten Bornknechte derer viererley seyn, nemlich 
ttaspeler und StSrzer, Z~pfer und Tr/~ger des Sonntags abends, und zwar die 
Haspeler und St6rzer gegen ffinf die Tr/s und Z/~pffer aber um sieben Uhr zu 
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dem Brunne,  und  verr ichten ihre Arbei t  dergestalt,  dass die Haspeler deren seeh- 
zehn seyn, vermit te ls  zweyer oben fiber dem Brunne durzu gemachten Kampr~der  
deter  jegliehes mi t  zwo groBen Seilen beleget, an  jedem zwey mi t  Eisen besehlagene 
Elmer  hangen, die Sole also heraufwinden, dass wechselweise auf jeder Seite ein 
rol ler  Elmer  herauffk6mmet,  auf jeder Seite ein lediger wieder heruntergeht .  Als 
dann  die St6rzer, derer viere seyn, die vollen Elmer mi t  der herausgezogenen Sole 
in einem, auf dem Brunnen  liegenden grossen Trog umbstf ir tzen und  ausgiessen. 
darauff die Zi~pfer, derer auch viere seyn, durch Ausziehung zweyer in solchem 
Troge steekenden langen h61tznern Zapffen, die Sole in zwey hSltzerne Zober 

Abb. 1. Arbeiten im Salzwerk. (Aus Dreyhaupts ,,Beschrelbung de2 Salzwerkes zu Halle".} 
Inschrift links oben: 1. Stadt Halle; 2. Stadtwahrzeichen; 3. Deutzsche Brun; 4. Oberhaspel; 
5. Unterhaspel; 6. StSrtzer; 7. Zapper; 8. Tr~ger; 9. Guttjahrs Brug deme Meteritz und Hacken- 
born gleichen; 10. Rad u. Radetr'~ter; 11. ein Koth auswendig; 12. das SohlfaB; 13. ein Kath 
inwendig; 14. der Herd u. Pfage; 15. Saltzst~idte; 16. Reil~banck; 17. Saltzgast; 18. Saltztriiger; 

19. Wagenladnng; 20. Xarrenladung; 21. StOpperarbeit; 22. aufbregen der PfaKe. 

lauffen lassen, welohe wann  sie vollgelauffen, yon denen Tr~gern, derer zweyund- 
dreyssig seyn, an einen Baume oder Zoberstangen, auf die Achseln yon den Brunne  
weg, vor  die Salzkothe getragen und  dase]bst in die Solfasse ausgegossen werden. 

~J-ber den Gu t j ah rb runnen  seynd keine ttaspeler,  sondern zw61ff Radtre ter ,  
die in einem grossen l%ade g e h e n . . .  Es ruler  derjenige, der da stOrtzet, so oft 
ein Elmer  soweit herauff  ist, dass umgestfir tzet  werden kann,  den Rad t re te rn  zu: 
,Hal t ! '  die sich dann  alsobald im Rade umbkehren  und  mi t  Treten dasselbe also 
regieren, dass der Eimer  umbgestOrtzet und  ausgegossen werden k6nne. Damit  
auch hierdurch keinen vor dem anderen zu viel Arbei t  auffgebfirdet werde, so 
ha l ten  sie un te r  sieh weohselude Ordnung."  

D a  w i r e s  be i  a l l e n  n n s e r e n  U r k u n d e n  ~us  d e r  Z e i t  v o r  Hondor]/mit 
G e s e t z e n  u n d  V e r o r d n u n g e n  z u  t u n  h a b e n ,  g i b t  es k e i n e  so lche  a u s f i i h r -  
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liche Schflderung des pfs  Siedebetriebes weiter. Aber  

es 1/~l]t sieh leieht vorstellen, dab  das Sieden u n d  Solgewinnen zu Anfang  

der  Pfs  /~hnlieh gewesen ist, denn  wir s ind zu diesem Zeit- 
p u n k t  (1671) auf keiner besonders hohen Stufe. R u n d  100 Jahre  sp/~ter 
wurde, wie in  der E in le i tung  erw/thnt, masehinelle F6rderung  u n d  
R6hren le i tung  eingefiihrt.  

Ferner  heiBt es bei Hondor//: 
,,Damit die Triiger, die auff den Achseln haben Schwere, mit Sole, Baume 

und Zober, fiber dritteinhalb Zentner sieh erstreckende, Last ohne Anstoss und 
Hinderung yon den Brunnen weg nach den Kothen tragen k6nnen, so seynd von 
dem Brunne a n . . .  die FuBsteige, darauff die Tr/iger mit Zobern yell Sole, gehen 
mit kfifernen Bohlen beleget. Dass nun dieselben reine blieben und die Tr~ger 
sonderlieh bei Naehtzeit, da sie mit Laterne n gehen, nieht gehindert werden, oder 
gar fallen und Sehaden an ihrer Gesundheit leiden, wie unter solehen Lasten leieht 
gesehehen kann, so ist fiber jedem Brunnen ein Stegsch/~uffler bestellt." 

Das letztere wfirde in  der al lgemeinen Unfal lverhf i tungsvorsehri f t  

un t e r  ,,Arbeitspl/~tze u n d  Verkehrswege" fallen. Def t  ist es wie folgt 
beri ieksiehtigt  : 

,,Arbei~spl~tze, Verkehrswege usw. sind unfallsieher anzulegen und w/~hrend 
tier Dauer der Benutzung ausreichend und saehgem/iB zu beleuehten. Sehltipfrige 
und glatte Stellen sind abzustumpfen. Verkehrswege mt~ssen ausreiehend breit 
sein und dfirfen dureh Anh~ufen und Bef6rdern yon Gegenst/~nden nieht ver- 
sperr~ werden." 

Aus den kurzen  Sehi lderungen des Arbeitsprozesses geht  hervor,  
dab  die Arbei t  doeh sehr sehwer ist, u n d  es 15,Bt sieh denken,  daft der 

eine u n d  der andere  mal  versueht  hat ,  sieh den leiehteren Teil der Arbei t  
auszusuehen.  U m  dabei Strei tereien zu vermeiden,  ha t  m a n  jeden  
Sehrit t ,  jeden Weg, jede Pause gesetzlieh festgeleg~, ha t  Sehiehten im 
st/~ndigen Weehsel eingeriehtet  und  ha t  sieher einen Sehiehtplan gehabg, 
der an  Ausfi ihrl ichkeit  dem eines modernen  Werkes n ieht  naehsteht .  
Dari iber  h inaus  wird ber ieh te t :  

,,Damib ihnen die Arbeit nicht zu sehwer fallen m6ge, so theilen sie sieh aller- 
seits in zwey gleiehe tIaufen oder Sehiehten ein, . . . und die eine Sehieht ruhet, 
die andere arbeitet . . . .  dass eine jede Sehieht sieben his aeht hernaeh nut drey 
bis vier Stunden a rbe i te t . . .  Also dass jede Person in einem Tagewerek oder in 
24 Stunden beinahe zw61ff Stunden arbeitet." 

Man k a n n  sieh abet  Ieieht vorstel len,  dab aueh das auf die Dauer  

zuviel  geworden wgre, wenn  m a n  nieht  immer  Pausen  e ingesehoben  
h/~tte. D a r u m  heiBt es weiter:  

,,So ist zu wissen, dass yon den sechzehn Haspelern erstlich an die Arbeig 
acht Personen gehen, davon treten an jedes Rad und haspeln vier Personen, je 
zween und zween gegeneinander fiber, . . .  zween treiben zugleieh das Rad mit 
den tI~nden umb, und wann sie einen Eimer heraufgehaspelt, . . .  so setzen sie 
sieh nieder und greifen die anderen beeden, die gegenfiber.., also fort in das 
Rad . . . .  und verriehten im steten WeehseI auf gleiehe Weise ihre Arbeit . . . .  Bei 
den StSrtzern muss der, welcher an der Seite steht, we der Eimer heraufk6mme~, 
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zugreiffen und ausgiessen, d~mit aber, weil die I-Iaspel mit ganzer Macht getrieben 
wird, die Elmer nicht gar zu hoeh in die HShe und den StSrtzern aus den Handen 
gezogen werden, seynd eiserne Haken gem~cht, darinne die Eimer hangen bleiben." 

Wir wissen nicht, seit wann wires  mit  dieser Betriebsvorschrift, denn 
das ist sie ohne Zweifel, zu tun haben. 

Da wir an dieser Stelle Gelegenheit hatten,  die komplizierten Arbeits- 
vorgange zu schildern, wollen wir im AnsehluB daran die Magnahmen zur 
Verhi~tung yon Beru]s]crankheiten behandeln. Es ist bekannt,  da~ Men- 
sehen, die dauernd einseitig tragen, die Gefahr einer Skoliose-Entwick- 
lung droht. Daher weehseln sieher auch die Borntr~ger, wie Hondor// 
sehreibt, in folgender Weise: 

,,Die vier Baume auch, die in einer Siedewoche auf der rechten Siedeseite 
des Troges die Z6ber roll l~ufen lassen und wegtragen, die tun es das fo]gende 
Sieden auf tier linken Sei te . . .  so weehse]n sie vorgedachtermussen." 

Mit dem Wechseln der Trogseite ist ohne Zweifel auch das Weehseln 
der Schulter verbunden gewesen. 

Besonders bemerkenswert ist die Stelle, in der er erwahnt:  

,,Sie weehseln unter sieh, dass die, so ein Tagewerck au~ der einen SeRe arbeiten, 
das andere Tagewerck auf die andere Seite der H~spel treten und umgekehrt und 
solohes darumb, d~ss sie nieht alIe Tageweroke den rechten oder den linken Fuss 
alleine vorsetzen darffen, sondern warm sie ein Tagewerck tiber den reehten vor- 
gesetzet d~ss andere den linken vorsetzen k6nnen." 

I m  u zu den Verordnungen, die wir heute anf dem Gebiet 
der vorbeugenden Mal~nahmen gegen Unfall und Berufskrankheit  in 
einem Betriebe haben, der die gleiche Arbeiterzahl hat, wie die Hallesche 
Pfannerschaft,  seheinen die wenigen Gesetze gering. Doch ist zu be- 
merken, dal~ diese Verordnnngen bereits vor dem Drei!3igjghrigen Kriege 
d~ waren und man erst ira 19. Jahrhunder t  Arbeitersehutz und dgl. 
proklamierte.  

Wiehtige Voraussetzungen far  eine zweckm~Bige betriebliehe Ge- 
sundheitsfiihrung sind neben dem riehtigen und gesunden Arbeitsplatz, 
neben zweckm~l~iger ArbeitsgestaLtung vor a,l~em richtige Ernghrung 
und neben allem eine positive F6rderung der Gesundheit und Leistungs- 
fi~higkeit durch zweckm/i~ige Leibesiibung. Diesen modernen Anfor- 
derungen entspricht die Hallesche Pfs wieder ganz and gar, 
denn seit Jahrhunder ten  haben wir, wie schon erw/ihnt, zweekmg~ige 
Arbeitsgestaltung, vielleicht auch die, dureh Salzluft bedingten, gesun- 
den Arbeitsplgtze, denn bei allen Seuchen sind die Leute vora Thal am 
besten weggekommen. Zum Sport hat ten die ,,Bade-Italloren" bei 
Kalt lager geniigend Zeit und sie haben es, den zeitgenSssischen Berichten 
zufolge, auch griindlieh ausgen/itzt. Gelegenheit, eine richtige Er- 
nahrung zu sich zu nehmen, hat ten sie aueh. Denn wie schon erw~hnt, 
~rbeiteten sie 8 und 4 Stnnden, also mit  Mittagspause und gingen dann 
in die , ,Kantine",  denn es heft]t: 
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,,Die auch gar ausser der Stadt vor den Thoren wohnhafftig seyn, bleiben 
des naehts fiber den Brunnen und ruhen in dazu gemachten Kammern aus . . .  
Darmit auch diejenigen, so fiber den Brunnen die Arbeit verrichten, warm sie 
am Tage ausruhen oder essen wol]en, bey Winters Zeit nicht frieren, ist bey jeg- 
liehem Brunnen eine Stube, insgemein das Capitel genannt, erbaut, welehe ein- 
geheitzt und warm gehalten wird, dass die Bornknechte darin ihren Abtritt nehmen 
kSnnten." 

Interessant ist, dab man schon im 16. bzw. 17. Jahrhundert  soweit 
war und erst nach 300 Jat~'en zu einer WeReren~wicklung dieses Ge- 
dankens komm~. So schreibt heute z. B. das Zentralblatt ffir Gewerbe- 
hygiene: 

,,Die Fordernng eines warmen Mittagessens ist in ihrer gesundheitliehen Not- 
wendigkeit allgemein anerkannt. Die Mittagspause ist zu kurz, um das Essen 
zu Hause in der Familie einzunehmen und das selbst mitgebraehte oder im Henkel- 
topf zugetragene (wie schon bei den Halloren) ist keine Ideall5sung. Als bestes 
bleibt nur das warme Essen dureh den Betrieb fibrig, denn hierdureh wird nicht 
nur Gesundheit, Leistungsf~higkeit und Arbeitsffeude gefSrdert, sondern das 
warme Kantinenessen pflegt auch die Kameradschaft." 

Wir haben sehon erw~hnt, dal3 das Kantinenessen mit zur Betriebs- 
Gesundheitsffihrung geh5rt. Daher bildet die riehtige Erns heute 
wie damals neben den Betriebsordnungen und -vorschriften eine wert- 
volle und wichtige Mal3nahme zur Unfallverhiitung; denn wie kSnnte 
ein gesehw~ehter und schlecht gen~thrter KSrper sehwere Arbeit leisten 
und sieher den Beruf ausfiben ? 

Da die Saline lange Zeit hindureh keine richtigen Stapel oder Speieher 
zur Lagerung yon Salzvorr~ten bei schlechter Konjunktur hatte, son- 
dern nur auf kleine Regale und S~apelecken in den einzelnen Ko~hen 
angewiesen war, ist die schon in der Einleitung erw/~hnte Einrichtung der 
,,gebrochenen Wochen" und des ,,Kaltlagers" gesehaffen worden. W~th- 
rend der zerbroehenen Woehe wurde nur 3 Tage lang gesotten, und 
w's des Kaltlagers blieben die Pfannen fiberhaupt die ganze Woehe 
hindurch kalt. Die Entseheidung fiber die Einteilung des Siedebetriebes 
lag bei dem jeweiligen Oberbornmeister und wurde nach Beratung mit 
den anderen Bornmeistern und Salzgr/ffen an jedem Sonnabend ffir die 
folgende Woehe getroffen. Infolge dieses Umstandes ist die Pf~nner- 
schaft sehon sehr frfih dazu iibergegangen, den oft eintretenden Arbeits- 
und Lohnausfall dureh entspreehende )/IaSnahmen naeh MSgliehkeit zu 
mildern. Weitgehende FSrderungen erhielten diese Bestrebungen dureh 
die jeweiligen Landesherren, die ebenfalls wegen der Wiehtigkeit der 
Saline als Einnahmequelle lebhaftes Interesse daran hatten, dal3 die 
Arbeiter, die an ihrer Stelle alle Faeharbeiter waren, trotz des hier und 
da eintretenden Verdienstausfalles im Betrieb gehalten wurden. Diese 
Arbeitslosen-Unterstiitzungsmafinahmen sind einzigartig und eigentlieh 
hSher zu bewerten, als die noch jfingst gepflegte Unterstfitzungsweise 
Arbeitsf/ihiger durch wSchentliche Auszahlungen, wodureh zweifellos 
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bei m~nehen  der Trieb zur Arbei t  nachlieB. HSher zu bewer ten  deshalb,  

weft sie immerh in  Best~t igung ver lungte  u n d  dem einzelnen wiederum 
Unte r s t i i t zung  ganz entsloreehend seinem Arbei tswil len gews Diese 
MaBnahmen der Arbeiterffirsorge sind ganz ausgezeiehnet  zusammen-  
gefaBt in  der , ,Gesehiehte der Hal leschen Pf~nnerschaf t"  yon  Harms 
Freydank. Wit  k 6 n n e n  uns  deshalb darauf  besehrs  diese Stel len 
votlst / indig zu zi t ieren:  

,,Die Landesherren und hallischen Bfirger muBten deshalb alles daran setzen~ 
diese unentbehrliehen Leute bei ihrem Beruf zu halten und trafen infolgedessen 
weitgehende MaBnahmen zu ihrer Untersttitzung. Wir haben es hier mit einer 
der ]r~hesten Erwerbslosen-Fi~rsorge-Einrichtungen zu tun. Allerdings mfiBte man 
sie im Gegensatz zu der heute zur Anwendung kommenden, als produktive Er- 
werbslosen-Ffirsorge bezeiehnen. Sie gesta]tete sieh iolgendermaBen: ,,Wfirde es 
im Thal zu Halle Kaltlager gehalten, zogen die Halloren nnter Absingen eines 
irommen Liedes nach Giebiehenstein und erhielten hier Speise und Trank. Ale 
sich im Winter 1616/17 ,bey Holung der Kost confusion und Unordnung ereugnet', 
regelt Christian Wilhelm die VerpflegungsmaBnahmen dahingehend, dab den er- 
werbslosen Halloren vom Amte Giebiehenstein ,allmahl umb den andern Tagk 
zwey Kfiffen oder drey l%ss Bier uff zwehne Genge, des ist nff zweemahl in dem- 
selbigen Tage, desgleiehen uff drey Personen, eine Reige Brodt undt zehen sehoek 
Kese, soweit der Kese reichte, des Tages einmahl sollen gegeben werden.' Diese 
Unterst/itzung mit Lebensmitteln wurde im 19. Jahrhundert in Geld umgewandelt~ 
mad noch heute bezieht die Salzwirkerbriidersehaft vom preuBisehen Staate all- 
j/~hrlich eine bestimmte Summe a]s Abl6sung des Rechtes auf ~berlassung yon 
Naturalien. ~ 

Hanns Freydank sehreibt  ferner in  e inem Aufsatz fiber ,,das Erwerbs-  

losen-Problem u n d  seine LSsung im Mi~telalter":  

,,Aueh ffir ertragreiehe Besch~ftigung hatte der Landesherr gesorg~. Diese 
wurde den Halloren in Gestalt wertvoller Privilegien gew/ihrt. Da ist zun/ichs~ 
des Fisehreehtes zu gedenken, des wohl zu ihren /~Itesten Vorreehten geh6rt. 
Bis ins vorige Jahrhundert war die Saale ein FluB mit kristallklarem Wasser unO_ 
besaB einen reiehen Fisehbestand. . .  Auf dem Lande, im Gebiet des Pf/~nner- 
geheges, dessen Ausdehnung sich fast mit dem Saalkreis deekt, stand den Hallorea 
der Vogelfang, das Lerehenstreiehen zu, ein Reeht, dem erst das Vogelschutz- 
gesetz vor ungef/~hr 40 Jahren ein Ende gemacht hatte. I~oeh um 1860 wurden 
gegen 300 bis 400 Schock j~hrlich gefangen, yon denen die Mehrzahl naeh ausw/irts 
zum Versand kam, so dab die meisten ,Leipziger Lerchen' vermutlich in Halle 
gefangen wurden. Der Lerehenmark~ befand sich vor dem Waage-Geb~ude, wo die 
Hallorenfrauen die leekeren V6gel verkauften. Erst verh~ltnism/il]ig jung ist der 
Braueh des Leiehentragens. Er ist nur bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts zuriiek- 
zuverfolgen. Die Sagen der Halloren versetzen seine Entstehung aber in viel frfihere 
Zeiten, als der schwarze Tod um die Mitre des 14. Jahrhunderts in Halle wfitete. 

So erm6gliehte die Ausnfitzung dieser mannigfaehen Privilegien in Ver- 
bindung mit freier Verpflegung der pf~nnersehaftliehen Belegsehaft, sich ohne 
bittere Not fiber die ertraglose Zeit der Kaltlage hinwegzuhelfen. Kluge und ein- 
siehtsvolle Wirtsehaftsfiihrer hatten es bereits damals verstanden, erfolgreich und 
olme unproduktive Erwerblosen-Fiirsorge die schlimmen Folgen der Arbeits- 
losigkeit zu bannen. ~alseh w/~re es jedoch, die Anwendung der mittelalterlichen 
Mal3nahmen ffir die Gegenwart zu fordern. Die Fiirsorge der Erzbiseh6fe und 
des Rats zu Halle brauehte sieh nur auf einen im Verhgltnis zu heute kleinen 
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:Kreis zu erstrecken, ganz abgesehen davon, dab heutzufiage der Wild- und Fisch- 
bestand unserer Gegend sich vM zu sehr verringert hat, um den Tausenden, die 
jetzt noch feiern miissen, Erwerbsm6glichkeit zu geben. (Der Aufsatz stammt aus 
dem Jahre 1935. Die Verfasser.) Aber die Grundziige jener MaBnahmen trafen 
bereits damals den Kern des heutigen Problems: Sie stillten den Hunger, braehten 
den Erwerbslosen yon der Stral3e und gaben ibm Gelegenheit, dutch Arbeit fiir 
sieh and seine Familie zu sorgen." 

Erstaunt  sehen wir, wie auf fast allen Gebieten, die nach unserer 
Auffassung yon den sozial-medizinischen Notwendigkeiten ber~cksieh- 
t igt  werden miissen, schon zu ganz frtiher Zeit bei der Hallesehen 
Pf/tnnerschaft durchaus zweekm/tgige und ganz modern anmutende 
Mal3nahmen getroffen sind. M/issen wit doch immer bedenken, dab eine 
schriftliche Festlegung der Einrichtungen wohl erst dann erfolgte, wenn 
gewohnheitsm/~I~ig durehgefiihrte ~hnliehe MaBnahmen sieh als zweck- 
m/~Big und ffir alIe Zeiten wichtig erwiesen haben. Es ist wohl kaum 
anzunehmen, dag bei der Sehafhmg des Thalrechtes yon 1386 voll- 
sts neue Gesichtspunkte, ohne vorherige Erprobung zu ,,Dales 
Recht"  erhoben worden sind. 

Und noch eine andere erstaunliehe Eigentiimlichkeit t r i t t  uns ent- 
gegen: Wir finden bei diesen Einrichtungen einen anderen Grundton 
mitsehwingen, als wir ihn sonst bei der Betrachtung ftirsorgender Mag- 
nahmen der damaligen Zeit gewohnt sind. Es handelt sich bei den MaB- 
nahmen der Begiiterten, der K16ster und Kirchen und anfangs auch der 
St/~dte eigentlich um ,,Almosen" in irgendeiner Form, die nicht unmittel- 
bar der Sorge um das Wohl der Armen, der Heilung der Kranken und 
dem Willen zur Vermeidung gr6geren 1Jbels entsi)rangen , sondern um 
eine Einstellung, die unter dem Leitgedanken des Bibelwortes stand: 
,,Was ihr diesem Geringsten getan habt, das habt  ihr mir getan !" Also 
war sehr oft die Sorge um die eigene Seel~gkei~ die Triebfeder. Dem 
stehen die ganz zweekm/~$ig orientierten MaSnahmen der Pf/~nnerschaft 
gegeniiber. Die Quellen der Unterstiitzung sind keine persSnlich ein- 
gezahlten Spenden, sondern haupts/~chlieh ganz regelm//l~ig gezogene 
Sole. Strafgelder werden verwandt. Ja, selbst bei grSBeren Veranstal- 
tungen, den bertihmten Solennit~ten, wurden keine persSnlichen Spen- 
den gegeben, sondern ein fester Satz yon etwa 17 Gulden wurde regel- 
m~$ig abgeftihrt. Auch linden wit wiederun nicht den bei Alfons 
Fischer auftretenden Gedanken der Hilfe auf Gegenseitigkeit. Sogar 
die an die 6ffentliehen Hospit/iler eingezahlten Betr~ge stellen keine 
,,wohlts Handlung dar, sondern sollen besonders fiir die Aufnahme 
der Erkrankten aus dem ThMe dienen. Man kann eigentlieh bei allen 
angefiihrten MaBnahmen heraussehen, wie stark das Geftthl f/Jr Zweek- 
m~13igkeit, einfaehe notwendige Erfordernisse und das Verstgndnis be- 
reehtigter Ansprtiehe (z. B. bei den Gerentnern) diese sonst verbreitete 
,,Seelenpflege" iiberdeekt. 
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]3efremdlieh aber mag es erseheinen, dab bei dieser sehon im 14. Jahr- 
hundert  vorhandenen H6he nun im Laufe der folgenden Entwieklung 
keine stetig naeh aufws geriehtete Ausgestaltung der frilh eingerieh- 
teten MaBnahmen zu linden ist. Eher kann man behaupten, dab ab- 
gesehen yon einigen sachliehen Vervollst/~ndigungen schon vorhandener 
Dinge dureh die Jahrhunderte  hindureh die einmal getroffenen Bestim- 
mungen zwar treulieh gehalten werden, sonst abet alles stagniert. 

Woran liegt dieses Fehlen einer Entwieklung im eigentlichen Slime ? 
Nun, zun/~chst daran, dab die Gfite der anf~ngliehen Einriehtungen ffir 
die ngehste Entwicklung vollstgndig ausreichte und keines weiteren 
Ausbaues bedurfte. Dann kommt hinzu, dab yore 14. bis ins 17. Jahr- 
hundert  hinein der Siedebetrleb derartig florierte, dab alle im Thale 
Beschs bis auf wenige Ausnahmen, ein gutes Auskommen hat ten ; 
ganz abgesehen davon, dab die ZugehSrigkeit zur Pf/~nnersehaft schon 
so viel Vornehmheit, d. h. naeh dama]igen Verhgltnissen Verm6gen, vor- 
aussetzt, dab 1644 ein Gesetz verabschiedet wurde, in dem es heiBt, 
dab ein Salzjunker ,,keine andere geringe Nahrung daneben treiben" 
darf. AuBerdem durfte schon von alters her nu t  derjenige Pf/~nner 
werden, der verheiratet war und ein eigenes Hans im ttallischen Stadt- 
bezirk hatte. 

Sp/~ter t ra ten jedoeh zu der Tatsaehe, dab zun/~chst gar keine l~ot- 
wendigkeit zu einer Entwieklung vorhanden war, negative Erschei- 
nungen hinzu, die eine Weiter-Entwieklung geradezu hinderten. Man 
kann das zusammenfassen als einen zmlehmenden Mangel an ,,sozialem 
Geffihl". Das patriaehalische Verh/~ltnis zwischen Pf/~nnern und Wir- 
kern, das im Mittelalter so erfreuliche 1%sultate gezeigt hatte, schwand 
und eine stetig wachsende Verst/~ndnislosigkeit ffir die wirtsehaftlichen 
und sozialen Erfordernisse der Zeit steHte sieh ein. Aus rfihrigen Unter- 
nehmern waren nach dem DreiBigj/~hrigen Kriege beqneme 1%nten- 
empf/inger geworden. Geringere Kontro]le begfinstigte, nach Runde, 
Unehrlichkeiten zwisehen den einzelnen Schiehten der Belegsehaft nnd 
die konservative Einstellung der Arbeiter, die eifersfiehtig fiber die 
Einhaltung ihrer alten Privilegien wachte, schreckte spgter nicht vor 
Streiks zuriick, um teehnische Verbesserungen und Neuerungen zu ver- 
eiteln. Doch auch die Pf/~nner haben sich gegen Rationalisierungs- 
maBnahmen, die zum 18. Jahrhundert  bitter notwendig wurden, ge- 
str/~ubt. Man kSnnte vielleicht annehmen, dab ,soziale Empfinden' habe 
nicht zugelassen, dab Haspeler, Radtreter,  St6rzer, Zgpper und Sble- 
trs urn ihr sauer verdientes ]3rot kgmen. Aber nach den Ausffih- 
rungen Freydanks war diese Ha]tung ganz anders als etwa durch soziale 
Uberlegungen bestimmt. Es handelte sich im Gegenteil um eine vor- 
wiegend gewinnsfichtige Einstellung. Es ist sehon darauf hingewiesen, 
dab die Bornknechte ihre L6hnung in Gestalt yon Sole erhielten, die als 
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Gerente auf einigen besonderen Kothen verso~ten wurde. Diese Sole 
mul~e der Pf/~nner auch zun/~chst kaufen, er bekam sie jedoch zu einem 
wesentlich niedrigerem Preise als die gew6hnliche. Von dem Erl6s 
zahlte er dann das Gerente. Damit hatte er ein ganz besonderes Interesse 
daran, dab das Gerentewesen beibehalten wurde, denn info]ge des 
niedrigen Einkaufspreises der Gerentesole waren fiir ihn selbst eine 
gr6Bere Anzahl Bornknechte im alten Verfahren billiger a]s die Lohnung 
weniger Arbeiter bei rationalisierten Verh~ltnissen, wobei er den Lohn 
aus dem Erl6s seiner eigenen teueren Sole h/~tte zahlen miissen. 

Fiir den immer st/~rkeren Niedergang des sozialen Geffihls ganz all- 
gemein finden wir ein erschiitterndes Beispiel in der Runde schen Chronik : 

1768. ,,Am 1. J~nuur ~be~d erfror eine Frau, welche der Wirg ~uf dem ,Grfinen 
Hole' nicht h~te beherbergen wollen, und d~ nun derselbe der Abweisung fiberffihrt 
wurde, mu~te er solche ~uf seine Kosten begr~ben lassen." 

Dem gesellt sich der allgemeine wirtschaftliche Niedergang nach dem 
Drei6igj~hrigen Kriege zu. Zollsehranken, Handelskrieg und infolge des 
zu teuren Verwaltungsapparates driickende Konkurrenz, lassen den Um- 
satz und auch die Belegschaft kleiner und kleiner werden, so da$ dann~ 
Ms gegen Ende des 18. Jahrhunderts  die innere Einstellung wieder posi- 
river wurde, bei einem so kleinen Be~riebe umfassende MaSnahmen weg- 
fallen muSten. Es fehlte auch der Schwung, Neues zu schaffen. (Da- 
gegen vergleiche man dazu die oben angefiihrten Mai~uahmen bei der 
KSniglichen Saline.) 

Eine Weiterentwicldung bedeutet es erst, als 1883 vom Staat aus 
sozialen und politischen Griinden das Krankenversicherungsgesetz und 
sehlie$1ieh die Invaliden-, Anges~ellten-, Unfall- und Arbeitslosen- 
versicherung eingeffihrt wurden. Damit wurden die sozial-medizinisehen 
Einrichtungen der Halleschen Pf/~nnerschaft, die wit in dieser Arbeit 
zusammenzufassen versuehten, dureh die staatlichen Mai~nahmen ab- 
gel6s~. 

Zusammen]assung. 

Die Vorl/~ufer und ersten Anf~nge unserer heutigen Sozialversiche- 
rung lassen sich bis ins Mittelalter in einigen Gewerbezweigen, so vor 
allem im Bergbauwesen, zurfickverfolgen. Bei der ttallesehen Pf~nner- 
schaft, einer traditionsreichen Gilde des SMzsiedeberufes, finden sich 
bereits Ende des 14. Jahrhunderts  und in der Folgezeit  satzungsgem$6 
aufgezeiehnete sozial-medizinische Institutionen, die weitgehend den 
MaBnahmen unserer heutigen Sozialversieherung vergleJchbar sind. Sie 
sind im wesentliehen in folgendem gegeben: 

1. Als Ma6nahme der Krankenversorgung linden wir bei der Pf~nner- 
schaft die Unterstfitzung aus dem Talbeutel im Sinne eines Kranken- 
geldes und die unentgeltliehe Aufnahme in pauschal bezahlte Hospit~ler. 
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Ende des 17. Jahrhunderts sind regelm~l~ige Beitragsz~hlungen im Sinne 
unserer heutigen Krankenkassenbeitr~ge festzustellen. Als vorbeugende 
Mal~nahme ist die Meldepflieht bei Unwoh]sein, das Raufverbot und die 
Vorschrift fiber die Arbe~s (abwechselnd rechts und links 
tragen nsw.) aufzufassen. 

2. Dem Sterbegeld ist die Auszahlung der Herrgottssole vergleichbar. 
3. Invalidenversorgung ist um 1386 insofern vorhanden, als ffir jene, 

die ,,sich im Tale verarbeitet haben", 12 Zober und 24 Zeiehen versotten 
werden. Aus dem ErlSs wurden die Invaliden versorgt. Au~erdem er- 
hielten die Bornknechte Pension. 

4. Eine der Hinterbliebenenrente vergleichbare Einrichtung ist darin 
gegeben, dal~ der ehemalige Knecht 4 Wochen lang, nach 1630 sogar 
3/~ Jahr, den Mehrlohn an die Witwe bzw. Waisen abzuffihren hatte. 

5. Als MaBnahme der Un/allversorgung ist die allgemeine Kranken- 
hilfe bei Unf~llen anzusehen. Weitgehende Un]all- und Schadenver- 
hi~tungsvorschri/ten finden wir in den Verordnungen zur regelms 
Kontrolle der Baulichkeiten, zur Verhfitung yon Feuersgefahr, zur 
Sicherung des Arbeitsplatzes und in den vielseitigen Bedienungsvor- 
sehrif~en ffir Arbeitsger~te. 

6. In das Gebie~ der Arbeitslo~enversicherung, und zwar im Sinne 
einer prodnktiven Erwerbslosenfiirsorge, f&llt die Schaffung yon Privi- 
legien, deren Nutzniel~ung in Verbindung mit ffeier Verpflegung es der 
pfs Belegsehaft erm5gliehte, sieh fiber ertragslose Zeiten 
der ArbeRseinstellung hinwegzuhelfen. 
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