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Zum Geleit

Mit der vorgelegten Monographie betritt der Autor nahezu Neuland. Es sind 
zwar immer wieder Arbeiten zur Entwicklung der Verbandstoffe aus medizi-
nischer und pharmazeutischer Sicht entstanden und zum Bereich der deutschen 
Baumwollindustrie wurden in den vergangenen dreißig Jahren grundlegende 
Forschungen publiziert, doch die Verbandstoffindustrie und ihre Entwicklung in 
Deutschland blieb in ihrer Komplexität ein wissenschaftliches Desiderat, weshalb 
diese Studie besondere Aufmerksamkeit verdient. Der Verfasser lenkt mit Recht 
den Fokus auf die Entwicklung der Branche in Deutschland, weil hier die erste 
nationale Verbandstoffindustrie weltweit entstand. Er zeichnet die wichtigsten 
Akteure und ihre unternehmerischen Strategien nach und orientiert sich bei der 
Darstellung von Bestimmungsfaktoren der Markt- und Branchenentwicklung 
an wettbewerbstheoretischen Grundlagen. Mit den Unternehmen Hartmann 
in Heidenheim und Arnold in Chemnitz kamen in den 1870er Jahren die ersten 
deutschen Wettbewerber auf den Markt. Von ausschlaggebender Relevanz für die 
Entstehung und das Wachstum des neuen Wirtschaftszweiges war die Gestal-
tung der Nachfragestruktur mit einem ausreichenden Nachfragepotential von 
Seiten der Ärzte, der Krankenhäuser, der privaten Konsumenten und des Mili-
tärs. Dieses zu schaffen war eines der Hauptaufgaben bei der Etablierung der Ver-
bandstoffbranche am Markt. Eine Stärke der Arbeit liegt auch in der intensiven 
Auswertung bislang nicht erhobenen Quellenmaterials, in dessen Zentrum die 
Archive der Firmen Paul Hartmann AG in Heidenheim und IVF Hartmann in 
Neuhausen stehen. Nur so konnte die Markt- und Wettbewerbssituation und die 
daraus resultierenden Strategien der in einem engen Marktsegment agierenden 
Unternehmen sichtbar gemacht werden.

Die hohe Signifikanz der Studie besteht darin, dass wie selten in der Unterneh-
mensgeschichte ein Strategiefeld beobachtet werden kann, das sowohl die Phase 
der Entstehung einer gesamten Branche, wie auch deren fortlaufende Entwicklung 
anhand der wichtigsten Unternehmen, die weitgehend substituierbare Produkte 
herstellen, beleuchtet. Dabei gelingt es, die gewonnenen betriebswirtschaftli-
chen Erkenntnisse in das gesamtwirtschaftliche Geschehen zwischen Gründung 
des Deutschen Reiches und dem Ende des Ersten Weltkrieges einzubinden und 
wechselseitige Wirkungen zwischen Staat, Privatunternehmen und Konsumen-
ten deutlich werden zu lassen. So gelingt der Nachweis, dass die Durchsetzung 
der modernen Wundbehandlungsmethoden aufgrund zunehmenden Hygienebe-
wusstseins, die Einführung der staatlichen Krankenversicherung, der Ausbau des 
Krankenhauswesens und die wachsende Nachfrage des Militärwesens bis 1914 das 
Wachstum der Verbandstoffindustrie auslösten. Dennoch fehlte den großen Her-



stellern die notwendige Nachfrage, was zu Produktdiversifikationen und Zukauf 
von Handelsartikeln führte. Ferner analysiert der Autor auch die unterschied-
lichsten Preisstrategien und die damit verbundenen Probleme der Produzenten. 
Ein weiteres Untersuchungsfeld sind die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges 
als eine Phase, die für die gesamte Verbandstoffbranche mit außerordentlichen 
Schwierigkeiten verbunden war.

Der Autor liefert mit dieser Studie einen essentiellen Beitrag zur Geschichte 
der deutschen Verbandstoffindustrie seit ihrer Entstehung bis zum Ende des Ers-
ten Weltkriegs sowie der dort agierenden und führenden Unternehmen. Es gelingt 
ihm, sowohl mikro- als auch makroökonomische Determinanten und Parame-
ter bei der Entstehung, Implementierung und Weiterentwicklung eines neuen, 
zugleich aber auch überschaubaren Wirtschaftszweigs in bestehende volkswirt-
schaftliche Strukturen herauszuarbeiten. 

Ravello, im September 2015 Gert Kollmer-von Oheimb-Loup
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1D a s  T h e m a  D e r  a r b e i T

einleitung

Das Thema der Arbeit

Verbandstoffe sind ein unverzichtbarer bestandteil des täglichen Lebens. sie 
zählen heute zu den medizinprodukten1 und können aus Naturfasern oder syn
thetisch hergestellt werden.2 ihre massenhafte anwendung im täglichen medi
zinischen Gebrauch ist jedoch eine vergleichsweise junge erscheinung. erst im 
Jahre 1870 begann in schaffhausen in der schweiz in dem kleinen Textilbetrieb 
von heinrich Theophil bäsch lin die industrielle Produktion von Verbandstof
fen aus hydrophiler, also saugfähiger baumwolle. Nur wenig später brachte 
bäsch lin keimfreie, antiseptische baumwollverbandstoffe auf den markt. Diese 
Verbandstoffe stellten im Vergleich zu den bis dahin hauptsächlich genutzten 
Verbandmitteln aus Leinwandscharpie eine unternehmerische innovation dar. 
Kurz darauf begannen auch in Deutschland die ersten Unternehmen mit der 
Produktion dieser artikel. Die baumwolle entwickelte sich innerhalb weniger 
Jahre zum hauptmaterial für Verbandstoffe. später kamen auch Zellwolle und 
synthetische Fasern hinzu, wodurch das angebot an Verbandmaterialen immer 
größer wurde.3

Da spätestens ab den 1880er Jahren baumwolle der hauptrohstoff bei der 
herstellung von Verbandstoffen war, liegt es nahe, die Wurzeln dieses industrie
zweigs in der Textilindustrie zu verorten. allerdings behauptete hermann 
schelenz im Jahre 1904, dass die Verbandstoffproduktion in einem erheblichen 
Umfang in Fabriken früherer apotheker erfolge.4 auch diese annahme erscheint 
plausibel, da die herstellung eines Produkts, das jahrzehntelang vor allem mit 
antiseptika imprägniert wurde, und in dessen entwicklung vielfach mediziner 
involviert waren, auch medizinischpharmazeutisches Knowhow erforderte. 
marcus Plehn, der in seiner 1990 veröffentlichten Dissertation zur Verbandstoff-
Geschichte vor allem die entwicklung der Verbandstofffabrik Paul hartmann 

1 Vgl. Norbert Kamps, Grundlagen der hilfsmittel und Pflegehilfsmittelversorgung. 
arbeitshilfe zum sGb V und sGb Xi. einführung in das hilfsmittelverzeichnis, regens
burg 2009, s. 38 f.
2 Vgl. elisabeth most, Norbert Kaiser, Verbandlehre. ein Leitfaden für arzthelferinnen,
Krankenschwestern und Krankenpfleger, stuttgart 1973, s. 3ff.
3 Vgl. ebd., s. 2.
4 Vgl. hermann schelenz, Geschichte der Pharmazie, berlin 1904, s. 763.
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nachgezeichnet hat, merkte jedoch an, schelenz’ annahme sei falsch.5 Plehn wies 
auch darauf hin, dass „aus der sicht des apothekers […] die Vernachlässigung der 
Verbandstoffe“ bedauerlich sei, weil die „beschäftigung mit ihnen eine originär 
pharmazeutische Domäne sein könnte“.6 Da sich Plehn jedoch mit Paul hartmann 
auf ein Unternehmen fokussierte, das originär der Textilindustrie entstammte, 
blieb die Frage, in welchen Wirtschaftszweigen die ab 1870 in den entstehenden 
markt für Verbandstoffe eintretenden Wettbewerber Paul hartmanns ihre Wur
zeln hatten, bisher unbeantwortet. 

Dass eben nicht nur die Textilindustrie einen anteil an der entwicklung der 
Verbandstoffbranche hatte, darauf deutet folgende einschätzung des apothekers 
Paul Zelis in einem Fachbuch zur Verbandstofffabrikation aus dem Jahre 1900 
hin: „eine große Zahl von Gliedern unserer hochentwickelten industrie stellte 
sich mit Praxis und Wissenschaft in den Dienst des Chirurgen, auf allen seiten 
entbrannte ein edler Wettkampf, die Verbandstoffmaterialien zu vervollkomm
nen; spinnerei und Weberei mit ihren zahlreichen branchen, Papierindustrie, 
chemische industrie, Gummi und Glasfabriken und viele andere selbstständige 
und hilfsbetriebe, wie bleichereien, appreturen liefern heute die Grundstoffe 
zu den Verbandmaterialien, die in besonderen VerbandstoffFabriken weiter ver
arbeitet werden.“7

Die bisher nicht eindeutig beantwortete Frage, in welchen Gewerbezweigen 
die Verbandstoffbranche ihre Wurzeln hat, erfordert es, die Unternehmen der 
branche genauer zu untersuchen und miteinander zu vergleichen. Über die nach 
1870 in der branche aktiven Unternehmen ist jedoch nur wenig bekannt. Viele 
von ihnen sind bisher nicht einmal identifiziert worden. Weder Plehns studie, 
die nur punktuell Wettbewerber von Paul hartmann wie heinrich Theophil 
bäsch lin/internationale VerbandstoffFabrik (schaffhausen), max arnold 
(Chemnitz), max Kahnemann (berlin), r. h. Paulcke (Leipzig) und Lüscher & 
bömper (Fahr am rhein) erwähnt,8 noch die überschaubare sonstige Literatur 
zum Thema geben befriedigend auskunft. Quellen zur anzahl der betriebe, zu 
mitarbeiterzahlen, zur wirtschaftlichen entwicklung, zu Vertriebs und Kun
denstrukturen, zur technischen ausstattung und zu den standorten sind kaum 
verfügbar.

5 Vgl. marcus Plehn, VerbandstoffGeschichte. Die anfänge eines neuen industriezwei
ges (= heidelberger schriften zur Pharmazie und Naturwissenschaftsgeschichte, bd. 1), 
stuttgart 1990 (zugleich Diss. heidelberg 1988), s. 13 sowie anm. 1.
6 ebd., s. 13.
7 Paul Zelis, Die medicinischen Verbandmaterialien mit besonderer berücksichtigung 
ihrer Gewinnung, Fabrikation, Untersuchung und Werthbestimmung sowie ihrer aufbe
wahrung und Verpackung, berlin 1900, s. 3.
8 Vgl. Plehn, VerbandstoffGeschichte, s. 121, 160, 166 zu max arnold; s. 13, 76, 89 f., 
93, 97, 100, 168 zu bäsch lin; s. 142, 166 zu max Kahnemann; s. 90 zu r. h. Paulcke; s. 111, 
127 zu Lüscher & bömper.
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Diese ungeklärten Fragen ließen die idee reifen, an die arbeit von marcus 
Plehn anzuknüpfen und die Geschichte dieses industriezweigs im rahmen einer 
branchenstudie nachzuzeichnen. Dabei wird Plehns Untersuchungszeitraum 
(etwa 1870–1914) auf die Zeit des ersten Weltkriegs erweitert. Der zusätzliche 
blick auf die branche während des Kriegs wurde gewählt, weil sich – anknüp
fend an momme rohlacks studie zu den Kriegsgesellschaften und zur Organi
sation der deutschen Wirtschaft 1914 bis 19189 – die möglichkeit bot, die einbet
tung einer spezialbranche in die behördlichen bewirtschaftungsmaßnahmen zu 
untersuchen.10

Die vorliegende arbeit versteht sich als historische branchenstudie mit Grund
lagencharakter. Dabei geht es zunächst weniger darum, theoriegeleitet einer über
geordneten ökonomischen Fragestellung zu folgen. Vielmehr sollen – durchaus 
im rankeschen sinne des Zeigens, „wie es eigentlich gewesen“11 – grundlegende 
informationen zur branche und zu den in ihr tätigen akteuren recherchiert wer
den. sie bilden die Grundlagen, um weitergehende Fragestellungen verfolgen zu 
können. Die Ziele dieser arbeit liegen deshalb schwerpunktmäßig darin, rele
vante Personen und Unternehmen der branche zu identifizieren, die anzahl der 
betriebe zu ermitteln, herauszufinden, in welchen industriezweigen die neuen 
Verbandstofffabriken ihre gewerblichen Wurzeln hatten, sowie die Faktoren für 
entstehung und Wachstum dieser branche sowie ihre strukturen und standorte 
im Wandel der Zeit zu bestimmen.

Gleichwohl wird es auch ein Ziel der arbeit sein, die gewonnenen erkennt
nisse – vor allem hinsichtlich der markt und branchenentwicklung – in einen 
ökonomischen Zusammenhang einzuordnen. hierbei werden vor allem die Wett
bewerbstheorie von michael Porter12 und die Theorie des Lead Users von eric van 
hippel hilfreich sein.13 Dennoch – das kann vorausgreifend gesagt werden – boten 

9 momme rohlack, Kriegsgesellschaften (1914–1918). arten, rechtsformen und Funkti
onen in der Kriegswirtschaft des ersten Weltkrieges (= rechtshistorische reihe, bd. 241), 
Frankfurt a. m. u. a. 2001 (zugleich Diss. Kiel 2000). rohlack erwähnt auf s. 169 und 176 
auch die Verbandstoffe.
10 an Literatur liegt vor: Gustav Devin, Die deutschen militärapotheker im Weltkriege. 
ihre Tätigkeit und erfahrungen, berlin 1920; Werner Friedrich bruck, Geschichte des 
Kriegsausschusses der deutschen baumwollindustrie. Zugleich abriß der baumwollwirt
schaft während des Krieges, berlin 1920.
11 hier zitiert nach mark spoerer, der fragt, ob dieses Prinzip auf die Unternehmensge
schichtsschreibung angewendet werden soll: mark spoerer, mikroökonomie in der Unter
nehmensgeschichte? eine mikroökonomik der Unternehmensgeschichte, in: JanOtmar 
hesse, u. a. (hrsg.), Kulturalismus, Neue institutionenökonomik oder Theorienvielfalt. 
eine Zwischenbilanz der Unternehmensgeschichte (= bochumer schriften zur Unterneh
mens und industriegeschichte, bd. 9), essen 2002, s. 175–195, hier s. 177.
12 michael Porter, Wettbewerbsstrategie. methoden zur analyse von branchen und 
Konkurrenten, Frankfurt a. m. 12. aufl. 2013.
13 eric van hippel, The sources of innovation, New York 1988.
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die Quellen letztlich zu wenig belastbares Datenmaterial, um eine ökonomisch 
fundierte, komparative studie durchführen zu können.14

Forschungsstand und Quellenlage

studien, die sich mit der Geschichte von spezialbranchen befassen, sind ver
gleichsweise rar. es liegen Veröffentlichungen über die Wohnungswirtschaft seit 
dem ende des 19. Jahrhunderts,15 die Tuchmacherei in Guben,16 die sensenindus
trie im alpenraum,17 die Papier, Pappen und Folien verarbeitende industrie,18 die 
softwarebranche19 und den bahnhofs und Verkehrsbuchhandel vor.20 Darüber 
hinaus ist die Geschichte von branchen Teil von unternehmensgeschichtlichen 
Darstellungen.21

Nur wenige wissenschaftlich fundierte studien widmeten sich bislang der 
Geschichte der Verbandstoffindustrie oder einzelnen aspekten dieses indust
riezweigs. als schmerzlich ist zu werten, dass eine zu beginn der 1920er Jahre 
angefertigte Dissertation, die sich mit Fragen beschäftigte, die auch Gegenstand 
dieser arbeit sind, als verloren gelten muss. Der Wirtschaftswissenschaftler hans 
simon promovierte im Wintersemester 1923/24 an der Thüringischen Landes

14 Vgl. zu diesem ansatz die ausführungen zu michael Porter und zu Unternehmen 
im Wettbewerb von susanne hilger, Unternehmen im Wettbewerb. hemmnisse und he
rausforderungen für eine vergleichende Unternehmensgeschichte, in: hesse, u. a. (hrsg.), 
Kulturalismus, s. 289–299, v. a. s. 292 ff.
15 Volker eichener, u. a. (hrsg.), Die unternehmerische Wohnungswirtschaft: emanzi
pation einer branche. Der strukturwandel der deutschen Wohnungswirtschaft seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert, Frankfurt a. m. 2000.
16 mechthild hempe, Kette und schuss. Die Tuchmacherei in Guben, Köln 2006.
17 andreas resch, Die alpenländische sensenindustrie um 1900. industrialisierung 
am beispiel des redtenbacherwerks in scharnstein, Oberösterreich (= studien zur Wirt
schaftsgeschichte und Wirtschaftspolitik, bd. 3), Wien u. a. 1995.
18 heinz schmidtbachem, Tüten, beutel, Tragetaschen. Zur Geschichte der Papier, 
Pappe und Folien verarbeitenden industrie in Deutschland, münster u. a. 2001.
19 Timo Leimbach, Die Geschichte der softwarebranche in Deutschland. entwicklung 
und anwendung von informations und Kommunikationstechnologie zwischen den 
1950ern und heute, 2010 [edoc.ub.unimuenchen.de/12436/1/Leimbach_Timo.pdf, zu
gleich Diss. münchen, abgerufen am 2. 3. 2014].
20 Christine haug, reisen und Lesen im Zeitalter der industrialisierung. Die Geschichte 
des bahnhofs und Verkehrsbuchhandels in Deutschland von seinen anfängen um 1850 
bis zum ende der Weimarer republik (= schriften und Zeugnisse zur buchgeschichte, 
bd. 17), Wiesbaden 2007 (zugleich habil.schr. mainz 2003).
21 spoerer erwähnt etwa Feldenkirchens buch zur Geschichte von siemens (Wilfried 
Feldenkirchen, siemens 1918–1945, münchen/Zürich 1995), vgl. spoerer, mikroökonomie 
in der Unternehmensgeschichte, s. 189. Jüngst erschienen: David seyffer, Die Unterneh
mensgeschichte von iWC schaffhausen. ein schweizer Uhrenhersteller zwischen innova
tion und Tradition, Oberhausen 2014 (zugleich Diss. stuttgart 2013).
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Universität Jena mit einer arbeit zum Thema Die Entwicklung und der Stand 
der deutschen Verbandmittel-Industrie bei Gerhard Kessler, Professor für Nati
onalökonomie und sozialpolitik. Die studie hatte zwar am 15. Januar 1924 eine 
Druckgenehmigung erhalten, vermutlich wurde sie jedoch aufgrund der damals 
grassierenden inflation niemals gedruckt – abgesehen vom inhaltsverzeichnis ist 
sie in bibliotheken oder archiven nicht verfügbar.22 simon beschäftigte sich laut 
dem inhaltsverzeichnis in vier Kapiteln mit der allgemeinen Geschichte der bran
che und der Verbandmittel sowie der entwicklung des industriezweigs bis in die 
ersten Jahre nach dem ersten Weltkrieg.23

Da simons arbeit verloren ist, kann als intensivste auseinandersetzung mit 
der branchengeschichte marcus Plehns bereits erwähnte Verbandstoff-Geschichte 
gelten. Diese arbeit zeichnet schwerpunktmäßig die medizinischpharmazeuti
schen aspekte der entwicklung der Wundbehandlung und die entwicklung der 
Verbandstofffabrik Paul hartmann bis etwa 1914 nach. Plehn, der auf die teils 
dichte archivische Überlieferung der heutigen Paul hartmann aG im Wirt
schaftsarchiv badenWürttemberg in stuttgarthohenheim24 zurückgreifen 
konnte, widmete sich sehr unterschiedlichen aspekten – etwa der entwicklung 
der Verbandstoffe in der Geschichte, den biografien der einzelnen mitglieder 
der Familie hartmann, der Organisation des Unternehmens, der Gestaltung der 
Preislisten, den technischen Verfahren und den verschiedenen Produkten. mit 
dieser arbeit zeigte Plehn „die große Forschungslücke wissenschaftlich fundier
ter Unternehmensgeschichten“ auf.25 ebenfalls zu erwähnen ist michael Krügers 
arbeit zur industrialisierung heidenheims im 19. Jahrhundert, in welcher der 
autor auch die Geschichte Paul hartmanns und anderer Unternehmen der stadt 
an der brenz nachzeichnete.26

Daneben sind fundierte Fallstudien zu einzelnen deutschen Unterneh
men der branche rar. susanne Wüllrich befasste sich mit der Geschichte der 
haGeDa, einem von apothekern gegründeten Großhandelsbetrieb und Ver

22 mitteilungen des archivs der FriedrichschillerUniversität Jena vom 24. 1. 2012 sowie 
vom 21. 3. 2012.
23 inhaltsverzeichnis der Dissertation Die Entwicklung und der Stand der deutschen 
Verbandmittel-Industrie von hans simon. Verfügbar in der staatsbibliothek berlin, in der 
Niedersächsischen staats und Universitätsbibliothek Göttingen und der Deutschen Na
tionalbibliothek (Leipzig).
24 Wirtschaftsarchiv badenWürttemberg (fortan WabW), bestand b 46, Paul hart
mann aG, heidenheim an der brenz.
25 Gert Kollmerv. OheimbLoup, einführung zum Zeitraum 1850–1919 der bibliogra
phie zur Wirtschafts und sozialgeschichte des deutschen südwestens 1750–1919 [www.
unimannheim.de/mateo/hist/kollmer.htm, abgerufen am 25. 2. 2014].
26 michael Krüger, heidenheim – die stadt und ihre industrie im 19. Jahrhundert 
(= Veröffentlichungen des stadtarchivs heidenheim an der brenz, bd. 4), heidenheim 
1984 (zugleich Diss. Tübingen 1984).
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bandstoffhersteller, der allerdings erst 1904/08 in den markt eintrat.27 Diese 
arbeit zeichnet unter anderem den Konflikt zwischen apothekern und Kran
kenkassen, in den auch die deutschen Verbandstofffabriken seit den 1880er 
Jahren involviert waren, nach. Des Weiteren wurde die Geschichte der inter
nationalen VerbandstoffFabrik schaffhausen von heinrich Theophil bäsch
lin, der im schweizerischen schaffhausen gegründeten ältesten Verbandstoff
fabrik der Welt, in aufsätzen beleuchtet. Das Unternehmen gehört heute als 
iVF hartmann aG zur Paul hartmann aG.28 Diese aufsätze bieten wichtige 
informationen zur anfangszeit der branche. Dies ist von bedeutung, weil die 
iVF das Pionierunternehmen der branche war und auch intensiv den deut
schen markt erschloss. allerdings sind die aufsätze von schubiger und schmid 
gelegentlich als etwas tendenziös zu werten, da der Unternehmensgründer 
bäsch lin betont als menschenfreund mit einem nur wenig ausgeprägten unter
nehmerischen instinkt, der ausschließlich eine gute sache verfolgte, dargestellt 
wird. Die beiträge bieten nur wenige informationen über die entwicklung der 
branche in Deutschland nach 1880.

Darüber hinaus wurde die branche in arbeiten thematisiert, die sich mit tech
nik und pharmaziegeschichtlichen aspekten der Verbandstoffe beschäftigten.29 
Fundierte erkenntnisse zur Geschichte einzelner Unternehmen oder der bran

27 susanne Wüllrich, Geschichte der haGeDa als standeseigener Großhandel der 
apotheker (= Quellen und studien zur Geschichte der Pharmazie, bd. 45), stuttgart 1987 
(zugleich Diss. marburg 1987).
28 Vgl. hans rudolf schmid, heinrich Theophil bäsch lin 1845–1887, in: schweizer Pi
oniere der Wirtschaft und Technik, bd. 27, Zürich 1973, s. 59–107; albert ernst schubi
ger, heinrich Theophil bäschlin (1845–1887), schaffhausen/montpellier, der begründer 
der Verbandwatteindustrie, in: Die Vorträge der hauptversammlung der internationalen 
Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V. während des internationalen pharmaziege
schichtlichen Kongresses in heidelberg vom 7.–9. 10. 1957 (= Veröffentlichungen der inter
nationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, Neue Folge, bd. 13), stuttgart 1958, 
s. 197–208. Neutral in der Darstellung und eingebettet in die Geschichte der Wundbehand
lung hingegen: erich Wintermantel, ha sukWoo, medizintechnik: Life science engineer
ing. interdisziplinarität, biokompatibilität, Technologien, implantate, Diagnostik, Werk
stoffe, Zertifizierung, business, berlin, heidelberg 4. aufl. 2008, s. 787–795 (Dieser beitrag 
zur Wundversorgung wurde verfasst von r. bruggisser, i. Potzmann und m. Dudler).
29 relevant sind vor allem folgende Titel: Gerhard saltzwedel, Victor von bruns 1812–
1883. Leben und Werk (= Contubernium. beiträge zur Geschichte der eberhardKarls
Universität Tübingen, bd. 13), Tübingen 1977; hans schadewaldt, Zur Geschichte des 
Wundverbandes, in: Langenbecks archiv für Chirurgie, 339 (1975), s. 573–585; michael 
schlathölter, Geschichte der Theorie und Praxis der Wundheilung und Wundbehandlung 
unter besonderer berücksichtigung des 19. und 20. Jahrhunderts (zugleich Diss. münster 
2005) [PDF abrufbar unter http://dnb.info/975668986/34, abgerufen am 26. 1. 2014]; ar
min Wankmüller, Zur Geschichte der brunsschen Verbandwatte, in: medizinische mo
natsschrift. Zeitschrift für allgemeine medizin und Therapie, 3 (1949), s. 459–461; Paul 
siedler, Die chemischen arzneimittel der letzten 113 Jahre mit rückblicken auf die entwi
ckelung der wissenschaftlichen Chemie und Pharmazie. Für apotheker, Ärzte und Che
miker, berlin 1914, s. 144 f.
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che finden sich hier jedoch nur wenige. Des Weiteren liegen einige Festschriften 
vor, deren wissenschaftlicher Wert aber als begrenzt einzuschätzen ist.30

Die Quellenlage zur Verbandstoffbranche lässt sich als bruchstückhaft 
bezeichnen. so liegt vor allem nur wenig originäres Unternehmensschriftgut vor, 
anhand dessen sich etwa die wirtschaftliche entwicklung einzelner Unterneh
men erschließen ließe. eine ausnahme bildet das im Wirtschaftsarchiv baden
Württemberg verwahrte Unternehmensarchiv der Paul hartmann aG (bestand 
b 46). Die teilweise dichte Quellenüberlieferung, auf die sich bereits marcus 
Plehn gestützt hat, bildet eine gute Grundlage, um die Geschichte des Unter
nehmens im Untersuchungszeitraum nachzuzeichnen. Da Plehn zur heidenhei
mer Verbandstofffabrik bereits ausführliche auswertungsarbeit zur Geschichte 
Paul hartmanns geleistet hat, lag der schwerpunkt nun darauf, in den Quellen 
informationen zu Wettbewerbern und zur entwicklung der branche herauszu
arbeiten. Die Überlieferung bietet hier etliche anknüpfungspunkte. so betrieb 
man Konkurrenzbeobachtung, die etwa in der Korrespondenz der mitglieder der 
Familie hartmann immer wieder Niederschlag fand. aufzeichnungen, vertrau
liche berichte der Geschäftsführung, Geschäftsberichte der 1912 gegründeten 
Paul hartmann aG oder Protokolle von Vertriebskonferenzen geben ebenfalls 
einblicke in die branche – wenngleich aus der sicht eines mit wirtschaftlichen 
interessen agierenden akteurs. Von hohem Quellenwert sind die akten, die im 
Unternehmen seit 1900 als mitglied des Vereins der VerbandstoffFabrikanten 
Deutschlands und weiterer während des ersten Weltkriegs gegründeter bran
chenorganisationen gesammelt wurden. Das archiv der Paul hartmann aG kann 
als hauptquellenbestand zur Geschichte der Verbandstoffindustrie in Deutsch
land bezeichnet werden. 

Weitere wichtige Quellen, vor allem für die Frühzeit der Verbandstoffbranche, 
finden sich im Fabrikmuseum der heutigen iVF hartmann aG in Neuhausen in 
der schweiz. Da mehrere deutsche Chirurgen im Verwaltungsrat der iVF mitglied 
waren, können die Generalversammlungs und Verwaltungsratsprotokolle, die 
Geschäftsberichte und einige Druckschriften als besonders aussagekräftig gelten. 
hieraus lässt sich beispielsweise ablesen, wie die iVF in der Frühzeit der bran
che den deutschen markt einschätzte und erschloss. Da sich bei den recherchen 
andeutete, dass etliche Unternehmen ihren sitz in und in der Nähe sächsischer 
Großstädte sowie berlins hatten, wurde in den relevanten archiven recherchiert. 

30 Zu nennen sind: martin barth, Peter barth (hrsg. als Vertreter der Zentralgeschäfts
führung der Lohmann Gmbh & Co. KG), Zeitgeschichte(n). historie & heute. 150 Jahre 
Lohmann, Neuwied 2001. Dieses buch enthält neben neuen Texten auch den abdruck der 
Festschrift „Der Jubilarin Lebenslauf“, erschienen zum 100jährigen Jubiläum des Un
ternehmens im Jahre 1951. Zeitgeschichte(n) ist aufgrund der abgedruckten Unterlagen, 
Druckschriften und bilder eine wichtige Quelle; Festschrift „50 Jahre max Kermes Ver
bandwatte u. ZellstoffwatteFabriken – VerbandstoffWeberei hainichen/sa.“, 1936 (Pri
vatbesitz der Familie Kermes, hainichen in sachsen); WabW, b 46, bü. 1811, Jubiläums
schrift zum 50jährigen bestehen der Verbandstofffabrik von max arnold im Jahre 1921.
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Weder das sächsische Wirtschaftsarchiv in Leipzig, das berlinbrandenburgische 
Wirtschaftsarchiv in berlin, das sächsische hauptstaatsarchiv in Dresden, die 
staatsarchive in Chemnitz und Leipzig, die stadtarchive Chemnitz und Leipzig 
noch das Landesarchiv berlin verwahren jedoch originäres Firmenschriftgut.31

etwas dichter stellt sich die Überlieferung im bereich der amtlichen Quellen dar. 
im sächsischen hauptstaatsarchiv fanden sich mehrere akten im bestand 10736 
(ministerium des innern), die die bewirtschaftung der Verbandstoffbranche wäh
rend des ersten Weltkriegs zum inhalt haben und auch einige statistische Daten 
bieten. im Zusammenhang mit der belieferung staatlicher militärstellen mit Ver
bandstoffen und insbesondere der entwicklung der Verbandstoffbranche während 
des ersten Weltkriegs wurde neben Dresden auch im hauptstaatsarchiv stuttgart 
recherchiert, wo sich allerdings nur wenige verwertbare informationen zur Ver
bandstofffabrik Paul hartmann fanden.32 Vergleichsweise ergiebig war die recher
che in münchen. im stadtarchiv münchen liegen einige aussagekräftige Unterlagen 
des Gewerbeamts zu den in der stadt ansässigen herstellern stiefenhofer und a. 
aubry.33 im bayerischen hauptstaatsarchiv sowie im zugehörigen Kriegsarchiv 
fanden sich zudem mehrere akten zum militärsanitätswesen, wobei der schwer
punkt inhaltlich auf dem ersten Weltkrieg und der staatlichen bewirtschaftung 
der branche in bayern und im Deutschen reich liegt.34 Wenige Dokumente ver
wahrt das bundesarchiv. so konnten im bestand Kriegsausschuß der deutschen 
Baumwollindustrie (bestand r 8727) einige Unterlagen zur bewirtschaftung der 
branche im ersten Weltkrieg gefunden werden. Zusammen mit den Unterlagen aus 
dem sächsischen hauptstaatsarchiv und dem archiv der Paul hartmann aG ergibt 
sich insbesondere für den Zeitraum 1914 bis 1918 eine vergleichsweise dichte Quel
lenüberlieferung, die eine gute Grundlage bot, um die entwicklung der branche 
während der Kriegsjahre zu rekonstruieren. Weitere recherchen an ausgewählten 
standorten, an denen einzelne Verbandstofffabriken ihren sitz hatten, brachten 
hinsichtlich der Überlieferung dagegen keine relevanten ergebnisse.35

31 es war davon auszugehen, dass akten von Unternehmen, die im Gebiet der späteren DDr 
lagen, und möglicherweise in Volkseigene betriebe umgewandelt oder zu solchen zusammen
gefasst wurden, in öffentliche archive überführt worden waren. Die auskünfte der angefragten 
archive waren aber durchweg negativ. einige wenige Gründungs oder registereintragungs
daten wurden dem autor auf schriftlichem Weg übermittelt. Zum berlinbrandenburgischen 
Wirtschaftsarchiv vgl. www.bbwa.de/de/bestaende/bestaendeuebersicht.html
32 am aussagekräftigsten: hauptstaatsarchiv stuttgart, m 1/8, bü. 264, sowie ebd., m 
77/1, bü. 272.
33 Vor allem Unterlagen aus dem bestand Gewerbeamt (anträge auf Verleihung des Titels 
königlicher hoflieferant).
34 es handelt sich um akten des bayerischen staatsministeriums für handel, industrie 
und Gewerbe (mhiG) sowie des bayerischen Kriegsministeriums (mkr).
35 angefragt wurde bei folgenden archiven: rheinischWestfälisches Wirtschaftsarchiv 
(Köln), bayerisches Wirtschaftsarchiv (münchen), staatsarchiv hamburg, stadtarchiv Göt
tingen, stadtarchiv münster, stadtarchiv Lübeck, stadtarchiv halle. ein Zufallsfund wurde im 
stadtarchiv solingen gemacht, wo ein Katalog der Königsberger Firma e. Nolde verwahrt wird.
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Die suche nach Unterlagen in privatem besitz ließ es gerade in sachsen auf
grund der politischen entwicklung nach 1945 kaum erwarten, umfangreiche 
Quellenbestände zu finden. es konnte jedoch ein Kontakt zur Kerma Ver
bandstoff Gmbh (früher max Kermes) im sächsischen hainichen in der Nähe 
von Chemnitz geknüpft werden. Die eigentümerfamilie des 1972 von der DDr 
enteigneten und nach 1990 reprivatisierten Unternehmens verfügt über einige – 
zu DDrZeiten allerdings stark dezimierte – Quellen.36 eine mit Dokumenten 
und Fotos versehene Festschrift zum 150jährigen bestehen des traditionsreichen 
herstellers von Klebe und Verbindungslösungen Lohmann in Fahr am rhein – 
früher als Lüscher & bömper einer der größeren akteure in der branche – ließ 
hoffen, neben dem archiv der Paul hartmann aG eine weitere dichte Überliefe
rung von Unternehmensschriftgut finden zu können.37 Wie sich herausstellte, ist 
der Verbleib der archivalien gegenwärtig unklar.

Wichtige Quellen sind periodisch erschienene Publikationen sowie Fachbü
cher. Dazu gehören die Jahresberichte mehrerer handels und Gewerbekam
mern, die die entwicklung der branche in ihren bezirken schilderten. Wertvolle 
Quellen sind insbesondere die berichte der Kammern in heidenheim (ab 1878), 
Chemnitz (ab 1888) und berlin (ab 1900). hinzu kommen berichte der Kammern 
Köln und Frankfurt am main. 

relevante Fachzeitschriften stammen schwerpunktmäßig aus dem bereich der 
Pharmazie und der medizin, teils auch aus der Textilindustrie. Dazu gehören die 
Pharmazeutische Zeitung38 , die Apotheker-Zeitung, die Pharmazeutische Zentral-
halle für Deutschland, die Berliner Klinische Wochenschrift und die Deutsche 
Militärärztliche Zeitschrift. in ihnen spiegelt sich die entwicklung der branche 
und der Produkte in Werbeanzeigen, Leserbriefen, amtlichen Nachrichten und 
beiträgen von branchenvertretern wider. insbesondere august Lohmann von der 
Verbandstofffabrik Lüscher & bömper entwickelte sich zu einem beobachter und 
Chronisten der branche, deren entwicklung und Lage er mehrfach in der Phar-
mazeutischen Zeitung beschrieb. 

Zu den zeitgenössischen Fachbüchern, die wichtige einblicke gewähren, gehö
ren vor allem Die Technik der Verbandstoff-Fabrikation von Theodor Koller 

36 es handelt sich vor allem um Druckschriften (Kataloge sowie die bereits erwähnte 
Festschrift zum Jubiläum „50 Jahre max Kermes Verbandwatte u. ZellstoffwatteFab
riken“). Der Familie Kermes sei für die möglichkeit zur Durchsicht und Vervielfältigung 
der materialien gedankt.
37 Freundliche auskunft hierzu erteilte der frühere Geschäftsführer Dr. martin barth, 
der aus der früheren eigentümerfamilie Lohmann stammt. Die abbildungen finden sich 
in: barth, Zeitgeschichte(n). medicalProdukte stellt Lohmann heute in dem Gemein
schaftsunternehmen Lohmann & rauscher mit der Firma rauscher her.
38 sofern eine Zeitschrift im Verlauf ihres erscheinens die schreibweise änderte, wird 
in dieser arbeit durchgehend die moderne schreibweise gewählt. so erschien die Pharma-
zeutische Zeitung bis in die 1880er Jahre als Pharmaceutische Zeitung. sofern eine Publi
kation aus dieser Zeit nur einmal oder wenige male zitiert wird, wird hingegen die ältere 
schreibweise verwendet.
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und Die medicinischen Verbandmaterialien mit besonderer Berücksichtigung 
ihrer Gewinnung, Fabrikation, Untersuchung und Werthbestimmung sowie ihrer 
Aufbewahrung und Verpackung von Paul Zelis.39 Die meisten dieser bücher sind 
allerdings aus einer technischen Perspektive verfasst und enthalten nur am rande 
informationen zur branchenentwicklung.

ebenfalls von bedeutung war die Durchsicht von adressbüchern der Orte, 
an denen Verbandstofffabriken existierten. Zu nennen sind hier vor allem ber
lin und Chemnitz. hinzu kommen industrieadressbücher und bezugsquel
lenbücher. als wichtigste Quelle kann hier das ab 1888 im abstand von zwei 
Jahren erschienene bezugsquellenbuch der chemischen industrie von Otto Wen
zel (Adressbuch und Warenverzeichnis der chemischen Industrie des Deutschen 
Reichs) gelten.40

Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise

Zunächst ist anzumerken, dass die vorliegende Untersuchung der branche in 
örtlicher hinsicht weitgehend auf das Deutsche reich beschränkt bleibt. Die 
entwicklung im ausland wird – abgesehen von der Vorgeschichte und der 
maßgeblichen rolle des schweizerischen Pionierunternehmens von bäsch lin 
bis etwa 1885 – nur am rande gestreift. Dies ist in erster Linie der Quellen
lage geschuldet. Da es ausgesprochen schwierig war, Quellen zur Geschichte 
der branche in Deutschland zu recherchieren, hätten zusätzliche recherchen 
im ausland – etwa in Großbritannien, Frankreich, spanien, italien oder den 
Usa – den rahmen der arbeit gesprengt. Die Fokussierung auf Deutschland 
erscheint zulässig, da hier mit beginn der 1870er Jahre die erste nationale Ver
bandstoffbranche der Welt entstand. mutmaßlich entwickelten sich erst mit 
einer Zeitverzögerung von einigen Jahren auch in anderen Ländern nationale 
Verbandstoffbranchen. hier bietet sich ein ansatzpunkt, in weiteren studien 
die entwicklung der branche in anderen Ländern zu untersuchen und mit der 
im Deutschen reich zu vergleichen.

meist ist in dieser arbeit von „Verbandstoffen“ die rede. Dabei liegt der 
Fokus auf medizinischen Verbandstoffen aus baumwolle zur Wundbehand
lung. ihre Nutzung für Verbandzwecke war ausschlaggebend für die entste
hung der branche, auch wenn mit anderen materialien wie Torf, moos oder 

39 Theodor Koller, Die Technik der VerbandstoffFabrikation. ein handbuch der her
stellung und Fabrikation der Verbandstoffe, sowie der antiseptika und Desinfektionsmit
tel auf neuester wissenschaftlicher Grundlage für Ärzte, apotheker, Techniker, industri
elle und Fabrikanten, Wien, Pest, Leipzig 1893; Zelis, Verbandmaterialien.
40 Vgl. Otto Wenzel (hrsg.), adressbuch und Warenverzeichnis der chemischen indus
trie des Deutschen reichs, berlin. bis 1910 erschienen im abstand von zwei Jahren ins
gesamt elf bände. ab 1912: Otto Wenzel’s adressbuch und Warenverzeichnis der chemi
schen industrie des Deutschen reichs, berlin.
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Jute experimentiert wurde und Verbandstofffabriken auch Produkte aus die
sen materialien im sortiment führten.41 ausgeschlossen werden kann nicht, 
dass Unternehmen, die beispielsweise bruchbänder oder sonstige binden her
stellten, in adressbüchern oder bezugsquellenverzeichnissen als „Verband
stofffabriken“ bezeichnet wurden, im engeren sinne aber keine hersteller 
medizinischer Verbandstoffe zur Wundbehandlung waren. andererseits führ
ten auch Verbandstofffabriken beispielsweise bruchbinden im sortiment.42 Da 
zu den meisten Unternehmen nur sehr wenige informationen vorliegen, ist es 
deshalb oft schwierig, eine eindeutige Kategorisierung oder abgrenzung der 
betriebe vorzunehmen. Zu erwähnen ist außerdem, dass sich die arbeit auf 
industriebetriebe oder industrieähnliche betriebe konzentriert. Die möglich
keit, dass neben der industriellen Fertigung auch eine Fertigung im Kleinen in 
apotheken existierte, die aufgrund der Quellenlage kaum zu quantifizieren 
ist, ist nicht auszuschließen. 

Die Verbandstofffabrik von Paul hartmann nimmt in dieser arbeit eine 
ankerfunktion ein. aufgrund der guten Quellen und Literaturlage erschien es 
sinnvoll, die Geschichte des Unternehmens und seine entwicklung immer wie
der durchscheinen zu lassen und – soweit möglich – mit der entwicklung von 
Wettbewerbern zu vergleichen. Die entwicklung der Verbandstofffabrik von 
bäsch lin seit mitte der 1880er Jahre wird hingegen nicht weiter verfolgt, weil 
ihre bedeutung für den deutschen markt von diesem Zeitpunkt an augenschein
lich schwand.

Die arbeit ist in vier Kapitel gegliedert, die sich aus den Zyklen der branchen
entwicklung ableiten lassen: Vorgeschichte und entstehungsphase (1870–1880, 
Kapitel i), Wachstumsphase (1880–1900, Kapitel ii), weiteres Wachstum und 
reife (1900–1914, Kapitel iii), kriegsbedingte sondersituation (1914–1918, Kapi
tel iV).

Das erste Kapitel befasst sich zunächst mit der allgemeinen Geschichte der 
Verbandstoffe und der Frage, ob es vor der aufnahme der industriellen Produk
tion im Jahre 1870 branchenähnliche strukturen gab. Der blick geht hier insbe
sondere nach Großbritannien. Die Darstellung der erfindungen beziehungsweise 
Verfahren der antisepsis und der entfettung von baumwolle, die maßgeblich zur 
begründung der branche führten, ist verknüpft mit der Frage, inwieweit die bei
den erfinder – Joseph Lister und Victor von bruns – bei ihrem handeln nach dem 
aus den Wirtschaftswissenschaften stammenden Konzept der Lead User agier
ten. anschließend werden die hintergründe, die zur aufnahme der Produktion 
durch den in schaffhausen ansässigen Unternehmer heinrich Theophil bäsch lin 

41 Zelis merkte 1900 an, dass „das wichtigste Grundmaterial zur herstellung von Ver
bandstoffen […] heute“ baumwolle sei, vgl. Zelis, Verbandmaterialien, s. 5.
42 Vgl. zum beispiel die anzeige der Verbandstofffabrik von max arnold in Chemnitz, 
die 1876 in einer anzeige für ihre „Watte, Jute und Lister’sche VerbandPräparate, binden 
etc etc.“ warb, vgl. berliner Klinische Wochenschrift (künftig bKW), 13 (1876), s. 368.
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im Jahre 1870 führten sowie seine strategien zur markterschließung und beherr
schung dargelegt. Der blick wird dann nach Deutschland gerichtet, wo sich früh 
ein markt für Verbandstoffe entwickelte. Die antriebskräfte für den markt
eintritt der ersten Unternehmen, die Frage nach den gewerblichen Wurzeln der 
akteure und ihren strategien sind ebenso Gegenstand der Untersuchung, wie die 
Frage nach struktur und Größe der branche im ersten Jahrzehnt ihres bestehens. 
Dabei ist auch die Frage zu beantworten, ab wann überhaupt von einer „Verband
stoffbranche“ die rede sein kann.

Das zweite Kapitel schildert die statistische erfassung der jungen branche in 
Deutschland, ihr allgemeines Wachstum seit der mitte der 1880er Jahre und die 
Gründe, die für das branchenwachstum verantwortlich waren. Vertieft wird auf 
die Frage eingegangen, in welchen gewerblichen Tätigkeiten die neu in den markt 
eintretenden Unternehmen ihre Wurzeln hatten, wie die branche hinsichtlich der 
Fertigungstiefe und der hergestellten Produkte strukturiert war und wo örtliche 
Zentren entstanden. Die Frage, inwieweit die hersteller die endabnehmer (end
abnehmerkunden) direkt oder indirekt über die Zwischenstufe des Zwischenhan
dels (handelskunden)43 beliefern durften, entwickelte sich seit den 1890er Jahren 
zu einem die branche prägenden Konflikt und wird in diesem und dem folgen
den Kapitel eingehend beleuchtet. Die Verbandstofffabrikanten gerieten bei die
ser Frage um die Vertriebsstrategie zunehmend in das spannungsfeld zwischen 
apotheken, die sich als legitime abgabestelle von Verbandstoffen sahen, und den 
Krankenkassen, die selbst mit der abgabe von Verbandstoffen begannen. Dieser 
Konflikt erhielt hierdurch auch eine politische Note.

Das dritte Kapitel stellt zunächst das starke Wachstum der branche ab 1900, 
die möglichen Gründe hierfür und den Konjunkturverlauf der branche in den 
mittelpunkt. im anschluss daran wird der organisatorische Zusammenschluss 
etlicher der Unternehmen im Verein der VerbandstoffFabrikanten Deutschlands 
und dessen rolle vorgestellt. 

Das vierte Kapitel lenkt schließlich den blick auf die branchenentwicklung 
während des ersten Weltkriegs. Dabei ist zu klären, ob es einen rohstoffmangel 
gab und in welchem maße die branche zentral bewirtschaftet wurde. Dabei soll 
auch gefragt werden, inwiefern die Verbandstofffabriken vom Krieg profitierten. 
abschließend steht die Frage im Vordergrund, wie sich der Übergang von der 
Kriegs zur Friedenswirtschaft für die akteure darstellte und welche Perspekti
ven sich den Unternehmen in den 1920er Jahren eröffneten.

43 Zu diesen im Folgenden gebrauchten begriffen: hermann Freter, markt und Kun
densegmentierung. Kundenorientierte markterfassung und bearbeitung, stuttgart 2. 
aufl. 2008, s. 35.




