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Vorwort. 

Nach mehrjiihriger Pause ist der Bearbeiter dank des Entgegen

kommens der Deutschen Gesellschaft fiir Gewerbehygiene in Frank

furt a. M. und der Verlagsbuchhandlung Julius Springer wieder in der 

Lage, die "Internationale Ubersicht" in deutscher Sprache zu veroffent

lichen. Der groBe zu behandelnde Zeitraum bringt es mit sich, daB die 

Wiedergabe vorwiegend eine auszugsmiiBige ist. Doch hat der Bearbeiter 

die notwendigen Kiirzungen in erster Lillie bei den deutschen Berichten 

vorgenommen, die dem deutschen Leser an sich leichter zugiinglich 

sind, wiihrend die fremdsprachigen, in erster Lillie die englischen und 

holliindischen Berichte, in moglichster Vollstiindigkeit gegeben wurden, 

wodurch natiirlich die gesamte fiir das Werkchen aufgewendete Millie 

verhiiltnismiiBig vergroBert worden ist. 

Die kiinftigen Zusammenstellungen sollen, wenn auch nicht all

jahrlich, so doch in kiirzeren Zwischenraumen erfolgen. 

Wien, im Marz 1929. 
Dr. Ernst Brezina 
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Allgemeines. 
Deutsches Reich. 

Gewerbeiirztliche Berichte 1924. Weder die Zahlen der gemeldeten 
Erkrankungen noch jene der arztlich diagnostizierten entsprechen 
offenbar der Wirklichkeit. 

Bei der Diagnosenstellung ergeben sich naturgemaB haufige Schwie
rigkeiten aus der mangelnden Fachkenntnis des behandelnden Arztes 
auf dem Gebiete der Berufskrankheiten, das zu pflegen er bisher nur 
wenig Gelegenheit hatte. In einzelnen Fallen erschweren Unklarheiten 
des Krankheitsbildes, Komplikationen, kombinierte Einwirkungen 
u. a. m. die Erkennung auch dem Geiibtesten auBerordentlich. In den 
meisten Fallen sind aber die Diagnosen nicht wesentlich schwieriger 
als jede andere Diagnose. Doch kommen auch unverkennbar Nach
lassigkeiten bei der Feststellung gewerblicher Erkrankungen vor. So 
fand Gewerbemedizinalrat Dr. Teleky in einem Betriebe, der mehrfach 
wegen Bleigefahrdung zu Beanstandungen AulaB gegeben hatte, in 
dem Krankenbuche der Betriebskrankenkasse nur zweimal Bleilahmung 
und viermal Bleivergiftung verzeichnet, wahrend ihm selbst 12 FaIle 
sicherer Bleikolik aus jenem Betriebe bekannt waren und er bei der 
Durchmusterung der Belegschaft fast die Halfte dar Arbeiter mit allen 
Zeichen der Bleieinwirkung und nur wenige frei von solchen fand. 
Insbesondere hatte ein bestimmter Arzt niemals die Diagnose "der BIei
vergiftung gestellt, sondern stets nur Magen-Darmleiden bescheinigt. 

1925. G. M.-R. Dr. Teleky. Die arztlichen Untersuchungen lassen 
in vielen Betrieben, fiir die sie durch Verordnungen vorgeschrieben 
sind, noch immer vieles zu wiinschen iibrig. In einer Gummifabrik 
und in einer fiir Akkumulatoren waren mit der Untersuchung Arzte 
betraut worden, denen die hierzu notige Qualifikation fehlte, denen die 
klinischen Symptome, auf die sie achten sollten, allzu wenig, die behord
lichen Vorschriften gar nicht bekannt waren. So teilte einer dieser Arzte 
auf Befragen mit, daB seine Erfahrungen iiber BIeivergiftung nicht 
groBer sind, als man sie in einer l1/ajahrigen Tatigkeit ala Stationsarzt 
eines groBeren Krankenhauses erwerben kann, und daB ihm die Ver
ordnung sowohl iiber seinen Betrieb (Akkumulatorenfabrik) ala auch 
iiber die Untersuchungen bei Bleiarbeitern unbekannt seien. DaB unter 
solchen Umstanden Arbeiter bei der Untersuchung als gesund bezeichnet 
werden, die wenige Tage spater Krankenhausaufnahme notwendig haben, 
daB im Betriebe selbst Leute mit ernsten Krankheitserscheinungen an
getroffen werden, ist nicht verwunderlich. 

B r e z ina, Gewerbekrankheiten 1920-26. 1 
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Deutsches Reich. England. 

1925. Gewerbemedizinal
mt.Dr. Neumann gibt iiber 
seine Erfahrungen in Sprech
stundenuntersuchungen und 
Laboratoriumsarbeiten den 
folgenden eingehenden Be
richt: "In den Sprechstun
den, die zweimal wochentlich 
fUr Berufskranke abgehalten 
wurden, fanden 821 Unter
suchungen statt. Da nicht 
nur eingehende klinische 
Untersuchungen, sondern 
fast immer auch noch Labo
ratoriumsuntersuchungener
forderlich sind, bedeutet das 
eine ganz erhebliche Bela
stung. Dieser Weg scheint 
aber der beste zu dem dop
pelten Zweck, einerseits zur 
zuverlassigen Feststellung 
melde- und entschadigungs
pflichtiger Berufskrank
heiten, andererseits zum 
Studium des Zusammen
hanges sonstiger Erkran
kungen mit der beruflichen 
Tatigkeit, kurz gesagt, um 
Erfahrungen auf dem Ge
biete der Berufskrankheiten 
zu sammem." 

England. 
Seit seiner Anstellung im 

Jahre 1920 hat Dr. Henry 
seine meiste Zeit der Zu
sammenarbeit mit den certi
fying surgeons in :ih.rer dop
pelten Funktion als Aus
steller von Eignungszeug
nissen fiir Jugendliche unter 
16 Jahren und zur perio
dischen Untersuchung der 
Arbeiter in gefahrlichen Be
trieben gewidmet. Bei der 
Ausstellung von Zeugnissen 

3 

1* 



4 Allgemeines. 

macht ebenso die rein negative Feststellung, daB ein Kind nicht infolge 
Krankheit oder Korperschwache ungeeignet ist, die gesetzlich erlaubte 
Zeit zu arbeiten, wie das Recht der Hinzufiigung von Bedingungen fUr die 
Zulassung je nach der Art des Betriebes jenen C. S. der industriellen 
Gebiete, die fiir ihre Arbeit Interesse haben, Gewissensskrupel, und sie 
sind daher dem arztlichen Inspektor fiir die Besprechung der Angelegen
heit dankbar. FaIle, wie der folgende, kommen vor: 

1st der Untersuchungsraum geeignet oder nicht1 Wenn nicht, ist 
·er es nicht wegen ungeniigender Abtrennung, wegen schlechter Be
leuchtung oder Larms1 UmfaBt die Untersuchung auch die allgemeine 
Entwicklung, Reinlichkeit, ansteckende Hautkrankheiten, MiBbildun
.gen, Beschaffenheit der Zahne, der Nase und des Kehlkopfes, Gehor, 
Brustbeschaffenheit, Chorea, Epilepsie und Geisteskrankheiten1 Steht 
dem C. S. bei seiner Untersuchung die Hille der Fiirsorgeorgane zur Ver
fiigung und werden ihre negativen und bedingungsweisen Zeugnisse 
beachtet1 Wird der C. S. angegangen, den Raum fiir Erste Hille zu 
besichtigen 1 

In den Betrieben mit der Vorschrift periodischer arztlicher Unter
suchung hat der arztliche Inspektor die Eignung der Untersuchungs-. 
raume zu beachten. Die Untersuchungsergebnisse miissen in das 
Gesundheitsregister so eingetragen werden, daB Unternehmer, Arbeiter 
und Inspektor sie verstehen konnen. 

Niederlande. 
Nach dem Arbeitsgesetz vom Jahre 1919, Art. 82 ist jeder Arzt 

verpflichtet, dem Minister oder dem von dies em bestimmten Beamten 
eineAnzeige iiberdie von ihm behandeltenPersonen zumachen, soweit sie 
an bestimmten, von der Behorde namhaft gemachten Krankheiten leiden. 

Die Behorde kann hinsichtlich aller oder einiger von diesen Krank
heiten die Anzeigepflicht auf die FaIle beschranken, wo der Patient 
in bestimmten, von der Behorde namhaft gemachten Betrieben arbeitet 
oder bis zu einer bestimmten Zeit vor Einsetzen der arztlichen Behand
lung gearbeitet hat. 

Die Behorde regelt die Art und Weise, wie dieser Verpflichtung 
nachzukommen ist, und kann eine geldliche Vergiitung fiir diese An
zeigen vorschreiben~ 

Diese Anzeigepflicht ist mit 4. Oktober 1920 in Wirksamkeit getreten. 
In den Jahren 1912-1925 betrug die Anzahl der gemeldeten FaIle 

466 - 261- 221- 201- 201- 254 -155 -105 -162 - 466 - 283 
- 244 - 132 - 210. Die Bekanntmachung der Regierung vom Jahre 
1921, womit aucheine Erhohung des Honorars verbunden war, scheint 
sich groBtenteils ausgewirkt zu haben. 

Belgien. 
1920. Der "Bulletin du Service Medical du Travail", derzum ersten 

Male im Jahre 1920 herausgegeben worden ist und in Trimestern er-



Belgien. Deutsches Reich. 5 

ooheint, 6nthiilt gesebzliche Bestimmungen, Berichte iiber die Arbeiten 
und Studien des iirztlichen Gewerbeaufsichtsdienstes, Aufsiitze einzelner 
Gewerbearzte und fortlaufende Berichte iiber deren Tiitigkeit. 

Eine konigliche EntschlieBung vom 25. Juni 1919 bestimmt die 
Einrichtung eines gewerbearztlichen Dienstes im Ministeriu,m fiir In
dustrie, Arbeit und Wiederaufbau, welcher die Aufgabe haben solI, 
den Schutz der Schwangeren und stillenden Miitter bei der Arbeit 
sicherzustellen, Lehrlingsschutz und Berufsberatung zu organisieren, 
Physiologie und Pathologie der Arbeit zu studieren, seine Kenntnisse 
allen Zweigen sozialer Fiirsorge zur Verfiigung zu stellen, in der Welt 
der Arbeit die Prophylaxe der Berufskrankheiten und MaBnahmen 
zur rationellen Assanierung zu betreiben und die Ausfiihrung der be
ziiglichen Gesetze zu iiberwachen. 

Weitere Ausfiihrungen legen die Rechte und Pflichten der im ge
werbearztlichen Dienst in der Zentrale und in den Provinzen angestellten 
Arzte dar. Die diesbeziiglichen weiteren Bestimmungen kommen in 
Heft 2 zum Abdruck (Kg!. ErlaB v. 11. Miirz 1920). 

Das Gesetz vom 1. Juni 1920 sieht die Einrichtung einer gesundheit
lichen Fiirsorge fiir jugendliche Arbeiter bis zum 18. Lebensjahre vor. 
(Arztliche Untersuchung bei Beginn der Arbeit, weiter periodische Un
tersuchung durch die Gewerbeiirzte.) 

Ein weiteres Gesetz vom gleichen Datum bestimmt die Probeent
nahme bei dem Teige fiir Ziindholzchenmasse und Reibfliichen. 

Blei. 
Deutsches Reich. 

Allgemeines, Hiittenwerke. Bei den Berichten, besonders der preu
Bischen Gewerberate fallt es auf, daB sie zum Teil keine Notiz von der 
bereits allgemein anerkannten Tatsache nehmen, daB beim Zustande
kommen der Bleivergiftung nicht die Aufnahme durch den Verdauungs
kanal, sondern der durch die Atmungswege wesentlicher ist. Infolge
dessen wird ein GroBteil der Saturnismusfiille allein auf das Verschulden 
des Arbeiters selbst zuriickgefiihrt. AuBerungen wie folgende sprechen 
dafiir: "In einem groBeren Werk, in welchem in der IPauptsache Hartblei 
umgeschmolzen und raffiniert wird und wo bisher kaum jemals Blei
vergiftlingen aufgetreten waren, wurden plotzlich 19 FaIle gemeldet. 
Die Erkrankten waren ala Transport-, als Ofenarbeiter und beim Briket
tieren metallhaltiger Riickstande beschaftigt. Da die bei den Of en
prozessen angewandten Temperaturen weit unter der Verdampfungs
temperatur des Bleies liegen, kommen Bleidampfe als Vergiftungs
ursache kaum in Frage. Sofern nicht etwa mit einer gewissen Massen
psychose gerechnet werden darf, muB der offensichtlichen Unsauberkeit 
der Leute und dem Rauchen wahrend der Arbeit ein wesentlicher Ein
fluB auf die Erkrankungen zugeschrieben werden". Ferner sagt der 
Gewerberat des R. B. Schlesien 1926, daB die Erkrankungen in den Blei-
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hiitten wesentlich auf die personliche Unachtsamkeit der betreffenden 
Arbeiter zuriickzufiihren sind, da Waschvorrichtungen und Brausebader 
und Aufenthaltsraume in ausreichendem MaBe vorhanden sind. Oft 
wird festgestellt, daB die Verordnung, betreffend Anzeigepflicht und 
Entschadigung der Gewerbekrankheiten dazu gefiihrt hat, daB nunmehr 
auch leichte Falle von Bleivergiftung gemeldet werden. 

Andererseits gibt es auch SachverstandigenauBerungen wie folgendes 
aus Hamburg: 

Hamburg 1926. "Wesentliche Griinde fiir die Zunahme der Blei
erkrankungsfalle konnten dabei (d. h. in einer Bleihiitte. Ref.) nicht 
festgestellt werden. Es wurde aber die Vermutung ausgesprochen, 
daB im Hinblick auf die im Vorjahre geschaffene Entschadigungspflicht 
fiir die gewerblichen Bleierkrankungen dieuntersuchenden Arzte ver
anlaBt sein konnten, bei dem Vorliegen gewisser Krankheitssymptome, 
die in friiheren Jahren von vornherein nicht auf Bleiaufnahme zuriick
gefiihrt wurden, nUllillehr eine Blutuntersuchung vornehmen zu lassen, , 
wodurch eine genauere Diagnose ermoglicht wird. Da durch die Blut
untersuchung die Bleiaufnahme schon festgestellt werden kann, wenn 
andere dafiir sprechende Anzeichen noch nicht wahrnehmbar sind, so 
erklart sich daraus ohne weiteres die im Berichtsjahre beobachtete 
Vermehrung der Bleierkrankungsfalle. Soweit angangig, sollen auch 
noch technische Verbesserungen im Betriebe angebracht werden. So 
sollen im Schachtofenbetriebe als der Hauptgefahrenquelle groBere 
Exhaustoren eingebaut werden. Ferner solI die Beforderung des Flug
staubes aus der elektrischen Gasreinigungsanlage weiter mechanisiert 
werden. Auch in anderen Betriebsteilen sollen die Entliiftungsvorrich
tungen verbessert und die Handarbeit nach Moglichkeit durch mecha
nische Einrichtungen ersetzt werden. Die als Atemschiitzer bisher 
benutzten Stoffmundbeutel sind abgeschafft und durch Atemschiitzer 
bekannter Firmen ersetzt worden, die von nun an jeder der bleigefahr
deten Arbeiter in einem Behalter bei sich zu tragen hat. Die Versuche 
mit anderen geeigneten Atemschiitzern, z. B. den Kolloidfiltern, werden 
fortgesetzt. Sodann sind die Meister von der Betriebsleitung angewiesen, 
streng darauf zu achten, daB die Atemschiitzer benutzt werden." 

Auch der Badische Berich taus dem Jahre 1923/24 verweist auf 
die GroBe der Gefahr beim Einatmen von Blei, "weil hier dieschiitzende 
Wirkung des Filters der Leber fehlt". 

Hinsichtlich der Diagnose der Bleivergiftung sagt Teleky in seinem 
Jahresbericht von 1921/22: "Die Unterarmstrecker Bleivergifteter 
zeigen durch Zuriickbleiben meist der rechten Hand beim Uber
stnickungsversuch, daB sie erkrankt sind. Bei Nichtbleiarbeitern ist 
dieses Verhalten sehr selten. Die Streckerschwache ist oft noch langst 
nach Aufgebung der Bleiarbeit zu beobachten. Ohne Riicksicht auf die 
Dauer der Bleiarbeit beobachtete ich diese Streckerschwache rechts 
unter 1,85% der Nichtbleiarbeiter und bei 17,4% der Bleiarbeiter, 
ferner bei 41 % der Bleiarbeiter mit Zeichen von Bleiaufnahme und bei 
mehr als der Halfte der Bleikranken. Die Streckerschwache istalso 
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ein Zeichen der Bleiaufnahme und wird praktisch bedeutungsvoll nur 
bei rascher Entwicklung oder Erreichung eines hoheren Grades, beson
ders im Verein mit anderen Symptomen. Der Arbeiter ist dann von der 
Bleiarbeit auszuschlieBen." 

Aus Hamburg wird fUr 1923/24 berichtet: 
"Unter Mithilfe des staatlichen hygienischen Institutes ist den 

Bleierkrankungen in gewerblichen Betrieben gesteigerte Aufmerksam
keit gewidmet worden. Die Arbeiter, bei denen der Verdacht besteht, 
daB ihr Gesundheitszustand durch Bleiaufnahme beeinfluBt ist, werden 
yom Fabrikarzt soweit als tunlich dem Hygienischen Institut iiber
wiesen. Hier werden sie nach den im Bleimerkblatt des Reichsgesund
heitsamtes angegebenen Methoden in ~ehnung an den im Institut 
fUr Gewerbehygiene zu Frankfurt a. M. aufgestellten Fragebogen unter
sucht. Nach dem Ergebnis der Untersuchung verneint oder bestatigt 
das Hygienische Institut den Bleiverdacht; in letzterem Falle wird 
unterschieden zwischen: 1. Bleiaufnahme, 2. Bleiwirkung und 3. Blei
vergiftung. Die ,Bleiaufnahme' wird bescheinigt bei geringfiigigen 
Anzeichen, die den Uberwachungsarzt veranlassen sollen, den Mann 
weiter zu beobachten. Die "Bleiwirkung" wird bescheinigt, wenn deut
liche Anzeichen des Bleieinflusses vorhanden, die Arbeitsfahigkeit 
aber noch nicht beeintrachtigt ist; der Mann solI vorlaufig tunlichst 
mit Arbeiten beschaftigt werden, bei denen er mit Blei nicht in Be
riihrung kommt, jedenfalls abersolJ sein Gesundheitszustand sorg
faltig yom Arzt iiberwacht werden. Die ,Bleivergiftung' wird be
scheinigt, wenn deutliche Bleierkrankungserscheinungen vorhanden 
sind. - Die zahlreichen Untersuchungen der Bleiarbeiter haben den 
Erfolg gehabt, daB die Bleigefahrdung von allen Beteiligten sehr sorg
faltig beobachtet wird und namentlich auch, daB die meisten der mit 
Blei in Beriihrung kommenden Arbeiter sich mit weit groBerer Vor
sicht als friiher gegen die Gefahrdung zu schiitzen suchen. 

Bei der planmaBig durchgefiihrten Untersuchung der mit Blei 
in Beriihrung kommenden Arbeiter haben sich ala besonders gefahrdet 
die Arbeiter der Zinkhiitte erwiesen. Ein Verdacht in dieser Hinsicht 
wurde erregt, als im Anfang 1923 bei 8 Schmelzern der Zinkhiitte Blei
kolik auftrat und noch drei weitere Arbeiter bleikrank wurden. Das 
gab Veranlassung, die gesamte Belegschaft arztlich zu durchmustern. 
Hierbei hatte ein Schmelzer Anzeichen von Bleivergiftung, 23 Schmelzer, 
3 Erzmiiller und 1 Zinkzieher zeigten Bleiwirkung; auBerdem war bei 
45 Arbeitern verschiedener Klassen Bleiaufnahme nachweisbar. Die 
Zinkhiitte war genotigt, wegen Mangels an arbeitsfahigen Schmelzern 
2 (Hen auBer Betrieb zu setzen. Der Vorschlag, die am meisten ge
fahrdeten Schmelzer zeitweilig mit Platzarbeiten zu beschaftigen, stieB 
wie auch friiher in anderen Zinkhiitten auf groBe Schwierigkeiten. Die 
Schmelzer, die fUr vier- bis fiinfstiindige Arbeit den vollen Tagelohn 
beziehen, weigerten sich, 8 Stunden wie die iibrigen Platzarbeiter tatig 
zu sein, und die Platzarbeiter lehnten es ab, die gefahrdrohende Arbeit 
der Schmelzer zu iibernehmen. - 1m ganzen sind wahrend der beiden 
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Jahre 1923/24 unter den Arbeitern der Zinkhiitte 38 Bleierkrankungen 
von durchschnittlich 28 sechstagiger Dauer vorgekommen. - Wie all
gemein bekannt, sind die Zinkhiittenarbeiter im hohen MaBe der Blei
gefahrdung ausgesetzt. Ein Teil der Bleierkrankungen ist offenbar 
friiher, als die scharferen Untersuchungsverfahren noch nicht ausge
iibt wurden oder auch noch nicht bekannt waren, als Magen- und Darm
erkrankungen oder unter anderer, harmloser Bezeichnung in die Kranken
statistik iibergegangen. Daneben hat aber vermutlich mitgewirkt, 
daB die vor dem Krieg bestehenden guten Entliiftungseinrichtungen 
der Hiitte wegen Beschlagnahme der Motoren auBer Betrieb gesetzt 
worden waren. Da die Einrichtungen in der friiheren Form nach dem 
Kriege aus wirtschaftlichen Griinden nicht wieder beschafft werden 
konnten, war man genotigt, sich vorlaufig mit weniger guten Entliiftungs
verfahren zu begniigen; sie sind inzwischen so weit verbessert, daB es 
hoffentlich mit Hilfe der Betriebsvertretung bald gelingen wird, die 
Bleigefahrdung der Zinkhiittenarbeiter so weit einzuschranken, wie es 
nach der Natur des Betriebes moglich ist. 

Bei den zahlreichen Meldungen von Bleierkrankungen handelt es 
sich nicht darum, daB sich neue Gefahrenquellen fiir die Arbeiter er
schlossen haben; vielmehr beruhen die Meldungen auf einer gereiften 
arztlichen Erkenntnis der Krankheitsursachen. Ob nicht ein Teil 
der "Meldungen durch weitere Ausbildung der Untersuchungsverfahren 
in Zukunft wieder fortfallen wird, bleibe dahingestellt. - Die neueren 
Forschungen iiber gewerbliche Bleierkrankungen haben ergeben, daB 
die Atmungsorgane ganz wesentlich an der Bleiaufnahme beteiligt 
sind, wahrend man friiher als die wichtigste Eingangspforte fiir das 
Blei die Verdauungsorgane ansah. Dadurch sind der technischen Be
kampfung der Bleigefahr neue Wege gewiesen. So kann man erwarten, 
daB es dem gemeinsamen Streben der Arzte und Techniker gelingen 
wird, die Bleigefahrdung der Arbeiter mehr und mehr einzudammen." 

Gleichfalls aus Ham bur g wird im folgenden Jahre ausgefiihrt: 
"Am gefahrlichsten ist der Bleistaub. In verschiedenen Hiitten 

auf hamburgischem Staatsgebiet bildet die Einatmung von feinst ver
teiltem Bleistaub, sei es in Form von Bleioxyden, die beispielsweise 
aus den SchachtOfen in die Luft gelangen, sei es, daB bleihaltige Roh
stoffe als" Material fiir die Verhiittung Verwendung finden, die Haupt
ursache von Bleierkrankungen; denn schon 2 mg Blei, taglich einge
atmet, sind hinreichend, urn nach einigen Wochen Bleikrankheit zu 
verursachen. Selbst bei sorgfaltiger Benutzung aller zur Staubbesei
tigung getroffenen Einrichtungen laBt sich in vielen Fallen eine Staub
bildung nicht vermeiden. DemgemaB verteilen sich die Bleierkran
kungen im hamburgischen Staatsgebiet auf 2 Hiittenbetriebe und 
1 Metallschmelze. In dem Metallschmelzwerk sind naturgemaB die Of en
arbeiter am meisten der Bleigefahr ausgesetzt. Von ihnen wurden durch 
Bleivergiftung 7 Arbeiter arbeitsunfahig krank fiir eine mittlere Dauer 
von 53 Tagen. Aus der Kupfer- und Bleihiitte wurden 76 Bleierkran
kungsfalle mit einer mittleren Dauer von rund 33 Tagen gemeldet. 
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Im. Vorjahre waren es 44 Faile mit einer mittleren Dauer von 25 Tagen. 
Die Zunahme gegeniiber dem Vorjahre diirfte darin ihre Erklarung 
finden, daB das Metallhiittenwerk, worauf schon im Abschnitt I, 
Abs. 1: ,Zu- und Abnahme' hingewiesen wurde, dauernd stark be
schaftigt war, und daB die Betriebseinrichtungen, bei den en die Ar
beiter einer groBeren Bleigefahr ausgesetzt sind, wie bei der elektrischen 
Gasreinigung und bei den Schachtofen, erweitert wurden. - Die Er
krankungsfaile durch Bleiaufnahme haben auf der Zinkhiitte im Ver
gleich zu den Vorjahren ebenfalls zugenommen, und zwar waren 35 Ar
beiter wahrend einer Durchschnittsdauer von 35 Tagen arbeitsunfahig 
krank. Da die Zinkhiitte ihre Anlagen nicht starker als in den V or
jahren ausgenutzt hatte, so muBte die Zunahme der Bleierkrankungen, 
die sich bereits im ersten Vierteljahr des Berichtsjahres bemerkbar 
machte, auf andere als die bisher bekannten Ursachen zuriickgefiihrt 
werden. Die alsbald eingeleiteten Ermittlungen deckten die Ursache 
einwandfrei auf und zeitigten folgendes Ergebnis: Infolge der gedriickten 
Lage auf dem Zinkmarkt hatte die Betriebsleitung der Zinkhiitte die 
Ausbeute an Zink dadurch zu erhohen gesucht, daB sie die Schmelz
riickstande, die bisher mit der neuen Beschickung wieder in die Re
torten zuriickwanderten, fiir sich allein unter Zusatz von gliihender 
Asche ausriihren lieB, wobei noch metallisches Zink gewonnenwurde. 
Das Ausriihren geschah in muldenartigen Vertiefungen, die unmittel
bar im Arbeitsraum neben jedem Of en angelegt waren, und erzeugte 
eine sehr erhebliche Staubentwicklung, so daB sich die beim Zinkziehen 
und Raumen der t)fen beschaftigten Arbeiter nicht dagegen schiitzen 
konnten. NaturgemaB war .dieser Staub, der von den mit Blei ange
reicherten Riickstanden ausging, stark bleihaltig. Auch beim Aus
kratzen des im vorderen Ende der Muffeln befindlichen, nicht ausge
brannten Telles derBeschickung entwickelte sich viel Oxydqualm. 
Das Ausschmelzen und Ausfiihren der Riickstande muBte ganzlich 
untersagt werden, well keine Moglichkeit bestand, das Ausschmelzen 
in geschlossenen Schmelzofen vorzunehmen. Zudem weigert en sich 
die Schmelzer, die Arbeit auszufiihren. Beim Auskratzen der unver
brannten Beschickung geniigte eine kurze Abkiihlung, urn die Staub
entwicklung zu beseitigen. Eine weitere Gefahrdung der Belegschaft 
blldete der bleihaltige Zinkstaub, der auf dem Gebalk der Hiitte lag 
und bei heftigen WindstoBen in den Arbeitsraum hineingewirbelt wurde. 
Der Zinkhiitte wurde daher weiter auferlegt, das Dachgebalk zu sau
bern und sauber zu halten. Nachdem solchermaBen fiir die Beseitigung 
der Staubgefahr gesorgt war, sank die Zahl der Bleierkrankungen ganz 
plOtzlich und so erheblich, daB seit Mitte des Berichtsjahres bis auf einen 
Fall mit dreiwochiger Krankheitsdaue1' keine neuen Erkrankungs
falle mehr vorgekommen sind. Die Hiittenleitung ist dauernd bestrebt, 
Versuche zur Abfiihrung und Beseitigung der groBen Staubmengen, 
die auch in der Nachbarschaft berechtigte Klagen hervorrufen, vor
nehmen zu lassen. Aber sowohl die Versuche einer Luftfiltration als 
auch einer elektrischen Niederschlagung der Diinste schlugen fehI. 
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Die beste Losung wird die geplante und bereits in Vorbereitung befind
liche Einfiihrung des kontinuierlichen Of en systems mit stehenden 
Retorten sein, wie es in der Zinkhiitte Oberspree in Uberschonweide 
bereits mit bestem Erfolge in Gebrauch ist." 

Der sachsische Bericht aus demJahre 1925 sagt iiber die Mel
dungen betreffend Bleikrankheit: "In einer Reme von Fallen konnte 
durch N achpriifung, insbesondere Blutuntersuchung das Vorliegen einer 
Bleikrankheit nicht bestatigt werden. Das erforderte in vielen Fallen 
eingehende Erorterungen, insbesondere durch den arztlich vorgebildeten 
Gewerbeaufsichtsbeamten. Die subjektiven Angaben der Erkrankten 
gaben zwar eine Reme von Anhaltspunkten, fiir die Diagnose objektive 
Anzeichen fehlten meist. Wie weit oft festzustellende blasse Gesichts
farbe und maBige Durchblutung der sichtbaren Schleimhaute als cha
rakteristisch fiir die Bleischadigung anzusehen sind, wird immer eine 
Frage langerer Beobachtung bleiben. Auch der Ausfall der Blutunter
suchung ist nicht immer entscheidend." 

Der bayrische Landesgewerbearzt halt die Blutuntersu
chung, weil zu zeitraubend, fiir ungeeignet zu Massenerhebungen und 
meint, daB die iibrigen Friihsymptome zumeist ersetzen konnen, so 
daB sie nur in zweifelhaften Einzelfallen ausgefiihrt werden solI. 

Der Landesgewerbearzt fiihrt ferner im Jahre 1925 aus: 
"Die Haufung von Meldmlgen iiber Bleierkrankungen in einer Metall

hiitte und einer Bleifarbenfabrik, woriiber wir schon im letzten Bericht 
uns aussprachen, gaben in dies em Jahre Veranlassung, die gesamte 
Belegschaft dieser Firmen einer genauen Durchmu.sterung in Gemein
schaft mit dem hygienischen Institut del' Universitat Heidelberg zu 
unterwerfen. 

Das wertvollste diagnostische Merkmal der stattgefundenen Blei
einwirkung sind gewisse Veranderungen im Blutbild. Treten solche 
Veranderungen in nicht nur vereinzelten Fallen an den roten Blut
zellen auf, so erweist dieser Befund den Arbeiter als Bleitrager. Das 
Reichsgesundheitsamt nennt Bleiwirkung bei Bleitragern den objektiv 
nachweisbaren EinfluB von Blei im Korper, ohne daB die Arbeitsfahig
keit irgendwie gemindert sein muB. Bei solcher herabgesetzter Wider
standsfahigkeit abel' ist stets zu befiirchten, daB jede weitere, den Korper 
treffende Schadlichkeit, wie eine Erkaltung odeI' ein AlkoholexzeB. 
leicht zur Beeintrachtigung der Gesundheit fiihrt, sei es in Form der 
Bleivergiftung oder einer durch die vorangegangene Schadigung er
schwert auftretenden Allgemeinerkrankung. 

Von den Arbeitern der Metallhiitte zeigten positiven Bleibefund 
- 500 veranderte Blutkorperchen auf die l\'lillion - 35 % . Ernstere 
Schadigung - 1000 veranderte Blutzellen auf die Million wiesen 25,5% 
der Untersuchten auf; dabei auBerten nur 2 Leute subjektive Krank
heitsbeschwerden. Die Veranderungen traten nach einer Arbeitszeit 
von einem 1/2 bis zu 3 Jahren auf. Diese Zahlen passen gut zu den 
von anderer Seite in ahnlichen Betrieben erhobenen Befunden. Die 
Bleiarbeit brachte also wohl eine Mehrgefahrdung zu Erkrankungen 
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gegeniiber der Norm mit sich, die Gefahrdung iiberschritt aber nicht 
das in ahnlichen Betrieben erreichte MaB. Die Zahl der Erkrankungen in 
der Bleihiittte ist gegen Ende des Jahres stark zuriickgegangen. Der 
Einbau einer elektrischen Staubabscheidung nach System Moller
Cottrell hat sich hier, wie auch an anderer Stelle, bewahrt. 

Ernster noch war das Ergebnis der Untersuchung in der Bleifarben
fabrik. Hier ist die Belegschaft klein und betragt nur 12-15 Mann. 
Diese wurden mehr als zur HaUte als ernster gefahrdete Bleitrager 
erkannt. In einem FaIle waren die Blutveranderungen schon nach 
14 Arbeitstagen nachweisbar. Eine genaue Durchmusterung des Be
triebes fand nochmals in Gemeinschaft mit den Aufsichtsbeamten 
der chemischen Berufsgenossenschaft statt. Einige Auflagen wurden 
erlassen, der Betrieb ruht zu Ende. des Jahres. 

Von den 160 dem bayrischen Landesgewerbearzt im Jahre 1926 
zugekommenen Anzeigen, betr. gewerbliche Bleivergiftung, betrafen 
122 mannliche, 38 weibliche Arbeiter, davon wurden als Berufskrank
heit anerkannt (nicht anerkannt) 90 (69). Die Verteilung auf Berufe 
ist folgende: Schmelzer, Presser 8 (4), Loter 7 (2), Harter, Nieter, 
Installateure 4 (3), ein Fall unerledigt, Graphische Industrie 9 (24), 
Flaschenkapselindustrie 1 (0), Akkumulatoren 1 (1), Farbenfabrikar
beiter 5 (3), Maler, Anstreicher, Lackierer 8 (22), Porzellan- und Glas
maIer 13 (2), keramischer Buntdruck 20 (5), Glasierer, Topfer 11 (2), 
Glasschmelzer 2 (0), sonstige 1 (1). 

Aus Sac h sen wird 1925 gemeldet: 
"Die Tatsache, daB bei Blutuntersuchungen in demselben Krank

heitsfall voneinander verschiedene Ergebnisse zur Kenntnis kamen, 
versuchte ein Betrieb zum AnlaB zu nehmen, Meldungen von Blei
erkrankungen zu unterlassen. Da allgemein lediglich der Blutbefund 
als das charakteristische Zeichen fiir Bleierkrankung angesehen wird 
und manche Meldungen lediglich auf diese Feststellungen hin gemacht 
oder unterlassen werden, wurde ein wissenschaftliches Gutachten iiber 
die Bedeutung der Blutuntersuchung bei Bleivergiftungen herbei
gezogen (Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Schmorl und Staatliche Landes
stelle fiir offentliche Gesundheitspflege). Aus diesem sei hier folgendes 
mitgeteilt: ... Personen, die viel mit Bleiprodukten zu tun haben, 
zeigen in ihrem Blut in Form kleinster Staubchen und Kornchen inner
halb .der roten Blutkorperchen Veranderungen, die sich mit basischem 
Farbstoff sichtbar machen lassen. Diese Kornchen haben an sich mit 
Blei nichts zu tun, sie sind nur das Zeichen einer Reaktion des Korpers, 
die gerade fiir die Bleivergiftung besonders charakteristisch ist. Das 
Untersuchungsverfahren ist in allen Instituten das gleiche, so daB in 
dieser Beziehung vollstandige Ubereinstimmlmg herrscht. Nach 
P. Schmidt ist Verdacht auf Bleivergiftung vothanden, wenn in etwa 
50 Gesichtsfeldern mit je 200 roten Blutzellen 1 gekorntes rotes BIut
korperchen vorhanden ist. Nach den Erfahrungen der Gutachter sind 
gerade bei der chronischen Bleivergiftung basophil gekornte rote BIut
korperchen manchmal auBerordentlich zahlreich, andererseits konnen 
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sie fehlen. Da der Gehalt des Blutes an derartig veranderten Blutzellen 
also zu verschiedenen Zeiten ganz verschieden ist, so daB das gleiche 
Blutbild an einero Tage sehr sparliche, vielleicht mehrere Tage spater 
zahlreiche gekornte Blutkorperchen zeigt, so kann das Blut eines Kran
ken, der schlieBlich der Bleieinwirkungentzogen ist, einige W ochen spater, 
trotzdem anfangs reichlich gekornte rote Blutkorperchen vorhanden 
waren und trotzdero noch klinische Zeichen einer Bleivergiftung be
stehen, vollstandig £rei sein. Deshalb muB die Diagnose: ,Bleivergif
tung' dem Arzt iiberlassen bleiben, fUr ibn ist der Untersuchungs
befund nur ein Unterstiitzungsmittel, mit anderen Worten: aus dero 
Blutbefund allein kann eine Bleivergiftung nicht ohne weiteres fest
gestellt werden. Wenn die veranderten roten Blutkorperchen sehr spar
lich . vorhanden sind, kann die Untersuchung in verschiedenen Insti
tuten verschieden ausfaIlen, da die charakteristischen Zellen verschieden 
verteilt sein konnen. Nur der positive Befund kann in einem solchen 
FaIle fiir einen Arzt maBgebend sein. Man muB ibn also veranlassen, 
eine griindliche klinische Untersuchung vorzunehmen, ob der auf 
Grund des positiven Befundes festgestellte Verdacht einer Bleiver
giftung berechtigt ist. Es kann daher davon keine Rede sein, daB unser 
iibliches Untersuchungsverfahren nicht imstande ware, einwandfreie 
und iibereinstimmende Ergebnisse zu geben." , 

Das sachsische Arbeitsministerium hat am 8. Mai 1922 durch Ver
ordnung die Richtlinien fiir die Mitwirkung der Arzte zur Bekiimp
fung der Bleigefahr aufgestellt. Diese enthalten unter anderem auch 
Vorschriften fiir die Blutentnahme und weisen daraufhin, daB der 
Arbeitgeber die Untersuchungskosten zu tragen hat. Nur wenn die 
Blutuntersuchung als Mittel zur Sich.erstellung der Diagnose einen Teil 
der arztlichen Behandlung bildet, ist die Krankenkasse zur Kosten
tragung verpflichtet. 

1m hygienischen Institut der Universitat Leipzig wurden 1922 
131 Bleiarbeiter untersucht, davon 28-23,1% positiv befunden. 

Eine schwerverstandliche Einteilung trifft beziiglich der Erkran
kungen die Oldenburger Blei- und Zinkhiitte. Dort werden den In
fektionskrankheiten, den Krankheiten des Herzens, der Nerven, Augen 
und Ohren die sog. Berufskrankheiten gegeniibergestellt und als solche 
aIle Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungsorgane und rheu
matische Erkrankungen bezeichnet. 

Die Meldungen aus den Hiittenwerken zeigen, daB. dort besonders 
zahlreiche und auch schwere FaIle (Lahmungen) vorkommen. In einem 
FaIle erklarte sich die Leitung eines nicht unter die Bekanntmachung, 
betreffend Bleihiitten vom 16. Juni 1905, RGB!. 545 fallenden Metall
schmelzwerkes mit Riicksicht auf die vorgekommenen Bleivergiftungs
falle bereit, die beziiglichen Bestimmungen sinngemaB anzuwenden 
und die gesundheitliche Uberwachung der Belegschaft einem Arzte 
zu iibertragen. 

1m Regierungsbezirke Hildesheim erkrankten 1922-1926 in der 
ClaustalerVorhiitte 0,49- 0,45-1,6-3,47 - 8,09, in derLautenthaler 
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Feinhiitte3,0-0-1,9-4,25-3,15% derBelegschaftanBleivergiftung. 
Die piinktlichere Meldung der FaIle ist auf die gesetzliche Einfiihrung 
der Meldepflicht zuriickzufiihren, wohl aber auch auf die Zunahme 
der Arbeitsintensitat. 

1m Regierungsbezirk Aachen kamen unter den 210 Arbeitern einer 
Bleihiitte im Jahre 1920 11 Kolik- und Lahmungsfalle mit 156 Krank
heitstagen vor. 1m folgenden Jahre 16 FaIle Kolik und Lahmung unter 
336 Arbeitern, also 4,7 FaIle mit 77,3 Tagen auf 100 Arbeiter. 1m Jahre 
1922 erkrankten 18 Arbeiter (12 davon zweimal) oder 5,2% an Kolik 
und Lahmung. Die Besserung, die im Jahre 1921 stattgefunden hatte, 
war auf die geringere Verwendung oxydischer Riickstande zuriick
zufiihren, wogegen 1922 der Erzmangel wieder zum Beschicken der 
Hochofen bis zu 30% mit staubhaltigen oxydischen Riickstanden aus 
der Bleiverarbeitung fiihrte, was im heIDen trockenen Sommer wieder 
ungiinstigere Gesundheitsverhaltnisse zur Folge hatte. Berichte fUr 
diefolgenden Jahre: 1924280 Mann mit 8 Erkrankungen und168 Krank
heitstagen, 1925 314 Mann, 20 FaIle, 621 Tage, 1926 329 Mann, 14 FaIle 
716 Tage. Die Zunahme wird auf sorgfaltigeres Vorgehen der Arzte 
zuriickgefiihrt. 

Liiterei usw. Bekannt wurde eine Reihe von Bleivergiftungen 
bei Lotern, und zwar speziell aus Schwefelsaurefabriken, ein Bleiloter 
ist gelegentlich des Neubaues einer Fabrik. gestorben. In einem chemi
schen Betriebe wurden unter 23 Lotern 4 schwere FaIle festgestellt, 
je 1 Fall trat auf bei einem Modellmacher einer GieBerei, der mit einer 
Bleilegierung arbeitete, bei einer Schaberin in der Druckplattenabtei
lung einer Fakturenapparatefabrik, beim Vermahlen von Bleikugeln 
(dUl'ch feinen Staub), in einer Bleirohrenfabrik, einem Orgelwerke, 
in einer kleinen Fahrradfabrik, mehrere FaIle bei Klempnern, ferner 
bei der Reparatur aus der Kriegszeit stammender Gasmesser, wobei 
Bleischichten abgekratzt werden muBten. 

Feilenhauer. EinigeFalle typischer FeilenhauerlahmungmitAtrophie 
-des Daumenballens wurden beobachtet. 

KabeHabrik. Mehrere FaIle wurden in einem Kabelwerk, dann 
einige FaIle bei der Erzeugung bleihaltiger Schreibzeuge, darunter 
·einer mit Kieferlahmung beobachtet. 

FlaschenkapseHabriken. Von mehreren Flaschenkapselfabriken eines 
Bezirkes meldete nur eine einzige Bleierkrankungen, und zwar 
·erkrankten nur Poliererinnen, die iibrigen trotz Beschiiftigung mit 
reinem Blei niemals (die dem Gewerbeinspektor ratselhaft vorkommende 
Beobachtung, daB nur Poliererinnen erkranken, erklart sich leicht 
.aus der Tatsache, daB eben hier allein feinster Staub auftritt - Re
ferent). "Ein eingehender Nachweis, aus welchem Grunde gerade hier 
nachhaltige Bleieinwirkung moglich ist, findet sich nirgends. Laborato
riumsuntersuchungen iiber die Standhaftigkeit des Zinniiberzuges der 
Kapseln sowie iiber den Bleigehalt des Staubes in den Polier- und an
deren Raumen konnten wohl all~in ein sicheres Ergebnis bringen. 
Aus Mangel an verfiigbaren Mitteln konnte dieser Weg leider nicht be-
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schritten werden. Neuerdings sind in verschiedenen Kapselfabriken 
Automaten zur Einfiihrung gekommen, die fast aile Arbeitsgange in 
sich vereinigen und den Kapseln eine so glatte Oberflache geben, daB 
das Polieren von Hand fortfaIlen kann. In diesen Fabriken haben die 
Bleierkrankungen vollig aufgehort." 

Bleiwaren. Zahlreiche Vergiftungen ereigneten sich bei der Her
steIlung von Metailgegenstanden aus einer 70proz. Legierung in einem 
Betrieb, der durch rasche VergroBerung die sanitare Ausgestaltung 
der Raurne vernachlassigte, dabei eine indolente Arbeiterschaft hatte. 
Am meisten gefahrdet waren Schleifer und Polierer. Der Flugstaub 
der GieBerei enthielt 0,5 %, in der Feinputzerei 4,5 %, in der Schleiferei 
am Deckengebalk und im Absaugekasten 50% Blei, die Watteeinlage 
eines Respirators 0,32 mg, dementsprechend waren Schmelzer und 
GieBer fast frei von Schadigungen. Auf tunlichste Entlassung der haufig 
starker gefahrdeten weiblichen Erkrankten wurde gedrungen. Manche 
Arbeiter erkrankten wiederholt, ein 17jahriger Arbeiter zuerst an 
Kolik, dann an Enzephalopathie, der er nach einigen Tagen erlag. 
Haufig war Anamie, Bleisaum und p. E. Sanitare Einrichtungen fiihrten 
zum Herabgehen der Vergiftungen. Bessere Arbeitsbedingungen in 
einem ahnlichen Betrieb ergaben auch einen besseren Gesundheits
zustand der Arbeiterschaft. 

Spritzverfahren. In einer Metallisierungsfabrik wurden durch 
Verwendung von Blei als Spritzmetall 8 Vergiftungen verursacht. 
Es handelt sich urn ein neues Verfahren, fUr das Erfahrungen noch fehlen, 
so daB den vorhandenen Gefahren erst nach und nach durch Absauge
vorrichtungen, geschlossene Spritzraurne, dicht schlieBende Anziige 
mit Schutzhelm und Respirator mit Frischluftzufiihrung entgegen
getreten werden konnte. 

Harterei. Bleierkrankungen traten auf in einer Gabelfabrik, einer 
Federstahl- und einer Blechemballagenfabrik. 

Wenig bekannt sind die Bleierkrankungsgefahren in den Hartereien 
der Stahldrahtfabriken. Der Draht muB, nachdem er mehrfach auf 
kleines Kaliber gezogen ist, wieder ausgegliiht und dann neuerdings 
auf eine bestimmte Harte gebracht werden, und zwar in einem Blei
bade von 500°. Hier sind zwei Verfahren in Anwendung, die Tauch
hartung und die Durchziehhartung, nur letzteres Verfahren ist blei
gefahrlich. Der Draht wandert durch einen Muffelofen, dann durch 
RoIlen gelenkt durch ein mit Lehm oder Holzkohle abgedecktes Blei
bad, streicht dann durch eine Scheuerschicht von Sand oder Holzkohle 
und wird auf Scheiben aufgewickelt. Der .Arbeiter muB nach Ablauf 
einer Drahtspule an das Drahtende den Anfang einer neuen Spule an
knoten und sonst den ProzeB iiberwachen. Beim Durchstreichen des 
Muffelofens bildet sich auf dem Draht eine diinne porose Zunderschicht 
(Eisenoxydul), die beim Durchlaufen durch das Bleibad gewisse Mengen 
Blei aufsaugt. Beim Durchstreichen der Scheuerschicht wird der "Zun
der nur zum Teil abgestreift, zum Teil springt er jedoch beim Aufwickeln 
ab und faIlt als feiner Staub zu Boden. Die Moglichkeit der Bleiauf-
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nahme beim Einatmen und gelegentlich der Mahlzeiten ist gegeben, 
um so mehr, als der Betrieb ununterbrochen ist und in die zum Teil 
aus bloBer Arbeitsbereitschaft bestehende Arbeit keine eigenen Pausen 
fiir Mahlzeiten eingelegt sind. 

Farbenerzeugung. Malerei. Die Zahl der Saturnismusfalle durch 
Herstellung und Verwendung von Farben betragt wahrend der 
Berichtsjahre etwa 400. In der Farbenerzeugung werden hauptsachlich 
BleiweiB und Mennige, selten andere Farben als Ursache angegeben. 
In einer Mennigefabrik erkrankten in einem Jahre von durchschnitt
lich 15-75 Arbeitern 19 an schwerer Bleivergiftung. Ein Gewerbe
inspektor sagt richtig mit Bezug auf den Mennigestaub, "das in die 
Lunge aufgenommene Blei verteilt sich im Korper schneller und fiihrt 
leichter zu Erkrankungen als das in die Verdauungsorgane eingefiihrte, 
verschluckte Blei, da hier die Filterwirkung der Leber fehlt". 

Unter den Mennigefallen in den Farbenfabriken finden sich Leute 
an Bleischmelzofen, an der Filterpresse, in der Trockenkammer und 
am Eindampfapparat. 

In einem elektrochemischen Betriebe zur Herstellung von Blei
farben in Anhalt erkrankten innerhalb 10 Monaten 190 Personen. 
Hier wird aus gemahlenem Bleierz mittels Salzsaure und Chlorkalzium
lauge Blei herausgelost und nach mehreren Reinigungs- und Fallopera
tionen zu BleiweiB, Mennige und Glatte verarbeitet. Der Werkarzt 
hatte nur 113 Faile angenommen. In den Betrieben, wo mit trockenem 
Material hantiert wird, ist die Krankenziffer am groBten. Die Mennige
erkrankungen sind darauf zuriickzufiihren, daB die bei der Errichtung 
der Fabrik eingebauten Mennigeofen dauernd zu Storungen AnlaB 
gaben. Es erkrankten in Prozenten der Normalbelegschaft: in der 
Menigehalle 535, Bleikarbonattrocknung 322, Laugerei 331/3, Zer
ldeinerung 100, Handwerker 43, Hofarbeiter 100, Aufsichtspersonen 
42. Eine nicht geringe Zahl der Erkrankten war iiber 20 Wochen ar
beitsunfahig. An Stelle der Mennigeofen sollen ldeine elektrisch ge
heizte konitiunerlich betriebene (Hen verwendet werden. Erkrankungen 
tratenauch bei der Beseitigung der haufigen Mangel an mechanischen 
Transporteinrichtungen des Betriebes auf, ferner veranlaBten die Ein
richtungen zum Trocknen des Bleikarbonats Erkrankungen. Durch 
die Briiden, die bei der Trocknung auf ummantelten Walzentrock
nern auftreten, gelangte sehr viel fein verteiltes Karbonat in den 
Arbeitsraum, so daB einige akute Bleivergiftungen vorkamen. Nach 
Einbauen von Vakuumtroclmern an Stelle der Walzentrockner hor
ten die Krankheiten in diesem Betriebsteil fast auf. Von der Gesamt
belegschaft von 209 Mann waren am JahresschluB noch 59 Leute auf 
dem Werke beschaftigt, die bei Betriebsbeginn im Februar eingestellt 
waren und bei denen eine Bleierkrankung nicht festgestellt wurde. 
Der Werksarzt hat Milch- und Eierunterstiitzung berechnet zu 2 Eier 
und 1 1 Milch pro Tag verordnet. 

Klinisch bemerkenswert war "ein 65jahriger BleiweiBfabriks
arbeiter, der nach larigerer Arbeitsunterbrechung und neuerlicher 
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Aufnahme der BleiweiBarbeit (trotz vorgeschrittener Alters- und Ar
terienverkalkung) nach 18 Wochen an Bleikolik, dann nach Riickkehr 
aus dem 3wochigen Krankheitsstandnach 2 J\'[onaten mitLeibschmerzen, 
Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Zittern, leichter Streckerlahmung der 
rechten Hand, Pupillendifferenz, schwer auslOsbaren Patellarreflexen 
erkrankte -, nach einigen Monaten Schwinden der objektiven Sym
ptome bei Verbleiben von Kopfschmerz. In einem weiteren Fall von 
starker Atrophie der Streckmuskeln der rechten Hand und der Zwischen
knochenmuskulatur bei gleichzeitiger apoplektiformer Halbseiten
lahmung rechts und dauernd positivem Wassermann, bei einem Blei
weiBarbeiter erschien es fraglich, ob Bleivergiftung oder vor allem lu
etische Hirnerkrankung vorIiegt. Bei einem 57jahrigen Mann bestand 
nach 8mo~atiger BleiweiBarbeit schwerste Streckerlahmung mit Be
teiligung der Daumen beiderseits ohne vorangegangene Koliken", 
ahnlich war ein 2. Fall. 

"In 2 weiteren Fallen ergriff die Bleilahmung nicht nur Hand
und Fingerstrec;ker - in einem Fall auch Atrophie der kleinen Hand
muskel - sondern auch Schulter- und Oberarmmusku1atur mit schwerer 
Atrophie (Oberarmtypus-Remaks). Der eine Arbeiter hatte 18 Jahre 
an der Bleipresse einer Kabelfabrik, der andere in einer Bleifarbenfabrik 
als Mennigesieber- und Schaufler gearbeitet. Mit Ausnahme ein~s 
Falles, wo schwere Arbeit mit der linken Hand verrichtet wurde, waren 
die Lahmungen stets rechts schwerer." 

In einer Eisenbahnwagenbauanstalt, die fUr einen Auslandauftrag 
nur bleihaltige Anstrichfarben verwenden durfte, erkrankten zahl
reiche Arbeiter an Bleivergiftung vielleicht auch deshalb, weil gegen 
die Anordnung der Betriebsleitung die gelieferte diinnfliissige Mennige 
durch Farbpulverzusatz von manchen Arbeiten verdickt worden war, 
wobei vermutlich viel Farbstoff eingeatmet worden ist. Zahlreiche 
Bleierkrankungen ereigneten sich bei Malern auf Schiffswerften. Unter 
den Fallen ist einer von dauernder Arbeitsunfahigkeit, bei einem seit 
30 Jahren bleikranken Maler. AusBayern wird ein todlicher Fall bei 
einem Maler gemeldet. 

Spritzveri'ahren. GroBe Bedeutung gewinnt die zunehmende Ver
wendung von Spritzapparaten zum Auftragen oft bleihaltiger Farben 
und Lacke, namentlich in der Metallindustrie, neuerdings auch in der 
Holzindustrie. Es ist zweifellos, daB bei unzweckmaBigem oder nach
lassigem Vorgehen die feinste Vernebelung der bleihaltigen Tropfchen 
die Einatmung von BIei begiinstigt., Ein aus Amerika eingefiihrtes 
Lackierverfahren fiir Kraftwagen, bei dem bleiweiBhaltige Lackfarbe 

. mit der Farbpistole auf die Chassis gespritzt wird, fiihrte zu BIei
erkrankungen, da selbst sehr kraftig wirkende Abzugsvorrichtungen 
nicht imstande waren, die nicht haften gebliebene Farbe, die durch den 
Anprall an den Wanden der Chassis zuriickgeworfen, fein verteilt in 
der Luft schwebte, zu entfernen. 

Eine Bleivergiftung trat beirn Aufspritzen von Farblack auf kiinst
Hche BIumen auf. 
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Rei groBeren Spritzarbeiten sind Schutzhelme unentbehrlich, da 
einfache Respirationen nicht geniigen. 

Abwracken von Schiflen. Aus den Kiistenbezirken werden zahI
reiche Vergiftungen beim Abwracken von Schiffen gemeldet, in 
RB. Schleswig kamen im Jahre 1923 50 FaIle vor. Je dicker der 
Farbanstrich der Schiffsplatten, urn so gefahrlicher die Arbeit, so be
sonders bei den mit dicker Farbschicht bedeckten englischen Kriegs
schiffen. Besonders gefahrlich ist die Zerlegung des zahlreiche kleine 
Abteilungen enthaltenden Unterschiffes. Gefahrlicher ist auch die Ar
beit am Unterschiff im schwimmenden Zustande, als auf dem Bau
dock, also auf dem Lande, wo zahlreiche Liiftungsoffnungen einge
schnitten werden konnen. Die einzige zweckmaBige MaBregel scheint 
in vielen Fallen die Entfernung von der Abwrackarbeit zu sein. 

Polygraphische Industrie. Nicht nur bei der Hand- sondern auch bei 
der Maschinensetzerei kommen nicht ganz selten Bleivergiftungen 
vor. Nicht ganz verstandlich sagt der Inspektor des RB. Konigsberg, 
daB die in einem Betriebe vorkommenden Saturnismusfalle auf Gleich
giiltigkeit und Unsauberkeit der Arbeiter zuriickzufiihren waren, 
da die Einrichtung eine gute war. 

Die Gesamtzahl der gemeldeten FaIle in den Druckereibetrieben, 
mehrere Hundert, ist nach Koelsch (s.o.) nicht identisch mit der 
Zahl der wirklich Erkrankten, da in diesem Berufe relativ viele iiber
fliissige Meldungen erfolgen. Ein sicherer schwerer Fall von Bleiver
giftung betraf eine Einlegerin einer Druckerei. Der Fall ist nicht er
klarbar. 

Nach dem Berichte eines Gewerberates in PreuBen war eine Er
krankung auf die Gewohnheit des Tabakkauens zuriickzufiihren. Dem
gegeniiber wurde laut Berichtes aus dem Regierungsbezirke Oppelu 
fiir das Jahr 1919 in einem anderen Betriebe mit Zustimmung des Ge
'werbeinspektors den bleigefahrdeten Arbeitern das Tabakkauen wegen 
der damit verbundenen Speichelabsondrung (Spucken) alsMittel 
gegen Bleivergiftung empfohlen. (Siehe Brezina-Teleky: Int. Vbers. 
iiber Gewerbekr., S. 19, JUlius Springer 1922.) 

Keramische Buntdruckerei. 2 Bleivergiftungen ereigneten sich bei 
Klischeel:trbeitern. 

Keramische Abziehbilder. "Viel umfangreicher, als bisher ange
nommen worden war, waren die FaIle von Bleierkrankungen bei 
den Farbenpuderinnen der Buntdruckereien fiir keramische Abzieh
bilder. In einer groBen Fabrik dieser Art, die jeweils etwa 30 Arbeite
rinnen an Puder- und Abstaubmaschinen mit guter Staubsaugung 
in standigem Wechsel mit anderen Arbeiten beschaftigt, sind allcin 
in den letzten 3 Monaten des Berichtsjahres 8 Vergiftungsfalle vorge
kommen; in einem anderen derartigen Betriebe, wo sich das Pudern 
nur mit der Hand vornehmen laBt, erwiesen sich 4 von 7 Arbeiterinnen 
als bleikrank. Soweit die Erkrankten nicht arbeitsunfahig waren, 
ist fiir ihre Fernhaltung von Bleifatben auf gewisse Zeit gesorgt wor
den, eine MaBnahme, die sich freilich nur in groBeren Betrieben ohne 

B r e z ina. Gewerbekrankheiten 1920-26. 2 
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wirtschaftliche Schadigung der Betroffenen durchfiihren HiBt. Einer 
dritten Fabrik, in der sich die FA"krankungsfiille ebenfalls hauften, 
deren Leitung es zunachst aber an dem notigen Verstandnis zur Schaf
fung durchgreifender AbwehrmaBnahmen fehlen lieB, wurden die not
wendigen Auflagen im Sinne der mit HandelsministerialerlaB vom 
22. Juni 1922 mitgeteilten Richtlinien durch polizeiliche Verfiigung 
nach § 120d der GO. gemacht." 

Keramiseher Bnntdrnek. Besondere Aufmerksamkeit wurde im 
Regierungsbezirk Breslau der Herstellung keramischer Abziehbilder 
zugewendet. Die benutzten Farben enthalten stets Bleiverbindungen, 
besonders Silikat als FluBmittel. Entweder wird die Farbe mit cJl 
angerieben auf Steindruckpressen verwendet, oder trocken staub
fOrmig ala Puderfarbe. Anreiben stets von Hand. Die Maschinenfiihrer 
der Steindruckpressen sind etwa so gefahrdet wie Maler. Das Pudern 
ist gefahrlicher und dort erforderlich, wo durch Druckverfahren mcht 
geniigend Farbe aufgebracht wird.· Mit Klebstoff wird das Muster 
aufgedruckt, dann mit Pudermaschinen oder von Hand mit Pinsel 
oder Wattebausch aufgepudert, der 'OberschuB durch Abstreichen 
maschinell oder von Hand entfernt. Auch bei den Maschinen, wenig
stens den alteren, ist die Arbeit gefahrlich, da das Farbwerk offen ist, 
das auf Walzen die Farbe auftreibt und jeder Luftzug die vorratige 
Farbe aufwirbelt. Neuere Maschinen haben einen wenn auch nicht 
dichten AbschluB des Farbwerkes. Die Abstaubmaschinen haben wirk
same Haustoren, sehr gefahrlich ist das Reinigen der Pudermaschinen, 
wobei, auch wenn es mit Absaugung geschieht, Hande und Kleider 
der Arbeiter von der Farbe verunreinigt werden. Am bedenklichsten 
ist Einpudern von Hand. Die gebotenen MaBnahmen sind Rei
nigungsgelegenheiten und Staubabsaugung. 

Keramisehe Indnstrie. Die Zahl der gemeldeten FaIle betrug 
gegen 100. Aus einer Fabrik des Regierungsbezirkes Liegnitz wird 
berichtet, daB Vergiftungen bei den Arbeitern auftreten, die gefrittete 
Bleiglasur aufzutragen haben. Von 88 Arbeitern einer Steingutfabrik 
erwiesen sich bei der Untersuchung 4 als bleikrank, 14 als gefahrdet. 
Von den ersteren waren 2 stets, 2 zeitweilig, von den gefahrdeten 13 
zeitweilig mit Fritte beschiiftigt gewesen. Die allgemeinen hygienischen 
Verhaltnisse waren giinstig. Sehr gefahrlich scheint mitunter das 
Abbiirsten der nach Auftragen von Bleiglasur getrockneten Kacheln, 
In einer Fabrik traten in 11/2 Jahren 11 Saturnismusfalle auf. Die Ar .... 
beit wird nunmehr unter Abzug in einem Kasten mit Glaswanden ge
macht, so daB der Kopf des Arbeiters auBerhalb des Kasten sich be
findet. 

Email, Glasnr; "Zum Emaillieren der Bleche und schmiedeeiser
nen Teile findet nur bleifreie Emaille Verwendung, hingegen kann 
bei Emaillierung von GuBeisenteilen bleihaltige Emaille nicht ent
behrt werden, da sie besser in die Poren der GuBstiicke einzudringen 
vermag und emen glatteren und besser haftenden Uberzug ergibt. 
Die durch Zusammenschmelzen bleihaltiger und anderer Stoffe mit 
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nachfolgendem Granulieren in Wasser und Mahlen hergesteIlte Emaille 
wird entweder als diinnfliissiger Brei oder pulverformig auf die GuB
stiicke gebracht; in ersterem Faile durch Eintauchen des Gegenstandes 
oder durch Auftragen mit einem Pinsel oder einer Spritzpistole, in 
letzterem Faile durch Aufpudern mittels eines Siebes. Unter den Ar
beitern, welche in einer Fabrik des Siegener Bezirkes nach dem Tauch
und Spritzverfahren die Emaille auftragen, wurden Bleiverdachtige 
nicht festgetellt, dagegen wurden in mehreren Fabriken, in welchen 
das Auftragen der Emaille durch Pudern erfolgt, mehrere Arbeiter als 
zweifelsfrei bleikrank festgestellt. Zwar waren iiber den Pudertischen 
Abzugshauben angeordnet oder Atemschiitzer den Arbeitern zur Ver
fiigung gesteIlt worden, doch konnte erklarlicherweise durch diese MaB
nahmen kein ausreichender Schutz erzielt werden, denn die Zugwir
kung der Absaugevorrichtung kann nicht auf das erforderliche MaB 
gesteigert werden, weil sonst das Emaillepulver aufgewirbelt wird, 
und zur standigen Benutzung der Atemschiitzer lassen sich die Ar
beiter kaum anhalten. Eine griindliche Abhilfe wird nur durch den 
Ersatz des Pulververfahrens durch das Auftrage- oder Spritzverfahren 
zu erzielen sein. Fiir die Beibehaltung des Puderverfahrens wird von 
mehreren Betriebsleitern geltend gemacht, daB nur hiermit eine erst
klassige Ware erzielt werden konne. Dieser Behauptung stehen die guten 
Erfahrungen entgegen, welche in anderen Werken mit dem Spritzver
fahren gemacht werden. Aber auch dieses ist, vom Standpunkt" des 
Arbeiterschutzes betrachtet, mangelhaft, wenn nicht durch wirk
same Absaugevorrichtungen dem Eindringen del' von den Arbeits
stiicken abspritzenden Emailletropfchen in den Arbeitsraum vorge
beugt wird." 

Die Untersuchung von Fritten von 2-50% Bleigehalt ergab stets 
sehr gute Loslichkeit in Magensalzsaure. Das Emaillieren der Herd
platten fiihrte zu einer Reihe von Saturnismusfallen. Das Puderver
fahren ist gefahrlicher als das Spritzverfahren. In einer Steingut
fabrik erkrankte sogar ein -mit dem Transporte frisch lackierter Ware 
beschaftigter Arbeiter. In einer kleinen Fabrik elektrischer Fayence
artikel traten 14 FaIle durch Abbiirsten der eingetrockneten Glasur auf. 

Gefahrdet sind auch die Gemengearbeiten in den Glashiitten, wo 
Mennige verwendet wird. Ferner erkrankten Puderarbeiterinnen in 
Glashiitten. 

Akkumulatoren. In der stark an Umfang zunehmenden Akkumu
latorenindustrie sind in den Berichtsjahren mehrere hundert Bleiver
giftungen verzeichnet. In einem schlecht gehaltenen Betriebe erkrankten 
bei dem Gesamtdurchschnitt von 30 Arbeitern 10. In einem anderen, 
wo alljahrlich nur wenige FaIle aufgetreten waren, schnellte 1924 die 
Zahl plotzlich auf 41 empor, vermutlich weil der Konjunktur ent
sprechend zahlreiche zum Teil nur mangelhaft ernahrte Arbeiter ein
gestellt worden waren. Von den Erkrankten waren 31 im Berichtsjahre 
neu eingetreten. Uberdies war auf Ersuchen des Arbeiterrates die 
wochentliche arztliche Untersuchung, die von der Fabrik eingefiihrt 
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worden war, wieder aufgegeben und wieder nur die vorgeschriebene 
vierwochentliche arztliche Untersuchung eingefiihrt worden. In einem 
Betriebe wurde del' Versuch gemacht, durch Ansteilen einer eigenen 
Person zur Aufsicht libel' das Waschen des Personals und Freigabe del' 
Waschzeit, ferner durch genaue arztliche Untersuchung del' neu ein
getretenen Arbeiter die Zahl del' Erkrankungen zu vermindern. 

In einem sachsischen Akkumulatorenbetrieb traten schwere Er
krankungen manchmal nur 6 Wochen nach del' Neueinstellung auf. 

Verschiedene Industrien. Es kamen noch Erkrankungen VOl', bei 
del' Grundierung zur Hersteilung kiinstlicher Chinchillapelze (L.G.A. 
Dr. Koelsch). Verschiedene Pelzproben enthielten erhebliche Blei
mengen. Weitere Faile ereigneten sich bei Gummimischern, beim 
trockenen Abschleifen in Autofabriken, in einer Flugzeugfabrik, bei 
einem GuBputzer einer Armaturenfabrik, beim Transport von Akku
mulatorenplatten durch zwei Monate, beim Luntenkloppeln mittels 
Bleichromat, bei einem Schreiner einer chemischen Fabrik, in einer 
Gold- und Silberscheideanstalt, endlich 17 FaIle in einer Bleizucker
fabrik beim Zentrifugieren, Press en und Entfarben del' Bleizuckerlauge. 

1925. Aus dem Berichte des G.M.R. Dr. Neumann. Aus einem Be.c 
triebe ist seitens des Arztes kein Fail von Bleierkrankung gemeldet 
worden, seitens del' Krankenkasse nur zwei Faile, wahrend del' Ge
werbemedizinalrat selbst gelegentlich einer Durchuntersuchung del' 
Arbeiterschaft drei Mann von weiterer Bleiarbeit ausschlieBen muBte 
und viele andere mit starken Zeichen del' Bleieinwirkung sah. 

Del' Inhaber einer kleinen Ofenkachelfabrik, die altdeutsche Kacheln, 
also mit ungefritteter Glasur, herstellt, macht aile Bleiarbeit im Betriebe 
selbst. Friiher hatte er nach seiner Angabe aIle Jahre einen bis zwei 
Kolikanfaile, sah immer blaB und elend aus. Durch den Kriegsdienst 
war er del' Bleiarbeit durch vier Jahre entzogen und hatte sich in diesel' 
Zeit vo11ig erholt. Seither treibt er sorgfaltigste Zahn- und Mundpflege 
und befleiBigt sich bei del' Arbeit groBter Reinlichkeit. Obwohl er in 
sehr angestrengter Tatigkeit auch jetzt seit 61 / 2 Jahren aIle Bleiarbeiten 
allein ausfiihrt, zeigt sein bliihendes Aussehen den groBen Wert del' per
$onlichen Vorsicht und Sauberkeit bei einemManne, del' durchaus nicht 
zu den wenig Empfindlichen gerechnet werden darf, und bei einer Arbeit, 
bei del' sonst zahlreiche Erkrankungen an Bleivergiftung vorkommen. 

Ganz besonders schwere Bleilahmung hatte ein "Kastenjunge" 
einer Bleihlitte. Er hatte 1921-1924 - angeblich ohne zu erkranken
an derselben Stelle gearbeitet, arbeitete dann vom 2. Februar 1925 an 
wieder dort, hatte Juli bis August 1925 eine durch 4 Wochen dauernde 
Bleikolik, erkrankte am 10. Dezember mit Schmerzen in del' Schulter 
und Lahmung del' linken Hand. Bei Untersuchung im Februar 1920 
bestand an del' link en Hand voilstandige Streckerlahmung, einschlieB
lich del' Strecker und Abduktoren des Daumens; die Muskelkraft des 
ganzen Armes lmd del' Schulter war stark herabgesetzt. An del' rechten 
Hand bestand nur Streckerlahmung maBigen Grades. Del' junge Mann 
war Rechtshander, hatte abel' bei seiner Arbeit VOl' allem mit del' linken 
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Hand zu arbeiten, mit der er die schweren Kasten an der Laufschiene 
in Bewegung brachte. 

1925. L.G.A. Dr. Neumann. "Ganz gleichmiWig durchgefiihrt wurde 
die Untersuchung bei 482 Personen, d. h. es sind bei allen au13er den 
subjektiven Symptomen und der iiblichen Allgemeinuntersuchung ein
schlie13lich Untersuchung des Blutdruckes, des Urins auf Eiwei13 und 
Zucker, der Reflexe, stets verzeichnet: Saum, Kolorit, Streckerschwache, 
Hamoglobingehalt, Blutbild, Hamatoporphyrinvermehrung (Saillet). 
17 Personen, bei den en alles negativ war, und bei denen nach der Art 
der Beschaftigung eine Bleischadigung nicht gut denkbar war, wurden 
in der folgenden Zusammenstellung nicht mit beriicksichtigt, sondern 
nur Personen, bei denen gewerbliche Bleischadigung moglich war. Bei 
der Diagnose wurde unterschieden: I andere Diagnose bzw. beschwerde
£rei, II zweifelhaft, III Bleivergiftung. Diese Dreiteilung ergab sich 
aus der Praxis. Im gauzen waren positiv 163 Personen von 405 Unter
suchten. Davon waren Maler und Anstreicher 14, Schlosser 21, Schmel
zer 112, sonstige Berufe 16, Handsetzer und Drucker keine. Zur Be
wertung der einzelnen Symptome sei folgendes angefiihrt: Der Saum, 
der bekanntlich nur Zeichen der Bleiaufnahme ist, wird sehr stark durch 
die Mundpflege und Beschaffenheit des Gebisses beeinflu13t, verliert 
also dadurch an diagnostischem Wert. 

Als positiv fiir Basophilie wurde ein Blutbefund von 1 granulierten 
Erythrozyten auf 20 oder weniger Gesichtsfelder angesprochen; eine 
Hamatoporphyrinvermehrung wurde angenommen, wenn bei der 
Sa i II e t schen Methode der Streifen im Griin erkennbar war bei 41/2 cm 
Schichtdicke. Die Arbeit von Fro bose aus dem Reichsgesundheits
amt, die die gauze Hamatoporphyrinbestimmung auf exaktere Grund
lagen stellt, konnte, da sie erst Ende des Jahres 1926 erschien, nicht 
beriicksichtigt werden. Es war auch infolge anderweitiger dringender 
Inanspruchnahme und Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Appa
ratur bisher nicht moglich, Paralleluntersuchungen zwischen der von 
Frobi:ise benutzten Methode und der Sailletschen Probe zu machen 
bzw. die Sa i II e t sche Probe gewisserma13en an der Hand der Methode von 
FischerundZurweck zuaichen. Die SaiIIetscheMethodewirdimmer 
fiir die Sprechstunde ihre Bedeutung haben, solange keine andere Methode 
sie ersetzt, die mit gleich geringen Urinmengen arbeitet. Es ist manchmal 
schon schwierig, die 50 ccm sogleich zu erhalten, und fiir exakte Unter
suchungen empfiehlt es sich natiirlich nicht, Urin schicken zu lassen. 

Die Blutuntersuchung war bei 40 wiederholt untersuchten und auch 
klinisch sicheren Bleifallen, die bei der 1. Untersuchung positiv waren, 
auf 20 oder (in der iiberwiegenden Mehrzahl) weniger Gesichtsfelder 
1 granulierten Erythrozyten hatten, negativ: 

nach 4 W ochen bei 2 Personen, 
" 5 " ,,1 Person, 
,,6 " 2 Personen, 
" 7 " ,,3 Personen, 
" 8 1 Person, 
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in allen iibrigen Fallen blieb der Blutbefund positiv, selten verringerte 
sich die Zahl der granulierten Erythrozyten bis auf eine Menge von 1 
auf 30 Gesichtsfelder. In einem FaIle blieb der Blutbefund noch 3 Mo
nate positiv und war erst nach 4 Monaten negativ. 

Bei der Probe nach Saillet auf Hamatoporphyrinvermehrung ist 
manchmal ein rascheres Schwinden des positiven Befundes zu beob
achten ala bei dem Blutbilde. Bei denselben 40 Personen war das in 
3 Fallen nachweisbar. Die Vermehrung des Hamatoporphyrins fehlte 
iiberhaupt in 1 Falle, 8mal war sie erst bei der 2. Untersuchung vor
handen. 

Aus den Tabellen des Originalberichtes ergibt sich, daB auch bei 
schader Kritik beim Vorhandensein von mehr als 1 Bleisymptom in der 
bei weitem iiberwiegenden Zahl der FaIle auch das klinische Bild fiir 
Bleischadigung spricht. Die Zahl, wo trotz bestehender Bleisymptome 
eineandere Diagnose klinisch zu stellen war, ist bei mehrmaliger Unter
suchung gering. Es fanden sich namlich 101 zweifellose Bleierkrankungen, 
denen 7 mit dem einen oder anderen Bleisymptom gegeniiberstehen, 
ohne daB das klinische Bild der Bleivergiftung entsprach, darunter 
1 Fall ohne Beschwerden. NaturgemaB konnen die Ergebnisse bei den 
nur einmal Untersuchten nicht so exakt sein, die Zahl der zweifelhaften 
Diagnosen ist daher groB. 

1925. G.M.R. Dr. Teleky. Die Arzte, welche Blutpraparate einsen
den, erhalten in der Regel binnen weniger Tage die Ergebnisse mit
geteilt. In einem Vordrucke wird dabei auf die Grenzen hingewiesen, 
die den LaboratoriumsfeststeUungen in der Bewertung des Krankheits
bildes zukommen. Es heiBt dort: 

"Wir gebrauchen bei der Beurteilung die Ausdriicke: negativ, ver
einzelt, sparlich, mittel, reichlich, massenhaft. ,Vereinzelt' kommen 
pUnktierte Erythrozyten auch im normalen Blute vor, alles dariiber 
hinausgehende ist als pathologisch anzusehen. Zu beriicksichtigen is~, 
daB nach Aufhoren der Bleiarbeit die punktierten Erythrozyten sich 
meist rasch verringern, so daB sie in der Regel nach 2-6 W ochen ver
schwunden sind; in schweren Fallen sind sie langer nachweisbar. Die 
Diagnose ist stets auf Grund des Gesamtsymptomenkomplexes zu 
stellen; auch bei Bleikolik konnen ill sehr seltenen Fallen punktierte 
Erythrozyten fehlen, ebenso auch bei frisch entstandener Lahmung, 
die aber immer sehr viellanger anhalt, ala das Vorhandensein punktierter 
Erythrozyten. Auch bei der Frage des Arbeitsausschlusses ist stets das 
Gesamtbild zu beriicksichtigen; doch soll der ArbeitsausschluB selbst 
bei Fehlen jeder anderen Erscheinung (Bleikolorit, Bleisaum, Strecker
schwache) dann erfolgen, wenn punktierte Erythrozyten reichlich oder 
massenhaft vorhanden sind." 

Osterreich. 
Die Durchfii4rung der Verordnung vom 8. Marz 1923, BGBl. Nr. 86, 

findet bei den Unternehmern lebhaften Widerstand. Wiederholt wird 
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berichtet, daB die periodische arztIiche Untersuchung in den Betrieben, 
wo sie nach dieser Verordnung erfolgen solI, unterbleibt. 

In einer Metallhiitte waren iiber 50% der Belegschaft bleikrank, 
einige in Spitalsbehandlung. Ein Arbeiter war an Hirnblutung gestorben. 
Bei einer zwei Jahre spater erfolgten Inspektion war die Zahl der Er
krankten durch sanitare Verbesserungen auf 25% herabgegangen. In 
einem anderen FaIle ergab die Untersuchung von 88 Hiittenarbeitern 
und 40 Bleifarbenarbeitern zwei schwere Erkrankungen, obwohl in 
beiden Betrieben moderne, gut absaugende Ventilationseinrichtungen 
vorhanden und fiir den letzteren Betrieb die Staubabscheidung nach 
dem Cotrell-Mollerschen Verfahren eingerichtet war. Dabei waren die 
Arbeiter erst kurze Zeit in dem Betriebe tatig. 

Unter 48 Akkumulatorenarbeitern war €lin Plattenschmierer blei
krank, eine Reihe anderer Arbeiter waren Bleitrager, in einer Akkumu
latorenfabrik waren aIle gefahrdeten Arbeiter mit Bleisymptomen 'be
haftet, drei waren schon mehrmals bleikrank gewesen. Beim Abschleifen 
des GuBdrahtes der Bleiplattengitter wurde in der Luft 2 mg pro 
Liter Blei gefunden, weshalb hier der AusschluB weibIicher Arbeiter 
gefordert werden muBte. In einem 4. Akkumulatorenbetriebe hatten 
von 75 Arbeitern 6 ausgesprochenen Saturnismus mit mehreren Friih
symptomen, 32 standen sichtIich unter Bleiwirkung, besonders haufig 
waren unter den Friihsymptomen Bleisaum und Streckerschwache. 

Eine friiher schlecht eingerichtete Flaschenkapselfabrik wurde voll
standig assaniert. 

In einem burgenlandischen Dorfe, wo die Herstellung irdener Ge
faBe als Heimarbeit betrieben wird, wurden mehrere FaIle von Blei
vergiftung gefunden., 

England. 
Allgemeines. Die FaIle im Jahre 1921 waren im alIgemeinen weniger 

schwer als dem Durchschnitte friiherer Jahre entspricht. Die Zahl 
der Lahmungen betrug 7,4 gegen 12,7% fUr den Durchschnitt 1910 bis 
1914. Nur ein Fall von Enzephylopathie wird gemeldet. 

Bemerkenswert ist die groBere Anzahl der 1922 gemeldeten FaIle 
von Lahmungen bei Mannern gegeniiber Frauen, offenbar des groBeren 
BerufsaIters wegen. 400, also 12,2% von 3270 im Laufe von 9 Jahren 
gemeldeten Bleivergiftungen unter Mannern waren Lahmungen, bei 
Frauen unter 399 Fallen nur 19 (4,7%). Die groBere Haufigkeit der 
Lahmung des rechten Handgelenkes 14,1 gegen 6% zeigt die groBere 
EmpfangIichkeit der Arbeitshand. Von Enzephalopathie werden um
gekehrt Frauen haufiger befallen (3% als Manner (2%). 

C. A. Klein hat ein Verfahren zum EinverIeiben trockener Blei
verbindungen in I(autschuk und anderes Material ohne jede Vergiftungs
gefahr ausgearbeitet, so daB die beziigIiche Industrie nicht durch die 
erschwerenden Vorschriften des KautschukreguIativs von 1923 (Ab
saugen, arztliche Untersuchung usw.) betroffen werden muB. Die 
Methode kann auch in Glashiitten angewendet werden, wo oft Mennige 
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bis zu 25% dem Satz zugemischt wird und eine Gefahrenquelle bildet. 
Klein hat auch eine Bleifritte von geringerer L6slichkeit zum Ersatz 
von Mennige hergestellt. 

,Dr. A. Seller, Lehrer fiir vergleichende Pathologie, Abt. Bakterio
logie und vorbeugende Medizin an der Viktoria-Universitat zu Manche
ster, wurde ersucht, die Bedeutung der basophilenKornchen bei Blei
arbeitern zu untersuchen. Dr. Henry unterstiitzte ihn durch Abnahme 
von Blutausstrichen in den Betrieben. Bisher sind Untersuchungen 
aus Akkumulatorenanlagen ver6ffentlicht. Die Unternehmer haben 
ersucht, zwei Ohemiker in die Methodik der Untersuchung einzu
fiihren, um den Untersuchungsarzt zu unterstiitzen, was in einem prak
tischen Kurse von zweimonatlicher Dauer geschehen ist. Die Schliisse, 
zu.:welchen Dr. Seller gelangt ist, sind folgende: 

1. Die Methoden zur Darstellung der punktierten roten Blutkorper
chen sind einfach und allgemein anwendbar. Die Zahlung der punk
tierten ist aber mit Ungenauigkeiten behaftet, die sich durch gute 
Technik und FleiB des Untersuchers nicht beseitigen lassen. 

2. Die Feststellung von punktierten roteIi Blutk6rperchen ist eine 
ungemein empfindliche Methode zur Erkennung von Bleiaufnahmen. 
Die Blutuntersuchung ist sehr wertvoll fiir die Klinik und stellt mit
unter FaIle von Bleiabsorption fest, die durch andere Verfahren nicht 
nachweis bar sind. 

3. Der Grad der Basophilie, ausgedriickt durch die Zahl der punk
tierten roten Blutk6rperchen, ist ein Anzeiger fiir den Grad der Blei
aufnahme. Die Untersuchung des Blutausstriches ist daher von groBem 
Wert als Wahrungszeichen. 

4. Fiir die Unterscheidung von Bleiaufnahme und Bleivergiftung 
kann das beschriebene Verfahren nicht als zuverlaBlich angesehen 
werden. 

Bleihiitten. Die Zunahme der Bleihiittenfalle im Jahre 1920 ist vor 
allem durch die groBe Anzahl von Vergiftungen in einem einzigen 
Betriebe bedingt, in dem Blei verhiittet wurde. 1m 1. Halbjahre 14, 
im 2. 9 FaIle. Die Zahl der schweren FaIle war allerdings klein. Die 
meisten leichten FaIle betrafen weniger' als 12 Monate berufstatige 
Personen. In dieser kurzen Zeit konnte offenbar die Konstitutions
anderung, die zur Widerstandsfahigkeit gegen Blei fiihrt, bei diesen 
Arbeitern nicht erfolgen. In manchen Fallen war allerdings die Berufs
tatigkeit weniger als 3 Monate, was auf groBe Gefahrdung und zwar 
durch Staub- und Dampfeinatmung schlieBen laBt. Mehr als die Halfte 
der FaIle kam beim Schachtofen vor. 

In den Bleiwerken zu Derby konstatierte der Arzt bei einigen 
Mannern Bleivergiftung zu Beginn des Jahres, spater schwanden diese 
Symptome. Es ergab sich, daB junge Arbeitskrafte ~ingetreten waren, 
die in der Befolgung der Vorschriften Achtsamkeit vermissen lieBen. 
Auf die Ermahnungen des Arztes bin unter Hinweis auf die Bleisym
ptome und die gebotene Achtsamkeit wurden sie vorsichtiger und ge
langten wieder in den normalen Gesundheitszustand. Die Arbeit beim 
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Kratzeschmelzen wurde im Sinne der Empfehlung der Konferenz von 
Washington als ungeeignet fiir Frauen und Jugendliche angesehen, 
wahrend Manner ohne besondere V orschriften arbeiten k6nnen. Solche 
sind bei der haufigen Kleinheit dieser Betriebe schwer durchfiihrbar. 
Die Absaugungen fehlen oft oder sind mangelhaft. Ein geniigend 
kraftiger Zug kann nUl' durch mechanische Mittel und beim AnschluB 
an die Feuerung nur dann erzielt werden, wenn ein hoher Schornstein 
vorhanden ist. Beides ist aber in kleinen Betrieben unm6glich. Magazine 
mit Bleikratze (oft alte Akkumulatorenplatten, wie sonstiges oxydiertes 
Material enthaltend), bringen schwer zu verringernde Gefahren mit sich. 

Elektrische Akkumulatoren. Eine chemische Untersuchung des 
Bleidampfes und Staubes beim BIeil6ten und chemischen Verbleien in 
dieser Industrie ergab in % BIoi: 1. am Werktisch, wo mittelst Leucht
gasflamme gel6tet wird, 6,27; 2. beim chemischen Verbleien von BIei
behaltern mit Wasserstoff-Druckluftflamme 22,90; 3. beim Bleil6ten 
mit Sauerstoff-Leuchtgasflamme und vom Drahtbiirsten beim Ver
binden der Batterien unter lokaler Absaugung 24,11; 4. im Streichraum 
(feuchter FrozeB, aber ohne lokale Absaugung) 0,0; 5. an der Miindung 
der Haube nachst dem Schmelztopf unter lokaler Absaugung 28,67; 
6. in der Mitte des Schmelzraumes 9,11. Dem entsprechen die Ergeb
nisse hinsichtlich 200 FaIle von Saturnismus in Akkumulatorenbetrieben. 
Von dies en waren beschaftigt in Prozenten beim GieBen 9,5, beim Strei
chen 31,0, beim Laten 15,5, beim Putzen, Feilen, Sagen, Drahtbriisten 
und Reinigen 19,0, beim Hantieren mit Platten 5,5, bei anderen Arbeiten 
(Formen, Auskehren, Montieren auswarts) 10,0. 

Nach den Schatzungen Mr. Duckerings kann angenommen werden, 
daB bei einem BIeigehalt von weniger als 5 mg in 10 cbm, FaIle von 
Enzephalopathie und Lahmung gar nicht, solche von Kolik selten auf
treten diirften. 2 mg BIei pro Tag eingeatmet als Dampf oder Staub 
diirften das Minimum der Menge darstellen, das im Laufe der Jahre zu 
chronischem Saturnismus fiihrt. Diese Menge wird laut TabeIle des 
Originalberichtes bei Probe 3 und 4 nennenswert iiberschritten. Der 
Versuchsleiter jedoch sagte, daB vermutlich die eingeatmete Luft an 
Blei noah reicher ist als die durch den Apparat gesaugte. 

Das Ergebnis 'der Luftuntersuchung in Raumen, wo L6tprozesse 
durchgefiihrt werden, zeigt, daB Bleirauch in geniigender Menge pro
duziert wird, um gesundheitsschadlich zu sein. Dies steht fest nach der 
Statistik der Bleivergiftungen in Akkumulatorenbetrieben, da 31 % der 
Bleil6ter erkranken. ZweckmaBige Absaugung ist demnach sehr not
wendig, gut eingerichtete Werke aus den letzten Jahren errichtet gibt 
es zwar, doch sind sie in Riicksicht auf die zunehmende Verbreitung der 
Fabrikation in der Minderzahl. 

In den Jahren 1923 und 1924 war die Zahl der SaturnismusfaIle in 
der Akkumulatorenindustrie am h6chsten. (In einem einzigen Betriebe 
in 1 Jahre 54 Erkrankungen!) Schnellarbeit, Uberstunden und Ein
steIlung ungelernter Arbeiter infolge des groBen Bedarfes, Uberfiillung 
der Betriebslokale waren die Ursache dieser Zustande. Die Verminde-
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rung der Vergiftungsfalle in einem kleinen Betriebe von 8 auf 2 im Jahre 
1921 ist ganz ausschlieBlich auf Verbesserungen zuriickzufiihren und 
nicht auf Verminderung der Produktion. Andererseits wird in diesem 
Jahre ein unglaublich schlechter kleiner Akkumulatorenbetrieb in 
London beschrieben. Der Betrieb beschMtigte 5 Arbeiter, FuBboden und 
Wande holzern, letztere zum Teil tapeziert, seit Jahren nicht gereinigt, 
allenthalben lagen Bleistaub abgebende Massen, herum, den Boden und 
die vorspringenden Kanten bedeckte eine dicke Bleioxydschicht, das 
Mischen der Masse erfolgte von Hand ohne Abzug. Waschvorrichtungen 
und Arbeitskleider waren hochst mangelhaft. Die finanzielle Lage des 
Betriebes war schlecht, es war kaum moglich, seine Beschaffenheit mit 
den Vorschriften in Einklang zu bringen. 

1m Jahre 1926 trat wieder eine Abnahme der Vergiftungsfalle in der 
Industrie auf, vermutlich durch das Inkrafttreten der verscharften 
SchutzmaBnahmen im Marz 1925 bedingt. Die groBe Zahl der Falle 
im vorangehenden Jahre ist vermutlich durch die Uberstunden stark 
beeinflufit, welche eine Zunahme der taglich aufgenommenen Bleidosis 
bedeuten. Durch Verbesserungen in der Befolgung der'Vorschriften in 
einzelnen Details ist eine weitere Abnahme der Falle in dieser Industrie 
zu erwarten. Nach den bisherigen Erfahrungen ist es leichter, ent
sprechende Absaugevorrichtungen in den Betrieben durchzusetzen, als 
etwa sorgfaltige Reinigung der Arbeitstische und Banke von Bleistau'b, 
was von gleich groBer Bedeutung ist. 

Gehaufte Fane in einem mit moderner Absaugung versehenen neuen 
Betriebe waren dadurch verursacht, daB Absaugung und Maschinen
ummantelung wirkungslos geworden waren. 

A.bwracken von Schiffen. Das- Abwracken von Schiffen wurde in 
25 HMen tells gelegentlich, tells regelmaBig betrieben, die hier ein
gefiihrte periodische Untersuchung ist bei den Arbeitern nicht 
beliebt, die bei Anzeichen von Bleivergiftung von der gut bezahlten 
gefahrlichen zur schlecht bezahlten ungefahrlichen Arbeit versetzt 
werden. Der Aufnahmeweg des Bleies bei dieser Industrie ist ausschlieB
lich der Respirationsapparat und nicht die Verdauungsorgane. Von 
31 vor Einfiihrung der periodischen arztlichen Visite Unte:'suchten 
zeigten 12, darunter einer nach dreiwochentlicher "Arbeit, die statt
gehabte Bleiaufnahme. Versuche, durch Atmungsapparate solche Leute 
zu schiitzen, schlagen fehl, da abgesehen von der natiirlichen Abneigung 
dagegen, die schwierige, bei der Arbeit einzunehmende Haltung ein um 
so groBeres Hindernis bildet. Es miiBte die regelmaBige arztliche Unter
suchung gesetzlich eingefiihrt werden. 

Die Zunahme der Bleifalle unter Punkt 4 ist zuriickzufiihren auf die 
groBe Vergiftungsgefahr beim Zerschneiden der gestrichenen Stahl
platten mittels Azetylenflamme beim Abwracken von alten Kriegs
schiffen. 4 Mann zeigten deutlich erfolgte Bleia-qfnahme, die in 3 Fallen 
zu Streckerschwache gefiihrt hatte. Von weiteren 45 untersuchten 
Arbeitern zeigten 11 Bleisaum, 5 andere hatten weitere Bleisymptome. 
Bei dieser Arbeit wird zwar zuerst die Farbe abgekratzt entsprechend 
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der zu schneidenden Linie, die Ritze jedoch strahlt aus und fiihrt zu 
Verdampfung von Blei. Respiratoren wurden ohne Erfolg versucht. 
Die Verwendung von Gasmasken mit Frischluftzufuhr wurde empfohlen, 
diese sollten bei Arbeit in geschlossenen Raumen unbedingt getragen 
werden. Periodische arztliche Untersuchung del' Arbeiter und allgemeine 
VerhaltungsmaBregeln wurden eingefUhrt. 

Die Untersuchlmg des Bleigehaltes der Luft beim Schneiden von 
Panzerplatten ergab 49 mg pro 10 ccm bei Azetylenflamme gegen 
3,4 mg beim Loten mit Sauerstoff7Leuchtgasflamme und war demnach 
fast 12 mg groBer als beioffenen Verzinnungsbadern und groBer als das 
vermutliche Tagesminimum, welches im Laufe langerer Zeit zur chro
nischen Bleivergiftung fUhren muEl (2 mg). Die Menge, die ein Azetylen
schneider einatmen muB, ist etwa 18 mg, also 14mal so groB als beim 
Bleiloten. Bei leichten Schiffen mit diinnem Anstrich ist der Bleigehalt 
der Luft viel geringer. 

Sehr niitzlich ist beim Schiffsabwracken mechanische Fiihrung del' 
Flammenhalter, sie ist jedoch nur bei del' Bearbeitung ebener Flachen 
moglich. Ein gewisser Fortschritt ist erzielt worden in del' schwierigen 
Aufgabe, diese Art del' Vergiftung durch Absaugung des Staubes und 
Wegblasen aus del' Einatmungszone zu vermeiden. Ein wirksamer 
geeigneter Respirator ist nicht ersonnen worden, da die gewohnliche 
Filtermasse ganz ungeeignet ist, und nach den Untersuchungen des Chef
chemikers im Regierungslaboratorium eine 6 Zoll dicke Lage von Baum
wolle notwendig ware, um den Bleirauch zuriickzuhalten. 

Staubproben mit Owens Staubzahler in der Rohe der Atmung 
der Arbeiter entnommen und mikroskopisch untersucht, ergaben fol
gende Resultate: 1. Del' Staub ist Eehr fein, 2. kann er selbst in betracht
lichen Mengen vorhanden sein, ohne daB er, sogar im Sonnenlicht, 
sichtbar ist, und 3. ist der Staub in Atemhohe viel dichter an wind
geschiitzten Stellen. 

Middleton untersuchte die Wirkung eines kleinen Respirators, 
del' in einzelnen Werken gebraucht wird, indem er das Instrument so 
anbrachte, daB der Rauch das Filter passieren muBte, bevor er den 
Staubzahler erreichte. Er fand, daB del' Trager eines solchen Respi
rators nicht im nennenswerten MaBe gegen den Staub geschiitzt wird, 
da die Staubteilchen so klein sind, daB es schwer ist, einen Stoff zu 
finden, del' im Wege der direkten Filtration die Teilchen zuriickhalt 
und gleichzeitig genug Luft fiir die Atmung durchlaBt. Bevor diese 
Schwierigkeit iiberwunden ist, bleibt nichts iibrig, als zur Vermeidung 
der Staubeinatmung windwarts von del' Flamme zu stehen oder, wenn 
di.es nicht moglich ist, einen Atemapparat mit Luftzufuhl' aus staubfreier 
Luft entfernt von Bleirauch zu tragen. . 

Eine Firma mit einer Anzahl Werke verwendet 700 JC jahrlich auf 
Milch fiir ihre Arbeiter, freilich kein Gegengift, abel' wertvoll zur Er
ganzung fehlender Nahrungsstoffe. 

Farben, Malerei. Gegeniiber dem Jahre 1920 hat im Jahre 1921 
eine Abnahme del' Vergiftungen bei del' BleiweiBerzeugung von 17 auf 
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13 und auch der Todesfalle stattgefunden. Nach den Bel'ichten der In
spektoren werden die V orschriften meist gut befolgt, in einem groBen 
Betriebe aber bestanden vollstandig unbefriedigende Verhaltnisse. 

Ein bedeutender Fortschritt hinsichtlich der Mechanisierung del' 
Methode wird aus West-Cheshire gemeldet, wo vom Waschen und Mahlen 
bis zum Ende alles mechanisch durchgefiihrt wird. Das korrodierte Metall 
wird in gewohnlichen holzernen Trogen gebracht, unter Rollen hindurch
gefiihrt und dann unter konstantem Wasserspray gehalten, wobei das 
BleiweiB abgespiilt wird. Jeder Kubel wird gekippt und gegen die 
Verkleinerungsrollen gestiirzt. Von dies em Augenblick an geht das 
Material mechanisch durch aIle Prozesse der Trennung, des Mahlens, 
des Waschens, Wiedermahlens usw., bis es endlich in Tonnen gefiillt 
und aus dem Werke expediert wird. Der Betrieb erscheint als groBe 
Verbesserung del' alten Methode und verringert ungemein die Ver
giftungsgefahr. 

Ein tOdlicher Fall beim Trockenreiben in einem Betriebe, wo MaB
stabe hergestellt werden, fiihrte zu Erhebungen, wonach die Firma die 
Farbe fUr bleifrei hielt und daher keine Staubabsaugung in Tatigkeit 
setzte. Die eine Farbe enthielt 14,7% 16sliches Blei, die andere nur 
Spuren. Die Verwendung jener Farbe wurde sofort eingesteilt. 

Auf Veranlassung des Gewerbearztes von Manchester, Dr. Bridge, 
wurden Blutausstriche in groBerer Zahl aus del' Farben-, Akkumu~ 
latorenindustrie usw. zur Untersuchung gebracht, Erhebungen des 
Dr. Eileen Hewitt, betreffend Frauen und Jugendliche in del' BIei
industrie zeigen, daB nach Besuchen in 173 Betrieben durch die zuneh
mende Zahl von bleifreien Ersatzpraparaten del' Wirkungskreis des 
Gesetzes vom Jahre 1920 zum Schutze obiger Personen im Abnehmen 
ist. Die Organisation der Maler erlaubt Frauen und Jugendlichen, ab
gesehen von mannlichen Lehrlingen, nicht mit dem Pinsel zu arbeiten. 
Es muB zwischen Malerlehrlingen und jugendlichen Hilfsarbeitern, die 
keine eigentlichen Malerarbeiten' ausfiihren, unterschieden werden. 

Trotz del' Zunahme der FaIle aus del' Farben- und Malereibranche 
im Jahre 1921 (13 gegen 9 im Vorjahre) zeigte sich die durch die Vor
schriften erzielte groBe Verbesserung der Zustande dadurch, daB in 
den Jahren 1900 und 1901 56 FaIle sich ereigneten. Die Berichte ent
hullen keine schweren VerstOBe gegen die V orschriften, doch teilt ein 
Berichterstatter einen Fall von Bleivergiftung mit aus einem Betriebe, 
wo das BleiweiB mit der Hand geschaufelt und aus den Tonnen heraus
genommen wurde, welche ohne jede mechanische Ventilation .auf den 
FuBboden· standen und wo ferner die Ventilationshaube an der Stelle, 
nach welcher die BleiweiBfasser entleert werden, nicht geeignet war, 
das Entweichen von Staub zu verhindern. Aus Ost-Lancashire wird 
als schwerste Verfehlung berichtet, daB ein Unternehmer es unterlieB, 
die Arbeiter monatlich von dem Arzte untersuchen zu lassen. 

Bei Neuanstrichen von MetaIlgegenstanden ereignete sich ein Sa
turnismusfall. Die Entfernung des alten Anstriches durch Tauchen 
in ein atzendes Bad und darauffolgende Behandlung mit einer Draht-
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biirste, dann nach dem Trocknen, Abreiben mit Sandpapier ist nicht 
unge£ahrlich. Die Analyse des Staubesauf den Arbeitsbanken ergab 
60% Blei. Die beziigliche Firma schaffte darauf das Sandpapierabreiben 
abo Ein ahnlicher Fail ereignete sich be;m Wiederanstrich von Geriisten 
elektrischer StraBenlampen. 

Die neuen Vorschriften iiber Betriebe, in denen bestimmte Blei
verbindungen, namlich Karbonat, Sulfat, Nitrat oder Azetat hergesteilt 
werden, traten am 1. Oktober 1921 in Kraft. Sie umfassen eine groBere 
Mannigfaltigkeit und Zahl von Betrieben als die bisherigen, enthalten 
aber keine durchgreifenden Anderungen oder Zusatze. 

Ein ziemlich schwerer Fall von Bleivergiftung betraf ein 15jahriges 
Madchen in einem Betriebe zur Erzeugung von Bleikarbonat aus Blei
sulfat. Nach dem Berichte des Inspektors wurde das Produkt nach dem 
Trocknen auf einen offenen Tisch mit einem Loch in der Mitte gebracht, 
das mittelst einer abschiissigen Bahn mit einer Siebmaschine am Boden 
yerbunden war. Es war keine Absaugung fiir den Staub vorhanden, 
der durch die Manipulation fiir den Tisch entstand, und auch nicht fiir 
.die Siebmaschine. Spater ereigneten sich am gleichen Apparat noch 
zwei FaIle von Bleivergiftung. Gegen die Firma wurde eingeschritten. 

1m Jahre 1926 wurde die Einbeziehung der Bleivergiftung der Woh
nungsmaler in die Anzeigepflicht ZUlli Gesetz. Es ist zu hoffen, daB auf 
diese Weise die Berichterstattung iiber Bleivergiftung in diesem Berufe 
voilstandiger werde. Das Gesetz bezieht sich auf die Maler, die bei 
Innen- und AuBenanstrichen beschaftigt sind. 1m Jahre 1926 ereigneten 
sich 90 Faile und 18 Todesfalle. 

Vorschriften iiber den Wagensantrich gelangten im Jahre 1925 zur 
Ausgabe. Wahrend die Bleigefahr in dieser sich ungemein rasch aus
breitenden Industrie vernachlassigt werden kann, weil gliicklicherweise 
m.it bleifreien Farben gearbeitet wird, verlangen die Losungsmittel der 
Farben (Amylazetat, Budylazetat, Methylalkohol, Benzol, Terpentin) 
hinsichtlich Feuer- und Vergiftungsgefahr Beachtung. Die Zahl der 
Bleivergiftungen im Wagenlackierergewerbe nimmt aus obigem Grunde 
.standig abo Die Vorschriften besagen, daB Behalter mit Bleifarben 
beim Wagenlackieren mit Spritzverfahren besonders bezeichnet werden 
miissen. Das Verfahren darf in solchen Fallen nur in einem abgesonder
ten Raume erfolgen. 

Ein Saturnismusfall ereignete sich nach dem Spritzverfahren beim 
,Schiffsanstrich. Bei der Unmoglichkeit, hier eine Absaugung durch
zufiihren, ist das Verfahren hier seh1' gefahrlich und soIlte nur unte1' 
Anwendung einer Gasmaske e1'folgen. 

Keramische Industrie. Unter den im Jahre 1920 in der ke1'amischen 
Industrie gemeldeten Fallen betraf mehr als die Halfte Todesfalle. 
Ein Inspekto1' meldete diesbeziiglich, daB die Zahl der FaIle iiberhaupt 
nur durch die Zunahme der Todesfalle bedingt war, manche der Ver
storbenen hatten in friihe1'en Jahren bereits unter den Erkrankten figu
riert. Sie hatten noch unter den ungiinstigen Bedingungen in alten 
Werken gearbeitet. So war unter den Verstorbenen eine Frau, die in 
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den letzten 8, und ein Mann, der in den letzten 12 Jahren nicht mehr 
mit Blei gearbeitet hatte. Das Berufsalter der iibrigen Verstorbenen 
betrug im Durchschnitt 30 Jahre. 

Tabelle 3. Ster blichkei tsprozen teo 

Durchschnitt 

1922 1921 1918/191511912119091190611903 1902 1901 1900 
bis bis bis bis bis bis 

1920 1917 1914 19111908 1905 

Bleivergiftung . . . .. 10·/) 10·0 10·1 6·0 6·lf 6.1 4·9 3·8 2·2 3·9 3·6 
1. Bleihiitten . . . . . ~2. 2 16· 0 10· 7 4·5 10·3 8·2 4·4 3·2 - 5·6 2·9 
2. BleiweiB, Mennige . 9.1 5-.9 - 3.1 4·3 3·2 1·8 0·6 3·4 1·6 
3. Porzellanindustrie. 40 ·5 31·4 36.8 28.6 19.3 9·1 6·9 3·0 4·5 4·4 3·8 
4. Wagen- u. Schiffs-

anstrich, farbenver-
wendung in ande-
ren Industrien. . . 8·0 5·6 12·5 7·0 6·1 6·0 5·0 5·1 2·5 3·2 7·9 

In der Porzellanfabrikation findet man Frauen und Jugendliche 
oft noch mit dem Waschen der Bretter beschaftigt. Diese Unregel ... 
maBigkeit ist oft eine Schuld der Eintaucher oder Einkapsler, die die 
Gesamtarbeit einschlieBlich der Reinigung dieser Bretter im Akkord 
iibernehmen und jene billigen Arbeitskrafte fiir die leichtesten Arbeiten 
mit Vorteil verwenden. 

Eine haufige Gelegenheit zur ungesetzlichen Beschaftigung von Frauen 
und Jugendlichen liegt in dem Fehlen einer Treilnung geschiitzter und 
sonstiger Bleiarbeit. Die langen und iibrigens sehr zufriedenstellenden 
Tische, die im Zusammenhang mit dem Bau der Tunnelofen hergestellt 
wurden, fiihren zur Gefahr dieser Art von UnregelmaBigkeit, da sie 
natiirlicherweise den verschiedensten Verrichtungen dienen. Hingegen 
werden selten Jugendliche beim Herbeifiihren von Ton mit allzu groBem 
Gewicht belastet. 

Einer der haufigsten Fehler war immer das Nichttragen von wasch
baren Kappen durch die Eintaucher. 

Miihe verursacht es auch, die Betriebe zu veranlassen, das Entleeren. 
der Kapseln nach dem Brennenunmittelbar am Of en an mit Absauge
hauben versehenen Tischen vorzunehmen zu lassen und so die Arbeiter
vor Kieselstaub zu schiitzen. 

Nach Beobachtungen einiger Inspektoren besteht die Tendenz zum 
Ubergange von bleifreien Glasuren zu solchen mit schwerloslichem Blei,. 
wohl aus wirtschaftlichen Griinden, da die schwerloslichen Glasuren. 
den heutzutage' aus Griinden der Konkurrenz erforderlichen hoheren 
Glanz mit geringerer Gefahr eines Verlustes beim Brennen erzielen 
lassen. Die meisten Firmen bemiihen sich um Aufhebung ihrer Kon
zessionen fiir bleifreie Glasur und Ausgabe einer neuen Konzession fiir
schwerlosliche Glasur. Einige aber iibersehen diese wichtige Pflicht. 
Eine Anzahl von Glasurproben muBten genommen werden, um diese· 
und andere mogliche UnregelmaBigkeiten zu verhindern. Zwei Firmen. 
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vt'rwenden mit Erfolg schwerlosliche Glasuren fiir Rockinghamware, 
wobei frillier viel nngefrittetes Blei verwendet worden war. 

Bei der Errichtung neuer Fabrikgebaude wurden mitnnter die Vor
schriften nicht beachtet. So z. B. die Herstellnng von Klappfliigeln 
nnd von Ofenventilationcn, nachdem dies wenige Monate vorher mit 
dem Unternehmer nnd dem Baumeister besprochen worden war. 

Erwahnt werden einige bemerkenswerte mechanische Verbesse
rnngen, so eine arbeitsparende schwedische Grifferzeugnngsmaschine 
mit elektrisch geheizten Schneideba,cken, die es dem jugendlichen Ax
beiter ersparen, das Gewicht des eigenen Korpers dem des Materials 
hinzuzufiigen, dann eine mechanisch betriebene Porzellandrehscheibe, 
welche das Treten mit den FUBen iiberfliissig macht. 

Noch irnmer findet man Madchen nnter 16 Jahren fUr erwachsene 
Axbeiter als Lehmtrager beschiiItigt, zum Teil ohne Axbeitszertifikat, 
nnd andere mit viel schwereren Lasten als d,ie, fiir welche sie zertifiziert 
sind. Jnnge Personen werden anscheinend meistens als Lehmtrager 
verwendet, nur selten findet man Frauen beirn Drehscheibentreten ohne 
Zertifikat fiir diese Axbeit oder Madchen nnter 16 Jahren als Lehmtreter. 

Eine Reihe von Zuwiderhandlnngen gegen Punkt 7 des Regulativs 
wurden gefnnden. Beziiglich der Entfernung von Staub bei der Trocken
schleiferei von Porzellanwaren, beirn Biirsten von Steingut nnd Biskuit, 
beirn Ausbessern flacher Porzellanwaren an mechanisch betriebenen 
Scheiben, Ausbessern von Steingutwaren" Plattenpressen nnd Ausbes
sern, bei kieselstaubverursachenden Axbeiten irn Zusammenhang mit 
Porzellan nnd Biskuit (insbesondere Herausnehmen gebrannter gelagerter 
Ware aus den Brennkapseln nach dem Brennen), beirn Reinigen von 
Waren, Mischen nnd Wiegen trockener Bleifarben nnd Axbeiten mit dem 
Druckluftzerstauber. Die Befolgnng der Vorschriften war oft nicht zu
friedenstellend oder fehlte ganz. 

Ein Inspektor sagt nnter anderem: Trotz der alten Gebaude nnd 
ihrer Mangel, die sich in manchen Betrieben finden, konnten die Vor
schriften irn allgemeinen befolgt werden, wenn die notige personliche 
Achtsamkeit vorlage. Wenige Unternehmer auch der groBeren Betriebe 
haben einen Begriff davon. AIle behordlichen Verfahren konnten ver· 
mieden werden, wenn eine einzige Person da ware, die sich bemillit, die 
Vorschriften zur Ausfiihrung zu bringen. Mitnnter sind die baulichen 
Einrichtnngen einwandfrei, da sie aber nicht entsprechend benutzt 
werden, sind die tatsachlichen Verhaltnisse sehr nngiinstig, konnen aber 
verbessert werden, wenn jemandem aufgetragen wird, auf den ent
sprechenden Gebrauch zu sehen. 

Polygraphische Industrie. Das Gesnndheitskomitee hat auf Wunsch 
des Verbandes der Buchdrucker nnd verwandten Industrien ein Flug
blatt verfaBt nnd an Axbeitgeber und Axbeitnehmer zur Verteilung 
gebracht. Dieses enthalt u. a. folgende Feststellnng: 

"Bleivergiftnng ist eine Gefahr in der Buchdrnckerei, doch keine 
sehr groBe, Die Ursache ist die Einatmnng von Bleistaub oder BIei
dampf. In den letzten 12 Jahren wurden 98 Handsetzer, 55 Stereo-
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typeure, 36 Maschinensetzer und 41 andere Arbeiter, meist Schrift
gieBer, als erkrankt gemeldet, doch bedeutet jede gemeldete Erkran
kung einige andere leichtere, unbekannt bleibende Erkrankungen. Die 
Erkrankung kommt durch kumulative Wirkung im Laufe der Zeit 
aufgenommener kleinster Mengen zustande. Auch ohne das Auftreten 
eigentlicher Krankheitserscheinungen wird die Gesundheit allmahlich 
geschwacht. Die Rauptgefahr fiir den Randsetzer ist der Staub der 
Setzkasten, £lir den Stereotypeur und SchriftgieBer geschmolzenes 
Metall, das auf den Boden tropft, fiir den Maschinensetzer feinster 
Staub, der beim Biirsten der Kolben auf tritt, und kleinste Bleimengen, 
die in den Matrizen zuriickbleiben. Endlich ist der Schmutz auf dem 
FuBboden eine Ursache der Bleivergiftung. Da durch die Raut kein 
Blei aufgenommen wird, ist die Bleivergiftung in Druckereien durch 
Vermeiden des Aufwirbelns von Staub zu verhindern. Sehr wichtig ist, 
daB aIle Schlacken in einem GefaB gesammelt werden, das unter dem
selben Abzug steht wie der Schmelzkessel oder wenigstens einen Abzug 
hat, und nicht auf den Boden gelangen. Zum Reinigen der Setzkasten 
sind Vakuumcleaner und nicht etwa Blasbalge zu verwenden. Rein
lichkeit und Korperpflege vermogen viel zum Schutze gegen Blei: 
vergiftung. Bei Gesundheitsstorungen ist der Arzt zu befragen. Lah
mungenbedeuten Arbeitsunfahigkeit fiir Monate, und sind ohne elek
trische Behandlung unheilbar." 

Die Blutuntersuchungen im polygraphischen Gewerbe in Leipzig 
haben die Wichtigkeit derselben gezeigt und bewiesen, wie oft die 
Diagnose Bleivergiftung falschlich gestellt wird; jedoch auch ohne dieses 
Verfahren konnten in der Buchdruckerei in England mehr als in einer 
anderen Industrie falsche Bleidiagnosen festgestelIt werden, 24 % 1910 bis 
1914 gegen 14% fiir alle gemeldeten Bleivergiftungen. Die Frage der 
Blutuntersuchung wird von fachmannischer Seite verfolgt. 

Bleitetraathyl. Auf die Nachricht von schweren Vergiftungen in 
den Vereinigten Staaten, iiber die nichts genaues verlautete, wurden 
Untersuchungen im Jahre 1924 angestellt und zwar mit folgendem 
Ergebnis. 1m Erzeugungsraum betrug der Gehalt der Luft an Bleitetra
athyl 50 mg pro 10 ccm, inder Luft des Absaugerohres 50 mg als Staub, 
nach 48stiindigem Absitzen 10 mg. Es handelt sich also urn ganz be
trachtliche Mengen von Blei, ungefahr entsprechend denen, welch en 
ein Verzinner ausgesetzt ist, wenn er Kessel und Pfannen mit einem 
Gemenge von gleichen Teilen Zinn und Blei behandelt und kein Abzug 
vorhanden ist. Doch sind die FaIle nicht vergleichbar. 

In den Vereinigten Staaten haben sich 149 Erkrankungen mit 11 To
desfallen ereignet, darunter schwerste Formen von Enzephalitis. Der 
Bericht des zu dies em Zwecke eingesetzten Komitees der Sanitats
verwaltung sagt, daB die Gefahr durch Tetraathyl auf das Mischen 
und Athylieren bei der RerstelIung des Stoffes beschrankt bleibt 
und daB diese organische Bleiverbindung direkt durch die Raut 
absorbiert wird. Das Komitee meint ferner, daB kein geniigender 
Grund fiir ein Verbot bleiathylhaltigen Gasolins lmter der Voraus-
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setzung vorliege, daB Abgabe und Gebrauch durch eigene Vorschriften 
geregelt werden. 

Verschiedenes. Die Wichtigkeit der Absaugung von Bleistaub be
weisen u. a. die Erfahrungen in der Gummiindustrie, ferner die Er
krankung eines sehr reinlichen Farbzerstaubers von 20 Jahren, an dessen 
Arbeitsplatz die Absaugung nicht funktionierte, dann eine Erkrankung 
einer 27jahrigen Verzinnerin bei sonst guten Verhaltnissen, aber mangel
bafter Absaugung iiber den BleigefaBen. Von 36 Bleifallen bei Frauen 
ereigueten sich 10 durch Staub beim Schlagen von Gam, das mit gelbem 
Bleichromat gefarbt war. Diese FaIle fiihrten zur Herstellung eines 
neuen Systems der Absaugung. Die Forderungen der Vorschriften fUr 
Garnschlagen werden im allgemeinen gut beobachtet; in einem Betriebe 
aber wurde mit stark bleibeschwertem Garn manipuliert und es kamen 
dort einige Bleifalle vor. Die Geschwindigkeit der Zugluft bei den Off
ilungen der Abziige war in diesem Betriebe so hoch wie gewohnlich, 
aber sie war offenbar mit Riicksicht auf den hohen Bleigehalt des Garnes 
ilicht geniigend, um eine Entfernung des Staubes zu bewirken, der bei 
dem ArbeitsprozeB entsteht. 

Niederlande. 
In den Berichtsjahren erkrankten laut Meldungen 18 Schriftsetzer, 

2 Maschinensetzer, 6 GieBer und Schmelzer, 20 Maler, 2 Akkumnlatoren
arbeiter, 1 LOter, 8 Schiffswerftenarbeiter, 5 mit mennigegestrichenem 
Eisen BescMftigte (2 davon auf Schiffswerften) , 8 Arbeiter mit Zink
weiB, welches 2,7% Blei enthielt, 1 Chromatgriinarbeiter, 1 Goldschmied 
(Ringeklopfen), 2 Brillenglasschleifer, 1 Kautschukmischer, 1 Email
Herer (63,1 % Beli enthaltendes Email), 1 Waschebleicher. Die Diagnose 
wurde mitunter durch Blut- und Harnuntersuchung (Hamatoporphyrin) 
gestellt, letztere in besonders zweifelhaften Fallen. 

59 Telephonarbeiter in der Abteilung" Hauszentralen" des Amster
damer stadtischen Telephonnetzes wurden untersucht. Davon waren 
39 regelmaBig mit Blei beschaftigte Monteure, die iibrigen Hilfsarbeiter. 
Sie hatten mit Bleirohren zu tun, die mit einer weiBen Schicht iiber
deckt waren, welche sich als Bleikarbonat erwies und beim Transport 
der Rohre aus der Fabrik an den Gebrauchsort durch Einwirkung der 
AuBenluft bildete. Die Aufnahme des Bleies ist durch In-den-Mund
nehmen von Arbeitsmaterial und ungeniigendes Handewaschen zu er
klaren (oder vielleicht besser durch Verstauben der diinnen BleiweiB
schichM Ref.). AIle gaben regelmaBigen AlkoholgenuB zu. Nur wenige 
von den Arbeitern zeigten klinische Erscheinungen von Bleivergiftung. 
Ihre Klagen bestanden hauptsachlich in Verstopfung, Appetitlosigkeit, 
Leibschmerzen, Gelenksehmerzen, bei allen war Blei in den Fazes nach
zuweisen, und zwar wurden im Durchschnitt 2,6 mg pro 100 g gefunden, 
bei den Monteuren 3,1 mg, bei den iibrigen 1,33 mg. Die Priifung auf 
Streckerschwache .war negativ, desgleichen die Untersuchung auf punk
tierte rote Blutkorperchen. Blutfarbstoffgehalt durchschnittlich 80%. 

B r e z ina, Gewerbekrankheiten 1920-26. 3 
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Schweiz. 
1m ersten Kreise wurden der nationalen Versicherungsanstalt fiir das 

Jahr 1919 12 FaIle mit zusammen 323 versaumten Arbeitstagen; fiir 
das Jahr 1920 23 FaIle mit 766 Tagen gemeldet. Befallen waren 8 Buch
drucker, 10 Verbleier und Loter, 15 Maler, 1 Emailschmelzer und 1 Mann, 
der bei der Herstellung elektrischer Apparate beschaftigt war und wahr
scheinlich mit BleiweiB gearbeitet hatte. Man kann zum ersten Male 
hiermit eine sichere Statistik der Bleifalle geben, wahrend friihElr unter 
dem Haftpflichtgesetze nur die den Kantonalbehorden gemeldetElll FaIle 
in derStatistik der Unfalle figurierten, nicht aber die Falle, die der Be
triebsinhaber (absichtlich oder nicht) zu melden unterlassen hatte, und 
ebensowenig die Falle der Maler, welche in Betrieben beschii.ftigt waren, 
die nicht unter das Gesetz der Haftpflicht fielen, und endlich die 
Falle, die nicht von einer mindestens 6tagigen Arbeitsunfahigkeit ge
folgt waren. 7 

Der Preissturz des Bleies hat neuerlich eine Zunahme in der Ver
wendung des BleiweiBes zur Folge gehabt, man bedient sich seiner 
wieder fiir Innenanstriche. Nach den Beobachtungen der Zollbehorden", 
soUen im zweiten Halbjahre 1921 30 kg BleiweiB das Vallorbe passiert 
haben. 

Die MaBnahmen der internationalen Arbeitskonferenz sind demnach 
~ehr zeitgemaB und das Innenanstrichverbot fiir BleiweiB vollkommen 
gerechtfertigt. 1m zweiten Kreise werden zwei leichtere Bleierkran
kungen aus einer BleiweiBfabrik gemeldet, beide erst seit kurzem ein
gestellte Arbeiter betreffend. 

In Topferkreisen findet sich noch Verwendung von Bleiglatte in 
nngefritteter Form; angeblich unentbehrlich wegen des zu erzielenden 
besseren Flusses. Das Auftragen der Glasur geschieht naB und nach
folgendes Biirsten der trockenen Gegenstande kommt nicht vor. 

Erster Kreis. In dem Jahre 1921 wurden 39 Falle mit 1579 Krank
heitstagen gemeldet, darunter ein todlicher Fall und zwei mit dauernder 
Arbeitsunfahigkeit. 1922 ereigneten sich 45 Falle mit 2055 Krank
heitstagen und einem Fall von Invaliditat. Die Bleierkrankungen sind 
demnach in Zunahme. Nach dem Berufe waren unter den Erkrankten 
32 Maler, 14 Buchdrucker, 7 Verbleier, 6 Erzeuger elektrischer Appa
ra.te, 9 TaglOhner, 3 Farbenarbeiter, 2 Schlosserlehrlinge usw. Von 
den 84 Fallen wurden 15 nicht anerkannt. Von den 53 Fallen in Be
trieben, die unter das Fabrikgesetz fallen, waren 15 Maler und 9 Buch
drucker. 

1m zweiten Kreis ereigneten sich zwei Bleivergiftungen in einer 
Bleifarbenfabrik, eine in einer Topferei. Von ersterem war der eine 
Arbeiter erst seit kurzem berufstatig und arbeitete am Bleiglatteofen, 
der andere, seit Jahren in Stellung, arbeitete zeitweilig beim BleiweiB
packen. Die Fabrik wollte Alkoholismus bzw. iibermaBiges Radfahren 
(! Ref.) als begiinstigendes Moment geltend machen. 1m AnschluB an 
diese Falle wurde in dem Betriebe yom Zweischichten- zum Drei-
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schichtensystem iibergegangen, iiberdies als prophylaktisches Mittel 
Milchabgabe wahrend der Arbeitszeit und eine arztliche Untersuchung 
eingefiihrt. 

In der Topferei erkrankte ein Ofensetzer, der friiher Glasierer bei 
einem Kleinmeister gewesen war und vermutlich seine schwere, zu 
dauernder Invaliditat fiihrende Erkrankung dieser friiheren Tatigkeit 
verdankte. Doch war auch in der neuen Stelle die Moglichkeit der 
Bleiaufnahme gegeben, weil die Kunsttopfereien nur aufgefrittete Glatte 
und mennigehaltige Glasuren verwenden, die angeblich wegen des 
Flusses und Farbenglanzes unentbehrlich sind. 

1m dritten Kreise wurde beobachtet, wie in einer Klischeefabrik 
ein angeblich bleifreies Praparat unter dem Namen "SilberweiB" vor 
dem Gesichte des Arbeiters fein zerstaubt wurde. Die Untersuchung 
ergab, daB eine Bleifarbe vorlag. Eine neue QueUe der Bleivergiftung 
in einem Betriebe eroffnete sich dadurch, daB dort auf elektrischem 
Wege verschiedene Bleiabfalle auf metallisches Blei und ein Rostschutz
mittel verarbeitet werden. 

In Genf erkrankte ein Maler an Bleivergiftung, woran sich Bleiniere 
und tOdliche Uramie anschlossen, er war das erstemal im Jahre 1906 
bleikrank gewesen. 

Frankreich. 
Laut Gesetzes yom 25. Oktober 1919 sind in Frankreich gewerb

liche Blei- und Quecksilbervergiftungen anzeige- und entschadigungs
pflichtig. Der Befallene erstattet die Anzeige an den Biirgermeister 
seiner Gemeinde. Der behandelndeArzt erganzt die Mitteilung. Die 
auf Grund dieses Gesetzes in den Jahren 1921 (1922) gemeldeten 
Saturnismusfalle verteilen sich folgendermaBen auf die verschiedenen 
Industrien. 

Metallhiitten 12 (35), polygraphische Gewerbe 10 (25), Loterei 4 (15), 
Schrottfabrikation 1 (15), Zinntopferzeugung 1 (3), Akkurp.ulatoren 18 
(180), chemische Produkte 4 (23), BleiweiB- und Miniumfabrikation 5 (94), 
Kautschukindustrie 1 (2), Glashiitten 6 (19), Malerei und Anstreicherei 
in der keramischen Industrie 1 (2), beim Hauserbau 9 (41), Metall
anstriche 1 (10), Schiffsanstriche 3 (3), Emaillieren 53 (286), Ziegel
erzeugung 1 (3), Fayence 2 (6), sonstige 12 (16). 

Von den 144 Fallen des Jahres 1921 betrafen 10 Frauen und die 
iibrigen Manner, ein Fall war todlich, 63 Meldungen enthalten keine 
Angaben iiber die Folgen. 

1m Jahre 1921 kamen 273 Meldungen von Arzten, 443 von den Biir
germeistern, 81 von 'beiden. 

4 Falle waren todlich, einmal bestand dauernde 50proz. Arbeits
unfahigkeit, 4mal eine solche iiber 30 Tage, 75mal bis zu 30 Tagen, 
369mal unter 16 Tagen, 73 FaIle betrafen Frauen. 

3* 
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Qllecksilber. 
Deutsches Reich. 

In einer Fabrik, die aus Bandeisen sog. Stahlpanzerrohre fiir elek
trische Leitungen herstellt, erlitten 4 SchweiBer eine leichte Queck
silbervergiftung, die sich teils in Zittern der Hande, teils in einer Ent
ziindung des Zahnfleisches auBerte. Die Naht dieser Rohre wird auf 
elektrischen SchweiBmaschinen geschweiBt. Hierbei wird der elektrische 
Kontakt durch in offenen Napfen befindliches Quecksilber hergestellt, 
indem eine sich langsam drehende Metallscheibe an wem Umfang 
dauernd in das Quecksilber eintaucht. Das Quecksilber erwarmt sich 
mehr oder weniger und entwickelt dementsprechend Dampfe. Als eine 
Sendung Rohre starkeren Dmchmessers geschweiBt werden muBten, 
war die Erwarmung und damit die Dampfentwicklung des Quecksilbers 
starker als sonst iiblich und vermsachte die angegebenen Erkrankungen. 
Nunmehr wird, um die Bildung jedweder Dampfe zu vermeiden, iiber 
das Quecksilber kaltes Wasser geleitet, das dauernd zu- und abflieBt. 
Diese Wasserkiihlung hat sich gut bewahrt; Quecksilberdampfe treten 
nicht mehr auf. 

Hutfabrikation. Immer wieder werden Vergiftungen unter den 
Hasenhaarschneiderinnen und Filzerinnen festgestellt. In einem Be
triebe alljahrlich etwa 20 FaIle. In einer Hasenhaarschneiderei des 
R.B. Frankfmt zeigte ein Teil der Arbeiter leichte Quecksilbervergiftung, 
desgleichen eine groBere Anzahl Filzerinnen in einer Haarhutfabrik 
mit Handbetrieb, wo die feuchten Hutstumpen auf einer dampf
geheizten Eisenplatte gerollt werden, wobei die Arbeiterinnen eine vorn
iibergebeugte Haltung einnehmen. Nach Ansicht des Gewerbeinspektors 
tragt auch mangelhafte Handereinigung vor dem Essen zm Vergiftung 
bei. Beim Ubergang zm Maschinenarbeit bessern sich die Gesundheits
verhaltnisse. Gelegentlich wird das Dampfen der Stumpen und der 
Abzug in einem geschlossenen Kasten vorgenommen. In einem FaIle 
erkrankte die Verwalterin des Haarlagers einer Hutfabrik. 

Thermometer. Haufig waren die FaIle in der chemischen Industrie 
und bei der Thermometerrezeugung. Hier besonders durch gelegent
liches Platzen des Thermometers; dann bei Verwendung von Queck
silberluftpumpen. Hier traten mitunter auch subakute Vergiftlmgen 
auf, so bei einem Ingeniem und seinem Laboranten dmch die Un
dichtigkeit der Pumpe (Kopfschmerz, Flimmern vor den Augen, Seh
storungen, groBe Mattigkeit, Zittern, Erbrechen. - Ringe und Uhr
kette waren amalgamiert). 

In einer Thermometerfabrik trat ein schwerer Fall mit bleicher 
Hautfarbe, grobschlachtigem Zittern, schwerer Schreibstorung und 
psychischer Schwerfalligkeit auf. Der Arbeiter war den Dampfen des 
in offenen Vorratskammern aufgestellten und auf dem Arbeitstisch ver
streuten Quecksilber ausgesetzt. 
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Verschiedenes. EinzeIne FaIle ereigneten sich: bei der Erzeugung 
eIektrischer Ha.ndlampen (Verquicken kleiner Metallteile), bei einem 
Pumpenwarter, der einen Druckmesser mit Quecksilbersaule zu beob
aehten hatte, und in einer Quecksilbergleichrichterfabrik, im Labora
torium einer Glashiitte durch ttberhitzen des Quecksilbers bei der Ge
faBpriifung, bei der Erzeugung von Quecksilbersalzen als Saatbeiz
mittel. 

An Sublimatvergiftung erkrankten einige Arbeiter beim Transport 
einer Kiste mit Sublimat durch Verstauben des Stoffes. 

Osterreich. 
Die Hasenhaarschneiderei und Sekretage wurde im Kriege wieder 

eingefiihrt. Nach Beobachtungen der Gewerbearztin Dr. Jenny Adler 
sind die lokalen Verhiiltnisse sehr ungiinstig; beobachtet wurde im Winter 
beim Herumaitzen der Haarschneiderinnen um den gliihenden eisernen 
Ofen ein Fall von Zahnfleischentziindung mit gleichzeitiger schwerer 
Nierenentziindung, die meisten anderen im Raume Beschiiftigten hatten 
schwere Zahnfleischentziindung mit Zahnansfall. Dabei besteht der 
Betrieb noch nicht 2 Jahre. . 

In einer groBen Hutfabrik Wiens wurde Zittern der Hande bei den 
mit Hasenhaarschneiden und Walken beschiiftigten Arbeitern beob
achtet. 

Die Gewerbeiirztin hat im Jahre 1921 zweckmaBige Richtlinien in 
Form von 17 Punkten fiir die Quecksilberbeizerei von Hasenfellen 
herausgegeben. 

In einer Patronen- und Ziindhiitchenfabrik des Bezirkes Wiener
Neustadt traten durch nasses Knallquecksilber Wunden an den Handen 
der Arbeiteriunen auf. Gummihandschuhe und ein jodhaltiges ThermaJ
wasser wurde angeordnet. 

In einer Wiener Hutstumpenfabrik erkrankte eine seit 6 Jahren be
rufstatige Arbeiterin an Quecksilbervergiftung. 

England. 
Eine neue Gefahrenquelle fiir Quecksilbervergiftung wurde gefunden 

bei der Erzeugung von Rundfunkgeraten und zwar beim Reinigen 
der im Innern mit Quecksilber amalgamierten Empfanger durch Sage
spane und beim Reinigen der kleinen Zinkzylinder, welche eine 2%ige 
QuecksilberlOsung enthielten, ebenfalls durch Sagespane. Die Unter
suchung der Arbeiter ergab schwammiges, zu Blutungen neigendes Zahn
fleisch und leicht€n Tremor, wodurch die Quecksilberaufnahme nachge
wiesen war. Das Sagemehl diente unter Verwendung rasch rotierender 
Biirsten zur Reinigung und enthielt 7,5% Quecksilber. 

1m Thermometermachergewerbe ereigneten sich wahrend der 7 Be
richtsjahre 6 Vergiftungen. Chefchemiker Dr. Webster bestimmte mit 
seinem Assistenten Dr. Hardwich die Menge des in Werkstatten zur 
Erzeugung medizinischer Thermometer pro Jahr eingeatmeten Queck-
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silbers unter der Annahme von 275 Arbeitstagen zu 81 / 2 Arbeitsstunden 
und Einatmung von 30,5 KubikfuB Luft pro Inspiration. Es wurde 
fiir den untersuchten ungemein reinlichen Betrieb eine Jahresmenge 
von ungefahr 1 g Quecksilber errechnet. 

Einige Vergiftungen ereigneten sich bei d,er Reparatur von Elektro
metern (1 Todesfall). Die Untersuchung der Hande der Arbeiter mit 
der Lupe ergab das Vorhandensein kleinster Quecksilberkiigelchen 
zwischen den Hautleisten und um die Nagel. Auch an den Kleidern 
um die Nackengegend waren solche Kiigelchen, weshalb die Notwendig
keit des Tragens von Arbeitskleidern besteht, die um den Nacken dicht 
schlieBen. Der todliche Fall verlief akut bei 8 tagiger Krankheit unter 
Unwohlsein und Gehstorungen. Die Obduktion ergab akute Myelitis 
und terminale Bronchopneumonie. In den Organen fanden sich 0,38 g 
. QJ;lecksilber pro Pfund. 

Andere Merkurialismusfalle traten auf beim· Ausprobieren von 
Elektrometern und bei der Sublimatherstellung. In einem Betriebe 
fiihrte der Unternehmer freiwillig vierzehntagige arztliche Untersuchung 
der Arbeiter ein. 

Niederlande. 
Der Elektrotechniker einer Metalldrahtlampenfabrik klagte, nach

dem er 1/2 Jahr in einem Laboratorium und einer Pumpenkammer be
schaftigt war, iiber Miidigkeit, SpeichelfluB und Lockerung der Zahne. 
In 3 Litern Harn waren 10 mg Quecksilber. Der bleiche, anamische, 
nervose Mann litt an Tremor der Augenlider, erhohten Kniel'eflexen, 
doch nicht an Intentionszittern. 

Verschiedene Metalle. 
Deutsches Reich. 

Chromo Sehr zahlreich sind die Hauterkrankungen durch Kalium
bichromat, namentlich bei der Herstellung dieses Stoffes. In einem 
solchen Betriebe erkrankten im Sommer 1924 35 von 140 Arbeitern, 
davon 21 in der Laugerei, 12 bei der Ofenarbeit, an Geschwiiren und 
Veratzungen, Furunkeln und in einzelnen Fallen an Zellgewebsent
ziindung. Die Nasenscheidewand war fast bei allen durchlochert. Aus 
demselben Bezirke, vermutlich aus demselben Betriebe stammt ein 
ahnlicher Bericht vom Jahre 1920. In einem anderen FaIle endete eine 
durch Chrom veranlaBte Zellgewebsentziindung durch Hinzutreten all
gemeiner Spesis todlich. Chromgeschwiire und Perforation der Nasen
scheidewand in ahnlicher Haufigkeit werden aus einem C~ombetriebe 
Bayerns 1920 gemeldet. Verschieden intensive Hauterkrankungen durch 
Chrom durch Dollieren (maschinelles Abschleifen weiBgaren Leders 
auf der Fleischseite) trotz Absaugung bei Verwendung von Chromalp,un 
wurden gemeldet. Beim Orangefarben von Baumwollfaden, beim Ab
schleifen mit Chromgelb gefarbter Leisten traten Chromgeschwiire auf. 
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In Saohsen traten Ekzeme in einerRauchwarenfarberei, dann in der 
photographischen Abteilung einer Buchdruckerei durch Ammonium
bichromat, ferner in einer chromolithographischen Anstalt bei einem 
Zinkplattenatzer auf. 

In einer Maschinenfabrik waren Chromgeschwiire durch Rekalin
pulver, gelOst als Bohrwasser zum Kiihlen und Schmieren der Revolver
bohrer, aufgetreten. Das Pulver enthielt 36,7% KaIiumbichromat. 
Ahnliche Falle ereigneten sich in einem Betriebe beirn Frasen von 
Messingmatrizen. Ein Chemiker und sein Laborant erkrankten beirn 
Kochen von Chromlosungen. Bei Veigallen von Spiritus mit Kalium
bichromat traten Ekzeme auf. In der Tiefdruckabteilung einer Buch
druckerei kamen durch Eintauchen eines Gelatineiibertragungspapiers 
in eine ChromkalilOsung zwei Falle vor. 

Die Durchuntersuchung der 210 Arbeiter einer Chromatfabrik mit 
iiber 6 W ochen Beschiiftigung irn Jahre 1922 ergab bei 28 eine Durchloche
rung der Nasenscheidewand, diese war bei 3 Arbeitern in Monatsfrist, 
bei 9, 10, 1, 1, 1 Arbeitern naoh 2-6, 7-10, 16, 19 und 35 Monaten 
aufgetreten. Fiir den Eintritt der Durchlocherung ist der Umstand 
maBgebend, ob sich an Ort und Stelle eine feste Epidermisnarbe bildet 
odei' nicht. Die GroBe der DurchlOcherung kaun minimal oder auch 
pfennigstiickgroB sein. Die bevorzugte Stelle ist das J a k 0 b son s sche 
Organ, die Atzwirkung wird durch Bohren mit den Fingem und Schilupfen 
unterstiitzt; Die Untersuchung der Arbeiter erfolgt zweirnal wochent~ 
lich, bei neueingestellten oder solchen mit Veranderung der Nasenscheide
wand haufiger. Verdachtige Stellen werden mit essigsaurer Tonerde 
abgewischt, ein etwaiger Schorf entfernt und Perubalsamthiozinksalbe 
amgestrichen. So solI es zur Bildung eines chromwiderstandsfahigen 
Gewebes kommen. Chromatgeschwiire an den Randen kamen in dem 
Betriebe nicht vor. In zwei Garnfabriken, die zum Farben erwarmte 
Beize aus Bichromatsalzen und Salpetersaure benutzten, waren bei 
6 von 8 iiber 4 Monate beschaftigten Beizerinnen die Nasenscheidewande 
durchlochert. Eine 7; hatte Geschwiire, nur eine war gesund. Abziige 
iiber den GefaBen und Salbenbehandlung wurden empfohlen. (RR 
Merseburg.) 

In einem Ferrochrombetriebe zeigten die Arbeiter ebenfalls Durch
lOcherung der Nasenscheidewand. (RR DUsseldorf.) 

GieBfieber. G.M.R. Dr. Teleky berichtet iiber Falle von GieBfieber 
aus einer gut eingerichteten MessinggieBerei eines Messingwerkes und 
von einer na-ch veraltetem System in eigenartigen Of en betriebenen 
Zinkdestillation. Bei einer anderen Zinkhiitte, wo die Gewiunung des 
Metalls mit hochgespaunten Stromen erfolgt, trat anlaBlich eines Defektes 
der Filteranlage epidemieartig GieBfieber auf, seitdem nur noch zeit
weise bei ungiinstigem Wetter. Bei diesem Verfahren scheint das Zink
oxyd feiner verteilt, die Flamme heIDer zu sein, als beirn gewohnlichen 
Verfahren. 

Aus einer Zementfabrik wurde eine bemerkenswerte Schiidigung 
zweier Personen durch Zinkdampfe bekannt. In diesem~Werke Bollten 



40 Verschiedene Metalle. 

alte teilweise angerostete Rohre aus verzinktem Eisenblech zur Her
stellung einer Entstaubungsleitung wieder verwandt werden. Sie wurden 
daher mittels Azetylen-Sauerstoffflamme zerschnitten und wieder ge
schweiBt. Diese Arbeiten fiihrte in der Hauptsache ein 20jiihriger 
Schlosser von verhaltnismaBig schwachlicher Korperbeschaffenheit tag
lich wahrend einer Zeit von 1/2-8 Stunden und aushilfsweise ein 
47jahriger Meister von gesunder, kraftiger Korperbeschaffenheit taglich 
wahrend einer Zeit von 1/2-2 Stunden aus. Beide sagten iibereinstim
mend aus, daB sich bei ihnen wahrend der SchweiBarbeit zuerst ein 
siiBlicher Geschmack im Munde, ahnlich dem Sacharingeschmack ge
zeigt habe. Je mtbl( der Dauer der Beschaftigung mit der fraglichen 
Arbeit haben die Krankheitserscheinungen dann aIle Stufen von der 
Ubelkeit bis zum Erbrechen und bis zur S3hlafl03igkeit in der folgenden 
Nacht bei Fieber, Schiittelfrost und starkem SchweiB gezeigt. Der 
Werkmeister empfand an dem der Schneidarbeit folgenden Tage auBer 
einer gewissen Mattigkeit keine Beschwerden, der Schlosser glaubte 
aber auch nach einigen Wochen eine gewisse Erkrankung der Nasen
schleimhaute und der Atmungsorgane nicht ganz iiberwunden zu haben. 
Nach dem Bekanntwerden dieser Krankheitserscheinungen sind die ver
zinkten Rohre auf Anordnung der Betriebsleitung vor dem Schneiden 
und SchweiBen ausgegliiht worden. Da daraufhin die Krankheits
erscheinungen nicht wieder aufgetreten sind, muB angenommen werdert, 
daB sie allein durch die Verbrennungsgase des Zinkbelages verursacht 
waren. 

Ahnliche Erscheinungen traten in einem Metallwerke auf, als ein 
Schmelzofen, in dem zinkhaltige Bleiabfalle zwei Jahre hindurch ein
geschmolzen wurden, voriibergehend stillgelegt werden sollte. Die Ar
beiter hatten, um die im Of en vorhandenen Metalle noch vor dem nahen 
Weihnachtsfeste niederzuschmelzen, den Geblasewind starker als sonst 
angestellt. Dadurch verbrannten die zinkhaltigen Ansatze, die sich auf 
der Schamotteausfiitterung des Of ens im Laufe der Zeit angesetzt hatten, 
zu Zinkoxyd, das in dichten weiBen Schwaden ins Freie entwich; da 
die zur Absaugung der Metalldampfe vorhandene Anlage infolge einer 
Storung nicht betrieben werden konnte, wurden die in der Nahe befind
lichen Arbeiter so stark belastigt, daB sie nicht weiterarbeiten konnten. 

Barium. In einer chemischen Fabrik war ein Arbeiter nur 12 Tage 
an einer Bariumsuperoxydmiihle tatig gewesen. Er klagte daheim iiber 
Magenbeschwerden, die er auf Staubschlucken bei der Arbeit zuriick
fiihrte. Am letzten Beschaftigungstage stellte sich auBerdem rechts
seitige Lahmung ein. Schon am nachsten Tage starb er. Die Obduktion 
ergab, daB samtliche Organe Barium enthielten, im Magen und Darm 
wurden z. B. 0,5 g BaCOa festgestellt. Die Analyse des Materials ergab 
44% Bariumsuperoxyd und 56% Bariumkarbonat. Der im Betriebe 
abgelagerte Staub bestand etwa zUr Halfte aus Bariumverbindungen. 
Nach den arztlichen Gutachten ist Bariumsuperoxyd, welches als Todes
ursache angesehen werden muB, deshalb sehr gefahrlich, wei! es sich 
auBerst leicht im Wasser lOst und nicht erst die Gegenwart einer diinnen 
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Saure notwendig ist, wie bei Vergiftungen durch Bariumkarbonat. 
Der Staub ist in die Atmungsorgane gelangt und von dort aus infolge 
der Wasserloslichkeit resorbiert worden. AuBerdem diirfte aber auch 
Staub durch Verschlucken in den Magen gelangt sein. Der Mahlvorgang 
spielte sich so ab, daB das gemahlene Material aus der Miihle hochgesaugt 
und dann durch ein Rohr ih kleine Eimer abgefiillt wurde. Bei diesem 
Abfiillen ist ein ungeniigender AbschluB der Eimer gegen das Fiillrohr 
vorhanden gewesen, so daB durch den Fall des Mahlgutes Staub in 
groBen Mengen in den Arbeitsraum eintrat. 

Kadmium. In dem Jahresberichte fiir 1923/24 (s. unten S. 47) ist 
iiber die Erkrankung von Arbeitern einer chemischen Fabrik berichtet 
worden, die Riickstande der Lithoponefabrikation auf Kadmium ver
arbeitet. Die Krankheitserscheinungen sind damals ausschlieBlich als 
durch die Einwirkung von Arsenwasserstoff hervorgerufen erklart wor
den. Da inzwischen durch Tierversuche die.schadliche Einwirkung von 
Kadmiumdampfen auf den Organismus festgestellt ist, muB angenom
men werden, daB auch diese das Ubelbefinden der Arbeiter bewirkt 
haben. Hierfiir spricht auch der Umstand, daB, nachdem die vollige 
Fernhaltung der Dampfe der Kadmiumdestillationsanlage aus dem 
Arbeitsraume gelungen war, die Arbeiter nicht mehr iiber Unwohl
sein Klage fiihrten. 

Mangan. In zwei Braunsteinmiihlen erkrankten drei Leute an Man
ganvergiftung. Ein 33jahriger Arbeiter erkrankte nach 5jahriger 
Tatigkeit in der Miihle; das Gesicht wurde maskenartig, die Sprache 
gestort, die Hande verloren ihre Kraft und der Gang war erschwert; 
Neigung zum Riickwartsfallen und Anfalle von Zittern traten auf. 
Der zweite Fall betraf einen 24jahrigen Arbeiter, der schon nach ein
jahriger Tatigkeit in der Miihle erkrankte. Hier auBerte sich die Ver
giftung durch unsicheren Gang und geringe maskenartige Veranderung 
des Gesichtes. SchlieBlich erkrankte ein 23 jahriger Arbeiter in ahnlicher 
Weise. Dieser ist von der Thiiringischen Landesversicherungsanstalt 
als 80% erwerbsbeschrankt anerkannt worden. Die korperliche Ver
anlagung scheint bei der Manganvergiftung sehr wesentlich zu sein. 

Osterreich. 
Gie.6fieber. Typische FaIle von GieBfieber traten in mehreren Metall

warenfabriken in Wien beim autogenen SchweiBen verzinkter Blech
bOden auf. Eine Arbeiterin litt auch an Husten und Atemnot; Schicht
wechsel und kraftiges Absaugen der Zinkdampfe beseitigte das Ubel. 

In einer Leobener MetallgieBerei litten aIle GieBer bei jedem ZinkguB 
an Fieber. Der Ventilator war wegen Verwendung des Antriebriemens 
an anderer Stelle auBer Betrieb gesetzt worden. 

In Wien wurden in zwei Betrieben beim autogenen SchweiBen von 
verzinktem Eisenblech FaIle von GieBfieber beobachtet. 1m allgemeinen 
tritt Gewohnung an die Nebel auf. Einige FaIle wurdenauch in einer 
Zinkornamentenfabrik beobachtet. In Leoben wurde festgestellt, daB 
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die GieBer, die das AusgieBen der Lager mit WeiBmetaIl zli besorgen 
hatten,mit der Zeit sehr aufgeregt und reizbar wurden. Eine Erklarung 
dieses Verhaltens war einstweilen nicht zu geben. Auch im folgenden 
Jahre wurden Zinkfieberfalle in einem Wiener Aufsichtsbezirke fest
gestellt. 

Chromo -Rei der Fellverarbeitung mit Ursol traten durch gleich
zeitige Bearbeitung mit Chromsalzen geschwiirige Erkrankimgen der 
·Nase auf. Chromgeschwiire traten auch bei Spritzarbeiten mit Chrom
azetat auf. 

England. 
Chromo Die Zahl der berichteten FaIle von Chromgeschwiiren betrug 

107 bei der Erzeugung von Bichromaten, 137 in der Farberei, 20 in der 
Herberei, 40 bei anderen Arbeiten (franzosisch Polieren usw.). 12 be
richtete FaIle wurden ausgeschieden, da die bestandene Rautentziindung 
zwar sicherlich auf die Berufsarbeit - es handelte sich speziell uni das 
Farbereigewerbe -, aber auf andere Schaden wie Alkali und andere 
Losungen zuriickzufiihren war. Von .27 untersuchten Arbeitern in der 
Chromerzeugung, die wegen verschiedener Erkrankungen ein Spital auf
gesucht hatten, zeigten 26 Affektionen des Nasenseptums, 10 Perforat,ion. 
Zwischen den Geschwiiren in der Bichromaterzeugung und in der V Elr
wertung der Salzein verdiinnten Losungen, wie dies bei den Farberei
und Appreturbetrieben vorkommt, ist ein bemerkenswerter Unterschied. 
Im ersten Falle meist ein typisches Chromgeschwiir, in der Farberei 
hingegen gewohnlich Rautentziindung oder Ekzem. Auch die Dauer 
der Berufsarbeit bis zum Eintritt der Erkrankung ist verschieden. Bei 
der Erzeugung von Chromsalzen erkrankten mehr als doppelt soviel Ar
beiter als in der Farberei nach weniger als 12monatlicher Beschaftigung. 
Die Chromgeschwiire brauchen bei der Chromerzeugung in der Ralfte der 
FaIle weniger als 6 Monate, bei der Farberei usw. viellanger, oft mehrere 
Jahre zur Entwicklung wegen des geringen Chromgehaltes. Rier be
tragt die Zahl der schweren FaIle nur 1,3 % der gemeldeten, bei der 
Chromsalzerzeugung 16 % . 

Die Anzeigepflicht hat Nachlassigkeiten der Betriebsleiter ans Licht 
gebracht bei der Durchfiihrung der Vorschriften fiir die Kalium- und 
Natriumbichromaterzeugung. Der Wert der Uberwachung und der 
Vorsorge fiir erste Hilfe zeigt sich deutlich in dem verschiedenen physi
schen Zustande der Arbeiter in zwei Werken. In dem einen hatten 
von 11 Untersuchten 6 kleine Wunden. Die Vorkehrungen fiir die Be
aufsichtigung der Rande der Arbeiter waren gut, und keiner der Leute 
war genotigt, die Arbeit zu unterbrechen. In einem anderen Betriebe 
hatten 4 von 6 Untersuchten Wunden und 2 davon tiefe LOcher. Die 
Einrichtungen fiir Ub~rwachung der Raut waren ungenugend und ver
besserungsbediirftig. Ohne tagliche Besichtigung der Rande der Arb(:)iter 
durch eine geschulte Person und Achtsamkeit auf jede kleine Verletzung 
entwickeln sich rasch Geschwiire. 
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AnHiBlich eines Failes von Chromgeschwiiren beim elektrolytischen 
Chromieren von Metailgegenstanden, um sie rostfrei zu machen, wurde 
der Betrieb besichtigt. Ursache der Erkrankung war vermutlich das 
Auftreten von Chromyl.Chloriddampfen aus dem Bade. Der Betriebs· 
leiter !itt an Schnupfen und Reizung der oberen Luftwege, der Er· 
finder des Verfahrens hatte Perforation der Nasenscheidewand, ein 
Arbeiter Dermatitis und ein Geschwiir, auch die Nasengegend hatten die 
Dampfe angegriffen. . 

Die Wichtigkeit, kleinste Verletzungen bei Chromarbeitern zu be· 
achten, erhellt aus folgendem Faile: Ein junger Arbeiter setzte nach 
einer geringfugigen Verletzung der'Verbrennung mit einer Zigarette am 
Finger mit der Arbeit nicht aus; nach 5 Tagen trat Gangran der Finger. 
spitze auf, die zu deren Verlust fiihrte. 

In einem Betriebe, wo fast aile Arbeiter Chromaffektionen gehabt 
hatten, fUhrte die Firma auf Rat des Gewerbearztes periodische Unter· 
suchung ein. Seit dieser Zeit ereignete sich keine Erkrankung mehr. 

In manchen Failen erkranken nicht die eigentlichen Chromarbeiter, 
sondern andere Arbeiter, die im gleichen Raume, z. Eo als Monteure, 
beschaftigt sind. 

Dr. Bridge beobachtete als seltenere Form von Hautentzundung 
eine Affektion beider Hande bei einem Farber durch Chromchlorid; 
beide Hande waren symmetrisch befallen. 

4 Faile ereigneten sich im Stampfhause einer Papierfabrik, wo gelbes 
Kaliumchromat als Farbe dem Halbstoff zugesetzt wurde und die Ar· 
beiter mit den Fingern in den Halbstoff greifen muBten, um dessen Kon· 
sistenz zu prufen. Nach Einrichtung der vorgeschriebenen SchutzmaB· 
nahmen trat kein weiterer Fall auf. Eine neue Ursache fUr Chromo 
geschwUre ist das Chromfluorid, das ahnlich wie Bichromat, doch weniger 
stark wirkt. Es wurden 3 FaIle beobachtet. 

Von 89 von Dr. Henry beobachteten Arbeitern, die mit Natrium· 
bichromat zu tun hatten, zeigten 7 aktive Krankheitszeichen, 11 Nar· 
ben nach Geschwiiren. 

Giellfieber. Die beim Abwracken von Schiffen mittels der Azetylen. 
flamme die Platten zerschneidenden Arbeiter beklagten sich oft uber 
Schuttelfrost, ahnlich einem Malariaanfall eiuige Stunden nach der Arbeit. 
Es handeIte sich offenbar um GieBfieber. Die FaIle ereigneten sich nach 
der Arbeit an leichten Schiffen mit galvanisch verzinkten Platten. 
Neben dem Schnitt der Flamme war ein weiBer Niederschlag zu be· 
merken. Der Rauch enthielt etwa 64 mm Zinkoxyd pro 10 kg Luft, 
bei den Platten des Verdecks hingegen nur 29 mm bei denen an der 
Kajute. Diese Mengen entsprechen einer taglichen Aufnahme von 25 
bzw. 12 mg Zink pro Arbeiter. Obige Beobachtungen Dr. Bridges 
bestatigen die Befunde Lehmanns, daB das·. GieBfieber bei Tempera. 
turen uber 10000 C auf tritt, auf die das Zink erhitzt werden mull, wenn 
die Legierung auch Kupfer enthaIt. 

Mangan. In einem Betriebe, wo gewaschene Manganerze gemahlen, 
gesiebt und gewaschen werdell, wurden aile Arbeiter untersucht und 
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3 Friihfalle von chronischer Manganvergiftung gefunden. In dem Be
triebe atmeten die Arbeiter viel feinen Staub ein. In einem anderen Be
triebe, wo aIle MaBnahmen zur Verhinderung von Staubinhalation ge
troffen waren,hatten die Arbeiter auch nach 5-8jahriger Tatigkeit 
kein Zeichen von Manganismus, der Staub muB also die Ursache der 
Krankheit sein. Es ist daher klar, daB diese in fortgeschrittenen Fallen 
unheilbare Krankheit unter § 8 des Arbeiterentschadigungsgesetzes 
von 1906 eingereiht werden muB, und dies ist nunmehr geschehen. Die 
Symptome des Manganismus sind: maskenartiger Gesichtsausdruck, 
eintonige Stimme, Muskelzuckungen, Weinkrampfe, Patellarklonus, 
eigentiimlicher Gang, unmotiviertes' Lachen. Das Leben wird durch 
die Krankheit nicht verkiirzt,. die Zahl der empfindlichen Individuen 
ist gering, eine Obduktion ergab Degeneration der longitudinalen Fasern 
des Pons, welche den Pyramidenfasern parallel laufen. 

Kadmium. Ein Fall ereignete sich in einer Malerwerkstatte. Der 
Betriebsleiter hatte das Kadmium, das seit einiger Zeit nicht mehr in 
kleinen Stiicken wie friiher, sondern in groBen Ingots bezogen wurde, 
nicht unter Abzug in der GieBerei, sondern aus unbekannten Griinden 
ohne VorsichtsmaBnahmen in einem gasgeheizten Schmelztiegel ohnt:i 
Abzug geschmolzen; zwei Arbeiter wurden erheblich krank, genasen 
aber. (Trockenheitsgefiihl in den Luftwegen, Brechreiz, Kopfschmerze:q, 
schneller Puls, brauner Ham, ahnlich dem GieBfieber.) Der Betriebs
leiter starb, die Obduktion ergab als eigentliche Todesursache ein chro
nisches Herz- und Nierenleiden. Vergiftungsursache war Einatmung 
feinsten Kadmiumstaubes, Staubchen von 1/2-2 p. In 50 ccm wurden 
3000 Partikel gefunden. Es bestand Neigung der Teilchen, zusammen
zuklumpen. 

Niederlande. 
GieBfieber. Eine Untersuchung der GelbgieBereien, insbesondere 

mit Riicksicht auf Kohlenoxydvergiftung und GieBfieber, wurde im 
Jallre 1922 vom Chefgewerbearzt vorgenommen. Die GelbgieBerei ist 
mitunter mit einer EisengieBerei verbunden, mitunter mit Metallwaren
fabrikation, bei der viele Arbeiter auch mit Blei zu tun haben. Es 
wurden in 50 GelbgieBereien 61 Personen unterslicht. In GieBIokalen 
wird vor dem GuB meist jl'lder Luftzug abgeschlossen, da der Zug an
geblich sehr nachteilig fiir das Gelingen ist. Das Durcheinanderwirbeln 
der Rauchschwaden erschwert das Sehen, und es besteht die Gefahr 
des Strauchelns beirn Laufen mit dem GieBtopf mit seinem gliihenden 
Inhalt. Die Abfuhr der NebelliiBt oft zu wiinschen iibrig und bleibt 
lange irn Raume liegen. In einem FaIle war der GieBer nach dem GuB 
ganz bedeckt mit Zinkoxydflocken, gerade dieser GieBer hatte gar 
keine Klagen, er trank allerdings 2 Liter Milch taglich. Viele GieBer 
trinken Milch als Gegenmittel gegen GieBfieber. 

Allgemein herrscht die Anschauung, daB GieBer starke Leute mit 
gesunden Lungen sein miissen. Die Arbeit gilt fiir sehr unangenehm 
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an sich und wegen der GieBerkrankheit. Die Berufswahl erfolgt zwischen 
dem 13. und 35. Lebensjahre. 

Mitunter tragen die Leute beimGieBen eine Flanell- oder Watte
v-orlage vor dem Mund als Filter gegen die Nebel. Die hygienischen 
Verhiiltnisse der Arbeitsra~e zeigen iibrigens die groBten Verschieden
heiten. Zur Erwarmung in den Lokalen dient oft offenes Koksfeuer, 
wodurch die Luft mit Kohlenoxyd verunreinigt wird. Der. GieBofen 
selbst wird meist mit Koks, seltener mit Teerol oder Petroleum geheizt. 
Abfuhr der Dampfe ist selten. Der GieBtiegel ist selten stabil, meistens 
tragbar. 

Eigentliche Berufskrankheiten sind GieBfieber und Kohlenoxyd
vergiftung . .An ersterem leiden die meisten GieBer, doch konnte bei 
mehreren festgestallt werden, daB nach hygienischer Verbesserung' der 
Raume das Leiden seltener wurde. Bei MessinggieBerei pflegt das Leiden 
nach wiederholtem Gusse aufzuhoren und nach langerem Aussetzen der 
GieBarbeit wieder aufzutreten. Die Erkrankung beginnt meistens nach
mittags und verschwindet am folgenden Tage. Sie tritt besonders bei 
MessingguB (30% Zink), viel seltener bei BronzeguB (0-8% Zink), am 
starksten bei Kupferlotmetall (50% Zink) auf. Ein Arbeiter meinte, 
daB auch beim PhosphorbronzeguB dieselbe Erkrankung auf tritt, doch 
diirfte eine andere vorliegen. In einigen kleinen GieBereien, deren 
Besitzer seIber gieBen, wird als letzter GuB womoglich kein GelbguB 
gemacht, damit das Tagewerk nicht mit ungesunder Arbeit geschlossen 
wird. Die Harnuntersuchung auf Zink war bei den GieBern stets 
negativ, die Blutuntersuchung auf Kohlenoxyd bei einem Viertel der 
GieBer schwach positiv. Auffallend war die meist starke .Anamie 
der Arbeiter und bleiche Gesichtsfarbe, nicht wenige Arbeiter klagten 
iiber Neuralgien, mitunter Nasenbluten, Herzklopfen, Gelenkschmerzen, 
Abmagerung, Kopfschmerz, nachtliche Schlaflosigkeit bei Schlafrigkeit 
am Abend, Schwindel und Ameisenlaufen. 

Erscheinungen von GieBfieber wurden auch beobachtet beim Ent
laden von Schiffen mit Zinkerzen (Zinkoxyd und Eisenoxyd), wobei 
sich die Arbeiter in dem Schiffsraum aufhielten und sich viel rotbrauner 
Staub entwickelte durch Zinkdampfe beim galvanisierten Eisen, beim 
AutogenschweiBen (ein Fall von voriibergehender .Albuminurie). Auch 
nach dem SchweiBen von Kupfer traten ahnliche Erscheinungen auf. 
Eine Massenuntersuchung von GelbgieBern in einem Betriebe, wo GieB
fieber oft vorkommt, ergab nicht das Vorhandensein von Zink im Harn. 
AhnIiche Krankheitserscheinungen hatten 4 Arbeiter beim Ausmalen eines 
Zimmers, wobei unter anderem zinkhaltiger Staub eingeatmet wurde. 

In einer Klischeefabrik ereigneten sich 2 FaIle von Chromvergiftung. 
Chromo Ein 18jahriges Madchen einer Kunstlichtdruckanstalt er

krankte mit einem papulo-vesikulosen'Ekzem nach der Arbeit mit 
Glasplatten, die mit Chromatgelatine iiberzogen waren, diese wurde 
mittels eines mit der Substanz getrankten Schwammes aufgebracht. 
Die Chrpmatgelatine enthaIt 10% Kaliumbichromat. Es wurden lange 
Kautschukhandschuhe vorgeschrieben. 
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Phosphor, Arsen, Antimon. 
Deutsches Reich. 

Phosphor. Von den seit 1917 festgestellten 3 Fallen von Phosphor
nekrose betraf einer einen seit 1912 in einer Phosphorfabrik tatigen 
Arbeiter, der 1917 nach einer Operation am Oberkiefer wegen Nekrose 
keine Heilung fand, trotz Prothese keine feste Nahrung genieBen kann 
und zeitweilig arbeitsunfahig ist. Der zweite erkrankte nach 2jahriger 
Phosphorarbeit an Nekrose des Unterkiefers, die trotz mehrfacher Ope
rationen undZahnextraktionennicht geheilt wurde. Der dritteArbeiter 
wurde nach 5 Jahren phosphorkrank und tragt eine Oberkieferprothese. 
Auch er ist nicht voll erwerbsfahig. (R.B. Merseburg.) 

Ein Arbeiter, der mit Unterbrechungen 10 Jahre lang in einer Phos
phorfabrik und in einer Phosphorschwefelfabrik gearbeitet hatte, er
krankte an Phosphornekrose. 

Phosphorwasserstoff. In einer Ferrosiliziumfabrik, wo als Rohmetall 
statt phosphorfreien Schmiedeeisens phosphorhaltiges GuBeisen ver
wendet wurde, erkrankten 4 Arbeiter beim Verpacken der fertigen Ware 
an Phosphorwasserstoffvergiftung. 

Arsenige Saure. In einer Kobalthutte erkrankten im Jahre 1924 
wahrscheinlich durch arsensaure Verbindungen, die beim Rosten der 
Kobaltspeise entstehen, mehrere Arbeiter. Nach Einfiihrung von Ar
beitskleidern und Handreinigullg erfolgten keine Erkrankungen mehr. 

Ferner erkrankten Arbeiter durch Kochen arseniger Saure mit Soda 
in offenen Kesseln zur Herstellung arsenigsauren N atrons und Vermahlen 
desselben ohne Abzug. 

Schweinfurtergriin. FaIle von Ekzem durch Schweinfurtergrun 
und durch arsenige Saure zur Bekampfung tierischer Schadlinge er
eigneten sich im Weinbau. Ein schwerer chronischer Fall mit Katarrh 
der oberen Luftwege, Geschwiiren in der Nase und am Hodensack, 
chronischer Darmerkrankung ereigneten sich in einer chemischen Fabrik 
in Hamburg bei der Herstellung von Arsenverbindungen. In charak
teristischer Weise lokalisier,te Hauterkrankungen traten auf durch Staub, 
der sich beim Trocknen, Mahlen und Verpacken von Arsenverbindungen 
bildete. Absaugen des Staubes, Einfetten der unbedeckten Korperteile 
und staubdichte Kleidung, ferner Arbeiterwechsel in kurzen Fristen 
wurden angeordnet (PreuBen). 

Aus Bayern wurden FaIle von Schweinfurtergriinvergiftung, mit 
Neuritis einhergehend, dann neben den gewohnlichen Krankheits
erscheinungen auch DurchlOcherung der N asenscheidewand, in einem 
FaIle schon nach 80stundiger Arbeit, beobachtet. Ekzem und Ge
schwiire erstreckten sich hier auf N ase, Gesicht, Hande, FuBe und 
Nackell. 
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In Tbiiringen traten Arsenvergiftungen bei der Herstellung von 
Kakodyl und Kalziummonnoarsenat und bei der Herstellung arsen
haltiger Pflanzenschutzmittel auf. 

ArsenwasserstoH. Ein Arbeiter einer Kupferhiitte erkrankte an, 
Arsenwasserstoffvergiftung. Er war in der Kupferzementation be
schaftigt, wo Kupfer aus kupferhaltigen Laugen durch Alteisen aus
gefallt wird. Teilweise wird hierzu auch verzinktes Eisen verwendet. 
Es ist moglich, daB der Zinkbelag des Eisens stark arsenhaltig gewesen 
ist und hierdurch die Voraussetzung ffir das Entstehen von Arsenwasser
stoff gegeben war. Das Gas trat beim Entleeren der Zemehtierungs
trommel aus und wurde von dem Arbeiter eingeatmet. Die vorgeschrie
benen Atemschiitzer waren nicht getragen worden. Der Arbeiter war 
16 Tage arbeitsunfahig. Nachteilige Folgen sind fum nicht verblieben. 

Zwei todliche FaIle ereigneten sich beim Reinigen von Schwefel
saurekesselwagen trotz wiederholter Ausspiilung durch Wasser und 
Tragen von Gesichtsmasken. In einem FaIle diirfte die Maske durch 
das Gewicht des Luftschlauches geliiftet worden sein. 

Ein Arbeiter verungliickte beim Reinigen eines schmiedeeisernen 
Lagerkessels ffir 40gradige Schwefelsaure. Der abgesetzte Schlamm 
wurde mit PreBluft in dem mit Wasser gefiillten Kessel aufgeschlemmt 
und abgehebert. Dann wurde unter Frischluftzufiihrung das Austragen 
des Schlammes mittels Eimers begonnen. Nach kurzer Zeit muBte 
der Arbeiter wegen Unwohlseins die Arbeit aufgeben. Nach 5 Tagen 
trat der Tod durch Arsenwasserstoffvergiftung ein. Durch AuflOsen 
des Zinks des verzinkten Eimers hatte sich in dem sauren arsenhaltigen 
Schlamm Arsenwasserst<?ff gebildet. 

Eine leichte Erkrankung (Gelbsucht und Blutharnen), geheilt durch 
AderlaB, Sauerstoffzufuhr und Kochsalzeinspritzung, ereignete sich in 
Bayern, ahnHch 2 FaIle in Hamburg. 

Ein Arbeiter versank beim Reinigen der Kalkschlammgrube einer 
Azetylenanlage bis zu den Knien in Schlamm und konnte sich nicht 
herausarbeiten. Er muBte durch einige Zeit die Gase (Phosphorwasser
stoff?) einatmen; die Folge war eine leichte Vergiftung. 

Eine Arsenwasserstoffvergiftung ereignete sich bei der Arbeit mit 
einem arsenhaltigen Verstahlungsbad. 

1m Lithoponebetrieb einer Farbenfabrik des R.B. Diisseldorf er
eigneten sich im Jahre 1925 5 FaIle, darunter ein todlicher. Zwei der 
Verungliickten waren mit Ausfallen von Kadnuum aus diinner Lauge 
mit Zinkstaub, die iibrigen mit dem Losen des Kadmiumpulvers in 
Salzsaure beschiiftigt. Die benutzten Holzhiitten waren mit Abzug
schacht und Druckluftdiise versehen. Die nach der ersten Vergiftung 
erwirkte Anordnung, Gasmasken mit Schutzeinsatz gegen Arsenwasser
stoff zu tragen, ist von den spater erkrankten Arbeitern nicht gewissen
haft befolgt worden. Nach spateren Untersuchungen riihrte das Arsen 
sowohl aus dem Zinkoxyd und Zinkmetall wie aus der Schwefelsaure 
her. Die Arsenwasserstoffmengen waren dementsprechend groB (s. oben 
S.41). 
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1m gleichen Regierungsbezirk hat sich eine Massenerkrankung von 
Arbeitern durch Arsenwasserstoff irn Jahre 1924 ereignet. Dabei fand 
ein Arbeiter den Tod, wahrend 10 weitere Arbeiter mehrere Monate 
hindurch arbeitsunfahig waren. In dem in Betracht kommenden Be
triebe werden Riickstande der Lithoponefabrrkation auf Kadmium 
verarbeitet. Vermutlich ist der Arsenwasserstoff dadurch entstanden, 
daB die Reduktion der Lithoponeriickstande mittels Zinkstaubes nicht 
wie friiher aus neutraler, sondern aus schwefelsaurer Losung erfolgte. 
In der schwefelsauren Losung kann das sowohl in der Schwefelsaure 
als auch irn Zinkstaub enthaltene Arsen durch den bei der Fallung des 
Kadmiums entstehenden W ~serstoff in Arsenwasserstoff umgewandelt 
worden sein. Da am Unfalltage die Luft sehr driickend war, konnten die 
arsenwasserstoffhaltigen Dampfe nicht aus dem- Arbeitsraum abziehen. 
Um in Zukunft derartige Unfalle zu vermeiden, wurde angeordnet, 
daB nach der Schwefelsaurebehandlung erst das in den Riickstanden 
gleichfalls enthaltene Eisen und damit auch das Arsen ausgefallt wird 
und erst dann das Kadmium mit Zinkstaub abgeschieden werden soIl. 
AuBerdem sind auf Anregung des Gewerbeaufsichtsbeamten ane Bot
tiche, Holzdecken abgedeckt und an wirksame mechanische Absaugil
vorrichtungen angeschlossen worden. Da auch das gewonnene Kadmium 
arsenhaltig ist und dieses Arsen bei der Destillation des Kadmiums e:pt
weichen kann, so ist auch jede Vorlage in der Kadmiumdestillations
anlage mit einer Absaugeleitlmg versehen worden. 

Je eine schwere Erkrankung eines Galvaniseurs und einer Arbeiterin 
einer sachsischen Metallwarenfabrik wird berichtet, irn ersten Falle 
beirn Schwarzfarben von Messingteilen, wobei in eilie kleine tonerne 
Schiissel verdiinnte Salzsaure und ein Zinkstreifen gebracht und etwas 
arsenige Saure zugefiigt wird. Trotz offener Tiire traten bald mel
keiten und BewuBtlosigkeit auf.· Die Arbeiterin war an der Wnernen 
Schiissel vorbeigegangen und erkrankte 5 Stunden spater. Sie hatte 
ihren Arbeitsplatz irn gleichen Raume. Eine andere, irn Nebenraum 
arbeitende Frau erkrankte nach 15 Stunden und nur leicht. Die Ver
wendung arseniger Saure in dem Betriebe wurde untersagt. 

1m ErdgeschoB eines alten Gebaudes eines erzgebirgischen Eisen
werkes wurde eine Ladung Ferrosilizium bei Regenwetter eingelagert. 
Als beirn Abladen einige Fasser zersprangen, wurden einige Arbeiter 
unwohl und muBten abgelOst werden. Uber dem Lagerraum befand sich 
eine Wohnung mit 3 Personen, welche innerhalb der 3 folgenden Tage 
erkrankten und verstarben. Es hatte sich reichlich Phosphorwasser
stoff entwickelt. Die Diagnose wurde zunachst auf Grippe gestellt und 
erst nach Erkrankung einiger Singvogel in der W ohnung der Ver
storbenen erkannt. Die chemische Untersuchung ergab reichlich 
Phosphorwasserstoffdampfe. 

Nach mittlerweile angestellten Untersuchungen werden schadliche 
Gase aus Ferrosilizium nicht erst durch Feuchtigkeit frei, sie· ent
stehen schon beirn Schmelzvorgang, besonders Phosphorwasserstoff und 
Arsenwasserstoff. Sie sind gelOst und in kleinen molekularen Raumchen 
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zwischen den Krista.llen der Legierung enthalten. .Allmahlich erfolgt 
Austritt, begiinstigt d1ll'ch den Zerfall des Ferrosiliziums, auch bei 
volliger Trockenheit der Legierung. Der Zerfall beruht auf Umkristal
lisation der Verbindung, die die Umlagerung des Gefiiges Z1ll' Folge hat. 
AuBerdem bilden sich schadliche Gase d1ll'ch Feuchtigkeitseinwirkung 
auf die Verunreinigungen der Substanz. 

Eine schwere Arsenwasserstoffvergiftung trat bei der Reduktion 
eines Nitrokorpers mit Zinkstaub in alkalischer Losung auf. Die 
Gefahr war bei diesem Arbeitsvorgange bisher unbekannt gewesen. 
(R.B. Wiesbaden.) 

Ein eigenartiger Unfall mit todlichem Ausgange ereignete sich bei 
Lotarbeiten in einem etwa 8 cbm fassenden groBen eisernen Kessel, 
in dem Ole mittels Wasserstoff in der Warme gehartet werden (Fett. 
hiirtung). Die eiserne Heizschlange des Kessels sollte d1ll'ch eine kupferne 
ersetzt werden. Die hierbei erforderlichen Lotarbeiten wmden von 
einem Kupferschmied nach dem bekannten Verfahren vorgenommen: 
Erwarmen des zu lOtenden . Kupferrohres und eines 4 mm starken 
MessingschweiBdrahtes mit Hille einer Azetylen-Sauerstoffflamme, Ein
tauchen des Drahtes ill Boraxpulver und Erhitzen bis zum Ubertropfen. 
Diese Arbeit selbst erfordert n1ll' etwa 10 Minuten. Der Kupferschmied 
klagte bald darauf iiber Kopfschmerzen, konnte aber seine W ohnung 
ohne fremde Hille aufsuchen; 48 Stunden spater war er tot. Nach dem 
erwahnten Verfahren ist nun bisher stets gearbeitet worden und MiB
stande haben sich dabei kaum ergeben, wenn auch die Kupferschmiede 
manchmal iiber leichte Kopfschmerzen geklagt haben, die nach ihrer 
Ansicht auf das Einatmen des aus dem MessingschweiBdraht verdamp
fenden Zinkoxydes z1ll'iickgefiihrt werden miiBten. Nach dem arzt· 
lichen Gutachten sind nun zwar im Blute des Verungliickten Sp1ll'en 
von Kohlenoxyd nachgewiesen, allerdings in geringen Mengen, daB so 
darauf der Tod des Kupferschmiedes wohl kaum z1ll'iickgefiihrt werden 
kann. Die Arzte nehmen daher an, daB ein anderer Stoff den Tod 
herbeigefiihrt haben muB, und zwar vermuten sie Arsenwasserstoff, 

Antimon. In Hamb1ll'g erk1;ankten beim Vermahlen metallischen 
Antimons Arbeiter: Atemnot, Kopfschmerz, Erbrechen, Bindehautent
ziindling, blutig-eitriger AusfluB aus der Nase, Heilung nach 10 Tagen. 
Die Erkrankung entstand trotz des Tragens von Respiratoren. 

England 
Arsenige Siure. Der Bericht des medizinischen Chefgewerbeinspek

tors aus dem Jahre 1902 iiber die Untersuchung von 20 Arbeitern in 
einem Betriebe Z1ll' Erzeugung von Waschmitteln fiir Schafe fiihrt an, 
daB in dieser Industrie arseniksa1ll'es Natrium verwendet wird, das als 
sehr feiner Staub die oberen Luftwege reizt und auBerdem die charak
teristischen Pigmentierungen und Verhornungen hervorruft. Von diesen 
20 Arbeitern wmden im Jahre 1923 8 neuerlich untersucht. 3 davon 
zeigten epitheliomatose Zustande. Sie standen im Alter vO:Q 53, 53 und 

B r e z ina, Gewerbekrankheiten 1920-26. 4 
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49 Jahren und waren seit 38, 33 und 22 Jahren berufstatig. AIle hatten 
verhornte Warzen und Pigmentierungen, 2 waren schon wiederholt 
wegen Epitheliom operiert worden. 3 andere Arbeiter, welche 45, 39 
und 38 Jahre im Betriebe tatig waren, wiesen keine Krankheitserschei
nungen auf. Daraus ergibt sich, daB der arsenhaltige Staub zwar reizende 
Wirkungen hat, aber nur sehr langsam Karzinom verursacht. 

In den Berichtsjahren wurden im ganzen 7 Faile von Epitheliom, 
aile nach vieljahriger Berufsarbeit mit Arsen bei der Erzeugung von 
Waschmitteln fiir Schafe, beobachtet. 4 davon waren todlich. In dieser 
Industrie ereigneten sich ferner 6 Erkrankungen, jedoch nicht an Epithe
liom, dann 6 mit hauptsachlicher Beteiligung der Haut und des Nasen
septums (eine Perforation); aile betrafen Packer und Schmelzer. Ein 
Fall endete todlich und verlief mit Schwellung der Augenlider und spater 
starkem Erbrechen. Stets bestand Pigmentation der Nackengegend. 
3 weitere akute Erkrankungen unter besonderer Beteiligung der Schleim
haute ereigneten sich beim Reinigen der Staubkammern in Nickel- und 
Kobaltraffinerien, einer beim Reparieren des Sockels eines Zinnofens, end
lich einer beimArbeiten mit Barells, die Arsen enthielten. Ein Epitheliom
fall mit Pigmentbildung betraf einen Arbeiter einer Farbenfabrik. . 

Arsenwasserstoff. Zwei Arsenwasserstoffvergiftungen, darunter eine 
todliche, ereigneten sich in einer Altmetallschmelzerei, dadurch, da13 
infolge eines enorm starken Gewitterregens Sacke mit Altmetall wegen 
Verstopfung der Kanale unter Wasser gesetzt wurden und Arsenwasser
stoff zur Entwicklung kam. Die Leute hatten etwa in 3 m Entfernung 
von der Stelle gearbeitet. (Erbrechen, Ikterus, Anurie.) Wahrend das 
Gas sonst nur bei Einwirkung von Saure auf Metall zur Entwicklung 
kommt, hatte hier der bloBe Kontakt mit Wasser geniigt; vermutlich 
hatte sich naszierender Wasserstoff aus dem Wasserentwickelt, infolge 
der durch Elektrolyse sich bildenden Saure. . 

Das verdachtige Material wurde auf seinen Arsengehalt untersucht. 
Es bestand aus einem Gemenge verschiedener Metalle (Blei, Zinn, 
Kupfer, Aluminium, Antimon) und enthielt 1,6% Arsen, jedoch in 
ungleichmaBiger Verteilung. Die feinpulverigen Partien enthielten bis 
zu 2,9%, die groberen Stiicke nur 1 %. Proben von Material, das durch
naBt gewesen war, ergaben keine Arsenreil!ktionen. Beim Versuch,. 
Arsenwasserstoff aus Materialproben zu entwickeln, zeigte sich, daB 
dieser sehr rasch abgegeben wird und daB die gewohnliche Luftfeuchtig
keit dazu geniigt. Nach zehn Tagen war nur wenig, nach zwei Monaten 
fast kein Arsen nachweisbar. 

In ahnlicher Weise erkrankten drei Arbeiter in einer Metallraffinerie, 
ala sie ein bloB 0,05% Arsen enthaltendes Gemenge von Metallen in 
einem Schmelzofen reduzierten. Etwas von dem Material war zusammen
gebacken und muBte entfernt werden. Es wurde dann mit Wasser be
gossen und dabei traten Gase auf, welche Arsenwasserstoff enthielten. 
Offenbar hatte sich wieder naszierender Wasserstoff entwickelt. 1m 
Laboratorium gelang ein Versuch, der diesen V organg nachahmen 
sollte, jedoch nur mit warmem und nicht mit kaltem Wasser. 



Niederlande. Deutsches Reich. 51 

Niederlande. 
Eine Arsenvergiftung zog sich eine Arbeiterin in einer Tapezier

werkstatte zu. 
Bei einem Setzer, der an SchweiBhanden litt, entwickelte sich durch 

Antimoneinwirkung ein Ekzem. 
In der Metallverarbeitung erkrankte ein Arbeiter beim Zerkleinern 

groBer Antimonstiicke mit 'Oblichkeiten (das Material war nach der 
chemischen Untersuchung arsenfrei). 

Auf einem Schiffe, das eine Ladung von 150 Tonnen Ferrosilizium 
fiihrte, drangen infolge Durchnassung giftige Gase in die auf dem Schiffe 
befindliche Schlafkammer des Schiffers und seiner Familie. Der Vater 
und drei Kinder erkrankten, das jiingste Kind von 11/9 Jahren t6dlich. 
Die Untersuchung ergab, daB das Ferrosilizium 0,05% Phosphor ent
hielt. Ein weiterer Fall trat in der Schiffsbauindustrie auf durch Ein
atmen von Dampfen einer Azetylenlampe. 

Schwefelwasserstoff. 
Deutsehes Reich. 

In der Fellfarberei traten mehrere Vergiftungen und ein Fall von 
BewuBtlosigkeit durch einen FarbeprozeB auf, bei dem sich in einem 
rotierenden FarbenfaB Schwefelwasserstoff entwickelte. Geklagt wurde 
iiber Appetitlosigkeit, Erbrechen, Kopfschmerz, Schwindel, Schmerzen 
an Handen und FiiBen. 

Bei einem Arbeiter am Schlammriihrer einer Gaswascherei in einer 
Kupferhiitte trat BewuBtlosigkeit und Tod nach drei Stunden durch 
giftige Gase ein. (Es ist nicht angegeben, welche Gase, doch liegt es 
nahe, an Schwefelwasserstoff zu denken. Ref.) , 

In der chemischen Industrie ereigneten si.ch einige leichte FaIle von 
Schwefelwasserstoffvergiftung bei der Herstellung von Bariumsalzen 
iiber Bariumsulfit, ferner einige FaIle in Gummifabriken. Beim Reinigen 
verstopfter Entliiftungsrohre in der Schwefelkohlenstofffabrikation und 
sonst in chemischen Betrieben kam es zu leichten Vergiftungen. 

Ein Laborant in einem chemischen Laboratorium erkrankte t6dlich 
durch L6sung des Stopfens an einem SchwefelwasserstoffEmtwickler. 

Kunstseidefabrikation. In einer Kunstseidefahrik waren die Erkran
kungszahlen hoch in der Zwirnerei, Spulerei, Sortierung (bei weiblicher 
Arbeiterschaft), obwohl hier Schwefelkohlenstoff- und Schwefelwasser
stoffgefahr nicht mehr vorliegt, im Gegensatz zum eigentlichen Spinn
prozeB, wo mannliche Arbeiter verwendet werden. Ein auffallender 
Riickgang der Erkrankungen trat nach Errichtung der Betriebskranken
kasse ein. Die typischen Augenerkrankungen des Spinnereibetriebes 
erfuhren eine zeitweise Steigerung unter dem EinfluB erheblicher Neu
einstellungen, die aber nach Eingew6hnung und Verbesserung der 
Absaugeanlagen wesentlich abnahmen. Nach einer anderen Beob-

4* 
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achtung in derselben Industrie traten an den Spinnmaschinen Hornhaut
und Bindehautentziindungen und auch Hornhaut- und Bindehaut
veratzungen auf. .Anscheinend lag nicht nur Schwefelwasserstoff, 
sondern auch Schwefelsaurewirkung durch Abspritzen von Tropfchen 
von den schnellaufenden Faden nach dem Durchgang durch das saure 
Bad vor. Die Maschinen wurden moglichst ummantelt und Absauge
vorrichtungen angeschlossen. Die Erkrankungszahl fiel so von 121 % 
der Spinnerinnen im I. Quartal auf 19,8% im IV. Quartal. Die Empfind
lichkeit der Arbeiterinnen war sehr ,verschieden. 

In der Riibenwasche derRohzuckerfabriken des R.B. Magdeburg 
traten ofters Augenerkrankungen auf, indem durch merausnutzung 
des,Waschwassers wegen Wassermangels und Anreicherung mit Schmutz
stoffen Faulnis mit Schwefelwasserstoffentwicklung auftrat. 'Durch 
Alkalischhalten der Waschwasser (Kalkmilch) solI dies verhindert werden. 

In einer chemischen Fabrik des R.B. Merseburg traten bei 256 Ar
beitern einer Abteilung 163leichte Augenerkrankungen durch Schwefel
wasserstoff auf. Reinigung der zur Fabrikation erforderlichen Gase von 
Schwefelwasserstoff wurde als notwendig erkannt. 

Thoriumnitrat. In einer Thoriumnitratfabrik starb ein Arbeiter an 
Schwefelwasserstoffvergiftung. In einem Steingutbehalter, in dem 
alkalische Thoriumsalzriickstande mit Schwefeleisenpulver durch Salz., 
saurezuleitung gelOst werden sollten, war der Verungliickte nach Zu
decken des BehaIters nochmals auf die Leiter gestiegen und schiittete 
Schwefeleisenpulver nach, wobei sich. plotzlich so viel Dampfe ent
wickelte, daB der Exhaustor sie nicht bewaltigen konnte. 

1m R.B. Stettin und Stralsund war in einer Stapelfaserfabrik der 
Gesundheitszustand der Waschereiarbeiterinnen vermutlich durch 
Schwefelwasserstoffdampfe im allgemeinen viel schlechter als in den 
iibrigen Abteilungen. Lokale Absaugung oder automatisches Waschen 
war unmoglich. In einer chemischen Fabrik verungliickten zwei Arbeiter 
todlich beim Reinigen einer Schlinggrube, die nach dem Auspumpen 
zur Losung des Restes mit Salzsaure begossen worden war, als am fol
genden Morgen beim Einsteigen der Leute sich Schwefelwasserstoff 
entwickelt hatte. 

Fiir das Knappschaftsoberversicherungsamt Halle a. d. S. wurde 
yom Gewerbemedizinalrat, ehi Obergutachten erstattet iiber den Tod 
eines Lokomotivheizers, der wahrend der Arbeit erkrankte und am 
nachsten Morgen unter Zeichen des Lungenodems starb. Die Erhebungen 
zeigten, daB auf jener Lokomotive Braunkohlenbriketts in zwei seitlich 
des Kesselmantels angeordneten Eisenkasten gestapelt worden waren 
und auch haufig bis auf den Kesselmantel selbst gelagert wurden. Diese 
Braunkohlen machten infolge der Erhitzung einen VerschwelungsprozeB 
durch, bei dem sich Schwefelwasserstoff entwickelte. Nach dem klini
schen Verlaufe und dem Sektionsbefunde wurde der Tod des Heizers auf 
Einwirkung von Schwefelwasserstoff und Kohlenoxyd zuriickgefiihi:t. 
Die Mitarbeiter gaben iibereinstimmend an, daB der Verungliickte sich 
in besonders schonungsloser Weise den Gasen au~gesetzt hatte. 
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Osterreich. 
Die Kunstseideerzeugung, von Gew~rbeinspektor Hofrat Ing. 

Viktor Rissel (gekiirzt). 
Der Zellstoff wird in Form von Pappdeckeln in eisernen Wannen mit 

Natronlauge behandelt, der LaugeniiberschuB wieder abgepreBt und 
die noch feuchte Masse in Zerfaserungsmaschinen fein zerrissen. 

Nach einem langeren ReifungsprozeB wird die entstandene Natron
zellulose in Sulfidierapparaten mit Schwefelkohlenstoff so lange innig 
gemengt, bis derselbe chemisch vollkommen gebunden ist, und sich 
eine wasserlOsliche Verbindung, das Natriumzellulosexanthogenat, 
gebildet hat. Das Xanthogenat wird nun mit Wasser und Natronlauge 
zu einer siruposen MaSS(}, der Viskose, gelOst. Diese wird durch Filter
pressen gedriickt und in eisernen Behaltern, den sogenannten Reife
kesseln, behufs Erlangung der Spinnfahigkeit mehrere Tage stehen
gelassen. Die entsprechend gereifte Viskose wird nun aus den Reife
kesseln mittels Druckluft in Spinnmontejus nod von hier zu den Spinn
maschinen befordert. 

Diese Spinnmaschinen unterscheiden sich wesentlich von jenen, 
welche in der Textilindustrie al1gemein iiblich sind. Die Viskose wird hier 
mittels der vor jeder Spinnstelle befindlichen kleinen Pumpe vorerst 
durch eine aIs Filter wirkende VorrichtUilg, dann durch Platindiisen 
gepreBt, die je nach der gewiinschten Seidenstarke eine verschiedene 
Amahl feiner Offnungen besitzen, und dann bereits als Faden durch 
das sogenannte Spinnbad gefiihrt. Dieses Bad enthalt verschiedene 
Chemikalien, darunter auch Natriumbisulfat und SchwefeIsaure, letztere 
in Mengen bis 10%. Der Faden wird nun je nach Konstruktion der 
Spinnmaschinen bzw. je nach der gewiinschten Seidengattung in Zen
trifugen, auf Walzen oder aber auf Spruen abgelagert. Bei den Zentri
fugenmaschinen wird das aus den Diisen tretende Fadenbiindel iiber 
Glasrollen durch einen Glastrichter in die raschrotierende Zentr.ifuge 
eingefiihrt und durch die Drehung gleichzeitig gezwirnt. Der Faden 
lagert sich an den senkrechten Innenwanden der Zentrifuge ab und wird 
diese, falls der aus den Faden sich gebildete Hohlzylinder eine gewisse 
Starke erreicht hat, ausgewechselt. Bei den Walzen- und Spulenma
schinen wird das Fadenbiindel ohne Drehung aufgewickelt. 

Der so entstandene Kunstseidefaden wird nun abgehaspelt, einem 
ziemlich komplizierten Wasch- und BleichprozeB unterworfen und nach 
Trocknung der weiteren Verarbeitung, ahnlich jener, wie sie in der 
Textilbranche iiblich ist, unterzogen. 

AuBer der Unfal1gefahr, hervorgerufen durch die maschinelle Ein
richtung, ergeben sich bei der Viskoseerzeugung Gefahren fUr die Ge
sundheit der Arbeiter, welche insbesondere durch die Verwendung von 
Natronlauge, Schwefelkohlenstoff und durch die beirn SpinnprozeB 
verwendete Fallfliissigkeit bedingt sind. Die gesundheitsschadlichen 
Einwirkungen der stark atzenden Natronlauge, denen man durch vor
sichtige Arbeitsverrichtung, Verwendung von Schutzkleidern, Gummi-
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handschuhen und entsprechenden FuBbekleidungen, ebenso jene des 
f~uergefahrlichen, explosiven und giftigen Schwefelkohlenstoffes, wel
chen man durch Vermeidung jeder Flammen- oder Funkenbildung bzw. 
durch entsprechende Ventilationseinrichtungen begegnen kann, sind 
allgemein bekannt. 

Weniger bekannt bzw. erforscht sind die Gefahrenquellen, die sich 
durch die chemischen Vorgange beim SpinnprozeB ergeben und in allen 
Viskosefabriken in mehr oder weniger starkem AusmaBe Augenerkran
kungen (Conjunctivitis follicularis) hervorrufen, deren Entstehung bisher 
nicht vollstandig geklart ist. Es wurde die Wahrnehmung gemacht, 
daB diese Erkrankungen, die wohl nur von ganz kurzer Dauer und oft 
in einigen Stunden wieder geheilt sind - nach den statistischen Vor
merkungen der osterreichischen Kunstseidefabrik, welche sich auf einen 
Zeitraum von drei Jahren erstreckeIi, kann ein Krankheitsfall im Durch
schnitte mit 12 Stunden ArbeitszeiteinbuBe angenommen werden -, 
hauptsachlich mit dem Wirkungsgrad der Absaugeeinrichtungen an den 
Spinnmaschinen und der Ventilationsvorkehrungen im Spinnsale in 
Zusammenhang stehen. 

Beim Durchgang des Viskosefadens durch die Fallflussigkeit wird, 
wie schon durch den Geruch wahrnehmbar ist, Schwefelwasserstoff, 
ein nicht nur giftiges, sondern die Schleimhaute stark reizendes Gas, 
ausgeschieden. Die mehrfach wahrend des' Betriebes vorgenommenen 
chemischen Analysen der Luft des Spinnsaales haben ergeben, daB in 1 m3 

Luft 0,03-0,07 g, im Durchschnitte also 0,05 g, Schwefelwasserstoff 
enthalten ist. Analysen auf freie Schwefelsaure, wobei die Luft, ebenso 
wie bei der Untersuchung auf Schwefelwasserstoff, unmittelbar oberhalb 
des Spinnbades bei den Fadenaustrittstellen entnommen wurde, haben 
zu keinem positiven Resultate gefiihrt, d. h. es wurde lediglich fest
gestellt, daB, wenn freie Saure vorhanden ist, das AusmaB derselben 
unter der Grenze von 0,002 g pro Kubikmeter Luft liegt. DaB die 
Spinnsaalluft freie Saure in Spuren enthaIt, beweist der Umstand, daB 
dieselbe in den von der Spinnsaaldecke entnommenen Kondenswasser
tropfen nachgewiesen werden konnte. Auch die Tatsache, daB sich bei 
den Zentrifugenmaschinen ofter Augenerkrankungen zeigen als bei den 
Walzen- oder Spulenspinnmaschinen, deutet darauf hin, daB durch die 
in den Zentrifugen gleichzeitig vorgenommene Zwirnung bzw. die dabei 
erfolgende Verspriihung der Fallflussigkeit Bestandteile derselben, 
darunter auch freie Saure, in die Luft gelangt und auf die Bindehaut 
der Augen reizend wirkt. Es muB daher angenommen werden, daB wohl 
vorwiegend Schwefelwasserstoffgas, aber auch auBerst fein verteilte 
Schwefelsaure, obwohl beide Korper nul' in auBerst geringen Mengen 
auftreten, die Ursache dieser Augenerkrankungen, welche auch ofter 
mit Reizungen der Nasenschleimhaute in Verbindung stehen, sind. 

Um die schil,dlichen Wirkungen soweit als moglich hintanzuhalten, 
ist es notwendig, das beim SpinnprozeB sich bildende Gas, ebenso die 
verspriihte Fallflussigkeit, bereits an den Entstehungsstellen durch 
Absaugung, so weit als moglich, zu entfernen. 
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Anfangs saugte man die Luft lediglich oberhalb der SpinnsteIlen 
ab; spater ergauzte man diese Absaugung durch eine besondere Frisch
luftzufuhrung unterhalb der Arbeitsplatze. Nachdem die mit diesen 
Einrichtungen gemachten Erfahrungen nicht befriedigten, wurde in dem 
osterreichischen Betriebe im Jahre 1924 eine voIlstandig neue Ent
liiftungsanlage unter Berucksichtigung der neuesten Erfahrungen ein
gebaut, welche in Verbindung mit einigen anderen Verbesserungen nun
mehr die Gewahr bietet, aIle im Bereiche der Moglichkeit liegenden 
technischen PraventivmaBnahmen in bezug der Augenerkrankungen 
getroffen zu haben. Die gauze Anlage besteht ebenfalls aus einer Ab
saugeanlage und einer zur kalten Jahreszeit gleichzeitig als Reizung 
dienenden Frischluftzufuhrungsanlage; jedoch wurden entgegen dem 
fruheren Bestand mehrfach Anderungen vorgenommen. 

Die Anordnung der Absaugevorrichtung mittels Blechfangen ober
halb der SpinnsteIlen ist im aIlgemeinen die gleiche geblieben, jedoch 
wird nun durch die Wahl kleinerer Rohrquerschnitte eine an aIlenAbsauge
stell en gleichmaBige erhOhte Luftgeschwindigkeit von zirka 18 mJsek 
erzielt, wahrend sie fruher nur 5--10 mJsek betrug. Dies ist, insbesondere 
bei Zentrifugenmaschinen, von Bedeutung, da durch die viel kraftigere 
Saugwirkung, etwa durch die Zentrifugen selbst hervorgerufene, die 
Absaugung ungiinstig beeinflussende Luftstromungen auBer Wirkung 
gesetzt werden. 1m iibrigen sind die Spinnmaschinen, soweit als moglich, 
abgeschlossen. 

Die Frischluft wird nun nicht mehr unterhalb der ArbeitssteIlen, 
sondern seitlich der Maschinen, durch Rohrstutzen, welche bis 1 m 
oberhalb des FuBbodens reichen und auf 0,5 m perforiert sind, und zwar 
auch mit einer Geschwindigkeit von zirka 18 mJsek eingefiihrt. AuBer
dem kann aber auch oberhalb del' Spinnmaschinen Frischluft einge
blasen werden, so daB im Spinnsaale stiindlich ein zehnfacher Wechsel 
der Luft moglich ist. 

Durch Reguliervorrichtungen ka:nn der Luftwechsel entsprechend 
del' Jahreszeit bzw. der auBerenLuftdruckschwankungen und den Wind
verhaltnissen geregelt werden. 

Wenn nun auch, soweit es der technische Betrieb bzw. der Arbeits
prozeB zulaBt, fiir eine genugende Entluftung V orsorge getroffen ist, 
erscheint es, um Augenerkrankungen auf das MindestmaB zu beschran
ken, erforderlich, die Augen des Spinners noch besonders zu schutzen. 
Zu diesem Zwecke stehen. verschiedene Arten von Schutzbrillen in Be
nutzung. Gasdicht abschlieBende Brillen haben sich nicht bewahrt, 
da durch diese die Augen zu stark erwarmt werden - der SpinnprozeB 
erfordert eine Raumtemperatur von 18-20° C - und der Spinner 
dadurch verleitet wird, die Brille of tel' zu liiften und mit den von der 
Fallfliissigkeit beschmierten Randen die Augen zu beriihren. Die Praxis 
hat ergeben, daB sich fiir diese Zwecke am besten in Gummischwamme 
eingebettete Brillen mit etwas eingefetteten Glasern eignen. 

Beim Auftreten einer Augenentzundung spielt die individuelle Vel'
anlagung eine groBe Rolle. Es gibt Spinner, die, obwohl sie nie oder 
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nur a,usnahmsweise Brillen tragen, an den Augen nicht erkranken. 
Andererseits wurde bei empfindlichen Augen eine Gewohnung an die 
schadlichen Einwirkungen nicht beobachtet. 1st das Auge einmal ge
reizt, so muB getrachtet werden, die Entziindung ehestens zu beheben. 
Nachdem eine Dauerbehandlung der Bindehaut mit Kokain, Suprarenin, 
Novokain u. dgl. arztlicherseits nicht empfohlen wird, kommt haupt
sachlich die Behandlung mit einem indifferenten Mittel, welches ledig
lich eine Abspiilung der Bindehaut und eine Verdiinnung der Tranen
fliissigkeit bezweckt, wie destilliertes Wasser, eventuell mit etwas Bor 
oder Kaliumpermallgatnat versetzt, oder irgendeine Teeart in Betracht. 
In der osterreichischen Kunstseidefabrik wird in letzterer Zeit Kamillen
tee benutzt. Es sind bei den von Krankenschwestern in einem eigenen 
Raume auch wahrend der Arbeitszeit vorgenommene Auswaschungen, 
die bei einem Teile der Spinner anfangs auf Widerstand stieBen, recht 
gute Erfahrungen gemacht worden. 

Die beziiglich der Augenerkrankungen seit Beginn 1923 gefiihrten 
statistischen Aufschreibungen haben ergeben, daB der durchschnittliche 
Prozentsatz an diesen Erkrankungen, gerechnet auf die Anzahl der 
Spinner, von 13,20% im Jahre 1923 auf 9,66% im Jahre 1924 und im 
Jahre 1925 sogar auf 4,92% gesunken ist. Unter Beriicksichtigung der 
Dauer dieser Erkrankungen, d. h. unter Zugrundelegung der durch die
selben versaumten Arbeitszeit ergibt die Statistik im Jahre 1923 3,29%, 
im Jahre 1924 2,41 % und im Jahre 1925 1,22% Arbeitszeitversaumnis. 
Hierzu sei nochmals erwahnt, daB seit Herbst 1924 die neue Entliiftungs
anlage im -Betrieb steht und ungefahr seit dieser Zeit jene Arbeiter, 
die zu Augenerkrankungen neigen, die vorerwahnten Schutzbrillen 
tragen und sich nach Bedarf auch Augenwaschungen unterziehen. 

Personen mit besonders empfindlichen Augen diirfen im Spinnsaale 
nicht beschaftigt werden. 

Da bei diesen Augenentziindungen das personliche Verhalten der 
Spinner wahrend als auch auBerhalb der Arbeitszeit eine groBe Rolle 
spielt, wurde vom GJ. St. Polten im Einvernehmen mit dem Amtsarzte 
ein eigenes Merkblatt verfaBt, welches von der Betriebsleitung an die 
Spinnereiarbeiter verteilt wird. In demselben werden die im Spinnsaale 
beschaftigten Personen auf aIle zur Schonung des Augenlichtes dienenden 
MaBnahm:en eindringlichst aufme.rksam· gemaeht. 

Niederlande. 
Eine Beschreibung der Technik und der Gesundheitsgefahren in der 

Kunstseideindustrie aus dem Jahre 1925 entspricht einer analogen Be
schreibung aus dem osterreichischenBerichte des gleichen Jahrganges 
(siehe oben). 

Die Schwefelwasserstoffmengen, die pro Kubikmeter Luft nachst 
den Spinnmaschinen und Saurebottichen gefunden wurden, betrugen 
meist iiber 20 mg, weun iiber Beschwerden geklagt wurde, in schlecht 
eingerichteten Betrieben bis zu 87 mg. Weun die Menge kleiner als 
20 mg war, wurden meist keine Klagen erhoben. 
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Die Zahl der chronischen Schwefelwasserstoffvergiftungen mit Schliif
rigkeit, Mattigkeit, Appetitlosigkeit, oft auch Abmagerung war ziemlich 
groB. Etwa ein Viertel der untersuchten gefii,hrdetenArbeiterwar leidend. 

Den Krankheitserscheinungen bei chronischer Schwefelwasserstoff
vergiftung in vieler Richtung ahnlich sind die bei chronischer Schwefel
kohlenstoffvergiftung. Von dies em Stoff wurden einmal bis zu 70 mg 
pro Kubikmeter in einer Spinnerei gefunden. Die Klagen bestanden 
in Kopfschmerz, Schlafrigkeit, Zittern und Zuckungen im Gesicht, 
sonderbaren Gedanken in der Nacht. Ein Erkrankter muBte wegen 
Geistesstorung voriibergehend in eine Nervenheilanstalt gebracht 
werden. In der Regel war der Schwefelkohlenstoffgehalt der Luft aller
dings nur ganz minimal. 

Der Berichterstatter kommt zu dem SchluB, daB Schwefelwasser
stoff bei bestimmten Konzentrationen, die nicht hoch zu sein brauchen, 
zu Augenleiden fiihrt, daB etwaige Beimischungen von Arsenverbin
dungen nicht in Betracht kommen, vielleicht aber die Verstreuung von 
Sauretropfchen. Wahrend die Absaugung des Schwefelkohlenstoffes bis 
zur Unschadlichkeit heute moglich ist, stellt die Frage der geniigend 
vollkommenen Schwefelwasserstoffabsaugung ein heute noch ungelostes 
Problem dar. 

In einer Kunstseidefabrik erkrankte ein Monteur bei der Reparatur 
eines Saurebehiilters, der vorher ungeniigend geliiftet worden war. Er 
fiel bewuBtlos zusammen, bei den Bemiihungen zu seiner Rettung wurden 
zwei andere Personen auch bewuBtlos. Er war trotz kiinstlicher Zufuhr 
von Sauerstoff nicht zu retten. Eine Luftprobe aus dem Inhalt des 
Behalters ergab oben 6,9 mg, am Boden 16,3 mg Schwefelwasserstoff 
pro Liter und eine Aziditat von 5,2 g S03. 

In den Zuckerfabriken wurde das Auftreten von Augenentziindungen 
durch Schwefelwasserstoff (Lichtscheu, TranenfluB, Schmerzen) in 
mehreren Abteilungen beobachtet. In Groningen ereigneten sich solche 
Fane mit Konjunktivitis und Keratitis punctata superficialis. 1m An
fange der Kampagne traten einige Fane leichter Art mit mehreren Rezi
diven auf, und zwar bei Arbeitern in der Riibenwascherei. Miinzen in 
den Taschen der Arbeiter und mit Bleiazetat getranktes Papier wurde 
innerhalb kurzer Zeit dunkel. Eine Untersuchung von 29 Arbeitern 
ergab Wmal das Bestehen von Konjunktivitis, die 29 Leute hatten 
jedoch im ganzen 46mal an Konjunktivitis gelitten. In 11 Riiben
waschereien wurden 5 Fane von vermindertem Hamoglobingehalt ge
funden, 4mal Kopfschmerz, 2mal Appetitlosigkeit, 4mal Durchfall. 

Chlor, Salzsaure, Flufisaure. 
Deutsches Reich. 

Chlorvergiftungen traten in groBerer Zahl bei der Wasserreinigung 
mittels Chlor durch ungeniigende Betriebseinrichtungen auf, wodurch 
es zu starker Vergasung der Betriebsraume kam. 6 Erkrankungen er-
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eigneten sich durch Undichtigkeit von Leitungen, je ein Todesfall durch 
Entweichen von Chlor aus einem Kessel und durch Ventilbruch, mehrere 
FaIle in Chlorverfliissigungsanlagen durch Betriebsstorung. 

Bei Herstellung von Bleichlauge erkrankte ein mit Lungenemphysem 
behafteter Arbeiter (del' Bericht spricht irrtiimlich von einer 19tagigen 
Erkrankung an Emphysem). 

Chlorkalk. Chlorkalk, angewendet in Losung zur Reinigung bei 
Druekerei- und Farbereiarbeitern, fiihrte haufig zu Ekzem del' Hande, 
Chlorkalkstaub in der Chlorbleiehe und, in del' Zellulosefabrikation zu 
katarrhalisehen Erseheinungen. Ein Arbeiter an den Bleiehhollandern 
einer Papierfabrik erkrankte nach mehrmonatlichen Magenbeschwerden 
todlieh an Herzmuskellahmung, der Tod wurde vom Arzt auf Chlor
wirkung zuriiekgefiihrt. 

Chlorschwefel. In der Gummiindustrie traten mehrfache Erkran
kungen, darunter eine todliche dureh Chlorschwefel auf (leider sind die 
Krankheitserscheinungen nicht angegeben - Ref.), wobei die indivi
duelle Empfindlichkeit sehr versehieden zu sein scheint. 

Salzsaure. Erkrankungen dureh Salzsaure ereigneten sich in Stanz
und Emaillierwerken beim Verzinnen und Verzinken, wo zur Beseitigung, 
des Zunders Schwefelsaure und Salzsaure verwendet wird. Beim Beizen 
entsteht Wasserstoff, der beim Aufsteigen in kleinen Blaschen feinste 
Salzsauretropfchen mitreiBt, dadurch treten kleine Handgesehwiire auf. 
Mitunter kommt es zur Sehorfbildung an den Armen und zur Briichigkeit 
der Fingernagel. Auch eitrige Pusteln treten beim Eindringen des 
Zunders in die Haut auf. Einmal trat schwere Veratzung der Mund
und Rachenhohlenschleimhaut, nachher todliche Blutvergiftung nach 
mehrstiindiger Einatmung der Dampfe beim Herstellen von Lotwasser 
in einem engen Arbeitsraum ein. In einem anderen FaIle muBte ein 
Vorarbeiter etwa eine Viertelstunde lang infolge Bruches eines Glas
ballons Salzsauredampfe atmen. Er erkrankte sofort mit Hustenreiz, 
Brennen im Rachen, Heiserkeit und bot die Erscheinungen akuter 
Raehen- und Kehlkopfentziindung. Letztere gingen anschlieBend in 
einen raseh fortsehreitenden Kehlkopfkrebs iiber, dem der Mann einige 
Monate spater erlag. 

Beim Auseinandernehmen und Reinigen von Kondensationstiirmen 
eines Salzsaurebetriebes nach Hargreave erkrankten trotz voran
gehender Wasserspiilung und Ventilation wahrend der Arbeit 21 von 
35 Arbeitern mit Pustelbildung am Korper, anseheinend Chlorakne. 

FluBsaure. Katarrhe und Hautveratzungen dureh Saurespritzer, be
sonders aber schwer heilende Geschwiire um die Fingernagel waren 
haufig bei del' Darstellung von FluBsaure aus Fluornatrium und Schwefel
saure, dann bei der Verwendung von Fluorwasserstoff zum Mattieren 
von Glas. In einem FaIle wird das Eitrigwerden der Gesehwiire ohne 
zwingenden Grund auf mangelhaftes Reinhalten zuriickgefiihrt. 

Auch in der Porzellanfabrikation kamen solehe FaIle vor, wenn 
FluBsaure zum Entfernen von Farbflecken auf dem Porzellan ver
wendet wurde. 
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Osterreich. 
Bei Frauen, die den Dampfen von Lotwasser (neutrale Zinkchlorid

losung) ausgesetzt waren, kamen haufig Katarrhe, Magendriicken, 
Appetitlosigkeit und Ubelkeiten, auch entziindliche Hauterkrankungen 
vor. Beim Tragen mit Chlorzink impragnierter, mangelhaft getrock
neter Eisenbahnschwenen wurden Veratzungen der Haut beobachtet. 
Die Dampfe in den Verzinkereien fiihren ofter zum Zerfall und Ausfall 
der Zahne, wenigstens bei mangelhafter Zahnpflege. 

Ein Arbeiter, der durch langere Zeit bei der Durchzugsmaschine 
einer Gummifabrik (Kaltvulkanisierung) viel Chlorschwefel eingeatmet 
hatte, erkrankte mit Gelbsucht und starker Gewichtsabnahme, dann 
plOtzlich mit Lahmungen der Beine und der SchlieBmuskeln des Afters 
und der Blase, leichter Parese der Unterarme. Nach 14 Tagen trat 
Heilung ein. Ein Beweis, daB Chlorschwefel Ursache der Vergiftung war, 
lag nicht vor. 

Augenveratzungen durch FluBsaure traten beim Gliihlampenmattie
ren, ein Fall mit schwerer Veratzung durch Umfallen einer FluBsaure
flasche auf. 

In einer Holzimpragnieranstalt in Wien wurde zeitweilig Chlorzink 
hergestent, indem groBe Holzkasten, mit Zinkhiittenschlacke gefiillt, mit 
verdiinnter Salzsaure begossen wt;U'ilen, wobei unter stiirmischer Re
aktion auftretende Gasblaschen Salzsaure- und wahrscheinlich auch 
Chlorzinktropfchen emporrissen, die iiber 100 m weit die Arbeiter heftig 
zum Husten reizten. 

England. 
1m ganzen wurden 42 Falle von Chlorvergiftungen gemeldet. Die 

Mehrzahl ereignete sich im Zusammenhang mit der Bleicherei, und zwar 
5 Fane bei der Herstellung von Bleichwassern, einer durch Austritt von 
Chlor aus einem Zylinder, welcher Bleichpulver enthielt, 6 beim Reinigen 
eines Kanals in einer Miihle, wo Chlor zur Mehlbleiche diente, einer in 
einer Papierfabrik. 

Ferner ereigneten sich 6 Fane beim Ausladen von Metallabfallen 
durch Austritt von Chlor aus einem fiir leer gehaltenen Zylinder, welcher 
zerbrach, 1 Fall beim Chlorieren von Wasser, 9 bei verschiedeneIi chemi
schen Prozessen, endlich 1 Fall durch Einwirken von Salzwasser auf 
schweflige Saure beim Versuch, ein gesunkenes Unterseeboot zu heben. 

Kiihlanlagen, die mit Chlor betrieben werden, nehmen zu und sollten 
immer auBerhalb der Arbeitsraume errichtet werden, damit im Falle 
der Undichtigkeit von Gaszylindern die Arbeiter nicht gefahrdet sind. 

Niederlande. 
Hauterkrankungen durch Chlorkalk traten auf in einem Fane beim 

Entleeren einer Chlorkalkkammer, in der sonst bei gewissen Arbeiten 
Schutzmasken aus Glimmer getragen wurden. Ferner einige Fane beim 
Chlorkalkverpacken, besonders wahrend des heiBen Sommers 1923 durch 
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starkes Schwitzen bei der Arbeit. In einem Falle fiihrte bei dieser 
Arbeit das Auftreten von Chlorakne zur Furunkulose und schlief3lich 
zu tOdlicher Sepsis. Klagen iiber Husten und reizende Dampfe wurden 
in der Kunstseideindustrie bei Saurebiidern laut. Die Arbeit wird sehr 
primitiv ausgefiihrt; man schiittet aus einem Eimer starke Salzsaure 
aus, die Gase verbreiten sich im Raume. 

Beschwerden iiber Fluorwasserdampfe ergaben sich in der Gravier
abteilung einer Porzellanfabrik. 

Schweflige Saure, Schwefelsallre. 
Deutsches Reich. 

In Zellulosefabriken ereigneten sich Erkrankungen bei verschiedenen 
Gelegenheiten, so durch Austropfen der Sulfitlauge aus einem undicht 
verschlossenen Kocher auf die vorher schon entleerte Stoffmasse. Es 
entwickelte sich schweflige Saure; der mit dem Fortschaufeln des 
Stoffes betraute Arbeiter erkrankte an Bronchialkatarrh. Beim Aus
stromen von schwefliger Saure aus einem Apparate erkrankte ein Ar
beiter an Lungenentziindung. 14 Erkrankungen an Bronchitis er
eigneten sich in einer Zellulosefabrik durch Austritt von Gas aus un
dich ten Leitungen. 

In manchen Metallgief3ereien wird zum Schutz des fliissigen Metalls 
gegen Verbrennungen an der Luft die Oberflache mit Schwefelbliite 
bestreut und solche auch dem Formsand zugesetzt. Es konnen dann 
Vergiftungen durch schweflige Saure auftreten. 

Beim Ausschwefelnvon Getreidesilos mit schwefliger Saure er
krankte ein Arbeiter. 

Die Rolle der schwefligen Saure neben Schwefelwasserstoff in der 
Kunstseidefabrikation ist noch unklar. 

Ein Arbeiter wurde beim Loshacken von Morphonerz in einem 
Schiffsraum unwohl. Da das Erz feinen Staub entwickelte, der zum 
Husten reizte, wurde es untersucht; es ergab sich leichte hydrolytische 
Abspaltbarkeit von Schwefelsaure. Das Erz war ein kupferhaltiger 
Pyrit. 

In den Bleikammerraumen einer Schwefelsaurefabrik kamen akute 
Vergiftungen bei Reparaturarbeiten an schadhaften Stellen der Kam
mern und der Leitungen vor. 

Die Untersuchung von 200 Saurearbeitern ergab zwar typische Saure
schadigungen der Zahne an bestimmten Stellen und in bestimmter Form, 
sonst aber einen durchgehend besseren Zustand des Gebisses als bei den 
iibrigen Arbeitern der gleichen Betriebe. Eine andere Schwefelsaure
fabrik hatte ein Arbeitermaterial, dessen Gebif3 im Durchschnitt in sehr 
schlechtem Zustande war. 
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Zu den gefahrlichsten Arbeiten gehort das Reinigen der Bleikammern 
und das Ausraumen der Gay-Lussac-Tiirme, weil hier die Gefahr der 
Vergiftung durch nitrose Gase besteht, namentlich wenn der Schlamm 
in den Bleikammern aufgeriihrt wird. Besondere VorsichtsmaBregeln 
sind Absaugung, Einstreuen von Kalk oder Einleiten von Wasserdampf. 
Ausspritzen mit Wasser und Fortschieben des verdiinnten Schlammes 
mit lang en Kriicken gilt nicht als empfehlenswert, weil dadurch be
sonders groBe Mengen der vom Schlamm absorbierten nitrosen Gase 
frei werden. Aile beteiligten Arbeiter werden zur Ausscheidung Herz
und Lungenleidender untersucht. 

In einer Schwefelsaurefabrik ist seit dem Bau der neuen Anlage die 
Reinigung der Gay-Lussac-Tiirme sehr selten mehr notwendig. 

Zwei schwere Vergiftungsfalle traten bei Abbrucharbeiten an einem 
Kanal bei einer Schwefelsaurefabrik auf. Zwei Schlosser einer Zink
hiitte erkrankten schwer durch Einatmen nitroser Dampfe beim Aus
bessern des AblaBstutzens eines Vorratsbehalters fiir Schwefelsaure. 
Eine 10 cm hohe Schlammschicht war entfernt worden; bei dem einen 
,schlosser trat nach mehreren Stunden Arbeit Hustenreiz und Atemnot 
.ein, bei dem anderen erst 8 Stunden spater. Dieser starb am folgenden 
'Tage, wahrend der Ersterkrankte sich nach langerer Zeit erholte. 

In Nitrozellulosefabriken wird mitunter Selbstzersetzung der nitrosen 
'Gase, besonders an warmen Tagen beobachtet, die Arbeitsraume 
miissen dann rasch verlassen werden. Beim Nitrieren der Zellulose 
beschaftigte Arbeiter werden nur nach arztlicher Untersuchung und 
nicht langer als eine Woche bei dieser Arbeit verwendet, dann folgt 
Arbeit im Freien. 

Eine nicht geringe Zahl von Erkrankungen und Todesfallen ereignet 
sich immer wieder in der Metallbrennerei, wenn sich die Arbeiter langer 
als technisch notig den roten Dampfen aussetzen oder den Kopf bei 
vorhandener wirksamer Absaugung zwischen diese und die GefaBe mit 
den Fliissigkeiten stecken. 

Manche Erkrankungen erfolgten auch bei Reinigungsarbeiten, z. B. 
bei der Reinigung eines Kesselwagens fiir Milchsaure, dann in Brauereien 
beim Entfernen mineralischer Ablagerungen des Bier- und Brauwassers 
in den Aluminiumfassern mittels Pinsels und verdiinnter Salpetersaure, 
insbesondere bei ungeniigender Verdiinnung. 

In einer Schwefelsaurefabrik verungliickten 3 Arbeiter, der eine 
todlich, durch Einatmung von nitrosen Gasen bei der Ausbesserung 
eines Montejus fiir nitrose Schwefelsaure. Sie hatten versucht, aus
gelaufene Saure mit Wasser abzuspiilen, durch den Wasserzusatz zur 
nitrosen Schwefelsaure trat starke Erhitzung und Austreibung der 
nitrosen Gase ein. 
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Ein behandelnder Arzt fiihrt die Atembeschwerden, die bei einem 
Arbeiter nach dem Einatmen nitroser Dampfe und folgender Zufuhrung 
von Sauerstoff durch langere Zeit anhielten, darauf zuruck, daB der 
Mallll zuviel Sauerstoff bekommen habe. 

England. 
Entsprechend dem Ansuchen des Internationalen Arbeitsamtes um 

Information iiber die Arbeitsbedingungen, den Gesundheitszustand und 
die getroffenen MaBnahmen im Lichtdruckgewerbe wurden im Jahre 
1922 in London und Manchester Erhebungen gepflogen, schwere Er
krankungen nicht gefunden. Der Lichtdruck ist hauptsachlich fiir die 
Zeitungsdruckereien und fiir die Firmen, die fUr Zeitungen arbeiten, 
von Bedeutung, dallll zur Illustration von Ankiindigungen, Biichern usw. 
Wegen des notigen guten Lichtes bei der Arbeit erfolgt diese in hoheren 
Stockwerken der Hauser, die natiirliche Ventilation ist gut. Offen~ 
Fenster, Luftkanale und auBerdem mechanische Ventilationen sind 
notwendig. Das Atzen erfolgt nach drei Methoden: 1. "Levy": Hierbei 
wird Druckluft durch feine Locher in die Saurebader in der Starke 
von 1: 6 bis 1: 10 eingetrieben, welche auf die Zinkplatte aufstoBen, 
die sich auf dem Gestell dariiber befindet. Das Atzen geht bei gschlosse
nem Apparat mit Abzug vor sich, so daB ill Arbeitsraum keine Dampfe 
vorkommen. 2. "Marc Smith": In dem Bad befindet sich ein rotie
rendes Schaufelwerk, welches durch Locher Salpetersaure abgibt. Das 
Bad ist zugedeckt mit einem Aluminiumdeckel, der, wenn er undicht 
ist, Dampfe austreten laBt. GroBe Betriebe haben ein doppeltes Bad, 
dazwischen einen Motor. Das Bad hat einen Abzug, in der Regel aus 
Holz. Der holzerne Abzug ist in der Regel 4 FuB lang, und der Firma 
bleibt es iiberlassen, fiir die weitere Abfuhr der Dampfe ins Freie durch 
eine mechanische Vorrichtung zu sorgen. Der schwerste Defekt, der 
gefunden wurde, hestand darin, daB dieser Abzugsschacht in Fallen, 
wo diese Vorrichtung nur gelegentlich funktionierte, nicht in die Frei
luft fUhrte. Dieser Defekt war ofters zu beobachten, kann aber nicht 
von Bedeutung sein, da sonst die Arbeiter auf seine Beseitigung drangen 
wiirden. Beill Offnen des Deckels kOllllte man sehen, daB die Dampfe 
niedergingen. 3. Schaukelbader: Meist automatisch und zur Be
endigung des Prozesses dienend mit schwacherer Saure (1: 5 bis 1: 100). 
Diese Bader haben keinen Deckel und keine Haube, die Dampfe werden 
durch allgemeine Ventilation entfernt, mitunter mit Hilfe von Venti
latoren. Endlich in einer Zeitungsdruckerei war der IntaglioprozeB 
eingerichtet, d. i. Atzen in Kupferzylindern. Das Atzmaterial ist hier 
Eisenperchlorid, das keine Dampfe entweichen laBt. Die Leute ill 
Distrikt von Manchester, durchschnittlich 14 Jahre beschaftigt, waren 
meist bleich, doch ohne Krankheitssymptome. In einigen Fallen be
stand Brustbeklemmung und Reizung des Rachens mit Husten, be
sonders beim Atzen groBer Platten. Dies war beim gut eingerichteten 
Verfahren nach Marc Smith nicht zu beobachten, wohl aber bei 
Schaukelbadern. Die Einfiihrung der beiden ersten obigen Methoden 
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acheint den Gesundheitszustand verbessert zu haben, man hort wenig 
Klagen. Bei Verwendung starker oder unreiner Saure, die braune Dampfe 
abgibt, in Schaufelbiidern mag die Arbeit zu Erkrankungen fiihren. 
Besonderes Gewicht ist daher auf reine Saure zu legen. . 

Es ist vielleicht anzunehmen, daB auf dem Kontinent die Sauren 
oder we Verunreinigungen mehr AnlaB zu Gesundheitsstorungen geben. 
Geklagt wurde gelegentlich iiber "Drachenblut", das leicht verdampft, 
da dies aber von harziger Natur ist, ist ibm keine ernste Gesundheits
schadigung zu erwarten. 

Dr. Middleton stellte Erhebungen iiber Gesundheitsgefahren beim 
Atzen in fleckenlosen Stahlblattern an. Er besuchte 7 Betriebe zu 
Sheffield und untersuchte die Arbeiter. Nach seinem Bericht ist diese 
Arbeit etwas schadlich. Die Schadlichkeit schwankt in weiten Grenzen 
und ist von der Konzentration der Atzfliissigkeit (Reaktionsprodukt 
zwischen starker Salzsaure und starker Salpetersaure) abhangig. Die 
Symptome zerfaIlen in zwei Gruppen, sie betreffen namlich einerseits 
die Atmung und andererseits den Verdauungstrakt. AuBerdem kann 
bei beiden Gruppen Kopfschmerz vorkommen. Wenn die gastrischen 
Symptome iiberwiegen, nennen das die Leute "Sich-krank-Fiihlen", was 
vor allem vorkommt, wenn eine groBe Menge Platten bearbeitet worden 
ist, und nach dem Mittagessen. Selten kommt es zum Erbrechen. Nie
mala wurde Arbeitsunfahigkeit und BewuBtlosigkeit festgestellt. Die 
Erscheinungen von seiten der Atmungsorgane waren mild. Nur in zwei 
Fallen trat voriibergehend Husten auf. 

Beim Bedienen oder Reinigen von Glover- und Gay-Lussak-Tiirmen 
in Schwefelaaure- und Salpetersaurefabriken wurden 8 Erkrankungen 
mit 2 Todesfallen beim Brechen von Korkflaschen, 5 Erkrankungen mit 
1 Todesfall beim Austritt von Dampfen aus Fassern, 3 beim Reinigen 
von Metallgegenstanden, 4 beim Nitrieren, 2 davon in Explosivwerk
statten beobachtet. In einem weiteren FaIle wurde die Vergiftung 
verursacht, indem der Wind die von der Entstehungsstelle abgesaugten 
Nitrosegase an eine Stelle trug, wo jemand arbeitete. Infolge einer 
Verwechslung ereignete sich eine Vergiftung. in einer Wascherei durch 
Reinigen des FuBbodens mit starker Salpetersaure. 

Niederlande. 
Auf Wunsch des Internationalen Arbeitsamtes in Genf wurden im 

Jahre 1922 Untersuchungen iiber die Zinkographie und das Vorkommen 
von nitrosen Gasen daselbst angestellt. 

Die Herstellung von Klischees fiir den Buchdruck erfolgt mit chemisch 
reinem Zink, das <lurch Salpetersaure verschiedener Starke unter Zusatz 
von Salzsaure, Ammoniumnitl'at, Ammoniumchlorid und Essigsaure ge
atzt wird. Die verwendete Salpetel'saure hatte 36 Be (53 Gewichts
prozent; von dieser StammlOsung werden verschiedene Verdiinnungen 
gemacht (2-25%). Diese stal'keren Verdiinnungen gerade geben mit 
dem Zink die beriichtigten Dampfe (hauptsachlich aus N02 bestehend), 
die in die Lungenblaschen vordringen, mit dem Wasserd~mpf der 
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Atemluft Salpetersaure und salpetrige Saure bilden und bei intensiverer 
Einwirkung die bekannten ausgebreiteten Schadigungen der Lunge ver
ursachen, die fiir akute Vergiftung mit nitrosen Gasen typisch sind 
(LungenOdeme) . 

Alkalien. 
Deutsches Reich. 

Beim Wiederinbetriebsetzen eines lange stillgelegten Glasofens 
merkte ein denAbzugskanal reinigender Arbeiter, der den hinterenKanal
teil gegen Zug durch den Schieber verschlossen hatte, bestandige Luft
verschlechterung. Auf seine Hilierufe stiegen zwei andere ein und wurden 
wie jener bewuBtlos. Erst durch die mit Sauerstoffapparaten aus
geriistete Feuerwehr gelang die Bergung und nach langer Zeit auch die 
Wiederbelebung der Verunfallten. Vermutlich war das Kanalmauer
werk mit Ammoniakgasen durchsetzt gewesen, die durch Warmeaus
strahlung der benachbarten Kanale sich ausdehnten und den Kanal 
fiillten. Von nun an durften solche Arbeiten bei der Firma nur mit 
Gasmasken ausgefiihrt werden, eine MaBregel, dere» Unbequemlichkeit 
die Nichtbenutzung wahrscheinlich machte. FUr die Zukunft wurde 
daher statt der Masken Anseilen der Arbeitenden unter Aufsicht an
geordnet. Auch Versuche mit Einpressen von Frischluft oder reinem 
Sauerstoff bei der Reinigung wurden empfohlen. 

Durch plotzliches Austreten groBerer Mengen Ammoniak aus Kalte
maschinen, einmal auch durchAbfiillen von Ammoniak, traten schwere, 
zum Teil todliche Erkrankungen auf, diese gingen mit Verbrennungen 
der Haut, schweren Erkrankungen der Schleimhaute, der Augen und 
Atmungsorgane, mitunter auch mit Lungenentzundung einher, der Tod 
erfolgte entweder sofort oder nach mebreren Stunden bis Tagen. 

Ein Arbeiter soIl durch Einatmen von Ammoniak an einer voruber
gehenden Lahmung beider Beine erkrankt sein. 

Eine Perforation der Nasenscheidewand trat nach 11/2 jahriger Arbeit 
bei einem mit Verpacken von Soda beschaftigten Arbeiter auf, wahrend 
acht andere Arbeiter Rotung und Schwellung des Rachens zeigten. 

Osterreich. 
Beim Verpacken von Feinsoda bekam eine Arbeiterin Hautdefekte 

an den Fingerspitzen. Veratzungljln durch Verwendung von Albumin
kalkleim ka,men namentlich bei Fournierkleberinnen vor. 

Durch Undichtigkeit einer Kaltemaschine in einem Brauhause er
krankte der Maschinist mit Ubelkeiten, ein schwerer Fall ahnlicher Art 
endet mit todlicher Lungenentziindung. 

England. 
8 Falle, darunter ein todlicher, ereigneten sicb durch Ammoniak bei 

Kiihlanlagen. Dieselben VorsichtsmaBregeln wie in Zuckerbackereien 
mussen auch in Kaltespeichern getroffen werden. In einem solchen 
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ereignete sich ein UnfaIl, der 6 Frauen betraf, er verlief ohne nennens
werten Schaden, da der Arbeitsraum ebenerdig lag. Dies beweist die 
Notwendigkeit der Isolierung der Kiihlanlagen von den eigentlichen 
Arbeitsraumen, ferner die Notwendigkeit spezieller Atemapparate und 
des Vertrautseins mit ihrem Gebrauche. 

2 FaIle ereigneten sich durch Loslosen von Schlauchen, einma! fiillte 
ein Mann einen Tank mit Ammoniak und steckte dabei den Kopf in den 
Tank. Er wurde bewuBtlos. Er hatte nur einen baumwollenen Respi
rator getragen, obwohl ein richtiger Atmungsapparat zur Verfiigung 
stand. 

Niederlande. 
Beim Ausladen eines Schiffes mit sogenannter Luxmasse, einem rot

lichen Pulver , bei regnerischem Wetter nachst einer Gasfabrik traten inner
halb einiger Stunden an den Fingerspitzen der Arbeiter schmerzhafte, 
gangranos werdende Flecken auf. Es ergab sich, daB auBerdem diese 
Masse mitunter geschaufelt wird, ferner werden dortselbst Korbe, ge
fiiIlt mit Luxmasse, auf den Schultern nach dem Magazin getragen. 
Die rechte Hand faBt den Korb und halt ihn auf der linken Schulter. 
Die linke Hand stiitzt ihn. Da die Korbe poros sind, gelangt das rotliche 
nasse Pulver durch die Kleidung auf die Haut der Schulter. Auch dort 
traten gangranos werdende Flecken von ungefahr 1 cent Durchmesser 
auf. Ein Arbeiter hatte an 4 Fingern der rechten Hand halbcentgroBe, 
braunschwarze, schiisselformige Flecken. An der linken solche am 
lVfittelfinger. 

Die Analyse der Luxmasse ergab 2,85% Alkali, 2,5% Soda, 1,2% 
NaOH, also 3,64, alsNatronlauge ausgedriickt 2,5%. Vor demAusladen 
hatte ein Schiffer etwas von der Masse auf den FuBbekommen, auch 
hier trat die Erkrankung auf. 

Ferner erkrankte an Ammoniakvergiftung ein Maler beim Ent
fernen des Lackes von einem Tramwagen mittels Ammoniak. Durch 
ammoniakhaltige Waschbeize trat eine Erkrankung in einer Rahmen
fabrik auf, bei der Kunstdiingererzeugung mitunter Ekzeme durch Kalk
saIze, Kalkstickstoff und Thomasschlacke, wobei kleine mechanische 
Insulte die Gelegenheitsursache abgeben. In einer Gliihlampenfabrik 
trat durch 1proz. Natronlauge eine Perforation der Nasenscheidewand 
auf; in einer chemischen Fabrik ereigneten sich durch Einatmen von 
Natriumformiat- bzw. Oxalatdampf von 4000 C nah mehrjahriger 
Arbeit ebenfalls Perforationen der Nasenscheidewand. 

Kohlenoxyd. 
Deutsches Reich. 

Gaswerke. Zwei FaIle mit einem Todesfall ereigneten sich beim 
Losstemmen von Asphalt im Kanal einer Gasanlage, die vorher durch
geblasen und ausgedampft worden war. Vermutlich war bei der Arbeit 
eine gasgefiillte Hohistelle im Asphalt bloBgelegt und geoffnet worden. 

B r e z ina, Gewerbekrankheiten 1920-26. 5 
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Zwei Erkrankungen ereigneten sich trotz Liiftung beim Reinigen von 
Kaniilen, wahrscheinlich durch starken Gasgehalt der Schmutzkrusten, 
eine todliche bei der Reparatur eines Gaskanals durch Undichtwerden 
der Gasmaske, 6 schwere FaIle beim Reinigen eines Kanales, durch 
den Wassergas geleitet worden war, 5 FaIle mit 3 TodesfaIlen bei der 
Reparatur von Gasleitungen, 3 davon bei StraBenleitungen. 

Mehrere leichte FaIle und ein Todesfall kamen beim Auswechseln 
der Reinigermasse oder bei Reparaturarbeiten beim Reiniger in Gas
werken vor. 

Undichtigkeit von Gasleitungen verursachten eine Reihe zum Teil 
todlicher Erkrankungen. Einmal war ein Gaskanal wegen einer Arbeits
unterbrechung erkaltet, die Wandungen waren rissig geworden und das 
Gas trat aus der Leitung in einen Maschinenraum, wo der Maschinen
warter todlich erkrankte. Mehrere andere todliche FaIle waren auf 
Undichtigkeit in Hochofenleitungen zuriickzufiihren. Ein Maurer er
krankte durch einen undichten Schlauch an einer Hochofenleitung. 
9 Naherinnen einer Waschefabrik erkrankten voriibergehend mit Be
wuBtlosigkeit durch Undichtwerden des Of ens. Ein todlicher Fall durch 
eine undichte Leitung betraf einen Badewarter, ein FIlH trat auf durch' 
undichten GichtverschluB in einem Kalkofen. 

Zweimal waren Versuche, undichte Explosionsklappen zu dichten, 
Ursache des Todes der betreffenden Arbeiter. In einem dieser Falle 
gelangte das austretende Gas in eine 30 m weit entfernte Werkstatt, 
deren ganzes Personal an Kohlenoxydvergiftung erkrankte. Eine Reihe 
von Kraftwagenfiihrern erlitten todliche Vergiftungen, namentlich im 
Winter, wenn sie bei geschlossenen Tiiren Kraftwagenmotoren leer 
laufen lieBen, durch Auspuffgase. Durch spektroskopische Unter
suchungen wurde Kohlenoxydvergiftung. einige Male einwandfrei fest
gestellt. Es ware zu fordern, daB die Auspuffrohre auch bei geschlossener 
Garage. durch einen Schlauch entliiftet werden konnen. 

Ein Massenunfall ereignete sich in einem Gaswerk durch Einstieg 
von zwei Arbeitern in einen Priifschacht, welche bewuBtlos wurden. 
Vier andere verunfallten bei den Rettungsversuchen. Erst entsprechend 
ausgeriisteten Rettungsmannschaften gelang die Bergung der Ver
unfallten. 

Eine subakute Vergiftung ereignete sich bei Regulierarbeiten an 
einem neuen Kammerofen. Anscheinend ohne daB BewuBtlosigkeit 
aufgetreten ware, starb der Verunfallte nach einigen Tagen. In einem 
Fall trat erst eine halbe Stunde nach Einwirken des Kohlenoxyds Be
wuBtlosigkeit und dann der Tod auf. 

Gasofen. Ein Gruppenunfall mit drei TodesfaIlen fand statt durch 
Entwicklung von Gas auseinem kleinen Of en 04ne Abzug, der zur Er
warmung eines kleinen Raumes aufgestellt war; 7 analoge, aber nur 
leichte Vergiftungen waren auf die Verwendung von Gluto-C)£en zuriick
zufiihren, die gleichfalls ohne Abzug waren, aber angeblich vollkommen 
ungefahrlich sein sollten. 
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Kupolofen. Vergiftungen traten bei Gichtarbeitern an Kupolofen 
und durch Gase auf, die bei Generatorfeuerungen durch die Stochlocher 
austraten, weil die PreBluftzufiihrung versagte, ein ahnlicher Fall durch 
Versagen der Ventilation und Riicktreten von Gas. 

orfene Koksfeuer. Die Verwendung von Koksfeuern und auch von 
Holzkohlenbecken zum Trocknen von Neubauten und besonders· in 
Formtrocknereien verursachte einige mitunter todliche Vergiftungen, in 
letzteren kann dieses Verfahren in ungefahrlicher Weise durch elektrische 
Heizung ersetzt werden. 

Verschiedenes. In Bayern verunfallte ein Maurer, als in der Nahe 
seiner ArbeitssteRe gliihende Kohlenasche von der Reinigung eines 
Dampfkessels apgelagert wurde, nach 8 Tagen tOdlich. In einer Karbo
rundumfabrik ereigneten sich bei den Elektroofen Kohlenoxydvergif
tungen. 

Je ein Todesfall war auf das Ausbrennen alter gepichter Bierfasser 
durch einen mit Koks geheizten Apparat und auf das Ausblasen eines 
Kohlenoxyd enthaltenden Schlauches zuriickzufiihren. 

Eine uniiberlegte Handlung des Schlossermeisters einer Gasanstalt 
in Sachsen kostete diesem, seinem Sohne und 2 Arbeitern das Leben. 
Er hatte in einer Grube ein unter Wassergasdruckstehendes Gas
leitungsrohr abgeschraubt und seinen Sohn beauftragt, die Gasaus
stromung aus dem freigewordenen Rohrstutzen durch Aufpressen der 
Hand zu verhindern, bis er die Abanderung des Rohres in der Werkstatt 
vorgenommen habe. Bei seiner Riickkehr fand er seinen Bohn bewuBtlos 
vor. Das gleiche Schicksal ereilte ihn und zwei weitere Arbeiter, die -
da sich das Gas durch Geruch nicht bemerkbar machte - ohne jede 
VorsichtsmaBnahme zur Hilfeleistung in die Grube einstiegen. Die 
Bergung der schlieBlich Erstickten gestaltete sich auBerst schwierig und 
gefahrvoll. Zwei mit gewohnlichem Rauchhelm ausgestattete Feuer
wehrleute gerieten dabei in hohe Lebensgefahr, konnten aber noch 
rechtzeitig von einer aus dem Bergrevier mit Schutzhelmen und Sauer
stofiapparaten ausgeriisteten Rettungsmannschaft aus der Grube ge
holt und durch kiinstliche Atmung und arztliche Hilfe zum Leben ge
bracht werden. 

Kohlenoxyd und Rauchgasvergiftungen kamen beim Anblasen und
Abschlacken des Generators von Sauggasanlagen, dann beim Reinigen -
hier ein Todesfall- vor. Ein Schweillofenarbeiter bestieg nach voriiber
gehendem Unwohlsein durch Einatmen von Generatorgas sein Fahrrad, 
fiel aber nach 1/2stiindiger Fahrt tot zur Erde. An einem Harteofen 
einer Werkzeugmaschinenfabrik und dem Benzinofen einer Kunst
schlosserei erkrankteil Arbeiter. 

In einer MetallgieBerei Badens erkrankten kurz nacheinander 
5 Schmelzofenarbeiterinnen an Kohlenoxydvergiftung leicht. Durch 
verbesserten Abzug und Umbau des Kamins wurde die Gefahr behoben. 

In einem Schlackenbunker einer chemischen Fabrik war infolge 
schlechten AblOschens de'!' Schlacken ein Brand ausgebrochen, den man 
mit Wasser abloschte. Der Schlackenbunker liegt hoch und war oben 

5* 



68 Kohlenoxyd. 

mit einer Betondecke bis auf eine kleine Einsteigoffnung geschlossen. 
Am Tage nach dem Brande sollte der Bunker entleert werden, was durch 
die Schlackenrutsche von unten her erfolgt. Wenn die Schlacken sich 
feststecken, kann von der Rutsche aus ohne Gefahr gestochert werden. 
Aus unbekannten Griinden begab sich an diesem Morgen ein Arbeiter 
in den Bunker. Durch Hilferuf des aufsichtsfiihrenden Meisters wui-de 
man auf die Sache aufmerksam. Ala Arbeiter, darunter der Betriebs
ratsvorsitzende, am Platze erschienen, war auch der Meister verschwun
den. Wahrend die Arbeiter nach Rettungsmitteln und Sauerstoff
apparaten liefen, blieb ein Arbeiter zuriick und muB sich in dar Zwischen
zeit ebenfalls in den Bunker begeben haben. AlIe drei konnten, nachdem 
die Rettungsapparate beigebracht waren, nur als Leichen geborgen 
werden; sie waren an Kohlenoxydvergiftung gestorben. Das Einsteigen 
des ersten Arbeiters in den Bunker ware vollkommen unnotig gewesen, 
die Entleerung des Bunkers erfolgte nachher ohne jade Gefahr in vor
schriftsmaBiger Weise. Die beiden zuerst Eingestiegenen waren beide 
mit der Arbeit vertraut. Da weitere Zeugen nicht zugegen waren, ist 
der Grund zum Einsteigen unbekannt geblieben. 

Am Morgen nach einer Sprengung mittels Promperit, einem Ammon
salpetersprengstoff, stieg ein Arbeiter in eine Tripelgrube ein und wurde 
bewuBtlos, kam erst abends wieder zum BewuBtsein. Es wurde Kohlen
oxydvergiftung festgestellt. Die Ammonsalpetersprengstoffe enthalten 
meist Zusatze von Nitrobenzol und Kohlenstofftrager, wie Mehl u. dgl., 
so daB bei Unvol1standiger Verbrennung sich Kohlenoxydentwickeln 
kann. Der Stollen war sehr eng gewesen, so daB die giftigen Schwaden 
nicht abziehen konnten, sonderri in der Erde hafteIiblieben. 

Rettungswesen. Die Gewerberate beschreiben mehrere Betriebe, wo 
durch Sauerstoffapparate und in deren Gebrauch geiibte Mannschaften 
in vorbildlicher Weise fur Rettung Verunfallter gesorgt war. Ein Todes
fall trat durch Verlust der Nasenklemme bei der Arbeit mit deDi Sauer
stoffapparat in kohlenoxydhaltiger Luft auf. 

Bei der Bekampfung der Kohlenoxydgefahr, gegen die es keinen 
wirksamen Schutz gab, bedeutet die neue D.G.A.-Maske fiir Kohlen
oxyd, die in einigen Gaswerken bereits in ausreichender Zahl vorhanden 
ist, einen groBen Fortschritt. Zur Erreichung einer zuverlassigen Wir
kung und zugleich zur Uberwindung der Abneigung der Arbeiter gegen 
das Tragen von Masken wird anzustreben sein, daB jeder in Frage 
kommende Arbeiter seine eigene Gasmaske erhalt, die durch sorgfiiltiges 
Anpassen besonders fiir fun auszuwahlen ist. 

Kohlendioxyd. Vergiftungen durch Kohlendioxyd kamen vor: in 
Kalkofen von Zuckerfabriken ein tOdlicher, 6 leichte FaIle beim Ein. 
steigen in Saturationskammern in Zuckerfabriken, in einem FaIle im 
Kalkofen durch Einschlafen eines Arbeiters und .Hineinstiirzem. des 
Schllj,fenden in eine Grube, wo sichdas Gas angesammelt hatte. 

Bei Reinigungsarbeiten in einem Keller eines Mineralwasserversands 
erkrankte cine Arbeiterin angeblich durch Austritt von Kohlendioxyd 
aus einem Apparat mit Atem- und HerzbeschwerdeIi. Endlich erkrankte 
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em Arbeiter irn Garkeller einer Brauerei, ein anderer bei der Bottich
reinigung wegen Versagens der Absaugung. 

Bei einem Brunnenbau irn Bezirk Wiesloch sonte der Schacht eines 
nicht mehr geniigend Wasser liefernden Brunnens vertieft werden. Ein 
irn Brunnenbau nicht erfahrener Arbeiter stieg ein, nahm auf der Sohle 
Sprengungen mit Sylvit, einem Pikrinsauresprengstoff, vor und stieg 
hinunter, nachdem er sich iiberzeugt hatte, daB ein herabgelassener 
Strohwisch brannte. Er wurde alsbald betaubt, desgleichen drei weitere 
zu seiner Rettung einsteigende Personen, der fiinfte konnte, weil ange
seilt, bewuBtlos, aber noch lebend gehorgen werden. Die vier Leichen 
wurden mit Feuerhaken aus dem Brunnen geholt; Das Kohlenoxyd 
hatte sich durch ungeniigende und unvollstandige Verbrennung der 
Pikrinsiime entwickelt. Die Probe mit dem brennenden Strohwisch 
hatte nur groBe Koblensauremengen angezeigt, war aber fiir Koblen
oxyd ohne Belang. Versicherungstechnisch ist fraglich, ob hier ein land. 
wirtschaftlicher Betrieb~unfall vorliegt. Der bituminose Schiefer dieser 
G.egend enthaIt Hohlrau.me< mit Koblensaureeinschliissen_ Beirn Ver
tiefen eines anderen BruIinens dortselbstohne Sprengungen ereigneten 
Sich zwei Vergiftungen, darunter eine todliche. Der Gerettete gibt an, 
nach Durchschlagen eines Felsims beirn Biicken vor dem Verlust des 
BewuBtseins einen siiBlichen Geschmack wahrgenommen zu haben. 

Bei einer elektrischen Zentrale irn R.B. Miinster sollte ein 8 m tiefer 
Brunnen, der in 4 m Tiefe eine Biihne fiir einen Motor hatte und der 
lange Zeit nicht benutzt worden war, wieder in Gebrauch genommen 
werden. Als ein Arbeiter, um den Riemen auf den Motor zu legen, zur 
Biihne hinabstieg, brach er ohnmachtig zusammen. Der Betriebsleiter 
versuchte ohne Schutzmittel den Verungliickten zu retten, stiirzte aber 
ebenfalls ab, bevor er jenen erreicht hatte. Das gleiche Schicksal erlitt 
ein dritter Arbeiter, der mit nassen Tiichern vor Mund und Nase, aber 
ohne angeseilt zu sein, einen Rettungsversuch wagte. Wiederbelebungs
versuche nach Bergung der Verungliickten blieben leider erfolglos; der 
iirztliche Befund lautete auf Tod durch Erstickung. Die Luft irn Brunnen 
bestand nach nachtraglicher Untersuchung an der Soble aus 9,77% 
Kohlensaure, 1,95% Sauerstoff und 88,28% Stickstoff und in der Hohe 
der Biihne aus 5,64% Kohlensaure, 9,74% Sauerstoff und 84,80% 
Stickstoff . 

G. M. R. Dr. Teleky 1921/22. In den Betrieben der Metallindustrie 
kommen auch groBe Gliihofen zu mehreren in einem Raum ohne Abzug 
fiir Feuerungsgase vor. Ein Heizungsingenieur meinte einmal, daBder 
Koks restlos verbrenne, in dem Betrieb drangen aber mehrfach Rauch
gase aus schlecht angebrachten Of en in die Bureauraume ein. 

Die Stocblocher der Generatorofen haben in manchen Betrieben 
einen prirnitiven VerschluB, durch den Rauchgase entweichen, so daB 
ebenso wie in Kalkofen die Gefahr der Kohlenoxydvergiftung besteht. 
Ein Mann war auf der Generatoranlage "gasig" geworden, von deren 
Hohe herabgestiirzt und tot geblieben. Besonders jiingere· Arbeiter 
sollen gefahrdet sein, da sie in Unterschatzung der Gefahr die ersten 
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Erscheinungen au6er acht lassen und sich zu sehr der Gaseinatmung 
aussetzen. Der Heizer einer Zentralheizung war durch Herauszjehen 
und auf den Bodenwerfen der Schlacken aus der Heizanlage gefahrdet, 
da er die aus der Schlacke entstehenden Gase einatmete. In der Sengerei 
einer Farberei wird die Baumwolle durch rasches Ziehen iiber eine 
gliihende Eisenrolle gesengt. Wegen Reizung der Augen durch die ver
sengte Baumwolle war ein Abzug angebracht, dieser fehlte aber an 
einer anderen Maschine, an der das Sengen von Schafwolle durch Vor
iiberziehen an Bunsenflammen erfolgt. 

Beim Rundschmelzen der Rander durch starke Bunsenflammen in 
Glashiitten entweichen die Verbrennungsgase direkt in den Arbeitsraum. 
In einem Betriebe klagten die Arbeiterinnen iiber Kopfschmerzen. In 
einer Hiitte waren wenig wirksame Abzugshauben. Direkte Gasabsau
gung wurde zunachst versuchsweise angeordnet. Ahnliches gilt von 
einem Emaillierwerk, in welchem in der Druckerei das Geschirr au6en 
durch zahlreiche Bunsenflammen erhitzt werden solI. 

Bei einem Grubenbrand waren drei Personen der Rettungsmannschaft 
zugrunde gegangen, darunter der Fiihrer. Au6erdem waren mehrere 
leichte Kohlenoxydvergiftungen vorgekommen, trotzdem aIle mit 
Sauerstoffrettungsapparaten eingefahren waren, welche nachtraglich als 
einwandfrei sich erzeigten. Es mu6 angenommen werden, da6 die Lel.\te 
neben der durch den Apparat zugefiihrten Luft Kohlenoxyd eingeatmet 
hatten. Zwei Leichtvergiftete gaben an, da6 ihnen tatsachlich Rauch 
in den Helm gedrungen ware. Es mii6te gepriift werden, ob die Helme 
und die von anderen bevorzugten Mundstiicke, die zwischen Zahnreihe 
einerseits und Lippen und Wangen andererseits getragen werden und 
die ein Teil der Verungliickten trug, wirklich dicht schlie6en und sich 
nicht allzu leicht verschieben. Dies konnte ohne Bedeutung sein bei 
geringerem Gehalt der Luft an Kohlenoxyd, aber bei sehr hohem 
Kohlenoxydgehalt der Luft verhangnisvoll werden. 

Bei allen nicht gewerblichen Gasvergiftungen war der Pulmotor 
immer einwandfrei wirksam. 

G. M. Dr. Beintker 1924. Bei Fallen von Kohlenoxydvergiftungen 
hat Lobelin in sehr vielen Fallen au6erst giinstige Ergebnisse gehabt. 
Seine Anwendung wird in dem demnachst in zweiter Auflage erschei
nenden Merkblatt iiber die Behandlung der Kohlenoxydvergiftungen 
vorbehaltlos empfohlen werden. 

Das Lobelin ist standig bereit zu halten in Rettungsstellen, in denen 
mit Behandlung von Kohlenoxydvergiftungen, insbesondere mit Massen
vergiftungen regelma6ig und haufig zu rechnen ist. Es sind dies Gruben
rettungsstellen in Hiitten- und Walzwerken, in der Chemischen In
dustrie, ferner Rettungsstellen und Krankenhauser, welche fiir die Be
handlung der in genannten Betrieben Verungliickten in Anspruch ge
nommen werden, au6erdem noch die Rettungsstellen· und Samariter
stationen der gro6eren Stadte im Hinblick auf die zu leistende erste Hilfe 
bei Leuchtgas- und anderen Vergiftungen sowie bei Erstickungen aus 
anderen Ursachen. 
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Da von der rechtzeitigen Anwendung des Lobelins unter Umstanden 
die Rettung von Menschenleben abhangt, mit der Anwesenheit eines 
Arztes kurz nach der Bergung des Verungliickten aber nicht mit Sicher
heit zu rechnen ist, so kann die Anwendung des Lobelins auch durch 
einen Laien erfolgen. 

Dem Nichtarzt ist die Anwendung des Lobelins nur in der Form der 
Einspritzung unter die Haut (subkutane Injektion) gestattet. Er muB 
durch einen geeigneten Arzt eine zweckentsprechende Unterweisung in 
der Ausfiihrung dieser Einspritzung erhalten haben. 

Osterreich. 
In der Feinzieherei einer Wiener Gliihlampenfabrik ereigneten sich 

imJahre 1920 elf bis zur BewuBtlosigkeit fiihrende Vergiftungen, da 
bei geschlossenem Fenster wegen des geringen Gasdruckes haufig die 
Hahne ohne Flamme offen blieben. Durch eine Kapselpumpe wurde 
Stabilisierung des Gasdruckes erreicht. 

In Wien-Neustadt ereignete:q sich einige Vergiftungen in einer 
GlockengieBerei, indem Glockenformen auf offenem Holzkohlenfeuer 
getrockneh wurden. Die GieBerei hatte keine VeBtilationsvorkehrungen. 

Beim Reinigen eines Garbottichs einer Spiritusfabrik lieB sich ein 
Mann an der VentilverschluBstange in den 8 m tiefen, kaum entleerten 
Bottich hinab, verlor das BewuBtsein und erstickte; ein Retter wurde 
nur mit Miihe geborgen. 

In einem Hochofenwerk im Bezirk Leoben stiegen zwei Arbeiter un
angeseilt in einen abgesperrten und geliifteten Hochofengaskanal. Beim 
Ausraumen der Flugasche drang plotzlich Gas aus der abgesperrten 
Leitung ein, nur ein Arbeiter konnte sich retten. 

An einem Kupolofen fand durch Gasaustritt aus der Dichtoffnung 
eine Vergiftung statt, die Ursache war die konstant zu geringe Weite 
des Rauchfanges. Eine weitere Vergiftung ereignete sich durch einen 
Koksofen. 

Giinstige Erfahrungen liegen hinsichtlich der Einspritzung von 
Lobelin zur Anregung der Atmung von Kohlenoxydvergiftung vor. 

England. 
Erste Hilfe. Aus den Berichten der Certifying Surgeons yom 

Jahre 1921 iiber Vorhandensein, Gebrauch und N otwendigkeit der Sauer
stoffapparate ergibt sich folgendes: In zusammen 107 Erhebungen wurde 
festgestellt, daB in 87 Fallen Vorkehrungen fiir erste Hille bei Gas
unfallen vorgesehen war, daB 27mal Sauerstoff vorbereitet war und 
angewendet wurde, in sechs anderen Fallen hatten solche Apparate 
y'orhanden sein sollen. In einem Hochofenunfall war nach Angabe der 
Arzte der Sauerstoffapparat primitiv und ohne Maske. In einem anderen 
Falle lobte der Arzt die zweckmiWi.ge Art und Weise, wie die erste Hilfe 
geleistet wurde. 
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Bei der Behandlung Kohlenoxydvergifteter ist es schwer; den Rettern 
die N otwendigkeit der Ruhe fUr den Verunfallten begreiflich zu machen. 
Die vermutliche U:!;'sache fiir die Gewohnheit des Herumfiihrens Vergif
teter ist das Bestreben, irgendetwas zu machen. Dabei iibersehen die 
Leute den Schock, den der Vergiftete erlitten hat. Zur Bekampfung des 
Unfalles ist es sehr wichtig, den Patienten einerseits warm zu· halten 
und ihn andererseits an die frische Luft zu bringen, aber mit Riicksicht 
auf die verminderte Vitalitat, besonders die vermutliche Mfektion des 
Herzmuskels muB der Vergiftete Ruhe haben. Es sind Falle bekaunt, 
wo Vergiftete wohl infolge der Mfektion des Herzens auf dem Heirn
wege plOtzlich kollabierten. 

Die Zahl der Vergiftungen von Jahr zu Jahr zu vergleichen, ist nicht 
besonders instruktiv und schwer, weil die Zahl der bei einem Unfall 
Vergifteten mehr vom Zufall abhangt u,nd so zu Tauschungen AulaB 
geben kann. (Zahl der am Unfallsorte Anwesenden.) 

Leitnngen. Die meisten FaIle durch Hochofen- und Generatorgas 
ereigneten sich beim Chargieren, bei der Reparatur der Hoch- oder Ku
polOfen bzw. der Leitungen durch u.nvorhergesehenes Entweichen von 
Gas. Ein Fall ereignete sich beirn Durchbrechen eines Wasserverschlusses 
an einein Gasrechaud. Ein Mann wurde dadurch vergiftet, daB er auf, 
einem Wassergaserzeuger stehend, mit einem Brecheisen eine Verstopfung 
am Kokszufuhrzylinder IOsen wollte. Er trug zwar einen erprobten 
Apparat, dieser war aber etwas undicht. 

Auto. Beim Autoauspuff in Reparaturwerkstatten ereigneten sich 
fiinf Vergiftungen, eine bei der Reinigung einer Rauchfangspitze, eine 
in einem Kalkofen, eine beim Emporziehen von Staubsacken an einem 
Geriist in einer Reinigungskammer fiir Hochofengas, einer durch Gas
austritt beirn Formtrocknen. 

Nieten. Zahlreiche Vergiftungen kamen vor beim Erhitzen von 
Nieten fiir den Schiffbau auf offenem Koksfeuer. Ein absolutes Pra
ventivmittel ist nach Middleton in freier Luft zu erhitzen und die 
erhitzten Nieten in einem Rohr an den Arbeitsplatz zu bringen. 

Vier Leute erkrankten bei einer Arbeit in kohlenoxydhaltiger Luft, 
obwohl sie ,gute Apparate angeschlossen an einem Schlauch mit Zufuhr 
von komprimierter Luft, trugen. Leider war der Gummischlauch ver
letzt, so daB sie Gas einatmeten. Auch der Vorarbeiter, der ohne Schutz
apparat zu Hille kam, wurde bewuBtlos. Gliicklicherweise war in dem 
Werk aIle Sorge fiir erste Hille getroffen, um den Verunfallten zu retten. 
Der Gummischlauch sollte zur Vermeidung ahnlicher FaIle eine Metall
einscheidung enthalten. 

Zwei Ingenieure eines Zementwerkes wurden an einem schneereichen 
Morgen tot aufgefunden. Um den Raum warm zu halten, hatten sie 
alle Tiiren und Fenster geschlossen. Eine Untersuchung ergab einen 
leichten Defekt am Deckel eines Reinigers und Offenstehen eines Probe
hahns. Von den Leuchtgasfallen ereigneten sich vier (ein todlicher) ,in 
Gaswerken beirn Entleeren und Reinigen der Retorten und Reiniger, 
die iibrigen 28 in Arbeitsraumen durch Leitungsdefekte und nicht mit 
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Abziigen versehene Gasofen. Unter den Zuckerpfannen einer Kanditen
fabrik austretendes Gas durchdrang die Decke und vergiftete 30 Per
sonen. 

Weiter haben sich fUnf Vergiftungen mit Kohlendioxyd mit vier 
Todesfallen ereignet, davon zwei todliche in Brauereien. In einer der
selben wurde darauf die Vorschrift gegeben, daB kein Arbeiter ohne 
Erlaubnis des V orarbeiters in ein FaB kriechen dUrfe, und ohne daB 
durch Weiterbrennen eines auf den Boden gebrachten Lichtes bewiesen 
ist, daB sich keine Kohlensaure am Boden angesammelt hat. 

Ein Todesfall betraf den Leiter eines Kohlensaurekaltewerkes, dessen 
Kondensatoren 5 FuB unter dem Boden lagen. Bei modernen Anlagen 
liegen sie zu ebener Erde. 

Niederlande. 
Ein Arbeiter, der mit dem Oberkorper in den engen Tank eines im 

Dock liegenden Unterseebootes eingedrungen war, urn ihn zu reinigen, 
fiihlte sich nach 11/2 Stunden nicht wohl, hatte Kopfschmerzen und 
Erbrechen;i nach zwei Tagen ging ein anderer Arbeiter ganz in den 
Tank hinein, bekam, nachdem er eine Stunde gearbeitet hatte, auch 
Erbrechen, Kopfschmerzen und Schwindel. Der Tank war so eng, daB 
man liegend sich gerade urn seine Langsachse drehen konnte. Die Ur
sache der Beschwerden war vermutlich Gestank und hoher Kohlen
dioxydgehalt der Luft. 

Ferner erkrankte ein Heizer an einer Zentrallieizung in einem Keller 
beschaftigt an Kohlenoxydvergiftung. 

Ein 48jahriger Arbeiter, mit dem Abkratzen von Rost im Innern 
eines im Bau befindlichen Schiffes beschaftigt, verwendete zur Erwar
mung einen offen en Kokskorb. Nach einigen Stunden muBte er hinaus
gehen, da er sich unwohl fiihlte, und war leichenblaB. Ein 36jahriger 
Hausknecht wurde bewuBtlos aufgefunden; er war beschaftigt gewesen, 
die gefrorene Wasserleitung aufzutauen, und hatte ebenfalls einen 
Feuertopf ohne Abzug zur Erwarmung mitgenommen. Er wurde her
gestellt. Ein 29jahriger Elektriker arbeitete an der elektrischen Leitung 
oberhalb eines Diinnsaftbehalters einer Zuckerfabrik. Er wurde schwind
lig, bekam Kopfschmerzen und Erbrechen, vermutlich infolge Ein
atmung von Kohlensaure aus dem Kalkofen, die wahrscheinlich mit 
Kohlenoxyd gemengt war, die Gase waren aus dem Diinnsaftbehalter 
entwichen. In einer Kalkbrennerei klagten die Arbeiter jedesmal nach 
der Arbeit im Kalkofen iiber Schwindel und Kopfschmerz. Vermutlich 
war das Stehen iiber dem Gemenge yom glimmenden Anthrazit mit 
Muschelkalk Ursache der Kohlenoxydvergiftung. 

Gemeldet wurden: Erkrankungen je eines Schiffswerftarbeiters, 
Hausknechtes, Zuckerfabrikarbeiters, Talgbrenners, Heizers in einem 
Gaswerk und einer Arbeiterin in einer Kuchenfabrik. 

Einige Unfalle ereigneten sich durch (zufalliges1) Anbohren von 
Hauptgasrohren. In einem Lokal, wo ein Sauggasmotor stand, hatte 
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sich trotz vorhandenen Abzugrohres Gas angesammelt, das dem Sauger 
entgangen war; dadurch wurde der Maschinist bewuBtlos. 

Die Kohlenoxydfa,lle des Jahres 1922 betrafen: einen Gasinstallateur, 
einen ,Gaswerksarbeiter, einen Chauffeur einer Autogarage, ein en Maschi
nisten (Heizer) in der Koje einer Baggermiihle infolge Defektes ,am 
Sauggasmotor, ein Fall wird als Unfall gemeldet und betraf einen Gas
installateur . 

Untersuchungen wurden angestellt in del,' Zichorientrockenindustrie, 
wo Kohlenoxyd, schweflige Saure und hohe Temperatur als Schiidigung 
in Betracht kommen, und zwar zu Beginn der Zehn-Wochen-Kampagne. 
Dber der zweiten Trockendiele miinden in einer del,' Fabriken die Schorn
steine aus, so daB die heiBen Rauchgase hier entweichen und durch 
perforierte eiserne Decken nach dem dritten Stockwerke gelangen, wo 
die Zichorie in 20 cm wcken Lagen ausgebreitet liegt, sie wird bei 450 

vorgetrocknet, dann wird sie durch Offnungen von den Arbeitern in das 
nachste Stockwerk geworfen, wo die Temperatur viel hoher ist, von da 
nach <Jem 1. Stockwerk (600 C). Bevor Tore und Luken geoffnet und die 
Schornsteinoffnungen durch Klappen geschlossen werden, wird das Feuer 
mit Asche geloscht. Darauf sieht man zahlreiche blaue Flammen VOR 
Kohlenoxyd; das Liiften des ersten Stockwerkes dauert ungefahr eine 
Viertelstunde. Dann gehen die Arbeiter zum zweiten und dritten Stock
werke. Auf letzteren enthalt die Luft viel schweflige Saure, was zulu 
Husten reizt. Die mittlere Menge betragt 0,55 g pro Liter . 1m dritten 
Stockwerk in del,' Mitte betrug del,' Kohlenoxy4gehalt eine Stunde VOl,' 
Beginn der Liiftung 25 mg pro Kubikmeter, iiber dem zweiten Stock
werk wahrend des Wendens 37 mg. Die hochste gemessene Temperatur 
betrug 450 • Die Leute arbeiten bloB in Hosen und Holzschuhen und 
schwitzen sehr stark. Sie haben nach 3/4 Stunden Arbeit eine Pause 
und arbeiten von 24 Stunden nur vier an del,' Darre. Von 47 Arbeitern 
waren vier blutarm, drei hatten Bronchitis, viele litten unter dem Staub 
und hlagten iiber Husten. 

Ein Arbeiter einer Olgasfabrik bekam Kopfschmerz und einen Ohn
machtsanfall beirn FUllen von Retorten mit Koks im schlecht venti
lierten Oberstock des Betriebes, die Luftuntersuchung ergab 1 % Kohlen
oxyd auf 100 cm Luft, bessere Ventilation wurde vorgeschrieben. 

Einige Falle leichter Vergiftung ereigneten sich in einer Biskuitfabrik. 
Am 2. Januar saBen vier MOOchen an einem anderen Arbeitsplatz des 
Lokala als sonst, an einem Tisch dicht neben dem mit Generatorgas 
geheizten Of en. Dieser befand sich neben der AuBenmauer, war oben 
mit glasierten Ziegeln abgedeckt, dazwischen waren Fugen. Innerhalb 
des Of ens war das Hauptgasrohr, von dem verschiedene Nebenrohre 
mit Offnungen abgingen. Die Regulierung befand sich auBerhalb des 
Ofens. Del,' Of en war erst VOl,' einer Woche in Gebrauch genommen 
worden. Schon am Morgen hlagten die Madchen iiber Kopfschmerz, 
nachmittags noch inehr. Um 3 Uhr wollten sie hinaus, waren bleich ,und 
benommen. Eines von den Madchen erbrach, eines hatte unsicheren 
Gang. Del,' Betriebsleiter, ein erwachsener Mann, hatte keine Klagen. 
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Dm' Hila!. war groB und gut beleuchtet, die Luft nicht feucht, Ventilation 
bestand nicht. AuBer diesenMadchen hielt sich noch ein anderes vor
iibergehend beirn Ofen auf. Dieses litt an Blutarmut und hatte nur 
60% Blutfarbstoff. Aus diesem Grunde erkrankte dieses Mad chen, 
obwohl es sich nicht dauernd irn Raume aufgehalten hatte, schwerer als 
die anderen mit frequentem Puls und voriibergehender Bewu6tlosigkeit. 

Erst am 5. und 6. Januar konnten Luftproben entnommen werden. 
Der Kohlenoxydgehalt betrug beirn Of en 5 Teile, in zwei anderen 
Zirnmern je ein Teil auf 100000 Teile Luft. In dieser Fabrik ereigneten 
sich noch einige andere ahnliche FaIle bei der Waffelerzeugung, wobei 
die Waffeln, wenn sie geformt sind, zum Of en gebracht werden. Der 
groBe lichte Raum war elektrisch ventiliert, an den beziiglichen Tagen 
jedoch funktionierte die Ventilation wegen einer Reparatur nicht. Die 
Erkrankten erholten sich rasch in frischer Luft. In zwei Fallen trat 
BewuBtlosigkeit auf, die Verunfallten litten, nachdem sie durch kiinstliche 
Attnung zu sich gebracht worden waren, noch durch zwei Tage an Kopf
schmerz und Schlafrigkeit. 

Ein 15jahriger Junge wurde bewuBtlos, ala er an einem Auto, dessen 
Motor lief, eine Nummerntafel anbringen wollte und zu diesem Zwecke 
sich horizontal 1/2 m yom Auspuffrohr unter das Auto legte. Als Brenn
stoff diente mittelschweres Benzin. 

In zwei anderen Fallen wurde ein Maschinist eines Marktschiffes tief 
bewuBtlos gefunden, jedoch wieder hergestellt. Es handelte sich um 
Roholmotoren, vielleicht war Vorwarmung des Motors durch einen 
Spiritusbrenner die ,Ursache der Erkrankung. Es wurden zwei Probe
fahrten mit zwei Motorbooten verschiedener Typen unternommen und 
an allen, Stellen des Bootes, die das Auftreten von Kohlenoxyd unter 
Umstandenerwarten lieBen, Luftproben entnommen. In keinem FaIle 
konnte Kohlenoxyd nachgewiesen werden. Daraus ergibt sich, daB 
Unfane nur bei Benutzung alter defekter Motoren moglich sind und 
iiberhaupt zu den Seltenheiten gehoren. 

Sechs FaIle von Vergiftung traten in der Plattereiabteilung einer 
Wascherei durch neue Gasbiigeleisen von derartiger Konstruktion auf, 
daB an verschiedenen Stellen unverbranntes Leuchtgas austreten konnte. 
Die vergifteten Frauen (18-43 Jahre) klagten iiber Kopfschmerzen und 
Schlafrigkeit. Eine hatte Schmerzen in den Interkostalraumen, drei 
wurden bewu6tlos. 

Allgemeines fiber Kohlenoxydvergiftung und deren Behandlung. 
Der arztliche Chefgewerbeinspektor lenkte in der "Tijdschrift for 
Geneeskunde" die Aufmerksamkeit auf wichtige Untersuchungen von 
Henderson und Haggard iiber Behandlung der Kohlenoxydvergif
tung dur{lh Zufuhr von Sauerstoff mit 5 % Kohlensaurezusatz zur raschen 
Entfernung des Giftes aus dem Blutfarbstoff. Die Kohlensaure wird 
verwendet, um durch Reizungdes Atmungszentrums tiefe Atemziige 
zu bewirken und so dem Blute moglichst viel Sauerstoff zuzufiihren, 
da dieser irn UbermaB angeboten werden muB, um das Kohlenoxyd 
zu verdrangen. 
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Von besonderer Bedeutung ist die Zufuhr dieses Gemenges in Fallen, 
wo wegen Scheintodes der Verunfallten Eile geboten ist. Die Menge des 
pro Minute zuzufiihrenden Gasgemisches betragt 10 Liter in der ersten 
Minute, dann allmahlich ansteigend bis 30 Liter in der vierten. Solche 
Rettungsapparate werden von der Gesellschaft "OxygeniUm" in Schie
dam nach Angaben von Kraanenburg hergestellt, ferner durch die 
Firma Polak in Rotterdam und I. Duiker in Gravenhagen. 

Solche Apparate nebst einem mit ihrem Gebrauch vertrauten Per
sonal sollten iIi Gaswerken, Steinkohlenminen usw. stets zur Verfiigung 
stehen. 

FUr solche Apparate gibt es noch ein weites Feld der Verwendung, 
auch fiir FaIle von chronischer Kohlenoxydvergiftung (GelbgieBer usw.), 
da angenommen werden muB, daB bei fortdauernder Anwesenheit kleiner 
Kohlenoxydmengen das Gas wegen seiner groBen Affinitat zum Blut
farbstoff (iiber 150mal groBer als Sauerstoff) vollstandig aufgenommen 
werden kann und besonders die an Blutarmut Leidenden iiber chronische 
Vergiftung zu klagen haben. . 

Die Rettung von Verunfallten in New York durch das obige Ver
fahren laBt weiter Gutes von der Methode erwarten. 

Die Tatsache, daB man nicht weiB, wann der Scheintod eingetreten 
ist, darf nicht ein Grund dafiir sein, die Behandlung mit dem Gas
gemenge nicht zu beginnen. Zusatz von Atropin bei langer dauernden 
Fallen ist nach Henderson nicht notwendig. 

In geschlossenen Garagen zu New York, in denen eine groBe Zahl 
von Autos stehen, wurde an einer Anzahl von Arbeitern Blut entnommen 
und auch, wenn in der Luft der Garagen kein Kohlenoxyd nachweisbar 
war, wurde in einem Teil der FaIle solches im Blute nachgewiesen. 
(Gerbsaureverfahren nach Sayersen.) In fast allen Fallen klagten die 
Untersuchten iiber Kopfschmerzen, einige auch iiber Magenbeschwerden. 
Trotz normaler oder fast normaler Menge an Blutfarbstoff hatten sie 
ein mehr minder bleiches Aussehen. 

In 77,5% der Garagen war auch Kohlenoxyd in der Luft nachweisbar, 
iiberall war die Ventilation ungeniigend, in einigen Fallen nur geniigend 
.bei groBer Windstarke. 

Der Kohlenoxydgehalt der Luft in Garagen hangt auch von der Art 
des verwendeten Brennstoffes abo In Reparaturgaragen ist die Luft 
meist schlecht, besonders in alten Garagen in alten Gebauden. In einem 
Winkel einer solchen Garage, wo viele Lastwagen eingestellt waren, 
wurde 0,2% Kohlenoxyd in der Luft gefunden. Das Blut des Besitzers, 
der sich seit langem nicht wohl fiihlte, enthielt 18%. 

Da das Kohlenoxyd tingefahr von gleichem spezifischen Gewicht ist 
wie die Luft, bildet das Wohnen iiber solchen Garagen bei unvollkomme
ner Abdichtung eine Ge£ahr. Eine Garage ist eine Werkstatt. Es ware 
wiinschenswert, Vorschriften iiber kiinstliche Ventilation der Reparatur
garagen zu erlassen, desgleichen iiber Entfernung der Auspuffgase. 
'Garagenarbeiter sollen von den Gefahren, indenen sie sich befinden, 
unterrichtet und mit der Leistung der ersten Hilfe vertrautsein. Alte 
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Stallun~en, iiber denen Menschen wohnen, diirfen nicht als Garagen 
Verwendung finden. 

Die Menge des beim Auspuff auftretenden Rauches ist kein MaBstab 
fiir die Menge des austretenden Kohlenoxyds. Der Zusatz von Benzol 
und anderen Giftstoffen, der yom Standpunkt der ZweckmaBigkeit oft 
wiinschenswert ist, macht die Auspuffgase noch giftiger. Die einzige 
Moglichkeit, eineBesserung der Zustande.herbeizufiihren, ist dasAnbringen 
des Auspuffes vertikal nach oben, einige Zentimeter iiber dem hochsten 
Punkte des Wagendaches. Der Einwand, daB dadurch eine Verschlech
terung der Luft in den Hausern stattfande, ist aus physikalischen 
Griinden haltlos. 

In Garagen und Reparaturwerkstatten ist die Gefahr der Kohlen
oxydvergiftung viel groBer wie auf der StraBe. In Amerika ereignen 
sich jeden Winter viele Todesfalle in Garagen. Ein kleines Auto liefert 
iIi der Minute etwa 0,1 cbm Kohlenoxyd, ein groBes das Doppelte und mehr. 
An kalten Tagen bei geschlossenen Tiiren entwickelt ein laufender Motor 
in der Garage, die eben nur groB genug ist, ein Auto zu fassen, eine Menge 
von 25 cbmpro 10000Luft. Ineinersolchen Garage befindliche Menschen 
bemerken zuerst, daB sie nicht mehr gehen konnen, dann fallen sie urn, 
nach einigen Minuten tritt BewuBtlosigkeit ein, dann der Tod. In neuen 
Garagen sind die Zustande besser und nicht lebensgefahrlich, aber immer
hin gesundheitsgefahrlich. Beim langsamen Ein. und Ausfahren eines 
Autos werden groBe Mengen Auspuffgase gebildet und mit Luft gemen~. 
Kopfschmerz und Ubelkeiten sind gewohnliche· Vorkommnisse in 
Garagen. Kohlenoxyd verursacht auch groBere Ermiidbarkeit, praktisch 
sind kleine Mengen Kohlenoxyds nach zwei- bis dreistiindigem Aufent
haIt in Frischluft aus dem Blute entfernt, Klagen iiber Unwohlsein und 
schlechte Stimmung konnen aber noch stundenla,ng andauern. 

In einer kleinen Garage wurden Luftproben genommen, nachdem 
der Motor ·fiinfMinuten gelaufen war, und zwar knapp oberhalb des 
FuBbodensund·in der Mitte zwischen dem.Dach des Wagens und dem 
der Garage. Ferner wurden Proben bei funktionierendem Ventilator der 
Garage dicht unter diesem. und an anderen Stellen genommen. Die 
Probeentnahmen erfo~en einerseits bei vertikaIem .Auspuff iiber dem 
Wagendach, andererseits bei horizontalem. Die Proben ergaben, daB 
die Luft der Garage bei vertikalem Auspuff bedeutend weniger Kohlen
oxyd enthielt und daB diese Art des Auspuffs bei Dachventilation diese 
unterstiitzt. Auch fUr die Luftbeschaffenheit auf der StraBe ist der 
vertikale Auspuff besser, weil der Austritt der Gase sich iiber dem 
Niveau der Einatmungsluft der FuBganger befindet; 

Nicht zu unterschatzen ist die ermiidende Wirkung kleiner Kohlen. 
oxydmengen, da es fiir den Lenker des Autos sehr wichtig ist, daB sein 
Urteilsvermogen undseine Koordinationsfahigkeit ungestort bleibt. 

Lehrreiche Beispiele der Berufsgefahren der Kraftwagenlenker sind 
folgende: 

Der Chauffeur eines Arztes begab sich gesund in die kleine dicht 
schlieBende Garage, die jedoch Ventilationsmoglichkeit hatte, um etwas 
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nachzusehen. 3/, Stunden spater wurde er am Steuersitze tot aufge
funden, die Luft in der Garage war schwiil, der Motor noch warm. 
Vermutlich hatte der Mann den Motor laufen gelassen, sich infolge der 
austretenden Gase unwohl gefiihlt und sich dann, um sich zu erho]en, 
auf den Lenkersitz gesetzt. Dies ist ibm verhangnisvoll geworden. Der 
Arzt fiihrte kiinstliche Atmung aus, konnte aber nur nach 11/2 Stunden 
den Tod feststellen. Sauerstoffkohlensauremenge konnte, weil nicht 
zu erhalten, nicht angewendet werden. Die Obduktion ergab sichere 
Kohlenoxydvergiftung. 

Ein 21jahriger Kraftwagenlenker lieB in der Garage, deren Tiiren 
und Fenster wegen KaIte geschlossen waren, den Motor laufen. Nach 
3/, Stunden fiihIte er sich schwach, konnte sich weder erheben noch um 
Hilfe rufen und wurde bewuBtlos. Der Eigentiimer der Garage, der in 
einem kleinen Raum nebenan rechnete, fiihlte sich plOtzlich unwohl 
und bemerkte, daB er einfache Aufgaben nicht mehr losen konnte. Er 
ofinete das groBe Tor der Garage und fiihlte sich hergestellt, dachte an 
den Chauffeur und fand ibn bewuBtlos im Wagen liegen. Mit Hilfe 
einer zweiten Person wurde er hinausgebracht und erholte sich langsam. 
Aus diesen Fallen ergibt sich die Wichtigkeit der Yentilation im Winter. 

Die Zufuhr des Sauerstoffkohlensauregemenges muB sobald erfolgen, 
als es zur Verfiigung steht, je eher es angewendetwird, um so eher stellt 
sich normale tiefe Atmung ein, wodurch die Bindung des KohlenoxydS 
an den Blutfarbstoff aufgehoben und das Kohlenoxyd abgegeben wird. 

Die Wirkung der kiinstlichen Atmung ist nach Silvester eine zwei
fache: Einbringen von Sauerstoff in die Lunge und nach Jellinek und 
Bruns Eintreten einer passiven Hyperamie, so daB Gehirn und Herz 
den notwendigen Sauerstoff erhalten und das Atmungszentrum durch 
die Kohlensaure gereizt wird. 

Auch die Kohlensaure des Gemenges hat eine doppeIte Wirkung: 
Nach Henderson und Haggard bringt sie die bei Scheintod durch 
Kohlenoxyd verminderte Alkalinitat des Blutes auf die Norm, was wegen 
des normalen Blutdruckes von groBer Wichtigkeit ist. AuBerdem bewirkt 
die Kohlensaure eine starke Vermehrung des Atemvolumens, was die 
Ausscheidung des Kohlenoxyds beschleunigt. 1m Anfang der Gemenge
behandlung fiirchtete man Uberlastung des Herzens, die Erfahrung 
hat aber gelehrt, daB die Kohlensaure einen sehr milden Reiz qarstellt. 

Nach BewuBtlosigkeit durch Kohlenoxyd hat man friiher oft nach 
einer Woche sekundare Lungenerkrankungen und Herzbeschwerden 
beobachtet. Heute ist es moglich, durch Zufuhr des Gemenges dem 
Eintreten von Lungenentziindung, Kopfschmerz usw. zuvorzukommen, 
Erkrankungen, die infolge von Lungen- und GehirnOdem auftreten. 
Nachdem durch das Gemenge die spontane Atmung zuriickgekehrt ist, 
muB es aus diesem Grunde noch durch einige Zeit weiter zugefiihrt 
werden, nach Henderson 15-30 Minuten. 

Laut Obigem konnte es iiberfliissig erscheinen, das Gemenge anzu
wenden, wenn der Patient schon langere Zeit bewuBtlos ist. Das dies 
nicht zutrifft, lehrt folgender FaU: 
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Ein alter Mann wurde in einem kleinen Hause durch Ofenrauch ver
giftet im Coma angetroffen. Das Blut enthielt 52% Kohlenoxyd, wah
rend des Transportes ins Krankenhaus wurde einige Male notdiirftig 
kiinstliche Atmung ausgefiihrt, urn den Eintritt des Todes zu verhindern. 
1m Krankenhause wurde das Gemenge gegeben, wonach normale At
mung zuriickkehrte. In dies em Augenblick enthielt das Blut noch 
10% Kohlenoxyd. Vier Stunden spateI' kehrte das BewuBtsein zuriick, 
doch war del' Patient noch benommen. Am 9. Tage wurde er geheilt 
entlassen. 

Bei Scheintoten ist nach Henderson, wenn kein Gemenge zur Ver
fiigung steht, die kiinstliche Atmung bis zu drei Stunden fortzusetzen, 
er befindet sich hierbei in Ubereinstimmung mit J ellinek. 

Schwefelkohlenstofl'.l 
Deutsches Reich. 

In einer Gummifabrik verdunstete einmal wegen ausnahmsweise 
ungeniigender Trocknung in del' Trockenkammer die Vulkanisierfiissig
keit auf del' Stoffbahn im warmen Arbeitsraume und verursachte Ver
giftung del' Arbeiterinnen. Klagen iiber Schwefelkohlenstoffdampfe' 
wurden in einer Vulkanisieranstalt in Baden erhoben. Die Luftunter
suchung ergab 0,6--0,97 mg Schwefelkohlenstoff pro Liter. 

Gummiarbeiter erkrankten in einigen Fallen mit Nervositat, Zittern 
del' Hande, Arme und Beine, Lidzucken, Herzstorungen, Pulsbeschleu
nigung, Schwindel, Kopfschmerz, Ekel VOl' Speisen, Leibschmerzen, 
Durchfall, Reflexsteigerung und Ungleichheit del' Pupillen. 

In einer Schwefelkohlenstoffabrik ereigneten sich drei Todesfalle 
durch Einatmen von Schwefelwasserstoff und Schwefelkohlenstoff 
beim Austritt der Gase in den Arbeitsraum gelegentlich einer Reparatur. 

In Kunstseidefabriken erkrankten Arbeiter mit Schwindel, Be
nommenheit, Kopfschmerz, Magenschmerzen. In einzelnen Fallen trat 
auch psychische Erkrankung, die mitunter zur Aufnahme in eine Nerven
heilanstalt fiihrte, auf. Die Genesung erfolgt meist rasch, nur ein Patient 
erschoB sich wahrend del' noch bestehenden GeistesstOrung. Die Arbeiter 
waren mit dem Waschen schwefelkohlenstoffhaltiger Strange in warmem 
Wasser beschaftigt. 

In Brauhausern erkrankten zwei Personen durch Schwefelkohlenstoff 
beim Betreten des Malzbodens nach Behandlung des MaIzes mit diesem 
Stoffe zu Desinfektionszwecken. 

England. 
Inspektor fiir geflihrliche Betriebe 1920. Die neuen Vorschriften fiir 

bestimmte gefahrliche Prozesse (1920) in del' Kautschukindustrie ver
einigen in sich aIle MaBregeln, die friiher in den Spezialregeln enthalten 

1 S. a. Schwefelwasserstoff. 
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waren. Die Hauptsache betrifft im Gegensatz zum Kaltvulkanisieren, 
auf welche sich die Entwiirfe allein beschrankt hatten, die Verwendung 
von Bleiverbindungen beim Mischen und von Benzol sowie andere 
Prozesse. 

Die UnzweckmaBigkeit des Plenumsystems, d. i. direkte Luftzufuhr 
fiir Raume, wo gefahrliche Dampfe sich entwickeln, zeigte sich neuerlich 
aufs klarste in dem Bericht iiber einen Kautschukbetrieb. In diesem 
Betriebe wurde das Plenumsystem nebst zwei Abziigen in zwei Raumen 
eingerichtet, wo Schwefelkohlenstoff und Naphthadampfe im Verlaufe 
des Arbeitsprozesses bei der Herstellung kleiner Gegenstande aus einer 
Kautschuklosung entwickelt wurden. Die mit groBer Geschwindigkeit 
eintretenden Luftmengen bei dem Plenumsystem verursachten dichte 
Schwaden von Dampf, der ungeachtet der Tatigkeit der Ventilatoren 
an bestimmten Punkten sich hielt. DaB das Plenumsystem die Ursache 
dieser Storung war, konnte nachgewiesen werden; denn, nachdem es 
gedrosselt worden war, so daB die Luft nliI' allmahlich eintreten konnte, 
wie bei natiirlicher Ventilation, verschwandendie Rauchschwaden. Die 
neuen Vorschriften bestimmen eine Maximalgeschwindigkeit von 
1,8 sek/m beim Plenumsystem fiir Raume, wo sich die Dampfe entwickeln. 

Dgl. 1922. Die neuen Verordnungen traten am 1. Mai in Kraft. 
Wahrend die alten sich nur auf den Schwefelkohlenstoff in der Industrie 
erstreckten, bedenken die neuen auch die Einverleibung von Bleiver
bindungen und behandeln demnach die Staubabsaugung, ebenso die 
Absaugung der Schwefelkohlenstoffdampfe und anderer giftiger Gase. 
Die Vorschriften sehen periodische arztliche Untersuchung der mit 
gefahrlichen Arbeiten befaBten Arbeiter, dann Speiseraume und Wasch
einrichtungen vor. Gute Fortschritte sind gemacht in der Errichtung 
von Ventilationsvorkehrungen, interessant ist es aber, daB nach Heraus
gabe der Vorschriften manche kleine Firmen die Bleizusatze so vermihdert' 
haben, daB sie nicht mehr unter die V orschriften fielen oder sie in pla
stischer Form schon mit Kautschuk gemischt kauften, um die Staub
entwicklung zu vermeiden, eine recht giinstige Entwickiung, weil da
durch das Gefahrengebiet eingeengt und auf groBe Betriebe mit guten 
Bedingungen beschrankt wird. 

Der Inspektor hat nach dem Gesetz das Recht, dort, wo zur Zu
friedenheit des Chefinspektors bewiesen ist, daB infolge beschriinkter 
Verwendung gefahrlichen Materiales oder mit Riicksicht auf die Arbeits
methode von der Befolgung der Sicherheitsvorschriften ganz oder zum 
Teile abgesehen werden kann, solche Ausnahmen zu gestatten. Von die
sem Recht wurde sechsmal Gebrauch gemacht. 

Kunstseideindustrie. In der Kunstseideindustrie, die quantitativ 
einen groBen Aufschwung genommen hat; sind Vergiftungsfiille seltener 
aufgetreten als friiher, da heute die Einwirkung des Schwefelkohlen
stoffes auf die Zellulose nach dem Viskoseverfahren bei gut geschlossenen 
Apparaten vor sich geht und auch die Einleitung des Schwefelkohlen
stoffes in diese ohne Austritt des Gases erfolgt. Nur beirn. Reinigen 
dieser Apparate konnen Vergiftungen vorkommen. Ununterbrochene 
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Uberwachung der Betriebe ist notwendig. 1m Jahre 1925 ist ein akuter 
schwerer Fall mit Kopfschmerz, Erbrechen, Delirien, Muskelschwache 
und vollkommener Aniisthesie aufgetreten, der bisher nur geringe Besse
rung zeigt. 12 Arbeiter einer Kunstseidefabrik hatten bei der Unter
suchung durch den Gewerbearzt mehrere Symptome einer leichten Ver
giftung (Kopfschmerz, Magenverstimmung, Appetitlosigkeit, Miidig
keit, Depression). 

Kantschnkindnstrie. In der Kautschukindustrie haben einige Firmen 
in den letzten Jahren fiir die Kaltvulkanisiermaschinen bei der Erzeu
gung wasserdichter Stoffe mechanische Einrichtungen getroffen, derart, 
daB die Zufuhr- und AbfluBwelle sich auBerhalb der Ummantelung zur 
Verhiitung des Austrittes von Schwefelkohlenstoff befinden. Die 
Arbeiter konnen auBerhalb dieser Ummantelung alles Notige machen 
und brauchen nur selten den Raum zu betreten. Die Wellen befinden 
sich meist an beiden Enden. In einem Fall, wo sie in der Mitte sind, 
wurde einahnlich giinstig~s Resultat dadurch erzielt, daB zwei Umman
telungen ausgefiihrt wurden, die nur durch einen e~n Verbindungs
weg getrennt sind, der den Zugang zu den Rohren ermoglicht. In diesem 
Fall allerdings passiert der Stoff eine kurze Strecke auBerhalb der beiden 
Ummantelungen zwischen denselben, doch sind die Bedingungen giinstig 
und die Absaugung entsprechend, da die Abziige am FuBboden ange
bracht sind. Die neuen Regulative schreiben derartige Einrichtungen 
zwangsweise vor. 

Niederlande. 
Makupapuloses Ekzem am Unterarm kam unter Arsenalarbeitern 

vor, die mit schwarzem Firnis, Lithium und schwedischem Terpentin 
in Beriihrung kamen. Vermutlich war letzterer Stoff infolge seines 
Gehaltes an Schwefelkohlenstoff Ursache der Erkrankung. 

Die Schwefelkohlenstoffvergiftung in der Kunstseideindustrie ist 
die Folge einer neuen Methode der Spulenwascherei, wobei nicht unbe
trachtliche Mengen von Schwefelkohlenstoff aus den Becken austreten. 
Auch nach dem Spulen ist in der Kunstseide Schwefelkohlenstoff vor
handen, der beim Fahren mit dem Spulenwagen frei wird. Wenn 
diese 'Arbeit im groBen Abstand vom Becken verrichtet wird, so hort 
man nichts mehr von den beziiglichen Klagen. 

Belastigung durch Schwefelkohlenstoff tritt auch beim Arbeiten in 
der Mengkammer auf. Luftproben daselbst und in der Spulenwascherei 
entnommen, ergaben in ersterer 150 mg, in letzterer je nachdem, ob 
der Deckel iiber dem Becken abgenommen war oder nicht, 2600 mg, 
1029 mg und 300 g Schwefelkohlenstoff pro Kubikmeter. 

Schwefelkohlenstoffvergiftungen werden aIle Jahre in der Kunst
seideindustrie beobachtet. Genauer beschrieben wird ein Fall, der in 
einer Kunstseidefabrik beim Spiilbecken auftrat, wo beim Herausholen 
der mit Kunstseide umwickelten Spulen Schwefelwasserstoff aufzu
treten pflegt. In der Luft iiber dem Becken wurde 6-20 mg Schwefel
kohlenstoff nachgewiesen, als der Patient die Arbeit einstellte. Er hatte 

B r e z ina, Gewerbekrankheiten 1920-26, 6 
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dort nur 14 Tage unter zunehmenden Besehwerden gearbeitet und iiber 
Kopfsehmerz, Sehlafrigkeit geklagt, erklarbar dureh die kumulative 
Wirkung des Giftes. Spater traten Aufregungszustande, religiOser Wahn, 
Sehlaflosigkeit auf, wodureh die Aufnahme in eine Nervenheilanstalt 
notwendig wurde. Dort versehlimmerte sieh der Zustande und 10 Tage 
nach der Aufnahme starb der Patient mit Zyanose, 40-410 Fieber und 
Herzsehwaehe. Die Obduktion ergab einen Zustand des Herzens, wie 
er der Intoxikation entsprieht, und nieht etwa einer Infektion, was mit 
den klinisehen Erseheinungen einer Sehwefelkohlenstoffvergiftung ii"!Jer
einstimmt. (Siehe die nieht ganz iibereinstimmenden Ausfiihrungen 
unter "Sehwefelwasserstoff".) 

Aliphatische Verbindungen.t 
Deutsches Reich. 

TriehIorathylen. Sehr zahlreiehe. Vergiftungen traten dureh Tri
ehloratliylen auf: Seehs FaIle beim Reinigen ungeniigend beliifteter 
Behalter, seehs FaIle mit BewuBtlosigkeit und Herzaffektionen, spater 
Schwindel und Appetitlosigkeit beimEntfetten von Metallteilen bzw. 
Glaslinsen an Stelle von Benzin. Mehrere Erkrankungen beim Streiehen 
von eisernen Tanks in Brauereien mittels Bierlaek, einer Losung von 
Harz in Triehlorathylen, und zwar trotz Tragens von Gasmasken. 
Aueh beim Fleekputzen in der Textilindustrie, beim Troekensehleifen 
der entfetteten Gegenstande mittels Sagespanen in einer Metallwaren
fabrik, beim Anstreiehen von Holzbottiehen, in Entfettungsanlagen von 
Lederfabriken, wo mitunter BewuBtlosigkeit oder Sehliifrigkeit vorkam, 
endlieh in ehemisehen Wasehereien tratensolehe Vergiftungen auf. 

Ineiner Hutfabrik wurde ein Arbeiter, der Wollfilze in einen offenen, 
mit einer Lanadin-Laplosung gefiillten Bottieh einlegte, bewuBtlos. 
Er wurde, die obere Kopfhalfte und die Unterarme in die LOsung ge
taueht, gefunden. Spater litt er an Entziindung der betroffenen Haut
partien, hohem Fieber und Benommenheit. Das Losungsmittel bestand 
hauptsaehlieh aus Triehloraethylen und Weingeist. 

Phosgene Zwei FaIle von BewuBtlosigkeit wurden in Galvanisier
anstalten beobachtet. Der bayerisehe Landesgewerbearzt empfiehlt zur 
Verhinderung der Verdunstung des Mittels aus GefaBen die Uber. 
deekung mit einer diinnen Sehieht Wasser. Todliehe Triehlorathylen
falle werden anseheinend dureh Umwandlung in Phosgen hervorgerufen, 
so ein Fall bei Erwarmung des Triehlorathylens in einem undiehten 
Behalter, aus dem der Stoff in die Flamme tropfte. Die Folgen waren 
Lungenentziindung und Herzmuskelentziindung. Zwei weitere Falle 
traten in einer ehemisehen Fabrik auf, ferner eine Phosgenvergiftung belm 
FUllen von Kolben mit diesem Stoffe: Etwas davon verspritzte und traf 
den Arbeiter ins Gesieht, das Brennen veranlaBte ihn, das Atemgeriit 

1 S. a. Hautkrankheiten, Benzol- und Benzolderivate. 
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zu entfernen, wodurch er seinen Tod herbeifiihrte. Aus Ba.yern werden 
weitere vier Phosgenvergiftungen gemeldet. 

DimethylsuHat. In einer chemischen Fabrik waren Kannen mit 
Dimethylaulfat aufgesteIlt, von denen einige leckten. Langer dauernde 
KatalThe waren die Folge bei den Arbeitern, die in dem Raume be
schiiftigt waren. 

Akrolein. Bei der Reinigung eines Tanks von den darin befindlichen 
Walfischtranresten traten Katarrhe der Bindehaute bei den Arbeitern 
auf, in einem FaIle starke Schwellung der Lider. Die Tranreste waren 
durch Heizrohre erwiirmt worden, um sie diinnfliissiger zu machen 
(offenbar .liegt Akroleinwirkung vor, si1:lhe Niederlande, S. 85 Ref.). 
Es wurde vot'geschrieben, die Tanks nicht iiber 250 zu erwarmen, die 
Arbeiten im Tankinnern unter sachkundiger Leitung und erst nach 
entsprechender Liiftung vornehmen zu lassen. Die Arbeiter miissen 
mit Atemschiitzer und Schutzbrille versehen sein, nach zwei Stunden 
ist eine halbstiindige Pause einzulegen, die die Arbeiter in einem durch
W8.rlllten Raum verbringen konnen. 

TetrachlorkohlenstoH. Dieser Stoff fiihrte zu Vergiftungen bei Ver
wendung ala Fleckputzmittel, bei. Lackierern ala Terpentinersatz, ala 
Sohlenklebemittel (ein Fall von BewnBtlosigkeit), beim Intatigkeit
setzen von FeuerlOschapparaten (Ubelkeiten und Atemnot), beim 
Streichen :v:on Eisemassern mit einer Masse, die die Substanz als Lo
sungsmittel erhielt. 

Formaldehyd. Eine Anzahl Hauterkrankungen ereigneten sich durch 
Eintauchen der Hande in wasserige Losungen. Mehrere FaIle, einher
gehend mit Husten, ereigneten sich beim Behandeln von Papier in 
Papierfabriken mit Formaldehyd. Zwei Hauterkrankungen traten auf 
bei Verarbeitung von Kleister, dem der Stoff zur Vermeidung von Zer
set~1plgsvor~angen zugesetzt war. 

Ather. Atherdampfe fiihrten zu Gesundheitsschadigungen beim 
Einbringen von Puppengliedern in atherische Losungen. 

Amylazetat. Der Stoff verursachte nervose Zustande bei einer Reihe 
von Mobeltischlern, die ibn beim. Mattieren von Mobeln verwendeten. 
Die Empfindlichkeit ist individuell verschieden. 

Azeton. Beschwerden wurden verursacht in einer Fahrradfabrik. 
Essigsiture. Essigsaure, mit Azeton denaturiert, in Zellulosefabriken 

zum Durchsichtigmachen der Gegenstande verwendet, verursachte 
Reizerscheinungen der Luftwege. In einem Essigsaureanhydridbetrieb 
kam eine todliche Erkrankung vor, ferner ereigneten sich sechs Falle 
durch Monochloressigsaure . 

.Alkohol. Herzbeschwerden wurden verursacht durch warme Alkohol
dampfe in einer Likorfabrik. Bei der Alkoholdenaturierung mittels 
Holzgeist und Pyridinbasen traten Ekzeme bei Polierern auf. 

Athylenchlorhydrin fiihrte zu einer todlichen Erkrankung bei einem 
herzkranken Arbeiter. 

lodoform usw. In einer Verbandstoffabrik traten Ekzeme durch 
Jodoform, Xeroform und Dermatol auf. 

6* 
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Kohlenwasserstoffe. Unter dem Namen Zegol fiihrten schwere 
Kohlenwasserstoffe bei Filzhutarbeitern zu Erkrankungen. In einem 
Brunnenschacht verunfallten drei Arbeiter durch Sumpfgas. 

Athylnitrit. Tiefe BewuBtlosigkeit, Pulsbeschleunigung, nach dem 
Erwachen Erregungszustande, Krampfe, dann Katarrh traten einmal 
beim Einatmen von Athylnitrit auf. 

G. M. R. Dr. Teleky. Die mit Dinitroglyzerinpaste beschaftigten 
Arbeiter einer chemischen Fabrik litten anfangs stark unter Kopf
schmerzen, spateI' trat Gewohnung ein, die Kopfschmerzen treten nur 
nach AlkoholgenuB auf. Auch Stickstoffwasserstoffsaure macht gleich 
odeI' nach einigen Stunden Arbeit starke Kopfschmerzen, schon in kleinen 
Dosen, so daB die Entwicklung del' Saure von dem Raum, wo sich die 
Arbeiter befinden und den ProzeB leiten, vollstandig getrennt werden muB. 

Trichlorathylen, statt Benzin in del' chemischen Putzerei angewendet, 
bewirkt beiAlkoholgenuBstark gerotetes Gesicht, Dermographismus und 
stark beschleunigte Rerztatigkeit, mitunter zunehmende Nervositat. 

Osterreich. 
Chemische Putzerei mit Trichlorathylen muBte nach einer Beob

achtung des G.1. in Salzburg wegen auftretender Ubelkeit und Er
brechen nach spatestens vier Stunden aufgegeben werden. In einer 
Grazer Schuhfabrik veranlaBte ein Azeton- und Methylalkohol enthal~ 
tender ErsatzklebestoffAugenentziindungen, Kopf. undNasenschmerzen, 
die Substanzwurde nicht weiter verwendet. 

England. 
Formalin. Durch Formalin16sung traten Rautentziindungen, charak

terisiert durch Fissuren, auf bei del' Herstellung von Papier fill den 
Gebrauch in heiBen Klimaten. Ahnliche FaIle bei Ansichtskarten
macherinnen. 

Formaldehydhaltige Ersatzstoffe fill Zelluloid wirkten reizend auf 
die Raut, einige FaIle ereigneten sich beim Polieren mit rotierenden 
Putzscheiben, wobei dem Poliermaterial Bimsstein zugesetzt war. Del' 
Ausschlag ergriff die Unterarme und war blaschenformig. Die chemische 
Untersuchung stellte fest, daB del' Abfall del' Poliermaschinen 0,015% 
Formalin enthielt. Einige Frauen wurden bei einer ahnlichen Arbeit 
von einem Ausschlag im Nacken und Gesicht befallen. 

Trichlorathylen. Durch Trichlorathylen ereigneten sich elf FaIle mit 
zwei Todesfallen, die Mehrzahl, fUnf mit einem Todesfall, beim Innen
anstrich von Brauereifassern mit einer Glasur, deren Losungsmittel 
Trichlorathylen war. Es hatte eine Instruktion dariiber gemangelt, wie 
diese Arbeit durchzufiihren sei. In einem anderen todlichen Faile war 
del' Verstorbene in ein BleichfaB eingestiegen, nachdem obiger Stoff 
eingegossen worden war. 

Das Ankleben von Kautschuksohlen an Schuhe mit einer Losung von 
Trichlorathylen, Choroform, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff hat zu 
vermehrtem Verbrauch diesel' Losung gefUhrt. Die Krankheitserschei-
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nungen sind irn wesentlichen die durch Trichlorathylen (Schlafrigkeit, 
Appetitlosigkeit, kurzer Atem). Auch Tetrachlorkohlenstoff macht 
ahnliche Symptome nebst leichtem Tremor. Ein Arbeiter hatte er
weiterte Pupillen. Absaugung der Dampfe macht in den Betrieben die 
Arbeitsbedingungen zufriedenstellend. 

Methylalkohol. Methylalkoholvergiftungen ereigneten sich beirn 
Anstreichen von Radkranzen mit einer Losung von Schellack in Methyl
alkohol. Die FaIle waren als Schwefelkohlenstoffvergiftung gemeldet 
worden. Die Symptome sprachen aber fUr Methylalkohol (Einengung 
des Gesichtsfeldes, unsicherer Gang, Aufregungszustande, Steigerung 
der Kniesehnenreflexe). . 

Dimethylsulfat. Zwei FaIle von Bindehautentziindung durch Dime
thylsulfat ereigneten sich durch Entleeren dieses Stoff~s in einen 
leckenden Eimer. 

Amylazetat. Beirn Bronzieren von Bilderrahmen hat die Verwendung 
von Amylazetat zugenommen. Auch trotz Verwendung lokaler Absaugung 
oder allgemeiner Ventilation, wenn jene nicht durchfiihrbar ist, leiden 
die Arbeiter an Kopfschmerz, Schlafrigkeit, Reizung der Schleimhaute, 
besonders bei Beginn der Arbeit. Dauernde Gesundheitsschadigungen 
kommen nicht vor. 

Niederlande. 
Akrolein. Der nach dem Leerpumpen von Walfischtranschiffen 

zuriickbleibende ziemlich erhebliche Rest von Tran wird von Arbeitern 
mit Eimern ausgeschopft. Bei kaltem Wetter wird der Tran, der dann 
dickfliissige Beschaffenheit annirnmt, durch spiralige Dampfrohre unter 
dem Tank auf 30-350 C erwarmt, dabei tritt dort, wo der Tran mit 
Luft in Beriihrung kommt, Akroleindampf auf. Ein Viertel der unter
such ten Arbeiter klagten iiber Halskratzen, Lichtscheu und Ubelkeit. 
In den Tranproben wurde Akrolein in Spuren nachgewiesen. Es wurde 
angeordnet, den Tran mit Druckluft durchziIblasen. 

Chlormethyl. Bei der Luftkiihlung von Unterseebooten bedeutet 
das zu diesem Zweck verwendete Chlormethyl als Giftstoff eine Gefahr, 
wenn der Apparat undicht wird (Zangger in Ziirich hat solche FaIle 
gesehen, die Symptome bestanden in Appetitlosigkeit, Schlafrigkeit, 
iibergehend in Narkose, eine Person starb, nachdem sie dreirnal die Ver
giftung durchgemacht hatte). Durch Entweichen des Gases beirn Aus
einandernehmen der Vorrichtung wegen Verstopfung eines Rohres 
wurden einige Personen bewuBtlos. 

Formalin. Labkasein, in wasseriger Losung erhitzt, gepreBt, ge
trocknet und dann in lO%iger Formalinlosung gehartet, kommt in 
Platten und Zylindern in den Handel. Das Harten geschieht zwischen 
Metall- oder Zementbacken. Bei unvollkommenem AbschluB entweicht 
Formalindampf, so daB bei den Arbeitern TranenfiuB, Niesen, Husten 
und Halsschmerzen auftreten. In einer Trocknerei muB der Arbeiter 
eine Gesichtsmaske tragen. ZweckmaBig erwiessich eine Maske, mit 
einer groBen Biichse als Vorlage, die ein Kohlenfilter enthielt. 
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Zyanverbindnngen. 
Deutsches Reich. 

Eingehendere Unersuchungen stellte der L.G.A. Prof. Koelsch 
neuerdings wieder iiber Blausaurewirkungen in Betrieben mit gal
vanischen Badern an. Von den Methoden des Blausaurenachweises 
wurden die von Guinj ard (Bildung von Isopurpursaure aus Pikrin
saure) sowie die von Pe trusi- Gast"ald i (Benzidin-Kupfersulfat) auf 
ihre praktische Verwendbarkeit naher untersucht: Dabei erwies 
sich besonders die letztere als einfach und exakt; die Reaktion 
erfolgte bei· einem Gehalt von etwa 0,1 mg Blausaure in 11 Luft 
sehr schnell; bei etwa 0,05 mg in langstens 1 Minute. Tierversuche 
haben ergeben, daB der Aufenthalt in Raumen, deren blausaurehaltige 
Luft gerade noch eine positive Reaktion aufweist, ohne Schaden 
stundenlang moglich ist; diese Norm erwies sich auch fiir gewerb
liche Betriebe als brauchbar. "Uber kleineren galvanischen Gold- und 
Silberbadern ist die Reaktion ari der Oberflache der Bader regel
maJ3ig leicht positiv, wird aber schon in GesichtshOhe stets negativ,. 
Bei groBeren Badern spielen physikalisch-chemische Einwirkungen mit, 
wie Starke der Losung, Temperatur des Bades, GroBe der verdunsteten 
Oberflache, GroBe der Stromspannung. Aber auch hier war nur unter 
besonderen Bedingungen eine stark positive Reaktion in den Arbeits
raumen etwa in Kopfhohe festzustellen. Bemerkenswerterweise traten 
in diesen positiven Fallen auch Klagen der Arbeiter auf, bestehend in 
Kopfschmerz, Schwindel, Hitze im Kopf, Brechneigung und "Ubelkeit, 
Kratzen im Hals, Druckgefiihl in der Magengegend usw. Das Gesicht 
war in diesen Fallen ofters gerotet, Bindehaut und Rachen wiesen 
starkere Durchblutwig auf. Der L.G.A.empfiehlt auf Grund dieser 
Resultate die genannte Reaktion fiir die gewerbehygienische "Uberwa
chung; ist sie nicht oder nur schwach (erst innerhalb 1 Minute) zu er
halten, so kann der Raum als gesundheitlich einwandfrei angesprochen 
werden; tritt jedoch sogleich eine deutliche Reaktion im Arbeitsraum 
auf, so sind hygienisch-technische Verbesserungen unbedingt notwendig, 
'entweder in Richtung besserer Ventilation oder einer Anderung der 
Stromspannung u. dgL 

Der ungeheure Verbrauch von Zyarikalium in der Bijouterieindu
strie zur Priifung von Flecken, zum Verquicken und zur Elektrolyse 
bildet in Baden eine standige Vergiftungsgefahr. Das Vergolden und 
Elektroplattieren in heiBen Badern ist wegen des Auftretens kleinster 
Blausauremengen gefahrlicher als in kalten. Die Gefahr steigt mit der 
Stromdichte und Spannung. Die friiher gleichfalls bestehende Gefahr 
des Auftretens nitroser Gase durch AuflOsen von Silber in Salpeter
saure und Gold in Konigswasser wird durch die neu eingefiihrte gal
vanische Goldauflosung beseitigt, bei der als Anode das zur AuflOsung 
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bestimmte Gold dient. Hier entsteht abel' mehr Blausaure. Die Me
thode ist gefahrlos in einem Kasten unter Abzug durchzufiihren. 

Bei zwei Desinfektoren, die eine W ohnung am Tage nach del' Ent
wesung betraten, urn sie zu durchliiften, ohne Masken anzulegen, trat 
del' Tod durch Blausaurevergiftung ein, ein Todesfall bei del' Reinigung 
eines Apparates in einer Konzentrationsanlage, ein dritter in einer 
Knochenpraparatefabrik beim Versuch, den Entwasserungshahn des 
Dampfers fiir Hufe, Horner usw. zu dichten. Vier Arbeiter einer Teer
produktenfabrik stiirzten beim Offnen des Probierhahnes .bewuBtlos zu
sammen, erholten sich abel' wieder. Am Hahn bemerkte man starken 
Blausauregeruch. 

Bei del' Herstellung von Milchsaure, wobei zur Ausscheidung Ferro
zyannatrium verwendet wurde, traten anscheinend Blausauredampfe 
auf. Vier Arbeiter sti.irzten, bevor sie den Ausgang des Arbeitsraumes 
erreichen konnten, bewuBtlos nieder und wurden erst gerettet, nachdem 
die Gasentwicklung abgestellt war. Sie waren nach wenigen Tagen 
wieder arbeitsfahig. In einer Zuckerfabrik erkrankten zwei Arbeiter 
mit BewuBtlosigkeit, spateI' Erbrechen und Magenschmerzen beim 
Innenanstrich eines Dampfkessels mit Kesselsteinpyxol, das unter 
anderen Zyanverbindungen enthielt. 

Mehrere Vergiftungen traten bei Verwendung von Kalkstickstoff 
und gleichzeitigem AlkoholgenuB in Lagerhausern und bei Landwirten 
auf, besonders durch ReiBen del' Papiersacke, die an Stelle del' friiheren 
Metallverpackungen verwendet werden, und Ausstreuen des Pulvers 
auf die Felder. 

Beim Feilenharten traten zwei leichte Blausaurevergiftungen ein, 
eine Zyankaliumvergiftung in einer Versilberungsanstalt, ferner bei 
einem Chemiker. 

England. 
Ein rasch todlicher Fall durch Zyankalium ereignete sich unter 

7 Mannern, die damit beschiiftigt waren, Blechtrommeln mit Zyan
kalium, von denen manche leck waren, auszuladen und unter ein 
Dach zu rollen. Die Symptome bestanden im Zusammenbrechen, Kurz
atmigkeit und dann bald einsetzender PuJ.s- und BewuBtlosigkeit. Die 
Haut des rechten Armes lOste sich in Lappen los, wie bei Ver
brennungen. Sauerstoff wurde in Anwendung gebracht, doch del' 
Verunfallte starb innerhalb weniger Stunden. Die 6 anderen Leute 
wurden nur leicht krank. Es war anzunehmen, daB durch die Haut 
del' Stoff in Losung aufgenommen worden war. Eine andere Moglich
keit ware, daB das Zyankalium durch das Kohlendioxyd del' Luft zer
setzt und Zyanwasserstoffsaure frei geworden ist, die nunmehr ein
geatmet wurde, und zwar durch langere Zeit, da del' Stoff in del' 
nassen Kleidung nachweisbar war. 



88 Benzin. Petroleum. 

Benzin, Petroleum. 
Deutsches Reich. 

1m Benzinkeller einer chemischen Reinigungsanstalt war Benzin 
vermutlich ausgeflossen, so daB iiber der Kellersohle Benzindampfe 
lagerten. Zwei Arbeiter, die angesammeltes Grundwasser ausschopfen 
sollten, wurden, als sie sich bei der Arbeit biickten, bewuBtlos und dann 
durch Anseilen, Sauerstoffeinatmung, Behandlung im Krankenhause 
gerettet. 

Ein ahnlicher Fall ereignete sich irn R.B. Frankfurt a. M. und betraf 
zwei Benzinabfiiller. 

Ein Schlosser, del' in einer chemischen Fabrik eine Nacht und einen 
halben Tag mit der Abdichtung eines Petroleumtanks beschaftigt ge
wesen war, erkra1lkte an einer ausgedehnten Hautentziindung mit 
Blasenbildungam l'echten Oberarm'"und Unterschenkel, die vom Arzte 
auf Einwirkung von Petroleum und Frost zuriickgefiihrt wurde. 

Aus Thiiringen werden Hautausschlage durch Petroleum gemeldet. 
Beirn Schneiden von optischem Glas unter Verwendung von Petroleum 
waren Ausschlage an Handen und Armen festzustellen, denen Haut
abschalungen und bisweilen schmerzhafte RiBbildung folgte, so daB die 
Arbeit voriibergehend eingestellt werden muBte. Die Ursachen waren: 
mangelhafte Beschaffenheit und daher starkere Verwendung des Pe
troleums, ErhOhung der Umdrehungszahl der Schneidscheiben. 

England. 
Vier FaIle, darunter 1 todlicher, ereigneten sich beim Reinigen von 

Tanks, 2 beirnAustreten von Dampfen, 1 davon betraf einen Mann, der 
oberhalb eines Naphthatanks eines Maschine montierte, wahrend der 
Abzug nicht funktionierte, der andere Fall ereignete sich beirn Aus
hohlen eines· groBen Petroleumfasses, durch Austritt von Dampfen von 
dessen Boden, einer beirn Anstreichen mit petroleumhaltiger Farbe in 
einem engen Raum, 3 weitere, darunter 1 todlicher, in Petroleumtanks. 

Niederlande. 
Auf einer Schiffswerft reinigten zwei neu aufgenommene Arbeiter 

mit Sagemehl einen Tank eines 6lschiffes. An der Unterseite waren 
Locher gebohrt, durch die unter 4 Atmospharen Druck Luft eingepreBt 
wurde. Die zwei MannlOcher waren offen. Am Tage der Vergiftung 
hatten sie 4 Stunden irn Tank gearbeitet; man horte sie schreien und 
schelten, dann verloren sie das BewuBtsein. Beide erholten sich nach 
dem Herausholen. ,Andere Arbeiter klagten iiber Benommenheit. Das 
Petroleum in dem Tank war anscheinend ein Destillationsprodukt von 
schwerem Mexikanischen Petroleum. 

AuBerdem ereigneten sich noch eingige Vergiftungsfalle bei Motor
schiffern, dann beirn Reinigen von Benzintanks, darunter einer, bei dem 
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der BefaUene bewuBtlos 'wurde und beim Fallen auf den Boden des 
Tanks in das dort befindliche Benzin sieh an verschiedenen Stellen des 
Korpers Hautaffektionen (Blasen, Ekzem) zuzog. Ferner trat eine Ben
zinvergiftung in einer Malerwerkstatt auf, endlich beim Warter des 
Motors einer Sehleuse. 

Benzol und Benzolderivate. 
Deutsches Reich. 

Akute und subakute Benzolfime. EineReihe akuter, zum Tell tod
licher, zum Teil spontan odeI' durch Zufuhr von Sauerstoff in Genesung 
ausgehender Benzolvergiftungen ereigneten sich beim Einsteigen in 
Tanks zum Zwecke del' Reparatur odeI' del' Reinigung von Schlamm 
und Krusten. In den meisten Fallen ist angegeben, daB del' Tank aus
gedampft und geliiftet, in anderen nur geliiftet war. In einem nicht 
todlichen Falle wird als wichtigstes Krankheitssymptom Bronchitis 
angegeben. Einmal trat BewuBtlosigkeit naeh kurzem voriibergehenden 
Aufenthalt in dem Tank ein, obwohl derVerunfallte wahrend diesel' Zeit 
den Atem angehalten hatte. 

Zwei Falle ereigneten sich beim Aufwischen verschiitteten Benzols 
mit einem Tuehe und Ausringen desselben. Eine Anzahl FaIle war 
zuriickzufiihren auf Benzol als Losungsmittel von Anstrichfarben im 
Innern des Tanks odeI' in einem engen Schiffsraume. Durch das benzol
haltige Sehuhputzmittel "Ago" ereignete sieh eine schwere Vergiftung, 
ferner ein sehwerer und ein ti:idlicher Fall bei einer Dachreparatur in del' 
Nahe des Auslasses eines Benzolabzuges. 

Nicht selten ereigneten sich Erkrankungen beim Reinigen von Kraft
wagen mit dem mehr odeI' weniger Benzol enthaltenden Betriebsstoff. 
Ein Autobesitzer wurde nach 8tagiger Beschaftigung diesel' Art plotz
lich unwohl, bekam Atembeschwerden und Blutungen un dwar nach 
acht Tagen tot. In einem del' Kraftwagenfalle soll angeblich Lobelin 
von lebensrettender Wirkung gewesen sein. 

"Ein Arbeiter strich einen Waasserreiniger an einem heiBen Sommer
tage 1924 im beheizten Kesselhause von innen mit einer Auflosung von 
Teer in Benzol; das Praparat wurde in del' chemisch-technischen Ver
suchsanstalt in Karlsruhe untersucht. Durch die starken Ausdiinstungen 
des Anstrichmittels wurde del' Arbeiter betaubt. Ins Freie gebraeht, 
kam er bald wiede.~ zu BewuBtsein, lag abel' zu Hause noch 31/ 2 Wochen 
an Kopfweh und Ubelsein krank. Eine starke Augenreizung fiihrte ihn 
nach 14 Tagen zum Augenarzt, woselbst ein Hornhautgeschwiir ohne 
inner en Augenbefund festgestellt wurde. Diesel' Fall machte es wahr
scheinlich, daB aueh ein anderer nicht voll aufgeklarter Todesfall im 
Jahre 1923 als durch Vergiftung verursacht anzuspreehen war. Ein Ar
beiter hatte an mehreren Tagen hintereinander Wasserreiniger mit 
einer Teerlosung angestrichen. Er erkrankte und starb nach Aussage 
des Arztes an den Erscheinungen del' akuten gelben Leberatrophie. 
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Der Fall kam zu spat zur Kenntnis, das Anstrichmittel konnte nicht 
mehr untersucht werden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daB der Tod 
mit der Einatmung von Gasen aus dem Losungsmittel im Zusammen. 
hang stand." 

"Von einem Amtsarzt in Bayern wurde iiber zweizwar keineswegs 
seltene, aber doch bemerkenswerte schwere Vergiftungen bei Verwen· 
dung einer teerhaltigen Rostschutzfarbe (Benzol!) berichtet. An einem 
heiBen Tag wurde ein 4 m tiefes Wasserreservoir gestrichen, das nur 
durch einige Mannl6cher entliiftet war. Der eine Arbeiter wurde un· 
wohl, verspiirte Kopfweh und stieg heraus, kehrte aber nach kurzer Zeit 
wieder in das Reservoir zuriick, wo er bewuBtlos gefunden wurde. Auch 
der andere Arbeiter brach plotzlich bewuBtlos zusammen. Beide wur· 
den gerade noch rechtzeitig heramgebracht, mit hlaurot verfarbtem 
Gesicht und kaum vernehmbarer Atem· und Herztatigkeit; Riickkehr 
des BewuBtseins nach etwa 1 Stunde; vollige Amnesie iiber das Vorge· 
fallene, auch iiber das Heraus· und nochmalige Hineinsteigen. Die 
Nachwirkungen dauerten noch 2-3 Tage an (Geruch der At;mungs. 
luft nach Teer, Erbrechen, Kopfschmerzen, Ohnmachtsanfall). Ein dritter 
Arbeiter, der nicht direkt mit Anstreichen beschaftigt war, war langere 
Zeit benommen. Zwei FaIle von Toluolvergiftungen wurden aus einem 
chemischen GroBbetrieb mitgeteilt." . 

Ein Arbeiter stiirzte kurz, nachdem er einen leeren Benzolwascher 
betreten hatte, um feste Riickstande herauszuholen, unter Zuckungen 
bewuBtlos zusammen, obwohl sofort ins Freie gebracht, konnte er 
auch mit Sauerstoff nicht wiederbelebt werden. Da der Benzolwascher 
nach der Entleerung 6mal mit Wasser gefiillt worden war und einige 
Schlosser mehrere Tage darin gearbeitet hatten, nimmt der Bericht· 
erstatter an, daB linmoglich Benzol in den Kessel sein konnte und er· 
klart den bei der Obduktion erhobenen Befund groBerer Mengen von 
Benzol in den Leichenteilen, namentlich im Gehirn, als selbstverstand· 
lich bei einem Benzolarbeiter (! Ref.); der Berichterstatter nimmt viel· 
mehr an, daB in dem Kesselriickstande, der zur Zeit des Unfalles einen 
iihlen Geruch hatte, freie Pyridinbasen und sonstige schitdliche Sub
stanzen vorhanden waren, die den Arbeiter getotet haben, oder daB 
bei der. Hilfeleisturig etwas versaumt worden ist. (Bekanntlich hindert 
Fiillen mit Wasser bei Benzoltanks nicht nachfolgende Benzolvergiftung. 
Der Einwand ist ebenso wie die iibrigen unhaltbar (Ref.). 

Chronische Benzolvergiftung. Chronische Benzolvergiftungen kamen 
hauptsi:ichlich in der Gllmmiindustrie, besonders bei Gllmmikleberinnen 
vor, so 50 Erkrankungen auf einmal, als wegen der Winterkalte die 
Liiftung abgestellt wurde, ferner oft bei Streicherinnen. Manche 
dieser FaIle traten kurze Zeit nach dem Eintritt der Arbeiterin in den 
Betrieb auf, blutarme Arbeiterinnen wurden oft ausgeschlossen, mann
liche Arbeiter blieben verschont. Ein alter Mann zeigte nach 4mona· 
tiger Benzolarbeit in einem chemischen Betriebe zahlreiche Haut~lu
tungen. Erkrankungen erfolgten ferner durch benzolhaltiges Putzol 
fiir Maschinen und durch Anwendung- eines Fleckplltzmittels, das neben 
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Azetou und Schwefelkohlenstoff Benzol enthielt. Nach den Krank
heitserscheinungen (Blutarmut und schwere Leukopenie) zu schlieBen 
diirfte Benzol die Krankheitsursache sein.· Eine Erkrankung trat auf 
in einer Knochenleimfabrik beim Extrahieren der Knochen mit Benzol. 

Nitroverbindungen. Amidoverbindungen. Bei Sprengstoffarbeiten 
mit Dinitrobenzol an einem heiBen Tage erkrankten zwei Arbeiter 
vermutlich durch Verdunsten von Sprengmittel. Umgekehrt kamen an 
einem kalten Tage bei Arbeiten mit NitrokOrpern vermutlich durch 
intensive Beriihrung und Losung durch die trotz der KiHte schwitzenden 
Hande Vergiftungen vor. Die Erscheinungen bestanden in akuten 
Herzbeschwerden, Bronchitis, Gelbsucht und gingen rasch voriiber. 
Einige Falle traten bei Erzeugung von Dinitrobenzol wahrend des Ni
trierungsvorganges mit einem Salpeterschwefelsauregemisch im Riihr
werk auf, einige Falle beim Zerkleinern von Sprengstoffen, die Sym
ptome· waren hier Kopfschmerz und blasse Gesichtsfarbe, die Behand
lung bestand in Einspritzungen von ThiosuHat. 

In einer chemischen Fabrik in Hessen wurde ein Arbeiter von iiber
kochender SuHanilsaure am Unterschenkel verbrannt, die Geschwiire 
heilten erst nach mehr als einem J ahr. In Hamburgereigneten sich leichte 
Nitrobenzol- und Vanilinvergiftungen und ein pockenartiger Hautaus
schlag, angeblich durch SuHonaphtensaure. 

Zwei Falle von schwerer Vergiftung ereigneten sioh durch Nitro
chlorbenzol, in einem Falle wurden in dem beziiglichen Betriebe pra
parierte Kohlenfilter als Atmungsschutz verwendet. 

L. G. A. Dr.F. Koelsch 1923/24. Von Schiidigungen durch die sog. 
aromatischen Nitro- und Amidoverbindungen wurden insgesamt 33, 
alle aus der chemischen GroBindustrie, gemeldet; sie betrafen in 
3 Fallen Nitrobenzol, in 30 Fallen Anilin und verwandte Korper. 
Allerdings handelt es sich Qier in der Hauptsache um leichte, rasch 
voriibergehende Vergiftungen ohne Dauerschiidigungen. 

18 Vergiftungen des Jahres 1926 im Bezirk Pfalz-Nord in Bayern 
ereigneten sich durch Anilin, Nitrobenzol, Parachloranilin, Paratoluidin, 
Dinitrobenzol und Chlormethyl. 

Hauterkrankungen kamen ferner in Bayern vor durch Anilinfarben, 
Dinitrochlorbenzol, Amidosauren, Alizarin (10 Falle im Jahre 1920), 
ferner durch Saffranin, Violanthren, Chlorbenzanthren u. dgl. Letztere 
Verbindung hat lichtsensibilisierende Wirkung (1922). Weiter werden 
16 schwere und leichtere Anilismusfalle durch Einatmung von Dampfen, 
Beschmutzung der Kleider und der Haut gemeldet. 

Memere Arbeiter zogen sich schwere Vergiftungen beim Bespritzen 
von Kornboden zum Schutze gegen das Auftreten des Kornkiifers 
(des Reis- oder La Plata-Maiskafers) mit einer Mischung von 10 I Wasser, 
1 kg Anilinol, 1 kg Schmierseife zu. Sie hatten zwar Gasmasken ge
tragen, sollen diese aber bei der Arbeit geliiftet haben. 

Es wurde daher foigende V orschrift fiir diese Arbeit erlassen: 
1. Die Arbeit ist nur sachgemaB vorgebildeten Leuten (Desinfek

toren) zu iibertragen. 
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2. Zur Herstellung des Gemisches muB zuerst die Seife im Wasser 
gelOst werden. Der lauwarmen, nicht (heiBen) Losung ist dann das 
Anilinol zuzugeben, das ganze ist mit einem Holzstab zu verriihren. 
Zum Anstreichen der Michung sind langgestielte Besen oder Biirsten 
zu verwenden, wobei zweckmaBig Gummihandschuhe mit Stulpen ge
tragen werden. 

3. Der zu desinfizierende Raum (Kornboden) muB wahrend der Ar
beit gut geliiftet werden. 

4. Jede unmittelbare Beriihrung mit dem Gemisch ist zu unter
lassen. 

5. Wahrend der Arbeit sind besondere dichtschlieBende, waschbare 
Arbeitskleider (einschlieBlich Leibwasche) zu tragen, die sofort nach 
der Arbeit abzulegen sind; als FuBbekleidung sind Holzpantoffeln 
zu verwenden. 

6. Zum Schutze gegen Einatmen der Dampfe muB eine Industrie
Gasmaske oder ein Lix-Atemschiitzer mit entsprechendem Einsatz 
getragen werden. 

7. Nach je einer Stunde ist die Arbeit auf mindestens 1/2 Stunde zu 
unterbrechen, die nicht in dem Arbeitsraum, am besten im Freien zu 
verbringen ist. 

Ein in der Druckerei einer groBeren Textilfirma beschaftigter Ar~ 
beiter sprang, um schneller an seine Arbeitsstelle zu gelangen, iiber 
eine 1 m hohe Mauer. Dabei stiitzte er sich auf ein mit einem Deckel 
verschlossenes FaB mit Anilin. Der Deckel kippte um, so daB der Ae
beiter etwa bis zur Mitte der Wade in die Fliissigkeit eintauchte. Nach 
Umwechseln seiner Kleidlmg gegen einen Arbeitsanzug hing er die 
durchnaBte Hose nach oberflachlicher Waschung in eine Trochenstube. 
11 Stunden spater verstarb er. Nach dem Gutachten des zustandigen 
Kreisarztes ist der Tod auf die Einatmung des fliichtigen Anilins, die 
wohl hauptsachlich in der Trockenstube erfolgte, zuriickzufiihren. 
Durch die unvollkommene Waschung ohne Seife hatte der Arbeiter 
offenbar auch groBere Mengen Anilin an den Handen und am FuB zuriick
behalten und so wahrend der Arbeit dauernd kleine Mengen Anilin 
eingeatmet. 

Beim Nachsehen einer verstopften Leitung wurde ein Arbeiter an 
Gesicht und Kleidung mit heiBem Parachloranilin bespritzt. Er war 
als Potator bekannt. Die Giftaufnahme fand durch Atmung, Haut und 
vielleicht Verdauung statt. Ins Krankenhaus gebracht, war ller Mann 
tief bewuBtlos, Atmung tief schnaufend, Gesichtsfarbe graublau, im 
Gesicht Anzeichen von stattgehabten Erbrechen. Venenblut schoko
ladebraun, dickfiiissig, spektroskopisch Methamoglobinstreifen sicht
bar. Nach einem AderlaB von 250 ccm voriibergehend Riickkehr des 
BewuBtseins, spater trotz Kampfer und Sauerstoff Kollaps, blaulich
gelbliche Verfarbung der Schleimhaute, Puls flatternd klein weich, 
dann Atemlahmung, groBe Atmung, am nachsten Morgen tiefstes Coma, 
Erloschensein samtlicher Reflexe, 32 Stunden nach der Vergiftung Ein
tritt des Todes. Leichenoffnung leider erst am 5. Tage, daher wertlos. 
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Blasenerkrankungen. Aus dem R.B. Wiesbaden werden 19217 Blasen
tumoren, davon 2" t6dliche beilange mit Amidokorpern beschaftigten 
Arbeitern, aus dem R.B. Dusseldorf 4 Faile von Blasenpapillom gemeldet, 
ein Arbeiter, del' jahrelang im Naphthalin-, dann im Triphenylmethan
betrieb beschiiftigt gewesen war, starb an Blasentumor, im AnschluB an 
eine Blasenblutung. Ein weiterer Anilinarbeiter starb an Blasenkrebs, 
ein anderer unter Erscheinungen von Blutharnen. 

Bei del' Fuchsinhersteilung wurden in einem Betrieb 3 Blasentumoren 
in einem anderen ein Blasen- und ein todlich verlaufender Hodentumor 
festgestell t. 

In einem Hessischen Betriebe starb ein 59jahriger seit 30 Jahren 
berufstatiger Werkmeister in einer Sprengstoffabrik, die angeblich immer 
nur anorganische Sprengstoffe hergestellt hat. 

In Bayern wurden 1922 bei einem Anilinarbeiter Blasenpapillom, 
bei 3 anderen Blasenkrebs festgestellt und zwar in del' Basenfabrik, dem 
Naphthyl- und dem Auraminbetriebe, del' in letzterem Beschaftigte 
starb. In den Jahren 1823/24 ereignete sich beieinem 56jahrigen 
Arbeiter ein Fall von Blasenkrebs, ferner 3 Falle von Blasenblutung, 
1925 ist ein Arbeiter, nachdem er 12 Jahre von del' Anilinarbeit fern 
gewe~en war, an Blasenkrebs gestorben. 

L.G;A. Dr. F. Koelsch, 1923/24. Neue Falle von Blasenkrebs bei 
Anilin- bzw. Naphthylamin-Arbeitern wnrden 9 festgestellt, von denen 
3 mit Tod abgingen. Die Entstehung dieses eigenartigen Leidens geht 
bekanntlich auf eine schon ein J ahrzehnt und langeI' zuruckliegende 
Beschaftigung mit gewissen chemischen Substanzen zuruck nnd steht 
mit del' Jetztzeit ursachlich nicht im Zusammenhange. - Aus del' Pelz
industrie wurden maBige Reizwirkungen (Asthma, Bronchitis) durch 
Ursole und verwandte Farbstoffe mitgeteilt. 

1m Jahre 1926 erkrankten in Bayern 4 Anilinarbeiter an Blasenkrebs, 
die beim f3-naphthol- und Anilindestillieren in del' Basenfabrik und bei 
del' Naphthylamindarstellung beschaftigt waren. In einem Falle ergab 
die Obduktion ausgedehnte Metastasen in Lungen, Herz und Wirbel
saule. 

Eine Blasenreizung ereignete sich 1926 in'1'hiiringen durch Chloror
thotoluidin. 

Spritzverfahren. Das immer mehr sich verbreitende Spritzverfahren 
auch in del' Mobelbearbeitung rief infolge del' feinen Verstaubung des 
Arbeitsgutes (Amylazetat, Azeton sowie andere Derivate des Benzols) 
neben Hautschadigungen auch allgemeine Beschwerden, wie Ubelkeit, 
Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und Erbrechen hervor. Die besondere 
Neigung del' genannten Stoffe zur Schadigung gerade des Zentralnerven
systems erforderte eine erhohte Beachtung dieses Verfahrens durch die 
Gewerbeaufsicht. 

Hauterkrankungen durch Benzolderivate. In einer Farberei traten 
beim Rotfarben von Baumwolle Ekzeme del' Unterarme und Unter
schenkel auf, die fruher dort nicht beobachtet worden waren, vermutlich 
durch Naphtholgehalt del' Beize. 
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Silesiaol, durch Destillieren hochsiedender Benzole in einer Kumaron· 
harzfabrik als Nebenprodukt gewonnen, fiihrte bei der Verwendung 
als TauchOl in einer Schraubenfabrik zur Erkrankung von 11 Arbeitern 
unter 40 an Ekzem. Die Verwendung muBte aufgegeben werden. Haut
ausschlage bei der Verwendung verschiedener Terpentin- und Benzol
ersatzstoffe, wie Intralin, wurden beobachtet. Mehrere Arbeiter er
krankten bei der Herstellung von Oxythionaphthen an Ausschlag. Die 
Empfindlichkeit ist individuell verschieden. 

Ursol. 35 FaIle von leichter Erkrankung durch Ursol und verwandte 
Stoffe ereigneten sich in Sachsen, zum Teil handelte es sich um Haut
erkrankungen, zum Teil durch asthmaartige GesundheitsstOrungen. 
Stoffhandschuhe sollen hier wegen der geringeren SchweiBbildung 
zweckmaBiger sein als Gummihandschuhe. Zur Handereinigung wurde 
eine Mischung von Essigsaure und Sagespanen empfohlen. 

Phenylhydrazine Ein Laborant erkrankte bei Bereitung des Skatols 
(Ausgangspunkt fiir Parliimerienherstellung) durch Offnen eines kleinen 
eisemen Riihrkessels mit emem Zwischenprodukt, Phenylhydrazin, 
trotz Luftabzug. Nach 2 Stunden heftige Kopfschmerzen, Mattigkeit 
und Schlingbeschwerden, voriibergehende heftige Unterleibsschmerzen; 
nach 8 Tagen Genesung, kurz vorher hatte der Betriebschemiker eine 
ahnliche Erkrankung durchgemacht, ohne sie damals richtig zu deuten. 
Zur Vermeidung der Vergiftung erfolgt das Offnen ·des Riihrkessefs 
meist im Freien. 

'Perpentol. In den Gubener Wollhutfabriken waren s.eit Februar 1926 
Beschwerden laut geworden iiber GesundheitsstOrungen bei der Reini
gung von Halbfabrikaten mittels Perpentol S., dem Vemehmen nach 
eines Gemisches von Tetralin (hydriertem Naphthalin) und Methyl
hexalin (hydriertem Kresol). Neben einer griinlich bis schwarzlichen 
Urinfarbung klagten die Arbeiterinnen iiber Schmerzen in der Nieren
gegend, Benommenhej.t des Kopfes, Miidigkeit, Nachlassen des Ge
dachtnisses und Hautreizungen. Nachdem samtliche in Frage kommen
den Betriebe gemeinsam mit dem Gewerbemedizinalrat besichtigt 
waren, fand unter Vorsitz des Berichterstatters eine eingehende Erorte
rung der ermittelten Tatbestande und der Abhilfsmoglichkeiten statt 
unter Zuziehung der beteiligten Arbeitgeber, der Betriebsrate, des Hut
arbeiterverbandes, des Versicherungsamtes und derdas Perpentoi 
herstellenden Firma (Chemische Fabrik Milch A.-G., Oranienburg), bei 
welcher der Gewerbemedizinalrat eingehend die in Frage kommenden 
Krankheitserscheinungen und die Ergebnisse von Tierversuchen dar
legte. Die innere Einwirkung des Perpentols fiihrte er darauf zuriick, 
daB sein Hauptbestandteil, das Tetralin, trotz eines Siedepunktes von 
2050 C mit Wasserdampfen' sehr fliichtig sei und somit leicht in die 
Atmungsorgane eindringe. Soweit also das Perpentol in konzentrierter 
oder verdiinnter Flotte verwendet wird - die Technik ist eine durchaus 
verschiedene -, ergab sich der RiickschluB, daB fiir schnellste Be
freiung der Atemluft von beigemengten Tetralindampfen zu sorgen sei, 
wozu, abgesehen von weitgehender Entliiftung des Arbeitsraumes, am 
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sichersten die Einschaltung eines Trockenprozesses mit guter Ofenent
liiftung Gelegenheit bieten wiirde. Soweit das Perpentol aus Spritz
kannen zum unmittelbaren Betropfen der aufzulosenden Pechflecke 
angewendet wird, wobei abgespritzte Tropfen angesichts der fettlOsenden 
Eigenschaft des Perpentols zu Hautreizungen AulaB bieten, wurde an
geordnet, daB die Spritzkannchen mit Tropfenfangern aus Filz versehen 
werden, die rechtzeitig zu erneuern seien. Bei ArbeitsschluB seien die 
Hande auBer dem Armel aus Stoff vorzuhalten, ahnlich den Bureau
armeln, urn die Beriihrung der -bloBen Haut mit den durchtrankten 
Stoffen beim "Ecken" zu vermeiden. Nachdem angesichts der Tat
sache, daB die Bestandteile des Perpentols von anderer Seite (Pohl, 
Zentralblatt fill Gewerbehygiene 1925, S. 91, 92) fill harmlos erklart 
worden sind, der Wunsch ausgesprochen war, diese Frage noch einer 
weiteren Klarung zuzufiihren und von dem Gewerbemedizinalrat fUr 
diesen Zweck das Pharmakologische Universitats-Institut in Halle 
(Professor'Kochmann) empfohlen war, erklarte sich der Hutarbeiter
verband bereit, die entstehenden Unkosten zu tragen, ebenso wie er 
mit den Gubener Arzten wegen einer planmaBigen Durchfiihrung regel
maBiger Harnkontrollen in Verbindung getreten ist. Eine nach SchluB 
des Berichtsjahres sowohl bei den beteiligten Betriebskrankenkassen 
wie bei der Ortskrankenkasse erfolgte Aufrage nach der Zahl der Per
pentolerkrankungen hatte das Ergebnis, daB es an jedem statistischen 
Nachweis solcher Erkrankungen fehlte. Es ergibt sich hieraus der Riick
schluB, daB die infolge der erst en Beschwerden ergriffenen vorbeugenden 
MaBnahmen nicht ohne Erfolg geblieben sind. 

Hauterkrankungen durch Phenol. In einem Betriebe, in dem Schall
trichter fill Telephon und Skalenscheiben, Handgriffe usw. fill Rund
funkgerate hergestellt werden, erkrankten Arbeiter und Arbeiterinnen 
an einem Ekzem. Verarbeitet wird eine Masse aus Holzmehl und 
einem Kondensationsprodukt aus Kresol und Formaldehyd. Die ge
trocknete gepulverte Masse wird unter hohem Druck in Formen gepreBt. 
Das Ekzem tritt hauptsachlich an den Korperstellen auf, an denen vor
nehmlich SchweiBabsonderungen stattfinden. Da die Erkrankungen 
in samtlichen Abteilungen auftraten, selbst beim Verpacken der fertigen 
Ware, war die eigentliche Ursache nicht zu ermitteln. Es fanden ver
schiedene Besichtigungen mit dem Gewerbemedizinalrat, dem Stadt
medizinalrat, einem Hautfacharztund dem Fabriksarzt statt. An
geordnet wurde, daB jedem Arbeiter wochentlich, 2 reine Handtiicher 
und Seife zur Verfiigung gestellt werden, und daB streng darauf ge
achtet wird, daB sich die Arbeiter nach der Arbeit sorgfaltig waschen. 
Ais Vorbeugungsmittel ist eine Einreibung der Hande, des Ge
sichtes und des Nackens mit Hirschtalg, Zinkpasta oder Talkpulver 
empfohlen. Die Erkrankungen treten besonders bei Neueingestellten 
auf, wahrend nach einer gewissen Zeit eine Art Gewohnung ein
tritt. Scheinbar neigen Blonde mehr zur Erkrankung als Briinette. 
Besonders empfindlichen Person en wird empfohlen, sich andere Arbeit 
zu suchen, 
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In einer neu eingerichteten Kunstharzfabrik, in der nach einem pa
tentierten Verfahren unter Verwendung von Phenol lmd Formaldehyd 
eine bernsteinartige Masse hergestellt wird, erkrankte eine Anzahl 
von Arbeitern an einem kratzeartigen Hautausschlag, der sich an den 
Handen und Unterarmen, vereinzelt auch im Gesicht und am Halse 
zeigte. Nacheinander wurden hiervon 14 Arbeiter bei einer Gesamt
belegschaft von etwa 50 Arbeitern betroffen. Die Erkrankungen zeigten 
sich nur bei solchen Arbeitern, die in der "\Vascherei beschaftigt waren, 
wo die KochgefaBe und die GuBformen nach dem Kochen und GieBen 
mit heiBer konzentrierter Natronlauge gereinigt wurden. Die Erkran
kungen sind nach dem Gutachten des zugezogenen Gewerbemedizinal
rates auf die Einwirkung der in den Formen und KochgefaBen befind
lichen Reste des Kunstharzes sowie der Natronlauge, wahrscheinlich 
auf ein Zusammenwirken dieser beiden Substanzen, zuriickzufiihren. 
Es ist die Verwendung langer, bis iiber die Ellenbogen reichender 
G1llllmihandschuhe sowie die sorgfaltige Reinigung von Gesicht und 
Handen nach der Arbeit mit einer milden, iiberfetteten Seife sowie die 
nachherige Einfettung mit einer Lanolin-Wachspaste angeordnet. 

Erkrankungen hei Gescho8entladung. In den Jahren 1920/22 spielte 
die GeschoBentladung eine groBe Rolle in der Industrie und fiihrte zu 
zahlreichen, auch schweren Vergiftungen durch Benzolderivate. Spe
ziell seien folgende Berichte wiedergege ben: 

L.G.A. Dr. F. Koelsch, 1921. Die Mehrzahl der Vergiftungen bei 
GeschoBentladung erfolgte meist durch Dinitrobenzol mit einer diinnen 
Oberschicht von Trinitrotoluol oder Trinitronaphthalin. In die schief 
mit dem Munstiick nach unten aufgelegten Geschosse wurde Dampf 
eingeblasen, der geschmolzene Sprengstoff lief in die Sammelgruben 
abo Da die Nitrokorper durch Wasserdampf fliichtig sind, Hande- und 
Kleiderverschmutzung unvermeidlich ist, waren, begiinstigt durch 
heiBe Witterung und Alkoholismus der Arbeiter, die Vergiftungen 
haufig: 60 ohne die zahlreichennicht gemeldeten FaIle. Klinisch wurden 
Herzerweiterung, Herzgerausche, unregelmaBige Herztatigkeit mit 
relativ rascher Riickbildung der schweren Anfangserscheinungen 
(schwerste Cyanose, Gelbsucht usw.) beobachtet, wahrend die Herz
storungen sich nur langsam besserten. Wiederholte Erkrankungen 
und Riickfalle waren nicht· selten. Keine Todesfalle. Bei Pikrinsaure
vergiftungen neben der charakteristischen gelbgriinen Hautverfarbung 
Magendarmstorungen mit Leibschmerzen, Erbrechen und Durchfall, 
leichte Gelbfarbung der Augenbindehaut, Genesung in 2-4 Wochen. 

In einer Munitionszerlegung des R.B. Magdeburg traten im Jahre 
1920 gehaufte Erkrankungen auf. Der Originalbericht zeigt auf einer 
Tabelle die Krankheitsstatistik fUr die in einer Maschinenfabrik mit 
etwa 700 Arbeitern angegliederte Entleerungsanlage, von der Betriebs
kranlmnkasse aufgestellt. Die Durchschnittszahlen betragen fUr den 
ganzen Betrieb 5,3% Krankheitsfalle und 3 Krankheitstage pro 100 
Arbeiter, fUr die Entleerungsanlage 16 Falle, 9 Tage bei den Arbeitern, 
28 und 18 bei den Arbeiterinnen. Die Beschaftigung der letzteren bei 
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~r GranateneIitleerung wurde daher verboten. Charakteristisch ist 
die Zunahme der Krankheitsanfalligkeit in den heiBen Monaten, die 
eine Einstellung der begonnenen Entleerungsarbeit und Umbau des 
Betriebes erforderlich machte. Nachdem entsprechende Absaugung 
der beim Ausdiisen austretenden Gase und Verminderung der 4orper
lichen Anstrengung bei der Arbeit eingefiihrt, endlich mechanische 
Entleerung der Sprengstoffsammelpumpen emgerichtet worden war, 
nahm die Morbiditat sehr stark abo Der abflieBende Sprengstoffschlamm 
gelangt jetzt bis in die wasserdichte Sammelgrube, ohne daB Gase in 
den Arbeitsraum austreten konnen. Die Arbeiter selbst stehen unter 
einem leichten Regendach im Freien, werden 14tagig vom Arzte unter
sucht und erhalten Arbeitskleider, Handschuhe und Kopfbedeckung, 
die wochentlich gereinigt werden; sie haben Wasch- und Badegelegenheit. 

1921. DinitrobenzoI. Die im Laufe des Monats Mai einsetzende 
starke Hltze hatte eine erhebliche AnzahI von Krankheitsfallen in 
einer Munitionszerlegeanstalt des R.B. Frankfurt a. O. zur Folge, in 
der dinitrobenzolhaItige Geschosse durch Dampf ausgelaugt wurden. 
Unter den hierbei Tatigen wurden 94 Erkrankungsfalle im Laufe des 
Sommers gezahlt. Die Krankheitsdauer betrug in etwa einem Viertel 
der FaIle weniger als 10, in etwa der Halfte der FaIle zwischen 10 und 
20 Tagen, in Einzelfallen erhob sie sich iiber 30 Tage. Eine systematische 
Erfassung samtlicher FaIle wurde sehr erschwert dadurch, daB die Er
krankten sich in die Behandlung der verschiedensten Arzte begaben. 
Dieser Verzettelung des Befundmaterials gegeniiber sind die bei der 
Genehmigung der Anlage vorgeschriebenen methodischen Untersuchun
gen durch einen KontroIlarzt nur von geringem Wert. Denn gerade 
die Erkrankten fehlen in der Regel bei diesen Untersuchungen, weil 
sie sich in Behandlung begeben hatten, so daB die bei den Fabrikunter
suchungen gefiihrten Befundlisten kaum irgendwelche Krankheitsfalle 
aufweisen. Die Erkrankungen ereigneten sich, obwohl die Arbeiten 
in einem an drei Seiten offenen Schuppen vorgenommen wlll"den und 
die Arbeiter immer ~ach achttagiger Beschaftigung in der Benzolanlage 
8 Tage beim Transport tatig waren, obgleich auch durch tagliches Baden, 
reichhaItig gelieferte Arbeitshandschuhe und sonstige Arbeitskleidung, 
Einstellung nur solcher Personen, die vom Arzt als gesund und tauglich 
befunden waren, moglichste Gewahr fiir hygienische Vorsorge und zweck
maBige Auslese geschaffen war. Lediglich die hohen Temperaturen, 
die eine starke Aufnahmefahigkeit des Korpers fiir das Eindringen des 
Giftes bewirkten, verursacht.en die Haufung der Erkrankungen. Ein 
Falleniassen der Tagesschicht hatte zwar einen gewissen, aber doch 
nicht durchschlagenden Erfolg. 

In einem Betriebe des R.B. Koslin ereigneten sichin einer Nacht 
4 Vergiftungen, davon 3 todliche. AlIe VorsichtsmaBregeln waren ge
troffen, und die Arbeit selbst war monatelang in derselben Weise aus
gefiihrt worden, ohne daB sich irgend etwas ereignet hatte. Da es tags
iiber sehr heiB war, und die Ritze die Gefahr vermehrt, wurde der ge
fahrlichste Teil der Arbeit, das AusschOpfen und Entfernen der Riick-

B r e z ina, Gewerbekrankhelten 1920-26. 7 
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staude, in die Nacht verlegt. Gerade diese Vorsicht erwies sich nachher 
als nachteilig, wei! nach dem Auftreten der Vergiftungserscheinungen 
die Verungliickten zunachst sttmdenlang auf die Behandlung durch 
einen allerdings als Samariter ausgebildeten Vorarbeiter angewiesen 
waren, wahrend man bei Tage schneller einen Arzt aus der etwa 9 km 
entfernten Stadt hatte herbeischaffen konnen. 

In einem Zerlegebetriebe, wo mit Kaliumperchlorat und Dinitro
benzol gefiillte Granaten umgearbeitet wurden, wurde nach dem Auf
treten einiger Vergiftungen die Arbeitszeit auf 4-10 Uhr morgens 
verlegt. In der heiBen Jahreszeit wurde fiir jeden Tag in der Woche 
eine besondere Benzolschicht eingelegt, so daB jeder Arbeiter nur einmal 
wochentlich in dies em Betriebe beschaftigt wurde. Der Arbeitsplatz 
selbst war in Form einer allseitig offenen, iiberdachten, in etwa 1 m 
iiber dem FuBboden liegenden Biihne so luftig wie moglich hergerichtet 
worden. Sobald als erstes Anzeichen der Erkrankung Zyanose, tibel
sein mit Kopfschmerzen auftrat, wurde die Einatmung von Sauerstoff, 
das Anbringen kalter Umschlage auf den Kopf und das Einnehmen 
von Pyramidon angeordnet. In der sauberen Krankenstube mit 
mehreren Atemapparaten und unter der Pflege einer Kranken-' 
schwester erholten sich die meisten Leute bald. Als Gegengift gegen 
das Dinitrobenzol kommt Milch in Frage, auch wirkten Abfiihrmittel 
giinstig. Die Wirkung des Dinitrobenzols auf die einzelnen Menschen 
ist naturgema Bverschieden. Die Betriebsleitung hielt dieArbeiterstandig 
unter Beobachtung und tauschte diejenigen, welche durch blaue Lippen 
und blasses Aussehen auffielen, rechtzeitig aus. ErfahrungsgemaB 
eignen sich junge und alte Arbeiter am wenigsten fiir den Benzolbetrieb; 
minder empfindlich sind in der Regel Arbeiter zwischen 25 und 45 Jahren, 
d. h. in der Zeit ihrer kraftigsten Entwicklung und groBten Widerstands
fahigkeit. Einer vo1ligen Einstellung des ganzen Betriebes wahrend der 
heiBen Sommermonate stand der Druck der Ententekommission ent
gegen, die auf eine rasche Beendigung der Arbeiten drangte. 

Auch in einer anderen GeschoBzerlegeanstalt erkrankte beim Aus
diisen dinitrobenzolhaltiger Geschosse eine Anzahl Arbeiter. In diesem 
Betriebe sollten iiberhaupt keine Di-Geschosse zur Entladung kommen. 
Die Firma hatte dementsprechend auch keine Genehmigung dazu er
halten und keine geeigneten Einrichtungen getroffen. Unter den schon 
monatelang zur Entleerung kommenden Geschossen befand sich aber 
ein Posten dinitrobenzolhaltiger Granaten, die als solche nicht erkannt 
worden waren. Bei, ihrem Ausdiisen und der spateren Reinigung der 
Ausdiiseanlage zogen sich etwa 15 Arbeiter Vergiftungen zu. Die Er
krankungsfalle waren .durchweg leichter Natur und auBerten sich in 
den bekannten Symptomen (Kopfschmerz, Schwindel, Brechreiz, be
schleunigte Herztatigkeit, Magenbeschwerden). Die Fabrik stellte aus 
eigenem Antriebe die weitere Zerlegung derartiger Geschosse einstweilen 
ein. Sie wurde ihr auch bis zur Einholung und Ertei!ung der Geneh
migung und dem Ausbau der Anlage untersagt und ihr gleichzeitig die 
arztliche Untersuchung und stetige arztliche Kontrolle ihrer Arbeiter 
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a.ufgegeben. Bei der ersten Untersuchung auf die Eignung fiir diese 
Arbeit muBte ein erheblicher Teil der Arbeiter wegen Erkrankungen 
des Herzens, der Atmungsorgane, allgemeinerkorperlicher Ungeeignet
heit, Kriegsdienstbeschadigungen an inneren Organen ausgeschieden 
werden. Der Gesundheitszustand der fiir die Arbeit bei Di-Geschossen 
geeignet befundenen Leute wurde dann regelIilaBig alle 14 Tage unter
sucht. 

Ahnlich lautet der Bericht des Gewerberates von Breslau, woselbst 
in einem Munitionszerlegebet,riebe 31 Erkrankungen auftraten, davon 
29 bei der eigentlichen Zerlegearbeit, 2 beim Transport der Abfalle. 
Nur 13 Erkrankte muBten, da die Mehrzahl der FaIle leicht war, in 
Spitalsbehandlung kommen (langste Dauer 11 Tage). Auch in dies em 
Betriebe wurde arztliche Untersuchung der Neueingestellten .eingefiihrt. 
Die Arbeitskleider usw. wurden in einer eigenen Wascherei taglich ge
reinigt, die Belegschaft standig gewechselt, so daB in der nachsten Zeit 
auf jeden Arbeiter nur eine Benzolschicht fie!' 

Zwei tOdliche Erkrankungen durch Diphenylamin und Betanaph
tylamin ereigneten sich in ehemaligen Kriegsbetrieben bei friiheren 
Granatfiillern. Der Tod erfolgte durch Blasen- bzw. Prostatakrebs. 
Ein nicht todlicher Fall ereignete sich durch Einatmen von Anilin aus 
einem MeBgefaB. 

In Thiiringen wurden aus einer Ziinderzerlegestelle 33 Pikrinsaure
vergiftungen mit Reizung der Schleimhaute, der Atmungs- und Ver
dauungsorgane sowie Ekzem gemeldet. 

In Mecklenburg-Schwerin traten beim Zerlegen von Perchlorat
minen Vergiftungserscheinungen wie bei leichter Dinitrobenzolver
giftung auf (Zyanose, Mattigkeit, Kopfschmerz, selten Triibung des 
BewuBtseins, nur kurz dauernde Arbeitsunfahigkeit), Behandlung mit 
Sauerstoffinhalation. Die Erkrankungen kamen an der Ausdiisenanlage 
durch gifthaltige Wasserdampfe und Sublimierung auf der Haut, beim 
Abschrauben der Minenkopfe, durch Uberlaufen geschmolzenen In
halts und direkte Hautverunreinigung vor. Eine Sprengstoffvergiftung 
durch ein Gemisch von 60% Dinitrobenzol und 40% Trinitrotoluol mit 
Atemnot, Herzbeschwerden, Braunfarbung der Haut, Kopfschmerz 
trat beim Zerkleinern der Substanz von Hand unter Staubbildung ein. 
Das Mittel ist daher in Papierhiilsen zu beziehen. 

Pernakrankheit. Gewerbemedizinalrat Dr. Teleky erhielt durch 
eine Ortskrankenkasse Nachrichten iiber Hauterkrankungen in einer 
Ziinderfabrik. Erhebungen in dem bezeichneten Betriebe ergaben bei 
einer groBen Zahl der dort beschiiftigten Madchen schwere Erscheinungen 
der Chlorakne, der sogenannten Pernakrankheit. Bei den schweren Fallen 
war das Gesicht vorzugsweise befallen, mit kleinen gelben Geschwiilst
chen bedeckt und mit Komedonen, die zum Teil vereitert waren. Auch 
Hals und Nackenhaut waren befallen, soweit sie del' Kleiderausschnitt 
freilieB, bei einzelnen in gleicher Weise die Arme. Bei einer Arbeiterin 
erstreckte sich die Krankheit auf den ganzen Riicken bis zur Taille. 
Die Betriebsinhaber selbst waren auch erkrankt, der eine starker, der 

7* 
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andere schwacher, und auch deren Jagdhund, der'sich viel im Fabriks
raume aufhielt., zeigte an Lefzen, Augenlidern und Ohren ahnliche 
Krankheitserscheinungen. Die Erkrankung, die vollig dem Bilde der 
Chlorakne entsprach, trat auf, seitdem man auf Veranlassung der Berg
behorden seit dem Sommer 1925 nahezu ausschlieBlich unentflammbare 
Ziinder erzeugte, bei denen Perchlornaphthalin als VerguBmasse fiir 
die Ziinder und als Impragniermasse fiir die Drahtumhiillungenzur 
Verwendung gelangte. 

Dem Betriebsunternehmer war die Gesundheitsschadlichkeit des 
Perchlornaphthalins unbekannt, auch hatten die chemischen Fabriken, 
die das Material geliefert hatten, in keiner Weise auf dessen Gesundheits
schadlichkeit aufmerksam gemacht. Erst nach dem Auftreten gehaufter 
Erkrankungen antwortete die Lieferfirma auf Befragen, daB "bei 
Empfindlichen Hautkrankheiten entstehen". So waren begreiflicher
weise von dieser und von den anderen Betrieben, die das Pei'chlor
naphthalin in Verwendlmg genommen hatten, aIle V orsichtsmaBnahmen 
unterlassen worden. Hierauf. ist wohl die groBe Zahl und die Schwere 
der Erkrankungen zuriickzufiihren. 

1925. Insgesamt wurden 33 schwere Erkrankungen, 37 mittlere, 
38 geringeren Grades festgestellt, wahrend 62 Arbeiterinnen nur leichte 
Spuren von Einwirkung aufwiesen. Die Zahl der gefahrdeten Arbeite,r 
schwankte in den Betrieben zwischen 150-280. 

Relativ die meisten Erkrankungen wiesen die VergieBerinnen auf, 
dann die Hasplerinnen, die die impragnierten und getrockneten Drahte 
aufzuroIlen haben, dann die Falterinnen, die diese Drahte zusammen
legen, schlieBlich auch jene, die sonstige Verrichtungen mit den fertigen 
Ziindern vorzunehmen haben, aber auch, wenn auch in geringem Grade, 
Leute, die nur im gleichen Arbeitsraume beschiiftigt waren, ohne mit 
den Drahten in Beriihrung zu kommen. Man muB daraus schlieBen, 
daB einerseits die Dampfe, andererseits ein von den Drahten sich 
losender feiner Staub die Ursache der Entstehung des Leidens bilden. 

Bei Erkrankten besserte sich trotz fortdauernder Arbeit der Zu
stand wesentlich, bei zweien heilt.e das Gesicht nahezu ganz ab, wahrend 
nur wenige Verschlimmerungen bei anderen zu beobachten waren. 
Diese Besserung ist wohl darauf zuriickzufiihren, daB der Chlorgehalt 
der verwandten Masse, der anfangs meist 35-45 % betrug, in den letzten 
Monaten nur 7-8% betrug. 

Erwahnt sei noch, daB die ersten Erscheinungen der Krankheit an
fangs bei manchen schon nach vierwochiger Arbeit festzustellen waren. 
Nach den durchgefiihrten Verbesserungen des Betriebes traten Erkran
kungen meist erst nach 3-4monatiger Arbeit auf, doch auch dann kam 
noch einmal eine schwere Erkrankung bereits nach zweimonatiger 
Arbeit vor. Jiingere Personen und solche mit fetter Haut scheinen etwas 
empfanglicher zu sein; ein Unterschied der Geschlechter konnte in 
bezug auf die Empfanglichkeit nicht festgestellt werden. Nur ganz 
vereinzelt.e Personen erwiesen sich auch bei starker Gefahrdung resistent 
gegen die Einwirkung. 
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Osterreich. 
Arbeiten mit Paraphenylendiaminfarben fiihren durch Bildung von 

Chinondiamin als Zwischenprodukt zu Katarrhen der Luftwege und 
Hauterkrankungen sowie zur Gelbfarbung der Haut. Durch Ursol D 
kam es in Rauchwarenfarbereien sowohl zu asthmatischen Erscheinun
gen und Katarrhen als zu Hautausschlagen. Letztere werden durch Ein
fetten der Haut mit Vaselin bekampft. Gleichzeitig auftretende ge
schwiirige Erkrankungen der Haut sind durch Vorbehandlung der FaIle 
mit Chromsalzen zu erklaren. Leichte und schwere Ekzemfalle ereignen 
sich haufig durch Verarbeiten von Phenol bei der Kunstharzerzeugung. 
Vorgebeugt wird diesen durqh Waschen mit warmem Wasser, durch 
Abdecken der PhenolgefaBe, durch Trennung der Kondensraume von 
den Destillierraumen und durch Anwendung eines Uberschusses von 
FormaliD.. 

Hauterkrankungen kamen bei empfindlichen Personen vor durch 
Asphaltlack und durch Indanthren. 

In ~einer niederosterreichischen Anilinfabrik traten durch Undichtig
keit der Apparate mangelhafte Gasabfuhr und mangelhafte personliche 
Reinlichkeit der Arbeiter ofters Anilinvergiftungen auf. 

Eine leichte Anilinvergiftung erlitt ein Hollandermiiller einer Papier
fabrik durch Anriihren heiBen Wassel's mit Methylenblaupulver und 
Einatmen des aufgewirbelten Farbstaubes. 

In einem Wiener Betriebe zur Erzeugung von Transportmitteln 
erkrankten die Anstreicher durch starkeren Gehalt des Lackes an Phe
nolen mit Veratzungen des Gesichtes und Reizungen der Augenschleim
haut. 

Durch verschiedene Substanzen, vielleicht Benzolderivate, sonstig& 
Teerdestillationsprodukte oder Kohlenoxyd, die sich beim Erhitzen 
von Asp)1alt iiber Koksfeuer entwickelt haben, scheint ein in einer 
Wiener Elektromaschinenfabrik beoachteter Fall von Massenpsychose 
mit Krampfzustanden ausgelOst worden zu sein. (1 Ref.) 

England. 
Benzol (akute Vergiftung). Durch Einsteigen in leere Tanks ereig

neten sich im Jahre 1923 2 Gruppenunfalle mit 5 (3) Erkrankungen 
und 3 (1) Todesfallen. Bei dem ersten Unfall war der Tank durch 
Jahre leergestanden und nur als Schlammreservoir verwendet worden. 
Es wurde angenommen, daB er keine Spur Benzol mehr enthalte, und 
er wurde daher weder mit Wasser gefiillt, noch ausgedampft, noch auch 
nahmen die Arbeiter Atemapparate mit oder bestellten einen Wachter. 
1m zweiten FaIle hatten Arbeiter einen Lagertauk zu reinigen, der eine 
Mischung von Benzol und Petroleum enthielt. Der Tank war ausgedampft 
und mit Luft durchgeblasen worden. Eines Tages beim Aufwiihlendes 
Inhaltes wurden Benzoldampfe bemerkt, und die Leute blieben daher 
nur immer wenige Mintuen im Tank. An einem anderen Tage, nachdem 
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neu ausgedampft, abernicht durchgeblasen worden war und wegen 
Sonnenscheins im Tank groBe Hitze herrschte, wurden 2 VQll den Leuten 
bewuBtlos, nur der dritte, der am nachsten dem Mannloch arbeitete, 
konnte sich mit Hilfe eines Burschen retten. Durch heroische Anstren
gungen von 3 anderen Arbeitern gelang es, die beiden Vergifteten zu 
bergen; kiinstliche Atmung und Sauerstoffzufuhr hatten nur bei einem 
Erfolg. In einem dritten FaIle enthielt der Tank Petroleum mit 25 % 
Benzol. 

3 Vergiftungen mit 1 Todesfall ereigneten sich durch Austritt von 
Benzol aus Destillierblasen. In dem todlichen FaIle war irrtiimlich die 
Wasserkiihlung nicht in Gang gebracht worden, so daB der ganze Raum 
mit hochkonzentriertem Benzoldampf gefiillt wurde. 

Chronische Benzolvergiftung. Die Untersuchung von 10 beim Mi
schen und Strecken von Kautschuk in Kautschukwerken beschaftigten 
Arbeitern, die dem Benzoldampf ausgesetzt waren, ergab: leichte 
Magenverstimmung mit Appetitlosigkeit, ofters Bindehautentziindung, 
ferner bei allen Arbeitern, die schon liingere Zeit im Betriebe tatig waren, 
Anderungen des Blutbildes im Sinne einer aplastischen Anamie. Dar
aufhin wurde das benzolhaltige Losungsmittel durch ein alkoholisches 
ersetzt, eine neuerliche Untersuchung nach 11 Monaten ergab keine 
Krankheitszeichen mehr. 

In einer Manufaktur von Tennisballen aus Kautschuk fand Dr. 
Henry bei 21 Madchen, abgesehen von Blasse aus anderen Griinden, 
Nervositat mit Zittern der Hande, Kopfschmerzen in 7, Miidigkeit, 
Gefiihl von Kranksein in 3 Fallen, Schwindel in 6 Fallen, nur 7 hatten 
keine Klagen. Kopfschmerz, Schwindel, Schwache zeigten sich bei 
Neueingetretenen und gingen in einigen Tagen voriiber. In 5 Fallen 
erfolgte Blutuntersuchung, und diese ergab zweimal leichte Abnahme 
der roten Blutkorperchen und Anderung ihrer Form sowie Anderung 
der Leukozytenformen. 

Toxische Gelhsucht. Unter toxischer Gelbsucht wurden im Jahre 
1922 2 Fane von Trinitrotoluolvergiftung gemeldet, 1 leichter beim 
Schmelzen und Einfiillen in die Granaten und 1 schwerer beim Entleeren 
der Granaten, wobei zufallig das Material beim Auskochen der Hulsen 
in die Eimer uberspritzte. 

Seit dem Jahre 1924haben sich Fane von T.N.T.-Vergiftung nur 
wenig mehr ereignet, sie gingen kaum mit toxischer Gelbsucht einher, 
wodurch die Ansicht eine Stutze findet, daB mit dem Aufhoren des 
ungewohnlichen Verbrauches dieses Stoffes wahrend des Krieges auch 
die schweren Fane aufhoren werden. 1leichter Fall mit leichter toxischer 
Gelbsucht ereignete sich noch 1926. 

Nitroderivate. 4 Fane von Vergiftung verursachte Mono- und Di
nitrochlorbenzol. Wahrend dieses Gift in der Regel heftige Hautent
ziindung ohne Anilismus macht, waren hier Schmerzen und Pochen 
im Kopf, Schwii.che in den Beinen, Kurzatmigkeit, kleiner PuIs, Zyanpse, 
Konaps und in 1 FaIle ein komaartiger Zustand die Folge. Die roten 
Blutkorperchen waren auf 3630000 herabgegangen und es kamen solche 
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mit basophilen Kornchen vor. Es muB eine Sattigung der Kleider mit 
dem Gifte stattgefunden haben, die Leute waren in den Arbeitskleidern 
nach Hause gegangen. 2 ahnliche Faile kamen bei einem Hydroextraktor 
vor. 

Anilin. Von den 26 Anilinfailen des Jahres 1923 ereignete sich einer 
durch Austritt von Dampf in einem Kattundruckbetriebe. 6 Leute 
waren damit beschaftigt, mit Spitzhaue und Schaufel Eisenoxyd ge
mischt mit Anilin vom Boden eines Anilinapparates zu entfernen, der 
vorher ausgedampft worden war. Sie hatten Arbeitskleider und Hand
schuhe. Um 4 Uhr 30 begann die Arbeit, urn 9 Uhr fiihlten sie sich 
krank. Es wurde angeordnet, daB sie die Kleider wechseln und sich 
waschen. Dies hat ihnen vermutlich das Leben gerettet. 

Dr. Henry beschreibt im Jahre 1921 Vergiftungen beim Sieben 
von Paranitranilin, 3 Arbeiter und 1 Chemiker betreffend. Einer litt 
an Kopfschmerz, Schwachegefiihl, Erbrechen, Schwindel, spater Be
wuBtseinsstorungen, grauer Verfarbung von Gesicht und Lippen, Blau
farbung der Ohren, langsamer oberflachlicher Atmung, Krampf der 
Waden und Oberarmmuskeln, Brustbeklemmung, Schlafrigkeit ohne 
Schlaf, Kaltegefiihl der Extremitaten, Gelbfarbung der Arme und Hande 
und des Gesichtes durch Staub. Der Chemiker war beim Sieben dabei 
gewesen und nur leicht mit Kopfschmerz erkrankt. Ein Mann hatte 
blaue Lippen, Gefiihl von Krankheit, Erbrechen. Schwer waren die 
Symptome bei jenem, bei dem sich Nitraanilinstaub auf der Haut fand. 

AuBerdem wurde eine groBere Zahl von Erkrankungen bei Arbeitern 
beobachtet, die Apparate zur Erzeugung von Nitro- und Amidoderi
vaten des Benzols zu bedienen oder zu reinigen hatten oder beim Ver
packen solcher Substanzen. Einmal war Tragen defekter Handschuhe 
die Ursache der Erkrankung, zweimal Uberschaumen der Fliissigkeit 
eines Kochers. 2 Madchen erkrankten, die mit anilinhaltiger Tinte 
Flecken aus 'Tischtiichern zu entfernen hatten. 

Dr. Henry besichtigte im Jahre 1923 23 Anilinschwarzfarbereien 
mit Riicksicht auf die Doppelgefahr der Anilinvergiftung und der Chrom
geschwiire. Das Anilinschwarz wird durch Oxydation eines Anilin
salzes mit Natriumchlorat oder -bichromat in Anwesenheit einer Metall
verbindung, wie Kupfersulfat oder Ferrisalz als Ubertrager dargestellt. 
Die chemische Reaktion ist kompliziert, verschiedene Oxydationsmittel 
werden verwendet und in verschiedener Weise gebracht. Bekannt sind: 
1. Oxydationsverfahren, 2. Dampf-, 3. Einbad-, 4. Zweibadverfahren. 
Die ersten beiden sind hauptsachlich im Gebrauch, und zwar folgen 
hintereiannder das Mischen, Praparieren, "Altern", Chromieren,Waschen, 
Trocknen. Der ProzeB des "Alterns" ist der wichtigste vom Standpunkte 
der Gesundheit. Dr. Henry beschreibt ihn fiir das Oxydations- und 
Dampfverfahren. Bei ersterem passiert das vorbehandelte Material 
auf Roilen einen auf 43-50° Coder hoher erhitzten Raum, der ge
schlossen, aber mit Tiiren und Fenstern versehen ist, so daB der Vorgang 
beobachtet werden kann. Die Oxydation beginnt bei trockenem Stoff, 
doch hat die Erfahrung gelehrt, daB die Bildung der schwarz en Farbe 
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am besten in feuchter Luft erfolgt, und so wird deshalb etwas Dampf 
zugelassen. Die chemischen Reaktionen sind unklar, doch tritt sicher
lich Anilindampf auf, und auch Chlor diirfte zur Entwicklung kommen, 
das geeignet ist, bei langerer Einwirkung den Stoff weich zu machen. 
Daher ist gewohnlich ortliche Absaugung vorhanden. 

Bei dem DampfprozeB ist der Raum solid konstruiert und enthalt 
Rollen. Die Eintrittsstelle der Stoffe kann gut geschlossen werden, 
es wird Dampf eingelassen, und auBerdem wird der Raum, um Kon
densation zu vermeiden, geheizt. Der Raum muB periodisch gereinigt 
und zu diesem Zwecke nach Abstellen des Dampfes betreten werden. 
Auch hier sind die chemischen Vorgange unklar. Dampf und giftige 
Gase konnen an der Ein- und Austrittsstelle des Stoffes, an schad
haften Stellen und am Ende der Rollen auftreten, was schwer zu ver
meiden ist. 

Die Arbeiter wurden klinisch, auBerdem von lli. Williamson bei 
39 von ihnen auch das Blut untersucht, ebenso auch bei 3 bei der Anilin
erzeugung beschaftigten Arbeitern. Die bekannten Veranderungen des 
Blutes, Zerstorung der roten Blutkorperchen, Umwandlung des Hamo
globins in Methamoglobin oder einen ahnlichen Farbstoff wurde bei 
einigen gefunden, doch waren die Veranderungen nicht schwer. Nach 
Williamson findet zuerst Abnahme des Hamoglobins, das in seiner 
chemischen Konstitution verandert wird, dann Abnahme der Zahl del" 
Erythrozyten zwar deutIich, doch nicht in hohem AusmaBe, aber 
definitiv, statt. Endlich nehmen die weiBen Blutkorperchen unter 
relativer Zunahme der Lymphoztyenzahl abo 

Die Beschreibung der Symptome kann folgendermaBen gruppiert 
werden: a) Blutarmut und Blasse: Blasse des Gesichtes bestand 31mal 
und wurde bezeichnet als "Anamie" in 14, als "leichte Anamie" in 
8 Fallen, wo die Diagnose durch die Blutuntersuchung gestiitzt war, 
,als "leichte Blasse" in 9 Fallen, wo keine Blutuntersuchurtg erfolgt war. 
In 1 FaIle entsprach die Blasse nicht ganz dem Ergebnis der Blutunter
suchung; der Fall betraf einen Impragnator und Farber von 61 Jahren, 
dessen Gesicht von grauer Farbe war und der sonst keine Symptome 
hatte, doch ergab die Krarikengeschichte Kopfschmerz, Schwindel. 
Krarikheitsgefiihl bei heiBer Witterung. Der Blutdruck betrug 150 mm, 
der Mann hatte 16 Stunden die Woche vorwiegend als Impragnator 
gearbeitet. Gefunden wurde eine leichte Anderung der Form der Erythro
zyten. b) Zyanose: Blaue Verfarbung der Lippen, Ohren oder der Finger, 
doch nicht hochgradig, bestand in 12 Fallen. c) Miidigkeit wurde in 
2 Fallen beobachtet, wo 48 bzw. 53 Stunden wochentlich gearbeitet 
worden war, war aber nicht sehr ausgesprochen. d) Tremor fand sich 
in 6 Fallen, wovon 3 ausgesprochen waren. Hier konnte viermal Tabak
miBbrauch nicht ausgeschlossen werden. 

Anamnestische Angaben waren: Kopfschmerz, Schwindel, Schlafrig
keit, Appetitverlust. Die Arbeiter wuBten, daB diese Erscheinungen 
in der Regel beim warmen Wetter auftreten, nicht nur im Sommer, 
sondern auchan nebligen Wintertagen. Ein Mischer, welcher Uber-
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ziehhosen trug und die Aufgabe hatte, aufzupassen, wahrend das Anilin-
01 aus einem Zapfen in einen Behalter lief, erzahlte, daB er vor einigen 
Wochen an Erbrechen, Kurzatmigkeit und Appetitlosigkeit gelitten 
habe. Er arbeitete 50-53 Stunden, hatte aber gute Farbe. 

Ein Mann offnete das Spundloch einer Trommel am 4. Oktober 
mittags. Das Anilin rann fum iiber den Kopf. Er zeigte 4 Uhr nach
mittags Vergiftungserscheinungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, 
wo er 4 Tage bleiben muBte. 

Die Haufigkeit der Symptome iiberhaupt und die der schweren im 
besonderen nimmt mit der Lange der wochentlichen Arbeitszeit zu. 

Zusammenfassung der Blutbefunde Dr. Williamsons: Die Zahlung der Blut
korperchen bei 10 Anilinschwarzfarbereien ergab, daB letztere in 2 Gruppen zer
fallen. In 5 Betrieben betrug die Zahl immer tiber 5 Millionen, in den anderen I) 
ergab die Mehrzahl der Zahlen unter 5 Millionen. Die beiden Gruppen wurden 
mit I und II bezeichnet. Dieser Gruppierung entsprach auch eine verschiedene 
Arbeitszeit, die bei Gruppe II langer war. Die Resultate der Zahlungen in der 
Anilinerzeugung wurdenin Gruppe ill zusammengefaBt. 

Die Zahl der Erythrozyten betragt in der Regel 5 Millionen, nach den vorliegen
den Untersuchungen,aber ist sie hoher, bei einem gesunden erwachsenen Mann 
5,5 bis 6 Millionen. Sie l?etrug bei Gruppe I stets tiber 5 Millionen, die Arbeitszeit 
war kiIrz, die Leute vollkommen gesund. Der Farbeindex dieser Gruppe kann 
alB normal gelten, mit ihm konnen die einzelnen Indizes der beiden anderen Gruppen 
verglichen werden. In Gruppe II zeigten einige Falle Polychromasie und basophile 
Granulationen. Eine gewisse UngleichmaBigkeit der GroBe, aber keine wesentliche 
in der Form. In 6 Fallen der Gruppe konnte wegen Vorhandenseins von braunem 
Pigment die Hamoglobinmenge nicht abgeschatzt werden. Die unten angegebene 
durchschnittliche Erythrozytenzahl und Hamoglobinmenge ist sicherlich zu hoch, 
da am Tage vor der Untersuchung eine Umgruppierung der Arbeiter in einem der 
Betriebe stattgefunden hatte, so daB nicht alle Leute die gleiche Zeit hindurch 
den Anilindampfen ausgesetzt gewesen waren. In Gruppe III zeigten die Ery
throzyten Polychromasie und GroBenunterschiede. Ein Vergleich der Farbe
indizes der Gruppe I und II zeigt, daB bei der Blutarmut der Anilinschwarz
farber folgende Tatsachen festzustellen sind: Abnahme 

1. der Zahl der Erythrozyten, 
2. des Farbeindex, 
3. des Hamoglobins, . 
4. in machen Fallen Anderung des Blutpigments, 
5. manchmal Anderungen der farberischen Eigenschaften und der GroBe der 

roten Blutkorperchen. Wenn jeder AnilinprozeB in einem eigenen Raum vor sich 
ging, traten Krankheitserscheinungen seltener auf, alB wenn mehrere Arbeits
vorgange in einem Raum .erfolgten, besonders dann, wenn die Arbei1iszeit mehr alB 
35 Stunden wochentlich betrug. Wenn an den Maschinen lokale Absaugevorrich~ 
tungen angebracht waren, waren bei unter 35stiindiger Arbeitszeit weniger haufig 
Krankheitserscheinungen vorhanden. Dieser Unterschiedfehlt bei tiber 35 stiindiger. 
Die Reihenfolge des Zumischens von Anilinol und Sa1zsaure Behlen nur bei tiber 
35stiindiger Arbeitszeit von EinfluB auf das Auftreten von Krankheitssymptomen, 
indem solche seltener waren, wenn das Anilinol nach der Sa1zsaure zugesetzt 
wurden. (Chromgeschwiire s. o.) Der Zustand der Arbeitsraume war in den neueren 
Betrieben meist entsprechend, beztiglich GroBe und Ventilation in kleinen Be
trieben mitunter ungiinstig (zum Teil unterirdische dunkle Raume, Anilin auf 
dem Boden ausgeschtittet, Zeichen von Anilinabsorption auf den Holzteilen und 
Papier usw.) In der Mehrzahl der Betriebe waren Kisten fUr erste Hilfe in brauch
barem Zustand, Gummifingerlinge wurden getragen, die Hande der Chromarbeiter 
nur in 6 Fallen visitiert. Waschgelegenheiten bestanden in verschiedener Voll
kommenheit, bald groBe Eimer, bald Kalt- und Warmwasser, dazu mitunter 
chemische Waschmittel, wie Soda. Speiseraume gab es in der Mehrzahl der Be-
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triebe, doch wurden nicht aile benutzt. Ein ~<llbeiter speiste im Mischraum oben 
auf dem Anilinbehalter. Arbeitskleider wurden in einem Drittel der Faile ge
tragen, mitunter Beinkleider und Lederschfuzen von Mischern, Gummihand
schuhe standen meist zur Verfiigung. Die Zahl der Untersuchten geniigte nicht 
ffu definitive SchluBfolgerungen, die Erhebungen konnen nur als vorlaufig an
gesehen werden. 

6. Eine geringe Anderung der Leukozytenzahl. 
7. Geringe Anderung der Differentialzahlung. 
In Gruppe III waren die Veranderungen abnlich, doch etwas groBer, die 

Leukozyten zeigten Abnahme bei relativer Lymphozytose. 
Spektroskopisch zeigte sich der Oxyhamoglobinstreifen und kein Methamo

globin. Durschchuittlich betrug bei Gruppe I (bzw. II-III) die Erythrozytenzahl 
5526250 (5039304-4730666), die der weiBen Blutkorperchen 6620 (6834-4750). 
Das Hamoglobin 94,2 (84 -unbestimmbar wegen braunen Pigments) Prozent. 
Farbeindex 0,85 (0,8 bis unbestimmbar), polymorphkornige 63,2 (61-57,2) Prozent, 
Polymorphe, Neutrophile, Polymorphe-Eosinophile 1,9 (1,5-3,5), polymorphe
basophile 0,3 (0,5-0,2) Prozent, Lymphozyten 30,8 (33,5-38,0) Prozent, groBe 
Hyaline 3,8 (3,5-1,6) Prozent. 

Falle mit Einfiihrung der AnzeigepfUcht. Die gewerblichen Ver
giftungen mit Anilin und Anilinderivaten sind seit 1925 anzeigepflichtig, 
in diesen 2 Jahren sind zusammen 64 Erkranlnmgen, darunter 3 t6d
liche, vorgekommen, davon 4 FaIle mit Blasentumor, von denen 2 t6d~ 
lich waren. Von den ubrigen 60 Fallen fallen 17 auf die Herstellung 
von Zwischenprodukten (Dinitrobenzol, Dinitrotoluol, Trinitrotoluol), 
14 auf die von Anilin, 13 auf Paranitranilinstaub, 3 auf Paratoluidin, 
6 auf Farben mit Anilinschwarz, 3 auf Abkratzen von Farben, 4 auf 
andere Operationen. 

Die Halfte der FaIle ereignete sich von Mai bis August, so daB warmes 
Wetter eine gewisse Bedeutung fiir das Entstehen der Vergiftung 
haben diirfte. Eine Firma hat daher diese Arbeiten in der warmen 
Jahreszeit aufgegeben, in einem anderen Betriebe wurde aus demselben 
Grunde solche Arbeit fruhmorgens oder spat abends ausgefiihrt. Die 
Dauer der Beschaftigung in diesen Industrien scheint viel kiirzer als 
meist in anderen, so daB die Gefahr eines starken Arbeiterwechsels zu 
bestehen scheint. In den 3 gr6Bten Betrieben dieser Art sind ausgezeich
nete Einrichtungen bezuglich EB- und Badeeinrichtungen und Abort
anlagen getroffen. In einem der Betriebe steht ein Arzt immerfort 
zur Verfiigung. In den beiden anderen besteht auch eine arztliche 
Aufsicht, wenn auch im minderen AusmaBe. Manche von den Vergif
tungen zeigen, wie rasch Anilin als Flussigkeit (Anilin61) auf Kleider 
verschuttet oder als Staub (Paranitranilinverpackung) im Wege der 
Haut vom Blut aufgenommen wird, wo es Veranderungen setzt, die 
die Sauerstoffversorgung der Gewebe verhindern. Nach Henry trat 
bei 2 Arbeitern, die in Druckereien mit dem Diazotieren beschaftigt 
waren, Kurzatmigkeit, Erbrechen und halbstundige BewuBtlosigkeit 
auf, ein dritter litt in gleicher Weise durch Paranitranilin. 

Blasenkrebs. 2 FaIle von Blasenkrebs ereigneten sich in chemischen 
Betrieben. Der eine Mann, 56 Jahre alt, war 33 Jahre berufstatig, 
davon 16 mit p-Naphthol, Naphthylamin und Reinigung von Roh
naphthalin, 17 Jahre beim Nitrieren von Naphthalin, Toluol und 
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Xylol beschaftigt, der andere 68 Jahre alt, hatte 6 Jahre bei der Reini
gung von Anthrazen und 30 Jahre bei der Nitrierung von Alizarin ge
arbeitet, wobei er mit Anthrachinon B, Anthrachinonsulfosaure, Ali
zarin und Benzol in Beriihrung kam. 

Ursol. Dr. Bridge hat genaue Erhebungen tiber die Dermatitis 
der Ursolfarber (Parametaphenylendiamin) angestellt. Die reizende 
Wirkung auf die Raut ist bekannt, die Zahl der Befallenen infolgedessen 
gering. Die Waschgelegenheiten in den Betrieben waren nicht immer 
gtinstig. Es werden verschiedene Verfahren zur Entfernung der Farbe 
von der Raut angewendet, so z. B. eine Mischung von Wasserstoffsuper
oxyd und Ammoniak oder Kaliumpermanganatl6sung und hierauf 
schwache Saure. Alle oder manchevon diesen Waschmitteln k6nnen 
bei empfindlicher Raut Dermatitis verursachen. Gew6hnlich tragen 
diese Arbeiter Randschuhe. 

Niederlande. 
Ein 24jahriger Neger, Laboratoriumsdiener eines Petroleumbetriebes, 

stiirzte beim Tragen einer 20-Lite'r-Anilinflasche tiber einen MUllkasten, 
die Flasche brach und der Inhalt ergoB sich zum Teil tiber seine Kleider. 
Es dauerte tiber eine halbe Stunde, bis er gereinigt wurde, trotz Warnung 
und trotz Schwindelgeftihl wechselte er nicht die Kleider und ging spater 
heim in sein Zimmer. In der Nacht h6rte man ihn larmen. Er wurde 
erbrechend angetroffen, am nachsten Tage Spitalsbehandlung, Gefiihl 
von Spannung im Bauche und zeitweiliges Erbrechen. Rarn dunkel. 
Ramoglobingehalt 45, Puls frequent, nach 6 Tagen Reilung. 

In einer Linoleumfabrik mit 75 kg Paraffinverbrauch und L6sung 
desselben in 250 Liter Terpentin innerhalb zweier Tage zum Glatten 
des Linoleums, welches zwischen RoUen durchgeschoben wird, die mit 
dieser L6sung getrankt sind, klagten die Arbeiter tiber nerv6se Zustande. 
Das angebliche Terpentin erwies sich als Xylol. 

Ein 40jahriger Mann mengte in einem chemischen Betriebe ver
schiedene Stoffe, wobei taglich 30-40 Liter Benzol verbraucht wurden. 
Er klagte tiber Kopfschmerz und Schwindel, eine Anderung des Arbeits
verfahrens wurde vorgeschrieben. . 

3 Faile von Benzolvergiftungen ereigneten sich in einer Asphalt
fabrik, eine Trinitroluolvergiftung bei einem Farber. 

Ein Fall von Ekzem ereignete sich beim Farben mit Eisenrot, einer 
Anilinfarbe, nach vorheriger Anwendung einer Beize. 

Ein Arbeiter, der sich bei der Vanilinerzeugung tiber ein offenes 
FaB mit warmem Benzol beugen muBte und die Dampfe einatmete, 
erkrankte mit Kopfschmerzen und Schlafrigkeit. Ein weiterer Fall 
betraf eine Arbeiterin, die in einer Druckerei als Farbenspritzerin be
schaftigt war. 

Die Untersuchung der mit dem Anstrich von Flugzeugen beschiiftig
ten Arbeiter in 3 Flugzeugfabriken ergab nur wenig Klagen tiber 
Schlafrigkeit, als Anstrich werden Titanin und Kaki verwendet. Ersteres 
enthalt AzetylzeUulose, ge1i:ist in 80 % Benzol, dann Methylalkohol, 
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Amylazetat und Spuren von Azeton. Letzteres Anstrichmittel enthalt 
gleichfalls Azetylzeilulose, gelOst in 40% Amylazetat und Benzol, 
ferner Athylazetat und Methylalkohol. Ein Muster Blaulack aus einer 
der Fabriken enthielt 60% Athylazetat, 35% Amylazetat und 5% 
Methylalkohol. In einigen Fallen wurde Herabsetzung des Blutfarb
stoffgehaltes auf 75-80% und maBige Leukopenie beobachtet. 

Belgien. 
H. Craen (Antwerpen) macht einige Bemerkungen iiber den Anstrich 

-von Schiffsriimpfen, Oberbau und Kabinen der Schiffe, deren Reinigung 
und Instandhaltung. 

Aus auBeren Griinden kommen nach dem Kriege wieder Holzschiffe 
in Verwendung. Zum Schutze des Rumpfes dienen verschiedene Stoffe, 
so pflanzlicher Teer, dieser hat keine nennenswerten Reizwirkungen 
auf den Arbeiter, offensiver ist Pech, besonders weil dieses mittels Koks
becken erhitzt werden muB., 

Bei groBeren Schiffen verwendet man Bleianstriche (Minium, 
BleiweiB) in mehreren Lagen iiberemander, wodurch die Gefahr der 
Bleivergiftung gegeben ist. 

Gegen die Entwicklung einer reichlichen Flora und Fauna auf dem 
Schiffsrumpfe dienen verschiedene AIlStriche, die unter diversen Namen 
in den Handel kommen und fast aile reichlich Arsensalze enthalteh. 
Das Losungsmittel ist Benzol, Benzin u. a. 

Diese Stoffe schadigen den Arbeiter beim Entweichen ,und bewirken 
die bekannten Symptome der Benzol- bzw. Benzinvergiftung. Aus
gesprochene Arsenvergiftungen konnten festgesteilt werden. 

Die feinen Firnisse, mit denen einzelne Schiffe wie Privatyachten 
gestrichen werden, verursachen leichte Bindehautentziindungen usw. 

Beim Streichen der Kabinen wird ebenfaHs BleiweiB verwendet, 
die hohe Temperatur,die bei der Arbeit im Schiffsinneren oft herrscht 
(40-450 C), macht die Arbeit gefahrlicher. Noch mehr gilt dies fiir 
den Anstrich im Doppelboden der Schiffe, wo die Luft in den ganz 
besonders engen Raumen durch den Rauch dermitgebrachten Lampen 
bald fast irrespirabel wird. Hier werden in den Holzschiffen Pech und 
bitumenartige Substanzen verwendet. Letztere bilden gasfOrmige 
Produkte, die nach Kreosot riechen und zum Husten reizen. 

Bei dem Anstrich der groBen Stahlschiffe fiihrt die gebotene Ge
schwindigkeit bei der Herstellung des Mennige- und BleiweiBanstriches 
auf den enorm groBen Flachen zu ungiinstigeren Gesundheitsverhalt
nissen als sonst bei ahnlichen Arbeiten. Die neuerdings verwendete 
Reinigung der anzustreichenden Flachen mittels Sandstrahlgeblase 
fiihrt zurBildung groBer Mengen feinen Silikatstaubes, der bis in die 
Lungen des ArbeiterI'! eintritt. Bei den spateren Operationen wird ahn
lich wie bei den Holzschiffen BleiweiB verwendet. Zum Anstrich der 
Kabinen dient auch vrieder Mennige, die gebotene Raschheit der Trock
nung fiihrt zur Verwendung von Korben mit gliihendem Koks, wodurch 
die Moglichkeit von Kohlenoxydvergiftungen gegeben ist. 
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Rei der Reiirigung des Schiffsrumpfes sind Gesundheitsgefahren 
durch das Abbiirsten mid die Verwendung der verschiedenen Reinigungs
mittel von geheimnisvoiler Zusammensetzung, die entweder atzende, 
die Haut stark angrei£ende Substanzen enthalten oder aber auch Benzol, 
Xylol usw., neuerdings gegeben. Verfasser kommt zu folgenden Schliis
sen: 1. Beirn Anstrich von Schi£fskielen miissen aile gesetzlichen Be
stimmungen iiber Anstrich von Gebauden und Verwendung von Blei
weill aufs strengste angewendet werden; 2. die Uberwachung dieser 
Arbeiten mul3 eingeFichtet und erleichtert werden; 3. es miissen aile 
Ursachen von Gesundheitsschadigungen an Bord von Seeschi£fen er
hoben und die Mal3nahmen und Vorschri£ten zu ihrer Hintanhaltung 
angeordnet werden. 

Teer, 01 USW.t. 

Deutsches Reich. 
Ekzeme traten bei hierfiir empfindlichen Personen auf durch 

Kreosot enthaltende Stoffe, die als Riibolersatz verwendet wurden, 
dann sehr zahlreiche Faile durch Schmierol, in Ziegeleien und Schamotte
fabriken, an den Handpressen wurden durch Formol aus Braunkohlen
teer Hautentziindungnen hervorgerufen, die sich zuweilen auf die Unter
arme und sogar auf den ganzen Korper verbreiteten. 

Faile von Akne beobachtete man an Arbeitern in Isolatorenfabriken. 
Sangajol (aus Erdol gewonnen) und Tetralin als Terpentinersatz 

fiihrten in einer Reihe von Failen zu Ekzemen. Die Erkrankung konnte 
durch Waschen mit warmem Wasser und Einreiben mit Glyzerin meist 
verhiitet werden. 

Haufig waren Hauterkrankungen in KunstharZ£abriken. Durch 
Beisteilung eigener Arbeitskleider, tagliches Ausdampfen und haufiges 
Waschen derselben wurde die Erkrankung bekampft. Nicht aile Arbeiter 
waren empfanglich, ein Teil erlangte Immunitat durch einmaliges 
Uberstehen. 

In manchen Teerbetrieben ist die Einrichtung getroffen, dal3 ge
fahrliche Teerarbeit nur abwechselnd mit Freiluftarbeit ausgefiihrt 
wird. Die grol3ere Empfindlichkeit blonder Personen spricht fiir das 
Bestehen einer photodynamischen Wirkung von Teerbestandteilen. 

Paraffin. In einer Fabrik galvanischer Elemente und unter den 
Raffinierarbeitern einer Teerdestillation bei den Pressen kamen Paraffin
erkrankungen vor. In einem Faile ein angeblich iiber den ganzen Korper 
verbreiteter Paraffinkrebs. 

Individuell sehr verschieden ist die Empfindlichkeit gegen Terpentin, 
der bei einem Teil der Arbeiter schwere Hauterkrankungen hervorrief. 

Pech. Ekzeme der Haut und Augenbindehautkatarrhe waren haufig 
in Pechmiihlen und sonst auch durch Pechstaub, nicht aber durch 
fliissiges Pech. In einer oberschlesischen Steinkohlenbrikettfabrik 

1 Siehe auch Hautkrankheiten. 
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waren deshalb allmonatliche Augenuntersuchnngen notig. Zum Schutze 
der Haut gegen Pechstaub nnd Pechdnnst erfolgt dortselbst Ein
reiben mit einer Masse aus SchHimmkreide, Wasser nnd GIyzerin. Bei 
einem Pecharbeiter wurde ein Hautkrebs, ferner vom Gewerbemedizinal
rat bei einem 39jahrigen Arbeiter nach 4jahriger Pecharbeit ein kleines. 
Epitlieliom am Augenlid beobachtet. 

In zwei chemischen Fabriken erkrankten in der Salzsauregewinnnngs
anlage mit dem Reinigen der Kondensationstiirme beschaftigte Ar
beiter trotz saurefester Anziige an langwierigen I-lautausschlagen ver
schiedener Korperteile, wiewohl sie nach jeder Schicht badeten. Die 
Betriebsleitnng fiihrt die Erkranknngen auf Teerbestandteile zuriick, 
die von dem Teeranstrich des Salzkuchentransportbandes herriihren, 
der das Anbacken der Kuchen verhiiten soil. Der haften bleibende 
Teer gelangt mit in die Hargreaves-Apparate, wo er nnter Bildnng 
gechlorter Kohlenwasserstoffe verdampft. Um die durch die Teergase 
mit der Zeit eintretende Verstopfnng der Tiirme, die ihre Reinigung er
forderlich macht, moglichst lange hinauszuschieben, werden sie nunmehr 
statt mit teilerformigen Platten mit Tonringen ausgesetzt, die den Gasen 
groBere Durchgangsoffnungen bieten (s. a. Chlor S.57). 

Osterreich. 
Olekzeme wurden in einer Klagenfurter Zementziegelfabrik durch 

den Anstrich von Ziegelformen mit Karbolineum beobachtet. In einer 
chemischen Fabrik waren die im Vorjahre haufigen Schmierolekzeme 
durch verbesserte Wascheinrichtnngen usw. an Zahl bedeutend reduziert 
worden. 

Ein Eisenwarenfabrikarbeiter litt durch Teeren von Schaufeln an 
Gesichtsfurnnkulose. 

Ein Arbeiter eines Eisenwerkes des Leobner Bezirkes litt durch 
Tragen mineralolbestrichener Bleche an Paraffinkratze, . da das OI 
beim Transport Kleider nnd Hosen durchtrankte, Die meisten Arbeiter 
einer Innsbrucker Zementfabrik erkrankt(ln an Ekzemen durch das 
Einolen eiserner Formen und deren nachtraglichen Transport, das 01 
bestand lediglich aus Leuchtpetroleum. Korperreinigung wurde vor
geschrieben. 

Durch die Arbeit des Tauchens in eine Teerlosnng traten Faile von 
Furunkulose nnd chronischem Ekzem, durch Eintauchen von Papier 
in ein heiBes Paraffinbad, Akne nnd Ekzem auf. Desgleichen bei 
Naphthalinarbeitern, deren Schuhe mit oligen Riickstanden der Naph
thalinbereitung durchtrankt waren. Hier kam es besonders im Sommer 
zu akuten Hautentziidnngen. 

England. 
Erhebungen im Jahre 1920. Dr. Bridge hat im Jahre 1920 die 

Faile von Hautentziindnng durch Paraffin nnd Minera161 (heute viel 
seltener als wahrend des Krieges) nntersucht nnd in zwei groBen che
mischen Betrieben Hautentziindnng durch Dinitrochlorbenzol festge-



England. 111 

stellt. In dem einen der letzteren wurden innerhalb 10 Monaten 66 Mann 
befallen. Die groBe .AhnJ.ichkeit der cJldermatitis, welche hauptsachlich 
die Follikel iiber der ulnaren Oberflache der Unterarme befallt, mit dem 
Friihstadium der Hauterkrankung bei den Teer-, Pech- usw -arbeiten 
ist wichtig. Wenn auch von schwererem Typus, sind dieHauterkran
kungen b~i den Teerarbeitem ziemlich identisch mit denen bei MineraWl. 

Teerol in Ziegelwerken, verwendet zur Verhinderung des .Anklebens 
frischer Ziegel aneinander und an der ZiegelpreBmaschine, wurde auch 
als Ursache einer ahnlichen Hauterkrankung gefunden. In einem Werk 
dieser Art mit 3 Personen, einem Mann und 2 Frauen, hatte der Mann, 
seit 18 Jahren beschaftigt, eine chronische Entziindung der Follikel 
mit etwas Verhornung. Das Leiden hatte 1 Jahr nach Arbeitsbeginn 
angefangen, eine von den Frauen, seit 1 Jahre beschaftigt, litt an einem 
leichten Erythem und Rauhigkeit der Haut. 

Erhebungen an Teerarbeitem in Wales 1920-1922. Bemerkens
wert war die Schwierigkeit, bei den Patentfeuerarbeitern in Siidwales 
eine arztliche Untersuchung durchzusetzen, um das Fortschreiten 
von Erkrankungen, bis sie inoperabel werden, zu verhindem. Die 
Leute hatten zuerst selhst darum gebeten, ihr Interesse schwand aber, 
als sie sahen, wie lange es dauert, bis Arbeitsunfahigkeit eintritt. Der 
Versuch, durch Flugblatter, in denen dieAufmerksamkeit auf die Un
tersuchung gelenkt wird, die Leute zu beeinflussen und sie auf diese 
Weise aufzufordem, sich in einer Liste einzutragen, erregte ihren Ver
dacht. Endlich gelang es mit Hilfe der Werksbesitzer wenigstens voll
standige Listen aller Beschaftigten mit .Alter und Berufsalter und ge
naue Angabe eines jeden einzelnen zu erhalten. Mit Riicksicht auf den 
langsamen Verlauf der Krankheit entschloB man sich, die Bemerkung: 
"Untersuchung ist von nun an·erforderlich" nur bei iiber 30jahrigen, 
seit mehr als 10 Jahren Berufstatigen, die bei ausgesprochen gefahr
licher Arbeit beschaftigt waren, anzufiigen. Ungefahr 20% der etwa 
1900 Mann starken Belegschaft in Swanseea und Port Talbot (die ent
sprechenden Zahlen fiir Cardiff und Newport betrugen 767 und 28%) 
fielen unter obige Anmerkung. Die Untersuchung wurde nunmehr 
von den Gewerkschaften organisiert, die Kosten iibemehmen die Werks
besitzer, diese erhalten auch Berichte iiber den allgemeinen Gesund
heitszustand der Leute, aber ohne Nennung der einzelnen Namen. Die 
Untersuchung erfolgt nicht bei allen Arbeitem, bei denen sie wiinschens
wert ware. Zur Untersuchung stehen in den beiden Distrikten Arzte 
(Dr. Scholberg in Cardiff, Dr. Sladden in Swansea) zur Verfiigung. 
Ersterer zieht fiir die Pechwarzenbehandlung Wegatzen mit Kohlen
saurebehandlung vor. 

Aus dem Berichte des Dr. Sladden ware folgendes zu bemerken: 
Die gegenwartige Arbeitsstockung hat die Untersuchung verhindert, 

wenn aber.regelmaBige Beschaftigung in den Patentfeuerungsbetrieben 
eingetreten sein wird, werden die Untersuchungen, die der Mehrzahl 
der Arbeiterschaft willkommen sind, ohne Schwierigkeit durchfiihrbar 
sein. Nur einzelne, besondere altere Leute sind miBtrauisch,dQch haben 
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die Bemiihungen der Gewerkschaften ihren Widerstand ZUlU Teil be
seitigt. 

Die Untersuchung wurde in der Dockarbeiterhalle durchgefiihrt, 
die die gesamte Gewerkschaft zur Verfiigung stellte, als sie die Organi
sation der wochentlichen Untersuchungen unternommen hatte. Nur 
gelegentlich kommen Einzelfalle ins Krankenhaus. Manche nur kurz 
Berufstatigen (nach obigem nicht untersuchungspflichtig) steIlen sich 
selbst zur Untersuchung. Diese groBere Bereitwilligkeit diirfte durch 
vorangegangenen Militardienst mit seiner arztlichen Untersuchung, 
durch groBeres Interesse fiir die Pechschaden bei jiingeren Arbeitern 
und deren relativ groBe Zahl infolge der Zunahme dieser Berufsgruppe 
hervorgerufen sein. Die Leute werden in der Regel einzeln ausgezogen, 
bis zu den Killen besichtigt, alles pathologische wird auf Karten ver
zeichnet. Dort gelangen auch die Personalien (Dauer und Art der Be
schiiftigung, Alter, Wohnort, Nationalitat) zur Aufzeichnung. In 1 Stunde 
werden 8-10 Personen untersucht. 

GroB ist die Zahl der Hausmittel, die Beifall bei den Leuten finden, 
darunter sind die merkwiirdigsten Mittel. Wenn die Warzen ein ganz 
gewohnliches Aussehen haben, wird die Behandlung nur auf Wunsch 
eingeleitet. Bei solchen von ungewohnlichem Aussehen oder groBerer 
Ausdehnung (mehr als 0,6 cm Durchmesser) und EntziindungserschE<i
nungen erfolgt neuerliche Untersuchung nach kurzer Zeit, eventuell 
chirgurische Entfernung im Krankenhause, mitunter histologische 
Untersuchung. Dr. Sladden klassifiziert die Untersuchten folgender
maBen: 1. keine Hauterkrankung, 2. Berufserythem, 3. Pechwarzen, 
4. Epitheliom. Das flache Papillom ist weit haufiger bei den Pechwarzen, 
das hangende weiche fehlt. 

Dr. Sladden untersuchte Arbeiter in 5jahrigen Altersklassen 
von 15 bis iiber 50 Jahren in folgender Anzahl: 2-7-16-17-25-
19-21-51 zusammen also 158. Von den Untersuchten litten an Ery
them 0-0-2-3-3-4-3-4-3-2 zusammen 17. An Pechwarzen 
0-0-3-3-7-8-7-29 zusammen 57. An Epitheloim 9, aIle im 
Alter von mehr als 50 Jahren. 

Bei der Gruppierung nach dem Berufsalter: 1-5-10-15-20 
iiber 20 Jahre litten an Erythem 4-7-2-2, an Pechwarzen 7-6-
8-5-31, an Epitheliom 0-2-0-1-6 Arbeiter. 

Bosartige Geschwillste treten nicht vor dem 50. Lebensjahre auf, 
nach dies em Alter zeigen etwa 4/5 der Leute einen gewissen Grad von 
Hauterkrankungen, meist gewohnliche Warzen. 

Hauterytheme konnen nach dem 30. Lebensjahre unabhangig von 
der Lange der Berufstatigkeit auftreten. Pechwarzen werden gewohn
lich vom 35. Jahre an bemerkt. Trotzdem zeigen auch unter den lange 
mit Pecharbeit Beschaftigten etwa ein Fiinftel derer mit einem Berufs
alter von 20-40 Jahren keinerlei Hautaffektion. Derzeit ist noch nicht 
zu entscheiden, ob bei solchen Leuten das Freisein von jeder Haut
erkrankung ihrer personlichen Reinlichkeit oder giinstigeren Verhalt
nissen im Betrieb oder einer gewissen natiirlichen Immunitat zuzu-
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schreiben ist, die wieder auf die Beschaffenheit der Haut und SchweiB
drUsen oder auf tiefer liegende individualphysiologische Beschaffen
heit zurUckgefiihrt werden muS. 

Demnach sind die Bedingungen, die zur Bildung von Pechwarzen 
fiihrEln, derzeit noch nicht sichergestellt. Ihre Entwicklung zum Epi
theliom laBt sich praktisch leicht kontrollieren, wenn alle Pecharbeiter 
iiber 30 Lebens- und 10 Berufsjahren einer entsprechenden ii.rztlichen 
Untersuchung unterworfen werden, vorausgesetzt, daB einzelne Arbeiter 
im AnschluS an diese periodischen Untersuchungen Entfernung der 
Warzen zulassen. Mit anderen Worten unter bestimmten Bedingungen 
ist der Pechkrebs eine vermeidbare Krankheit. 

Dr. Scholberg gibt eine tabellarische Zusammenstellung seiner 
Untersuchungen von November 1919 bis November 1920, dann eine 
weitere iiber die Zahl der positiven Befunde und der Karzinomfalle 
(vgl. Originalbericht pro 1920, S. 129). 

In Prozenten auf die Gesamtzahl der gleichen 5jahrigen Berufs
altersgruppe berechnet, ergaben sich die folgenden Zahlen von Per
sonen mit Hautaffektion nach einer Beschii.ftigungszeit von weniger 
als 5 bis zu mehr als 30 Jahren in den einzelnen Jahrfiinften: 3,33-
29,72 - 32,43 - 26,31- 53,12 - 44,44 - 46,66. Die Gesamtheiten sind 
jedoch zu klein, um allgemeine Schliisse zu erlauben. 

Die arztliche Untersuchung hat trotz der relativ kleinen Zahl der 
Untersuchten gewisse, recht interessante Aufschliisse gegeben. Die 
Leute waren aus Griinden, die zur Zeit der Untersuchung nicht zu
trafen, miBtrauisch wegen des Zweckes derselben und fiirchteten fiir 
ihre Weiterbeschii.ftigung. 

DaB ein derartiger Verdacht nicht auf diese Arbeitergruppen be
schrii.nkt ist, ergibt sich aus Vorkommnissen unter den Walliser Berg
leuten, als namlich hier die Bergwerksbesitzer mit Riicksicht auf Ent
schadigungsanspriiche, die ihnen ungerechtfertigt erschienen, arztliche 
Untersuchung einfiihren wollten, drohten die Arbeiter mit Streik. 

Die arztliche Untersuchung stellte im vorliegenden Falle fest: 1. all
gemeine Korperbeschaffenheit (meist gut, ebenso wie der Reinlich
keitszustand mit Riicksicht auf die Art der Arbeit, die Leute hielten sehr 
viel aufWasohungen, und es spricht fiir ihre Energie, daB sie am Ende 
einer langen Arbeitsschicht sich noch reinigten). 2. Klinische Beob
achtungen iiber Pechwarzen. Diese zel'fallen in zwei Arten a) das han
gende Papillom mit diinnem Stiel, Bruchteile eines Zentimeters lang. 
Solche Warzen pflegen lange zu bestehen und keine Beschwerden zu 
machen. Nur am oberenAugenlid; wo sie oft auftreten, werden sie un
angenehm, sie werden dann meist ausgekratzt. b) Das flache Papillom, 
nur wenig sich iiber die Hautoberflache erhebend, mit breiter Basis 
und flacher Spitze. Es kommt einzeln oder in Gruppen vor, gerne 
riickwarts am Nacken oder entlang dem Musculus sternocleido
mastoideus. Die Leute wissen oft nichts von der Existenz ihrer 
Warzen, da sie klein sind, meist kleiner als stecknadelkopfgroB. 
Dieser Typus von Warzen kann jedoch sehr rasch an GroBe zu-

B r e z ina, Gewerbekrankheiten 1920-26. 8 
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nehmen, rezidiviert nach Kauterisation und degeneriert mitunter 
karzinomatos, wenn er nicht operativ behandelt wird. Immerhin ist 
nach neuen Beobachtungen die Zahl der Warzen, die groB wurden und 
Behandlung erforderten, relativ gering. 

Die Warzen, gleichgiiltig ob hangend oder flach, werden bei geringer 
GroBe am besten mit Kohlensaureschnee entfernt, da chemische Atz
mittel, wie Chromsaure oder Salpetersaure, die Gewebe zu schnell zer
storen, Eiterungen verursachen und so indirekt das Rezidiv befordern. 
GroBere Warzen werden am besten chirurgiseh entfernt. Vor der Ope
ration muB die Warze durch Erwarmen gereinigt werden. Trotzdem 
sieht man mitunter Vereiterungen. N ur die Erfahrung kann lehren, 
ob die gegenwartigen Anschauungen richtig sind. 

Erhebungen ab 1923. Beim Besuehe einer Reihe von Gaswerken 
sehlen das Interesse vieler Unternehmer und Betriebsleiter fUr die Bei
stellung von Waseheinrichtungen usw. fUr die Besehaftigten iiberra
sehend groB. Nieht selten ist das Auftreten von Karzinom lange Zeit 
naeh dem Aufgeben des Berufes. Ein 78- und ein 75jahriger Mann, 
beide seit 28, bzw. 17 Jahren nicht mehr Gasarbeiter und im Ruhe
stand lebend, wurden von der Krankheit befallen. 

Die Untersuehung von 28 Arbeitern eines Betriebes, die durch pech
haltigen Staub Hautaffektionen bekommen hatten, im Jahre 1923 er
gab die charakteristische kupfrige Pigmentation, Follikulitis, ver
hornte Gebiete der Haut, aber nur in einem Fall Zellwucherung. Die 
meisten Leute waren unter 40 Jahre alt, und mit Riicksicht auf die 
relativ kurze Berufszeit durfte keine Prognose gestellt werden. Die 
Firma entsehloB sieh dennoeh, unsehadliches Material zu verwenden. 

1m AnsehluB an einen Todesfall an Epitheliom in einer Teerdestil
lation wurde auf Wunsch des Richters Naehdruck gelegt auf die Frage 
der periodischen arztlichen Untersuehung, damit die Diagnose vor del' 
Inoperabilitat gestellt werde. Die Unternehmer waren einverstanden, 
und gleich bei der ersten Untersuehung wurden 3 FaIle von Serotum
epitheliom gefunden. In einem anderen Werk war unter 72 Arbeitern 
ein Fall mit dringlicher Operation. Dr. Henry untersuchte 24 14--42-
jahrige Teerarbeiter. Er fand Follikulitis 7mal, Warzen 6 mal, Epi
theliom 4mal, Balgdriisenzysten 4 mal, ulzerierte Hornhaut 2mal, 
Keratose Imal, troekene Dermatitis Imal. In einem Holzkreosotwerk 
mit 66 jiingeren Arbeitern (13-30 Jahre alt) zeigten 2 Hautnarben naeh 
Operationen, zahlreiehe hatten Warzen an verschiedenen Korperstellen. 

Die im Jahre 1920 fUr Epitheliom eingefiihrte Anzeigepflieht scheint, 
wenigstens was Epitheliom durch Schmierol betrifft, in den ersten 
Jahren nicht genau befolgt worden zu sein. Dies geht aus den Zahlen 
fiir die Skrotumepitheliome der Spinner hervor, die 1902-1922 
im koniglichen Spital zu Manchester behandelt worden sind (69). 
Dr. Henry hat fUr die Zeit 1907-1923 145 FaIle von Spinnerepitheliom 
festgestellt, von welchen 135 das Skrotum, die iibrigen Arme, Hand
gelenke, Schenkel oder FuB affiziert hatten. Der jiingste, bei dem die 
Diagnose gestellt wurde, war 32 Jahre alt, iiber 90% waren iiber 40 Jahre, 
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die meisten hatten ihre gesamten Arbeitsjahre bei del' BaumwoIl
spinnerei zugebracht, 47 waren an dem Leiden gestorben, 83 waren 
noch am Leben, abel' bei 5 davon das Leiden bereits inoperabel. Bei 
13 war das Operationsergebnis unbekannt. Ursache del' Erkrankung 
ist das An1ehnen an den Winder, wo immmer etwas 01 daran ist. Dies 
ist abel' nicht die einzige Ursache del' Erkrankung, da das OJ an den 
Kleidern del' Spinner zu finden ist. 

Seitdem nach 1850 das tierische (jl durch Minera161 ersetzt wurde, 
sind die verschiedensten Arten von Erdol ZUlli Schmieren in Verwen
dung. Es scheint, daB jeder Erkrankte mit Teerol odeI' mit amerika
nischem 01 in Beriihrung gekommen ist. 

Die Zunahme del' Faile im Jahre 1924 beruht auf del' haufigeren 
Diagnose von Skrotumkarzinom durch Schmierol bei BaumwoIl
spinnern. Das Gericht hat entschieden, daB das Skrotumepitheliom 
del' Entschadigung unterliegt, daher wird jetzt del' Sache groBere Auf
merksamkeit zugewendet. 

Von den im Jahre 1904 geme1deten Fallen hatte die Mehrzahl in del' 
Baumwollspinnerei gearbeitet, und zwar 20-63 Jahre. 4 hatten sich 
zeitweilig (11/2-11/4 Jahre) von diesel' Arbeit zuriickgezogen, 33 waren 
auch anderweitig, abel' immer hauptsach1ich in del' BaumwoIlspinnerei 
beschaftigt gewesen. 44 von den 107 Fallen waren tOdlich, von den 
ganzen festgesteIlten 252 Fallen sind bisher 106 (42 %) an del' Krank
heit gestorben. 

27 FaIle von Hautkrebs durch 01 von 1905-1924 haben sich in an
deren Industrien ereignet: 1 Z"irner, 2 Baumwollweber, 1 Kamm
garnspinner, 8 Maschinisten, 2 Monteurc. 

Tabelle 3. 
Erkrankungen (und Todesfalle) im gewerbl. Epitheliom. 

Industrie 1920192111922119231 1924 1 1925 1 1926 1 Summe 

Patentfeuerungserzeugung 
(Pech) .......... 38 17 19(1) 14(1) 11 25(2) 27 143(5) 

Teerdestillation (Pech und 
Teer) ...... . . . . 4 9(2) 6 14(1) 15(2} 23(4) 18(2) 89(12) 

Gaswerke (Pech und Teer) 4(1) 4 2(1) 6(1) 1(2) 9(2) 15(9) 41(16) 
Erdolraffinerien (Parafifn) 3 - 5(1) 6 2(1) 4 2 22(2) 
Spinnerei (Mineralol) ... - - 15(1) 79(17) 78(35) 88(20) 260(73) 
Andere Betriebe (Mineralol) - - - 1 11(1) 15(11) 21(15) 48(27) 
Sonstiges (Pech, Teer, Kreo-

sot, Anthrazen) ..... 4 2 - 2 4(1) 6 16(2) 43(3) 

Zusammen 145(1):32 (2)132(3)158( 4)1123(24)1160(55 )1187( 49)1637(136) 

Bei den tOdlichen Fallen vergehen mehrere Jahre zwischen Er
kennung und Tod, um so leichter ist die rechtzeitige Behandlung mog
lich. Daher ist die periodische arztliche Untersuchung von groBer Wich
tigkeit. Dr. Body hat unter 230 Untersuchungen von Pecharbeitern 
11 FaIle von Skrotumepitheliom gefunden. Die durchschnittliche Zeit 

8* 



116 Verschiedene Gifte 

der Arbeitsunfahigkeit bei erkrankten Spinnern im Jahre 1926 betrug 
17,8 VVochen. . 

1m Jahre 1925 worde ein Merkblatt fiir Spinner betreffend die Not
wendigkeit rascher Behandlung der Hautkrankheit herausgegeben. 

In diesem Jahre worden die seit 1876 bekannt gewordenen Falle 
von Spinnerkrebs zusammengefaBt, es waren 539. Befallen war das 
Skrotum in 83,5%, andere Korperteilein 16,5% derFalle. Bei2,6% hatte 
die Arbeitszeit weniger als 20 Jahre, durchschnittlich 40 Jahre be
tragen, die kiirzeste Arbeitszeit 10, die langste 63 Jahre. In 13 Fallen 
hatte die Krankheit 1-14 Jahre nach dem Abgang von der Arbeitbe
gonnen. Bei Vernachlassigung tritt der Tod in der Regel 3 Jahre nach 
dem Beginn der Krankheit auf. 37,7% der Erkrankten war 21 Jahre 
nach der Operation noch am Leben. Von 6,5% war nichts bekannt, 
55,8% waren tot. Da im Jahre 1924 27 Spinner an Skrotalepitheliom 
starben, betrug mit Riicksicht auf die Gesamtzahl von 49 bis 50000 
Spinnern in England die Mortalitat an diaser Krankheit 0,5 % . 

Untersuchungen von Middleton in Spinnereien ergaben das Vor
handensein von kleinsten Oltropfchen in der Luft. Ihr Durchmesser 
betrug auf ihrem Objekttrager 2-10,u, beim Schweben in der Luft 
also bedeutend weniger. Die Tropfchen miissen sich demnach in der 
Atmosphare halten. Mit Owens Staubzahler bestimmt betrug die Zahl 
gleich nach dem Olen an der Spindel 38 pro KUbikzentimeter, 2 Stull
den spater 4. Der Nachweis von Oltropfchen in der Luft legt den Ge
danken nahe, daB auch eine VVirkung dieser suspendierten Olteilchen 
auf die menschliche Haut moglich ist. VVenn auch die Menge sehr klein 
ist, ist doch eine kummulative VVirkung denkbar. 

Die obige Tabelle gibt eine tThersicht iiber alle Epitheliomfalle, 
die sich seit Einfiihrung der Meldepflicht in den verschiedenen Industrien 
ereignet haben. 

17 Brikettarbeiter erkrankten an Bindehautentziindung durchHacken, 
Auf- und Abladen von Pech. 

Niederlande. 
In 6 Brikettfabriken worden im Jahre 1922 zusammen 384 Arbeiter 

untersucht; von diesen litten 146 an Injektion derBindehaut, 162 an 
Augenbindehautentziindung, 4 an chronischen Hautleiden, je 14 an Pech
warzen und Pechpocken. 224 an Talgdriisenerkrankungen, 5 an Pa
pillomen. 

Verschiedene Gifte. 
Deutsches Reich. 

Alkaloide. In den Behringwerken in Marburg ereigneten sich durch 
Atropin und Veratrin Vergiftungen. Bei 2 Verpackern von pharma
zeutischem Strychnin kamen einige leichte Falle von Strychninver
giftung mit Steifigkeit der Beine und der Kaumuskeln vor. 3 Arbeiter, 
die mit Opiumalkaloiden beschaftigt waren" erkrankten, vermutlich 
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durch Morphiumpulver, mit pockenartigen, nassenden Ausschlagen an 
den Manden, .Armen und Gesicht. Sie waren 2 Tage arbeitsunfiihig. 

In einer Konservenfabrik erkrankten 25 Arbeiterinnen bei der Ver
arbeitung von Morcheln mit Augen-, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh. 
Sie waren mit dem Waschen der Morcheln beschiiftigt gewesen, das 
durch kurzes Aufkochen in Bottichen geschieht. Wahrscheinlich ge
langt die Heivellasaure der Morchel hierbei in die Luft und ruft die Er
krankungen hervor. 

Zucker. Eine Erhebung des Zustandes der Gebisse in den Badischen 
Zucker- und Schokoladenfabriken ergab folgendes: Durch die aus dem 
Zuckerstaub durch Garung sich entwickeInden Sauren wird der Schmelz 
~m Zahnhals zerstort, dieser bekommt eine braungelbe Farbe und bricht 
namentlich bei den vorderen unteren Schneideziihnen oft abo Bei den 
meisten ii.lteren Arbeitern waren solche Zuckerschaden eingetreten. 
Die Zeit, innerhalb der die Zerstorung vor sich geht, schwankt je nach 
der Pflege der Ziihne zwischen einem halben und mehreren J ahren. 
Empfehlenswert ist Abreiben der Zahne mit einer Muschelschale oder 
Reinigen mit doppeltkohlensaurem Natron. Bei alten Arbeitern einer 
Fabrik war die Schiidigung nach mehr als 10 Jahren Berufsarbeit trotz 
mangelhafter Zahnpflege nicht· aufgetreten. Diese waren siimtlich 
Tabakkauer und hatten daher nicht ilie Gewohnheit stiirkeren Zucker
genusses. 

Im HochspannungsprUfraum einer lsolatorenfabrik traten anschei
nend durch Einatmung von Ozon hiiufig Anfiille von Schwindel und Er
brechen auf, die nach Einrichtung einer entsprechenden Ventilation 
verschwanden. 

Die in einer Waggon- und Maschinenfabrik beschiiftigten Maler 
und Lackierer klagten siimtlich iiber . Gesundheitsschiidigungen bei der 
Verarbeitung von Durolitfarben: iiber Kopfschmerz, Unwohlsein~ 
Schwindel, die Farben enthielten auBer Lack und Sikkativ Eisen-Zink· 
oxyd oder KienruB, vermutlich ist das LOsungsmittel, ein Terpentinol 
oder Teerdestillationsprodukt, Ursache des Unwohlseins. 

In Thiiringen erkrankte 1 Arbeiter, der friiher in einer Farbenfabrik 
tiitig gewesen war, an einer chronischen Vergiftung, iiber deren Ursache 
und Symptome nichts gesagt wird. 

In Hamburg erkrankte 1 Chemiker durch Undichtwerden eines 
mit Sulfurylchlorid gefiillten Eisenfasses voriibergehend. 

In Thiiringen erkrankte 1 Maurer beim Verarbeiten des Anstrich
mittels Inertol (Symptome nicht angefiihrt, Ref.). 

In Berlin entwickelten sich in einem Betriebe beim Ablassen einer 
Blase mit Kampher wegen ungeniigender Abkiihlung Diimpfe, die einen 
Arbeiter betiiubten. Er wurde mit Sauerstoffzufuhr behandelt. 

Als "Ferrovanadinsiiurevergiftung" wurde die Erkrankung eines 
Arbeiters einer Zerkleinerungsanlage fiir Ferrovanadin gemeldet. Die 
Erkrankling iiuBerte sich in Schwindelgefiihl, Erbrechen, saurem Auf
stoBen, BewuBtseinsstorungen nicht niiher bezeichneter Art und in 
Hautausschlag. Die anderen Arbeiter hatten durch Einatmung des 
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Ferrovanadinstaubes nur Reizerscheinungen seitens der Haut und der 
Schleimhaute davongetragen. 

Eine Fabrik sollte Maschinen zur Verarbeitung von Acajouniissen 
erproben. Der Arbeiter, der mit diesen Niissen in Beriihrung gekommen 
war, bekam einen juckenden Hautausschlag. Die Untersuchung der 
Niisse ergab: Identitat der NuB mit der friiher arzneilich verwendeten 
Anacadia. Das entziindungserweckende Sekret sitzt in den Doppel
wanden der NuBschale, und ist sehr schwer zu entfernen. Gefahrlich 
ist die Beriihrung der auBeren Fruchtschale, da diese durch Sekrete 
zerbrochener Niisse verunreinigt ist. 

England. 
Eine Frau war 25 Jahre der Einatmung von reinem Tabakstaub aus

gesetzt, der sich bei dem mit Unterbrechungen ausgefiihrten Vorgang 
des Siebens entwickelte. Sie verlor das Sehvermogen. Die Diagnose 
des Falles wurde vom Augenarzte gesteIlt und jede andere Ursache 
ausgeschlossen. 

6 FaIle von Vergiftung mit Nickelcarbonyl mit 1 Todesfall wurden 
berichtet, die Symptome waren Brustbeklemmung und Bronchitis 
infolge von Niederschlagung feinstverteiltenNickels auf der groBen Ober
flache des Respirationstraktes. Ursache del' Vergiftung war Entweichen 
des Nickelcarbonyls durch eine Undichtigkeit in einem Verfliichtiger. 
Die Leute waren 2 Stunden bei der Reparatur des Filters beschaftigt, 
wenige FuB vom Verfliichtiger. Aile VorsichtmaBregeln gegen Ent
weichen waren getroffen worden, seit 19 J ahren hatte sich kein solcher 
Ungliicksfall ereignet. 

Milzbrand. 
Deutsches Reich. 

Kasuistik. Milzbrandfalle ereigneten sich am hauiigsten bei der 
Arbeit mit tierischen Fellen und Hauten, dann mit RoBhaar, seltener 
mit Wolle und Borsten. Die hauiigste Ursache der Infektion war Trans
port und Sortieren del' Waren, seltener wenigstens bei nen Hauten 
und Fellen die eigentliche Verarbeitung, in der Gerberei kamen nach 
dem Aschern selten Erkrankungen VOl', 2 FaIle ereigneten sich bei der 
Arbeit mit farbigem Leder. 

Einzelne bemerkenswerte FaIle waren: Ein Fall nach dem WaIken 
der aus dem Wasserkasten entnommenen Haute, eine Erkrankung eines 
Mechanikers beim Reparieren von Gerbereimaschinen, an denen noch 
Tierhaare hingen, die tOdliche Erkrankung einer Frau, die einen Hafen
arbeiter als Untermieter hatte, eine Infektion durch gebleichte RoB
haare beim Verarbeiten zu Uhrmacherbiirsten seitens einer Heim
arbeiterin, Erkrankung eines Kindes eines Pinselfabrikanten, tOtliche 
Erkrankung eines Krauterschneiders einer Drogerie durch infizierte 
ungarische Stechapfelblatter. 
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Ein Schuhmacher, der hin und wieder als Hafenarbeiter tatig war, 
hatte beim Aufstapeln trockener Rindshaute aus Brasilien geholfen 
undsich dabei an der Nase verletzt, diese war durch 3 Wochen stark 
geschwollen und gerotet, dann war die Entziindung zuriickgegangen, 
nur liber der Nasenwurzel ein blauer Fleck bestehen geblieben. Nach 
4 Monaten hatte der Mann wieder brasilianische Trockenhaute gestapelt 
und war dann wiederum zu seiner Tatigkeit als Schuhmacher zurlick
gekehrt. 3 Wochen darauf erkrankte er an todlichem Gehirnmilzbrand. 

Infektionsmodus. Dem personlichen Verhalten der Infizierten 
wird seitens der Inspektoren anscheinend mitunter etwas zu groBe Be
deutung beigelegt, so heiBt es beziiglich Borsten einmal: "Die Infek
tionsstelle befand sich im Genick als pfenniggroBes Geschwiir, Dber
tragung war augenscheinlich durch Kratzen mit dem Finger erfolgt. 
indessen ist nicht zu erkennen, daB das nicht vermeidbare Biindeln 
des undesinfizierten Materiales vor der Desinfektion nach wie vor 
eine Gefahrenquell~ birgt, die nur durch sorgfaltigste personliche Pro
phylaxe ausgeglichen werden kann." In zwei anderen Fallen soli ein 
bereits bestehender Comedo durch Kratzen mit dem infizierten Finger 
infiziert worden sein. 

"In einer Ziegenlederfabrik erkrankten im Sommer 1925 2 Arbeiter 
an Blutvergiftung, der eine bekam als Rohfellsortierer eine Milzbrand
entziindung an der linken Halsseite, der andere zog sich in der Ascherei 
durch einen Miickenstich eine Blutvergiftung zu, an welcher er nach 
einer Woche im Krankenhause starb." 

Von 15 Milzbrandfallen, die im Jahre 1925 in Hamburg vorgekommen 
sind, verliefen 6 tOdlich, 3 davon waren Erkrankungen an Lungenmilz
brand. (Die Haufigkeit und Gefahrlichkeit der FaIle in der Hafenstadt 
Hamburg beweist die Gefahrdung gerade der Transportarbeiter bei 
Milzbrand, Ref.). 

"In einer Haute- und FellgroBhandlung starb ein Lagerarbeiter 
an Milzbrand. Er wurde in seinem hauslichen Garten von einem In
sekt gestochen, war dann mit dem Sortieren und Packen der Felle be
schaftigt und hat sich vermutlich mit infizierten Handen an der Stich
stelle gekratzt." 

Desinfektion. "Die mit Verordnung Nr. 276BJ1923 vom 21. April 
1923 auf Veranlassung des Reichsgesundheitsamtes vorgeschlagenen 
Desinfektionsverfahren haben sich nicht einfiihren . lassen, zum Teil 
weil ahnliche Verfahren bereits geiibt werden, zum Teil wegen Geld
Jrnappheit. " 

"Die Inhaber der Fabrikations- und Handelsbetriebe fiir Borsten 
geben an, daB aIle Borsten, um iiberhaupt zugerichtet werden zu konnen, 
schon aus technischen Griinden einem KochprozeB, also einem Des
infektionsverfahren unterworfen werden miiBten. Zugerichtete Ware 
sei also schon desinfiziert. AuBerdem gingen die Borsten im Handel 
oft durch viele Hande bis zum Unternehmer, daher sei es unmoglich, 
fiir die nach Form, Art und Herkunft sehr verschiedenen Sorten Ori
ginaldesiufektionsnachweise zu erhalten." 
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DerVersuch del' Einfiihrung des Pickelungs- odeI' Laugenverfahrens 
in del' Gel'berei verlief ergebnislos, nachdem die deutsche Versuchsan
stalt fiir Lederindustrie in Freiberg del' Firma auf Anfrage mitgeteilt 
hatte, daB das Laugenverfahren bei betriichtlichen Kosten das Leder 
nachteilig verandere. 

Hamburg 1926. "Um eine wirksame Durchfiihrung del' Bekannt
machung betreffend die Einrichtung und den Betrieb del' RoBhaar
spinnerei usw. yom 22. Oktober 1902, RG.BI. Nr. 269, zu err eichen, 
erscheint es erforderlich, den Geltungsbereich del' Bekanntmachung 
auch auf Handelsbetriebe auszudehnen. Insbesondere miiBte bei del' 
Ausdehnung des Geltungsbereiches zum Ausdruck gebracht werden, 
daB desinfizierte Tierhaare nicht mit undesinfizierten Tierhaaren zu
sammen gelagel't und verwandt werden diirfen. Als desinfiziert k6nnen 
nur gebleichte Borsten und solche Tierhaare angesehen werden, welche 
durch einen besonderen Desinfektionsvermerk gekennzeichnet sind. 
Aile zugerichteten Tierhaare als desinfiziert zu betrachten, ist nach 
Ansicht del' Hamburger Importeure nicht angiingig. Die Importeure 
glauben, die Verantwortung fiir die Kennzeichnung desinfizierter 
und undesinfizierter Ware nicht tragen zu k6nnen und schlagen daher 
VOl', eine solche Kennzeichnung durch Zoilvorschriften herbeizufiihren 
und die Importeure zu ermachtigen, die bei ihnen eingehenden Tier
haare, die nach den Zollpapieren als desinfiziert gelten, bei del' Unter
teilung dann ihrerseits mit einem. Desinfektionsvermerk versehen zu 
diirfen." 

"Die im letzten Bericht erwahnten Untersuchungen tiber die Ver
wendbarkeit von Chloramin fiir die Desinfektion milzbrandverdiich
tigen Materiales wurden von Herrn Tierarzt L. Hie bel' zu Ende ge
fiihrt. Die Ergebnisse lassen sich kurz zusammenfassen wie folgt: 
Bei gut aufgelockertem Rohmaterial geniigt eine 1proz. L6sung von 
Rohchloramin bei einer Temperatur der L6sung von 60 0 C und 4stiin· 
diger Einwirkungsdauer, urn Milzbrandsporen abzut6ten. Wenn fiir 
die Praxis noch weitere Sicherheitsfaktoren erwiinscht sind, so k6nnte 
eine 1,5proz. L6sung von 65 0 Temperatur fiir eine 6stiindige Wirkungs
dauer wohl aile Garantie fiir sichere Abt6tung del' Sporen geben. Die 
Versuche in zwei gewerblichen Betrieben del' RoBhaar- und Biirsten
industrie ergaben, daB irgendwelche Schadigung des Materiales nicht 
eingetreten war, daB im Gegenteil eine erhebliche Reinigung und Blei
chung erzielt wurde, wodurch spatere Waschungen erspart bzw. abge
kiirzt wurden. Durch das Einlegen des Rohmateriales in die warmen 
L6sungen werden die anhaftenden Verunreinigungen durch Kot, Urin, 
Blut usw. ge16st und die darin enthaltenen Sporen del' Desinfektions
wirkung zugangig gemacht; das Chloramin hat in hohem Grade schmutz-
16sende Eigenschaften. Dies erscheint ein besonderer Vorzug gegen
tiber del' Dampfdesinfektion, welche die eiweiBhaltigen Verunreini
gungen zum Gerinnen bringt und dadurch die Sporen gewissermaBen 
schtitzt. V oraussetzung ist allerdings eine vorherige grtindliche Auf. 
lockerung der Rohmaterialballen. Eine vollwirksame Desinfektion, 
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gleichgiiltig durch welche Mittel, ist nur bei aufgelocker.tem Rohmaterial 
moglich. Die PreBballen sollen lediglich von den Eisenbandern und von 
dem umschlieBenden Rupfen usw. befreit werden; darauf sollten sie 
in der Desinfektionsfliissigkeit durch besondere maschinelle Vorrich
tungen aufgelockert und dann dem Desinfektionsverfahren ausgesetzt 
werden. Was die Wirtschaftlichkeit der neuen Methode betrifft, so ist 
sie vom Preis des Rohchloramins abhangig, welches allerdings in letzter 
Zeit erheblich gestiegen ist. Eine mehrfache Verwendung der gleichen 
Desinfektionsfliissigkeit nacheinander ist nicht zulassig, da einerseits die 
Desinfektionskraft erheblich nachlaBt, andererseits die starke Beschmut
zung der LOsung ihre wiederholte Verwendung unzweckmaBig erscheinen 
laBt. Jedenfalls haben die Versuche gezeigt, daB das Chloramin be
ziiglich der Desinfektionswirkung mit den anderen zugelassenen Ver
fahren wohl in Wettkampf treten kann; weitere N achpriifungen sind 
erwiinscht. " 

Osterreich. 
G. A. Dr. J. Adler. Von den wahrend der Berichtsjahre aufgetretenen 

gewerblichenMilzbrandfallen sind die zwei folgenden bemerkenswert, bei 
denen vielleicht verzogerte Behandlung bzw. verspatete Diagnose den Tod 
verursacht haben. Eine RoBhaarspinnereiarbeiterin erkrankte am 20. Ja
nuar mit Fieber und einem "Wimmerl" an der rechten Wange. Am 21. 
wurde sie mit der Diagnose "Milzbrand" ins Krankimhaus geschickt, 
wo sie erst am 22. eintrat und ani. 23. gelegentlich des operativen Ein
griffes Milzbrandbazillen gefunden wurden. Trotz Seruminjektion 
starb die Patientin in der folgenden Nacht an Darmmilzbrand mit 
eitrigem Exsudat der Bauchhohle. Der Desinfektionsapparat im Ro.6-
haarbetriebe hatte am kritischen Tage nicht funktioniert. Ein Biirsten
binder, der mit angeblich desinfiziertem Ro.6haar gearbeitet hatte, 
suchte den Arzt '\Yegen Schmerzen im Munde auf, dieser schickte den 
Patienten wegen Milzbrandverdacht ins Spital, wo anscheinend die Dia
gnose nicht gestellt wurde. Es wurde Beinhautentziindung festgestellt, 
ein kariOser Zahn gezogen, der Patient nach Hause entlassen. In der 
folgenden Nacht wurde er sterbend in ein anderes Spital gebracht, wo 
bei der Sektion schwerster Milzbrand des Darmes und am Kinn ein 
kleines blauliches Fleckchen, vielleicht die primare Hautinfektions
stelle, gefunden wurde. 

England. 
Allgemeines. Die Frage der Desinfektion gegen Milzbrand wurde 

in Form einer vom internationalen Arbeitsamte vorbereiteten Bespre
chung bei der internationalen Arbeitskonferenz in Genf behandelt, 
und am 14. November 1921 folgende Resolution angenommen: 

1. Trotz der Erkenntnis der wichtigen Fortsschritte, die die bri
tische Regierung in der LOsung der Frage- der Desinfektion von W oUe 
und Haaren gegen Milzbrand erzielt hat, wird die Frage der zwangs
weisen Desinfektion, weil in ihrer okonomischen und humanitarenAus-
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wirkung noch nioht genugend studiert, als noch nicht reif fUr ein inter
nationales tTbereinkommen betrachtet. 

2. Die Konferenz empfiehlt Vertreter aus der Industrie der wich
tigsten in Betracht kommenden Lander fUr ein beratendes Komitee 
heranzuziehen, welche die Frage in jeder Richtung behandeln und der 
Konferenz vom Jahre 1923 einen Bericht erstatten solI, wahrend die 
Frage eines internationalen Ubereinkommens zu vertagen ware. 

3. Obwohl derzeit die Desinfektion bei gewissen Materialsorten 
das einzige wirksame Mittel zum Schutze der Arbeiter gegen Milzbrand 
jst, erachtet die Konferenz die Ausrottung dieser Krankheit unter den 
Tierbestandell fUr die endgultige Losung des Problemes und ist der 
Ansicht, daB das Komitee auch griindliche Untersuchungen uber die 
zweckmaBigsteMethodeder lnfektionsverhutung anstellen soll'uuddaB 
hieruber ein eigener Bericht der Konferenz vom Jahre 1923 zu er
statten sei. 

4. Die Konferenz betont, daB die Gefahrdung der Arbeiter, durch 
tierische Rohprodukte an Milz brand zu erkranken, sehr ernst und daher 
wert ist studiert zu werden. 

Das beratende Komitee der lnternationalen Milzbrandkonferenz 
faBte im Dezember 1921 folgende Beschlusse: 

lnfizierte Haare und Wolle. 1. Material fiIT Bursten und T~
peziererei muB vor der industriellen Verarbeitung desinfiziert werden. 

2. Fur die Verarbeitung in der Textilindustrie sind Wolle und Haare 
zu desinfizieren, auBer wenn a) das Material aus einem Lande kommt, 
das im Verzeichnis der Gebiete steht, wo die Milzbril-ndgefahr sehr ge
ring ist, b) das importierte Material schon vorher nach einem als wirk
sam anerkannten Verfahren desinfiziert ist, c ) Wolle und langes Haar 
vor dem Waschen sortiert worden sind, auch dann, wenn diese Materialien 
nicht in die Liste der ungefahrlichen aufgenommen sind, d) in weiteren 
vom Komitee zu bestimmerrden Fallen. 

Milzbrand in Tierherden solI anzeigepflichtig sein. Erkrankte, 
bzw. verdachtige Tiere sind zu isolieren und die gesamten Kadaver 
solcher Tiere sind zu vertilgen. Der Aufenthaltsort solcher Tiere so
wie der, wo die Tiere gefaUen sind, ist zu desinfizieren. Die Tiere sind 
praventiv zu impfen. 

Aus dem Berichte des Inspektors fUr gefahrliche Betriebe. Neue 
Vorschriften traten im Jahre 1923 mit der Geltlmg ab 1. Februar statt 
der alten in Geltung. Diese hatten sich nur auf Fabriken und Werkstatten 
bezogen, jene erstrecken sich auch auf Docks, Handelsbetriebe usw. 
und auf trockene Felle und Haute aus Afrika und Asien einschlieBlich 
del' zugehorigen lnselgruppen, wahrend die aufgehobenen Bestimmungen 
nur solche von China und der Westkuste von lndien betrafen. Die 
wichtigsten Hafen, in welche registrierte Haute und Felle importiert 
werden, sind London, Liverpool und Southampton. Die Beobachtung 
der V orschriften auf den Docks scheint zufriedenstellend und noch besser 
in den Handelsbetrieben. 
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Zu Beginn des Jahres auBerte die Hiiutesektion der Liverpooler 
Handelskammer gewisse Bedenken hinsichtlich der Schwierigkeiten 
in Handlungen, wo Haute und Felle lagern, die Vorschriften zu befolgen. 
In einer daraufhin einberufenen Konferenz, an der die fiihrenden Hand
ler und Mitglieder des Gewerbeamtes teilnahmen, wurde groBe Bereit
willigkeit zur Durchfiihrung der Verordnung erreicht. 

Mr. May (Nordwestdivision) sagt, daB die Handelshauser die GroBe 
der Gefahr, gegen die die Vorschriften sich richten, voll wiirdigen lmd 
sie moglichst zu vermeiden suchen, doch ist zu vermuten, daB die Be
stimmungen 3-6 fiir Handelslager, die ganz oder hauptsachlich der 
Lagerung von Hauten und Fellen dienen, dazu fUhren wiirden, den 
Lagereibetrieb zu zerstreuen, damit er nicht unter die Vorschriften 
falle, wahrend derzeit im Gegenteil die Tendenz besteht, ihn entspre
chend den Absichten der groBen lmporteure zu konzentrieren. 

1m ubrigen sollen die Zustande in den Handlungen an der Themse 
bezuglich der Befolgung der V orschriften gut sein, weniger in den Be
trieben, wo unter die Vorschriften fallende Haute und Felle gegerbt 
und bearbeitet werden. Die Einrichtungen fiir erste Hilfe sind dort 
schlecht. Hullen und Stricke der Ballen werden nicht desinfiziert, 
sondern meist verbrannt, mitunter auch ohne Desinfektion wieder ver
wendet. Manchmal kommen anstatt Stricken die festeren Metallbander 
in Verwendung, wenn diese dann als Brucheisen in den Handel kommen, 
so konnen sie AniaB zu lnfektionen geben. 

lnternationales Arbeitsamt (Komiteebeschliisse). 1m beratenden 
Komitee des lnternationalen Arbeitsamtes wurden im Jahre 1923 fol
gende V orschlage erstattet: 

1. Das Gesundheitskomitee des Volkerbundes moge Versuche ver
anlassen hinsichtlich der Brauchbarkeit folgender Desinfektionspro
zesse fiir Haute und li'elle: a) das Pickelverfahren (sog. Verfahren von 
Schattenfroh, Ref.), b) das Laugeverfahren. Es waren anch Versuche 
anzustellen uberden Wert der Sublimatdesinfektion. 

2. Das beraterrde Komitee fiir Gewerbehygiene ist der Anschauung, 
daB die wirksamste Methode zUr Sichenmg und erfolgreicher Unter
suchungen die Bildung von nationalen Komitees unter der Oberleitung 
des Gesundheitskomitees des Volkerbundes sei. Die Mitglieder sollen 
zweckmaBig ernannt werden, auch Beratungen zwischen den bezug
lichen Komitees des Volkerbundes und der Amter der einzelnen Re
gienmgen, die fUr die Gewerbesetzgebung verantwortlich sind, sind 
am Platze. 

Hinsichtlich der Bereithaltung von Milzbrandserum hat das Komitee 
folgenden BeschluB beantragt: Es ist nicht wiinschenswert, daB abge
sehen von besonderen Umstanden das Serum an der Arbeitsstatt.e 
vorratig gehalten wird, sondern es solI dafiir gesorgt werden, daB in
fizierte Arbeiter die Serumeinspritzung in den ersten Stunden nach 
gestellter Diagnose erhalten, gleichgiiltig, auf welche Weise dieses Ziel 
erreicht wird. 
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Wolle. 1m Jahre 1924 hat die Wolldesinfektionsstation in Liver
pool das Vorkommen von Milzbrand durch ostindische Ziegenhaare 
und agyptische Wolle verhindert. Bei einem tOdlichen Milzbrandfalle 
war der Verunfallte mit 3 Mitarbeitern in einem kleinen Wollkammerei
betriebe tatig gewesen, der fiir gefahrliche Wollsorten nicht eingerich
tet ist. 

1m Jahre 1925 waren von 197 Wollproben, die Dr. Eurich im Zu
sammenhange mit Milzbrandfallen untersucht hat, 19 infiziert. Seit 
November 1919 sind 1135 Proben von importierten Ziegenhaaren aus 
Ostindien untersucht und 72mal Milzbrand gefunden worden. 

Haute und Felle. Die geltenden Erlasse fiir die Behandlung chine
sischer und von der Westktiste Indiens stammender Trockenhaute vom 
August 1901 wurden in ein Regulativ umgewandelt und auf trockene 
und trocken gesalzene Haute aus Afrika und Asien (einschlieBIich Mada
gaskar, Japan und Malaiischer Archipel) ausgedehnt. Eine brauchbare 
Methode fiir die Desinfektion von Hauten und Fellen besitzen wir nicht. 
In den Jahren 1900-1921 erkrankten in London und Liverpool bei der 
Arbeit mit Hauten undFellen (tOdlich) 75 (18) Dockarbeiter, 77 (9) Kai
meister, 18 (2) Personen beim Handel mit Hauten und Fellen, 36 (9» 
beim Wollhandel, 38 (11) Gerber, 21 (6) andere. 

1m AnschluB an eine Infektion durch Ziegenhaare in Glasgow, 
welche durch eine Packung von Orangenkisten aus Spanien importiert 
worden waren, wurden 282 Partien von Riemen untersucht und 16 da
von infiziert gefunden. 

Es wurde der Versuch gemacht, nach dem von H. Leymann im 
Anhang II des Berichtes tiber Milzbrand in der Gerberei im internatio
nalen Arbeitsamt erstatteten Vorschlage eine Partie Haute und Felle 
im ganzen zu desinfizieren, nachdem zwei Vorversuche aussichtsreich 
gewesen waren. Der Versuch miBlang jedoch vollkommen. Die ge
samte kornige Zeichnung der Ware verschwand, und an einzelnen 
Stellen wurde die ganze Struktur vernichtet. Die Betriebe setzen jedoch 
die Versuche fort, da sie an die Entwicklungsmoglichkeit des Ver
fahrens glauben. 

1m November 1925 fiihrte der arztliche Chefinspektor den Vorsitz 
in einer Besprechung zwischen den Abgeordneten der Gerbereivereini
gung und der Lederarbeiterorganisation tiber die Moglichkeit der Ver
besserung der MaBnahmen gegen das Auftreten von Milzbrand in der 
Industrie der Haute und Felle. Besprochen wurde: 1. Desinfektion, 
2. dariiber, was bis zur Auffindung einer brauchbaren Desinfektions
methode durch Verbesserung der Vorschriften aus dem Jahre 1921 ge
schehen konnte. Die Erforschung der ersteren Frage wurde von den Ver
tretern der Studienkommission del' britischen Ledergenossenschaft zu
gesagt; was die zweite Frage betrifft, wo sofort Schritte unternommen 
werden konnen, wird versucht, Vorschriften zu geben, die fiir die ge
samte Gerberei ohne Riicksicht auf die Art der verarbeiteten Ha,ute 
gelten konnen, und die Arbeiter durch Anschlage mit den Erscheinungen 
des Milzbrandes bekanntzumachen. 
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Pel' friihere medizinische Gewerbeinspektor Sir Thomas Legge 
setzte nach dem Jahre 1926 seine Untersuchungen iiber die Notwendig
keit einer Verbesserung der Vorschriften, die sich auf die Gerbereien 
ohne Riicksicht auf die Sorte der Haute und Felle beziehen, fort. In 
den Jahren 1922-1926 wurden 8 Falle von Betrieben gemeldet, die 
den Vorschriften nicht unterstehen. Aus einem Betriebe der Federn
verarbeitung wurde ein Milzbrandfall gemeldet. Die Desinfektions
quelle konnte nicht gefunden werden, 

RoBbaar, Borsten. 1921. (Aus dem Berichte des Chefmaschinen
inspektors:) Die Zahl del' Falle von Mi1zbrand in der RoBhaarindustrie 
im Jahre 1921 hat gegen das Vorjahr von 6 auf 4 abgenommen, vermut
lich durch Abnahme der Importe aus China, Sibirien und RuBland. 
Eine groBe Firma hat mit groBen Kosten Einrichtungen getroffen, urn 
groBere Mengen RoBhaar peinlichst nach den Vorschriften behandeIn 
zu konnen. Abel' selbst'diese hat nicht aufgehort, Haar zu verarbeiten, 
welches unter die Vorschriften fallt. 1m Distrikt Burley, wo eine Anzahl 
von Biirstenmachereien unter die Verordnung fallt, wird nach Mr. 
CIar ke nunmehr del' groBte Teil des RoBhaares aus Siidamerika be
zogen. Es ergaben sich Schwierigkeiten bei del' Feststellung des Her
kunftslandes in einigen Fallen, da manche Biirstenmacher das von 
einer englischen Firma bezogene und von ihr vorbereitete RoBhaar 
englisches nennen. Diese Schwierigkeit, besonders wenn das Haar 
nicht in das Desinfektionsregister eingetragen ist, wird auch im fol
genden Berichte Mr. W. K. Beards betont: 

Ein Fall vonMilzbrand, del' sich Ende 1920 in einer RoBhaarweberei 
ereignet hatte, hatte zwei Verfahren zur Folge auf Grund del' Gesetzes
bestimmung vom Jahre 1921. Einerseits war unterlassen worden, ein 
Desinfektionsregister zu beschaffen, andererseits hatte das Material 
nicht vor der Desinfektion in der Weberei verarbeitet werden diirfen: 
Um bei einem ProzeB Erfolg zu haben, war nachzuweisen, daB das Haar 
chinesischer Herkunft und nicht desinfiziert war. 1m Betriebe selbst 
war beides nicht nachweisbar, aber durch Erhebungen bei den Maklern 
und in den Reedereien von London konnte festgestellt werden, daB die 
Ware kein Desinfe;ktionszertifikat gehabt hatte. Eine gewisse Menge 
chinesisches RoBhaar wird in Form sogenannter "Drafts" vorbereitet 
eingefiilirt, welche gar nicht desinfiziert sind odeI' wenigstens nicht 
na.ch dem Regulativ. Von diesem Haar werden etwa 80% wieder aus
gefiihrt, der Rest vermutlich in den einheimischen Betrieben verwendet. 
Wenn in China "Drafts" nach den fiir China geltenden RegeIn des
infiziert worden sind, so pflegt man gleichzeitig ein Zertifikat auszu
stellen und bemerkt dies in den Verkaufskatalogen. 

Ein todlicher Fall ereignete sich in einer groBen RoBhaarweberei, 
wo amerikanisches Haar geka.uft wurde. Nach einem Mi1zbrandfall 
stellte sich heraus, daB es russisches Haar war, obwohl es der Verkaufer 
nicht zugeben wollte. Alie Vorkehrungen zur Desinfektion des Haares 
vor seiner Verarbeitung waren getroffen worden. Der vorliegende Fall 
war auch ein besonders bosartiger. 
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Manche Inspektoren berichten, daB die Unternehmer es ofter unter
lassen, das desinfizierte Material eigens zu registrieren. Gelegentlich 
soIl die Aufsicht diesbeziiglich lax gewesen sein, besonders im Leicester 
Distrikt, vermutlich wegen Personalsmangel; ,.die Rechnungen und 
Zeugnisse iiber das gekaufte RoBhaar tragen in der Regel einen Garan
tiestempel, daB das Haar nach der V orschrift des Ministeriums des 
Innern desinfiziert ist. Es wurden aber keine richtigen Aufzeichnungen 
iiber die verschiedenen in den Betrieb gelangten Sendungen gefuhrt. 
Es gibt in dem Distrikt keinen Betrieb, in den das Rohmaterial direkt 
aus den unter die Vorschriften fallenden Landern gebracht wird. 

~Ir. Verny berichtet aus Siidlondon von einem Fall, der aus Camber
well gemeldet wurde. Der Mann war ein kleiner Biirstenmachermeister 
und arbeitete allein unter einem holzernen Dache im Hofe eines Haus
chens. Der Betrieb stellte weder eine Fabrik noch eine Werkstatt 
nach dem Gesetze dar. Das benutzte Material war Chinapferdehaar, 
mexikanisches Fiber, und es wurden davon Proben dem Dr. Eurich 
zur bakteriologischen Untersuchung gegeben. Der Verkaufer, von dem 
das Haar stammte, sagte, daB es bereits hergerichtet und in dichte Biin
del gebunden importiert wird, aber meist ohne ein Zeichen stattgehabte~ 
Desinfektion. Die Biindel waren angeblich in die Desinfektionsanstalt 
des Borough Council geschickt worden; nur wenige von ihnen zeigt~m 
die Zeichen der stattgehabten Offnung. In der Nachbarschaft von Cam
berwell ist eine groBe Anzahl kleiner allein arbeitender Biirstenmacher, 
die daher nicht der Gewerbeinspektion unterstehen. 

Nach einem Milzbrandfalle mit einem Rasierpinsel, der die Auf
schrift "garantiert frei von Milzbrand" trug, wurde erhoben, daB die 
beziiglichen Borsten aus einer Partie chinesischer Haare stammten, 
die unter Desinfektionsgarantie gekauft waren. 

RoBhaare werden von mancher Firma der Dampfdesinfektion als 
dem besten, derzeit bekannten Verfahren bereits in der Niederlassung 
in Tientsin unterzogen. Offenbar ist hier ein Teil der Haare infolge 
einer Unvollkommenheit des Vorganges ohne Desinfektion passiert. 

Gegen eine Firma, die jugendliche Arbeiter mit der sehr gefahrlichen 
Verarbeitung nicht desinfizierter sibirischer Haare betraut hatte und 
auch in anderer Weise sich gegen die Vorschriften verging, wurde ge
richtlich vorgegangen. Unter anderem war in dies em Betriebe der 
Anschlag belehrender Bilder unterlassen worden. In dies em Betriebe 
wurde aus 18 Haarproben 9mal Milzbrand kultiviert. 

Erfolgreiche Desinfektion von RoBhaar, das unter die Vorschriften 
£alIt, war immer schwer, nur die strengste Einhaltung jeder einzelnen 
Vorschrift, besonders bei der Verwendung eines chemischen Desinfek
tionsmittels, kann die Wirkung sichern. GroBe Bundel mussen geoffnet 
werden, so daB das Desinfektionsmittel zu allen Teilen der Haare 
Zutritt hat und vollkommenes Eintauchen in fliissiges Desinfektions
mittel durch die vorgeschriebene Zeit bei der entsprechenden Tempera
tur und Konzentration ist notwendig. Die Wichtigkeit, dies zu beob-
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achten, wird dureh die folgende Tatsache offenbar: In der Zeit von 
1922-1926 wurden 14 MilzbrandfaIle dureh russisehes und sibirisehes, 
9 dureh ehinesisehes RoBhaar von den den Vorsehriften unterstehenden 
Betrieben gemeldet. Die Desinfektion war in allen Fallen in England 
dureh ehemisehe Desinfektionsmittel erfolgt. 1m Zusammenhange 
mit 4 von den Fallen war Milzbrand aus Proben geziiehtet worden~ 
die Desinfektion des ehinesisehen RoBhaares war in 3 Fallen in 
China dureh Dampf oder ehemisehe Mittel ausgefiihrt und Milzbrand 
im Zusammenhang mit diesen zweimal geziiehtet worden. In 4 Fallen 
hatte die Desinfektion in England dureh ehemisehe, von den Vor
sehriften anerkannte Mittel stattgefunden; Milzbrand wurde zweimal 
kultiviert. 

Behandlung der Milzbranderkrankungen. Die beste Behandlungs
methode ist Ruhigstellung der befallenen Partien lmd intravenose In
jektion von 80 em3 bakteriziden Serums, die am nachsten Tage, wenn 
notig, wiederholt wird, d. h. wenn nieht Ausbleiben des Fiebers und 
Besserung des Aligemeinbefindens erfolgt. Ausschneiden der Pustel 
ist iiberfliissig. In vielen Fallen ist aueh Einspritzen unt~r die Bauch
deekenhaut, 30 em3, durch mehrere Tage wiederholt, erfolgreich. Die 
Schwierigkeit der Einschatzung der Wirkung einer bestimmten Be
handlungsweise liegt darin, daB viele FaIle selbst ausheilen. Eine Sta
tistik VOn 800 Fallen Von Hautmilzbrand ergibt folgendes: Es betrug 
die Zahl der FaIle iiberhaupt 800 mit 11,4% Mortalitat. Bei Serum
behandlung allein 200 mit 4 %, bei ehirurgischer Behandlung 397 
mit 11,1 %, bei gleichzeitiger chirurgiseher und Serumbehandlung 
174 mit 14,4%, bei Fehlen einer spezifischen Behandlung 29 mit 
48,3 % Mortalitat. Besonders bemerkenswert ist die erfolgreiche Be
handlung in Buenos Aires mit normalem Rinderserum: bei 380 
Fallen inkl. 16 todlichen von Darmmilzbrand betrug die Mortalitat 
6,2%1. 

Die Zahlen der Tabelle auf S.3 veranschaullchen nicht entspreehend 
die betrachtliehe Abnahme der Todesfalle an Milzbrand, die zweifellos 
in erster Linie der durch die angeschlagenen Bilder verbesserten Kennt
nis der Krankheitserscheinungen bei Milzbrand zuzuschreiben ist, die 
wiederum zur friiheren Einsetzung der arztlichen Behandlung gefiihrt 
hat. Ferner ist die Abnahme der Todesfalle der Serumbehandlung zu 
::lanken. Aussehneiden der Pustel wird an den Krankenhausern zu 
Bradford und Dewsburg nicht mehr geiibt. Die Abnahme der Todes
falle zeigt sich deutlieh bei der Gruppierung des Materials in fiinfjahrige 
Perioden und ist weiter deutlieher bei Wolle sowie bei Hauten und 
Fellen (Abnahme auf die Halfte) aIs bei·RoBhaar- und anderen Industrien. 
Hier wird vermutlich der Milzbrand nicht geniigend erkannt (die Sterb
!i.ehkeit betrug nach den Tabellen des Originals in den 5 Jahrliinften von 
1901-1925: 25,8; 22,1; 13,3; 15,6; 14,2. 

1 EI Tratamiento del Carbunclo Humano von al Suero Normal des Bovino 
J. Pe~a, J. Bonorino Cuenca, R. Kraus, Buenos Aires 1920. 
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Bericht von G. Elmhirst Duckering iiber die Desinfektion 
von Wolle und Haaren. 

Das englische Milzbrandkomitee hat im Jahre 1918 folgende MaB
nahmen empfohlen: 1. Desinfektion gefahrlicher Wolle und Haare in 
zentralen Anstalten, welche so nahe als moglich dem Orte der Herkunft 
der Materialien gelegen sind und womoglich in den Orten der Produktion 
oder des Exportes liegen. 2. Bildung einer offiziellen Organisation, um 
die Desinfektion durchzufiihren. 3. Internationale Zusammenarbeit 
und Vereinbarungen, urn den Import nicht desinfizierter gefahrlicher 
Stoffe zu verhindern. 4. Sofortige Errichtung einer Desinfektions
versuchsstation in England. 

Desinfektionsbediirltige Stoffe: Trotz der Verbreitung des Milz
brandes iiber die ganze Erde sind nur relativ kleine Teile der Wolle 
und Haare des Handels als gefahrlich anzusehen. In Landern wie 
Australien kommt Milzhrand zwar vor, doch sind die MaBnahmen zu 
seiner Bekfunpfung so streng durchgefiihrt, daB kaurn eine Gefahr be ... 
steht, daB infekti6ses Material in den Handel kommt. Di~ Kommission 
ist zu dem Schlusse gelangt, daB alle Materialien als .rerdachtig an
gesehen werden miissen, die nicht aus Landern kommen, wo Meldung 
der Milzbrandfalle und MaBnahmen zur Milzbrandbekampfung ein
schlieBlich Vernichtung der Wolle und Haare infizierter Tiere tatsach
lich durchgefiihrt werden. Das Komitee hat ferner festgestellt, daB 
Materialien aus Zentral-, Siid- und Westasien und Agypten als gefahr
lich bezeichnet werden miissen. Die Stoffe, welche die Kommission 
als besonders gefahrlich bezeichnet, sind Wolle und Ziegenhaare aus 
Kaschmir, aus oder durch Indien importierte, persische und syrische 
Wolle, Van Moher, tiirkischer Moher und agyptische Wolle. AuBerdem 
muB mit Riicksicht auf gemeldete l!'alle und auf die Ergebnisse der 
bakteriologischen Untersuchung Kamel- und Ziegenhaar aus Kaschmir 
und RuBland, Moher aus Siidafrika, Alpaka, RoBhaar und Borsten 
aus China, Sibirien, RuBland als gefahrlich angesehen werden. Das 
Komitee empfahl endlich, daB ostindisches Ziegenhaar, persische, ost
indische und agyptische Wolle sobald als moglich der regelmaBigen 
Desinfektion unterzogen werden solle. 

Das Milzbrandkomitee war zusammengesetzt aus Vertretern der 
Unternehmer, der Arbeiter lIDd wissenschaftlichen Experten. Das 
Ministeriurn des Innern bildete ein weiteres Komitee (Desinfektions
komitee), urn durch dieses 1. die Versuchsdesinfektionsanstalt herzu
stellen, 2. daselbst dasjenige Material zu desinfizieren, das vom Mini
steriurn hierzu hestimmt wiirde, lIDd die Desinfektion zu kontrollieren, 
3. Anordnungen beziiglich Errichtung, Ausriistung und Arbeits
weise von Desinfektionsstationen zu treffen, 4. fallweise weiteres anzu
ordnen. 

Das Desinfektionskomitee hat empfohlen, die Versuchsstation in Liver
pool als dem Zentrurn fiir den Import ostindischer Wolle zu errichten 
und zwei Desinfektionseinheiten zu bauen, mit je einer Kapazitat von 
6 Millionen Pfund Wolle pro Jahr. 1m Juli 1919 wurde das Milzhrand-
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verhiitungsgesetz verabschiedet, welches der Regierung die Vollmacht 
gibt, bestimmte Guter als "Desinfektionsgut" zu erkliiren, deren Aus
schiffung in bestimmten Hafen und bestimmte Verfahren hinsichtlich 
ihrer Desinfektion und auch sonst bezuglich solcher Guter anzuordnen. 
Das Ministerium wurde ferner ermachtigt, wegen Errichtung der Des
infektionsstation und wegen Tragens der Kosten der Desinfektion Vor
schrifteil zu erlassen. Die VersuchBstation wurde im J'uni 1921 errichtet, 
zunachst mit einer Desinfektionseinheit. Die Vorschriften uber Des
infektion ivU:rden yom Ministerium im Einvernehmen mit Fachleuten 
der Wollbranche erlassen. ZunachBt wurde alles in Indien erzeugte 
oder durch Indien transportierte Ziegenhaar, desgleichen alle agyptische 
Wolle und Haare und alies beziigliche Mischgut den Bestimmungen 
uber Entladung in Liverpool und Desinfektion unterworfen. Waren
partien, die unter dieser Vorschrift stehen und bei denen VerstoBe da
gegen festgestellt werden, varfallen der Beschlagnahme. Die Kosten 
betragen 21/2 d pro Pfund und sind an die DockbehOrde abzufiihren. 
In der ersten Zeit deckte dieser Betrag wegen geringer N achfrage nach 
solcher Wolle die Kosten nicht. Spater war dies der Fall. Das ganze 
Verfahren hatte anfanglich mit Schwierigkeiten zu kampfen, einerseits 
mit einem gewissen Vorurteil gegen desinfizierte Wolle, das noch nicht 
ganz geschwunden ist und welche tatsachlich im Anfang in der Qualitat 
gelitten hatte, ein Nachteil, der spater nach mannigfacheri Versuchen 
ausgeglichen wurde, andererseits weoil die desinfizierte Wolle die ganze 
Menge der sonst in der Rohwolle enthaltenen Verunreinigungen' nicht 
mehr enthielt, wodurch sich ffir die Berechnung des Wertes Schwierig
keiten ergaben. Die ganze Aktion litt uberhaupt unter der Depression 
in der Wollbranche. 

Die Gesamtmenge des bis Ende 1924 desinfizierten Materials betrug 
8300000 Pfund. Ununterbrochen wurde an der Verbesserung und Ver
billigung ~es Desinfektionsverfahrens und an der ErhOhung der Leistungs
fii.higkeit des Apparates gearbeitet. Besonders wurde versucht, einen 
billigeren Ersatz fUr Formalin zu finden und dieses nach der Desinfek
tion aus der Luft wieder zu gewinnen. 

Es bestand die Gefahr, daB, wenn nicht besondere Sorgfalt angewen
det wurde, durch das infizierte Material die Station selbst infiziert 
werde. Da das ununterbrochene Arbeiten mit infektiOsem Material 
ala Hauptgefahrenmoment erkannt wurde, muBte der Desinfektions
vorgang moglichBt automatisch gestaltet werden, so daB die mensch
liche Hand moglichst wenig einzugreifen hatte. Die Wolle muBte dsher 
so geleitet werden, daB sie, ohne mit der Hand in Beriihrung zu kommen, 
durch die divers en Apparate durchgefiihrt wurde. Dies geschah durch 
entsprechende Anordnung der Teilapparate in einer Reihe. Die ein
zige Handarbeit bestand im Offnen der Ballen, Entfernen der HUllen 
und Auflegendes Materials auf eine bewegliche Plattform, die es dem 
Apparat zufiihrt, wo die Wolle so weit geofinet wird, daB sie in die Des
in£ektionsfliissigkeit eingebracht werden kann. Das Material gelangt 
nun· nacheinander in 5, Behalter, dann in einen Trockenapp,arat und 
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endlich einen Kiihlapparat, w:o es neuerlich zu Ballen gepreBt wird. 
Nun erst wird es wieder von Menschenhand beriihrt. 

Die Durchfiihrung der .Arbeit ist schwer, denn wahrend beim ge
wohnlichen Reinigen der Wolle diese nur 5 Minuten in der Waschfliissig
keit bleibt und dadurch nicht merklich geschadigt wird, muB sie wenig
stens 50 Minuten in der Desinfektionsfliissigkeit verbleiben, und die 
Schadigungsmoglichkeit steigert sich im gleichen Verhaltnis. Die groBte 
erst im Jahre 1923 behobene Schwierigkeit bestand im Hangenbleiben 
der Wolle, was Zusammenballungen und Stockungen zur Folge hatte 
und weiterhin Brecheh' ~s Apparates. Mit einer Verbesserung des 
letzteren wui-de' die stiindliche Kapazitat, die frillier praktisch kaum 
1000 Pfund pro Stunde betragen hatte, sofort auf 1500 Pfuna. lind dar
iiber gesteigert. N unmehr flieBt das Material in kontinuierlichem Strome 
durch den Apparat, auch der Trocknungsapparat wurde verbessert. 

Wegen des hohen Preises des Formalins wurden durch Dr. Eurich 
(Bradford) Versuche angestellt, es durch billigere Stoffe zu ersetzen. 
Dies gelang jedoch nicht, da von den beiden entsprechend wirksamen 
Desinfektionsmitteln das eine die Farbe der Wolle veranderte, das andere 
fiir die Desinfekticinsmannschaft gesundheitsschadlich war. 

Wohl gelang im Jahre 1921 die Wiedergewinnung des Formalins 
aus der schmutzigen Desinfektionsfliissigkeit, nicht aber die der Haupt
menge, welche im Trockenapparat verloren geht. Die Luft enthielt 
entgegen der gemachten Annahme 0,05% Formalin, wahrend die mit 
der Wolle in den Trockner gelangende Losung 2% enthielt. Spater 
wurde erhoben, daB die Wolle den groBeren Teil des Formalins zuriick
halt. Versuche sind im Gange, diesen Anteil durch Verdiinnung der 
Losung wieder zu gewinnen. Der Vorgang der Desinfektion wurde sorg
fMtig kontrolliert, abgesehen von der bakteriologischen Untersuchung 
von Testproben nicht nur durch stiindliche Bestimmung der Starke der 
Desinfektionslosung, was allein nicht geniigte, da die mit dem Des
infektionsgut in die Losung eingebl'achte Fliissigkeit ein Absinken ~er 
Starke der LOsung unter das fiir die Abtotungder Milzbrandsporen 
notwendige MaB zur Folge haben .und so die Desinfektionsbedingungen 
andern kann, sondern auch durch bakteriologische Uniiersuchung der 
Wolle im rohen und desinfizierten Zustande. 

Untersucht wurden: 1921/22 1923 
roh . . . . . 450 753 
davon infiziert 52 45 
desinfiziert . . 536 731 
davon noch infiziert 1 1 

1924 
391 

43 
361 

Proben, 

Es wurden also von 140 positiven Rohproben nach der Desinfektion 
nur 2 infiziert gefunden, von diesen eine aus der ersten Zeit der Tatig
keit des Apparates. Der zweite Fall blieb unaufgeklart. 

Die Kosten, welche 21/2 d pro Pfund der desinfizierten Wolle betrugen, 
wurden dann auf 11/2-Ld je nachdem Gewichtsverlust bei der Desinfek
tion herabgesetzt, so daB die Kosten. nicht gedeckt waren. Doch sind 
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a.uch die Desinfekionskosten durch groBere Beanspruchung und durch 
Verbesserung des Apparates gesunken. 

Die Zeit der Ausprobung des Apparates war eine schwere. Die Re
sultate sind aber zwingend. Die Desinfektion ist ein wirksamer Vorgang 
bei der Milzbrandbekampfung, bei der Arbeit mit desinfiziertem Material 
ist kein einziger Milzbrandfall mehr vorgekommen, die Kosten sind der
artig, daB das Verfahren vom wirtschaftlichen Standpunkte zweck
maBig genannt werden kann, ferner wurde ein Stab erfahrener Des
infektoren geschult und der Kern einer Organisation gebildet, welche 
entwicklungsfahig ist; das Ganze kann ein Erfolg genannt werden. 

Die Liverpooler Station ist. nicht nur als Versuchsstation zur Ver
besserung der Desinfektionsverfahren, sondern auch als Grundstock 
einer Desinfektionsanlage gegriindet worden. Nach den Versuchen 
wurde die Frage akut, die Desinfektionspflicht auf aIle anderen Woll
sorten auszudehnen. Am wichtigsten von diesen ist die ostindische 
Wolle, die Hauptursache des Milzbrandes in der Wollindustrie. Die 
verwendete Menge ist sehr bedeutend und geht weit iiber die Leistungs
Iahigkeit der gegenwartigen Station hinaus. Die Frage der Einbeziehung 
dieser Sorte in die Desinfektionspflicht ist mit der Organisation der 
Industriellen besprochen worden, hat aber aus Griinden der hohen 
Kosten auf Widerstand gestoBen. Diese Seite der Frage muB neuerlich 
genau UIi.tersucht werden, bevorweitere Schritte unternommen werden. 

Chinesische und mediterrane Ziegenhaare.Fiir diese Sorte wiirde 
die Leistungsfahigkeit der Station ausreichen. Die bakteriologischen 
Untersuchungen haben gezeigt, daB diese Sorte in infiziertem Zustande 
nach Europa gelangt, und da sie im Wettbewerbe mit ostindischen 
Ziegenhaaren einlangt, hat das Ministerium des Innern die Desinfektion 
in Liverpool in Vorschlag gebracht. Die Organisation der Interessenten 
hat dringend verlangt, daB die Desinfektion, wenn sie stattfinden solI, 
im UrsprungslaIid erfolge. Sie hat insbesondere hervorgehoben, daB 
gewisse Sorten in teilweise bereits bearbeitetem Zustande (chinesische 
Ziegenhaare) einlangen und daB die Desinfektion nach dem Import 
die Ware unverkauflich machen wiirde. Die Moglichkeit eines zu
friedenstellenden Ubereinkommens. fiir diese Frage wird studiert. 

Russisches, chinesisches und sibirisches RoBhaar unterliegt nach 
den Vorschriften des Fabrikgesetzes der Desinfektion durch Dampf 
oder chemische Mittel. Die Desinfektion darf entweder in dem Betrieb 
erfolgen, wo die Haare verarbeitet werden, oder an einer beliebigen 
privaten Stelle. Die Erfahrung hat gelehrt, daB letzteres unverlaBlich 
ist. Ein Komitee hat im Jahre 1921 den bei der Wolldesinfektion ge
iibten Vorgang als geeignet auch fiir RoBhaar bezeichnet, aber zugleich 
gesagt, daB bei Schwanzhaaren das Verfahren modifiziert werden muB. 
Die Frage der Anwendung der Vorschriften auf infizierte Sorten von 
RoBhaar ist mit den Vertretern der RoBhaarbranche besprochen 
worden, die die Kostenfrage aufgeworfen haben und hervorhoben, daB 
in Deutschland Dampfdesinfektion fiir aIle Sorten eingefiihrter Pferde
und Ziegenhaare obligatorisch sei, daB ferner der geiibte Vorgang 
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billiger sei als der in Liverpool. Das Ministerium des Innern hat den 
medizinischen Chefinspektor der Betriebe und den Leiter der Woll
desinfektionsstation angewiesen, den in Deutschland geiibten Vorgang 
'Zu studieren. Es ergab sich, daB Niederdruckdampfdesinfektion geiibt 
wird. Sie ist nicht verwendbar fiir weiSe Haare, und auch bei anderen 
Haaren scheint es, daB, wenn das Verfahren so durchgefiihrt wird, daB es 
sicher wirksam ist, die Haare Schaden leiden, sonst aber ein Teil der Milz
brandkeirne der Zerst<?rung .entgeht. Doch ware es vielleicht moglich, 
durch entsprechende "Oberwachung diese N achteile zu vermeiden. In 
Deutschland ist man der Ansicht, daB die praktisch geiibte Desinfektion 
geniigt und dem Material nicht schadet. Hinsichtlich der Mahnenhaare 
liegen irn ganzen ii.hnliche Schwierigkeiten vor wie bei Schwanzhaaren. 
Es wird die Durchfiihrung der Desinfektion von RoBhaar in Stationen, 
die unter Aufsicht der Regierung stehen, in China in Erwagung gezogen. 

Verschiedene Infektionen. 
Deutsches Reich. 

Glasbliiserpfeife. In einer Glashiitte traten in 2 Fallen unabhangig 
voneinander tJbertragungen von Syphilis durch gemeinsame Benutzung 
:von Pfeifen auf mehrere Arbeiter auf. Der Kreisarzt maohte Vorsohrei
bungen hinsiohtlioh der Verwendung der Pfeifen und anderer Gerate. 
Die Erkrankten wurden erst wieder zur Arbeit zugelassen, ala sie nioht 
roehr ansteokungsfahig waren. 

Schweinerotlauf. Relativ haufig sind Sohweinerotlauferkrankungen 
bei Metzgern in Bayern. 

Maul- und· Klanensenche. 2 Arbeiter, welohe Tierkadaver verniohtet 
hatten, erkrankten an Maul- und Klauenseuche. 

SchimmelpiIze. Naoh dem Dresohen feuoht eingefahrener versohim
melter Gerste erkrankten 20 Arbeiter duroh Einatmen von Pilzsporen 
mit Kopfsohmerz, "Obelkeit, Sohiittelfrost. 

Eitererreger. Arbeiter einer Kiesgewinnung an der Saaleunterhalb 
der Einmiindung der Abwasser einer Lederfabrik erkrankten mit Furun
kulose, vermutlioh durch die. Abwasser. 

Beirn Eindriioken von Nadeln in Holzformen in einer Hutfabrik 
kamen zahlreiohe eiternde kleine Verletzungen an den Fingern der Arbei
terinnen vor. 

Nioht selten sind von Infektion gefolgte kleine Verletzungen beirn 
Hantieren mit Altmetallen und in der Lumpenindusttie. Beirn Ver. 
arbeiten von Uniformresten mit Blutspuren zu Sohwabbelaoheiben 
ereigneten sioh zwei Typhusfalle. In der Fisohindustrie miissen kleinste 
Verletzungen sofort gesaubert und verbunden werden. 

G.M.R. Dr. Teleky. Bei Handel und Verarbeiten von Mensohen
haar kommtheute auBer inlandisohem nooh ohinesisohes in Betraoht; 
letzteres wird vor der Verarbeitung in Chlorkalk eingelegt, um diinner 
und weioher zu werden. Einheirnisohes Haar ala Sohnitthaar, (vom 
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Kopf gesehnitten) und ala Wirrhaar (ausgekammt) kann von Infektions~ 
kranken, namentlich Typhuskranken, stammen; ein Friseur gab an, 
es von Krankenpflegepersonen zu kaufen. Das Verbot des Aufkaufens 
von Haus zu Haus, wahrend der Kriegszeit zum Teil aufgehoben, wird 
auch heute noch nicht wieder beobachtet. Gefahrdet konnen nur jene 
Arbeiter sein, die das Haar vor dem Kochen verarbeiten: von Hand 
zupfen, hecheln, mit warmen Wasser waschen, trocknen, entwirren; 
Del" groBte Teil des ausgekammten Wirrhaares liegt allerdings lange 
vor der Verarbeitung, wodurch die Infektionsgefahr vermindert wird; 
andere1'seits, staubt frisches Haar nicht. Die praktische Bedeutung der 
,Gefahrist g~ring. Die Prozeduren vor dem KochprozeB waren von der 
Heimarbeit auszuschlieBen. 

In den Glashiitten, wo 'nach rheinischer Art gearbeitet wird, besteht 
keine Infektionsgefahr durch die Glaspfeife, da diese nicht wandert~ 

Osterreich. 
Zur Zeit der epidemisch in Wien herrschenden Bartflechte (1920) 

Wurde eine mit dem Nachschleifen gebrauchter Rasierklingen in einer 
Fabrik kosmetischer Artikel beschaftigte Arbeiterin von dieser Krank. 
heit befallen. Es wurde Eintauchen der Klingen in Lysoform~ oder 
Formalinlosungen angeordnet. 

England. 
Weberhusten. Wie im Jahre 1912 trat im Jahre 1924 eine Weber, 

hustenepidemie auf. Es wurden mehltauinfizierte Ketten in der be
treffenden Weberei gefunden. Die Zahl der Erkrankten war nicht groB, 
aber diese litten an permanentem Husten und Gewichtsabnahme. 
Proben von den Webstiihlen entnommen ergaben folgenden Befund: 
Farbe blaBgrau, Zll!'ammensetzung aus Bruchstiicken von Wollhaaren 
und Pilzmyzelien, Pilzsporen, auch Konidiensporen von Aspergillus 
flavus und Penizilliumarten. In der Kultur entwickelte sich Penizillium 
und ein anderer, noch nicht bestimmbarer Pilz, so daB die .ADwesenheit 
:von Aspergillus nicht'sieher ist. Penizillium war weitaus iiberwiegend. 

1m Sommer 1925 untersuohte Dr. Middleton den Verlauf einer 
Epidemie von Weberhusten. Von 85 Mannern und 160 Frauen, aus 
denen die Belegschaft bestand, erkrankten 17 bzw. 42 so ausgesprochen, 
daB sie arbeitsunfahig wurden. Die anderen waren leicht erkrankt. 
Die Symptome waren ziemlich verschieden. Bei einigen waren die Er· 
scheinungen des M/tgen-Darmkanals im Vordergrunde, bei der Mehrzahl 
die der oberen Luftwege, das Gefiihl von Druck auf der Brust und 
Husten mit zahem Auswurf. Es istanzunehmeil, daB manche von denen, 
die nicht von der Arbeit fernblieben, auch stark unter Husten und 
Atemnot zu leiden hatten. 

Nach dem Wegbleiben von der Arbeit besserte sich der Zustand 
nach 24-48 Stunden meist erheblich, und der Husten trat nur zeit
weilig, besonders nachts auf. Bei manchen dauerte dieser Zustand 
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langer, vermutlich wegen ausgedehnter Entziindungen und vorher 
schon vorhandener Bronchitis. 

Uber die Ursache laBt sich nichts Bestimmtes sagen. Es muB in 
dieser Weberei ein Faktor wirbam gewesen sein, der in anderen nicht 
wirkt. Das verwendete Material konnte nicht gerade in dieser Weberei 
die Erkrankungen verursachen, in anderen nicht. Die Arbeitsmethode 
war die gleiche wie immer seit Jahren. AlIerdings ist diese Weberei 
besonders feucht, und das Wuchern von Schimmelpilzen im Material 
wurde dadurch begiinstigt. Der bei del' Arbeit erzeugte Staub enthielt 
in groBen Mengen Bestandteile von Pilzen, die die Weber .einatmeten. 
Diese fanden offenbar in der Baumwolle einen guten Nahrboden. Ent
weder erkrankten die· Leute infolge del' groBen Menge der eingeatmeten 
Pilze, die sonst in gel'inger Menge ubiquitar sind, odeI' es befand sich 
unter ihnen eine besondere Art, die sonst nicht vorkommt und nur selten 
die Bedingungen fiir ihre Entwicklung findet. Die Frage ist nur durch 
besonderes Studium lOsbar. 

Septische Blasen. In einem groBen Maschinenbetrieb brach eine 
Epidemie von septischen Blasen an den Handen mit papulosem Aus
schlag an Gesicht und Korper auf, der mitunter vesikulare Formen an
nahm. Die Madchen waren von der Gruppe der "leichten Kettenarbeit". 
Von iiber 400 MB,dchen und 38 Mannern, die im Betriebe beschaftigt 
waren, erkrankten iiber 10%. Dr. Henry wurde gerufen. Er gibt fol
gendes Bild von dem Zustand. Stichverletzungen von Metallsplittern, 
Entfernung derselben durch nicht sterile Nadeln, Verwendung von 
Maschinen~ und Paraffinol, vielleicht verminderte Vitalitat mit Riick
sicht auf nur 87% Blutfarbstoff, jugendliches Alter unter 24 Jahren. 
AlIe Madchen wurden zum Facharzt geschickt, die Riickkehr nur gegen 
arztliches Zeugnis gestattet, daB sie nicht infektios sind. Einscharfung 
der infektiOsen Natur des Impetigo und ambulatorische Behandlung 
der Verletzungen und der verdachtigen Ausschlage ist erfolgt. Eigene 
Handtiicher wurden vorgeschrieben und eine Fabrikspflegerin fUr die 
Abteilung "leichte Kettenarbeit" zum Entfernen del' Splitter und Be
handlung mit Jod angestellt. Die Blasen wurden geoffnet und mit 
Prazipitatsalbe behandelt. Die Pflegerin entfernte in 5 Monaten 641 Split
ter. Die Madchen bekamen Lebertran. Nach 5 Monaten erklarte die 
Firma, daB die MaBnahmen erfolgreich waren und die Pflegerin wurde 
entlassen. 

Niederlande. 
Bei verschiedenen Arbeitern in der Motorenabteilung einer Auto

mobilfabrik traten Furunkel und Pusteln an den Unterarmen im An
schlusse an zahlreiche kleine Wunden auf, verursacht durch schade 
Splitter, die beim Feilen und Hacken von Aluminium (Legierung von 
Aluminium mit Kupfer und Zink) abspringen. 

Ein 21jahriger Glasblaser kam mit Primaraffekt der Unterlippe. 
Die Infektionsquelle konnte er nicht angeben. Er arbeitete in einer 
Gruppe von 6 Mann, die zusammen dieselben Pfeifen verwenden. AlIe 
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wurden auf Wassermann untersucht, die Reaktion war negativ. (Es 
scheint demnach kaum eine Berufsinfektion vorgelegen zu sein. Ref.) 
Trotz der Glatte der Mundstiicke wurden doch Wunden an den Lippen 
der Blaser beobachtet. 

Staubl • 

Deutsches Reich. 
Tuberkulose, Katarrherkrankungen. Massenuntersuchungen von 

Porzellanarbeitern in zwei Industriegebieten ergaben keine erhohte 
Haufung der Lungentuberkulose, in einem der Gebiete jedoch zahl
reiche Katarrhe der oberen Luftwege. Von solchen wird iiberdies be
richtet aus einer Schiefergriffelfabrik, aus Zellstoffabriken, beim Ein
dampfen der Holzspane im Sulfitkocher durch feinen Holzstaub, in 
der Thiiringer Flachsverwertung, beim Ausladen von Rohschwefel 
in einer Schwefelkohlenfabrik. Durch Staubeinatmen bedingte Lungen
tuberkulose wird besonders aus der Lumpenindustrie gemeldet, ferner 
aus dem Gemengehaus von Glashiitten trotz kraftiger Absaugung. 
Nachteilige Beeinflussung der Atmungsorgane wird von den Quarzit
arbeitern in Hessen gemeldet, dann aus einer Kreidefabrik, wo dann 
durch Einfiihrung der Staubabsaugung die frillier sehr haufige Lungen
tuberkulose vollkommen verschwunden sein solI. In dem Betriebe 
wurde das zu 90% aus der Kieselsaure bestehende KieselweiB verwendet. 

Staublunge. Ein tOdlicher Fall von Anthrako-Chalikosis der Lunge 
'wurde bei einem Glaspolierer beobachtet, Bronchial- und Hylusdriisen 
waren tief schwarz und versteinert. Der Durchbruch der Wand eines 
BlutgefaBes hatte zum Tode an Lungenblutung gefiihrt. In einer Last
autofabrik erkrankte nach 6jahriger Tatigeit mit dem Sandstrahlge
blase ein alterer Arbeiter an ausgesprocherter Staublunge ohne Tuber
kulose. Del' Arbeitsraum war trotz Exhaustors mit feinem Staub gefiillt. 
Bei mehreren Abblasern eines Emailwerkes waren in einigen Fallen ver
schiedene Grade von Staublungen mit und ohne Tuberkulose feststell
bar, wobei der Zusammenhang beider Erkrankungen unklar blieb. Ein 
Dreher einer Porzellanfabrik erkrankte als alterer Mann an Staublunge. 

Nach Aussage eines Steinhauers ist die Arbeit mit trockenem Sand
stein weniger belastigend als mit feuchtem. Die Erkrankungsprozente 
in der Thomasschlackenindustrie Diisseldorfs an Lungenentziindung 
betrugen in den letzten Jahren 1,1-2,1-0,8-0,4-1,1-1,3% der Be
legschaft. 

Schneeberger Krankheit. Die Untersuchung der Schneeberger Berg
krankheit (Sachsen) wurde durch eine facharztliche klinische und 
rontgenologische Untersuchung der Belegschaft der Schneeberger 
Gruben durchgefiihrt. Zum Vergleich wurden die Arbeiter des Blau
farbewerkes Oberschlemme, das die in den Gruben gewonnenen Erze 
verarbeitet, sowie nicht im Bergbau beschaftigte Bewohner des dortigen 
Gebietes untersucht. Trotz der Feuchtigkeit der Gruben konnten zahl-

1 S. a. Hautkrankheiten. 
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reiche FaIle von Pneumokoniose nachgewiesen werden, die vielleicht 
zur Entstehung der Krankheit beitragen. 

Holzarten. Hautentziindungen durch javanisches Teakholz (in 
einem anderen Falle nennt ein anderer Berichterstatter das Holz der 
siidamerikanischen Eiche so), bestehend in Schwellung des Gesichtes 
und der Arme sind ziemlich haufig. In der Regel ist es nicht notwendig, 
die Arbeit aufzugeben, in einzelnen Fallen wird Rezidive unter Hinzu
treten von Augenentziindung beobachtet, so daB ArbeitsausschluB 
notwendig wird. Die Erkrankungen treten hauptsachlich an den 
schwitzenden Korperteilen auf, die Behandlung ist meist ambulatorisch. 

Auch Makassa-Harlholz macht Reizungen der Schleimhaute. Ur
sache sind in das Holz eingelagerte sprode harzige Stoffe und freie 
Fettsauren. 

Mahagoniartig~ Holzarlen fiihrten beini Abschleifen und Polieren 
zuEkzem der Han.de und der Arme, manchmal Katarrh, Kopfschmerzen 
und tThelkeiten. 

G. M.-R. Dr. L. Teleky. 1921/22. In der Solinger Stahlschleiferei 
ist nicht mehr die Staublmage gleichbedeutend mit Schleiferkrankheit, 
sondern das Ekzem. Jeder Stein und jede Schleifscheibe, wo trocken 
geschliffen wird, hat eine Absaugevorrichtung. Glas wird meist naB 
geschliffen. Starke Staubentwicklung findet in Solingen beim A~
runden und Ritzen der neu in Gebrauch genommenen Schleifsteine 
statt. Mitunter erfolgt auch dies unter wirksamer Absaugung, in anderen 
Fallen Samstag Nachmittag, wenn niemand im Betrieb ist. In Besteck
fabriken erfolgt Staubentwicklung bei Polierscheiben aus Baumwolle, 
besonders dann ungemein stark, wenn die Scheiben heu sind und ge-
rundet werden. . 

In den zwei Thomasschlackenmiihlen geht der Transport des Mehles 
meist in geschlossenen Raumen vor sich, doch entwickelt sich reichlich 
Staub beim Einschaufeln, in dem einen Betrieb auch beim Transport 
von Jutesacken mit Thomasmehl. 

Die GuBputzereien sind recht staubgefahrlich. Bei GuBreinigung 
mit Druckluftmeisel ist der Mund des Arbeiters je naher der Staub
quelle, je kiirzer der Meisel ist. In GroBbetrieben reinigt ein mit einem 
Helm und von ihm ausgehender Schiirze und Mantel sowie einen nach 
auBen fiihrenden Schlauch versehener Arbeiter die GuBstiicke, indem 
er in einer geschlossenen Kammer den von PreBluft getriebenen feinen 
Sand oder die feinen Stahlkiigelchen auf die zu putzenden Stiicke lenkt. 
Der Gewerbemedizinalrat bekam trotzdem beim Selbstversuche etwas 
Staub in den Mund. In schlechteren Betrieben mit fugenreichen Holz
helmen ist das Gesicht der Leute staubbedeckt. Von demSandstrahl
geblasen arbeiten nur manche wirklich gut. 

Die Bronziermaschinen in der Druckerei von Zuckerwarenfabriken 
arbeiteten vollkommen staubfrei fiir Bronzestaub, wogegen die gleichen 
Maschinen fiirAluminiumstaub nicht geniigend dicht waren. Staub 
entsteht auch bei der ofters notwendigen Reinigung der in den Maschinen 
befindlichen Biirsten. 
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In den Zuckerwarenfabriken werden in Maismehl eventuell unter
mischt mit Talcum venetum Vertiefungen eingepreBt, in die .da.rin 
Zuckerlosung gegossen wird. Dann wird die auBen ersta.rrte Z1icker~ 
masse herausgenommen und durch Schiitteln in einem Sieb von Hand, 
dann Abblasen mit einem Blasebalg oder Biirsten in einem nicht oder 
nicht geniigend dicht schlieBenden Kasten oder Ausblasen mit :PreB
luft in einem geschlossenen Kasten abgestaubt. Hier ist iiberall AnlaB 
zu Staubentwicklung. 2 jugendliche Arbeiter zeigten Bronchitis. 

In der Textilindustrie wird' die friiher stets hOchst staubige Arbeit 
in den Mischkammern mitunter durch ein System "gut abgedichteter 
Masehinen mit Staubabsaugung vermieden. Das stark staubende Rei~ 
nigen der Kratzen der Ka.rden ist durch Vakuumreinigerersetzt. :Von 
letzteren'sind zwei Systeme im Gebrauch. In Flachspinnereien und 
Seilfabrikenenthii.lt die Luft trotz gut wirkenderAbsaugevorrichtungen 
feinen Staub, ein Fabriksbesitzer erklarte, ebenso wie alte Arbeiter 
'deshalb an Katarrh und Asthma zu leiden. Auch sta.rk appretierte 
Ga.rne produzieren feinsten Staub. . 

Die Kunstwollerzeugungsbetriebe sind beziiglich Staubabsaugung 
gegeniiber der iibrigen Textilindustrie sehr riickstii,ndig. Die ReiB
maschinen usw. haben keinerlei Staubabsaugung. 

ill den Lumpensortiereien sind nur selten Entstaubungsappa.rate 
und diese oft zu schwach. In einem Fall eine zu hoch angebrachte 
Staubabsaugevorrichtung. Durch die Gitter der Gittertische fallt de:r 
Schmutz auf den Boden oder auf darunter gehangte Tiicher. Ala Ar: 
beitskleider wurden alteKleider der Arbeiterinnen getragen, dIe absolut 
.unzweckmaBig, weil durchaus nicht staubdicht wa.ren. Sehr staubig 
sind die Betriebe zum Reinigen und Ausbessern gebrauchter Sacke. 

G. M.-R. Dr. Neumann. 19-24. Als haufig' wiederkehrender TIbel
stand in staubigen Betrieben erwies sich die Uberschiitzung des Wertel;! 
der Respiratoren und ihre meist unrichtige Anwendung. Sehroft sind 
gie der Gesichtsform des Arbeitersnicht angepaBt. , In einer Fa.rbpuderei 
hatten die dort beschaftigten Madchen quergestellte, Hingsovale Mund~ 
'schiitzer, die die Nase vollig freilieBen. Die Watteeinlagen wa.ren an
.geblieh seit Stunden im Gebrauch, sicher seit Beginn der Besichtigung, 
zeigten aber keine Spur von Farbung. Letzteres war auch der Fall 
bei Respiratoren, die die Arbeiter einer Bleifa.rbenfabrik trugen, dafiii' 
fand sich reichlich Fa.rbstaub an den iiblichen Stellen unterhalb der 
Augen, neben den Masken und soga.r in ihnen. In einem anderen Be
triebe hatte man die Wirksamkeit des Respirators dadurch zu erhohen 
gesucht, daB man die Wattelage dichter machte. Die AusatmUngs
ventile werden aIs unbequem in vielen Fallen yon den Arbeitern selbst 
festgeklemmt. Die Forderung oder Zulassung von Respiratoren' sollte 
dort, wo sie nicht zu umgehen sind, unter bestimmten Bedingungen 
erfolgen, durch die eine sinngemaBe Verwendung verbiirgt wird, aber 
stets unter dem Gesichtspunkte" daB' standiges Tragen eines wirk
samen Respirators keinem Arbeiter zugemutet werden kann. Gewohn
liche Respiratoren als ~chutz gegen Qualm, der viel Kohlenoxyd ent-
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halt, wurden auch vorgefunden; sie konnen natiirlich nichts niitzen, 
sind aber geeignet, die Atemschiitzer auch dort in MiBkredit zu bringen, 
wo sie brauchbar sind. 

Osterreich. 
In einer Karosseriefabrik in Wiener-Neustadt muBte sich der Sand

strahlgebl~earbeiter ~mer in der Sandstrahlkammer aufhalten und 
erkrankte an einem schweren Lungenleiden. Er erhielt eine Kopfmaske 
nach Art eines Taucherhelmes mit kiinstlicher Luftzufuhr von auBen. 

Ein Ingenieur und einige Arbeiter litten durch die Arbeit an einem 
Elektrostahlofen infolge der atienden Wirkung des Staubes beim Zu
satz g.ebrannten Kalkes und beim Erkalten zu Staub zerfallender Schlacke 
an Augenentziindungen. 

In den Malzereien erkrankten die Arbeiter beim Einsacken der trok
kenen Malzkeime mitunter an Reizung der Schleimhaute und Fieber. 
Bindehautentziindungen sind auch haufig in der Fruchtputzerei und 
Hadernsortierei. 

Beim Schleifen von Haifischhaut, die groBe perlenartige Schuppeq 
aufweist, nach deren Entfernung sie fiir Taschen, Dosen, Schmuck· 
kassetten u. dgl. erst verwendbar ist, tritt nicht selten Fieber auf. Der 
feine Schleifstaub ist harter als Glas und hat annahernd die Eigen
schaften des Perlmutterstaubes. Wenn er abgesaugt wird, entsteht 
kein Fieber. Knochenerkrankungen sind bisher nicht beobachtet, 
wohl aber heftige Entziindungen der Atemwege. 

England. 
SandstrahlgebUise. 1m AnschluB an den Bericht vom Tode eines 

Sandstrahlgeblasearbeiters in einer Maschinenfabrik an Lungentuber
kulose hat Dr. Bridge mit dem Ingenieurinspektor M. Price die Be
triebsbedingungen daselbst und in anderen Werken erhoben. Die Rei
nigung von GuBstii.cken und anderen Artikeln mittels Sandstrahlge
blase war insbesondere- wahrend des Krieges' im Gebrauch und wurde 
unter hohem Luftdruck vorg-enommen; za:hlreiche Leute fanden so Ver
wendung im Vergleich zu Normalzeiten. In dem fraglichen Werk waren 
bei dieser Arbeit im Kriege 10 Leute, zur Zeit der Erhebung aber wegen 
geringer Beschaftigttng nur noch 2, und zwar bei Kurzarbeit beschaftigt. 
Das Verfolgen der friiher beim Sandstrahlgeblase Beschiiftigten ist 
im allgemeinen schwer, da die Arbeit eine ungelernte ist, und deshalb 
ala Gelegenheitsarbeit iibernommen wird, so daB Manner und Jugend
liche so schnell wie moglich eine Mher qualifizierte Arbeit suchen. 
Es ist .geradezu ein Ausnahmefall Leute zu finden, die mehr als 3 oder 
4 Jahre bei dieser Arbeit geblieben sind, und dies meist nur mit Unter
brechung durch andere Arbeit. 1m AnschluB an den oben erwahnten 
Fall konnten zwei andere FaIle verfolgt werden und noch ein vierter, 
der nach arztlicher Aussage an Lungenfibrose litt. In den Betrieben 
des gewohnlichen Typus war der Sandstrahlapparat in Gebrauch, 
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das ist ein holzerner Verschlag mit Metalleinfassung. Bei allen ahnlichen 
Apparaten wird der Sand immer wieder verwendet, so lang, bis er zu 
fein ist, um noch als Schleifmaterial von Wert zu seine Bei der Inspek
tion wurden die Apparate meist in reparaturbediirftigem Zustande 
gefunden, so daB reichlich feiner Staub aus den Verschlagen und Be
haltern entwich. Der Boden des Arbeitsraumes war liber und liber mit 
Sand und Staub bedeckt, und die Leute hatten offenbar darauf gespuckt. 
Der verwendete Sand enthielt verhaltnismaBig viel freie Kieselsaure 
und muB mit der Zeit zweifellos Silikose erzeugen. Bei den fraglichen 
Fallen war es unmoglich festzustellen, in welchem MaBe denn liberhaupt 
Silikose vor der tuberkulosen Infektion vorhanden gewesen war, da 
man liber die friihere Zeit nichts wuBte. Der akute Charakter der FaIle 
- alle ereigneten sich anscheinend innerhalb von 3 Jahren nach mer
nahma der Arbeit - spricht fiir eine primare Infektion mit Tuberkel
bazillen, und das Befallenwerden von 3 Leuten in einer Werkstatte unter
stiitzt diese Anschauung und spricht weiter fiir eine direkte Infektion 
von dem in den Sand gespuckten und durch die Maschine verbreiteten 
Sputum. Vielleicht aber hat der Staub, ohne Lungenfibrose hervor
zurufen, eine Reizung des Lungengewebes verursacht und einen schon 
bestehenden Tuberkuloseherd angefacht. In einem von den Fallen ist 
kaum daran zu zweifeln, daB der eingeatmete Staub ein sehr wichtiger 
Faktor war. 

Der Zustand der Betriebe verlangte in der Mehrzahl der Falle wich
tige Verbesserungen. In der Regel war der defekte Zustand des Appa
rates Schuld, daB Staub in die Luft des Arbeitsraumes gelangen konnte, 
vielleicht auch infolge des hohen Druckes, den die Apparate im Krieg 
aushalten muBten. 

Dr. Bridge untersuchte 27 Leute mit einem durchschnittlichen 
Berufsalter von 5,8 Jahren. 9 von ihnen hatten keinen normalen Lungen
befund, wie sich durch Perkussion bzw. durch Auskultation zeigte, 
waren aber zur Zeit arbeitsfahig und ohne Untersuchung ware sie nicht 
von anderen zu unterscheiden gewesen: entweder leichte Dampfung 
oder geanderte Atmungsgerausche, die auch als vorlibergehende Er
scheinungen auftreten konnen und ohne eine Untersuchung, die in 
dem Werk durchzuflihren unmoglich ist, von Gesunden nicht unter
schieden werden konnen. 

Bericht des Inspektors flir gefahrliche Betriebe (1923): 

Sehleiferei. Aus AulaB einer erschopfenden Untersuchung liber die 
verschiedenen Methoden des Metallschleifens wurde eine Reihe von 
Bestimmungen des Staubgehaltes der Luft in der Rohe des Mundes 
der Arbeiter vorgenommen, wobei ein geologischer Sachverstandiger 
die petrographische Untersuchung jeder Probe vornahm und Natur 
und GroBe der Staubpartikelchen bestimmte. Analysen des ver
wendeten Sandsteines und der anderen Schleifsteine wurden im Re
gierungslaboratorium vorgenommen. 
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In del' Metallschleiferei wurden efue Reihe von Bestimmugen des 
Staubgehaltes derLuft, fu del' Rohe des Mundes del' Arbeiter entnommen, 
ausgefiihrt. 

Die Schleifstefue sfud von efuem Durchmesser zwischen 15 und weit 
mehr als 2 Meter, entweder natiirliche Stefue odeI' aus efuem pulvrigen 
Schleifmittel, das durch einen Bindestoff zudammengehalten wird, 
kiinstlich hergestellt. Sowohl beirn Trocken- me beirn NaBschleifen 
bildet sich Staub. Am ungesiindesten ist NaBschleifen an Sandsteinen, 
uud zwar vermutlich 1. wegen des hohen Gehaltes des Staubes an Kiesel
saureteilchen, die zum Teil 0,01-0,001 mm Durchmesser odeI' noch 
weniger haben, 2. wegen derSchWierigkeit, den Staub so abzusaugen, 
daB er nicht doch von den Arbeitern eingeatmet wird, endlich wegen 
del' schlechten Arbeitsraume, in denen das Schleifen besonders in Shef~ 
field VOl' sich geht. 

Strenge MaBnahmen hinsichtlich Reinlichkeit, Ventilation, Spuck
verbot, Kleiderablage, Waschgelegenheiten, Speiseraumen sind not
wendig. Die groBte Roffnung jedoch liegt irn Ersatz del' natiirlichen 
Schleifsteine durch kiinstliche und durch, wo irgendmoglich halb auto~ 
matische Schleifvorrichtungen. In den letzten Jahren hat fortschreitend 
ein Er!'!atz del' natiirlichen durch die kiinstlichen Schleifsteine statt
gefunden. Del' von letzteren stammende Staub ist, wenn auch nicht 
unschadlich, so doch weit weniger schadlich, als del' gewohnliche Schleif
staub. Del' natiirliche Schleifstein niitzt sich viel starker ab, del' kiinst
liche ganz wenig und enthalt kaum freie Kieselsaure, del' meiste Staub, 
del' ent-steht, stammt von den geschliffenen Gegenstanden. Uberdies 
pflegen die Staubteilchen del' kiinstlichen Schleifsteine groBer als die 
von nassen natiirlichen Schleifsteinen zu sein und' demmtch weniger 
schadlich fiir die Lungen. Beirn Trockenschleifen kann iiberdies del' 
meiste Staub abgesaugt werden. 

Mr. Mucklin kommt zu dem Schlusse, daB die fiir die Schleiferei 
geltenden Vorschriften eine Verbesserung del' Gesundheitsverhaltnisse, 
wie sie in anderen Industrien erzielt worden ist, nicht erreicht haben. 
Auch sind Vorschriften auf die Schleiferei, Poliererei, Fertigmacherei 
von Messern und anderen schneidenden Werkzeugen beschrankt. 

Aus einer Darstellung von Rees geht hervor, daB die Sheffielder 
Schleifer an Arbeitsplatzen arbeiten, die voll Fehler sind, besonders abel' 
,an ungeniigender Belichtung ihrer Werkstatten, an demMangel zugfreier 
Ventilation, entsprechender Zentralheizung usw. leiden. Del' Staub, 
derbeirn "Scharlen" entsteht, konnte zweifellos durch Raumventilation 
die fiir dauernde Erneuerung del' Luft, sorgt, erheblich vermindert 
werden, in del' Art, die angewendet wird, ~ die Lackdiinste in den 
Flugzeugfabriken zu entfernen. Es istsicher, daB bei den Manipu
lationen des Behauens Staubentwicklung durch reichlichen Wasser
zufluB von oben auf, den Stein nahezu vollstandig vermieden werden 
kann. Die Werkstatten miissen alie oberirdisch ohne Zug gut venti
lierbar sein und gut gereinigt werden konnen. 
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Der vollstandige Ersatz der Sandsteine durch kiinstliche wird immer 
weiter fortschreiten mit der Erfahrung iiber die fiir jeden Zweck gerade 
geeignete Sorte von Kunststeinen, namentlich gilt dies von der Feder-, 
Taschenmesser- und Rasierklingenindustrie, von der Bohrererzeugung, 
iiberhaupt von der Werkzeugfabrikation,auch in der Gabelschleiferei, 
gegeniiber dem Schleifen mit trockenem Sandstein, dem vielleicht 
ungesundesten Zweig der Schleiferei. Jedenfalls ist der Staub weder 
so reichlich noch so gefahrlich wie beim N aturstein, weil das "Abschleifen" 
ausgeschaltet ist. Die schmutzige feuchte Beschaffenheit des FuEbodens 
ist bei kiinstlichem Schleifstein nichtin dem Grade vorhanden. 

NaBschleifen wird selten mehr gelernt, da alte Schleifer ihre Sohne 
nicht unter so ungiinstige Arbeitsbedingungen bringen wollen. 

Mr. C. B. Roos hat an Arbeitsplatzen, in denen Ganister und anderes 
hartes Material zerkleinert und geschliffen wird, Studien angestellt, 
urn daselbst die Staubmenge festzustellen und zu sehen, in wieweit 
SchutzmaBnahmen geeignet waren, sie zu verringern. Meistens wird 
Wasserspray an den Zerkleinerungsmaschinen verwendet. Durch 
dies en wurdedie Staubzahl (= mg Staub pro 10 cbm Luft) von 342,9 
auf 203,2, von 245,8 auf 126,8 und von 239,7 auf 74,6 heruntergedriickt. 
Diese Feststellungen wurden in der Hohe der Atmungsorgane des 
Arbeiters und 85 cm von den Zerkleinerern entfernt, angestellt. GroBe 
Brausenkopfe und reichliche Wasserzufuhr erschien als das Wichtigste 
fiir ein zufriedenstellendesSpray. Der Geologe Dr. H. H. P. Thomas 
untersuchte die Staubproben und fand, daB die meisten aus Kiesel
saureteilchen von weniger als 0,001 mm Durchmesser bestehen. Bei 
dies en Dimensionen sind sie wohl geeignet in die Lungenblaschen ein
zudringen. 

Staub in Buehdruckereien, von C. D. Roos, Gewerbeinspektor. 

Mit Riicksicht auf die in der Presse aufgetauchte Frage iiber die mog
lichen Beziehungen zwischen Lungentuberkulose im polygraphischen 
Gewerbe und Einatmung von Silikatstaub muBten Untersuchungen 
iiber Menge und Art des letzteren in den Arbeitsraurnen angestellt 
werden. Einiger Silikatstaub fand sich in der schwarz en flaumigen 
Substanz, die sich in den Setzkasten findet, sie besteht aus: 

1. Sand, der beim GieBen und Formen der eisernen Rahmen er
zellgt wird, in die die Typen eingesetzt werden und der sich dann 
loslost. 

2. Kieselsaure, die sich von den Rahmen beim Vibrieren der Ma
schinen loslOst. 

3. Der Abfall der entsteht, wenn gebrauchte Lettern eingeschmolzen 
werden. Diese Schlacke wird in offenen Kisten oft durch Monate auf
bewahrt. Es wurde angenommen, daB der Kieselstaub sich mit den aus 
dem Papier stammenden Pflanzenfasern in die Luft erhebt. 

Es erschien demnach zur Feststellung der Richtigkeit der Hypothese 
am Platze, folgende Erhebungen anzustellen. 1. iiber die Staubmenge 
in der Luft der Setz- und Maschinenraume und ob ein Unterschied 
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gegeniiber der in gewohnlichen Raumen gefundenen Staubmenge be
steht. AuBerdem 2. iiber die Art und GroBe der Staubteilchen. 

Die Untersuchungen wurden sowohl in 4 altmodischen als auch in 
8 Betrieben mit bestmoglichen Bedingungen angestellt. Die Luft wurde 
in der Mundhohe des Arbeiters entnommen, sowohl in der Mitte der 
Arbeitsraume als in den meist besetzten Partien. 

Die Untersuchungen erfolgten in einem Spezialapparat nach den 
Angaben von G. E. Duckering1. Die Methode besteht darin, daB ein 
gemessenes Luftvolumen aus dem Arbeitsraum durch ein gewogenes 
Filtrierpapier gesaugt und der auf dem Papier gesammelte Staub ge
wogen wird. Aus dem Unterstlchungsresultat wird eine den Staubge
halt der Luft ausdriickende Zahl, die sogenannte "Staubzahl", das ist 
die Zahl der mg in 10 cbm Luft berechnet. 

Der gesammelte Staub wurde bei polarisiertem Lichte mikrosko
pisch untersucht, um GroBe und Art der ihn konstituierenden Teil
chen festzustellen. 

Die Staubzahl in den verschiedenen Druckraumen schwankt zwi
schen 1,0-31,7, in den Setzraumen zwischen 7,4--24,4, ist aber meist 
zwischen 7-15. Die Zahl der Kieselsaurepartikelchen war gering, 
ihre GroBe zwischen 4--10,u, die Hauptmasse des Staubes ist vege
tabilischer Natur, die chemische Zusammensetzung des Staubes zeigt 
eine Tabelle des Originalberichtes. Es folgt dann im Text eine eingehElnde 
Schilderung der Verhaltnisse in den Druckereien, aus denen wir nur 
weniges hervorheben. 

Mit Riicksicht auf die verschiedenen Anga'ben hinsichtlich der Her
kunft der Kieselsaure wurden Staubproben genommen a) von den Flok
ken und dem Staub der Setzkasten, b) von den Schmelztopfen in den 
GieBraumen und c) Papierfasern aus den Maschinenraumen. Wahrend 
der Untersuchungen ergab sich, daB eine weitere Staubquelle existierte, 
namlich die franzosische Kreide, die beim Formen verwendet wird. 
Auch hiervon wurde eine Probe genommen. Die Untersuchungen er
folgten im Regierungslaboratorium und sind im Originalberichte· dar
gestellt. 

VerhaItnisse in Druekereien. Das alte in manchen Betrieben noch 
iibliche Verfahren der Reinigung der Setzkasten ist, diese an die freie 
Luft zu bring en und den Staub mit einem Handblasebalg zu entfernen. 
Modernere Firmen haben zu diesem Zweck Entstaubungsapparate 
eingerichtet, und zwar nach zwei Methoden: 

1. geschlossene Kasten mit Geblase und Absaugung, genannt 
"Clements" Kastenstaubextraktor. Der Setzkasten wird in den Raum 
gebracht und der Motor angelassen. Der Setzkasten wird geschiittelt, 
der Staub in die Hohe geblasen und durch den Abzug in ein· eigenes 
GefaB gesaugt, aus dem er dann entleert werden kann. Bei dieser Me
thode ist die Reinigung eines Setzkastens in etwa 30 Sekunden moglich, 
wahrend dies bei Handblasebalgen 15-20 Minuten dauert, abgesehen 

1 Annual Report of the Chief Inspector of Factories for 1910, pages 201-206. 
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davon, daB fUr den Arbeiter dort keine Staubgefahr besteht. In der 
Regel reinigt jeder Setzer seine Kasten nach Bedarf. 

2. Ein Vakuumcleaner, ahnlich den im Haushalt gewohnlich ge
brauchten. 

Die Papiersorten geben in verschiedenem MaBe Staub ab, am meisten 
das Papier, das fUr erstklassige Drucksachen gebraucht wird. Wo 
staubendes Papier verwendet wird, muB aus technischen Griinden so 
haufig und zum Teil mit Laugegereinigt weren, daB Staubentwicklung 
nur in geringen Graden vorkommt. 

FUr die Raume, in denen geformt wird, ist charakteristisch die hohe 
Temperatur vor den Dampfpressen. Die einzige Staubquelle ist fran
zosische Kreide, die zum Bestauben der Formen vor und nach dem 
GuB dient. 

Gie6ereien. Die einzige Staubquelle bildet die auf der Oberflache 
des geschmolzenen Metalles sich bildende Kratze, die abgeschopft in 
Sacken oder geschlossenen Kasten gesammelt wird. Sie enthalt keine 
Kieselsaure. 

Die Zeilen- und EinzelguBmaschinen geben nur wenig AnlaB zu Staub
entwicklung. 

Aus der oben erwahnten Tabelle geht ferner noch hervor: Hinsicht
lich der Setzraume ist auf die GroBe der Staubzahl von EinfluB der 
Luftkubus der Arbeiter, die Intensitat des Verkehres und die GroBe 
des Luftwechsels. 

Bei der Maschinenarbeit ist auBer dem Luftraum und dem Luft
wechsel die Art des verwendeten Papieres von EinfluB. 

Formen und GieSen. Die Staubzahl in dies en Raumen (24·4) ist groBer 
als ill Durchschnitt fUr Maschinen- und Setzraume. Die groBe Staub
menge kommt hier von der franzosischen Kreide in der Formerei und 
von dem lebhaften Verkehr zur Zeit der Probeentnahme in der GieBerei. 

Die mikroskopische Untersuchung, ausgefiihrt yom Geologen Dr. 
H. H. C. Thomas D. Sc., ergab, daB bei allen Arbeitern in der Druckerei 
die KieseIsauremenge iin Luftstaube sehr gering ist, mitunter so gering, 
daB sie der Beobachtung entgeht. Die Arbeiter atmen demnach sehr 
wenig Kieselsaure ein. Der Staub besteht hauptsachlich aus Pflanzen
fasern und sonstiger organischer Substanz. 

Die Untersuchung von Staub in der freien Luft und in nicht ausge
sprochen staubigen Raumen ergab als Staubzahlen: In einem Garten 
nach lang dauernden Regen 0,7, ebendaselbst nach langer dauerndem 
schonen Wetter 2---3, in der Mitte eines Studierzimmers 7,7, an verschie
denen Stellen in Laboratorien 9,4--18,5. 

Von 8 Proben aus Setzraumen iiberschritten nur zwei hinsichtlich 
der Staubmenge das erwahnte ungiinstigste Resultat (18,5), von 7 Pro
ben aus Maschinensalen nur eine, wahrend die Durchschnittszahlen 
fUr beide Raume mit 14,1 bzw. 13,1 kleiner waren. 18,5 reprasentiert 
den Durchschnitt des Luftstaubes in einem leer en Raum mit wenig 
Verkehr. Die Arbeitsraume im polygraphischen Gewerbe sind demnach 
keineswegs aIs staubig anzusehen. 
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Tabelle 4 zeigt die StaubverhiUtnisse in 9 Druckereien. Die Unter
suchungen sindim Regierungslaboratorium angestellt. 

Tabelle 4. 

org.! BI .\ ADd. I Ges'l And. I Ireie Klesel-Nr. Fa. Entnahmestelle s siure, enth. Subst. el schw. Kiesel· anorg. umme in der Ges.-
Feucht. Met. siure Subst. I Kieselsiure 

1 1 Setzkasten, Setzraum 66,00 2,80 3,20 8,95 19,05 100,0 4,33 
'2 1 Aus dem Clements-

Staube:rlraktor. . . 59.- 8,92 4,08 9,96 18,04 '100,0 6,31 
3 2 Ana dem Clements-

Staubextraktor 40,- 23,57 6,25 8,63 21,37 100,0 1,32 
4 2 Maschinenraum. . •• 71,- - Spur 11,45 17,55 100,0 2,50 
5 2 Abzug in Formraum • 47,- 0,51 0,49 13,23 38,77 100,0 3,16 
6 5 Setzkii.sten, Setzraum 68,- 4,68 1,32 8,48 17,52 100,0 3,21 
7 9 Staubsauger. . • • • . 56,- 4,39 1,61 13,72 24,28 100,0 4,24 
8 4 Maschinenraum. . •. 74;- Spur Spur 12,00 14,00 100,0 1,78 

Obige Tabelle zeigt die Resultate von der Analyse von 9 derjenigen 
Staubquellen, von denen behauptet war, daB durch sie Kieselsiiure 
in die Luft gelangt. . 

Die hochsten Prozente freier Kieselsiiure innerhalb der gesamten 
Kieselsiiure betrugen 6,31, der Durchschnitt war 3,35. Kieselsaure
staub ist verhaItnismaBig schwer, so daB die vom Arbeiter tatsachlich 
eingeatmete Menge vermutlich weit geringer ist, als die hier gefundene. 
;Die iibrige Kieselsiiure, die auBer der freien unter der fiberschrift Ge
samtkieselsaure figuriert, ist inForm von Silikaten vorhanden, also als 
unschadllch1 zu betrachten. 

Die folgende Analyse von Kriitze: Antim~n 16,49, Blei 68,23, 
Zinn 12,50, Kupfer 0,12, Eisen 0,09, Zink 0,26, Arsen 0,09, Sauerstoff 
2,22% zeigt, daB die Kratze, welche eine der augenblicklichen Quellen 
'der Kieselsaure ist, tatsachlich nur aus Metallen hesteht. 
, Die Gesamtkieselsaure im Druckereistaub ist demnach an Menge 
'weit geringer als die von Londoner W ohnungsstaub oben von einem 
Kleiderkasten entnommen. (Durchschnitt nach I. C. Brown 21%). 

Demnach ergibt sich: 
1. Das polygraphische Gewerbe kann nicht ala staubiges angesehen 

werden, da die durchschnittliche Staubmenge in manchen Fallen so
gar weit geringer ist, als in vielen bewohnten Riiumen. 

2. Der Staub enthalt sehr wenigKieselsaure, mitunter fast gar keine. 
3. Der Staub in Setzkasten, Maschinenriiumen und anderen Staub

quellen ist kieselsaureiirmer als der aus einem W ohnraume. ' 
4. Mit Riicksicht auf den Bleigehalt der Setzkasten ist es wiinschens

wert, Reinigungsapparate, wie "Clements -Setzkasten-Staubextrak
tor", besonders in groBen Betrieben zum Reinigen der Setzkasten zu 
verwenden. Diese Apparate miissen so gebaut sein, daB beidieser Ar
beit kein Staub in den Arbeitsraum di-ingt. 

1 "Industrial Pneumonoconiosis" with spezial reference to Dust Phthisis", by 
E. L. Collis, page 33. 
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Berieht des arztliehen Gewerbeinspektors E.L.Midd
Ie to n uber den Staubgehalt der Luft bei der Metall
sehleiferei und GuBputzerei (1922). 

Es erseheint heute auf Grund zahlreieher Untersuchungen sieher, 
daB die Kieselsaure des Sandsteines und anderer natiirlieher Gesteins
arten die'Hauptursaehe der Silikosis oder fibrosen Phthise ist. Weniger 
im klaren sind wir iiber die Rolle, die der Staub nieht siliziumhaltiger 
Stoffe und kiinstlieher Sehleifmittel fiir die Entwieklung von Erkran
kungen der Atmungsorgane spielt. Besonders maBgebend fiir die Ge
fahrliehkeit ist die physikalisehe und ehemisehe Form, in der das Si
lizium auftritt. Die freie Kieselsaure als kristalliniseher Quarz UIid die 
sekundare Kieselsaure als Quarzit fiihren - zerkleinert - in gleieher 
Weise zu dem gefahrliehen Kieselsaurestaub, wahrend kolloidale Formen 
der Kieselsaure oder die organisehe Form als Kieselguhr weniger ge
fahrlieh sind. Gebundene Kieselsaure in Form von Ton, Feldspat, 
iiberhaupt Kieselsauresalzen sind nieht in demselben Grade gefahrlieh. 

VongroBer Bedeutung fiir die Gefahrliehkeit ist die GroBe der 
inhalierten Staubteilehen. Die, welehe sieh in der Lunge finden, haben 
in der Mehrzahl einen Durehmesser von oft weniger als 1/-l, selten iiber 
2/-l, sehr selten 10/-l. Teilehen unter 2,u sind also viel gefahrlieher als 
groBere. 1m folgenden werden letztere in Prozenten der Gesamtmenge 
der gezahlten Staubteilehen angegeben. 

Methoden. Wie es viele Arten von Luftstaub gibt, gibt es aueh viele 
Verfahren zurUntersuehung. Jede Methode eignet sieh, gewisse Fragen 
aufzuklaren, versagt aber, wenn sie am falsehen Ort angewendet wird. 
Man kann aIle Verfahren in 6 Gruppen einteilen. 1. Die, welehe die Dureh
siehtigkeit der in einem Liehtstrahl flottierenden Teilehen im Ver
gleieh mit Standards feststellen. 2. Kolorimetrisehe Methoden, welehe 
die Sattigung der Farbe des gesammelten Staubes auf eine Unterlage 
wie Flanell, dureh den die zu untersuehende Luft gesaugt worden ist, 
feststellen. 3. Sammeln des Staubes dureh Wasserspray oder ahnliehes, 
dann Wagung oder Zahlung oder beides. 4. Sammlung des troekenen 
Staubes dureh Saugen einer groBen Luftmenge dureh ein. Filtrier
papier mit folgender Wagung. 5. Zahlmethoden. Foreierte Aspiration 
einer kleinen Luftmenge, die man auf eine kleine Glasplatte auftreffen 
laBt, und direkte mikroskopisehe Untersuehung des so aufgefangenen 
Staubes. 6. Prazipitation dureh Elektrizitat. 

Die Wagungsmethoden haben vor den Zahlmethoden folgende 
Vorteile: 1. die GroBe der Luftmenge, die in einer Probe beriieksiehtigt 
werden kann, 2. die Lange der Zeitperiode, iiber die sieh die Probe
entnahme erstreekt, was dazu fiihrt, daB versehiedene Phasen des unter
suehten Arbeitsprozesses zusammengefaBt werden konnen. 3. Geringe 
Gesehwindigkeit der Luftansaugung, die sieh den normalen Atmungs
bedingungen nahert. 4. Das geringe spezifisehe Gewieht der Raueh
teilehen maeht das Resultat weniger abhangig yon dieser dazukommen
den Staubquelle, als bei den direkten Zahlmethoden. 

B r e z ina, Gewerbekrankheiten 1920-26. 10 
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Wert der Ziihlnng. Aus dem oben iiber die Bedeutung der GroBe 
der Staubteilchen fiir ihr Vermogen, in die Lungen einzudringen 
gesagten ergibt sich, daB die Menge an sich kein MaB fiir die Gefahr
lichkeit des in der Luft enthaltenen Staubes ist. Wenn z. B. ein be
stimmtes Luftvolumen wenige Kieselsaureteilchen von 50-100,u ent
halt und keine kleineren, so ist diese Luft ganz unschadlich hinsichtlich 
Erzeugung von Silikose. Wenn aber in derselben Luft ein gleiches Ge
wicht in Form von Teilchen unter 2,u enthalten ist, so bedeutet das 
viele Tausend von Teilchen, die alle krank machend wirken konnen. 
GroBere Teilchen, wenn sie iiberhaupt beim Schleifen durch' Zentri
fugalkraft oder besondereLuftstromungen in dieAtm1,lllgsluft gelangen, 
werden in 4~Jl oberen Teilen der Luftwege abgefangen und mit dem 
Schleim entfernt. Die Teilchen unter 2ft oder wenig groBer treten 
bei der Einatmung tief in das Lungengewebe ein und wenn auch der 
groBere Teil wieder ausgeatmet wird, wird ein anderer Teil in Lungen
bliischen deponiert, da sie iiber den die Bronchien auskleidenden 
Ziliariiberzug hinausgelangt sindl. Das einzige MaB fiir die Schad
lichkeit einer Luft mit unloslichen Staubteilchen ist die Zahl derjenigen 
unter 2,u, in einem bestimmten Volumen in der Einatmungshohe. Eine 
Methode jedoch, die nur das Gewicht des Staubes angibt, sagt nichts 
iiber die Gefahrlichkeit, wenn sie nicht etwa verglichen werden kann 
mit anderen lluftproben, bei denen die TeilchengroBe dieselbe ist und 
die Zahl der Teilchen durch Vergleich mit anderen Zahlungen aus dem 
Gewicht erschlossen werden kann. 

Die direkte Zahlmethode bietet zwei Vorteile: 1. die Staubteilchen 
in einem bestimmten Luftvolumen konnen ohne weitere Praparation 
gezahlt und gemessen werden, 2. die Vorrichtung ist leicht, bequem 
zu tragen, und an jedem Arbeitsplatz anwendbar. Nachteile sind: 
Einer Probe entspricht nur ein kleines Luftvolumen, die Sammlung 
des Staubeserfolgt nur wahrend einer k]ll'Zen Zeitperiode, me not
wendige Geschwindigkeit der Staubansaugung ist groB, gleichzeitig 
sind Rauchteilchen anwesend und diese sind zwar gleichgiiltig fiir den 
vorliegenden Zweck, sie bedeuten eine Fehlerquelle wechselnder GroBe, 
wenn der Staub nur<gezahlt wird. 

Versuche beziiglich Staubziihlnng. Die ersten Versuche wurden aus
gefiihrt mit dem Konimeter vonKotze, einem ingeniosen Instrument, 
zuerst in den siidafrikanischen Minen im November 1916 angewendet. 
Es besteht im wesentlichen aus einer ventillosen zylindrischen Saug
pumpe von einer Kapazitat von 5 cm. Die 5 ccm Luft werden durch 
eine Offnung von 0,6--0,8 mm im Durchmesser gezogen. Der Luft
strahl trifft auf ein Glasplattchen, das mit einer diinnen Vaselinschicht 
iiberzogen ist, auf der der Staub in Form eines Fleckes zuriickgehalten 
wird. Mittels eines Mikrometers konnen unter dem Mikroskope die 
Teilchen gezahlt und beziiglich ihrer GroBe geschatzt werden. Die mit 

1 "Dust in Expired Air" war Gegenstand einer Mitteilung in der "Medical 
Society of London" durch Dr. J. S. Owens. December, 1921. 
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diesem Instrumente erzielten Resultate sind jedoch zu niedrig, ver
mutlich weil die Geschwindigkeit des Luftstromes durch eine regu
lierende Feder nicht entsprechend funktioniert. 

Gleichzeitig wurden wichtige Staubuntersuchungen von Dr. I. S. 
Owens der meteorologischen Anstalt in London ausgefiihrt, wobei 
dieser seinen eigenen Staubzahler ·verwendete und zeigte, daB obiger 
Apparat zu niedrige Resultate gibt. Die folgenden Untersuchungen 
sind mit Owens-Staubzahler1 angestellt. 

Dieser Apparat beruht auf folgendem Prinzip: Wenn Luft, welche 
gleichzeitig Staub und eine entsprechende Menge Wasserdampf ent
halt, plotzlich unter verminderten Druck gesetzt wird, so findet durch 
Abnahme der Temperatur eine Kondensation der Feuchtigkeit um die 
Staubteilchen herum statt. Wenn diese Staubteilchen eingewickelt 
in Nebel mit einer Glasoberflache in Kontakt kommen und der Nebel 
dann verdampft, bleibt der Staub auf dem Glas und kann mikroskopisch 
gezahlt werden. 

Bei dem Staubzahler wird dies erzielt, indem ein feiner bandfor
miger Luftstrahl auf ein Deckglas auftrifft, das 1 mm vor der Offnung 
des Spaltes angebracht ist, der dies en bandformigen Strahl erzeugt. 
Vor dem Eintritt in den Spalt passiert die I~uft eine Dampfkammer 
und die Geschwindigkeit des Strahles ist so bemessen, daB die Druck
abnahme eine Kondensation der Feuchtigkeit auf den Staubteilchen 
gerade in dem Augenblick hervorbringt, wo der Luftstrahl auf das 
Deckglas trifft. Die Luft wird dann abgelenkt, und da die Geschwin
digkeit durch Ansteigen des Druckes und der Temperatur fallt, verdampft 
das Wasser und der Staub bleibt zuriick. Eine Luftpumpe von 50 ccm 
Kapazitat wird angeschlossen und 3-4 Pumpenziige werden gemacht, 
um die Dampfkammer mit der Luft des zu untersuchenden Raumes 
zu fiillen. Der VerschluB wird dann rasch entfernt und ein gut gerei
nigtes Deckglas wird vor den Spalt gebracht, durch den Luft zugelassen 
wird, dann wird der VerschluB, der das Deckglas tragt, wieder rasch 
an seinen Platz zuriickgebracht. Hierauf macht man mit der Pumpe 
Ziige, urn ein bis mehrere Volumina Luft durch den Spalt zu treiben, 
zwischen jeden Pumpenzug 1/2 Minute Pause, damit die Luft die Feuch
tigkeit absorbiert. Dann wird der VerschluB entfernt und das Deck
glas auf einen Objekttrager gebracht. Der Schlitten hat zementierte 
Metallzellen mit einem Klebemittel am Raude, so daB das Deckglas 
kleben bleibt. Das Deckglas mit der Ausbeute an Staub wird mit der 
Flache nach oben gedreht. Zum Auffinden des Staubfleckes dient ein 
schwaches Objektiv mit Dunkelfeldbeleuchtung, zum Zahlen ein starkes 
oder Olimmersion 1/12• Dazu wird ein Mikrometer mit Quadratmilli
meterein teilung verwendet. 

Der Staubfleck besteht aus einem streifenformigen Depot von Staub
teilchen, und die Zahlung erfolgt mit dem Mikrometer, indem man 

I Die vollstandige Beschreibung des Apparates ist zu erhalten beim Erzeuger 
Messrs. C. F. Casella & Co., Ltd., 49, Parliament Street, London. S. W. 1. 

10· 
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ein. bis zwei Stellen del' Streifen der ganzen Lange nach durchgezahlt, 
und das Mittel berechnet wird. Die Zahl wird multipliziert mit dem 
Faktor, den man durch Feststellung der Zahl der Streifen entsprechend 
der ganzen Lange der Ausbeute mal der -verwendeten Vergrol3erung 
erhalt. Das gibt die Gesamtmenge der Staubteilchen und durch Di
vision durch die Zahl der Kubikzentimeter (50 ccm bei einem Pumpen
zug) ergibt sich die Zahl der Staubteilchen pro Kubikzentimeter Luft. 
Die Zahl der Teilchen, die iiber 2fl messen, wird gleichfalls bestimmt 
und in Prozenten der Gesamtheit ausgedriickt. 

1m vorliegenden FaIle wurden aIle Proben mit Ausnahme der Kon
troll en in Atemhohe genommen, d. h. die Miindung der Dampfkammer 
befand sich in derselben Hohe wie das Gesicht des Arbeiters und wurde 
so nahe als moglich seinem Gesicht gehalten, wahrend er bei der Arbeit 
war. Die durchgesaugte Luft war also ganz ahnlich derjenigen, die er 
einatmete. Bevor das Deckglas eingestellt wurde, erfolgte eine Anzahl 
Pumpenziige, urn die Dampfkammer mit der zu untersuchenden Luft 
zu fUllen. Aile Proben wurden in Atemhohe genommen. 

Ergebnisse von Staubzahlungen. (Die Tabelle des Originalberichtes 
wurde nicht abgedruckt.) Allgemeines. Effekt del' atmospha 
rischen Verunreinigungen mit Rauch und gewohnlichem 
Staub. In einer nicht geringen Zahl von Fallen enthielt die bei einer 
staubigen Arbeit amArbeitsplatz im geschlossenenRaume entnommerte 
Luft weniger Staubteilchen, als die gleiche Luftmenge von der Stral3e 
odeI' von einem freien Platz auBerhalb des Betriebes (s. unten), was 
darauf zuriickzufiihren ist, daB das V orhandensein von Quarzstaub 
zu einer Zusammenballung del' Rauchpartikelchen und damit zu einer 
Verringerung del' Staubzahl fiihrt. 

Es besteht demnach eine Tendenz fiir Selbstreinigung der Luft im 
Innern del' Raume. Das N al3schleifen durch Einwerfen von Wasser
staub hat denselben Effekt der Luftreinigung der Staubteilchen von 
Rauch, wahrend andere vorhandene Staubarten nicht zahlreich genug 
sind, urn diesen Ausfall auszugleichen. Offenkundig staubige Arbeiten 
ergeben mitunter niedrigere Staubzahlen als nicht staubige. Der visuelle 
Eindruck der Staubigkeit hangt von del' Grol3e der Teilchen ab, von 
ihrer Zahl in del' Volumeneinheit und von derBeleuchtung. Belten ist 
eine Luftprobe im Sonnenlicht staubfrei. Schwebende Teilchen sind 
dann noch zu sehen, die bei kiinstlicher Beleuchtung odeI' im diffusen 
Tageslicht unsichtbar sind. Sonst aber, auch abgesehen von diesel' 
strengen Probe (del' Sonnenlichtbeleuchtung), geben gewerbliche Ar
beiten oft Anlal3 zu sichtbaren Staubwolken, die den Arbeiter einhiillen 
und Gesicht und Kleider bedecken. Fast immer besteht der Staub 
zum groBen Teil aus Partikeln unter 2 fl. Es lal3t sich nicht sagen, 
wie grol3 ein Staubteilchen sein mul3, urn unter bestimmten Beleuch
tungsverhaltnissen .sichtbar zu sein. Man ist abel' berechtigt zu sagen, 
dal3, wenn nicht eine ungeheuer grol3e Anzahl von Staubteilchen uliter 
2 fl in einer gegebenen Luftmenge vorhanden ist, oft bei Innenbeleuch
tung del' Staub nicht sichtbar ist. Mit zunehmender GroBe werden 
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die TeilchcIl unter sonst gleichen Bedingungen leichter sichtbar. Beim 
Handschleifen auf nassem Wege glauben viele Leute mit langer Er
fahrung nicht an die Staubigkeit, weil der Staub unter den speziellen 
Beleuchtungsverhaltnissen nicht sichtbar ist. Tatsachlich sind die meisten 
StaubteiIchen kleiner als 2,u, also gefahrlich. 

Bei der Beurteilung der Staubigkeit einer Arbeit nach den gefundenen 
Zahlen muB man, urn einer Tauschung zu entgehen, auf die Begleit
umstande achten. Es muB 1. eine Kontrollzahlung im gleichen Raum 
ohne die fragliche Arbeit, 2. mit einer anderen Arbeit ausgefiihrt werden. 
Es miissen 3. die Art der Arbeit, 4. die erzeugten Artikel, 5. aIle anderen 
Umstande beachtet werden. 

Beim HandnaBschleifen waren aIle Proben des Staubes kristallinisch 
und stark lichtbrechend. Ihre GroBe schwankte von der Grenze der 
mikroskopischen Sichtbarkeit bis zu 12,u. Die meisten Teilchen waren 
rund, manche eckig und spitzig. Die Farbe schwankte von Orange 
tiber Gelb bis zur Farblosigkeit. Die hochsten Zahlen fanden sich, 
wo unter starkem Druck geschliffen wurde und beim Herstellen von 
Ecken und Spitzen, so daB das Metall in den Stein unter dessen feuchte 
Oberflache einschneidet und trockener Staub erzeugt wird. Solche 
Vorgange dauern nur ganz kurz, werden aber sehr haufig wiederholt 
und fiihren daher zu reichlicher Staubbildung. 

Nallschlciferei. Bei den Segmentalmaschinen wird meist wenig 
Staub entwickelt, und dieser ist meist ahnlich dem gewohnlichen Luft
staub. Bei anderen Maschinen zum Sagenschleifen sind verschieden 
groBe Mengen Quarzstaub zu finden. In allen Fallen wurde Hand
und Maschinenarbeit im gleichen Raume geiibt, so daB ein sicheres 
Auseinanderhalten der Quellen des Quarzstaubes unmoglich war. 

Trockenhandsandsteinschleifen. Beim Stahlgabelschleifen waren 
die Abzugsvorrichtungen gut, und nur wenig Quarzteilchen fanden sich 
in den Proben. Beim Schleifen von Weberschiffchenspitzen war die 
Zahl der Quarzteilchen verschieden, doch nicht groB. Das Schleifen 
von Fliigeln auf gerieften Stein en gab mehr runde und eckige Quarz
teilchen aller GroBen von weniger als 1,u bis iiber 10,u, dabei waren 
8-10% iiber 2,u. 

Trockensandsteinmaschincnschleifen. Das Schleifen verschiedener 
Spindeln fiir Textilmaschinen ergab einen groBen Anteil kristallinischer 
Teilchen in den Proben, vermutlich Sandstein. 

Kiinstliche Schleifsteine. Es wurden 52-64 verschiedene Schleif
prozesse mit den verschiedenen· Arten kiinstlicher Schleifsteine ver
zeichnet. NaBschleifen von Hand scheint am meisten Staub zu machen 
von allen Schleifarten mit kiinstlichen Steinen. Trockenschleifen mit 
Abzug macht weniger Staub. Schleifen der unteren Enden von Tisch
messern trocken auf Schmirgel ohne Abzug macht eine mittlere Staub
menge. NaBmaschinellschleifen macht wenig Staub, vermutlich wegen 
der groBen verwendeten Wassermenge. Eine Kontrolle, genommen in 
einem Tischmesserbetrieb, wo die Maschinen einige Tage gestanden 
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waren, doch bei laufenden Treibriemen, zeigte ahnlichen Charakter wie 
bei einer Maschine, die im Gang gewesen war (55). 

Polieren. Der Anteil des Schleifmittels an dem Staub variiert auBer
ordentlich, doch enthalt er immer etwas davon. Bei wirksamer lokaler 
Absaugung wird der Anteil sehr herabgemindert, die Anwesenheit von 
Fett vern'lindert zwar die Dichte des Staubes nicht, fiihrt aber zur 
Verklumpung, was das Zahlen erschwert und die Zahl der Staubteilchen 
sehr- vermindert. Hier wurde die hochste Staubzahl der ganzen Unter
suchung (26377) mit 0,8% iiber 2 f.t gefunden mit so starker Verklum
pung, daB die Zahlung keineswegs exakt, doch immerhin feststellte, 
daB die Arbeit sehr staubig war. Die gute Wirkung lokaler Absaugung 
konnte festgestellt werden durch den geringen Unterschied, der sich 
zwischen der Luft innerhalb und auBerhalb des Betriebes ergab. 

Die vermutete, die Staubzahl herabmindernde Wirkung des Fettes 
beim Polieren wurde bei einem der beiden untersuchten FaIle nicht 
bestat\gt. Denn es zeigten sich zahlreiche kristallinische Teilchen, 
offenbar vom Schleifmittel stammend, doch konnten diese zu einem Teil 
von den benachbarten Schleifsteinen gekommen sein. 

Gu8putzerei. Bei den Proben war ungefahr die Halfte der Staub
teilchen nach ihrer Struktur vom Putzsand herstammend. Die Zahl 
der Teilchen betrug einige Tausend, mehrere Prozente davon iiber 2 ft. 
Etwas weiter weg von der Stelle, wo der GuB geputzt wird, nahmen die 
von Sand stammenden Teilchen stark ab und die vorhandenen waren 
relativ groB. Bei dem staubigen BiirstprozeB finden sich viele groBe 
Staubteilchen. Die Arbeit scheint sehr staubig, die Zahlung ergab 
keine sehr hohen Zahlen. 

Behauen von Schleifsteinen. Die Proben zeigen eine sehr starke 
Verschlechterung der Luft, und es ist anzunehmen, daB diese Arbeit 
das Vorkommen von Silikose bei Schleifern besonders fordert. Proben 
in einer Sensenschleiferei beirn Schleifsteinscharfen, die in reiner Luft 
ohne Rauch gelegen war, zeigen den staubigen Charakter dieser Arbeit. 
Das Werk liegt einige Meilen von einer Stadt entfernt in reiner, rauch
freier Luft. Eine Probe wurde beirn Steinscharfen nahe den Atmungs
organen des auf seinem Reitsitz befindlichen Schleifers gewonnen, einem 
Vorgang, der in der Sensenschleiferei aIle 20 Minuten vorgenommen 
werden muB und eine Minute dauert. Hierbei wird gegeniiber dem 
Schleifersitz ein schades Instrument an die Peripherie des Steines an
gelegt. Eine dichte Staubwolke erhebt sich iiber dem Stein, die vom 
Luftstrom allmahlich zerstreut wird. Es wurden 12628 Staubchen 
mit 27,8% iiber 2 f.t Durchmesser im Kubikzentirneter gezahlt, fast alIe 
vom Schleifstein, fast kein Rauch. In weiterer Entfernung und einige 
Zeit nach dem Aufhoren der Arbeit waren die Zahlen geringer. 

SchluBsiitze. 1. Kieselsaurestaubeinatmung wirkt auf die Dauer 
schadlich, ~e GroBe der Gefahr ist abhangig hauptsachlich von dem 
Gehalt der Luft an feineh Staubteilchen. 

2. Der sichtbare Eindruck der Staubmenge in der Luft ist kein 
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Kriterium fiir das Vorhandensein schadlichen Staubes und den Grad 
der Gefahr. 

3. Die Na13sandsteinschleiferei von Hand fiihrt stets zur Entwicklung 
von Quarzstaub, dessen Menge u. a. von der Harte des Schleifsteins, 
der Art des geschliffenen Gegenstandes, dem angewendeten Druck und 
der angewendeten Wassermenge abhangt. 

4. Am gefahrlichsten durch Kieselsaurestaub ist das Behauen der 
Schleifsteine. Obwohl es immer nur kurze Zeit dauert, mu13 es infolge 
seiner haufigen Wiederholung und daher kumulativen Wirkung als 
sehr schadlich angesehen werden. . 

5. Viel Kieselsaurestaub, der sich beim Na13sandsteinschleifen und 
dem dazugehOrigen Behauen entwickelt, hiilt sich durch seine Feinheit 
so lange schwebend, da13 er aIle M.beiter in dem Schleifraum gefahrdet. 

6. Die wenigst schadlichen Prozesse sind die mit viel Wasser an der 
Kontaktstelle von Stein und Metall wie an der Segmentalmaschine, das 
Prazisionsmaschinenschleifen mit Schmiermitteln, Polieren mit Fett, 
sowie die trockenen Prozesse mit lokaler Absaugung. 

7. Bei der Gu13putzerei entwickelt sich anscheinend nicht· gar viel 
feiner Kieselsaurestaub.Der Staub besteht meist aus gro13eren Teilchen 
oder zusammengeballten Massen. Der feine Sand, der beim Putzen 
von Stahlgu13 aufwirbelt, besteht aus Kieselsaure, die aber durch 
Bindemittel und durch Hitzewirkung zusammengebacken wird. Der 
Staub von Eisengu13putzereien ist grober und enthalt viel Nichtkiesel
saure. 

8. Die nach den vorliegenden Untersuchungen wiinschenswerten 
Vorschriften stimmen mit dem laut Berichtes fiir das Jahr 1923 hinsichtlich 
der Metallschleifereien und Gu13putzereien gemachten iiberein. Be
sonders wichtig erscheint aber 1. die Trennung des Feuchtsandstein
schleifens und des dabei vorkommenden Behauens von jeder anderen 
Arbeit durch' Fernhalten aller hierbei nicht direkt Beschaftigten aus 
dem Raume, 2. reichlicher Wasserzuflu13 an den Kontaktstellen von Me
tall und Stein beim Behauen und die Verwendung von Respiratoren 
fiir die kurzdauernde Arbeit des Behauens, 3. ausgiebige allgemeine 
Ventilation in allen Schleifraumen, 4. lokale Staubabsaugung beim 
Trockenschleifen, 5. lokale und allgemeine Ventilation bei allen Vor
gangen, wo sich Staub vom Schleifmittel beim Schleifen, Polieren und 
Fertigmachen von Metallwaren und bei der Gu13putzerei entwickelt. 

Berich t ii ber staub erzeugende Prozesse beim En t
laden von Getreideschiffen von L. B. McNair (Ing.-Inspektor) 
und Dr. E. L. Middleton (arztlicher Gewerbeinspektor) aus dem Jahre 
1924. 

Technischer Bericht. Das Entladen von Getreideschiffen im Hafen 
erfolgt in der Regel mit Eimern oder pneumatischen Elevatoren. Diese 
sind oft auf beweglichen Balken montiert, wobei das Getreide durch 
eine Wagemaschine hindurch in die Barke entladen wird. In anderen 
Fallen bildet der Elevator einen Teil einer Siloeinrichtung und entladt 
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iiber eine abschiissige Bahn aUf vorbeiziehende Transportbander, die 
in unterirdischen Tunnels oder auch in oberirdischen Geriisten zum 
Hauptsilo laufen. Wenn das Korn zum Silo gelangt, wird es· durch einen 
Elevator zur Wagemaschine gefiihrt und fallt von dieser wieder in 
einen zweiten Silo, der es auf den hochsten Punkt des Gebaudes bringt, 
von wo es auf andere Transportbander iiberfiihrt und in verschiedene 
Silos verteilt wird. Von den Silos gelangt es dannauf Verteilungstrans
portba.nder oder es geht durch eine Wagemaschine auf> Giiterwagen. 

1m Schiffsraum ist der Staub je nach der Getreidesorte ganz ver
schieden und arger, wenn Eimerelevatorenbenutzt werden. 

In dies em Falle sind mehr Menschen zur Bedienung notwendig als 
bei pneumatisch.i:lll Apparaten. Bei Eirnerelevatoren machen 20 Arbeiter 
dieselbe Arbeit, die bei pneumatischenElevatoren von 6 Leuten ge
leistet wird. 

In einem Hafen, wo Leute gesehen wurden, welche persische Gerste 
im Schiffsraum in Sacke fiillten, und zwar unter hochst staubigen Ver
haltnissen, wurde versichert, daB wegen des sehr staubigen Materials, 
womit in diesem Hafen gearbeitet wird, 4 Mann eine Arbeit leisten, 
die sonst von dreien getan wird. Diese Leute. bekommen, wie ander-' 
weits, eine eigene Staubzulage. Bei pneumatischen Elevatoren irn Schiffs
raum ist die Staubmenge viel geringer. Dieses Verfahren ist das einzig 
richtige zur Erzielung ertraglicher Zustande. 

Wageboote .sind in Gebrauch in den Docks von Liverpool, London 
und Manchester. In Liverpool haben einige von den alten Wagebooten 
eine oberirdische Plattform, der freien Luft zuganglich, auf der die 
Wagemaschine aufgestellt ist. Das Korn wird hier in gewohnlicher 
Weise durch ein Transportband vom Schiff aus zugefiihrt. Der hier 
auftretende Staub wird weggeblasen. In London und bei den neuen 
Wagebarken in Liverpool und Manchester. ist die Wagemaschine in 
einem geschlossenen Raume untergebracht. Bei einigen Wagebarken 
erfolgt die Wagung von Hand, und der damit beschii.ftigte Arbeiter 
befindet sich, wenn staubreiches Material entladen wird, ununterbrocben 
in staubiger Atmosphare. Nur in zwei pneumatischen Elevatorenbarken 
war fiir Absaugung des Staubes in dem Wageraume gesorgt, und in 
beiden Fallen war der Abzugspropeller so aufgestellt, daB er kaum wir
kungsvoll sein konnte. In einem FaIle war der Abzug in einiger Ent
.fernung von der Offnung, aus welcher er saugen sollte und nicht in 
deren Verlangerung; im anderen FaIle entleerte sich der.fiir zwei Wage
maschinen vorgesehene Abzug durch eine Offnung gegeniiber der Fall
bahn. Solche Wagemaschinen sollten entweder durch Glasschirme von 
der Btelle, wo die' Aufsichtsperson steht, getrennt sein, oder· sie sollten 
staubsicher ummantelt oder endlich mit Abziigen versehen sein, so
wohl beirn Einfiilltrichter obenals beirn Auslauftrichter. 

Zur Entstaubung der Fordertunnels sind die verschiedenen Ab
saugevorrichtungen in Gebrauch, welche alle nicht zufrieden stellen. 
Die Luftuntersuchung ergab in einem FaIle 2000, in anderen 1700 und 
249 mg Staub pro 10 cbm. Der Staubgehalt der Frischluft betrug in 
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rlipsen Fallen in einer Stadt 9 mg; dies gilt von Silos, die in jiingster 
Zeit errichtet worden sind. Es ist richtig, daB die Tunnels bis 1/2 Meile 
lang sind und daB nur2-3 Mann in dieser Staubluft sich aufhalten. 
Aber der Aufenthalt ist oft fast unertraglich. 

Wenn das Korn in die Silos eintritt, fallt es gewohnlich vom Trans
portbande auf einen Elevator und wird emporgehoben. In den best
eingerichteten Silos ist die Absaugung an der Stelle angebracht, wo 
das Getreide vom Transportband auf den Stiefel des Elevators fallt. 
Beim Hauptelevator, welcher das Korn von der Wagemaschine zum 
Silozufuhrbande bringt, das im oberen Stockwerke des Gebaudes 
gelegen ist, ist ein Apzug an 3 Stellen angebracht, 1. dort, wo das Korn 
in den Elevatorstiefel fallt, 2. auf dem halben Wege des Elevators, 
3. dort, wo das Korn zum Verteilungsrohre des Silos gebracht wird. 
Am zweckmaBigsten ist das Einbringen des Abzuges dort, wo das Korn 
vom Transportband in die abschiissige Silobahn fallt; in manchen 
Fallen wird ein kontinuierlicher Luftzug durch die obere Partie des 
Silos selbst gefiihrt, nicht nur um den Staub abzufiihren, sondern auch 
wegen etwa auftretender Gase. 

Wagemaschinen. Dort, wo handkontrollierte Wagemaschinen ver
wendet werden, sei es in Elevatorbooten, sei es in Hauptsilos, wird eine 
Menge Staub entwickelt, wenn die Klappenhebel gezogen werden, und 
die Arbeiter befinden sich in Staubluft. In einem Speicher ist daher der 
Bedienungsmann in einem durch eine Glaswand sepatierten Raurn unter
gebracht. Der Kontrollhebel fiihrt durch eine Spalte in der Wand. Ein 
solcher Schutz ist auch bei automatischen Wagemaschinen notwendig. Bei 
einem Hauptsilo sind die Maschinen von einem Glasmantel umgeben, 
und an den Auslauftrichtern befinden sich Abziige. In einem anderen 
Falle haben sowohl die zufiihrenden als die Auslauftrichter Abziige. 
AuBerdem aber ist eine Glaswand zwischen den Maschinen und dem Per
sonal angebracht. Die Wartung erfolgt durch das Fenster. In einem 
anderen Falle schlieBt sich die zum Eimer fiihrende bffnung automatisch, 
bis der Einfiilltrichter voll ist, so daB der Eimer in einem Zug gefiillt 
wird. Dadurch wu·d die Zeit der Beschickung des Eimers und auch die 
der Stlwbentwicklung abgekiirzt. Bei solchen Apparaten ist eine Ab
saugevorrichtung nicht notwendig. Der Staub der abfiihrenden TraY' 
portbander wird ebenso entf'ernt wie der der zufiihrenden. 

Arztlicher Bericht. Untersuchungen wurden angestellt iiber die 
Beschaffenheit der Luft beim Entladen von Getreideschiffen, der Zweck 
war Menge und Beschaffenheit des Staubes zu bestimmen, der bei dieser 
Arbeit entwickelt wird, urn Bestandteile des Staubes zu finden, die beim 
Einatmen schadlich wirken konnen. 

Es wurden Staubproben in einer solchen Weise entnommen, daB sie 
den praktischen Bedingungen der Einatmung entsprachen. Die Probe
entnahme erfolgte mit Owens Staubzahler, einem von Dr. 1. S. Owen 
zu diesem Zwecke konstruierten Instrument. Dieseshat den Zweck, 
aus einer Luftprobe von bekanntem Volumen aIle schwebenden festen 
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Teilchen zu sammeln durch Auftragen auf einen vorbereiteten Objekt
trager die Untersuchung unter dem Mikroskop zu ermoglichen .. 

Der Staub der untersuchten Luft erschien von zweierlei Art: 1. lan
gere Haare von Ahren, 2. Bruchstiicke von pflanzlicher und mineralischer 
Herkunft, Spreu usw. Die Art der Haare andert sich mit der Art der 
Getreidesorte, von der sie stammen, aber die von Weizen, Gerste, 
Roggen und Hafer haben die gemeinsame Eigenschaft, einzellig zu sein 
von mehr als 1 mm bis weniger als 0,1 mm Lange mit scharfer Spltze. 
Mitunter findet sich das Haar in kleinen Biischeln, welch en noch etwas 
Pericarp oder Samenhaut anhangt, oder es sind kleine Bruchstiicke mit 
scharfen Spitzen vorhanden. 

Weizen- und Roggenkorner sind in der Regel frei von Spreu, und die 
Haare stammen meist von der Spitze des Kornes. Sie sind von dem 
schmalen Typus mit sehr scharfer Spitze. Gersten- und Haferhaare 
haben einePalea anhangen oder eine Hiille, und diese andert den 
Charakter der Haare, weil die Zahl der vom Pericarp stammenden da
durch vermindert wird und andere Typen von Palea und Grannen dazu
kommen. Diese Haare stammen von den Kornern selbst, und wenn auch 
das Material urspriinglich staubfrei ist, so fiihrt doch die unvermeidlicne 
Bewegung der ganzen Masse beim Transport zur Bildung einer bestimm
ten Menge freier Haare, welche von der Oberflache der Korner abbrech~ll. 
Beim Mais stammen die Haare zum Teil vom Kolben und bleiben den 
Kornern anhaften. Hier sind die Haare diinnwandig und weich und 
machen keinen Schaden. 

Der iibrige Staub in dieser Luft enthiilt Teilchen mineralischer Her
kunft, welche unter Zuhilfenahme von polarisiertem Licht untersucht 
und auf 5% der Gesamtmenge geschatzt wurden. Die Hauptmenge 
des Staubes stammt demnach aus dem Pflanzenreiche durch Verletzung 
der Korner. Sporen von Schimmelpilzen sind auch anwesend. Proben 
mit dem Apparat von Owen im Schiffsraum entnommen konnten wegen 
der Dichte und des Ubereinanderliegens der Teilchen nicht gezahlt 
werden, aber eine Probe aus einer automatischen Wage, wo der Staub 
weniger dicht war, ergab 4480 Teilchen pro Kubikzentimeter. 

Es ist anzunehmen, daB die vom Korn stammenden Haare der Teil 
des Staubes sind, der die erfahrungsgemaB bei den Kornarbeitern vor
kommenden Krankheiten der Atmungsorgane verursacht. Festzustellen 
ist: Beim Betreten des Schiffsraumes mit seinen Staubwolken fiihlt, 
wenn die Ladung aus Weizen besteht, eine nicht gewohnte Person 
Reizung der oberen Luftwege, bekommt Niesen, Husten, ein Gefiihl 
von Brennen auf der Brust in verschiedenem Grade, von Unbehagen 
und Beklemmung. Diese Erscheinung tritt sofort auf und bleibt noch 
eine Zeitlang nach der Riickkehr in reine Luft erhalten. Erscheinungen 
einer gewohnlichen Erkaltung bleiben einige Zeit zuriick. Die Erschei
nungen sind nicht bei allen Personen gleich, ein gewisser Grad von Im
munitat bildet sich aus. Gewohnlich findet man einige Arbeiter mit 
einem Taschentuch iiber den unteren Partien des Gesichtes. Auch Leute, 
die jahrelang bei dieser Arbeit ausgehalten haben, beklagen sich iiber 
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rlie reizende Wirkung des Staubes. Bei zunehmendem Alter pflegen die 
Leute sich von dieser Arbeit abzuwenden. Es gibt auch Unterschiede 
in den Symptomen, je nach der Art des behandelnden Kornes. Die Aus
sagen der Arbeiter unterscheiden sich diesbeziiglich einigermaBen, 
aber nach allgemeiner Anschauung hat der Weizenstaub am meisten 
reizende Wirkung, abgesehen davon, daBder Weizen, der importiert 
wird, zum groBten Teil das reinste unversehrteste Korn hat. Dieser 
Umstand spricht gegen die Behauptung von der Reizwirkung der mine
ralischen Staubteilchen oder chemischer und sonstiger fremder Be
standteile. Die vergleichende Untersuchung der in der Luft schwebenden 
Staubteilchen mit den Zellenbestandteilen der Korner ergab deren 
Identitat. Die Struktur der Haare je nach der Abstammung von den 
verschiedenen Arten von Kornern schwankt etwas. In der Regel aber 
sind sie dickwandig, mit scharfen Spitzen, geeignet, in die Oberflache 
der Schleimhaut der oberen Luftwege einzudringen. Diese Eigenschaften 
stimmen mit den klinischen Symptomen iiberein, ob die iibrigen Bestand
teile des Staubes eine Rolle spielenoder nicht, ist unbestimmt. Es ist un
moglich, daB die Zellhaare eingeatmet werden konnen, ohne einen Sym
ptomenkomplex, wieer tatsachlichgefunden wird, hervorzurufen. Die un
unterbrochene Einatmung des Staubes muB unbeschadet einer gewissen 
Verminderung der Empfindlichkeit zur Entwicklung chronischer Ent
ziindungen in den oberen Luftwegen fiihren. 

Eine Serie von 43 Untersuchungen des Luftstaubes bei den ver
schiedenen Arbeitsprozessen mit Korn im Schiffsraum, im Speicher 
und den Docklagern wurde durchgefiihrt. Davon waren 24 volumetrische 
Proben, in denen die Zahl der spitzen Haare oder der scharfen Spitz en 
abgebrochener Haare in 500 cbm Luft bestimmt wurde. Die Zahl 
schwankte zwischen 190 und 3880 pro 500 cbm Luft. Der Durchschnitt 
betrug 932. Beim Weizen betrug er 1050, bei der Gerste 1147 Haare. 
Die groBere Zahl bei der Gerste beruht auf der groBeren Zahl von 
Haaren unter 0,1 mm Lange, wobei viele davon aus den Palae und 
Grannen stammen und dureh ihre Form charakterisiert sind. In der 
Gerstenprobe betrug die Menge der Haare unter 0,1 mm 63%, beim 
Weizen 29%. Mit dies en Unterschieden hangen vermutlich die Unter
schiede in den Krankheitssymptomen zusammen, indem der Gersten
staub mit seiner groBen Zahl sehr kleiner Staubkornchen nicht sofort 
ebenso deutliche Reizsymptome verursacht, wie gleichdichter Weizen
staub, und diese kleinsten Haare durch den Inspirationsstrom tiefer 
in die Atmungswege hineingebracht werden, wo sie irritative Bronchitis 
verursachen. 

Beim Ubergang des Kornes von seinem Ursprungsort bis zum Be
stimmungsort findet eine gewisse Abtrennung von Staub vom Korn 
statt. Nach der herrschenden Praxis wird der a1;1geschiedene Staub 
sowie das Korn in Bewegung gesetzt wird, der dazugehorigen Kornpartie 
wieder zugemischt. Von allen Bemiihungen, die Luft vom Staub zu 
reinigen, ist die wichtigste die, daB der abgeschiedene Staub entfernt 
und nicht wieder zugesetzt wird. Es ist anzunehmen, daB die diesem 
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Vorgang .entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht uniiberwindlich sein 
werden, und in erster Linie muB dies versucht werden. Die Kosten des 
Transportes, der Behandlung, Bewegung, Verpackung und . endlich 
Abscheidung des Staubes miissen irn ganzen recht betrachtlich sein. 

Ein gewisser Anteil des Staubes bildet sich jedesmal, wenn das Korn 
bewegt wird, durch die Reibung, besonders wenn Maschinen verwendet 
werden; und auch wenD. der einmal abgetrennte Staub entfernt wird, 
-werden MaBnahmen notwendig sein, um den Staub in der Luft, den die 
·Arbeiter atmen, zu vermindern. Seine Menge kann nicht abgeschatzt 
werden, bevor der abgezogene Staub entfernt ist. Die wichtigsten 
MaBnahmen, . die hier angewendet werden konnen, sind Abtransport 
'durch pneumatische Elevatoren mit lokaler Staubabsaugring irn Schiffs
Taum und das Tragen geeigneter Respiratoren. 

SchluBsiitze und anempfohlene MaBnahmen. 1. Der Staub, welcher 
beirn Arbeiten mit Schiffsladungen von Korn in die Atmosphare gelangt, 
ist in manchen Fallen auBerordentlich reichlich. Die Menge hangt von 
der Art des Korns, der Menge der Verunreinigungen und dem Arbeits
verfahren .ab. 

2. Rei Weizen, Roggen, Gerl;lte und Hafer enthiilt der Luftstaub 
Haare, die von den Kernern stammen und geeignet sind, Reizungen 
und Entziindungen in den Luftwegen zu verursachen. Andere B~
standteile, welche die von den Untersuchern gefundenen Krankheits
symptome zu erzeugen imstande waren oder die Basis fiir begriindete 
Beschwerden bilden konnten, wurden irn Staube nicht gefunden, ein 
Beweis dafiir, daB Maisladungen schadlichen Staub entwickeln, ist 
nicht erbracht. 

3. Das gegenwartige Prinzip, die zU jeder Kornpartie gehorige Staub
menge bei dieser zn belassen, steht jedem Versuch einer Besserung der 
Arbeitsbedingungen entgegen, welche darauf beruht, daB. der Staub 
sob aid als moglich bei jedem TeilprozeB yom Beginnbis zum Ehde der 
Kornbehandlung entfernt werden mliBte. 

4. Zum Ausladen des Korns aus dem Schiffsraum sind pneumati
sche Elevatoren vorzuziehen, der durch Abzlige oder Pumpen entfernte 
Staub ware nicht wieder zuzusetzen. W 0 nur Eirnerelevato:cen verwendet 
werden konnen un~ wo der von diesen erzeugte Staub durch lokale 
Absaugung nicht entfernt werden kann, sollen Respiratoren zur Ver
fiigung gestellt und von allen dem Staub ausgesetztEm Personen getragen 
werden. 

5. Wagemaschinen, mogen sie auf Barken, in Silos oder Lagerhausern 
untergebracht sein, miissen so geschiitzt sein, daB kein Staub in den 
Raum gelangen kann, wo der Bedienungsmann oder. andere Leute 
arbeiten, oder sie mlissen mit entsprechenden Absaugevorrichtungen ver
sehen sein,-<iamit <ler beirn WageprozeB erzeugte Staub entfernt :wird, 
wenn nicht die Wagemaschine so konstruiert ist, daB sie keinen Staub 
entwickelt. 

6. Stellen, an welch en Korn von einem oder auf ein Transportband 
oder auf einen Elevator oder eine Transportbahn oder Trichter falIt, 
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sQllen auch sO' ummantelt sein, daB kein Staub austreten kann, Qder 
sie miissen mit AbsaugevQrrichtungen versehen sein. 

Eine Staubabsaugung SQll ferner am Boden, am halben Wege und am 
Ablieferungspunkt aller Speicher, SilO's und ElevatQren angebracht sein. 

Untersuchungen in verschiedenen staubgefahrlichen 
Ind ustrien. 

Porzellanindustrie. Studien iiber Staubgefahr, betreffend den Wieder
eintritt abgesaugten Staubes in die Arbeitsraume in der PQrzellan
industrie,stammen vQnDr.MiddletO'n(1923). DieKieselstaubmenge,die 
vO'n den Staubabsaugungsanlagen der Luft iibermittelt wird, schwankt 
innerhalb weiter 'Grenzen, ist aber nur in wenigen Fallen unwesentlich, 
meist ist die Staubplage bedeutend. Die grQBe Nahe der Tiiren und 
Fenster an den Ausmiindungen der Absaugeanlagen spricht fiir die GroBe 
der Staubgefahr in sO'lchen Fallen. Eine andere Gefahr ist gegeben durch 
undichte Staubkammern mit Uberdruck, WO'durch Qft derabgesaugte 
Staub wieder in die Arbeitsraume gedriickt wird. Die Untersuchungen 
sind mit Ovens Staubzahler angestellt. 

Die Luftentnahme :z;um Zwecke der Zahlung fand immer moglichst 
nahe der Ausmiindung der Abziige statt, wO'bei beriicksichtigt werden 
muB, daB der Staub in dieser KO'nzentratiO'n nicht eingeatmet wird, 
andererseits zu bedenken ist, daB der Staub dieser Luft sich zu dem schO'n 
im Arbeitsraume vO'rhandenen Luftstaub zumengt. Bei zwei Zahlungen 
waren etwa 1000 Staubchen im Kubikzentimeter, davO'n in dem einen 
Falle nur ein kleiner Teil als freie Kieselsaure. Hier war'die Luft alsO' 
als unschadlich anzusehen. 1m anderen Falle scheint die grO'Be Ge
schwindigkeit der aus dem Abzug austretenden Staubluft zu einem irr
tiimlichen Resultat gefiihrt zu haben. 

Hinsichtlich der Entfernung des Staubes aus der Luft ist zu bemerken: 
Das Wesentliche an jeder Luftentstaubung ist das Filtrieren O'der 
Niederschlagen des Staubes aus dem LuftstrO'm. Der gefahrliche Staub 
ist SO' fein, daB er sich vermoge der Schwerekaum absetzt und vO'm 
LuftstrQm iiberall hingetragen wird. Das Ziel der Staubabscheidung 
ist, die Staubteilchen an den Flachen niederzuschlagen O'der das Zu
sammenklumpen zu erreichen. 

Die Geschwindigkeit einer Staubabsaugung fiir Kieselsaurestaub 
dad nicht zu grO'B sein, da dadurch auch die Menge der abzufiihrenden 
Luft zunimmt und die Gefahr eines Uberdruckes in der Abscheide
kammer nahergeriickt ist. Abscheidung der Teilchen muB erfO'lgen 
a) durch ein Filter O'der b) indem man die Flache der Staubabsitz
kammer SO' ve:.:groBert, daB die Teilchen adharieren konnen, O'der daB 
sie zusammenklumpen lind dann durch ihre Sehwere absitzen, Qder 
c) durch KO'mbinatiO'n vO'n a und b. 

Der Weg der Abluft SO'll SO' eingerichtet sein, daB die ganzeLuft 
entfernt werden kann und eine. geringe DepressiO'n in dem System 
herrscht. Die Ausmiindung SO'll ferner a) mindestens 7 m entfernt 
vO'm nachsten Fenster, der nachsten Tiir Qder dem nachsten VentilatO'r 
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sein oder b) iiber eine WasserfHiche fiihren, die in einem geschlossenen 
Raum liegt, der wie a) beliiftet ist. 

Feuchtigkeit erleichtert das Zusammenklumpen der Staubteilchen, 
und wenn ein Dampfstrahl in das Liiftungssystem eingefiihrt wird, so 
erleichtert der AbfaH des Druckes die Kondensation der Feuchtigkeit 
auf den Staubteilchen und dadurch die Wirkung des Niederschlages 
oder Filtrierprozesses. 

Stcinbriiche. Untersuchungen in Sand- und Steinbriichen. 
Es ergab sich, daB bei der Arbeit mit Sand nur wenig Staub auf tritt, 
so daB von Gesundheitsschadigung nicht gesprochcn werden kann. 
Die Folge der Arbeit der Ziegelerzeugung aus Sandentspricht der Arbeit, 
bei welcher zu diesem Zwecke Felsarten verwendet werden. W 0 Sand 
verwendet wird, dort wird beim Sieben und Zerkleinern wegen des ge
ringen Umfanges des letzteren Vorganges die Luft weniger verunreinigt 
als bei der Arbeit mit Felsarten, wo das Brechen und Zerkleinern einen 
wichtigen Teil des Betriebes ausmacht. 

In offenen Steinbriichen betrug die Staubmenge unter ahnlichen 
Bedingungen wie die oben beschriebene in Sandbriichen bei Arbeiten, 
wie "Steine in die Forderrohre hineinschaufeln", 3000---4000 Teilchen 
pro Kubikzentimeter, was immerhin eine erhebliche Gesundheitsgefahr 
bedeutet - 10mal mehr als in den Sandbriichen. Die mikroskopische 
Untersuchung gibt keinen Anhaltspunkt dafiir, daB die Form der 
Quarzteilchen irgendeine Beziehung zu ihrer Gefahrlichkeit hat. Die 
Quarzteilchen, wo immer sie herkommen, zeigen keinen Unterschied, 
sofern sie nur durch Zerbrechen von kristallinischem Quarz entstehen. 
M;aBgebend ist nur die GroBe der Teilchen und der Feuchtigkeitsgrad, 
der aHein oder zusammen mit dem etwa vorhandenen Ton die feinen 
Kieselsaurestaubchen vor der Einatmung zusammenklumpt. Der 
lehmige Sand von Derbyshire enthalt wenigstens etwa 8 % Wasser 
und 5% Ton. 

Ein weiterer Beweis fiir diegiinstige Wirkung des Tons beziiglich 
der Einatmung feinsten Staubes ist die Seltenheit der Staubkrankheiten 
in den schottischen Sandsteinbriichen. Die mikroskopische Untersuchung 
zeigt, daB dort die Quarzteilchen durch Tonteilchen zusammengeklumpt 
sind, wodurch die Zahl der freien Kieselsaureteilchen vermindert wird. 
Eine Zahlung bei den Steinbrechmaschinen, wo der Staub mit freiem 
Auge sichtbar ist, ergab nur 434 Teilchen pro Kubikzentimeter, von 
denen nur 16 % unter 2 fl war. 

Je groBer der Auteil der freien Kieselsaure im Gestein, urn so groBer 
die Gefahr der Bildung feinsten Kieselsaurestaubes. 

Porzellanindustrie. Sta u bgefahr in der Porzellanind ustrie (Stu
dien von Middleton - 1924). Beim Biskuiteinsetzen werden die unge
brannten Biskuitartikel in Brennkapseln eingesetzt und in Kieselpulver 
eingebettet. Zur Entfernung desaufwirbelnden Staubes ist auf den Arbeits
tisch en lokale Absaugung angebracht. Es wurde mit Owens Staub
zahler die bei dieser Arbeit unter verschiedenen Absaugesystemen 
entstehende Staubmenge untersucht. Dabei wurde die Starke des Luft-
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zuges bemessen. Festgestellt wurde folgendes: Eine Staubarbeit soIl 
metnals hinter einem Mann, der an einem Arbeitstische mit Absaugung 
sitzt, ausgefiihrt werden, da sonst der Staub an den Atmungsorganen 
des Mannes vorbei gegen die Miindung des Abzuges zieht und Gelegen
heit zur Einatmung gibt. 

Die Raume miissen weit und die Zufuhr der Frischluft so sein, daB 
nur reine Luft eintritt und kein nennenswerter Unterdruck herrscht. 
Die EinlaBstelle solI so liegen, daB der Arbeiter direkt zwischen ihr und 
dem Abzug sich befindet und reine Luft erhalt. 

Die Offnungen der Abziige sollen nicht zu klein sein, sonst wird zwar 
hohe Luftgeschwindigkeit: aber allzu eng lokalisiert erzielt. Das Wich
tigste ist die erfotderHche GroBe der Luftabfuhr und die Richtung des 
Luftstromes. Beides muB. unter Beriicksichtigung der Weite der Off
nungen der Rohre und des Durchmessers sowie der Kraft des Venti
lators ausgefiihrt werden. Ala Minimum einer wirksamen Absaugung 
werden 200 Sekundenmeter angenommen, dementsprechend Offnungen 
von zusammen 650 qcm Querschnitt, wodurch pro Minute etwa 10 bis 
12 cbm fortbewegt werden. Die Abzugsgeschwindigkeit nimmt mit 
dem Abstande von den Offnungen rasch ab, und in der Hohe der At 
mungsorgane des Arbeiters ist die Wirkung schon unwesentlich. Daher 
miissen alle Arbeiten so ausgefiihrt werden, daB sie noch in den Be
reich des Abzuges fallen. 

Ein gewisscr Grad von Feuchtigkeit ist von sehr giinstiger Wirkung 
auf die Fixierung der feinsten. Staubteilchen, welche gleichzeitig die 
gefahrlichsten sind. 

Der einzige Staub, der fUr die Atmungsorgane in Frage kommt, ist 
die freie KieseIsaure. Es laBt sich nicht sagen, bei welcher Menge die 
Gefahr beginnt, da die Lunge die FiLhigkeit hat, mit einer gewissen Menge 
des Staubesfertig zu werden. Aber diese ist sehr gering und wird prak
tisch wohl meist iiberscmitten. Das MaB dieser Uberschreitung hangt 
von den hygienischen Bedingungen des Arbeitsplatzes und von dem 
Arbeitsverfahren abo Wenn 500 KieseIsaureteilchen im Kubikzentimeter 
aIs Grenze angesehen werden, so lagen bew Biskuiteinsetzen von 29 ge
nommenen Proben 25 oberhalb dieser Grenze, so daB Verbesserung des 
Zustandes erforderlich ist. 

Banmwollspinnereien (Erhebungen von Middleton). In der Karderie 
entnommene Staubproben zeigten zum groBeren Teil verschiedene oiga
nischeAbfalle, Bruchstiickevon Baumwollfasern, Haare, Hiillen, Pilzmy
zelien, Konidien, Sporen, dann mineralische Bestandteile, meist feinen 
Sand. Beim Krempeln hi1ngt die Menge des zur Einatmung gelangenden 
Staubes von der Herkunft der Baumwolle abo So ist z. B. amerikanische 
Baumwolle staubi1rmer aIs agyptische. 

Die Staubzahlen, die von der Wanderdeckelkrempelmaschine ge
wonnen sind, sind geringer aIs die von der Walzenkrempelmaschine, 
und zwaraus verschiedenen Griinden; unter anderem deshalb, weil 
bei letzterer Maschine der Staubpriifer naher herangebracht werden 
kann und ihm weniger Staub entgeht. Baumwollabfall diirfte weniger 
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feinen Staub enthalten: als frische Wolle, und dieser feinste Staub ist 
es, der die groBen Zahlen ausmacht. Die Wanderdeckelkrempelmaschine 
macht an sich mehr Staub. 

Abziehen. Mit Cooks "Vakuum"-Abzieher war die Zahl der 
Staubtellchen die gleiche wie im Krempelsaal, woraus sich ergibt, 
daBhier keme Zunahme des Staubes erfolgt. Das Abziehen mit der 
Biirste hingegen, selbst wenn Absaugung stattfindet, macht viel Staub. 

Der Vorgang des Schleifens ist im ganzen automatisch, so daB der 
Schleifer nicht immer anwesend sein muB. 1m ganzen ist anzunehmen, 
daB Abzieher und Schleifer geringerer Staubgefahr ausgesetzt sind. 

Aus diesen Beobachtungen gezogene Schliisse haben nur relativen 
Wert. Absolute Vergleiche sind nicht moglich wegen der vielen Va
riabeln. 

Niederlande. 
In einer Kattunfabrik litt ein Arbeiter an Beklemmungsgefiihl und 

Husten, sein Sputum war blau. Die Untersuchung ergab, daB er tag
lich durch 21/2 Stunden viele Ellen bedruckten Kattuns durch Aufhangen 
auf Latten getrocknet hatte, wobei viel Staub, im vorliegenden Falle 
blauer Staub, zerstreut wurde. Ein Sack, den er iiber den Kopf gestiilpt 
hatte, schiitzte den Mann nur unvollkommen vor der Einatmung des 
Staubes. Auch beim Zusammenfegen des blauen Staubes vom Boden 
wurde viel davon aufgewirbelt. Es wurde der Auf trag gegeben, den 
Boden auf andere Weise zu reinigen und beim Herunterziehen des 
Kattuns einen Schutzhelm tragen zu lassen. 

Belgien. 
Die gesundheitlichen Bedingungen der Haararbeiter von Dr. H. 

Buyse. 
Die Industrie beschaftigt in Belgien nicht sehr viele Arbeiter, das 

Material kommt zum Tell aus Australien und Siidamerika, besonders 
Argentinien, zum Teil aus RuBlarid, Sibirien und China in Ballen von 
400-500 kg. Erstere Haare pflegen rein, letztere sehr unrein zu sein 
und haufig milzbrandinfiziert. Es handelt sich urn Pferde-, Maulesel
und Rinderhaare. Die Einfuhrstelle ist ausschlieBlich Antwerpen. 

Ein Teil der Arbeiten, namli~h das Sortieren, Mischen, Klopfen und 
Krempeln, setzt die Arbeiter auch dort, wo die Maschinen ummantelt 
sind, stark der Staubgefahr aus (Gruppe I), wahrend die beim Waschen, 
Farben, Trocknen, Spinnen, Aufreihen der Haare und im Magazin. Be
schaftigten kaurn staubgefahrdet sind (Gruppe II). . 

Bei einer im ganzen allerdings geringen Anzahl von Untersuchten 
(52 Manner, 9 Frauen der Gruppe 1,49 Manner, 2 Frauen der Gruppe II) 
ergaben sich nennenswerte Unterschiede des Gesundheitszustandes, 
welcher bei 57,7% der Gruppe I und bei 85,7% der Gruppe I ein 
guter war, offenbar durch die ungiinstige Wirkung des Staubes auf 
Gruppe I. 
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Man konnte beobachten aIle Arten von Asthma, meist leicht, eine 
professionelle chronische Bronchitis, hingegen Lungentuberkulose nicht 
in einem AusmaBe, das auf einen schadlichen EinfluB des Berufes 
schlieBen lieBe. Ferner mitunter Anginen, Krampfe und Koliken des 
Verdauungsapparates. 

Eine wichtige Rolle spielten die Hautkrankheiten, Ekzem, Lichen, 
Erytheme. Diese Erkrankungen konnen so gut durch die Haare wie 
durch deren Konservierungsmittel (Naphthol, Formol) bedingt sein. 
Lieblingssitze der Hauterkrankungen sind Handflaehe, Thenar und 
Hypothenar, die Grundphalangen des Daumens, Zeige- und Mittel
fingers und die Interdigitalfalten. Haufig machen die Hauterkrankungen 
Juckreiz, auch Furunkel sind haufig. 

Uberanstrengnng, hohe Temperatnren nsw. 
Deutsches Reich. 

Zahlreiche Unterleibserkrankungen der Arbeiterinnen einer Baum
wollweberei sollen dadurch aufgetreten sein, daB das zweite Stockwerk 
des Gebaudes, wo die Webstiihle untergebracht waren, durch deren 
Gang in rhythmisehe Ersehiitterungen geriet. 

Eine Glashiitte errichtete zur Bekampfung der Warmestrahlen eine 
Luftbefeuehtungsanlage ein, die vermutlieh durch die Verdunstungs
kalte wirksam ist. 

Bei den Walkern und anderen NaBarbeitern in Haarhutfabriken 
in Thiiringen stellte sich infolge fortgesetzten Eintauchens der Hande 
in kaltes und heiBes Wasser um das 60. Jahr heftiges Zittern der Hande 
ein. P Ref.} 

Turnen zum Ausgleieh der sitzenden Lebensweise von Naherinnen 
hat der Besitzer einer Sehirmfabrik wahrend der Mittagspause ein
gefiihrt. Die Leitung der rhythmisehen Turn- und Abendiibungen hat 
eine Fachlehrerin iibernommen. Die Arbeitsfreude und die Leistungen 
haben einen bedeutenden Zuwachs erfahren. 

Alle langere Zeit an der Strickmasehine beschaftigten Arbeiter einer 
Strumpffabrik zeigten wegen Sehiefsitzens Hoehstand einer, meist der 
linken Schulter. 

Schwielen als Berufsstigmen wurden beobachtet: bei Korbmaehern 
zwischen 2. und 3. Finger, in einer Flaehsspinnerei bei Madchen, die 
das Schutzleder nieht tragen, das beim Greifen zur Spindel sehiitzen 
,soIl, eine 3 em lange Schwiele am Kleinfingerballen, eine kleinere am 
Daumenballen. 

Aussehleifen der mittleren Schneidezahne kam bei Glasblasern 
·ofters zur Beobachtung. 

Beim Glasblasen naeh rheinischer Art ist die Hitzebelastigung wegen 
der groBeren Breite der Biihne (bis zu 4 m) fiir den Meister weit geringer 
als bei der bohmisehen oder bayerisehen. Aueh das Hineinblicken in 
.den Of en ist hier auf die kurzen Jahre der Gehilfenzeit beschrankt, 

B"re z ina, Gewerbekrankheiten 1920-26. 11 
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wahrend der Meister sich das Glas fiir Stiel- und FuBplatte nicht mehr 
selbst aus dem Of en zu holen braucht und daher standig in groi3erer 
Entfernung von dem Of en ist. Die Temperatur an den Arbeitsplatzen 
betrug unter nicht besonders ungiinstigen Verhaltnissen 41-46° C. Die 
Zeit, die in der unmittelbaren Nahe des Of ens verbracht wird, betragt 
nur einen Teil der wirklichen Arbeitszeit. Bei feinen, langsam vorge
nommenen Arbeiten konnen die Ofenoffnungen verkleinert werden. 
Starker Bierkonsum besteht im Rheinland nur in Tafelglashiitten 
mit 2-3 Liter fiir den Glasmacher. Es werden auch alkoholfreie Ge
tranke unentgeltlich oder billig abgegeben. Die physische Anstrengung 
beim Glasblasen ist stets bedeutend. 

Eine eitrige Entziindung an der Innenflache der linken Hand war 
auf dauernde Arbeit mit dem Setzhammer bei einem FaBbinder zuriick
zufiihren. 

In einer optischen Fabrik des R.B. Potsdam wurden zur Verminde
rung der Hitzestrahlung an den Senk- und PreBofen mit Erfolg wasser
gekiihlte eiserne Schutztiirme angeordnet. Ebenda wurde in einer 
Papierwarenfabrik mit starker Luftverschlechterung durch Gasheiz
£lammen in den Presseraumen die Beschii.ftigung jugendlicher Arbeiter 
verboten. 

G.M.R. Dr. Teleky. 1921/22. Das alte Verfahren des Ausstanzens 
der Ohre bei der Nadelerzeugung durch einen mit dem FuBe ge
hobenen, 60-70 kg schwerenFallhammer, der 2-3000mal taglich stets 
30-40 cm emporgehoben wird mit dem linken FuBe, war in einem Be
triebe noch zu sehen. Die Oberschenkelmuskulatur des Arbeiters war 
links urn 2 cm starker als rechts. Bei Tafelglasblasern war der linke 
Oberarm mitunter infolge der Eigenart der Arbeit bis zu 11/2 cm starker 
als der rechte. Korb£lechter zeigen ofters gewerbliche Hypertrophie 
der kleinen Fingerballenmuskulatur. 

Bei Glasschleifern entwickelt sich mitunter, besonders links, Atrophie 
der Zwischenknochenmuskeln namentlich im ersten Zwischenknochen
raurn, der gelegentlich bis zur Arbeitsunfahigkeit fiihrt, durch dauernden 
Druck auf den Nervus ulnaris im Sulcus uInaris infolge starken Auf
stiitzens auf den Ellenbogen. Seit 1922 wurden im ganzen 13 solche 
FaIle beobachtet, die Erkrankung kommt nur beim Schleifen nach 
rheinischer, nicht aber nach bohmischer Art vor und beginnt mit 
Parasthesien an der Kleinfingerseite. Dieses Symptom sollte stets 
zurn Aufgeben der· beziiglichen Arbeiten fiihren, da eine volle Wieder
herstellung nach Muskelschwund kaum mehr erfolgt. 

Frauenleiden. Gegen SchluB des Jahres 1924 erhielt ein Gewerberat 
von mehreren Arzten Mitteilung dariiber, daB bei Arbeiterinnen einer 
groBen, mit Papiergarnspinnerei und Buchbinderei verbundenen Papier
fabrik Erkrankungen an Frauenleiden weit haufiger als bei der iibrigen 
Bevolkerung auftraten. Als Ursache wurde arztlicherseits zu lange und 
zu schwere Arbeit vermutet. Die angestellten Ermittlungen ergaben, 
daB seit 1919 keine Arbeiterin langer als 8 Stunden und mit keinen 
anderen als auch sonst in Papierfabriken fiir Arbeiterinnen iiblichen 
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Arbeiten beschaftigt. worden war. Eine von der Fabrik vorgelegte 
Statistik iiber den Krankenstand der Arbeiterinnen zeigte folgendes 
Bild: 

Die Krankenziffer betrug bei den Arbeiterinnen: 

Abteilung in der Fabrik 

An der Vorgarnmaschine . . . . . . 
1m Papiersaal und Buchbinderei . • . 
In der Spinnerei . . . . . . . . . . . . 
In der Lumpenaufbereitung . . . . . . 

Dllrchschnittl. Zahl I Krankenziffer 
d. dort beschiiftigten 010 

Arbeiterinnen I< 

36 
152 
276 

27 

8,3 
6,25 
7,3 
5,0 

Die Krankenziffer ist am hochsten fiir die Arbeiterinnen an den Vor· 
garnmaschinen, die seit langerer Zeit - auf Grund besonderer, in ab
sehbarer Zeit infolge Maschinenvermehrung in dieser bisher mit der 
Spinnerei nicht im richtigen Produktionsverhaltnis stehenden Vor
bereitungsabteilung widerruflicher Genehmigung - in drei durch
laufenden achtstiindigen Tag- undNachtschichten einschlieBlich der vor
geschriebenen kurzen Pausen beschaftigt werden. An zweiter Stelle 
folgen die Arbeiterinnen der Spinnerei, die in zwei Schichten von 6-2 
und von 2-10 Uhr abends mit gleich kurzen Pausen und, wie die erst
genannten, im Stehen arbeiten. Ein noch giinstigeres Bild zeigen die 
zum groBeren Teil von 7-11 und von 1-5 Uhr, also mit 2stiindiger 
Mittagspause, zum kleineren Teil im Zweischichtbetrieb von 6-2 
und 2-10 Uhr beschaftigten Papiersaalarbeiterinnen, ebenfalls stehend 
arbeitend. Das giinstigste Bild bietet die Lumpenaufbereitung mit 
einer Arbeitszeit von 7-11 und 1-5 Uhr, also mit Tagesarbeit, 2stiin
diger Mittagspause und vorwiegend sitzender Arbeitsweise. Obwohl 
diese Unterlagen zu diirftig sind, um daraus endgiiltige Schliisse zu 
ziehen, und der Weiterfiihrung und Vervollstandigung bediirfen, scheint 
entsprechend den an anderer Stelle gemachten Beobachtungen doch 
auch daraus schon der. SchluB berechtigt, daB eine nur von einer oder 
zwei kurzen Pausen unterbrochene achtstiindige Arbeitszeit, zumal wenn 
sie im Stehen und in wechselnden Tag- und Nachtschichten geleistet 
werden muB, auf die Dauer dem weiblichen Organismus nicht zutrag
lich ist. 

England. 
1922. Eileen M. Hewitt, M. D., Gewerbeinspektorin und Eliza

beth M. Bedale haben iiber den Energieumsatz bei verschiedenen Me
thoden des Laatentragens Studien angestellt, wobei sie selbst Versuchs
personen waren. AnlaB zu diesen Studien gab die Beobachtung, daB in 
Betrieben von erwachsenen Frauen bis zu 65 kg, von 13-17jahrigen 
Madchen bis zu 551/ 2 kg getragen werden miissen. 

Der Energieumsatz durch die Arbeit wurde durch Messung des Atem
volumens, der produzierten Kohlensaure und des Sauerstoffverbrauches 
unter Abzug des Grundumsatzes bestimmt. Die getragenen Lasten be
trugen 10, 15, 20, 25 llnd 30 kg. Die Lasten wurden 1. mit beiden 

11* 
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Randen auf einem Brett, 2. mit den Randen, aber geteilt in zwei Teile, 
3. mit den Randen unter Unterstiitzung durch einen um die Schultern 
gelegten Gurt, 4. auf einem Brett, getragen auf der linken Schulter, 
fortgebracht. Auf die Geschwindigkeit wurde keine Riicksicht ge
nommen. Bestimmt wurde Luftverbrauch und Sauerstoffverbrauch, 
sowie Umsatz in Kalorien einerseits pro Minute, andererseits pro Kilo
gramm iiber 1 m horizontaler Fortbewegung. Deutliche Unterschiede 
in dem Sinne, daB eine bestimmte Methode des Lasttragens bei allen 
Lasten vorteilhafter gewesen ware, wie eine andere, konnten nicht ge
funden werden. 

Leider scheint immer nur ein Versuch unter den gleichen Bedingungen 
ausgefiihrt worden zu sein, was bei der erfahrungsgemaB erheblichen 
Streuung derartiger Versuchsresultate nicht geniigt. 

DaB mit der Belastung eine absolute Zunahme des Umsatzes statt
fand, ist selbstverstandlich. Rechnerische Untersuchungen iiber die 
Beziehungen des Umsatzes zur Last wurden nicht gemacht, konnten 
aber aus den vorhandenen Zahlen noch durchgefiihrt werden. Immerhin 
spricht die bloBe Betrachtung der Zahlen dafiir, daB Verff. auch einlf 
relative Zunahme des Umsatzes bei groBen Lasten im Sinne von Bre
zina, Kolmer und Reichel erhoben haben; auch eine "okonomische 
Maximalbelastung" im Sinne dieser Autoren war bei einer Versuchs
reihe angedeutet. Genauere derartige Untersuchungen stammen von 
Brezina und Kolmer und von Brezina und Reichel, Biochem. Z. 
Bdd. 38, 63, 65 - 1912-14 (Anmerkung des Ref.). 

Belgien. 
1920. In einer Erzeugung von Rolzschuhen ist die Arbeit des Ro

belns und Aushohlens sehr anstrengend. Die Arbeiter zeigen als Berufs
stigmen Schwielen an den Randen und am Oberteil des Oberschenkels 
nahe der rechten Leistengegend vom Anstemmen des Werkzeuges. 

Sehr anstrengend ist die Rerstellung von Schaufeln und Racken, 
besonders fiir die Polierer. 

Zu hohe Temperaturen wurden in einer Fabrik fiir Metalihahne, 
einer Flachsspinnerei, mehreren Webereien, Wollfarbereien, Appreturen 
und zwei Glashiitten gefunden. 

Anstrengend ist das Marmorpolieren von Rand. Die Arbeiter miissen 
standig heftig sich immer wiederholende Bewegungen mit den Armen 
und dem Rumpf machen. 

In einer Packpapierfabrik miissen Troge von 150 kg durch Menschen
kraft zum Stampftrog getragen werden. 

In GieBereien miissen die Sandformer standig in einer hockenden, 
sehr anstrengenden SteHung arbeiten. Auch die Arbeit am Kupolofen 
ist sehr anstrengend. 

Das Ausheben des Tones vollzieht sich unter ungiinstigen Be
dingungen. Die Arbeiter am Boden der Grube befinden sich in einer 
feuchten warm en Atmosphare bei ungeniigender Lufterneuerung. 
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Nach den Beobachtungen in der sachsischen Industrie sind es haupt
sachlich fett16sliche Stoffe, die zu Hauterkrankungen mhren, wenn die 
notige Disposition vorhanden ist. 

Unter den zahllosen Gelegenheiten, die zu Hauterkrankungen fiihren, 
waren, abgesehen von den in friiheren Kapiteln genannten, noch zu er
wahnen: Hauterkrankungen in Hutfabriken, in der Walkerei, Zieherei, 
Farberei, Formerei und Staffiererei, anfanglich eitriger Hautausschlag 
an den Handen, mitunter Verbreitung iiber den ganzen Korper, in einem 
FaIle zu dauerndem ArbeitsausschluB, in vier Fallen zur Gewohnung 
fiihrend. Als Ursache kommt Chlorkalk beim Reinigen, die Quecksilber
beize, warmes Wasser und feuchte warme Luft in Betracht. Fiir die 
Bedeutung des letzteren Umstandes spricht das Versetzen an einen 
trockenen Arbeitsplatz, was meist Besserung der Krankheit zur Folge 
hatte. 

Ekzeme kamen dann vor in Tuchwalkereien, in Porzellanfabriken, 
bei Verwendung schwedischen und polnischen Terpentins zum An
legen von Puppenkopfen; in einer Waggonfabrik beim Reinigen der 
Eisenbahnwagen durch unreine Schwefelsaure und durch Natronsalze. 
in Zementfabriken, bei einem Gipser bei der Herstellung von Rabitz
wanden, bei einem Former durch Zusatz verschiedener Substanzen zum 
Formsand, beim Kleben mittels Kartoffelstarke in Papierfabriken, in 
der Gemiisekonservenfabrikation (kleine eitrige Geschwiire an den 
Fingeru), in der Taschenlampenfabrikation beim EinfiiIlen von Chlor
zink und Salmiak in die Batterien, in der Poliererei durch Vergellungs
mittel des Alkohols, bei Biirsterinnen in der Edelmetallindustrie, wo 
die Waren nach Einlegen in die Zyankalilosung abgespiilt und dann mit 
einer Losung gebiirstet werden, die durch Abkochen von Panamarinde 
(Quillaja Saponaria) erzeugt wird. Durch alkalische und saure Sub
stanzen, Wasserglas, beim Einwickeln von Suppenwiirfeln, durch 
Schleifpaste (pustulose Hautausschlage), Erdwachs usw. 

Es seien feruer noch kurz nur einige Beispiele genannt: Ekzeme durch 
Nickelsalze, Bohr- und Schmierol, Paraffin, Entfettungs- und Putz
mittel, Saure- und Laugenbader, Farben bzw. Terpentinersatz, Beizen, 
Polituren, Leim, feruer Zinkrongalit, Dinitrochlorbenzol, Chlorbenz
anthron, Nitro- und Amidomethylanthrachinon u. a. m. Chlorakne 
wurde in etwa 30 leichteren Fallen teils gesehen, teils gemeldet. Schlecht 
heilende kleine Veratzungen an den Fingern und Armen, auch im Ge
sicht, wurden bei Herstellung von Kieselfluornatrium (als Neben
produkt der Superphosphat-Industrie) sowie bei Verwendung von Fluor-

1 S. a. Benzol, Benzin, Tenrol, Chlor, Staub, Milzbrand, verschied. Infekt., 
versehied. Metalle, Augenkrankh., verschied. Gifte. 
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wasserstoffsaure zum Glas- und J;>orzellanatzen beobachtet. Eine groBere 
Anzahl von Hautreizungen an Handen, Ohrmuscheln, Achselfalte, auch 
an der Augenbindehaut, aber keine AIlgemeinschadigungen wurden aus 
einem Betrieb mitgeteilt, in welchem (voriibergehend) Trinitrotoluol 
in Pikrinsaure umgewandelt wurde. 

Vernickeln. Zur Kenntnis kamen in Baden "eine groBere Anzahl 
von Gewerbeekzemen. Eine Krankenkasse meldete, daB in der Ver
nickelung einer Fabrik von Fahrradlaternen hintereinander eine Reihe 
von Ekzemfallen sich ereigneten, die zum Teil mit Erwerbsunfahigkeit 
verbunden waren. Bei ~erer Besichtigung trafen wir noch drei leich
tere FaIle an. Es waren ausschlieBlich Madchen erkrankt; die groBere 
Empfanglichkeit des weiblichen Geschlechtes fiir Ekzeme ist bekannt. 
Die Vernickelung der Gegenstande geschah auf die iibliche Weise unter 
Anwendung eines Nickelsalzes der Pfanhauserwerke, deren Praparate 
auf dem Gebiete der Galvanotechnik groBe Verbreitung haben. Die 
Entfettung der Gegenstande, bevor sie zur Vernickelung kommen, ge
schieht entweder durch Beizen in Salpetersaure oder Reinigen mit 
Benzin und Kalkbrei oder auch durch Elektrolyse. Das Biirsten mit 
Kalk wird durch Manner ausgeiibt, die Gummihandschuhe tragen una 
nicht erkrankten. Ausschlage bekamen Arbeiterinnen beim Abspiilen 
der mit Kalk gebiirsteten Teile, beim Abwaschen mit Benzin, beipl 
Vernickeln selbst und beim Einbringen der Gegenstande in die Trocken
kammer . Von den Reinigungsverfahren bringt die Entfettung durch 
Elektrolyse die geringste Gefahr fiir Ekzemerkrankungen mit sich. Sie 
laBt sich aber nur bei glatten, wenig profilierten Gegenstanden an
wenden. AIle anderen Methoden setzen ebenso wie die Nickelsalze selbst 
einen Hautreiz, der bei empfindlichen Personen auf der infolge Durch
nassung entfetteten und mazerierten Haut Ekzemausbriiche verursacht. 
Wir empfahlen vor Verlassen der Arbeitsstatte Reinigung der Haut und 
Einreiben mit Glyzerin noch bevor sie vollig trocken ist.. Glyzerin muB 
standig im Arbeitsraum zur Verfiigung stehen. Nach Durchfiihrung 
dieser MaBnahmen sind weitere Erkrankungen nicht aufgetreten. Gegen 
Ekzeme sehr empfindliche Personen konnen in der Galvanotechnik 
iiberhaupt nicht beschaftigt werden und miissen andere Arbeiten iiber
nehmen". 

Aus den Jahresberichten der Gewerbemedizinalrate: 
GMR. Dr. -Teleky, 1921/22. Unter den Hauterkrankungen spielt be

sonders im Solinger Bezirk die "Nickelkratze" eine groBe Rolle. Beim 
Galvanisieren sind die Arbeiter, meist weibliche, genotigt, beim 
Fehlen von Aufhangevorrichtungen in das Bad gefallene Gegenstande 
mit der Hand herauszuholen. Auch das Reinigen der Gegenstande mit 
Petroleum oder Benzin und Wiener Kalk verursacht Ekzeme, letzterer 
auch kleine, meist harmlose Geschwiirchen. 

Beim Lokomotiv- und Wagenanstrich hatten unter 104 Arbeitern 
eines Betriebes 16 meist leichtes Ekzem seit Ingebrauchnahme eines 
neuen Terpentinersatzmittels. Da die chemische Untersuchung solcher 
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Substanzen eine hautschadigende Wirkung nicht vorauszubestimmen 
erlaubt, empfahl der GMR. das Ausprobieren neu eingefiihrter Mittel 
an zwei relativ hautempfindlichen Arbeitern auf ihre hautreizende Wir
kung. Die Firma laBt sich nunmehr bei neugelieferten Waren von der 
Lieferfirma garantieren, daB diese keine schadigenden Substanzen ent
haIten und will obiges Verfahren der Erprobung einfiihren. Unter 15 
der Beschmutzung mit Schmierol ausgesetzten Leuten wurden 2 FaIle 
von "Olkratze" beobachtet, auch dort wurde obiges Erprobungs
verfahren empfohlen. In der Tuchwalkerei verursachte aus AbfalIfett 
hergestelIte Seife EkzemfalIe. 

Die Bedeutung der erworbenen Uberempfindlichkeit der Haut zeigte 
sich bei einem Madchen, das mit 14 Jahren in einer Vernickelei an 
Ekzem erkrankte, bei abermaliger Arbeit in einem solchen Betriebe 
nach 7 Jahren neuerlich, mit 22 Jahren an Olkratze und mit 23 Jahren 
nach einem gelegentlichen Griff in ein Nickelbad bei sonstiger Be
schaftigung mit anderer Arbeit ein starkes ausgebreitetes Ekzem er
warb. Ein junger Ekzemkranker hatte ebenso wie sein Vater und sein 
jiingerer Bruder eine empfindliche Haut. Ein auf geringfiigige Ursache 
hin ekzemkrankes Madchen hatte eine ekzemkranke Mutter und Tante. 

Desgl. 1924. "Sehr groB ist die Zahl gewerblicher Ekzeme, die zu 
meiner Kenntnis gelangt sind. Als Ursache kommen die verschieden
sten Verrichtungen und Substanzen in Betracht: Mineralol, Solvent
naphtha, Farbmittel, Seife. Sehr haufig sind gewerbliche Ekzeme in 
Vernicklereien, bei Bauarbeitern (Zement), auch bei Backern. 

Besonders schwer falIt bei den Gewerbeekzemen ins Gewicht, daB 
von einzelnen durch Erwerbung eines schweren Ekzems eine sehr lange, 
vielIeicht dauernd anhaltende Empfindlichkeit erworben wird. So er
krankte von den im vorigen Berichtsjahr erwahnten Marmorschleifern 
derjenige, der am schwersten erkrankt gewesen war, trotzdem bei der 
Verwendung des Terpentins die anderen ausheilten und gesund ·blieben, 
nach fiinfwochentlicher Arbeit wieder an Ekzem, und jeder im Laufe 
des Jahres gemachte Versuch, die gewohnte Arbeit selbst mit Gummi
handschuhen und ohne Terpentinverwendung aufzunehmen, fiihrte zu 
neuerlicher schwerer Erkrankung, so daB er den gutbezahlten Beruf, 
den er seit vielen Jahren ausgeiibt hatte, aufgeben muBte. 

In einer Fabrik fiir elektrische Isolatoren traten FaIle von Aus
schlag durch vergallten Alkohol auf." 

Osterreich. 
Ein Arbeiter einer Lackfabrik erkrankte durch Verwendung japa

nischen Harzes an ausgebreitetem Ekzem. 
In einer Biigeleisenfabrik des Bezirkes Leoben litten die beim Ent

fetten der Eisenteile mit Kalkbriihe beschaftigten Arbeiterinnen der 
Vernickelei an Ekzem. 

In der Vernickelei einer Grazer Lederwarenfabrik traten beim Rei
nigen mit Wiener Kalk Ekzemfalle auf, Gummihandschuhe wurden 
angeordnet. In einer Beizetei daselbst litten die Arbeiter an Rissig-
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werden der Hande, was durch Einfetten bekampft wurde. Die Auf
legerinnen gelei1nter Fournierplatten einer Wiener Holzwarenfabrik be
kamen eitrige Wunden, die Fournierma$se bestand aus Albumin, Kalk 
und Wasser, Lederhandschuhe wurden verlangt. 

England. 
Vergolderei. Einige Frauen in einer Elektrovergolderei hatten 

blaschenformige Hauterkrankungen, wobei der erste Reiz vermutlich 
durch die fortwahrende Beruhrung mit dem Draht, der den schwachen 
Strom dem Bade zufiihrt, bedingt war, denn nur die mit dem Draht 
in Beriihrung kommende Beugeseite der Finger war affiziert. 

Papiermache. Sehr traurig beschaffen waren die Fingerspitzen von 
Arbeitern bei der Herstellung von Papiermachemodellen. Die Masse 
wurde mit den Fingern in die Form gestrichen, und die ununterbrochene 
Reibung hatte zur Abschiirfung der Haut und zur Bildung kleiner 
kraterahnlicher Geschwiire gefiihrt. Es wurden Gummifingerlinge 
empfohlen. 

Paraffin. In einem Fall war ein 31jahriger Mann in einer kleinen 
elektrischen Station mit einer Installation beschaftigt gewesen und be
klagte sich abends uber Unwohlsein, was er auf einen beginnenden 
Malariaanfall zuruckfuhrte. Um Mitternacht wurde er tot auf dem 
Boden liegend gefunden. Die arztliche Untersuchung ergab ein Herz
leiden, das den p16tzlichen Tod begreiflich erscheinen lieB, auBerdem 
aber wurden brandwundenahnliche Hautveranderungen festgestellt, die 
an Schadigung durch Elektrizitat denken lieBen. Weiter fand sich 
die Haut uber der linken Schulter an der linken Brustseite, dem 
Rucken und der Axilla eingerollt und mit oberflachlichen verbrennungs
ahnlichen Erscheinungen, aber ohne Entzundung in der Umgebung. 
Die oberste Schicht der Haut war entfernt, wie durch Blasenbildung 
und darauffolgendes Abreiben. Abgesehen von dem oberflachlichen 
Charakter war das Gebiet zu ausgedehnt, um an eine elektrische Ver
brennung, fiir die auch die Stromspannung zu gering war, zu denken. 
Es wurde festgestellt, daB der Verstorbene beim Niederfallen eine mit 
Paraffin gefiillte Lampe umgeworfen hatte, und die Untersuchung der 
Kleider, die mehrere Stunden nach dem Tode an der Leiche geblieben 
waren, zeigten Paraffingehalt an den den Hauterscheinungen ent
sprechenden Stellen; der Zustand war durch den dauernden Kontakt 
von Paraffin mit der Haut zu erklaren. Ein ahnlicher Fall, wo die 
Haut bis zur Sattigung Petroleum aufgesaugt hatte, ist bereits bekannt. 

Zucker. In Zuckerwarenfabriken trat unter Madchen beim Auf
knacken von Brazilnussen Hautausschlag auf, der offenbar durch sekun
dare Infektion eitrig wurde und Hand und Gesicht befiel, so daB die 
Feststellung der Ursache schwer war. Vermutlich mussen kleine ober
flachliche Verletzungen durch Staub und Schalenpartikel, sekundar in
fiziert, als Ursache betrachtet werden, obwohl an einen Pilz gedacht 
wurde, da kurz vor dem Auftreten des Ausschlages eine ungewohnlich 
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groBe Anzahl Niisse schimmlig befunden worden war. Auch Infektion 
der Raut durch ein Insekt ware moglich. 

Man legt nicht gern zuviel Gewicht auf das Moment der personlichen 
Idiosynkrasie bei Hautkrankheiten, doch ist es fast zweifellos, daB 
diese in vielen Fallen sehr wichtig ist. In manchen Betrieben ist der 
Kontakt mit Entziindung erregenden Stoffen unvermeidlich, die Auslese 
von immunen Arbeitern ist dann das baste Verfahren, um Hautent
ziindungen auszuschalten. Leider ist diese anfangliche Immunitat nicht 
immer dauernd und kann ein anfangs Immuner spater sehr empfindlich 
werden. Peinlichste Reinlichkeit ist von allergroBter Bedeutung. 

In zwei groBen Zuckerraffinerien mit etwa 4000 Arbeitern ereigneten 
sich in den letzten 5 Jahren 12 FaIle von Zuckerdermatitis meist an den 
Handen, doch auch an anderen Korperteilen. Die vorausgehende 
Arbeitsdauer schwankte zwischen einer Woche und vielen Jahren. Das 
Leiden p£legll zwischen den Fingern mit Schuppung zu beginnen und 
verbreitet sich iiber Finger und Handriicken. Spater wird der Ausschlag 
nassend, schlieBlich ausgesprochen ekzemartig. llieichte FaIle in einer 
Zuckerw-erkfabrik mit 1500 Arbeitern wurden irn Vorjahre beobachtet 
und auf Entwicklung von Butter- und Milchsaui.'e aus dem Zucker durch 
den Schweill der Haut zuriickgefiihrt. Was irnmer die Ursache sein mag, 
jedenfalls ist rasche Entfernung des Zuckers von der Hand das beste 
Vorbeugungsmittel; daher sind gute Waschgelegenheiten einzurichten. 
Manche Individuen sind so empfindlich, daB nach der ersten Affektion 
jede weitere noch so geringfiigige Beriihrung mit Zucker zu Rezidiven 
fiihrt. In einer Fabrik wurden die Erkrankten nach zwei Anfallen zu 
anderer Arbeit versetzt. 

Dr. Overtons Erhebungen iiber die Hautkrankheiten der Backer 
und Zuckerbacker ergab fiir erstere, daB Dermatitis fast nur dort vor
kommj;, wo das Teigkneten von Hand erfolgt. Arbeiter mit SchweiB
handen sind starker gefahrdet. Nach der Arbeit werden zartere Teile 
der Haut zusammen mit dem erharteten Teige beirn Waschen entfernt, 
und dadurch geht die Integritat der Haut verloren. Das Erhalten
bleiben der normalen Hornschicht der Epidermis und Vermeiden ex
zessiven Schwitzens oder exzessiver Trockenheit der Haut bedeutet 
Schutz gegen Hautkrankheiten der Backer. 

1m Zuckerbackergewerbe kommen Hautentziindungen beirn Backen 
selbst kaum vor, weil as meist maschinell geschieht und wenig mitTeig, 
Mehl, Zucker hantiert wird. Hingegen tritt beirn ZuckerguB, beirn Ein
fetten und Fiillen der Waren Dermatitis auf. Vereinzelt wurden beirn 
Knacken von Brazilniissen und beirn Orangenschalen zur Erzeugung 
von Jam Hautkrankheiten beobachtet. 

Lotwasser. Bei einigen Frauen, die mit Lotwasser in Beriihrung 
kamen, wurde eine Hautaffektion beobachtet. Um die reizende Wir
kung des Lotwassers zu verhindern, hatten sie dessen Sauregehalt etwas 
abgestUD:J.pft. Es trat nicht die erwartete Wirkung, sondern das Gegenteil 
ein, indem frillier infolge der unangenehmen Empfindung der letzte Teil 
der Hand sofort abgewischt worden war, nunmehr aber der schwachere 
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Reiz diesen AnlaB nicht mehr gab, so daB die schwache Saure auf der 
Haut verweilte und schadlich wirken konnte. Nach der Riickkehr zur 
urspriinglichen starken Saure traten keine Hautkrankheiten mehr auf. 

Getreide. Dr. Bridge beobachtete bei zwei Gelegenheiten das Auf
treten von Hautkrankheiten bei Mannern, die mit dem Ausladen von 
Gerste beschiiftigt waren. An dem einen Orte litten die Leute an einem 
papulosen Exanthem des Gesichtes, der Arme, des Riickens und des 
Bauches und der UnterschenkeL Bei einigen bildeten sich Blasen, bei 
anderen durch Kratzen Exkoriationen. Die Leute beklagten sich iiber 
konstantes Brennen, das ihnen den nachtlichen Schlaf raube. Die Krank
heit tritt immer gleich nach Arbeitsbeginn auf, und wenn die Arbeit 
fortgesetzt wird, bilden sich immer frische Gruppen von Papeln. So gut 
wie aIle Arbeiter sind mehr oder minder affiziert, in emem FaIle war es 
auch die Schiffsmannschaft, selbst Kapitan und Steuermann. 1m 
Staube von beiden Schiffsladungen fand Bridge eine Art Milben 
(Pediculoides ventricossus) unter dem Mikroskop. (Siehe die beziigliche 
Veroffentlichung von Dr. Askins im Brit. med. J. 1924.) 

Farben. Eine Anzahl Frauen wurde beim Montieren von Leder fiir 
Sattel und Lederteile von Fahrradern von einem Hautausschlag er: 
griffen. Das Leiden befiel die Stepperinnen, beginnend an den Fingern 
und sich iiber Arme und Nacken verbreitend. Dann folgte Abschuppung. 
Die Haut blieb glanzend und pergamentahnlich. Die meisten Arbeite
rinnen waren schon mehrere Jahre beschaftigt und hatten friiher nie 
Hautaffektionen gehabt. Eine bestimmte Ledersorte, die mit Bismarck
braun gefarbt war, wurde als Ursache angegeben. DochfandDr. Bridge 
in anderen Betrieben bei ahnlichem Leder keine Hautaffektionen. Bei 
Verwendung einer anderen Farbe trat kein neuer Fall mehr auf.Bei 
den seit langerer Zeit befallenen Frauen dauerte es geraume Zeit, bis 
aIle Symptome verschwunden waren. Bismarckbraun wird oft als 
Farbe verwendet und gibt oft AnlaB zu Hautentziindungen. Vielleicht 
enthalt es gewisse Diamine, die noch nicht umgewandelt sind und 
starker wirken alsBismarckbraun selbst. 

Mehrere Hauterkrankungen traten auf in Betrieben zur Herstellung 
von Alkaloiden: mehrere FaIle in der Fabrikation von Morphiumsalzen, 
davon 1 Fall mit Verbreitung iiber den ganzen Korper. Die Krankheit 
ist unter den Arbeitern als Morphiumkratze bekannt. Dann einige FaIle 
durch Strychnin und 2 Ekzemfalle beim Sieben von Chininsulfat. 

Gartner. Gartner, die mit Tulpen- und Hyazinthenzwiebeln arbeiten, 
leiden oft an Nagelbettentziindung dutch Reiben an den Zwiebeln, wo
durch das Eindringen reizender Stoffe in die Haut begiinstigt wird. 
Die Krankheitserscheinungen sind ahnliche wie bei der Arbeit mit 
Primeln und Rhus Toxicodendron. 

Fiirberei. Die groBe Zahl der Hautkrankheiten unter den Malern 
und Anstreichern und in der Farberei ist zum groBten Teil durchdie 
Losungsmittel der Farben und durch die Stoffe bedingt, die die Arbeiter 
zur Reinigung der Hande verwenden. Unter ihnen spielt das Terpentin 
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eine groBe Rolle, das je nach der Qualitat in verschiedenem MaBe un
giinstig auf die Haut wirkt. 

Allgemeines. Die mikroskopisch unverletzte Haut ist gegen reizende 
Stoffe sehr widerstandsfahig, sowie aber die Kontinuitat der Decke 
durch mechanische Verletzung, Nasse oder Entziindung zerstOrt ist, 
treten leicht Krankheiten auf. Die Hand des Arbeiters bedarf taglich 
sorgfaltiger Untersuchung, wenn die Dermatitisfa,lle verhindert werden 
sollen. 

Es diirfte wenig Fliissigkeiten geben, die Tag fUr Tag angewendet, 
nicht bei bestimmten Individuen Hautentziindung hervorrufen. Dies 
gilt auch yom Staub. Es ist daher oft schwer, im Einzelfalle die Ursache 
einer Dermatitis anzugeben, besonders in der chemischen Industrie und 
in der Farberei, wo viele verschiedene Fliissigkeiten verwendet werden. 
Die Zahl der gemeldeten Falle ist im Zunehmen, was auf freiwillige 
Meldungen seitens mancher Firmen zuriickzufiihren isL 

Unternehmer und Arbeiter wenden den gewerblichen Hautkrank
heiten immer mehr Aufmerksamkeit zu, so daB zu hoffen ist, daB die 
FaIle vollkommener Wiederherstellung bei Erhaltung der Arbeits
fahigkeit im Berufe immer haufiger werden. Die Verwendung von 
Arbeitshandschuhen ist in Zunahme, in manchen Betrieben auch das 
Einfetten der Hande. 

Niederlande. 
Beinahe aile Salzsieder bekommen bei der Arbeit an der Pfanne 

Hautabschiirfungen an den Fingerspitzen und oft Blasen an der Hand
flache. Die scharfen Holzrander an der Arbeitsoffnung und das fort
wahrende Gleiten der Kriicke durch die Hand bilden einen mechanischen 
Reiz. Die hauptsachlichste Wirkung kommt von der die Hande fort
wahrend benetzenden heiBen Salzlake. Es wurde empfohlen, letzteres 
zu vermeiden. 

VerhaltnismaBig unbekannt sind Erkrankungen durch Pflanzen; sie 
erstrecken sich auf Hande und Handgelenke und auf das Gesicht und 
kommen bei den Leuten zur Beobachtung, die beim Roden im Zichorien
anbau mit dem Laub in Beriihrung kommen. Es ist moglich, daB es 
sich urn eine ldiosynkrasie handelt. Auch beim Schneiden frischer 
Tulpen, ferner beim Verpacken von Griinzeug und karbolbespritzten 
Pflanzen wurde je ein Fall beobachtet. 

Gewerbliche Hautkrankheiten wurden ferner von den verschieden
artigsten Berufen, auch aus der Landwirtsehaft, gemeldet, dieMehrzahl 
ist unter den Benzol-, Benzin-, Petroleum-, Teer-, 01-, Saure-, Alkalien
arbeitern erwahnt, ferner Hautkrankheiten als Folge nachtraglich in
fizierter kleinster mechanischer Hautverletzungen. AuBerdem enthalten 
die Berichte zahlreiche Einzelfalle, wo mechanische und chemische In
suIte in verschiedenster Weise zusammen bei empfindlichen Person en 
Hautkrankheiten verursacht haben. 
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Angenkrankheiten t. 
England. 

1920. Ein groBer Betrieb zur Herstellung von Knallkapseln mittels 
KnallsiIber wurde auf Antrag des Betriebsleiters wegen des Auftretens 
von Bindehautentziindungen besucht. Die FaIle waren leicht, aber mit 
Riicksicht auf unsere Kenntnisse betreffend Bindehautentziindung dort, 
wo KnallquecksiIber verwendet wird, und die durch Reinlichkeit daselbst 
erzielten guten Resultate wurde der Betriebsinhaber angewiesen, in 
gleichem Sinne vorzugehen. Die Besichtigung von acht anderen Be
trieben der gleichen Branche ergab keine weiteren Augenentziindungen, 
obwohl viele der Betriebe in Heimwerkstatten untergebracht sind, wo 
keine VorsichtsmaBregeln getroffen werden und die Arbeiter auf nied
rigem Niveau stehen. Die charakteristische blauliche Verfarbung der 
Konjunktiva war sehr haufig zu sehen, in einem Fall bei nur 1 Jahr 
dauernder Arbeit. Gegen den inneren Canthus zu ist die Bindehaut 
am starksten affiziert, und es ist wahrscheinlich, daB das Salz vermutlich 
mit ungewaschenen Fingern zum Auge gebracht wird. 

Ein schwerer Fall von Konjunktivitis ereignete sich bei einem mit 
dem Sieben von Gallussaure beschaftigten Mann. Es waren die not,
wendigen Vorkehrungen gegen Staub nicht getroffen. 

Auch in Linoleumfabriken fanden sich Bindehautentziindungen bei 
den mit der Leinsamenoloxydierung Beschaftigten. AuBerdem trat bei 
2 Personen, die kurze Zeit der Einwirkung von Leinsamenmehl aus
gesetzt waren, akuter Schnupfen und Sch wellung der Augenlider auf. 
(Der ProzeB ist vielleicht analog dem Heuschnupfen. - Ref.) Seh
storungen wurden hervorgerufen bei der Erzeugung von Atropinsulfat 
als natiirliche Folge der mydriatischen Wirkung dieses Alkaloids beim 
Einbringen ins Auge. Vermeidbar ist dies nur durch personliche Rein
lichkeit. 

Niederlande. 
Hornhautgeschwiire und Bindehautentziindung ·wurden gelegentlich 

beobachtet durch schweflige Saure, durch Kalkstaub (Maurer), durch 
unge16schten Kalk (Zuckerfabrik), durch Pech, Kunstdiinger, dann bei 
mechanischen Ursachen bei Landarbeitern und Schmieden. 

5 FaIle von Nystagmus wurden aus staatlichen Bergwerken ge
meldet. 

Drncklnft. 
Deutsches Reich. 

Nach den Berichten des LGA. Dr. Koelsch. 1m Laufe der wahrend 
aller Berichtsjahre am Inn durchgefiihl'ten Caissonarbeiten, bei denen 
Tiefen bis zu 15 m erreicht wurden und zeitweilig iiber 100 Arbeiter 

1) S. a. HautkranklIeiten, Teerol. 
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beschaJtigt waren, t.raten infolge der strengen Auslese der Arbeiter und 
der fast volligen Alkoholabstinenz niemals schwere und verhiiJtnismiWig 
wenig leichtere PreI31ufterkrankungen (Kopf- und Gliederschmerzen, all
gemeine Mattigkeit, Herzklopfen, Schwindel, Ohrenbeschwerden, mit
unter Bronchitis) auf. Diese FaIle wurden durch Einschleuf3en in die 
Rettungskammer bald behoben. 

In Preuf3en kamen zwei schwerere FaIle mit mehr als 100 Tagen 
Arbeitsunfahigkeit bei einer Senkkastentiefe von 13 m durch gewalt
same Beschleunigung des Ausschleuf3ens vor. Auf3erdem ereigneten sich 
einige leichtere Erkrankungen (Ohrenblutungen und Gelenkschmerzen). 

Osterreich. 
Bei den aIlmonatlichen Druckluftarbeiten am Achensee-Kraftwerk 

waren durchschnittlich 103, im Maximum 139 Mann beschaftigt. Es 
wurden Drucke bis zu 1,5 Atmospharen erreicht, der Druck von einer 
Atmosphare jedoch nur durch 7 Monate iiberschritten. In dieser Zeit 
kamen 450 Drucklufterkrankungen vor, die aIle durch Rekompression 
in der Sanitatsschleuf3e behoben wurden. Schwerere, in Spitalpflege 
abgegebene FaIle waren folgende: Gelenkschmerzen, Neuralgien 10, 
Mittelohrentziindung 10, Erkrankungen des inneren Ohres 1, Nasen
erkrankungen 10, Magen-Darmstorungen 30, Lungenentziindung 1, 
Menieresche Krankheit 30, Blasenstorungen 2. 

Nach Beendigung dieser Arbeiten wahrend des Schildvortriebes in 
den folgenden 5 Monaten bei einem mittleren Drucke von 1,45 Atmo
spharen kamen fast keine Erkrankungen mehr vor. 

Strahlende Energie. 
Deutsches Reich. 

Elektrisch Schweillen. Die Einwirkung ultravioletter Hitzestrahlen 
hat bei der Elektrolichtbogenschweif3ung zu Hautverbrennungen und 
,schweren Regenbogenhautentziindungen nicht nur der in der Nahe der 
Schweif3steIle beschaftigten Leute, sondern auch bei anderen entfernt 
von den Schweif3maschinen in demselben Arbeitsraume tatigen Ar
beitern gefiihrt. In einem Betriebe sind daher die Schweif3stellen durch 
Vorhange abgetrennt worden. 

Bei manchen Firmen werden zum Schutze der Lichtbogenschweif3er 
nicht nur Schutzbrillen, sondern auch Schutzschilde mit dunklen Gla
sern sowie festhangende kreisfOrmige eiserne Schilde verwendet. In 
einem FaIle waren diese mit Bleiiiberzug gegen das Durchdringen 
schadlicher Strahl en versehen. Ferner ist hier die Stromstarke herab
gesetzt und einem Arbeiter die Bedienung von zwei Maschinen iiber
tragen worden, um ihm moglichst wenig Gelegenheit zur Beschaftigung 
mit anderen Dingen wahrend der Schweif3arbeit zu geben. (Der wahre 
Grund diirfte hier okonomischer Natur - Ersparnis von Arbeitskraften 
- gewesen sein. - Ref.) 
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In einem anderen Betriebe werden rohrenartige Hauben wahrend 
des SchweiBens uber den Kopf gesttiIpt, die auf einer Seite zur Be
festigung des Saugglases abgeflacht sind. 

Licht. Bei Aufnahme eines Lehrfilms uber die Handhabung von 
Nahmaschinen in einer Filmwerkstatte begannen die Augen der Naherin 
zu tranen, dann trat vorubergehende Blindheit und eine in die Tiefe 
gehende Verbrennung del' Haut des Gesichtes, des Halses und del' Arme 
auf. Ahnliche leichtere Faile ereigneten sich ofters bei Schauspielern 
und Arbeitern in Filmateliers. Bei Erzeugung eines elektrischen Licht
bogens zwischen zwei Drahten erlitt ein Lehrling eine dreitagige 
Blendung. 

Glasmacherstar. Bei der Massenuntersuchung von gegen 700 Ar
beitern wurden in Sachsen 42 Faile von Glasmacherstar, besonders bei 
Hohlglasarbeitern gefunden. 

Rontgenstrahlen. Einige Faile von Rontgenekzem und ein Fail 
kompliziert durch Rontgenkrebs der Haut mit Metastasen in den 
inneren Organen und Tod nach zwei J ahren wurde gefunden. Ferner 
wurde bei einem Rontgenarbeiter Hautkrebs und andere Hauterkran
kungen des Gesichtes und der Hande gemeldet. Drei RontgenfaIle er.: 
eigneten sich beill Ausprobieren von Rontgenrohren wohl durch vaga
bundierende Strahlen, da die Rohre seitlich abgedeckt waren. In einem 
Falle entwickelte sich im AnschluB daran eine schwere Leukamie. Zwei 
FaIle, einen Ingenieur und einen Arbeiter betreffend, wurden mit 
Rontgenkrebs des oberen Augenlides und derNase bzw. des rechten 
Mittelfingers nebst den bekannten Rontgenveranderungen der Hand 
beobachtet. 

Interesse bot ein Fall von Berufsschadigungen durch Rontgen
strahlen bei dem Meister eines elektromedizinischen Betriebes. Die 
Erkrankung begann ill Jahre 1916 mit einem kleinen, etwa linsen
groBen GeschwUr am Handrucken uber dem Grundgelenk des linken 
Ringfingers, umgeben von kleinen Warzchen und Hornhautabschilfe
rung en (Keratosen). Ende des Jahres 1921 setzte eine starke Ver
schlimmerung ein, die zur Arbeitseinstellung fiihrte. Die genauere 
Untersuchung ergab eine krebsige Entartung. Versuche mit Strahlen
behandlung versagten, so daB Ende des Jahres 1922 die Hand bis auf 
den Daumen entfernt werden muBte (Landesgewerbearzt). 

Eine Fabrik fUr Rontgenapparate meldete mittels Unfallanzeige ill 
Januar dieses Jahres, daB der 48jahrige Apparatekontrolleur seit Ok
tober 1921 erwerbsunfahig sei infolge von Rontgenstrahlenverbren
nungen am Unterleib und Rontgenkarzinom an der Hand. (Mittel
franken-Land. ) 

Aus dem Jahresberichte des Gewerbemedizinalrates Dr. Teleky fUr 
den Aufsichtsbezirk Dusseldorf uber die Jahre 1921 und 1922. 

Unter 158 Glasmachern einer Flaschenglashutte fanden sich bei 
29,7% mehr oder weniger weit vorgeschrittene Starerkrankungen, und 
zwar bei 32,4% der 108 untersuchten 40-59jahrigen und bei 11 von 
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Hi iiber 60jahrigen. Das Vorwiegen des hinteren Rindenstars, das eng
lische Autoren behaupten, war nicht zu bestatigen. Unter einer Anzahl 
Elektro- und AutogenschweiBern fand sich kein Fall von Star. Die im 
Bonner physikalischen Universitatsinstitut vorgenommene Unter
suchung der gebrauchlichen Schutzbrillen fiir Elektro- und Autogen
schweiBer ergab, daB manche nur einen geringen schutzenden EinfluB 
haben. Die Abneigung der Arbeiterschaft gegen Brillen zum Schutz 
gegen Splitter und Licht ist nicht so begreiflich und berechtigt wie die 
gegen Respiratoren. Die Verhaltnisse wechseln von Betrieb zu Betrieb. 
Sehr zweckmaBig ist der Gebrauch von "Spiegeln", d. i. dunklen 
Glasern in breiten Holzrahmen, die an einem Zapfen mit den Zahnen 
vor das Gesicht gehalten werden in der GuBglas- und GroBeisenindustrie 
als Schutz der Augen und der Gesichtshaut gegen strahlende Hitze. 

England. 
Bericht des Glasmacher - Star-Komitees (1920) von 

I. Herbert Parsons F.R.C.S., F.R.S. 
Das Glasmacher-Star-Komitee der kgl. medizinischen Gesellschaft 

wurde im Jahre 1908 eingesetzt und fuhrte Betriebsbesichtigungen und 
klinische und physikalische Untersuchungen aus. Ein geeignetes Spek
troskop ermoglicht es dem Beobachter, die von dem geschmolzenem 
Glas ausgehenden Strahlen zu analysieren. 

Die V orstudien ergaben, 1. daB keine Ron t g en strahlen ausgesendet 
werden, 2. daB Licht und ultraviolette Strahlen reichlich ausgesendet 
werden, und 3. daB die Hauptmenge der ausgesendeten Strahlen Warm
strahlen sind. 

Bekanntlich bewirkt strahlende Energie keinerlei physikalische 
oder chemische Veriinderung von Stoffen, auf die sie fallt,wenn keine 
Absorption stattfindet. Der nachste Schritt im Studium war demnach, 
festzustellen, ob und welche Strahlen des geschmolzenen Glases von 
den brechenden Medien des Auges absorbiert werden. 

Die leuchtenden Strahlen werden von denbrechenden Medien nicht 
in merkbarer Weise absorbiert und konnen demnach auch nicht Ursache 
der Starbildung der Kristallinse sein. 

UI traviolette Strahlen. Es ist bekannt, daB sie von verschiedenen 
Korpergeweben absorbiert werden. Sie sind die Ursache der sogenannten 
Schneeblindheit und der Ophthalmie durch elektrisches Licht. Die 
Mitglieder des Komitees Henderson und Parsons, spater Martin 
haben Kaninchen dem Licht der ultravioletten Strahlen ausgesetzt und 
fanden, 1. daB zwar die Hornhaut etwas von den kurzeren ultravioletten 
Strahlen, die auf das Auge fallen, absorbiert, daB aber andere mit 
groBerer Wellenlange die Hornhaut passieren, jedoch von der Linse 
absorbiert werden. Es ist daher moglich, daB diese ultravioletten 
Strahlen die Ursache von Gewebsveranderungen in der Linse und so 
indirekt des Glasmacherstars sind; 2. daB ausgesprochne Veranderungen 
der Linse durch wiederholte und lang dauernde Einwirkung ultravio-
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letter Strahlen entstehen. Sie treten besonders in der vorderen Linsen
partie auf, aber Veranderungen nach Art des Glasmacherstars konnten 
bei dies en Experimenten nicht erzeugt werden. 

Warmestrahlen. Die Absorption von strahlender Warme durch 
die brechenden Medien des Auges wurde durch die Mitglieder des Ko
mitees H. Hartridge und A. V. Hill studiert. Sie konstruierten dazu 
ein Ultrarotspektrometer. Ihre Resultate sind sehr wichtig. Hinsicht
lich der Frage der Herkunft des Glasmacherstars sind die wichtigsten 
folgende: 

1. DaB eine erhebliche Menge von Warmeenergie, die auf die Horn
haut fallt, von der Linse absorbiert wird. Es ist demnach moglich, 
daB der Glasmacherstar auf diese Weise zustande kommt. Es ist in 
dieser Richtung wichtig, daB sporadische FaIle von Star ahnlich dem der 
Glasmacher bei Arbeitern in Eisenwerken beobachtet wurden. Ihre 
geringe Zahl diirfte mit der kiirzeren Zeit der Strahlenwirkung auf die 
Augen zu erklaren sein. 

2. DaB die Iris praktisch die gesamten Warmestrahlen absorbiert, 
die auf sie fallen. Dies ist besonders wichtig. 

Die Kristallinse wird mit Nahrung versorgt, durch die Fliissigkeit, 
die von der GefaBschicht des Auges stammt, insbesondere vom Ziliar
korper, der mit der Iris im Zusammenhang steht. Wenn durch eine 
Erkrankung oder Funktionsstorung des Ziliarkorpers diese Fliissigkeit 
ihren Charakter andert, so leidet die Linse mit. Der zerstorende EinfluB 
manifestiert sich gewohnlich in der Form von Star, welcher in den riick
wartigen Partien der Linse beginnt und daher dem Glasmacherstar 
einigermaBen ahnelt. Da der Glasmacherstar gewohnlich erst viele Jahre 
nach Beginn der Einwirkung der Berufsarbeit auf tritt, scheint es den 
Mitgliedern des Komitees wahrscheinlich, daB nicht direkte Wirkung 
der Strahlen auf die Linse den Star verursacht, sondern eher eine in
direkte Schadigung der Ernahrung der Linse durch die Wirkimg auf 
den Ziliarkorper stattfindet. Einige Vorversuche der oben genannten 
Fachleute unterstiitzten diese Anschauung. Auch die Beobachtung 
von Hartridge und Hill iiber die Absorption strahlender Warme 
durch die Iris spricht in dies em Sinne. 

Vor bEmgungsmaBregeln. Obwohl die wahre Natur .der Strah
lung, die die Entwicklung des Glasmacherstars verursacht, und die 
exakte Erklarung bisher sehr unbekannt war, stellte W. Crookes 
friihzeitig Versuche innerhalb des Komitees an, um nach Moglichkeit 
die ultravioletten und ultraroten Strahlen vom Auge abzuhalten. 
Crookes steIlte eine groBe Anzahl von Glasern her, welche Salze ver
schiedener Metalle enthielten, und fand endlich solche, die ihren Zweck 
ausgezeichnet erfiillten. Manche von ihnen, die ultraviolette Strahlen 
absorbieren, kommen seitdem im Handel unter dem Namen "Crookes
glas" vor. Der Glasmacherstar wiirde sicher verschwinden, wenn die 
Glasmacher solche Glaser triigen. (Nach obigem sind ultrarote Strahlen 
wahrscheinlich die Ursache des Glasmacherstars! Ref.) Doch ist es 
bekanntlich unmoglich, Arbeiter dazu zu bringen, daB sie Schutzglaser 
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tragen. Der Versuch wurde unternommen, hatte aber ein ungiinstiges 
Resultat. 

Die Arbeiten des Komitees haben demnach festgestellt, 
1. daB Lichtstrahlen nicht die Ursache des Glasmacherstars sind, 
2. daB ultraviolette Strahlen nicht durch ihre direkte Wirkung auf 

die Linse zur Starbildung fiihren, 
3. daB vermutlich in erster Linie Warmestrahlen das wirksame Prin

zip sind, 
4. daB es unsicher ist, ob die Warmestrahlen direkt auf die Linsen

substanz oder indirekt durch die Storung der Ernahrung der Linse 
wirken, . 

o. daB moglicherweise ultraviolette Strahlen durch die indirekte 
Wirkung auf die Ernahrung der Linse eine groBe Rolle spielen. 

Es wurden demnach bedeutsame Resultate erzielt, sowohl beziig
lich der Erklarung wie zur Vermeidung des Glasmacherstars, doch sind 
die Forschungen keineswegs abgeschlossen. Weitere Studien iiber die 
Wirkung der Warmestrahlen auf das Auge sind notwendig, insbesondere 
hinsichtlich der experimentellen Starerzeugung. Hierzu muB der Chemis
mus der Kristallinse weiter untersucht werden. Auch die exakte Unter
suchung der Wirkungsweise der Strahlung, ob direkt oder indirekt, 
ware fortzusetzen. 

Die Schwierigkeiten, Glassorten herzustellen, die die Warmestrahlen 
absorbieren, sind bisher nur unvollkommen iiberwunden worden. Das 
muB erst geschehen. 

Niederlande. 
Heftige Entziindungen beider Augen (Bindehaut und Hornhaut), 

iiber einen Tag anhaltend, traten bei 2 Arbeitern im AnschluB an das 
Festhalten eines Werkstiickes beim elektrischen SchweiBen auf. Auch 
6 andere Arbeiter, die daneben arbeiteten, wurden ungefahr 12 Stunden 
nach der Arbeit von heftigen Augenschmerzen befallen. Nur der Schwei
Ber selbst trug eine Brille, und zwar mit einer blauen und roten Rubin
glaseinlage zwischen zwei gewohnlichen Rautengliisern. Es wurde das 
Tragen von Euphosglasbrillen auch seitens der Helfer und der Arbeiter 
in der Umgebung angeordnet. 

1921. AuBer einigen Fallen, die nicht sicher auf BerufseinfluB zu
riickzufiihren sind, ereignete sich ein Fall von Bindehautentziindung 
durch grelles Licht bei einem Gasinstallateur. 

Eleldrizitat. 
Deutsches Reich. 

Ein Lehrling wurde beim Festdrehen einer locker sitzenden Gliih
lampe dadurch in den elektrischenStrom eingeschaltet, daB die Porzellan
fassung zu niedrig war und den MetallfuB der Gliihlampe nicht iiber
deckte. Es trat Herzlahmung mit halbtagiger BewuBtlosigkeit und tiefe 
Brandwunden auf, dann vierteljahrliche Erwerbsunfahigkeit und Herz-

B r e z ina, Gewerbekrankheiten 1920-26. 12 
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schwache (R.B. Liineburg). Von 10 Elektrounfallen im R.B. Dussel
dorf waren 3 auf schadhafte Handlampen zuruckzufiihren. Einer er
eignete sich bei 120-Volt-Spannung. 

In einem Elektrizitatswerk Berlins verungluckte ein Arbeiter tOd
lich durch Beriihren der 220-Volt-Drehstromleitung. Ein Aufseher 
in der Dampfschleife einer Papierfabrik starb an Herzlahmung durch 
Beriihren einer 220-Volt-Drehstromlampenleitung. Die todliche Wir
kung bei dieser Spannung fiihrte Berichterstatter auf die Feuchtigkeit 
des Raumes sowie auf die schwachliche Korperbeschaffenheit des Ver
ungluckten zuruck. 

Ein Elektromonteur im Bezirk Munster verlegte eine elektrische 
220-Volt-Wechselstromlichtleitung in einem feuchten Keller und lieE 
sie unter Spannung, so daB bei Unterbrechung der Arbeit das eine Ende 
ohne Isolierung frei von der Decke herabhing. Man fand spater einen 
Lehrling, das Drahtendein der rechten Hand haltend, tot auf dem Boden 
liegen. Die nasse FuBbekleidung hatte den Durchgang des Stromes 
durch den Korper begiinstigt. Hingegen wurde ein Schlosser bei der 
Beriihrung eines 24000-Volt-Drehstromes in einer elektrischen Schalt
station nur vorubergehend bewuBtlos. 2 Personen zogen sich Hand
verbrennungen durch schadhafte Kabel und Niederspannungsstrom zu. 

Ein PreBluftarbeiter bei 1,2 Atmospharen Uberdruck bekam durch 
Beruhrung einer Lichtleitung Strom von 220 Volt Spannung, wurde 
davon befreit, sprach noch einige Worte, wurde dann ohnmachtig, 
erlangte trotz Wiederbelebungsversuche das BewuBtsein nicht mehr 
und starb auf dem Transport ins Krankenhaus. Da er vor der Ein
stellung der PreBluftarbeit arztlich untersucht worden war, wurde der 
Tod auf besondere Empfindlichkeit gegenuber dem elektrischen Strom 
zuruckgefiihrt, um so mehr als ein Arbeitskollege den gleichen Strom 
unter den gleichen Umstanden ohne Schaden ertragen hatte. Die ge
richtliche Sektion bestatigt den Befund (welchen~ Ref.). 

Todesfalle durch 220 Voltstrom (meist Wechselstrom oder Dreh
strom,) in der Regel an Gliihlampen, ereigneten sich in groBerer Zahl, 
es waren uber 30 FaIle. Meist trat sofort BewuBtlosigkeit auf, einige 
Verunfallte starben an den Brandwunden. 4 Todesfalle ereigneten sich 
sogar durch 110-120 Volt Spannung, nicht immer waren besonders 
ungiinstige auBere Umstande, wie nasse Kleider und Hande oder Stehen 
mit genagelten Schuhen auf Betonboden, Ursache des schweren Unfalls. 
Einmal trat bei Status lymphatic us (Thymusgewicht 42 g) der Tod 
durch Schwachstrom von wenigen Volt ein. In einem anderen Falle 
bekam ein Arbeiter Drehstrom von 220 Volt, fiel von der Leiter zu Boden, 
war einen Tag bewuBtlos und klagte noch nach Monaten uber Kopf
und Kreuzschmerzen und VergeBlichkeit sowie uber Schwachegefiihl 
in den Beinen. Die arztlichen Begutachter waren sich nicht klar, ob 
eine Wirkung des Elektrounfalls oder Gehirnerschutterung vorliege 
(es diirfte wohl letzteres der Fall gewesen sein. Ref.). 

1m Gegensatz zu solchen Fallen hat die Beruhrung hochgespannter 
Leitungen durchaus nicht immer den Tod zur Folge. Ein Monteur, der 
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5000 Volt bekommen hatte, kam mit einer tiefgehenden, doch sonst 
unbedenklichen Verbrennung an der Achselhohle davon. Ein anderer 
bekam durch gleich starken Strom schwere, doch nicht todliche Ver
brennungen. Die Folge der Beriihrung einer 10000-Volt-Leitung waren 
zunachst schwere Brandwunden an Rumpf und Extremitaten, dann 
scheinbare Besserung, nach 10 Tagen Tod an Bauchfellentziindung 
durch ausgedehnte Nekrosen der Bauchdecken. 

Bei den Untersuchungen der todlichen Unfalle durch den elektrischen 
Strom wird immer wieder festgesteIlt, daB Wiederbelebungsversuche 
gar nicht oder nur fiir ganz kurze Zeit vorgenommen worden sind. Da 
daher angenommen werden muB, daB vielen Arzten weder die "Anleitung 
zur ersten Hilleleistung bei Unfallen im elektrischen Betriebe" vom 
1. Juli 1907, die in Ziffer 7 eine Mindestdauer der Wiederbelebungs
versuche von 2 Stunden fordert, noch der ErlaB des Ministers fiir Randel 
und Gewerbe vom 10. Januar 1912 (liMBl. 1912, S. 50), Unfalle im 
elektrischen Betriebe betreffend, bekannt ist, so sind die Kreisarzte 
des Regierungsbezirkes vom Regierungsprasidenten darauf aufmerksam 
gemacht und ersucht worden, sich ihre Bekanntmachung in Arzte
kreisen angelegen sein zu lassen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
auf die Notwendigkeit und die erforderliche Mindestdauer der Wieder
belebungsversuche hinzuweisen. Ebenso sind die Gewerberate, Land
rateund Oberbiirgermeister ersucht worden, auch ihrerseits auf ihre 
Bekanntmachung in moglichst weiten Kreisen hinzuwirken. 

1m R.B. Leipzig blieben in einem FaIle Wiederbelebungsversuche 
nach einem elektrischen Unfall trotz halbstiindiger Durchfiihrung er
folglos; in einem anderen Fall aber begann ein Hillsmaschinenwarter, 
der eine 5000-Volt-Drehstromleitung beriihrt hatte und aus 5 m Rohe 
abgestiirzt war, nach 10 Minuten lang durchgefiihrtel' Wiederbelebungs
arbeit wieder zu atmen und kam mit Randbrandwunden davon. 

Bei einem durch elektrischen Strom von 550 Volt betaubten Monteur 
hatten die sofort angestellten Wiederbelebungsversuche Erfolg. Im 
iibrigen wurden WiederbelebUJ1gsversuche gar nicht angestellt oder aber 
zu frOO - nach 1 Stunde oder noch eher - abgebrochen. Mehrfach 
erklarten die eine Viertelstunde nach dem Unfall eingetroffenen Arzte, 
die Fortsetzung der Wiederbelebungsversuche sei zwecklos. Mit Hille 
der Kreisarzte wird nunmehr versucht, auf die Arzte aufklarend einzu
wirken. Zugleich zur Verhiitung von Unfallen durch Elektrizitat lieB 
ein Werk seinen Elektrikern wochentlich 2 Stunden theoretischen Unter
richt in Elektrotechnik erteilen, und zwar durch Ingenieure der elek
trischen Abteilung eins Dampfkesseliiberwachungsvereins. 

England. 
(Aus dem Berichte des Inspektors fiir industrielle Elektrizitats

anlagen, G. S. Ram, M.I.G.E.) 
1920. Von den 394 Elektrounfallen waren 25 tOdlich, 18 von letz

teren ereigneten sich durch Schock, bei Wechselstrom von niedriger 
12* 
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Spannung, also eben wie in den Vorjahren. Obwohl die Mehrzahl der 
Faile bei Dreiphasenstrom von 440 Volt sich ereigneten, betrug die den 
Schock erzeugende Spannung nicht mehr als 250 Volt, da das Opfer den 
Strom nur einer Phase beriihrte und sonst geerdet war. Drei von den 
Fallen ereigneten sich bei Gleichstrom, ein Todesfall von direktem Strom 
niedriger Spannung war nicht erzeugt durch Elektroschock, sondern 
durch Brandwunden infolge eines Bogens, der sich durch KurzschluB 
an einem Schaltbrett gebildet hatte. Bemerkenswert ist, daB von 
20 Hochspannungsungliicksfallen (2000-11000 Volt) nur 4 todlich 
waren. Die iibrigen hatten allerdings zum Teil sehr schwere Folgen, 
manche dauernde Arbeitsunfahigkeit. 

Es folgen mehr technische Ausfiihrungen. 
1m Berichtsjahre gab es einige FaIle, wo kurz nach dem Ungliicksfall 

einsetzende kiinstliche Atmung erfolgreich war. In 2 Fallen von Schock 
durch 6600 Volt kamen die Patienten in 20 Minuten bzw. in 2 Minuten 
zum BewuBtsein zuriick. Bei einem 3000-Volt-Fall in 20 Minuten, bei 
weiteren 2000 Volt in 3 und bei 250 Volt in 10 Minuten. Andererseits 
war unter den todlichen Fallen einmal kiinstliche Atmung durch 2 Stun
den, zweimal durch mehr als 1 Stunde vergeblich fortgefiihrt worden, 
doch hatte in diesen Fallen der Beginu des Rettungswerkes erst mehrere 
Minuten nach dem Unfall eingesetzt. In einigen anderen Fallen wurde 
die kiinstliche Atmung 1/2 Stunde lang fortgefiihrt, dreimal durch weniger 
als 1/2 Stunde, "bis der Doktor kam" und den Patienten fiir tot erklarte, 
womit er bewies, daB die Arzte in diesen Fallen die Notwendigkeit fort
gesetzter Bemiihungen nicht kennen. In 2 Fallen wurde kein Versuch 
unternommen, das Opfer wieder zum Leben zu bringen, obwohl einer 
derselben sich auf einer groBen Schiffswerft, die mit einer Ambulanz 
versehen ist, ereignete und einer der Ambulanzleute kurz nach dem Un
fall am Orte war. Urn die Wichtigkeit dieser Tatsache medizinischen 
Kreisen zur Kenntnis zu bringen, hat die Abteilung ein Memorandum 
herausgegeben und allen Lehrern der gerichtlichen Medizin an den medi
zinischen Schulen zugeschickt. 

10 todliche Ungliicksfalle traten auf durch Schock bei 250 Volt 
oder weniger Wechselstrom, und zwar nicht durch direkte Stromwirkung 
(? Ref.). Ein Mann beriihrte mit der flachen Hand eine gebrochene 
elektrische Lampe und bekam durch den Draht Strom. Wegen des 
eintretenden Muskelkrampfes konnte er nicht loslassen, veranlaBte 
zwar noch durch Hilferufe· Ausschaltung des Stromes, ging aber dann 
trotz durch 2 Stunden fortgesetzter kiillstlicher Atmung zugrunde. 

Die Wichtigkeit der Rettungsversuche bei den durch elektrischen 
Schock BewuBtlosen durch kiinstliche Atmung, wahrend 1 oder 2 Stun
den fortgesetzt, ist in vielen Betrieben, sogar in offentlichen Rettungs
stationen noch nicht erkannt. In 3 Hochspannungsfallen war die Ver
brennung so hochgradig, daB die kiinstliche Atmung unmoglich war; 
in einem FaIle wurde sie erst durch 20 Minuten, dann in der Ambulanz 
10 Minuten lang durchgefiihrt, indessen der Patient in das Spital ge
bracht wurde. Bei den Niederspannungsfallen erfolgte sie zweimal 
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fhlJ'Rh 2 Rtunden, einmal 11/2 , einmal 3/4 Stunden, viermal durch einige 
Minuten und zweimal gar nicht. In einem grol3en Elektrizitiitsbetriebe, 
wo man glauben sollte, dal3 man zweckmiil3ig vorgeht, erfolgte die kiinst
liche Atmung durch 1 Minute, bis ein Ambulanzmann kam, sagte, dal3 
der Patient tot sei und sich daran machte, den Unterkiefer in die Hohe 
zu binden. 

Andererseits war kiinstliche Atmung ofters erfolgreich. In 5 Hoch
spannungsfallen kamen die Verunfallten zweimal nach 30 und je einmal 
nach 15, 10 und 4 Minuten, bei Niederspannungsunfallen in 45, 20 und 
10 Minuten, dann in 4 weiteren Fallen nach wenigen Minuten zum Be
wul3tsein. Zweifellos bekommen im Laufe des Jahres zahlreiche Elek
triker einen mehr oder weniger schwer en Schock, meist bei Niederspan
nung, sind aber nicht einmal 1 Tag arbeitsunfahig. Solche FaIle sind 
auch bei Bewul3tlosigkeit nicht anzeigepflichtig. Die Meldungen iiber 
erfolgreiche kiinstliche Atmung sind daher ganz unvollstandig, zeigen 
aber, dal3 auch nach BewuBtlosigkeit von 1-2 Stunden haufig Rettung 
erfolgt. 

Leider gehen auch viele FaUe, besonders bei Wechselstromnieder
spannung, trotz einwandfrei durchgefiihrter kiinstlicher A~mung zu
grunde. 

Es gilt als sicher, dal3 Elektroschock den Tod durch Lahmung des 
Atmungszentrums oder durch Herzflimmern hervorruft. Letzteres 
tritt besonders bei Niederspannungswechselstrom auf. Die Arzte be
trachten kiinstliche Atmung schlechtweg als die Behandlung, doch 
scheint es, daB keine Behandlung bei Eintritt des Herzflimmerns mehr 
erfolgreich ist. Sehr merkwiirdig ist es, dal3 in Fallen, wo ein Mann einen 
sehr schweren, lang hingezogenen Elektroschock bekommt und dann 
einen bosen Sturz tut, er, wenn er nicht an den Folgen des Sturzes etwa 
durch Schadelbasisfraktur stirbt, sich von dem Schock erholt. Mehrere 
sole he FaIle haben sich bei Leuten ereignet, die bei Arbeiten an Drahten 
der iiber Kopfhohe gelegenen Stromleitung Strom bekamen und bis 
zum Ausschalten desselben hangenblieben. Sie fielen dann herunter, 
und mehrere FaIle mit betrachtlicher Fallhohe genasen. Im Jahre 1921 
gab es 7 solcher Unfalle mit 2-11 m FallhOhe. Im Jahre 1922 5 Falle 
mit einem Sturz von 7 und einige andere mit 2-4 m. In einer vom 
medizinischen Chefinspektor Legge einberufenen Sitzung, diese Frage 
betreffend, berichtete der Elektrizitatsinspektor von dies en Fallen und 
meinte, dal3 eine Art mechanischen Schocks offenbar eine niitzliche 
Art der Behandlung auch in den Fallen sei, wo Herzflimmern bereits 
aufgetreten sei, und dal3 die Arzte eine Behandlung in diesem Sinne in 
Erwagung ziehen soUten. 

1926. Es wird wiederholt in den Berichten auf die Gefahr des Wech
selstromes von niederer Spannung (unter 250 Volt) aufmerksam gemach t, 
jener Spannung, die den Privatabnehmern von Elektrizitat geliefert 
wird. Diese Gefahr ist nicht allgemein bekannt, nicht einmal den Elek
troingenieuren. Die Mehrzahl der TodesfaUe ereignet sich bei 200 bis 
250 Volt, der gewohnlich vorkommenden Spannung, wobei die tat-
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sachliche Spannung, unter del' del' Verunfailte steht, oft noch weit 
niedriger ist und die GroBe sich nicht immer bestimmen laBt. Wechsel
strom ist gefahrlicher als Gleichstrom von derselben Spannung. Trotz 
del' im ganzen recht erheblichen Verwendung von Gleichstrom ist die 
Zahl del' Wechselstromfaile bei niedriger Spannung viel groBeI'. Ein 
Todesfail bei besonders niederer Spannung ist folgender, woraus sich 
entnehmen laBt, daB es nicht- moglich ist, die niederste Spannung, die 
noch todlich wirken kann, festzusteilen, da es auf die besonderen Um
stande ankommt. In einem Elektrizitatswerke wurde, urn die wahrend 
des Kohlenstreiks haufigen Kohlendiebstahle zu verhindern, rund urn 
den Kohlenhaufen eine stromfiihrende Drahtumfriedung gelegt. Die 
Absicht war, den Draht so weit zu elektrisieren, daB del' Eindringling 
einen maBig starken Schlag bekame, gerade genug, urn ihn am weiteren 
V orgehen zu verhindern. Durch Auflegen del' Hand seitens mehrerer 
Personen wurde del' Draht gepriift und del' Schlag fiir maBig befunden. 
Ein 18jahriger Bursche wurde einst innerhalb del' Einfriedung gefunden. 
Er war nachst dem Draht ausgeglitten und auf ein Wellblech gefaIlen, 
hatte dann den stromfiihrenden Draht ergriffen. Das Wetter war reg
nerisch, die Kleider des Burschen vollkommen naB, er konnte den Draut 
nicht loslassen. Ein Ingenieur, del' zufallig in del' Nahe war, versuchte 
die Hande des Jungen vom Draht loszubekommen. Als ihm dies nicpt 
gelang, eilte er, den Strom auszuschalten. Doch stand del' Verunfallte 
1-2 Minuten unter Stromwirkung. 1m vorliegenden Faile hatte die 
Spannung nicht mehr betragen als 64, wahrscheinlich nur 43 Volt, und 
die Wirkung war todlich. Bei trockenem Wetter ware nichts geschehen. 
Die Hauptgefahr bei Unfallen mit niederer Spannung und Wechsel
strom besteht darin, daB die Personen den stromfiihrenden Konduktor 
ergreifen, den Schlag bekommen und nicht imstande sind, sich durch 
Loslassen selbst zu retten. 

Zwischen einem gewohnlichen und einem schweren elektrischen 
Schock ist ein schmaleI' Zwischenraum. 1m Verlauf eines Jahres be
kommen viele Leute elektrische Schlage verschiedenen Grades ohne 
schwere Folgen. Manche Faile sind beinahe todlich. Da abel' del' Ver
unfallte nicht mehr als 3 Tage arbeitsunfahig bleibt, sind diese FaIle 
nicht anzeigepflichtig. Nur wenige werden gemeldet odeI' kommen 
sonstwie zur Kenntnis des Gewerbeinspektors. Unter diesen findet sich 
im Jahre 1926 ein Fall, wo ein Monteur durch 6600 Volt Strom getroffen 
wurde, das BewuBtsein verlor und durch kiinstliche Atmung zu sich 
gebracht wurde, nach zwei Tagen abel' schon zur Arbeit zuriickkehrte. 
Ein anderer bekam im Priifraum des Kabelwerkes einen Schlag von 
mehreren taus end Volt und war nur einen Tag arbeitsunfahig. In einem 
dritten FaIle wurde ein Mann durch 220 Volt Strom bewuBtlos und kehrte 
nach drei Tagen zur Arbeit zuriick. Ein Lehrling bekam Strom von 
einem 6600 Voltsystem beim Reinigen eines Isolators. Wiewohl ihm 
del' Strom durch Hand und Kopf ging, wurde er nicht nennenswert 
verletzt. Ein anderer erlitt durch Strom von gleicher Starke schwere 
Verbrennungen. 
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Von den 13 mit BewuBtlosigkeit einhergehenden, nicht Wdlichen Fallen 
des Jahres1923 (Spannung210-100000 Volt) mul3te die kiinstlicheAt
mung 12mal 5-30 Minuten, einmal 2 Stunden fortgesetzt werden, bis 
sie Erfolg hatte. Unter den Fallen befanden sich mehr solche mit Wech
seIstrom. In einem weiterenFalle trat die BewuBtlosigkeit erst 5 Minuten 
nach dem Unfall ein. Einmal erfolgte gewalttatiges Benehmen des Ver
unfallten nach dem Verschwinden der BewuBtlosigkeit. Ein Ver
unfallter wurde zweimal bewuBtlos. Einmal begann die kiinstliche At
mung mit Erfolg erst 5-10 Minuten nach dem Unfall. Bei den 21 Todes
fallen dieses J ahres war die kiinstliche Atmung manchmal nur durch 
wenige Minuten durchgefiihrt worden. 

Hinsichtlich der Frage, welcher Reiz zur Wiederbelebung elektrisch 
Verunfallter geeignet sei, gelangten Dr. Leonhard Hill und Dr. Argyll 
K amp bell zu folgender Feststellung: Ursache des elektrischen Todes 
ist das delirium cordis. Statt des charakteristischen Schlages treten 
fibrillare Zuckungen des ganzen Herzens auf. Die einzige Methode der 
Wiederbelebung ist Schafers Methode der kiinstlichen Atmung. Das 
Herz wird dabei rhythmisch gedriickt, ebenso die Lunge. Dieser 
rhythmische Druck stellt in manchen Fallen den regelmaBigen Herz
schlag wieder her. 

Niederlande. 
1921. Die von Jahr zu Jahr zunehmende Zahl von Unfallen durch 

den elektrischen Strom hoher und niederer Spannung hat den medi
zinischen Gewerbeinspektor zu dem EntschluB veranlaBt, Kurse fiir 
Elektromonteure und Hilfsmonteure zu organisieren, besonders wurde 
die Belehrung iiber die Gefahren durch den elektrischen Strom, iiber 
die Befreiung Verunfallter aus dem Strombereich und die Behandlung 
beriicksichtigt. Der erste Kurs von 5 Stunden wurde durch den medi
zinischen Gewerbeinspektor auf eine bestimmte Anzahl Teilnehmer be
schrankt, zu Maastricht im November gehalten. Die Kurse werden 
spater systematisch fortgesetzt. 

Verschiedenes. 
Deutsches Reich. 

Masehinensehreiberinnen. Zu der Sonderfrage1 : Welche Gesundheits
schadigungen durch Art und Dauer der Arbeit'sind bei den Maschinen
schreiberinnen beobachtet, und welche MaBnahmen konnen dagegen 
getroffen werden? konnten statistische Unterlagen weder bei den Kran
kenkassen und Berufsverbanden noch bei der Reichsversicherungsanstalt 
fiir Angestellte ermittelt werden. Die Nachforschungen der Gewerbe
aufsichtsbeamten in den Betrieben ergaben, daB Angestellte, die ledig
lich die Schreibmaschine bedienen, seltener, sind aIs man annehmen 

1 Des Raummangels halber konnten hier nur die Ausfiihrungen eines Ge
werberates (Berlin) als die ausfiihrlichsten wiedergegeben werden. 
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sollte; lediglich in den groBen Auskunfteien, Vervielfaltiguugsbureaus, 
bei Behorden uud vereinzelt auch in GroBbetrieben kommen sie vor, 
bei vielen wechselt das Maschinenschreiben mit Stenogrammaufnahme. 

Die iibrigen Angestellten, die abwechselnd auf der Maschine schreiben 
und mit anderen Bureauarbeiten beschiiftigt werden, kommen fiir typi
sche Erkrankungen durch das Maschinenschreiben kaum in Frage. Als 
besondere, durch Art und Dauer der Arbeit herbeigefiihrte Krankheits
erscheinuugen, iiber die von den Schreiberinnen geklagt wird, sind zu 
nennen: Schmerzen in den Fingerspitzen, sogenalmte Klopfschmerzen, 
schmerzhafte Ermiidungserscheinuugen der Muskulatur der Hande, 
Handgelenke uud Arme, Muskelschmerzen im Riicken zwischen den 
Schultern, seltener in der oberen Kreuzgegend, vereinzelt Spannuugs
gefiihle mit stichartigen Schmerzen in Handen, Armen und Schultern, 
bisweilen gesteig'ert bis zu krampfartigen Zustanden in Handen und 
Unterarmen, sehr selten bis zu Lahmuugen im Oberarm, Reiz-, Ermii
duugs- und Erschopfuugszustanden des gesamtenN ervensystems, die auch 
zu auf nervoser Gruudlage beruhenden Herz-, Magen- uud Darmleiden 
fiihren konnen, Blasenleiden uud Menstruationsstorungen, Schwachung 
der Sehscharfe und Reizung der Augennerven. Uber die Ursachen 
J.-:ann ein Zweifel nicht bestehen; es ist zunachst die ermiidende Arbeit, 
die bei einer geiibten Schreiberin nach Diktat in der 11inute etwa 
550 Tastenschlage einschlieBlich Zwischen- uud Umschalttasten UIid 
20 Handbewegungen fiir Zeilentransport und Verschieben des Wagens 
erfordert, eine Arbeit, die je nach der Schwere uud Tiefe des Anschlages 
etwa 5000-6000 mkg pro Stunde bedeutet uud naturgemaB nicht 
acht Stunden lang durchgehalten werden kann. Beim Ubertragen eilles 
Stenogramms vermindern sich die Tastellschlage auf etwa 320, beim 
Schreibell mit Durchschlagelllloch weiter, doch bedingt dann der Tasten
allschlag eine groBere Kraftanwelldullg, die groBte bei den sich lleuer
dings in Gro13banken eillbiirgerndell sogellannten buchendell Maschinen. 
Je nach der Harte der Tasten, der llotwendigell Starke des Anschlages 
und dem Bewegungswinkel der Finger beim Anschlag konnell Schmerzen 
in den Fillgerspitzen ausgelOst werden, dagegen scheint die Zahl der 
benutzten Finger, also die Zahl der Schlage fiir jeden Finger bei diesen 
Schmerzen eine geringe Rolle zu spielen, wohl aber bei der Ermiidung 
der Finger, Hande und Unterarme. Samtliche Schreiberinnen haben das 
sogenannte Zehnfingersystem gelernt, keine aber arbeitet damit, son
dern sie benutzen 2; 4, 6, selten 8 Finger, und zwar ist der Wechsel 
sehr individuell; eillige wechselll regellos die Finger, wahrend andere 
die gleichen Tasten immer mit demselben Finger anschlagen. Abge
sehen vOn der allgemeinen Ermiiduug scheint das Zehnfingersystem 
auch einige besonders anstrengende Bewegungell zu habell, z. B. Spreizen 
der Finger, das Bedienen der Umschalttasten mit dem kleinen Finger. 
Die Schreibarbeit kann selbstverstandlich erschwert, einzelne Muskel
gruppen konnen iiberlastet werden durch ungiinstige Haltung, die nicht 
immer Angewohnheit der Schreiberill ist, sOlldern oft durch mallgel
haftell Sitz der Schreiberin, unzweckmaBige Aufstellullg der Maschine, 
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fehlerhafte Anordnung des Entwurfes oder der Beleuchtung veranlaBt 
wird. Abgesehen von der Intensitat der Arbeit kann durch Ermiidung 
oder fiberreizung der Nerven das Klappern der Maschine, die scharfe 
Konzentration beim Schreiben nach schnellem oder undeutlichem Diktat 
oder beim Abhoren des Diktaphons beitragen. DaB die Nervositat des 
Diktierenden sich auf die Maschinenschreiberin iibertragt, kann nicht 
wundernehmen. fiber Muskelschmerzen und Nervenerschlaffung klagen 
fast aIle standigen Maschinenschreiberinnen, manche jeden Tag nach 
einer gewissen Arbeitszeit, manche nach Monaten, einzelne erst nach 
jahrelanger Tatigkeit. Nervose Magen- und Darmleiden, Blasenleiden, 
Menstruationsstorungen werden dadurch begiinstigt, daB Maschinen
schreiberinnen, die viel Stenogramme aufnehmen oder vorwiegend nach 
Diktat schreiben, selten die regelmaBigen Pausen einhalten und aus 
Angstlichkeit oder falschem Schamgefiihl nicht die notwendigen Unter
brechungen erbitten. Die Ursache der Augeniiberanstrengung kann 
neben ungeniigender Beleuchtung auch die falsche Anordnung der Be
leuchtung sein, die durch die Lampe selbst oder durch das Papier, 
Tintenschrift oder glanzende Maschinenteile Blendung hervorruft. 

Aus den Ursachen der Gesundheitsgefahrdungen der Maschinen
schreiberinnen ergeben sich folgende GegenmaBnahmen: 

1. Auslese durch arztliche Untersuchung und psychotechnische 
Priifung und durch Wechsel in der Beschaftigung. Eine groBere Aus
kunftei laBt die Maschinenschreiberin bereits vor der Einstellwlg unter
suchen, andere Betriebe wechseln die Maschinenschreiberinnen, die 
Stenotypistinnen und die Kontoristinnen gelegentlich aus. Der Wechsel 
wird dadurch begiinstigt, daB die besseren Handelsschulen und die 
Wahlfortbildungsschulen in den letzten Jahren dazu iibergegangen 
sind, Schiilerinnen lediglich fiir den Unterricht im Maschinenschreiben 
nicht mehr anzunehmen. Auch streben die reinen Maschinenschreiberin
nen ganz iiberwiegend selbst nach einem gelegentlichen Wechsel, da 
sie wissen, daB eine altere Maschinenschreiberin kein Fortkommen mehr 
findet, da mit einem Nachlassen der Fingerfertigkeit gerechnet werden 
muB. 

2. Vermeidung zu langer Arbeitszeit, strenge Einhaltung ausreichen
der Pausen, Einnehmen einer warm en Mahlzeit wahrend der Mittags
pause. 

3. Verminderung der mechanischen Arbeitsleistung durch geeignete 
Bauart der Maschine, insbesondere kleinen Kraftbedarf und geringe Tiefe 
des Anschlages, und durch gute Instandhaltung der Maschine. Der 
elektrische Antrieb der Schreibmaschine ist noch zu neu und noch zu 
wenig verbreitet, um ein endgiiltiges Urteil zu ermoglichen. Bei der 
Mercedes-Elektromaschine z. B. geniigt ein leichter Anschlag der Taste, 
auch der Umschlagtaste, zu einem Tiefgang der Taste von 3 mm gegen
iiber12-18mm der iiblichen Maschinen, um einen elektrischen Kontakt 
auszulOsen, der die weitere Arbeit iibernimmt. 

4. Abschwachung der Harte des Anschlages durch gummielastische 
Tasten; Gummifingerlinge werden von den Schreiberinnen abgelehnt, 
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da sie das Gefiihl fiir das notwendige MaB des Anschlages offenbar starker 
beeintrachtigen. 

5. Angemessene Kleidung; Vermeidung enger Kleiderarmel, enger 
Uhrarmbander und Ringe. 

6. Zweckma.Bige Anordnung von Tisch und Stuhl. Eingehende 
Untersuchungen der Allgemeinen Elektrizitatsgesellschaft mit dem psy
{}hotechnischen Fachmann Dr. Schulte haben eine aus zwei beige
fligten Bildern ersichtliche Anordnung als die giinstigste ergeben. 

Stuhlflache, leicht rlickwarts geneigt, Rlickenlehne, FuBstlitze; 
Rohe des Entwurfes liber der Tischplatte 40 cm, liber der Leertaste 33 cm 
liber der Schreibwalze 12 cm; Entfernung des Entwurfes vom Auge 
28 cm, Neigungswinkel des Konzepthalters 60°, Abstand zwischen 
Korper und Leertaste 13 cm, Beleuchtung am Konzepthalter. 

7. Verminderung des Gerausches durch Filzunterlageunter der 
Schreibmaschine; GummifliBe des Maschinentisches in solchen Raumen, 
in denen eine groBere Anzahl von Schreibmaschinen arbeitet; Bespan
nung der Wande mit Stoffen; doch sollten besser liberhaupt nicht mehr 
als zwei Schreibmaschinen in einem Raum untergebracht sein. Neuere 
amerikanische Konstruktionen sind zwar besonders auf Gerauschver
minderung gebaut, erfordern aber wieder groBere Anschlagskraft. 

8. Gute und zweckma.Big angeordnete Beleuchtung, angemessene 
Raumbeleuchtung und notigenfalls eine besondere, gut abgeblendete 
Lampe von 32 Kerzen liber der Maschine am Konzepthalter. Vermei
dung indirekter Blendung durch Papier, Entwurfschrift, Lackierung 
der Maschine, Nickelfassung der ::r'asten und ahnliches. 

L.G.A. Dr. Teleky. Gehiirschaden. Das GebOr schadigend sind die 
Schwanzhammer mit langem Holzstiel, die besonders bei der Nagel
erzeugung gebraucht werden. 3 jiingere, auf das Gehor gepriifte Arbeiter 
konnten rechts die Taschenuhr nicht mehr horen. Ein Nagelschmied 
von 18 Jahren, der die automatischen Maschinen beaufsichtigte, horte 
die Taschenuhr nur auf 4-5 cm Entfernung. Neben dies em Betriebe 
lag ein Packraum, wo einige jugendliche, erst 2-3 Jahre beschaftigte 
Arbeiter die Uhr nur auf 10-20 cm horten. Auch die Nachbarschaft 
einer Schmiede wirkte bei einem jiingeren Madchen etwas herabsetzend 
auf die Gehorscharfe. 

England. 
Arbeit mit PrcBluftwerkzeugen. Dr. Middleton stellte bemerkens

werte Untersuchungen liber die Wirkung der Arbeit mit Pre.Bluftwerk
zeugen an. Er vermochte keine ausgesprochene Gesundheitsstorung 
zu finden, doch wurden bei manchen Individuen die Finger geschadigt, 
und er sagt, daB eine Basis fiir wissenschaftlich begriindete V orschriften 
bier nicht besteht, solange nicht bestimmtere Angaben liber die Ur
sachen der Beschwerden vorliegen. Wenn Krankheitserscheinungen 
angegeben wurden, so war es das Gefiihl von Totsein der Finger, ·was 
besonders im Winter beirn Eintauchen der Hande in kaltes Wasser 
.vorkam. Diese Erscheinung tritt nicht plOtzlich, sondern erst nach jahre-
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langeI' Benutzung der pneumatischen Hammer auf. Niemals kam Ver
lust von Arbeitszeit vor oder Arbeitsunfahigkeit infolge diesel' Er
scheinung. Middleton fiihrte das Gefiihl des Abgestorbenseins del' 
Finger zuriick auf den Druck, den die Arteria ulnaris zwischen dem Ham
mer und den gespannten Sehnen des Fingerbeugers erfahrt. 

Berich t der Inspektorin Hilde Martindale. 
Die Zahl der 14-18jahrigen hat im ganzen abgenommen, doch 

bleibt immer noch das Verhaltnis gegeniiber der Zahl der Erwachsenen 
in manchen Gebieten sehr ungiinstig. In einigen Gegenden haben die 
Jugendlichen absolut ab-, relativ wenigstens die 14-16jahrigen zu
genommen, und zwar wegen der Zunahme der fiir Ungelernte geeigneten 
Maschinenarbeit. Dabei besteht Mangel an Lehrlingen wegen der ver
haltnismaBig hohen Lohue der ungelernten Arbeiter. 

Die Auswahl des richtigen Berufes fiir junge Person en wird oft noch 
nicht mit der notwendigen Sorgfalt betrieben, obwohl die Nachteile 
des haufigen Berufswechsels fiir Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf der 
Hand liegen. Das Urteil iiber die Eignung einer Person liegt meist 
noch in der Hand eines Vorarbeiters statt in der einer fachlich durch
gebildeten Person. Die Vorarbeiter sollten in der Beurteilung der Be
rufseignung ausgebildet werden. Verfasserin beschreibt einen Konfek
tionsbetrieb, wo eine solche Durchbildung der Vorarbeiter stattfindet 
und manche schIieBlich zu einem psychologischen Kursus nach Oxford 
geschickt werden. 

EinfluG der industriellen Beschliftigung auf die Gesundheit der Jugend
lichen. Die Arbeitszeit der Jugendlichen ist in der Regel die gleiche 
wie die der Erwachsenen, nicht nur dort, wo die Arbeit der einen von 
der der anderen abhangt, sondern auch wo dies nicht der Fall ist. Zwischen 
14-16 und 18jahrigen wird wenig Unterschied gemacht. Wo Uber
stunden gemacht werden, nehmen die Jugendlichen daran teil, nur in 
wenigen Betrieben werden bei iiber 8 Stun den die Jugendlichen nach 
Hause geschickt, weil diese Arbeit als ungesetzlich angesehen wird. 
Von der Arbeit nicht wesensverschieden ist der Weg vom und zum 
Arbeitsplatz. Die Entwicklung des Autobuswesens hat dies en Weg 
verkiirzt. 

Hinsichtlich der Gesundheit J ugendlicher steht es fest, daB kurze 
Unterbrechungen wahrend der Vor- und Nachmittagsschicht eine 
merkliche Verminderung der Ermiidung zur Folge hat, was sich in der 
Quantitat und Qualitiit der Leistung sowie darin auBert, daB gegen 
Ende der Arbeit keine Verschlechterung der Produktion eintritt. Die 
Zeichen der Ermiidung stehen, wie eine Inspektorin bemerkt, mit dem 
Bet-riebe in Beziehung. Wenn der Zustand in einem Betriebe im all
gemeinen giinstig ist, so treten dabei viele Unannehmlichkeiten der 
Arbeit zuriick. 

Geflihrliche Betriebe. Die Zahl der in gefahrlichen Betrieben ein
gestellten Jugendlichen ist gering (Vorschriften und Bleiarbeitsgesetz 
vom Jahre 1920). Beschaftigung Jugendlicher findet statt bis zu einem 
gewissen Grade in der Porzellan-, Kautschuk- und Akkumulatoren-
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industrie, in der Wagenlackiererei, beim Garnschlagen in WolI- und 
Haarbetrieben, in der Gerberei. Dadurch kommen die Jugendlichen 
mit Mllzbrand, Blei und Chrom in Beriihrung, doch zeigeJ;l die Jahres
berichte, daB im Jahre 1926 nur 11 Knaben und 4 Madchen an Gewetbe
krankheiten litten unter 568 iiberhaupt. Jugendliche sind also durch 
gefahrliche Betriebe nicht sehr in Mitleidenschaft gezogen. 

Schwerarbeit. Wenn auch die mechanischen Fordermittel in der 
Industrie in Zunahme sind, haben doch Jugendliche in verschiedenen 
Industrien schwere Arbeit zu vollbringen, wiewohl kein Anzeichen daifir 
besteht, daB sie zu iibermaBigen Leistungen gezwungen werden, die 
iiber ihre Krafte gehen. Ein Inspektor ist der Ansicht, daB Jugendliche 
haufiger zusammen als allein schwere Lasten heben in der Weise, daB 
Manner die Knaben ersuchen, ihnen zu h1'llfen. Dies diirfte 90% der 
FaIle ausmachen, wo Jugendliche schwere Lasten tragen. 

Andererseits war Mill Keely erst aunt von der Leichtigkeit vieler 
Arbeiten, die insbesondere von Madchen zu leisten sind. Das Bedienen 
verschiedener Maschinen, das Verpacken kleiner Gegenstande usw. 
beschaftigt nur wenige Muskeln und bedeutet nur eine geringe Korper
bewegung. Die"in sol<3her Weise beschaftigten Madchen benotigen selli 
viel Korperbewegung in der freien Zeit. Die Knaben, die viel anstrengen
dere Arbeiten" ausfiihren, sind durch Spiele und Klubs diesbeziiglicl1 
besser daran. 

Die geringe Anstrengung, mit der die Fabrikarbeit der Madchen 
verbunden ist, macht die Beachtung der dabei eingenommenen Korper
haltUJ;lg erforderlich. Dies erfolgt leider oft nicht. Oft gibt es keine 
Sitzgelegenheiten, wenn ein Teil der Arbeit im Sitzen verrichtet werden 
konnte, oder der Sitz hat keine Lehne und keine Leiste ffir die FiiBe. 
Auf die KorpergroBe der Arbeiterin wird beim Sitz keine Riicksicht 
genommen. Viele sitzen daher vorniibergebeugt, was ffir die Gesund
heit von groBem Nachteil ist. Runder Riicken, schlechte EntwicklUJ;lg 
des Brustkorbes sind die gewohnlichen Folgen. Auf- und abklappbare 
Sitze oder solche, die leicht unter den Arbeitstisch geschoben werden 
konnen, dann solche, welche sich dem Korper anpassen lassen, wiirde 
den J ugendlichen gestatten, zu sitzen, wann sie wollten, um ihre HaltUJ;lg 
zu verbessern. In manchen Betrieben ist wohl daffir gesorgt, daB der 
Arbeiter das Werkstiick in die ffir ihn richtige Lage bringen kann. In 
anderen wird dieser Frage nur wenig Aufmerksamkeit zugewendet. In 
einer Jamfabrik hatten die Arbeiterinnen, die den Jam in GefaBe 
einiiillen, das Material in Trogen auf dem FuBboden, so daB sie immerfort 
genotigt waren, sich zu biicken und dann die Troge auf Forderkarren zu 
heben. 

Das Fabrikgesetz schreibt ffir Jugendliche unter 16 Jahren arztliche 
Untersuchung auf ihre Arbeitstauglichkeit in den erst en 7 Tagen vor, 
manche Unternehmu~engeh'en dariiber hinaus und veranlassen eine 
genaue Untersuchung durch den Fabrikarzt. Bei unbefriedigendem 
Gesundheitszustand wird die Untersuchung in kurzer Zeit wiederholt 
und die Eltern werden auf Defekte aufmerksam gemacht. In einem Be-
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triebe untersucht der certifying surgeon die Jugendlichen aIle Jahre 
'O"om 14.-15. Lebensjahre. Der Gesundheitszustand wird notiert und 
die Entwicklung von der Fabrikpflegerin iiberwacht. Zahnkliniken sind 
eingerichtet und in manchen Fallen obligate Untersuchung der Zahne 
eingefiihrt und Aufnahmebedingurig. Sie ist von einer unentgeltlichen 
Zahnbehandlung. bis zu 18 Jahren gefolgt. Es ist zu hoffen, daB eine 
gleiche Sorgfalt mit der Zeit auch der Sehscharfe zugewendet wird, da 
viele Jugendliche bei feiner Handarbeit verwendet werden und keine 
Vorsorge getroffen ist gegen iibermaBige Anstrengung der Augen. 

Korperiibungen. Die Berichte lauten dahin, daB der Wert des Spie
lens im Freien als fiir die Jugendlichen bekommlich immer mehr an
erkannt wird. Fast aIle groBen, Betriebe veranlassen die Bildung von 
Spielklubs in irgendeiner Form und pachten oft Grlinde in der Nach
barschaft fiir diesen Zweck. Wenn die Knaben schon seit Jahren ihre 
Krikett- und FuBballklubs haben, beginnen die Madchen mit Hockey 
und Tennis nachzueifern, die Madchen treten nunmehr, da in der Schule 
mehr darauf geachtet wird, im Alter von 14 Jahren schon mit Interesse 
fur Spiele in den Betrieb ein. Manche Betriebe sorgen fiir Tanz, Gym
nastik und Schwimmen, letzteres besonders dort, wo keine offentlichen 
Bader sind. Die physische Konstitution der Madchen wird immer mehr 
GegEmstand der Beachtung, und sie werden ermuntert, ihre freie Zeit 
mehr durch Ubung im Freien als durch hausliche Arbeit auszufiillen. 

Einformige Arbeit. Es ist nicht zu leugnen,' daB einformige Arbeit 
infolge der Vervollkommnung der Maschinen praktisch in allen Berufen 
im Zunehmen ist. Uber ihren EinfluB auf die Jugendlichen gehen die 
Meinungen auseinander. 

Eine Gewerbeinspektorin sagt auf Grund eingehender Studien: 
Unter den Gewerbeinspektoren herrschten in derFrage des Einflusses 
der Monotonie ganz verschiedene Anschauungen. In einem groBen Be
triebe wird vermutet, daB mit der Verkiirzung der Arbeitszeit und 
der Gelegenheit zur Unterhaltung am Abend die Mehrzahl der Mad
chen nicht mehr uitter der einformigen Arbeit leiden. In anderen Fallen 
wird vermutet, daB die Monotonie von groBem Schaden fiir Jugend
liche ist und daB diewichtigste Aufgabe der Fiirsorgeorgane darin be
stehe, fUr Abwechslung bei der Arbeit beider Geschlechterzu sorgen. 
Vielleicht ist die goldene MittelstraBe in der Ansicht einer Pflegerin 
gelegen, welche meint, daB durch entsprechende Achtsamkeit und Beob
achtung der Jugendlichen ein groBer Teil der Nachteile der Monotonie 
verhindert werden kann. In dem Betriebe, in dem letztere sich befindet, 
ist die monotone Arbeit im groBen ganzen ausgemerzt worden, nur in 
einer Abteilung (Kartensortieren) war eine Anderung nicht moglich. 
Hier wird auBerordentlich einformige Arbeit von jungen Madchen ver
richtet. Die beziigliche Pflegerin hat beobachtet, daB diese Madchen 
in der Mittagspause mit schonen Hakeleien beschaftigt sind und fand, 
sie in einer Ecke sitzend mit ihrer Hakelei, den Korper vorniibergebeugt 
wie beim Kartensortieren. NiemalS folgten sie den anderen Madchen 
zum Spiel und Spaziergangen. UIll diese Madchen aus der Atmosphare 



190 Verschiedenes. 

der Monotonie herauszubekommen, organisierte diese Pflegerin Tanze 
in der Mittagspause und iiberredete die Madchen, sich daran zu beteiligen. 
Sie sind nicht mehr mit ihrer Hakelei zu sehen, und die Vorarbeiterin 
sagte nach einiger Zeit, daB sie ihre Arbeit viel besser machen, seitdem 
sie in der Mittagspause tanzen. 

In ahnlicher Weise kann sicher oft vorgegangen werden. 

Erziehung und Unterricht. Zu unterscheiden sind beruflicher Unter
richt und allgemeine Bildung. 

In einigen Textilbetrieben werden die jugendlichen Arbeiterinnen 
durch einen Monat von einer Meisterin an Webstiihlen einfachsten 
Typus unterrichtet und bekommen wahrend diesel' Zeit 5 Schill. pro 
Woche. Dann werden sie durch 3 Monate zu einfachen Webarbeiten 
verwendet und wahrend diesel' Zeit taglich durch eine Stunde weiter 
unterrichtet. 

Manche Firmen haben einen Unterricht organisiert, del' die Fort
setzung des gewohnlichen Schulunterrichtes darstellt und am Abend 
erteilt und von del' Firma bezahlt wird. Solche Schulklassen unterstehen, 
obwohl sie von den Firmen unterhalten werden, oft del' Aufsicht del' 
Unterrichtsbehorde. Auch Priifungen werden in solchen Fallen ah
gehalten und Preise verteilt. Die Zahl del' Betriebe mit solchen Ein
richtungen ist im "Vachsen. 

Niederlande. 
Untersuchungen in Biirstenmachereiell. 

1922. In 50 Biirstenmachereien wurden 327 Arbeiter untersuchL 
Die gesetzlichen Forderungen hinsichtlich del' Dimensionierung del' 
Arbeitsplatze sind recht gering, so daB die Raume tatsachlich zu klein 
sind. Selbst mit Riicksicht auf die kleine Zahl del' Arbeiter. Ungenii
gende Raume, ungeniigende Ventilation und mallgelhafte Abfuhr del' 
Pechdampfe verursachell Gestank. 

Die Biirstenmacherei ist ein sehr staubiges Gewerbe, besollders das, 
Sortieren, Kammen und StoBen del' Haare, das durch die sogenannte 
Bankarbeit geschieht. Dabei werden manche Arbeiter, wenn sie den 
ganzen Tag diese Arbeit verrichtet haben, unwohl und bekommen 
Atembeschwerdell und Appetitlosigkeit. Wenn Kreide zu den Borsten 
hinzugesetzt wird, entwickelt sich massenhaft Kreidestaub. Die kleinen 
Betriebe haben keinen Staubabzug, die groBen hier und da in unvoll
kommener Weise. In einem Betriebe tragen die Arbeiter nasse Schwamme 
VOl' dem Munde. Die verarbeiteten tierischen Haarsorten sind: inlan
disches, chinesisches, polnisches, deutsches Schweillshaar, inlandisches,,, 
chinesisches und deutsches Pferde- und Mauleselhaar, inlandisches und 
deutsches Kuhhaar. Dazu verschiedene Pflanzenhaarsorten. 

Das auslalldische Haar wird meist ohne besondere Reinigung ver
arbeitet. In einigen groBerell Betrieben zwei Stunden lang gekocht, 
wodurch es desinfiziert wird. Das inlandische Haar wird meist nach 
del' Ankunft aus den Schlachthausern einige Tage im Wasser geweicht, 
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dann gewaschen, sortiert, gekammt, solange es noch naB ist, gebiindelt, 
dann getrocknet (oft bei einem Backer iiber dem Backofen!) und unter 
Staubentwicklung zu dickeren Biindeln gestampft, dann durch zwei 
Stunden gekocht (Desinfektion). Es folgt das Trocknen, neuerliches 
Kammen unter Staubentwicklung und unter Vermengen mit anderen 
Sorten zu Biirsten verarbeitet. Das Haar wird also noch vor dem 
Kochen vom Arbeiter mehrmals in die Hand genommen, so daB Ge
legenheit zur Infektion vorliegt. 

Dem Kochen gleich zu Beginn stehen technische Schwierigkeiten 
entgegen. 

In einigen kleineren Betrieben erfolgt das Kochen im Arbeitslokal 
selbst, wobei sich heftiger Gestank entwickelt. Aus obigem ergibt sich, 
daB auch dem auslandischen Haar in bezug auf die Desinfektion nicht 
zu trauen ist. Damit stimmt iiberein, daB sich zwei FaIle von Milz
brand in Quastenmachereien ereignet haben, wo ausschlieBlich aus
landisches Haar verarbeitet wurde. Die Desinfektion solchen Haares ist 
unvollstandig. Es wird, wie ein Arbeiter sagte, nicht gekocht, urn es 
geschmeidig zu erhalten. 

Das Befestigen der Borstenbiindel im Holz geschieht durch ge
schmolzenes Pech; die Arbeit heiBt "Pechen". Das Pech wird auf Gas
flammen, seltener auf Petroleum erwarmt, wobei sich hochst unan
genehme Dampfe entwickeln. Nicht nur die offene Pechpfanne ent
wickelt Dampf, auch das Zudecken geniigt nicht, urn dies zu verhindern. 
Bei starkem Abzug wird es zu sehr abgekiihlt. Die Flamme muB daher 
verstarkt werden, so daB Pech auf dem Boden der Pfanne verbrennt 
und unbrauchbar wird. Das Abdecken der Pfanne ist bei der Arbeit 
hinderlich. In manchen Betrieben ist ein Abzug vorgesehen, aber 
weggenommen, in anderen ist er geschlossen. Wenn Arbeiter zur Unter
suchung kommen, kann man beim Eintritt riechen, ob sie an der Pfanne 
arbeiten. 

In den groBen Betrieben wurden aIle Pecharbeiter, darunter 20 bis 
40 Jahre berufstatige und aIle Lackierer auf Albuminurie untersucht 
mit negativem Erfolg. W ohl waren aIle Pecher auffallend bleich. 

Das Gewerbe ist bei den Arbeitern recht verrufen. Besonders wegen 
des Staubes. 

Viele Arbeiter husten, besonders morgens beim Aufstehen und haben 
Auswurf. Viele leiden an Appetitlosigkeit, Apathie usw. Manche geben 
an, daB sie sich allmahlich an den Staub gewohnen. Viele Arbeiter sind 
bleich, doch ist zu beachten, daB gerade minder kraftige Personen den 
Biirstenmacherberuf wahlen. Manche sprechen yom Biirstenmacher
husten als von einer ganz eigenen Erkrankung der Luftwege, die durch 
Staub bedingt ist. Die Untersuchung der Arbeiter ergab folgende 
Erkrankungen: 

Akne (meist pustulOs mit Erkrankung der Haarbalge und Balg
driisen) 15 FaIle, Herpes labialis 1, Pityriasis versikolor 4, chronisches 
Ekzem der Hande 1, kleine eitrige Geschwiire an der Hand 1, Dermatitis 
beider Hande 1, Psoriasis 2, Skrofuloderma 3, Furunkeln 12, Milz-
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brand 2, Anamie 55, chronische Bronchitis 55, Asthma bronchiale 2, Ver
anderungen der Lungenspitzen 25, Lungendampf 6, chronischer Rachen
katarrh 25, erschwerte Atmung durch die Nase 5, vergroBerte Mandeln 1, 
vergroBerte Lymphdriisen 5, Bindehautentziindung 15, Hornhaut
flecken 1, Riickgratverkriimmung 6. - Uberstandene Krankheiten: 
Milzbrand 7, Furunkel 20, sonstige Hautkrankheiten 10, Lungenent
ziindung 13. 

Quellenverzeichnis. 

Deutsches Reieh: Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsbeamten und Bergbehorden 
fiir die Jahre 1920-1926. 

Osterreich: Berichte der Gewerbeinspektoren tiber ihre Amtstatigkeit in den 
Jahren 1920--1926. 

Schweiz: Berichte der eidgenossischen Fabrik- und Bergwerksinspektoren tiber 
ihre Amtstatigkeit in den Jahren 1921-1924. 

Grol.lbritannien: Annual Report of the Chiefinspector of Factories and Workshops 
for the years 1920-1926. 

Niederlande: Centraal Verslag der Arbeidsinspectie in het Koninkrijk der Neder
landen over 1920--1926. 

- Verslagen van de inspecteurs van den Arbeit in het Koninkrijk der Nederlanden 
over het jaars 1920--1926. 

Frankreich: Rapports sur l'application des lois reglementant Ie travail en 1920 
a 1926. 

Belgien: Bulletins du service medical du travail, Bruxelles imprimerie-lithographie 
stevens 1920. 
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Atemnot 41, 49, 62, 83, 133. 
Atemschiitzer G, 14, 19, 26, 27, 45, 47, 

49, 59" 65, 83, 137, 138; s. a. Lix 
Atemschiitzer. 

13 
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Atmung, kiinstl. 67, 75, 78, 102, 180, 
182; s. a. Sauerstoffzufuhr. 

Atmungsorgane, Erkrankungen 99,102, 
105, 106, 118, 133, 135, 138, 154; 
s. a. Asthma, Lungenentziindung, 
Lungendampf. 

- -zentrum, Lahmung 181. 
Atrophie von Muskeln 13, 16, 162. 
Atropin 116, 172. 
Aufenthaltsraume 6. 
Augenbindehautentziindung 49, 51, 52, 

54, 83, 84, 85, 86, 101, 102, 108, 116, 
117, 136, 138, 166, 172, 177, 192. 

-:- Behandlung 56. 
Augenkrankheiten 64. 
Augenlider, Erkrankung 110, 172. 
- Pechwarzen 113. 
Augeniiberanstrengung 185. 
Augenveratzung 59. 
Auramin 93. 
Auspuffgase 66, 72, 75, 76, 77. 
Australien, tierische liaute usw. 128. 
Automobile s. Kra.ftwagen. 
Azeton 3, 83, 84, 93, 108. 
Azetylenflamme 26, 40, 43, 47, 49, 51. 
Azetylzellulose 107. 

Badewarler 66. 
Backer 167, 169. 
Bader 97, 106, 110; s. a. Waschvorrich-

tungen. 
Balgdriisenentziindung s. Follikulitis. 
Balgdriisenzyswn 114. 
Ballen, milzbrandgefahrl. Material ent-

haltend 121, 123. 
Barium 40, 51. 
Bartflechte 133. 
Bauchfellentziindung 179. 
Baumwollfarberei 93. 
- -spinnerei s. Spinnerei. 
Behringwerke 116. 
Beize 166, 167; s. a. Quecksilberbeize. 
- naphtolhaltige 93. 
Benzin 75, 88, 108, 166, 171. 
Benzinofen 67. 
Benzintank 88. 
Benzol, -derivate 29, 84, 89, 101, 171. 
Benzoltank 89, 90. 
Benzolvergiftung 2, 3, 5. 
Bergleute 172. 
Berufsberatung 5. 
Berufseignung 187, 188. 
Berufsstigmen 164. 
BewuBtlosigkeit 48, 51, 63, 66, 69, 71, 

72, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 90, 92, 99, 102, 103, 106, 177. 

Bichromat s. Kaliumbichromat. 
Bierfasser 67. 
Bijouteriewaren 86. 

Bimstein 84. 
Bindemittel bei kiinstl. Schleifsteinen 

151. 
Biskuit (Porzellan) 31. 
- (Backware) -fabrik 74. 
Bismarckbraun 170. 
Bitumen 108. 
Blasbalge 32, 137. 
Blasenerkrankungen 92, 99, 106, 173, 

184. 
Blausaure 86, 87. 
Blechemballagenfabrik 14. 
Bleiabfalle 35. 
Bleiarbeiter, Blasse 10, 14. 
Bleiaufnahme 6, 7. 
Blei, Aufnahmswege 5, 6, 8, 14, 15, 16, 

26. 
Bleiazetat 29. 
Bleibader 14. 
Bleichlauge 58. 
BleichprozeB 53. 
Bleichpulver 59. 
Bleichromat 20. 
Bleichwasser 59. 
Bleidampf 5, 21, 24. 
Bleiemaille 18, 19, 34. 
Bleienzephalopathie 14, 23, 25, 32. 
Bleierzmiiller 7. 
Bleifarben 15, 16, 18, 27, 30, 31, 108; 

s. a. BleiweiB usw. 
Bleifarbeufabrik 11, 23, 28, 34. 
BleigieBer 14, 33. 
Bleiglatte 15, 34. 
Bleiglasur 18, 20, 31. 
Bleiharlerei 11, 14. 
Bleihaltige Fritte 19, 31, 34, 35. 
Bleihiitten 2, 20, 23, 24, 30. 
Bleiinnenanstrichverbot 34. 
Bleikammern 60. 
Bleikarbonat 15, 29. 
Bleikolik 7, 13, 14, 16, 20, 25. 
Bleikolorit 21, 22. 
Bleikratze 25. 
Bleikugeln 13. 
Bleilahmung 1, 12, 13, 16, 20, 23, 25. 
Bleili:iter 11, 13, 25, 27, 33, 34, 35. 
Blei, Magendarmerkrank. 8, 33; s. a. 

Bleikolik. 
Bleimerkblatt 7. 
Bleinieter 11. 
Bleinitrat 29. 
Bleiofenarbeiter 5, 8. 
Bleiofensystem, kontinuierl. 10. 
Bleipresser 11, 16. 
Bleiri:ihren 13. 
Bleisaum 14, 21, 22, 26. 
Blei, Schachtofen 6, 8, 9. 
Bleischleifer 14. 
Bleischmelzer 7,9,11, 14, 15, 21, 25, 33. 
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Blei. Spritzverfahren 14, 16, 17, 19, 31. 
Bleistaub 8, 9, 13, 14, 18, 24, 31, 144. 
Bleisulfat 29. 
Bleitetraathyl 32. 
Bleitrager 10, 11. 
Blei, Tropfenvernebelung 16. 
Bleiverbindungen 80; s. a. die einzeInen 

Bleiverb. 
Bleivergiftung 1, 2. 
- FrUhsymptomE!. 10. 
- Richt1inien f. Arzte 12. 
- Streckerschwache 6, 16, 20, 21, 22, 

26, 33. 
Bleiwaren 13, 14. 
BleiweiB 2, 16, 27, 28, 30, 33, 108, 109. 
Bleiwirkung 1, 7, 10. 
Bleizucker 20. 
Blutarmut 45, 75, 76, 91, 102, 192. 
Blutdruck 21. 
Blutharnen 47; s. a. Blasenerkrankung. 
Blutungen 89, 90; s. a. Blasenerkrank. 
Blutuntersuchung, Bluterkrankungen 6, 

21, 22, 24, 25, 32, 33, 45, 57, 75, 92, 
102, 104, 105, 107, 108. 

Blutvergiftung.58, 119, 38, 60. 
Bohrererzeugung 141. 
Borsten, tierische 118, 119, 120, 125, 

190. 
Brandwunden durch elektr. Strom s. 

elektrische Verbrennung. 
Brasilianische Haute 118, 119. 
Brauereien· 61, 67, 69, 72,79, 82, 84. 
Braunkohle 52. 
Braunkohlenteer 109. 
Braunsteinmiihlen 41. 
Brausebader 6. 
BraziIniisse 168, 169. 
Brechreiz s. Erbrechen. 
Briketterzeugung 109, 116. 
Bronchialdriisen 135. 
Bronchialkatarrh 60, 74, 83, 84, 89, 91, 

93,101,117,118,134,135,136,137, 
161, 173. 

Bronzieren 85, 136. 
Brunnen 69. 
Brustbeschaffenheit 4. 
Buchbinderei 162, 163. 
Bugeleisen 75, 167. 
Bfiroarbeiten 185. 
Bfirstenindustrie 120, 125, 126. 
Bfirstenmacherei 190. 
Bunsenflammen 67. 
Buntdruck, keramischer, s. keramischer 

Buntdruck. 
Bfiroarbeiten 184. 
Butylazetat 29. 

Chalikose der Lunge s. Staublunge. 
Chemiker 87, 103, 117. 

Chemische Industrie 10, 35, 36, 40, 51, 
52, 67, 70, 82, 83, 84, 91, 100, 107, 
171. 

Chemische Reinigung 88; s. a. Fleck
putzerei. 

China, tierische Haute usw. 122, 125, 
126, 127, 128, 131. 

Chinchillapelze, kfinstliche 20. 
Chinin 170. 
Chinondiamin 101. 
Chirurgische Behandlung bei Erkran

lmngen durch Tear, 01 usw. 112, 114, 
116. 

- bei Milzbrand s. Milzbrand. 
Chlor 3, 67, 104. 
Chlorakne 58, 60, 99, 100, 165. 
Chloramin 120, 121. 
Chlorbenzanthren 91, 165. 
Chlorbleiche 58. 
Chlorkalk 58, 165. 
Chlormethyl 85. 
Chloroform 84. 
Chlororthotoluidin 93. 
Chlorschwefel 58, 59. 
Chlorverflussigung 58. 
Chlorzink 59, 165. 
Chorea 4. 
Chrom 101, 188. 
Chromalaun 38. 
Chromatgelatine 45. 
Chromatgrftn 33. 
Chromerkrankungen 38, 42; s. a. Ka-

liumbichromat, Nasenscheidewand. 
Chromgelh 38. 
Chromgeschwfire 2, 38, 42, 43. 
Chromolithographie 39. 
Chromylchlorid 43. 
Chromylfluorid 43. 
Certifying surgeons 3, 71. 

Dampfschwaden 80. 
Darmerkrankungen 33, 57; s. a. Blei-

kolik, Magen-Darmerkrankungen. 
Darmmilzbrand 127. 
Daumenba11en, Atrophie s. Atrophie 

von MuskeIn. 
Degeneration von Nervenfasern 44. 
Dermatol 83. 
Dermographismus 84. 
Desinfektion 79, ·87, 90, 119, 120, 121, 

123, 124, 126, 127, 131. 
Desinfektionsgut, England, Gesetz, die

ses betreffend 129. 
Desinfektionsstation ffir Wolle in Liver-

pool 124, 128. 
Desinfektionserzeugnisse 125, 126. 
Destillierblasen 102. 
Diazotieren 106. 
Diktaphon 185. 

13* 
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Dimethylsulfat 83, 85. 
Dinitrobenzol 91, 96, 97, 99, 102. 106, 

110 .. 165. 
- Behandlung 98. 
Dinitroglyzerin 84. 
Dinitrotolnol 106. 
Dockarbeiter B. Tral1!!portarbeiter. 
Docks, Vorschriften fUr tierische Roh-

produkte 122. 
Dollieren 38. 
Drafts 125. 
Drahtzieherei 70. 
Dreschen verschimmelter Gerste 132. 
Drogerie, Milzbrand .118. 
Druckerei, 2, 17, 39, 58, 62, 106, 141, 

142; B. a. Schriftsetzer, Polygraphi
sche Industrie. 

Druckluft ·172, 173, 178. 
Durolitfarben 117. 

Edelmetallindustrie 165. 
EignungsprUfung 3, 31. 
Einformige Arbeit 189, 190. 
Einschlafen von Arbeitern 68. 
Eisenbahnschwellen 59. 
Eisenbahnwagenbau 16, 117, 165. 
Eisenrot 107. 
Eisenwarenfabrik 110. 
Eiterungen 132, 168; B. a. Finger

verletzungen, Hautkrankheiten. 
Ekzem 39; 43, 45, 46, 51, 58, 65, 81, 83, 

89,93,94,95,99,107,109,110,136, 
161,165,191; s. a. Hautkrankheiten. 

Elektrische Apparate 34, 38. 
- Lampen, Unfalle 179, 180. 
- Leitungen, Unfalle 178. 
- Niederschlagung von Dampfen und 

Staub 9, 11, 13, 23. 
- Verbrennung 168,171,173,177,179. 
Elektrizitat, Unfalle 177. 
Elektrolyse 50, 86, 166. 
Elektrolytisches Chromieren 43. 
ElektroOfen 67. 
Elektroplattieren 86. 
Elektrostahlofen 138. 
Elektrotechniker 38, 73. 
Elektrounfalle, Unterricht 179. 
Elektrounfall bei sehr geringer Span-

nung 182. 
Elevatoren zum Getreideentladen 151, 

152, 156. 
Emaillieren 2, 18, 19, 33, 34, 35, 58, 70, 

135; s. a. Bleiemaille. 
Empfindlichkeit fUr elektrischen Strom 

178. 
Energieumsatz 163. 
Entfetten 82. 
Entschadigung vonBerufskrankheiten 6. 
Entstaubungsapparate 142. 

Epilepsie 4. 
Epitheliom 2, 49, 50, 110, 112, 113; 

s. a. Anilin, Blasenerkrankungen, 
Hautkrankheiten. 

- des Hodensacks s. Hodensack
erkrankungen. 

Erbrechen 36, 40, 44, 49, 51, 73, 74, 81, 
84, 86, 87, 98, 103, 105, 106, 107. 

Erdol B. Mineralol. 
Erdwachs 165. 
Ermiidbarkeit 77. 
Ermiidung 184, 185, 187. 
Erschiitterungen 161. 
Erste Hille 123. 
Erythem 112, 161. 
Erziehung 190. 
Essigsaure 63, 83, 94. 
Essigsaure Tonerde 39. 
Euphosglas 177. 
Exhaustoren 6, 8, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 

33,46,47,51,69, 70, 83, 85, 87, 97, 
136, 137, 145, 149, 153, 157; s. a. 
Setzkastenreinigung, Vakuumclea
nero 

- Offnungen der Abziige 159. 
- Starke des Luftzuges 159. 
Explosionsklappe 66. 
Explosivstoffe, 63. 

Fabrikspflegerin S. Krankenpflegerin. 
Fakalien, Bleigehalt 33. 
Farberei 38, 42, 58, 93, 164, 170, 171; 

S. a. Chrom, Kaliumbichromat. 
Fahrradfabrik 13, 83, 170. 
Fahrradlaternenfabrik 166. 
Fakturenapparatefabrik 13. 
Farbenerzeugung 2, 50, 117; S. a. Blei-

farben. 
FaBbinder 162. 
Fayenceartikel 19, 35. 
Federnstahlfabrik 14. 
Federnverarbeitung, Milzbrand 125. 
Feilenhauer 13. 
Feilenharten S. Harterei. 
Felle 2. 
- tierische S. Haute und Felle, B. ferner 

Kalbs-, Ziegen- usw. Felle. 
Fellfarberei 51. 
Ferrochrombetriebe 39. 
Ferrosilizium. 48, 49, 51. 
Ferrovanadin 117, 118. 
Ferrozyannatrium 87. 
Fetthi1rten 49. 
Feuerwehr 67. 
Fieber 40, 82, 138. 
Film 174. 
Filzerinnen 36. 
Filzhuterzeugung S. Huterzeugung. 
Fingernagelerkrankungen 58. 
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Finl/:erspitzenprkrankunl/: 64, 65, 132, 
165, 166, 168, 171. 

Fingerspitzenschinerzen 184. 
Fingerspitzen, Totsein 186, 187. 
Firnis 81. 
Fischer und Zurweck, Verfahren. 
Fischindustrie 132. 
Flachsverwertung 135. 
Flaschenkap!'elerzeugung 11, 13, 14, 23. 
Fleckputzerei 82, 83, 84, 90, 103. 
Flimmern vor den Augen 36. 
F1ugaschc s. Flugstaub. 
Flugstaub 6, 71. 
Flugzeuganstrich 107. 
F1ngzeugfabrik 20. 
F1u13saure 57, 58, 60, 165. 
Follikulitis 110, 114, 116. 
Formaldehyd 83, 84, 85, 95, 96, 129, 

130, 161. 
Formentrocknen 67. 
Formerei 144, 164, 165. 
Franzosische Kreide 142, 143. 
Frauenleiden 162. 
Freiluftarbeit zwecks Arbeitswcchsel 

10!!. 
Frischluftzufuhr 14. 
Fritte s. Bleihaltige Frittc. 
li'roboeaes Methode 21. 
Fruchtputzerei 138. 
Furnierklcben 64. 
FurunkeIn 38, 60, 1l0, 134, Hil, 191,192. 
Fu13bekleidung 92. 

Gabelfabrik 14. 
Gartner 170, 171. 
Gallussiiure 172. 
Galvanische Elemente, Erzcugung 109. 
Galvani8ieren 48, 82, 86, 166. 
Gangriin 65. 
Gangstorung 40, 44, 74, 85. 
Ganister 141. 
Garagen 76. 
Garnfabrik 39. 
Garnschlagen 33, 188. 
Gasbiigclcisen s. Biigeleiscn. 
Gashcizung 162. 
(;asleitungen 65, 66, 71, 72, 73. 
Gasmasken 17, 27, 29, 47, 64, 66, 85, 87, 

!H, 92, 136; s. a. kiinstlichc At· 
mung, Sauerstoffgefahr. 

(Jasmcsser 13. 
Uasofen ti6. 
Gasrcchaud 72. 
Gasreinigung 6, 9, 51, 72. 
Gasrctortencntlceren 72. 
(;asretortcnfiillen 74. 
Gaswcrke 65, 66, 67, 114, 115. 
(Jay.Lussakturm 61, 63. 
Gcdachtnisst6rung 94. 

Gefahrlichc Bctriebe 3,79,122,139,187. 
Gehirnerschiitterung 178. 
Gchirnmilzbrand 11!!. 
Gehirnooem 78. 
Gchor 4. 
GeistessWrungen 4, 36, 42, 57, 79, ill, 

82, 84, 85. 
Gelbgie13erei s. Gie13crci, Gic13ficber. 
Gelbsucht 2,47,59,91. 96,101,102,103. 
Gelenkschmerzen s. Gliederschmerzen. 
Gencratoren 67, 69, 74. 
Generatorgas 3. 
Gerberei 118, 124, 188; s. a. Lederfabrik. 
Gerste s. Getreidc. 
Gescho13zcrlegung 96, 102. 
GeRchwiire 58, 91; s. a. Chromgeschwiire. 
Gesichtsfeldeinschrankung 85. 
Gestank 191. 
GetreideschiffentIaden 151, 170. 
GetreidesiloR 60. 
Gewerbearzte 5. 
GichtarbE'iU;r 66, 67. 
Gie13erei 13, 44, 45, 71i, 143, 164. 
Gie13fieber 89, 41, 43, 44, 45. 
Gipsarbeiter 165. 
Glasatzen 58, 59, 166; s. a. Flu13siiure, 

Gliihlampenerz. 
G1asblaserpfeife 132, 133. 
Glashiittcn 19, 35, 37, 70, 133, 134, 135, 

161, 164. 
Glasiercr 11, 18, 30, 31, 3·1, 35, 84; s. a. 

Bleiglasur, Emaillieren. 
Glaslinsencntfettcn 82. 
Glasmacherkomitee 175. 
Glasmacherstar 174, 175. 
Glasmaler 11. 
Glaspolierer lR5. 
Glasschleifer 33, 162. 
Glasschmelzcr 11. 
Glasschneiden 88. 
Glicderschmerzen 33,'45, 1iR. 
Glockengie13er 71. 
Gloverturm 63. 
Gliihofen 69. 
Gliihlampen, elektrische, rnfiille 177, 

178, 180. 
G1iihlampcnerzeugung 59, G5, 71. 
Glutofcn li6. 
Glyzerincinreibungcn 109, 1l0, lIiti. 
Golrlschmicd 3R. 
Grnnaten s. Gescho13zcrlcgung. 
Griffcrzeugungsma!lchine 31. 
Guinjarrlsche Methode 81i. 
Gummifingcrlinge 105, IIii'<, lil5. 
Gummihandschuhc 37, 45, oR, !l2, 94, 

9(i, 161), 167. 
Gummiindustric 1. 3R, 35, 51, 58, 59, 

79, 110, 81, 90, 102, 187. 
Gummischlauch s. Schlauch. 
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GuBeisenemaiIlieren 18. 
GuBeisen, phosphorhaltiges 46. 
GuBputzerei 136, 138, 145, 150, 151. 

Haararbeiter 160. 
Haare, tierische 122; s. a. Hasenhaar, 

Kuhhaar, RoBhaar, Ziegenhaar, Bor· 
sten, Wolle usw. 

Haarindustrie, belgische 160. 
Hadernindustrie s. Lumpenindustrie. 
Hakelarbeit 189. 
Hamatoporphyrin 21, 22. 
Hande der .Arbeiter 38, 42. 
Handereinigung 94; s. a. Waschvor-

richtungen. 
Harteofen s. Harterei. 
Harterei 67; s. a. Bleibader .usw. 
Haute, tierische 2. 
- und Felle, tierische 118, 119, 122, 

123, 124; s. a. Kalbs-, Ziegen- usw. 
Felle, ferner unter den Herkunfts
landern. 

Hafenarbeiter s. Transportarbeiter. 
Hafer s. Getreide. 
Haftpflichtgesetz (Schweiz) 34. 
Haifischhaut 138. 
Halsschmerzen 85. 
Handarbeit 6, 99, 129, 149. 
Handflache, Entziindung 161, 162. 
Handschuhe 94, 97, 103, 107, 168, 171; 

s. a. Gummihandschuhe. 
Hargreaves Verfahren 58, 110. 
Harnuntersuchung 21, 38, 44, 45, 94, 95. 
Hartblei 5. 
Harz, japanisches 167. 
Hasenhaarschneider 36, 37. 
Hautkrankheiten, allgemeine Patho-

Iogie 161, 165, 171. 
- 4, 59, 64, 83, 84, 88, 89, 93, 95, 96, 

109, 110, 134; s. a. Geschwiire, 
Chromgeschwure, Ekzem, Finger; 
verletzungen, Erythem, Epitheliom. 

Hautkrebs 115; s. a. Hodensack-
erkrankungen. 

Heimarbeit 23. 172. 
Heizer 73; s. a. Lokomotivheizer. 
Hekalin 39. 
Helvellasaure 117. 
Henderson u. Haggard, Verfahren; s. 

SauerstoffkohIensaurcgemisch. 
Herdplatten 19. 
Herpes Iabialis 191. 
Herzerkrankungen 45, 68, 71, 78, 79, 

82, 83, 84, 90, 91, 93, 96, 99, 173, 
177, 178, 181, 182, 184. 

HirschtaIg 95. 
Hochofen 71, 72. 
Hochofengas, Vergiftung 32; s. a. Gas

leitungen. 

Hochofenleitung 66. 
Hodensackerkrankungen 46, 114, 115, 

116. 
Horner, Verarbeitung 87. 
Holzarten, giftige 136. 
Holzindustrie, Bleivergiftung 16. 
Holzkohlenfeuer 72. 
Holzschuhe 164. 
Holzstaub 135, 136. 
Holzwarenindustrie 168; s. a. Mobel-

industrie. 
Hornhauterkrankungen 52, 57, 114, 172, 

174, 177, 192. 
Hiittenwerke 5, 70; s. a. Bleihiitten. 
Hufe, Verarbeitung 87. 
Husten 41, 60, 73, 83, 85, 108, 133, 154, 

191. 
Huterzeugung 36, 37, 82, 84, 161, 165; 

s. a. Hasenhaare, Quecksilberbeize. 
Hyazynthen s. Gartner. 

Idiosynkrasie s. Uberempfindlichkeit. 
Immunitat gegen Getreidestaub 154. 
Indanthren 101. 
Indien, tierische Haute usw. 122, 128, 

129, 131. 
Inertol 117. 
Ingenieur, Berufskrankheit 138. 
Installateure 11, 168; s. a. Monteure. 
Internationale .Arbeitskonferenz 121. 
- Milzbrandkonferenz, Beschliisse 122. 
Internationales Arbeitsamt 62, 121, 123. 
Intralin 94. 
IsoIatorenerzeugung 109, 117, 167. 

Jakobsonsches Organ 39. 
Jamfabrik 188. 
Japan, tierische Haute usw. 124. 
J odoform 83. 

KabeIfabrik 13, 16. 
Kadmium 40, 44, 47, 48. 
Kaki 107. 
KaIiumbichromat 33, 38, 42, 43, 45, 103. 
Kaliumperchlorat 98. 
Kaliumpermanganat 107. 
Kalkbrei 166. 
Kalkofen 66, 69, 72. 
Kalkstickstoff 65, 87. 
Kalziummonoarsenat 47. 
KamiIlentee 56. 
Kammerofen 66. 
Kampher 92. 
Karbolbespritzte Pflanzen s. Schad-

linge, Bekampfung. 
Karbolineum 110. 
Karborundumfabrik 67. 
Kasein 85. 
Kastenjunge 20. 
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Karlensortieren 99, 189. 
Kaschmir, tierische Haute usw. 128. 
Kattundruck 103, 160. 
Kauterisation von Pechwarzen usw. s. 

Chirurgische Behandlung. 
Kautschuk s. Gummi. 
Kehlkop£entziindung 58, 117. 
Keramische Industrie 17, 18, 23, 29, 35; 

s. a. Porzellan, Topfer. 
Keramischer Buntdruck 17, 18. 
Kesselanstrich 87. 
Kesselsteinpyrol 87. 
Kieselfluornatrium 165. 
Kieselguhr 145. 
Kif'..selsaure 108,135,139,140,141,142, 

143, 144, 150, 151, 157, 158, 159. 
- kolloide 145. 
Kieselsaure Salze 145. 
Kiesgewinnung 132. 
Klappern der Schrubmaschine 185. 
Klappfliigel 31. 
Kleiderablage 140. 
Kleins Verfahren 23. 
Kleister 83. 
Klempner 13. 
Klischeefabrikation 17, 35, 45, 63. 
Knallkapseln 172. 
Knallquecksilber 37, 172. 
Knallsilber 172. 
Knochenleimerzeugung 91. 
Knochenpriiparatefabrik 87. 
Kobalthiitte 46, 50. 
Kochsalzeinspritzung 47. 
Korperbewegung 188. 
Korperentwickluhg, schlechte 188. 
Korperhaltung, ungiinstige 36,161,163, 

188. 
Kohlendioxyd 3, 69, 73. 
Kohlenoxyd 3, 45, 49, 52, 101, 137. 
- Behandlung 75. 
~ kleine Mengen 77. 
Kohlensaurebehandlung 111,114. 
Kohlenwasserstoffe 83, 110. 
Koksfeuer, offene 45, 67, 68, 72, 73, 

101, 108. 
Kolloidfilter 6. 
Komedonen 99, 119. 
Kondensationstiirme 58. 
Konimeter von Kotze 146. 
Konservenfabrik 165. 
Konstitution 100, 109. 
Kopfschmerz 16, 36, 44, 45, 49, 51, 57, 

63, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 
84, 85, 86, 89, 90, 93, 94, 98, 99, 
102, 103, 104, 107, 117, 136, 
172. 

Korbflechter 161, 162. 
Kornkafer 91. 
Krampfe 84, 101, 161. 

Kraftwagen 72; s. a. Wagenanstrich, 
Spritzverfahren, Kohlenoxyd. 

Kraftwagenfiihrer 66, 78, 134. 
Kraftwagenlack 16. 
Kraftwagenreinigung 89. 
Krankenpflegerin 98, 134, 189. 
Kratzen mit dem Finger 119. 
Krebs s. Epitheliom, Blasenerkran

kungen, Hodensackerkrankungen; 
Rontgenstrahlen. 

Krempelmaschinen 159. 
Kreosot 108, 109, 114, 115. 
Kresol 94,. 95. 
Kriegsbescbiidigte 99. 
Kuchenfabrik s. Teigwarenfabrik. 
Kiihlanlagen 59, 64, 73. 
Kiinstliche Blumen 16. 
- Schleifsteine s. Schleifsteine. 
Kuhhaar 190. 
Kumaronharz 94, 96. 
Kunstdiinger 65, 172; s. a. Kalkstick

stoff, Thomasschlacke. 
Kunstharz 101, 109. 
Kunstseideerzeugung 01, 53, 60, 79, 

80, 81. 
Kunstwolle 137. 
Kupferhiitte 8, 51. 
Kupferlotmetall 45. 
Kupferschmied 49. 
Kupferzementieren 47. 
Kupolofen 67, 71, 72. 

IJaborant 51, 94, 107. 
Lachen, unmotiviertes 44. 
Lackentfernen 65. 
Lackfabrik 167. 
Lackierer s. Maler. 
Liihmungen 16, 40, 59, 64, 184; s. a; 

Bleiliihmung. 
Lagerarbeiter 119. 
Lagerhanser 87, 123. 
Lager tierischer Rohprodukte 123. 
Lanadin-Laplosung 82. 
Landwirte 87; 171, 172. 
Langeverfahren (Deainfektion) 123. 
Lastentragen 163. 
Leberatrophie, akute gelbe 89. 
Lebertran 134. 
Lederfabrik 82, 132; s. a. Gerberei. 
Lederwarenfabrik 167. 
Lehmtrager 31. 
Lehmtreter 31. 
L-ehrlingsschutz 4. 
LeihflSiibungen 189. 
Leim 165. 
Leinsamenol 172. 
Leuchtgas 3, 72, 75. 
Leukopemie s. Bluterkrankungen. 
Lichen 161. 
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Lichtdruck 62, 63. 
Lichtempfindlichkeit 109. 
Lichtstrahlen 177. 
Lichtwirkungen 109. 
Likorfabrik 83. 
Linoleumerzeugung 107, 172. 
Lithium 8l. 
Lithopone 40, 47, 48. 
Lix-Atemschiitzer 92. 
Lobelin 70, 7l. 
LOsungsmittel29, 84, 89, 90, 117, 170. 
LOteJ!. 2, 49; s. a. Bleiloten. 
Lotwa.sser li8. 169. 
Lokomotivanstrich· 166. 
Lokomotivheizer ·52. 
Luftbefeuchtung 161. 
Luitfiltration 9; s. a. elektr. Nieder· 

sehlagung vml Diimpfen und Staub. 
Lnft, Selbstreinigung 148. 
Lnftuntersuchung 25,54, 56, 75, 81, 86, 

141, 145, 152, 153, 155, 157, 159. 
Lnftverunreinigung, gewohnliche 148. 
Lumpenindustrie 132, 135, 137, 138,163. 
Lungenblutung 135. 
Lungendampf 192. 
Lungenentziindung 38, 60, 64, 78, 82, 

135, 173, 192. 
Lungenmilzbrand 119. 
LungenOdem 64, 78. 
Lungentuberkulose 135, 138, 139, 141. 
LuntenkloppeIn 20. 
Lurmasse 65. 
Lysoformdesinfektion 133. 

Madagaskar, tierische Haute usw. 124. 
Malzerei 138. 
Magen-Darmerkrankungen 76, 79, 96, 

133, 161, 173, 184, 185, 190; s. a. 
Bleikolik, Erbrechen. 

Maismehl 137, 156. 
Malaiischer Archipel, tierische Haute 

usw. 124. 
Malerei 2,11, 15, 16, 27, 28, 33, 34, 35, 

65, 83, 170, 191. 
l\1alerWerkstatt, 44. 
Malzboden 79. 
Mangan 40, 43. 
Marmorpolieren 164, 167. 
MaschiIienarbeit 28, 36, 39, 129, 134, 

143, 149, 169. 
Maschinenfabrik 117. 
Maschinenfiihrer 18, 115. 
Maschinenol, s. Mineralol, Schmierol. 
Maschinenschreiben, Tisch- und Stuhl-

anordnung 186. 
Maschinenschreiberinnen 183, 185. 
Massenpsychose 5, 10l. 
MaBstibefabrikation 28. 

Mattigkeit 36, 57, 99, 173. 
Maul- und Klauenseuche 132. 
Maurer 66, 67, 117, 172. 
Mechaniker, Milzbrand. 
Mediterrane Ziegenhaare 131. 
Mehlbleiche 59. . 
Meltauinfektion 133. 
Menieresche Krankheit 173. 
Mennige 2, 10, 23, 30, 33, 35, 108. 
Menschenhaar 132. 
MenstruationssWrungen. 
Merkblatter 56, 70, 116. 
MessinggieBerei 39, 45. 
Metallabfii.lle 59. 
Metallbrennen 61; s. a. Nitrose-Gase. 
Metalldrahtlampenfabrik 38. 
Metallhiitten 9, 35, 40. 
Metallindustrie, Bleivergiftung 16, 23. 
Metallraffinerie 50. 
Metallschleiferei 136, 137, 140, 151; 

s. a. Schleifsteine, Schleifrei, Staub. 
Metallsplitter, Stichverletzungen 134. 
Metallwarenfabrik 48, 67. 
Metastasen nach Anilinkrebs 93. 
Methylalkohol 29, 83, 84, 85, 107, 108. 
Methylenblau 101. 
Methylhexalin 94. 
Metzger 132. 
Mexikanisches Fiber 126. 
Milben 170. 
MilchgenuB 15, 61, 34, 44, 98. 
Milchsaure 61, 87. 
Milzbrand2, 118. 
- Abbildungen 127. 
- bakteriologische Untersuchungen 

124, 126, 129. 
- Behandlung 121, 123, 127. 
- Diagnose 121, 127. 
- jugendliche Arbeiter, Gefahrdung 

188, 191, 192. 
Milzbrandkomitee, 128. 
Milzbrandserum s. Milzbrandbehand

lung. 
Minel'/llol 110, 115; s. a. Schmierol, 

Petroleum. 
MineralwasserVersand ""68. 
Modellmaeher 13. 
Mobelindustrie 83,93; s. a. Hautkrank-

heiten, poaeren. 
Monochlorbenzol 102. 
Monochloressig/ilaure 83. 
Monteure 33, 43, 57, 115, 178, 182; s. a. 

Elektrizitit. 
MorcheIn 117. 
Morphium 117, 170. 
Morphonerz 60, 170. 
Motorboote 75, 88. 
Miickenstich 119. 
Miidigkeit 38, 81, 94, 102, 104. 
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MuffAlofen 14. 
Mundpflege 20, 2l. 
Mundschwamme 190. 
Muskelschmerzen 184. 
Muskelschwache 81; 8. a. Bleivergif-

tung, Streckerschwache. 
Muskelzuckungen 44. 
Myelitis 38. 

Nadelerzeugung 162. 
Naherinnen 66, 16l. 
Nagelbettentziindung 170. 
Naphta s. Petroleum. 
Naphtalin94, 106, 110. 
p-Naphtol 93. 
Naphtylamin 93, 99, 106. 
Nasenbluten 45. 
Nasenentziindung 49. 
Naflenklemme-Verlust 68. 
Nasenscheidewand, Durchlocherung 38, 

39, 42, 46, 49, 50, 64. 
NaBschleifen 140, 148, 149, 15l. 
Natriumbichromat 8. KaIiumbichromat. 
Natriumbisulfat 53. 
Natriumoxalat 74. 
Natriumthioformiat 65. 
Natriumthiosulfat 9l. 
NatronIau ge 65, 96. 
Natronsalze 165. 
Natronzellulose 53. 
Nerven, Druck auf 80lche 162. 
Nervenentziindung 46. 
NervenerschOpfung 184. 
Nervenschmerzen 45, 173. 
Nervositat 79, 83, 84, 102, 107. 
Nickel 166, 167. 
Nickelkarbonyl 3, 11S. 
Nickelkratze s. Nickelsalze. 
Nickelraffinerie 50. 
Nickelsalze 165, 167. 
Nierenentziindung 37. 
Niesen 85. 
Nieten 11, 72; 8. a. Bleinieten. 
Nitrieren 63. 
Nitrobenzol 9l. 
Nitrochlorbenzol 9l. 
Nitromethylanthrochinon 165. 
Nitrose-Gase 3, 61, 86. 
Nitrozellulosefabrik 6l. 
Nystagmus 172. 

ijlerkrankungen 110, 111; s. a. Naphta, 
Petroleum, Mineralol, Schmierol. 

Olgasfabrik 74. 
OfenkacheIn 18, 20. 
Of en setzer 35. 
Ohrenbeschwerden 173, 186. 
Opiumalkaloide 116. 
Optische Fabrik 162. 

Orangenkisten, Milzbrandinfektion 124. 
Orangenschalen 169. 
Orgelwerk 13. 
Ostindien s. Indien. 
Ovens Staubzahler 116, 147, 153, 157, 

158. 
Oxythionaphten 94. 
Ozon 117. 

Panamarinde 165. 
PapeIn 170. 
Papierfabrik 43, 59, 83, 101, 165. 
Papiergarnspinnerei 162. 
Papiermache 168. 
Papiersackfabrik 164. 
Papiersacke 87. 
Papierwarenfabrik 162. 
Papillom 113, 116. 
Par.achloranilin 91, 92. 
Parasthesien 162. 
Paraffin 107, 109, 110, 115, 134, 16S. 
Parametaphenylendiamin 101; s. a. 

Ursol. 
Paranitranilin 103, 106. 
Paratoluidin 91, 106. 
Parfiimerie 94. 
Patentfeuerarbeiter 111, 115. 
Patronenfabrik 37. 
Pech 108, 109, 110, 116, 172, 19l. 
Pechhacken 116. 
Pelzindustrie s. Urso!' 
Perchloratminen 99. 
Perchlomaphtalin 99, 100. 
Pemakrankheit s. Perchlomaphtalin. 
Perpentol 94. 
Perubalsamthiozinksalbe 39. 
Petroleum 3, 80, 101, 107, 166, 171; 

s. a. Mineralol. Schmierol. 
Petroleumtank S8. 
Petrusi-Gastaldi, Methode 86. 
Pflanzenschutzmittel 47. 
Phenol 95, 96, 10l. 
Phenylhyrazin 94. 
Phosgen 82. 
Phosphor 2, 46. 
Phosphorbronze 45. 
Phosphomekrose 46. 
Phosphorschwefelfabrik 46. 
Phosphorwasserstoff 46, 48, 5l. 
Photodynamische Wirkungen s. Licht-

wirkungen. 
Pickelverfahren (Desinfektion) 123. 
Pigmentierungen 49, 50, 114. 
Pikrinsaure 69, 96. 
Pilze 132, 133, 134, 154, 168. 
Pinselerzeugung 118. 
Pityriasis versicolor 191.. 
Platterei 75. 
Platzarbeiter 7, 15. 
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Plenumsystem 80. 
Pneumatische Hammer s. PreBluft

werkzeuge. 
Pneumokoniose s. Staublunge. 
Polieren 13, 14, 84, 136, 140, 150, 151, 

164. 
Polygraphisches Gewerbe 17, 31, 35, 

141; s. a. Schriftsetzer, Druckerei. 
Pomperit 68. 
Porzellan 2, 30, 58, 60, 157, 158, 165, 

187. 
Porzellandrehscheibe 31. 
Porzellanindustrie, Brennkapseln 158 
Porzellanmaler 11; s. a. Malerei. 
Prazipitalsalbe, Behandlung 134. 
PreBluftwerkzeuge 186, 187. 
PreBofen 162. 
Prophylaxe der Berufskrankheiten 5. 
Prostatakrebs 99. 
Psoriasis 191. 
Psychotechnische Priifung 185. 
Pudern 17, 19, 137. 
Pulsbeschleunigung 44, 79, 84, 92, 102, 

107. 
Pupillendifferenz 16, 79, 85. 
Puppenglieder 83. 
Putzol, benzolhaltiges 90; s. a. Kraft-

wagenreinigung, Fleckputzerei. 
Putzscheiben 84, 132. 
Pyramidonbehandlung 98. 
Pyridinbasen 83, 90. 
Pyrit 60. 

Quarz 158. 
Quarzitbearbeitung 135, 145. 
Quastenmacherei 191. 
Quecksilberbeizerei 37, 165. 
Quecksilbergleichrichter 37. 
Quecksilber im Harn 38. 
Quecksilberluftpumpen 36. 
Quecksilbervergiftung 2, 36. 
- subakute 36. 

Rachenentziindung 58, 64. 
Rahmenerzeugung 65, 85. 
Rauchen wahrend der Arbeit 5. 
Rasierklingenschleifen, Infektion 133. 
Rasierpinsel, Milzbrandinfektion 126. 
Rauchfang, geringe Weite 71. 
Rauchhelme s. Gasmasken. 
Rauchwarenzurichterei 39, 101. 
Reflexe 16, 44, 79, 85, 92. 
Regenbogenhautentziindung 173, 175. 
Respiratoren s. Atemschiitzer. 
Rettungsapparate s. Gasmasken, Sauer-

stoffzufuhr. 
Rettungsmannschaften 66. 
Rettungswesen 68, 70. 

Riemen als Packung von Orangekisten, 
Milzbrand 124. 

Rindshaute 119. 
Rockingham 31. 
Rontgenstrahlen 174, 175. 
Rontgenuntersuchung 135. 
Roggen s. Getreide. 
Roholmotoren 75. 
RoBhaar 2, 118, 125, 126, 190; s. a. die 

Herkunftslander. 
RoBhaarspinnerei, Erkrankungen an 

Milzbrand 121. 
- Vorschriften 120. 
RoBhaarweberei, Milzbrandfall 125. 
Rostschutzfarbe, teerhaltige 90. 
Riibenwasche s. Zuckerfabriken. 
RiibOlersatz 109. 
Riickgratverkriimmung 192. 
Rundfunkgerate 37. 
RuBland, tierische Haute usw. 125, 127, 

128, 131. 

Saatbeizmittel 37. 
Sagespane 37, 88, 94. 
Saurearbeiter 171. 
Sauretropfchen 57. 
Saffranin 91. 
Saillets Methode 21,22. 
Salmiak 165. 
Salpetersaure 39, 61, 63, 166. 
Salzsaure 57, 58, 59, 60, 64, 110. 
Salzsieder 171. 
Sangajol 109. 
Sandbriiche, Staubgefahr 158. 
Sandsteinbriiche, schottische 158. 
Sandsteinschleiferei 141. 
Sandstrahlgebliise 108, 135, 136, 138. 
Sandziegel 158. 
Sauerstoff-Kohlensauregemisch 75, 78. 
Sauerstoffzufuhr 47, 57, 61, 63, 68, 70, 

71, 72, 87, 88, 92, 98, 99, 102, 117. 
s. a. Gasmasken, Rettungswesen. 

Sauggas 64, 74. 
Schadlinge, tierische, pflanzliche, Be-

kampfung 46, 171. 
Schamottefabrik 169. 
Scheideanstalt 20. 
Scheintod 78, 79. 
Schellacklosung 85. 
Schiefergriffelfabrik 135. 
Schiffanstrich 29, 30, 35, 89. 
Schiffbau 2, 16, 33, 51, 73, 88. 
Schiffer 51, 65, 170. 
Schimmelpilze s. Pilze. 
Schirmfabrik 161. 
Schlacke 141. 
Schlackenbunker 67. 
Schlackengase 70. 
Schlafrigkeit 82, 85; 103, 104, 107. 
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Schlammkreideeinreibungen 110. 
Mhlaflosigkeit 40, 45. 
Schlauch, Ausblasen 67. 
- undicht 66. 
Schleiferei 136,160; s. a. Glasschleiferei, 

Metallschleiferei, Schleifsteine. 
Schleifpasta 165. 
Schleifsteinbehauen 140, 150, 15l. 
Schleifsteine 140. 
- kiinstliche 140, 141, 145, 149. 
Schleifsteinscharfen 140. 
Schlosser 21, 34, 67,,88. 
Schmiede 172, 186. 
Schmierol, Erkrankungen 109, 110, 114; 

134, 165, 167, 171; s. a. Mineralol, 
Petroleum. 

Schneeberger Krankheit 135. 
Schnellarbeit 25. 
Schnupfen 43. . 
Schock durch Elektrizitii.t 179, 180, 18l. 
Schokoladefabrik 117. 
Schraubenfabrik 94. 
Schriftgie13erei 32. 
- Staubuntersuchungen 142. 
Schriftsetzer 17, 31, 33, 34, 14l. 
Schrottfabrik 35. 
Schuhfabrik 84. 
Schuhmacher, Milzbrand 119. 
Schulterhochstand 16l. 
Schutzbrillen 55, 56, 83, 173, 174, 176, 

177; s. a. Euphosglas. 
Schutzhelme s. Gasmasken. 
Schutzschilde gcgen Strahlen 173. 
Schwabbelscheiben s. Putzscheiben. 
Schwangerenschutz 5. 
Schwefelbliite 60. 
Schwefelkohlenstoff 51, 53, 54, 57, 79, 

81, 85, 135. 
Schwefeln 60. 
Schwefelsaure 13, 52, 53, 60, 61, 165. 
- Arsengehalt 47, 48. 
Schwefelsaurekesselwagen, Reinigung 

47. 
Schwefelwasserstoff 3, 51, 79, 8l. 
Schweflige Saure 3, 60, 74, 172. 
Schweinerotlauf 132. 
Schweinfurtergriin 46. 
SchweiB 51, 95, 169. 
Schwei13en, elektrisch 36, 173, 177. 
- autogen 41, 45. 
Schwei130fenarbeiter 67. 
Schwerarbeit 188. 
Schwielen s. Berufsstigmen. 
Schwindel 45, 51, 73, 79, 82, 86, 98, 103, 

104, 107, 117, 173. 
Sehstorungen 36, 184. 
Sehvermogen, Verlust 118. 
Seife 91, 95, 96, 167. 
Seilfabrik 137. 

Sekretage s. Quecksilberbeize. 
Sengerei 70. 
Senkofen 162. 
Septische Blasen 134. 
Setzhammerarbeit 162. 
Setzkasten 32, 142, 143, 144. 
Sibirien, tierische Haute usw. 125, 126, 

127, 13l. 
Silesiaol 94. 
Silikose s. Staublunge. 
Silos 151, 153, 156. 
Sitzende Arbeitsweise 163. 
Sitzgelegenheiten 188. 
Skatol 94. 
Skrofulodermen. 
Skrotum s. Hodensack. 
Soda 64, 65, 105. 
Sohlenkleben 83, 84. 
Solventnaphta 167. 
Speichelflu13 38. 
Speiseraume 80, 105, 106, 140. 
Spinnereiarbeiter 55, 56, 114, 115, 159, 

163. 
Spinnerei, Oltropfchen in der Luft 116. 
Spinner, Epitheliom 114, 115, 116. 
Spinnmaschinen 53, 159. 
Spiritusbrenner 75. 
Spiritusfabrik 7l. 
Sportklubs s. Leibesiibungen. 
Sprachstorung 40, 44. 
Sprengstoffe s. Gescho13entIadung, fcr

ner Nitrobenzol, Dinitrobenzol, Tri
nitrotoluol. 

Sprcngstoffschlamm 97. 
Spritzverfahren 29, 93, 94, 95; s. a. 

Bleivergiftung, Spritzverfahren. 
Spuckverbot 140. 
Spulenwascherei 81. 
Sputum, blaues 160. 
Stahl blatter, fleckenlose 63. 
Stahldrahtfabrik 14. 
Stahlpanzerrohre 36. 
Stahlschleiferei s. Metallschleiferei, 

Schleiferei. 
Stanzen 162. 
Stapelfaserfabrik 52. 
Status lymphalicus 178. 
Staub 74, 80; s. a. Bleistaub. 
Staubabsaugung s. Exhaustoren. 
Staub, chemisch-mikroskopische Unter-

suchung 141, 142, 143, 145, 146; s. a. 
Luftuntersuchung. 

Staubfiltrierung 157. 
Staub,Fixierung durchFeuchtigkeit 159. 
Staub, Form der Teilchen 158. 
Staubkammern 50, 157. 
Staublunge 135, 136, 138, 139, 145, 
Staub, nicht gewerblicher 148. 
Staubniederschlagung 145, 157. 
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Staub, Sichtbarkeit 148, 150. 
Staubteilchen, GroBe 146, 148. 
Sta.ubverletzungen 168; s. a. Haut-

krankheiten, Fingerspitzenerkran
kung. 

Staubzahler von Oven 27. 
Staubzahl s. Staub, chemisch-mikro

skopische Untersuchung. 
Staub, Zusammenballung von Teilchen 

148, 149, 150, 151, 157. 
Stechapfelbliitter, Milzbrandfall. 
Stehen bei der Arbeit 163. 
Steinbriiche, Staubgefahr 158. 
Steingut 31. 
Steinhauer 135. 
Stenogrammiibertragung 184, 185. 
Stepperinnen 170. 
Stereotypie 31, 32. 
Stickstoffwasserstoffsaure 84. 
Stillend"e Mutter 5. 
Stochlocher 7, 69. 
Strahlende Hitze, Schutz 174, 175. 
Streckerschwache s. Bleivergiftung, 

Streckerschwache. 
Strickmaschine 161. 
Strumpffabrik 161. 
Strychnin 116. 
Sublimatverfahren (Desinfektion) 123. 
Sublimatvergiftung 35, 38. 
Sulfanilsaure 91. 
Sulfidierapparat 53. 
Sulfitlauge 60. 
Sulfurylchlorid 117. 
Sumpfgas 84. 
Suppenwiirfel s. Konservenfabriken. 
Sylvit 69. 
Syphilis 132, 134. 

Tabakkauen 17, 117. 
Tabakstaub 118. 
Tafelglashiitten 162. 
Taglohner 34. 
Talcum venetum 137. 
Talgbreiinen 73. 
Talkpulver 95. 
Tanks, Arbeiten in 73, 82, 83, 88, 101; 

s. a. Benzin-Benzol-Petroleumtank. 
Tapezierer 51. 
Taschenlampen 165. 
Taschenmesserindustrie 141. 
Teeranstrich 110. 
Teerdestillation 109, 114, 115, 117. 
Teerhaltige Rostschutzmittel 90. 
Teerlosung 89. 
Teerol 115, 171; s. a. Mineralol. 
Teer, pflanzlicher 108. 
Teerproduktenfabrik 87. 
Teigwarenerzeugung 169. 
Telephonarbeiter 33, 95. 

Temperaturen, hohe 97, 102, 162, 164. 
Tennisballeerzeugung 102. 
Terpentin 29, 81,107,109,117, 165, 167, 

170. 
Terpentinersatz 83, 109, 166. 
Tetrachlorathan 3. 
Tetrachlorkohlenstoff 83, 84, 85. 
Tetralin 94. 
Textilindustrie s. Spinnerei, Weberei 

nsw. 
- Staubgefahr 137. 
Thermometererzeugung 36, 37. 
Thomasschlacke 65, 135, 136. 
Thoriumsalze 52. 
Tierbestande,Milzbrandbekampfung212. 
Tierkadaververnichtung 132. 
Titanin 107. 
Topfer 11, 34, 35; s. a. keramische In

dustrie." 
Toluol 89, 106. 
Ton, Beimengung zu Kieselsaurestaub 

158. 
Transportarbeiter 118, 119, 124. 
Transportbander 152, 153, 156. 
Trichlorathylen 82, 84, 85. 
Trinitronaphtalin 96. 
Trinitrotoluol 96, 99, 102, 106, 166. 
Triphenylmethan. 
Trockenschleifen 28,29,31,82, 140, 149. 
Tiirkischer Moher 128. 
Tulpen s. Gartner. 
Tunnelofen 30. 
Turnen 161. 
Typhusfiille 132, 133. 

Vbelkeit 40, 48, 51, 59, 64, 77, 83, 84, 
85, 86, 89, 98, 107, 136, 190. 

Qberanstrengung 161, 183, 184, 185. 
Uberempfindlichkeit der Haut 167, 169, 

171. 
Uberstunden 25, 26. 
Ultraviolette Strahlen 173, 175, 177. 
Umschlage, kalte 98. 
Unsauberkeit 5, 14, 17, 24, 31, 101. 
Unterricht (Elektrounfalle) 182. 
Unterseeboot 73, 85, 191. 
Ursol 90, 94, 101. 

Vakuumcleaner 32, 137, 143, 160; s. a. 
Setzkasten. 

Vaselin 101. 
Ventilation 62, 71, 74, 76, 77, 85, 105, 

117, 140, 190; s. a. Exhaustoren. 
Ventilbruch 58. 
Veratrin 116. 
Verbandstofferzeugung 83. 
Verbleien 2, 34. 
Vergolden 86, 168. 
Verhornungen 49, 111. 
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Vorl(:twngen, kleine 134; 8. a. Finger. 
verletzungen, Hautkrankheiten. 

Verpacken kleiner Gegenstiinde 188. 
Versicherungsamt, Schweizer 34. 
Versilbem 87. 
Verstiihlungsbad, Arsengehalt 47. 
Verzinken 58. 
Verzinnen 2, 58. 
Violanthren. 
Viskose 3, 80. 
Vulkanisieren 59, 79, 80, 81. 

Wiigeboote 152, 156. 
Wiigemaschinen 151, 152, 153, 156. 
Wiirmestrahlen 161, 176, 177. 
Wiischebleicher 33. 
Wiischefabrik 66. 
Wiischerei 52, 75, 96, 99. 
Wagenanstrich 166, 188. 
Wagenbau 2. 
WaHischtran 85. 
Walken in Hutfabrik 37. 
Walzwerk 70. 
Warme Luft, warmes Wasser, Schiidi· 

gungen 165. 
Warzen 50, 111, 112, 113, 114, 174. 
Waschmittel fiir Schafe 49, 50. 
Waschvorrichtungen 6, 20, 26, 33, 46 80, 

94,95,97,105,109,113,114,140,169. 
Wasserdichte Stoffe, Erzeugung 81. 
Wassergas 65, 67, 72. 
Wassermannreaktion 16, 135. 
Wasserreinigung durch Chlor 57, 59. 
Wasserstaub 148. 
Wasserstoff, naszierender 50. 
Wasserverschlu.B, Durchbruch 72. 
Weber 115, 137, 161, 168. 
Weberhusten 133. 
Weberschiffchenschleifen 149. 
Wechselstrom niederer Spannung, Ge
Weinbau 46. [fahr 181, 182. 
Weinkriimpfe 44. 
Weizen s. Getreide. 
Werkzeuge, Herstellung 141, 149, 164. 
Werkzeugmaschinenfabrik 67. 
Wiederbelebung 179; s. a. Atmung, 

kiinstliche, Rettungswesen, Sauer
stoffzufuhr. 

Wiener Kalk 166, 167. 
Wohnungsstaub 144. 
Wolle 2, 118, 124, 130; s. a. die Her

kunftsliinder. 

Xeroform 80. 
Xylol 107, 109. 

Ziihne, Beschaffenheit 3. 
Ziihne der Siiurearbeiter 60, 171. 
Ziihne, Erkrankungen 117, 161. 
Zahnfleischerkrankungen 36, 37. 
Zahnpflege 20, 59, 117, 189. 
Zahnverlust 37, 38, 46, 59. 
Zegol 84. 
Zellgewebsentziindung 38. 
Zelluloid. 
Zellulose 58, 60, 93, 135. 
Zemefttfabrik 39, 72, 110, 165. 
ZementziegeHabrik 110. 
Zentralnervensystem, Erkrankungen 

93; s. a. Geistesstorungen. 
Zichorienanbau 171. 
Zichorientrocknung 74. 
Ziegelei 35, 109, 110, 111, 158. 
Ziegenhaare 124, 127, 129, 131; s. a. 

Herkunftsliinder. 
Ziegenlederfabrik 119. 
Zinkbelag, arsenhaltiger 47. 
Zinkdiimpfe 39, 41. 
Zinkerze, Verladen 45. 
Zinkgehalt des Hams 45. 
Zinkhiitten 7, 8, 9, 10, 12, 13, 59, 61. 
Zinkographie 62. 
Zinkornamentenfabrik 41. 
Zinkoxyd 39, 40, 43, 44, 49, 117; s. a. 

Zinkdiimpfe. 
Zinkpasta 95. 
Zinkplatteniitzen 39. 
Zinkrongalit 165. 
Zinkstaub 49. 
Zinkweill 33. 
Ziuntopferzeugung 35. 
Zittem 16, 36, 37, 38, 40, 57, 79, 102, 

104, 161. 
Zuckerbiickereien 64. 
Zuckerfabriken 52, 57, 117, 169, 172. 
Zuckerwarenfabrik 73, 75, 136, 137, 168. 
Ziinderzerlegung 99. 
Ziindhiilzchen 5. 
Ziindhiitchen 37. 
Zusammenballung von Staubteilchen s. 

Staub, Zusammenballung. 
Zwiebeln s. Gartner. 
Zwirner 115. 
Zyanose 92, 96. 
Zyanverbindungen 86, 87, 165. 
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