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Vorwort. 

Das vorliegende Heft enthalt die Gewerbekrankheiten betreffenden 
Beobachtungen derGewerb~aufsichtsbeamten des Deutschen Reiches, 
welche sich auf die gesamte Kriegszeit erstrecken und ohne auBerlich 
kennbare Unterscheidung der einzelnen Kriegsjahre in einem heraus
gegeben wurden. 

Die Berichte aus )Osterreich(c, im alten Sinne des Wortes, sind fiir 
die Jahre 1914, 1915, .1916 getrennt erschienen, wurden aber hier 
ohne U nterscheidung der einzelnen J ahrgange zusammengefaBt. Fiir 
das Jahr 1917 liegt laut miindlicher Mitteilung des Zentral-Gewerbe
inspektorates das Material noch vor, konnte aber bisher nicht ver
offentlicht werden. 

Die Schweizer Berichte betreffen die Jahre 1914-15 und 1916-17, 
die beziiglichen tabellarischen Zusammenstellungen der Berufskrank
heiten jedoch gelten unter Verschiebung um je ein Jahr fiir 1913-14 
und 1915-16. 

Zwischen dem vorletzten und letzten der hier benutzten Hefte hat eine 
Neueinteilung der Schweizer Inspektionsbezirke stattgefunden, die bisherige 
Einteilung in drei Inspektionskreise hat einer solchen in vier Platz gemacht. 
BiB 1914 war die Kreiseinteilung folgende: I. Kreis die Kantone: Ziirich, Uri, 
Qb- und Nidwalden, Schwyz, Glarus, Zug, St. Gallen, Graubunden. II. Kreis: 
Bern (Jura), Freiburg, Wallis, Tessin, Valais, Neuchatel, Genf. III. Kreis: 
Bern (ohne Jura), Luzern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Schaff
hausen, Appenzell, Thurgau. Die neue Einteilung ist: I. Kreis: Die Kantone 
des fruheren II. Kreises ohne Tessin. Letzterer Kanton, der Kanton Luzern 
und die dem fruheren I. Kreis zugehOrigen Kantone ohne St. Gallen, Grau
bunden, Glarus bilden nunmehr den II. Kreis. Die drei letztgenannten Kantone 
des alten I. Kreises sowie die Kantone Schaffhausen, Appenzell, Thurgau bilden 
zusammen den IV. Kreis, die restlichen Kantone des alten III. Kreises bilden 
nunmehr allein den II. Kreis. 

Leider war es zul' Zeit der Zusammenstellung der Ubersicht noeh 
nicht moglich Berichte aus Frankreich und Belgien zu erlangen. 
Diese sollen, sobald sie erschienen sind, mit einem der, wie der Heraus
geber hofft, in der Folge erscheinenden Hefte nachgetragen werden. 

England hat auch in del' Kriegszeit alljahrlich einen Bericht der 
Gewerbeaufsichtsbeamten erscheinen lassen, ein Spezialbericht des 



IV Vorwort 

"Medical chief Inspector" fehlt jedoch fiir die Jahre 1915 und 1916 
I 

ganzlich, der das Jahr 1917 betreffende ist relativ kurz. 
In ungestorter Folge und unvermindertem Umfang sind aus nahe

liegenden Grunden die Berichte der Niederlande erschienen. Hier 
wurde ebenso wie fiir England die Einteilung nach Berichtsjahren 
innerhalb der die einzelnen Materien betreffenden Abschnitte durch
gefiihrt. 

Von den Berichten der kriegfiihrenden Staaten sind die Osterreichs 
inhaltlich am wenigsten d.urch die Kriegsverhaltnisse beriihrt worden, 
es scheint, daB die spezifische Kriegsindustrie aus auBeren Griinden 
den Beamten des Gewerbeinspektorates wenig zuganglich war "und daB 
vielleicht aus ahnlichen Ursachen von den Folgen veranderter Er
nahrungsverhaltnisse usw. fiir die Gesundheit der Arbeiterschaft nicht 
im wiinschenswerten MaBe N otiz genommen werden konnte. 

Demgegeniiber erhalten die deutschen und englischen Berichte ihr 
charakteristisches Geprage eben durch die Besprechung der Kriegs
industrie und die somit durch den Krieg geschaffenen auBerge"wohn
lichen Verhiiltnisse. Sie bringen eine Fiille von Beobachtungen iiber 
Vergiftungen aus der Munitionserzeugung vor allem mit organischen 
Verbindungen, wie sie bisher noch nie beobachtet, geschweige denn 
zusammenfassend in gleichem Umfange veroffentlicht wurden. Wir 
glauben deshalb auch, daB dieser unser Bericht ein weit groBeres 
Interesse bietet als die sonst die Ereignisse normaler Jahre besprechenden. 

Mehr noch als sonst tritt in diesim J ahren ein Unterschied zwischen 
den deutschen und englichen Berichten zutage, da auf der intensiven 
selbstandigen Mitwirkung von A.rzten in der englischen Gewerbe
inspektion und dem Fehlen derselben in Deutschland, auBer Bayern 
und Baden beruht. Bekanntlich ruht in England der gesamte sanitare 
Teil der Gewerbeinspektion in den Randen von A.rzten, wahrend die 
deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten genotigt sind, als technische Beamte 
ihre Wahrnehmungen auf sanitarem Gebiete so gut wie moglich selbst, 
nur gelegentlich unterstiitzt von Fabriks-, Kassen- und Kreisarzten 
anzustellen und dariiber zu berichten. Die Bemiihungen der Beamten 
und ihre Edolge, soweit es sich nicht nur um Wiedergabe von Mel
dungen, sondern auch um Beobachtung zu Gewerbekrankheiten fiihren
der Schaden in den Betrieben handelt, verdienen sicherlich aHe An
erkennung, ganz unmoglich aber ist es, daB sie bei der Deutung von 
Krankheitssymptomen und beim Setzen ursachlicher· Beziehungen 
zwischen sol chen und spezifischen gewerblichen Schaden stets das richtige 
treffen. Ausgezeichnet ist, wie sonst, F. Koelschs arztlicher Sonder
bericht. Dem gegeniiber sind die englischen Gewerbearzte in der 
Lage eingehende Studien iiber die oder jene Berufskrankheit und ihre 
Ursachen sowie systematische Versuche iiber die beste Methode ihrer 
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Bekampfung anzustellen - haufig mit bestem praktischen Er
folge. 

In den hollandischen Berichten tritt die den englischen Verhalt
nissen ahnliche Mitwirkung del' Arzte an der Gewerbeinspektion eben
falls in vorteilhafter, der Sache nutzlicher Weise zutage, wahrend 
fUr die osterreichischen das von den deutschen Berichten Gesagte 
Geltung besitzt. 

Ais Beispiele solcher durch das Fehlen del' arztlichen Gewerbe
inspektion bedingter Irrtiimer auf medizinischem Gebiet ware zu nennen: 
Auf Seite 22 die Auffassung, daB einer der Falle von Lungenentzundung 
in einer Thomasschlackenmuhle wegen des hohen Alters des Befallenen 
nicht als Berufskrankheit aufzufassen sei. Auf Seite 72 die Anschauung, 
daB Geschlechtskranke (gemeint sind offenbar speziell Syphilitische) 
durch berufliche Quecksilberarbeit Ausschlage bekommen. Hier scheint 
eine durch Anhangerschaft an Naturheilkunde beeinfluBte Auffassung 
des bezuglichen Berichterstatters vorzuliegen. Gelegentlich werden 
wahllos die verschiedensten Krankheitszustande bei notorisch durch 
gewerbliche Gifte bedrohten Arbeiterli auf die betreffende Schadlich
keit zuruckgefUhrt, ohne daB die. arztlichen Erfahrungen uber das 
spezifische Symptomenbild Berucksichtigung erfahren. So finden wir 
auf Seite 177 Magenblutungen als mogliche Folge von Nitrovergiftung 
oder Bleiaufnahme hingestellt.. In etwas optimistischer Weise wird 
gelegentlich Milch als erfolgreiches » Gegenmittel« gegen Vergiftung mit 
Nitrokorpern betrachtet. 

Die so segensreich wirkenden periodischen arztlichen Unter
suchungen von Arbeitern in gefahrlichen Betrieben, wie sie in Eng
land und den Niederlanden regelmaBig vorgenommen werden, nehmen 
in den betreffenden Gewerbeinspektionsberichten einen beachtenswerten 
Raum ein, den deutschen muss en sie fehlen. 

In der Einteilung des Stoffes wurde im ganzen ebenso verfahren 
wie fruher, d. i. das atiologische Prinzip in den Vordergrund gestellt 
und, wo dessen strikte DurchfUhrung auf Schwierigkeiten stieB, gelegent
lich nach Korperorganen (Haut-, Augenkrankheiten) gruppiert. 1m vor

liegenden Hefte muBten obige Grundsatze etwas haufiger durchbrochen 
werden. So wurde mit Rucksicht auf die einheitlichen Momente in 
derMunitionsindustrie den Berufskrankheiten durch Benzolderivate 
daselbst ein eigimes Kapitel, getrennt von den ubrigen durch diese 
Gruppe chemischer Verbindungen bedingten Berufskrankheiten gewidmet. 

Die seit Ende 1915 in England eingefuhrte Anzeigepflicht fur alle 
Falle von »toxischer Gelbsucht« ohne Unterscheidung, ob Methan
oder Benzolderivate als Ursache anzusehen seien, muBte zur Folge 
haben, daB zur Vermeidung des ZerreiBens einheitlicher Darstellungen 
die auf Besprechung von Lebererkrankungen durch Tetrachlorathan 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 
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beziigllchen Partien des Berichtes des medizinischen Gewerbeinspektors 
Legge unter »Benzol und Benzolderivate in der Munitionsindustrie« 
eingereiht wurde, wahrend der das gleiche Thema betreffende Bericht 
des »Inspektors fiir gefahrliche Berufe« W. S. Smith an der yom 
Standpunkte des Chemikers richtigen Stelle belassen werden konnte 
(Seite 122). SchlieBlich wurde, ebenfalls deshalb, weil einheitliche Original
darstellungen maglichst «(in Ganzes bleiben sollten, der gesamte »Bericht 
des Munitionsarbeiter-Gesundheitskomitees an den Munitionsminister 
betreffend Gewerbekrankheiten in der Munitionsindustrie« als Anhang 
angefiigt, obwohl er sich auf verschiedene Gewerbekrankheiten (Blei, 
Quecksilber usw.) erstreckt. 

Es sei schIieBlich noch auf das Kapitel »Folgen des Krieges, der 
verschlechterten Ernahrung ... « usw. (Seite 9) hingewiesen, das uns 
ein erschiitterndes BiId der Leiden der breitesten Schichten des deut
schen Volkes wahrend der Kriegszeit gibt. In vollkommen schlichter 
und ungesuchter, jede Obertreibung offenkundig vermeidender Weise 
spricht ein Gewerbeaufsichtsbeamter nach dem anderen iiber die Vnter
ernahrung bei schwerer Arbeit und deren Folgen. Referent hatte leicht 
dieses Kapitel durch Einbeziehung zahlreicher ahnlicher Ausfiihrungen 
bedeutend weiter ausdehnen k(innen, dies aber der Raumersparnis 
halber unterlassen und sich damit begniigt, einige typische Teilberichte 
herauszugreifen. Mage die Lektiire dieses Kapitels zum besseren Ver
standnisse mancher seither eingetretener unerfreulicher Erscheinungen 
beitragen. 

Wien, im Mai 1921 
Ernst Brezina. 
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Allgemeines. 

Deutsches Reich. 
Bayern. 

"Die Krankenkassen meldeten in den Jahren 1914 bis 1918 im 
ganzen 161 gewerbliche Erkrankungen. Dieselben betrafen in 36 Fallen 
Bleivergiftungen (wovon 12 auf BleigieBereiarbeiter, 10 auf Buch
drucker, 6 auf Bleifarbenherstellung, 8 auf Maler- und Tiincherarbeiten 
entfallen), 10 Fallen Lackvergiftungen, 19 Fallen Trinitrotoluolver
giftungen, 9 Fallen Arsenwasserstoffvergiftungen, I Fall 8chwefel
wassersto££Vergiftung, I Fall Kohlenoxydvergi£tung, 8 Fallen Saure
vergiftungen (Salzsaure, Salpetersaure), 20 Fallen Augenbindehaut
entziindungen durch Politurdampfe, I Fall von Milzbrand, 56 Fallen 
Hauterkrankungen, Ekzeme (wovon 8 auf Metallstaub, 2 auf Zinn
kratze, 5 auf Arbeiten in der Vernickelei, 3 auf Farbstaub, 21 auf 
Schmierolersatzsto££e und 17 auf Saureeinwirkung zurUckzufiihren 
sind). " 

Der Landesgewerbea.rzt hat in den Jahren 1914-18 noch andere 
Erhebungen iiber die Herstellung der Kampfgasstoffe bzw. iiber den 
Arbeiterschutz in diesen BetriebeIi sowie iiber die Verwendung giftiger 
Lacke in der Flugzeugindustrie angestellt. Weitere Untersuchungen 
betrafen die gewerbliche Quecksilbervergiftung, Vergiftungen durch 
Arsenwasserstoff und Blausaure, Schadigungen durch nitrose Gase, 
Benzol, Methylalkohol, Kalkstickstoff bzw. Zyanamid,· Hauterkran
kungen durch Schmierole und Peche u. a. Uil. 

Die hierbei notwendigen chemischen und experimentellen Unter
suchungen bzw. Tierversuche wurden zum Teil im pharmakologischen, 
meist im hygienischen Institut der Universitat Miinchen vorgenommen. 
Die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen usw. wurden bisher 
teilweise in der einschlagigen Literatur mitgeteilt. Veroffentlicht 
wurden in -der Berichtszeit nachstehende Arbeiten: 

Allgemeine Gewerbepathologie und Gewerbehygiene, in Weyls 
Handbuch der Hygiene,2. Auf I. 1914. - Der gewerbearztliche Dienst, 
Mediz. Reform 1914. - Gewerbekrankheiten der Zahne und Mund
hohle, im Lehrbuch der Grenzgebiete der Medizin und Zahnheilkunde 
v. JuI. Misch. 1914. - Arbeiten in PreBluft, ZtbI. f. Gewerbehygiene 
1915. - Ober die Lungenkrankheiten der Steinhauer, ZtbI. f. Gewerbe
hygiene 1915. - Der Milzbrand und seine sozialhygienische Bedeutung, 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 1 



2 Ernst Brezina, 

Miinchen 1918. Sammlung Natur und Kultur. - Die Gewinnung 
der SchabwolIe (Delainage) in Siidfrankreich, Ztbl. f. Gewerbehygiene 
1914. - Gewerbliche Vergiftungen durch ZelIuloidlacke in der Flug
zeugindustrie, Miinch. mediz. Wochenschr. 1915. - Zur Toxikologie 
des Tetrachlormethans und Tetrachlorathans, Ztbl. f. Gewerbehygiene 
1916. - Gewerbliche Schadigungen durch Benzol und 'seine Nitro
abkommlinge, Jahreskurse fiir arztliche Fortbildung 1918. - Dber 
neuartige gewerbliche Erkrankungen in Kalkstickstoffbetrieben, Miinch. 
mediz. Wochenschr. 1914. - Zur Hygiene der Kalkstickstoffindustrie, 
Dtsch. Vierteljschr. f. off. Gesdpfl. 1915. - Hautschadigungen durch 
Kalkstickstoff, Ztbl. f. Gewerbehygiene 1916. - Die Giftwirkungen 
des Zyanamids, Ztbl. f. Gewerbehygiene 1916. - Beitrage zur Toxi
kologie der aromatischen Nitr6verbindungen, Ztbl. f. Gewerbehygiene 
1917. - Die Giftigkeit der aromatischen Nitroverbindungen, Miinch. 
mediz. Wochenschr. 1917. - Krankheitsbilder und Todesursachen bei 
Dinitrobenzolarbeitern, Arztl. Sachverstandigenzeitung 1918. - Dber 
den Nachweis des Dinitrobenzols in Harn, Blut und Organen, Ztbl. f. 
Gewerbehygiene 1918. - Vergiftungen durch Trinitrotoluol in Eng

'land und Deutschland, Ztbl. f. Gewerbehygiene 1918. - Die Giftwir
kungen des Tetranitromethans, Ztbl. f. Gewerbehygiene 1917. - Ge
werbehygienische Erfahrungen aus der feindlichen Riistungsindustrie, 
Off. Gesundheitspflege 1918. - Die Gesundheitsschadigungen durch 
aromatische Nitrokorper und ihre Verhiitung, Ztschr. f. d. ges. SchleB
und Sprengstoffe 1917. - Gesundheitsschadigungen bei Arbeiten mit 
Trinitrotoluol, ebenda 1918. 

Hierzu kommen Referate iiber "Fortschritte in der Lehre von den 
Gewerbekrankheiten" in der Dtsch. mediz. Wochenschr. 1914 sowie 
die regelmaBig erscheinenden "Gewerbehygienischen 'Dbersichten" in 
der Miinch. mediz. Wochenschr. 

Schweiz. 
"Wo Arbeit vorhanden war, machte sich der Krieg in unliebsamer 

Weise bemerkbar. Die Schwierigkeiten in der Zufuhr von Rohstoffen, 
in der Spedition der fertigen Waren nach dem Ausland, das Drangen 
auf rasche Lieferung, der Militardienst vieler Arbeiter, spater auch Ab
wanderung einheimischer Arbeitskrafte und andere Faktoren mehr 
,bedingten ein unruhiges, hastiges, nervosesArbeiten, das die Einhaltung 
einer bestimmten Tagesarbeitszeit tausendfach storte. Eine Menge 
Ausnahmebewilligungen alIer Art waren die Folge, so daB wir mit 
Bedauern sagen miissen: die wesentlichsten Bestimmungen unseres 
gesetzlichen Arbeiterschutzes haben nicht standgehalten vor dem Krieg. 
Man hatte den Eindruck, der Begriff des Arbeiterschutzes habe plOtz
lich einen ganz anderen Inhalt bekommen. Wahrend das Gesetz in alIer
erster Linie Gesundheit und Leben der Arbeiter schiitzen will, bot jetzt 
in alIer Augen der Arbeitgeber seinen Leuten den besten Schutz, der 
ihnen Arbeit und Verdienst gab, den Lohn nicht kiirzte, solchen, wo 
moglich, auch den im Felde stehenden Arbeitern ganz oder teilweise 
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auszahlte. Sobald der Krieg ausbrach und die Fabriken zum Stillstand 
kamen, erschien als die allerwichtigste Ffusorge die Beschaftigung der 
Arbeiter, von der die Ernahrung und Erhaltung vieler weiteren Tausende 
abhangt. Die Sorge um den Verdienst drangte in weiten Schichten 
des Volkes naturgemaB aIle anderen Rucksichten in den Hintergrund." 
(1914-15 1. Kreis.) 

"Eine Schwierigkeit liegt darin, daB die schar£e Abgrenzung von 
UnfaIl und Krankheit oft nicht mit wiinschenswerter Sicherheit durch
zufiihren ist. Wenn die durch Sauren oder Laugen hervorgerufenen 
!tzungen der Korperoberflache gemaB bestehender Praxis im all
gemeinen als Unfalle angesehen werden, so scheint das zulassig zu sein, 
soweit diese Stoffe nicht weitere Giftwirkungen nach sich ziehen, die 
dem Begriff einer bestimmten gefahrlichen Krankheit entsprechen." 

"Die gewerblichen Erkrankungen in der chemischen Industrie be
wegten sich in aufsteigender Linie. Sie haben im Jahre 1917, das in 
der Tabelle nicht erscheint, einen Hohepunkt erreicht. Die Grunde 
sind verstandlich. Die groBen Farbenfabriken und organischen Betriebe 
haben ihr Personal betrachtlichvermehrt. Zugleich fand ein auBer
ordentlicher Wechsel statt.Ungeeignete und unbelehrbare Elemente 
waren darunter,und dazu kommt, daB mancherorts bei der Fiille der 
neuen Aufgaben und bei den gesteigerten Anspruchen improvisiert 
werden muBte." (1916-17 II. Kreis.) 

Tab. I. Gemeldete gewerbliche Erkrankungen (Schweiz). 
A. Aus dem Berichte pro 1914-1915. 

Erkrankungen davontiidlich 

1913 I 1914 
Falle I Tage Falle I Tage 

191311914 

Blei 45 

I 

1999 22 

I 

739 - -

Quecksilber - - 2 15 - -
Nitrose Gase . - - 4 75 - 1 
Verschied. anorgan. Verbindungen 11 448 8 200 - -
Kohlenoxyd u. Kohlendioxyd 7 110 3 22 1 1 
Benzin. 1 -- I 12 1 -

Andere organ. Verbindungen . 11 356 5 210 - -

B. Aus dem Berichte pro 1916-1917. 

1915 1916 1915 1916 

Blei . 5 24 7 218 1 2 
Chlor 3 41 16 328 1 
Salzsaure u. Fluorwasserstoff . 2 42 14 228 1 
Nitrose Gase . ...... 4 273 3 22 1 
Andere anorgan. Verbindungen . 3 34 12 234 
Kohlenoxyd u. Kohlendioxyd 5 156 13 351 2 
Diverse organ. Verbindungen. 9 282 I 7 153 

Die Tabelle des Originalberichtes enthalt nach Ansicht des Gewerbe
inspektors "zu viel und zu wenig". Zu viel, weil die !tzwirkung von 

1* 
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Chromnatrium, Chromalaun, Chlorzinn, Chlorwasser, Brom, von'Salz
saure und Ammoniak, von Schweftllkohlenstoff,der in die Augen spritzt, 
seiner Ansicht nach nicht als Krankheiten, sondern als Verletzungen, 
als Unfalle zu betrachten sind; zu wenig, weil die Kontrollen "noch 
eine groBe Zahl ahnlicher Falle enthalten, wo der Stoff undeutlich, 
unrichtig, gar nicht bezeichnet ist, so daB man nicht rtlcht weiB, womit 
man es zu tun hat, Unter diesen Fallen gibt es aber wahrscheinlich 
eine Anzahl, die durch Stoffe der Giftliste verursacht sind. Da finden 
wir viele Augenaffektionen durch ,Sauredampfe', zahlreiche Atzungen 
der Rautdurch ,Saure'. Von den Fallen der Giftlistentabelle konnen 
wir nur die durch Blei verursachten, den Todesfall infolge Verschluckens 
von Salzsaure, die Folgen der Einatmung von schwefliger Saure und 
die Wirkung des Benzols als Krankheiten im Sinne von Art. 5, lit. d, 
des Fabrikgesetzes ansehen. Da Brom selten in der Industrie ange
wendet wird, sei erwahnt, daB der verzeichnete Fall den Chemiker eines 
Gaswerkes betrifft, der sich die Schadigung durch Arbeiten mit reinem 
Brom im Laboratoriuni zugezogen hat. Wenn Atzungen durch die in 
Tabelle IV angefiihrten Substanzen als hitftpflichtige Berufskrankheiten 
anerkannt werden sollten, dann miiBten die gleichen Wirkungen der 
Schwefelsaure, Ameisensaure, von Natronlauge, Atzkalk, kaustischer 
Soda, von Schwefelnatrium, Karbolineum, die Wirkung des Karbid
staubes auf die Augen gleich behandelt werden. Alle diese Stoffe sind 
auf Unfallanzeigen erschienen, aber die Praxis weiB sich zu helfen, 
indem sie ihre Einwirkung auf die Korperoberflache als Unfalle taxiert .. 

Die Giftliste vom 18. Januar 1901 erschOpft weder die Stoffe, die 
gewerbliche Krankheiten erzeugen, noch weniger diese selbst. Von 
anderen Stoffen kamen einmal "Pechdampfe" in Diskussion, die in 
einer Fabrik bei etwa 15 Personen eine auffallige, aber leichte Raut
krankheit hervorgerufen hatten. Es handelte sich nicht um Atzung, 
sondern um schmerzhafte Rotung der Raut im Gesicht, am Rals, an 
den Ohren und um Entziindung der Augenbindehaut. Die chemische 
Untersuchung einer Probe des Pechs ergab, daB darin keine Stoffe 
enthalten seien, die in der Giftliste genannt sind. Das lieB sich erwarten, 
aber eine gewerbliche Erkrankung liegt doch vOI'." (1916-17 IV. Kreis). 

AuBer der Tabelle des Originalberichtes aufgefiihrte Stoffe, wie 
Dimethyl- und Nitrosodimethylanilin, Chinin, Naphtole, haben fast 
ausnahmslos in irgendeiner Form Entziindungen und Ekzeme der 
Korperoberflache gezeitigt. Allgemeine Intoxikation wird bei Methyl
benzol, Blutharn bei Diphenylamin, Zyanose mit Begleiterscheinungen 
bei Dinitrochlorbenzol, Magenentziindung bei Digitalis angegeben. 

England. 
1914. 

Gase undDiimp£e. Die Tabelle desOriginalberichtes "wurdeaus 
den Berichten der Gewerbearzte nach den Erkrankungen und Unfallen 
zusammengestellt, die unter § 4 des Unfallmeldungsgesetzes vom Jahre 
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1906 falien, hinsichtlich der Vergiftungen, welche erfolgten durch 
Nitro- und Amidoderivate des Benzols (Anilin, Dinitrobenzol, Trinitro
toluol usw'., die von der unverletzten Hand ebenso absorbiert werden 
wie durch Einatmung als Gas und Dampf) und Chlorderivate des Athans 
und Athylens (Tetrachlorathan usw.) nach den Berichten der Gewerbe
arzte auf Grund ihrer freiwilligen amtlichen und meiner eigenen Er
hebungen. Dampfe unterscheiden sich von Gasen darin, daB sie ver
schiedenen Diffusionsgesetzen unterworfen sind, ·und der Ausdruck 
"Entweichen von Gas" in § 4 (b) kann unrichtigerweise erweitert aus
gelegt werden." Zahlen s. Tabelle III unten. 

Die Zahlen nach dem Unfallmeldungsgesetz erfassen nur solche 
FaIle "welche Arbeitsunfahigkeit von mindestens einem Tag ver
ursachen" und geben nicht Rechenschaft iiber jene zahlreichen FaIle, 
auf welche in diesen Berichten Bezug genommen wird, in denen Wieder
herstellung in wenigen Stunden stattfindet. Beim Lesen der Einzel
berichte traten die Gefahr des Alleinarbeitens oder der Arbeit in ge
schlossenen Raumen bei Arbeitsprozessen, wo die Moglichkeit der 
Gasvergiftung besteht, die haufige Sorglosigkeit solcher, die die Gefahr 
kennen, der Wert in gutem Zustande erhaltener Rettungsapparate 
besonders hervor. Haufig wurde mit Erfolg die Wiederbelebung Be
wuBtloser durch Sanerstoffapparate mit Druckreduzierventilen nicht 
nur bei Kohlenoxydvergiftung, sondern auch bei Schwefelwasserstoff 
und nitrosen Gasen durchgefiihrt. 

"Es ist auffallend, daB manche groBe Firmen nicht mehr Gebrauch 
von der nach den Verordnungen gebotenen Moglichkeit der Verwen
dung von Kartenregistern statt solcher in Buchform gemacht haben, 
da dies viel zweckmaBiger ist fiir den Fall von Personalwechsel." 
(C. R. Pendock und E. A. R. Werner, H. M. Gewerbeinspektoren.). 

1918. 

"Der Bericht fUr das Jahr 1918 solI zweckmaBigerweise eine kurze 
Obersicht iiber die gewerblichen Vergiftungen und sonstigen Berufs
krankheiten in den letzten 4 J ahren - wahrend der Kriegszeit - bringen. 
Die Zahlen fiir Blei-, Phosphor-, Arsen- und Quecksilbervergiftung und 
fiir Anthrax wahrend dieser Zeit werden nunmehr zum ersten Male ver
offentlicht (siehe die umstehende Tabelle). Sie sind sehr interessant, 
denn sie zeigen, wie wichtige Zweige der Industrie durch die Umstellung 
der Arbeit direkt oder indirekt betroffen worden sind, so daB die Zahl 
der FaIle einerseits eine Zu-, andererseits eine Abnahme erfahren hat. 
Die Zahlen haben den groBen Vorteil der Vergleichbarkeit, so daBeine 
standige Abnahme in einer Industrie, die sich iiber eine Anzahl von 
Jahren erstreckt, auf eine griindliche Anderung hinweist, die entweder 
die Folge verbesserter Arbeitsverfahren oder einer Verringerung des 
zugehOrigen Gebietes ist. Umgekehrt bedeutet ein Gleichbleiben der 
Zahlen, daB MaBnahmen zur Verbesserung der Verhaltnisse ihre vor
laufige Grenze erreicht haben." 
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Tab. II. Zahl der in England gemeldeten gewerb
und Milzbrandfalle 

Bleivergiftung . 
1. Bleihiitten und Bleischmelze . . 
2. Messingindustrie . • • . 
3. Bleifolie- u. Bleirohrerzeugung . 
4. Installation u. Loterei. 
5. Druckerei, Setzerei u. zugehor. 

Hilfsarbeiten . 
6. Feilenhauerei. . . 
7. Verzinnerei. . • 
8. BleiweiBerzeugung. • 
9. Mennigeerzeugung. 

10. Porzellan- u. Steingutindustrie . 
lOa. Abziehbildererzeugung fUr Re-

ramik. . .. ... . 
11. Glasschleiferei u. Glaspoliererei. 
12. Emaillieren von Platten . 
13. Akkumulatorenfabrikation 
14. Farbenerzeugung .... 
15. Wagnerei. . . . . . . . 
16. Schiffbau. .. ...... . 
17. Malerei im Dienste anderer In-

dustrien . ._ 
18. Andere Industrien. 

Phosphorvergiftung • 
Arsenvergiftung . . 
Quecksilbervergiftung . 
Toxische Gelbsucht. . 
Milzbrand ..• 

1. Wolle. 
2. RoBhaar-. 
3. Haute u. Felle . 
4. Andere Industrien 

1918 1917 1916 1915 1914 

144 (11)1317 (21)1 348 (21)1381 (21)1445 (28) 
15 (1)1 46 (1)1 39 (4) 47 (1) 36 (3) 
1 3 (1) 3 - 6 
- 3 3 3 4 

24 (2) 34 12 17 (2) 27 (2) 

8 (1) 
2 
2 

2 
11 (1) 

1 

6 (3) 12 27 (3) 23 (1)' 
4 (1) 8 (2) 2 11 (1) 
2 4 3 10 

17 18 (1) 40 29 (1) 
13 15 8 6 
15 (7)' 23 (7) 26 (4) 27 (6) 

- 1 
1 - 3 (1) 

1 
16 27 

5 5 (1)[11 
(1) 44 (1) 64 41 

3 10 
12 (3)1 21 
9 (2)1 19 

22 12 21 
(2) 33 39 (5) 57 (4) 

25 (3) 18 (2) 31 (5) 

15 20 (1) 20 16 (2) 39 1 ::: ~ ::: :: (3
1

1
1 (11 ~ ::: 

34 (10) 190 (44) 206 (57) - -
72 (8) 93 (12)!105 (16)1 50 (8) 54 (7) 
53 (5) 57 (3) 79 (10)11 27 (3)126 (5) 
4~) 3 U) 6~) 2 5 

14 (1) 29 (2) 18 (3)/18 (4) 15 (1) 
1 4 (1) 2 3 (1)1 8 (1) 

Gase und Dampfe. "In der Tabelle III ist die Zahl der Falle 
in den Jahren 1917 und 1918 dargestellt, die als Unfalle infolge 
des Entweichens von Gas sich ereignet haben, dazu vergleichshalber 
die Falle von 1913 und 1914. Die Arsenwasserstoffalle wurden als 
Arsenvergiftung gerechnet. 

Gasvergiftungen sind schwer in Tabellenform zu bringen und der 
Vergleich zwischen verschiedenen J ahren kann zu Irrtiimern fUhren, 
so kann z. B. eine iibergroBe Zahl von Kohlenoxydvergiftungsfallen 
dem Gasaustritt aus einem defekten Boden oder aus defekten Gas
leitungen in eine Werkstattezuzuschreiben sein, wo dann mehrere Per
Bonen erkranken. Es ist schwer, die Falle gemeinsam zu beschreiben, 
da sie stark voneinander abweichen. Mitunter fiihren kleine Ande
rungen des Verfahrens, Schicken einer Person um ein vVerkzeug, ein 
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lichen BIei-, Phosphor-, Arsen-, Quecksilbervergiftungen 
(Todesfalle in Klammer). 

I 

Durchschnittszahlen 
1909 

I 
1906 

I 
1903 

I 
1913 1912 bis bis bis 1902 1901 

1911 1908 1905 

535 (27) 587 (44) 576 (35) 619 (20) ! 601 (23) 649 (14) 863 (34) 
26 (3) 56 (7) 49 (4) 45 (2) 31 (1) 28 54 (3) 
10 15 7 9 10 (1) 5 6 (1) 

I 
7 6 8 (1) 9 9 12 17 

34 (1) 35 (5) 30 (1) 21 (2) 24 (2) 23 (1) 23 
, 

21 (1) 37 29 (2) 24 (2) 16 (2) 19 23 (1) 
14 13 12 (1) 11 (1) 19 (2) 27 46 (7) 
9 15 (1) 17 18 13 11 10 

29 (2) 23 36 (2) 86 (3) 105 (1) 143 (1) 189 (7) 
7 3 11 8 9 13 14 

62 (11) 80 (14) 76 (7) 109 (8) 96 (3) I 87 (4) 106 (5) 
I 

I 1 1 (1) 1 6 4 2 7 
3 (1) 1 (1) 3 (1) 4 (1) 2 8 (2) 11 (3) 
9 5 14 6 3 3 (1) 9 

44 38 (1) 27 (1) 24 29 16 49 (1) 
22 (1) 19 26 (1) 32 43 (1) 46 56 
71 (2) 84 (7) 90 (6) 75 (4) 60 (4) 63 (1) 65 (4) 

I 31 (1) 34 (2) 28 (3) 21 (1) 35 (1) 15 (1) 28 (1) 

49 (3) 48 (3) 50 (1) 44 (2) 41 (2) 44 (1) 61 
86 (1) 84 (2) 62 (3) 67 (3) 54 (1) 64 89 (1) 

- I - 1 1 1 (1) 1 (1) 4 
6 5 7 12 (1) 4 4 1 

14 17 10 7 6 8 18 
- - - - - - -

70 (7) 47 (6) 57 (11) 57 (13) 52 (13) 38 (9) 39 (10) 
43 (4) 31 (6) 30 (5) 22 (5) 22 (6) 12 (2) 6 (4) 

5 (1) 7 1~ (3) I 
12 (3) 9 (2) 10 (2) 9 (1) 

19 (2) I 
8 15 (3) 16 (3) 11 (5) 20 (5) 

3 1 2 (1) I 93 6 (3) 5 4 

7 

1900 

1058 (38) 
34 (1) 
3 

17 (1) 
9 

18 (2) 
40 (3) 

5 
358 (6) 

19 
200 (8) 

10 
7 

11 
33 
56 (1) 
70 (5) 
32 (2) 

50 (5) 
86 (4) 

3 
22 (3) 
9 
-

37 (7) 
9 (2) 

12 (3) 
9 (1) 
7 (1) 

Gang durch die Anlage zu einem Unfall. Das Studium der Falle fiihrt 
zum Erkennen des personlichen Faktors, wie die Gewohnung an die 
Gefahr deren Verachtung zur Folge hat; die Notwendigkeit, den Arbeiter 
in die Gefahren einzuweihen, ist von groBer Wichtigkeit (in einem von 
den CO-Fallen wurde der Befallene bei seiner erstenArbeit nach Antritt 
seiner Beschaftigung tOdlich vergiftet), und personlicher Mut beim 
Unternehmen von Rettungswerken fiihrt oft zum Tode des die Rettung 
versuchenden Mannes. 

Die Bedingungen, unter denen in gewohnlichen Fabriken Gasver
giftungen auftreten, unterscheiden sich von denen in der chemischen 
Kriegsindustrie darin, daB sie zufallig sich ereignen und daB Schutz
maBnahmen fiir kurze Zeitraume, meist nach Minuten, nicht nach 
Stunden zahlend, notwendig sind. Fiir die Arbeiter besteht das Er-· 
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Tab. III. GewerbIiche Erkranknngen dutch Gase und Dampfe. 

11913 .1 1914 I 1917 I 19I5 

Kohlenoxyd u. z. 59 (7) )62 (9) 99 (IS) I 54 (13) 
a) Hochofengas .. ... .. 20 (3) 20 (6) 22 (6), 17 (3) 
b) Gas fiir Motoren (Saug-, Generator-, 

(S) I 21 Mond-Dawsongas). . . . • . . . . 21 21 32 (3) 
c) Leuchtgas . • . . • . • . . . . . 9 (4) 7 (I) 20 10 (4) 
d) Andere kohlenoxydhaltige Gasarten . 9 14 (2) 25 (4) 6 (3) 

Kohlendioxyd. . . 12 (I). 3 (I) I 5 (5) 
Schwefelwasserstoff . 8 (I) 22 (3) II (4) 7 (I) 
Schweflige Saure I I 2 I 
Chlor .. I 2 3 4 
Nitrose Gase 9 (2) 62 (5) 27 (7) 
Ammoniak .. . . 3 4 (I) 4 (I) 6 (I) 
Benwl, Naphtha, Petroleum. 6 (2) 4 (2) 4 (2) 7 (4) 
Tetrachlorathan • 25 (4) 
Ather, Azeton . 4 1 

fordernis, daB sie sich der vorhandenen Schutzvorrichtnngen bedienen, 
fiir den Unternehmer, daB er diese Apparate stets in brauchbarem Zu. 
stande erhalte; diese Notwendigkeit abel' wird hier nicht in dem MaBe 
beachtet, als in der chemischen Kriegsindustrie, wo das Leben imIher 
gefahrdet ist. Mit der Bildung der Sicherheitskomitees in den Betrieben 
soil den Gasunfailen mehr Bedeutung zugebilligt werden als dies bisher 
der Fall war. Bestimmte Leute soUten fiir die Instandhaltung der 
Rettungsapparate in brauchbarem Zustande verantwortlich sein und 
Vbungen im Gebrauch derselben durch die Vorarbeiter und Arbeiter 
stattfinden. Der beste Typus eines Apparates fiir zufalliges Entweichen 
von Gasen beiReparaturen in Anlagen, wo irrespirable oder giftige Gase 
vorhanden sind und fiir Faile, wo es unvermeidbar ist, daB jemand 
sich fiir knrze Zeit bei der Reparatur von Zisternen, Retorten, 
Tankwagen, Garbottichen giftigen DaIhpfen aussetzt und fiir Rettungs
aktionen muB erst erfunden werden. Zu oft findet man Arbeiter im 
Gebrauche von Respiratoren gegen nitrose Gase, die keinerlei Nutzen 
bieten. Die einfache Benutzung eines gefalteten Handtuche~ dient 
nur dazudas Vbel zu verringern. Der Retter muB mit einer eigenen 
Maske oder einem Lufthelm versehen aein, der ihn mit frischer Luft 
versieht, odeI' mit einem Sauerstoff erzeugenden Apparat, der ihn von 
der Luftgefahr unabhiingig macht. Vermutlich wird del' Biichsen
respirator, der in chemischen Werken der Kriegsindustrie gebraucht 
wird, auch in einzelnen Unternehmungen der sonstigen chemischen 
Industrie Eingang finden. Bei ailen Arten von Sauerstoffapparaten 
zur Lebensrettung wird Gummi in weitgehendem MaBe zu Verbin
dungen verwendet. Dieser geht bei Anwesenheit saurer Gase und bei 
Nichtgebrallch zugrunde und es ist daher sorgfaltige Vberwachung 
des Zustandes der Apparate notwendig j damit sie immer btanchbar 
bleiben." 
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Niederlande. 
1914. 

9 

Die Zahl der nach dem Gesetze von 1911 iiber Anzeigepflicht ge
werblicher Erkrankungen angezeigten Krankheitsfli1le betrug 221 gegen 
261 im Vorjahre. Die Anzeigepflicht hat sich unter den Arzten das 
Biirgerrecht noch nicht erwerben konnen, aus einer Reihe von Ge
meinden ist iiberhaupt keine Anzeige eingelaufen. Manche Meldungen 
waren der AnlaB zu bestimmten Vorschriften zur Vermeidung ge
werblicher Erkrankungen, andere dazu, einigen Betrieben besonderes 
Augenmerk zuzuwenden." 

1917. 
In den Niederlanden wurde im Jahre 1911 die Anzeigep£licht fiir 

bestimmte Krankheiten eingefiihrt. 
Artikel 21 des Arbeitsgesetzes vom Jahre 1911 lautet: 
1. Jeder Arzt ist verp£lichtet, dem mit dem Vollzuge dieses Gesetzes 

betrauten Minister bzw. dem von diesem damit betrauten Beamten 
die schriftliche Anzeige von bestimmten in seiner Behandlung befind
lichen Krankheits£allen zu machen, deren Natur durch die Verwaltungs
behorde festgesetzt wurde. Die Verwaltung kann die Erkrankungen, 
deren Meldung gesetzlich erforderlich ist, auf diejenigen Patienten 
beschranken, die in bestimmtlm Betrieben beschaftigt sind oder inner
halb eines bestimmten Zeitraumes vor Beginn der arztlichen Behandlung 
beschaftigt gewesen sind. 

2. Die Verwaltung regelt das Verfahren, nach welchem die Anzeige
p£licht zu vollziehen ist und welche geldliche Vergiitung dem Arzte 
dafiir geleistet wird. 

In den Jahren 1912-17 kamen 466, 261, 221, 201, 201, 254 An
zeigen vor. 1m Berichtsjahre sind unter diesen 147 Fane, die nicht 
unter das Gesetz fallen, da der Patient nicht in einem Betriebe tatig 
war, fiir den die Anzeigepflicht gilt, wo eventuell die Krankheit unter 
das Unfallgesetz fiel. 

Folgen des Krieges, der verschlechterten Ernahrung, 
der Uberarbeit auf den allgemeinen Gesundheitszn
stand der Arbeiter und besonders der Arbeiterinnen. 

Dentsches Reich. 
Preu6en. 

"Die korperliche Widerstandskraft der Arbeiter wurde im allgemeinen 
wahrend des Krieges einerseits infolge anstrengender Arbeit und Uber
arbeit, andererseits infolge nervoser "Oberspannung durch Kriegsfolgen, 
namentlich die Russengefahr, Familiensorgen, Trauer und unzulang
Hche Ernahrung, beeintrachtigt und naherte sich bei schwachlichen 
Personen zuweilen dem Erschopfungszustande. Bei dieser geminderten 



10 Ernst Brezina, 

Widerstandskraft wirkte die epidemisch auftretende Grippe besonders 
verheerend und entzog manchen Betrieben die Halfte der Belegschaft. 
Als bedauerliche Begleiterscheinungen des Krieges trat ferner die auBer
ordentlich starke Zunahme der Geschlechtskrankheiten unter der 
arbeitenden Bevolkerung hervor." (RB. Konigsberg,) 

"Eine hochst bedauerliche Begleiterscheinung des Krieges war die 
auBerordentlich starke Zunahme der Geschlechtskrankheiten, die im 
Aufsichtsbezirk hauptsachlich durch die lange Anwesenheit von Etappen
truppen oder durchmarschierende Truppenkorper veranlaBt war. Ver
schlimmert wurde dieses Ubel, wie die Fabrikpflegerinnen feststellten, 
durch die ganzliche Kenntnislosigkeit der Arbeiterinnen auf dem Ge
biete der Verhiitung und Erkennung der Geschlechtskrankheiten. Aus 
diesem Grunde entschloB sich der Kreisarzt in Ragnik, in den drei 
groBten Betrieben seines Bezirks fiir die Arbeiterinnen je einen Vortrag 
iiber Erkennung und Verhiitung von Geschlechtskrankheiten zu halten. 
Er verwendete dabei die Anschauungstafeln zur Bekampfung der Ge
schlechtskrankheiten von H. Seebaum (Verlag von Johann Ambrosius 
Barth in Leipzig). Die Vortrage wurden von den Arbeiterinnen mit 
Verstandnis und Dank aufgenommen." (RB. Konigsberg.) 

"Die Ersetzung von Mannern in der Industrie durch Arbeiterinnen 
hatte ffir deren Gesundheit zweifellos nachteilige Folgen, da die Arbeite
rinnen bei der anstrengenden Tatigkeit sehr stark unter Krankheiten 
litten. ZahlenmaBige Angaben dariiber haben sich nicht beschaffen 
lassen." (RB. Allenstein.) 

"Wenn die ziffernmaBige Erfassung des Gesundheitszustandes der 
gewerblichen Arbeiter schon wahrend des Friedens kaum moglich war, 
so war sie erst recht wahrend des Krieges schwierig. Die erforderlichen 
Unterlagen waren von den Krankenkassen nur vereinzelt erhaltlich. 
Das Personal der Ortskrankenkassen reichte nicht aus, um die ein
gegangenen Untedagen zweckentsprechend zu bearbeiten. Viele 
Kassen konnten aus diesem Grunde iiberhaupt keine Statistik aufstellen. 
Wenn von den Krankenkassen haufig Fehlanzeigen iiber gewerbliche 
Erkrankungen eingegangen sind, so muB deren ganzliches Ausbleiben 
im Hinblick auf die in den Betrieben gemachten Beobachtungen be
zweifelt werden. Infolge mangelhafter Bezeichnung der Krankheiten 
auf den Krankenscheinen war ihre Ursache auch nicht immer zu ver
folgen. Die Kassen beklagten selbst, daB von den Kassenarzten der 
Frage, ob eine Erkrankung auf das von der erkrankten Person aus
geiibte Gewerbe zurUckzufiihren sei, nicht geniigendAufmerksamkeit 
zugewendet werde. Andernfalls liellen sich im Hinblick auf die durch 
§ 547 der RVO. Iilogliche Ausdehnung der Unfallversicherung auf be
stimmte gewerbliche Berufskrankheiten ffir die Krankenkasse wertvolle 
Nachweise beizeiten schaffen. Die Kasse erfahrt nur die Diagnose, 
und giinstigen Falles ist die Krankheit als Gewerbekrankheit gekenn
zeichnet. Auch nachtragliche Riickfragen bei den Arzten brachten 
nicht immer die gewiinschte Aufklarung. So wuBte der die meisten 
Arbeiter einer Fabrik behandelnde Arzt selbst Anfang 1917 noch nicht, 
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daB dort die Arbeiter mit aromatischen Nitrokorpern in Beriihrung 
kamen, und er hatte die auffallend haufigen Hautausschlage deshalb 
in keinem FaIle als gewerbliche Erkrankung angesehen." 

Soweit die Zusammenstellung auf Seite 134 des Originalberichtes, 
gekiirzt wie folgt, ein Bnd geben kann, war der Gesundheitszustand 
der Arbeiterschaft wahrend der ersten beiden Kriegsjahre im all
gemeinen giinstig. Die festgestellten Krankenziffern sind sogar hinter 
denen des Friedensjahres 1913 wesentlich zuriickgeblieben, wobei nicht 
auBer acht gelassen werden darf, daB von den Einberufungen zum 
Militar gerade die kraftigsten und gesiindesten Personen betroffen 
wurden, an sich also der Gesundheitszustand der Kassenmitglieder 
geringer einzuschatzen war. Der sprunghafte Riickgang der Kranken
ziffern zeigt, daB die Arbeiterschaft iiber der Not des Vaterlandes 
manche Gebrechen und UnpaBlichkeiten vergaB und die zur Heeres
versorgung notigen Arbeiten mit Anspannung aller Krafte forderte. 

Tab. IV. Gesundheitszustand der Mitglieder von drei Ortskranken-
kassen des RB. Potsdam. 

1 1913 1 
1914 1191511916119171 1918 

Steglitz. 
10510 1 11016 

I 
Durchschnittliche Mitgliederzahl. . 6337 11568 10830 10418 
Krankheitsfiille auf 100 Mitglieder . 39,4 30,7 23,0 25,6 31,3 47,5 
Krankheitstage auf 100 Mitglieder . 1041 779 551 665 754 1111 

Eberswalde. 
Durchschnittliche Mitgliederzahl. . 3777 4116 3841 4085 4536 5283 
Krankheitsfalle auf 100 Mitglieder. 44,2 41,5 37,4 35,9 55,7 84,1 
Krankheitstage auf 100 Mitglieder . 1303 1149 925 1313 1655 2049 

Lnckenwalde. 
Durchschnittliche Mitgliederzahl. . 7591 7620 6093 6436 4818 4433 
Krankheitsfalle auf 100 Mitglieder. 39,9 27,5 24,2 27,0 44,2 74,3 
Krankheitstage auf 100 Mitglieder . 655 412 452 427 741 1248 

Die Ubersicht laBt ferner erkennen, daB die Krankheitsfalle vom Jahre 
1916 ab wieder allgemein gestiegen sind. Diese Beobachtung wurde 
in allen Aufsichtsbezirken gemacht, und der Anstieg der Krankheits
zif£er wird von den Betriebskrankenkassen und Betriebsleitungen im 
einzelnen bestatigt. Er weist auf die nach fast zweijahriger angespann
tester Tatigkeit naturgemaB eingetretene Erschlaffung der Krafte und 
die geringer gewordene Widerstandsfahigkeit gegen eine Reihe gesund
heitsschadigender Kriegseinfliisse hin. 

Die eingetretene Verschlechterung der Gesundheitsverhaltnisse der 
Arbeiterschaft hat mehrere Griinde, namlich 

1. die notgedrungene Einstellung zahlreicher wenig arbeitsfester 
Arbeitskrafte, insbesondere von Arbeiterinnen, jugendlichen Arbeitern 
und Arbeitsinvaliden, 
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2. die in den ersten beiden Kriegsjahren oft festgestellte iibermaBige 
Dauer der Arbeit, insbesondere die regelmaBig oft zu leistende "Ober-, 
Nacht- und Sonntagsarbeit mit unzulanglichen Pausen, 

3. die mangelhafte Ernahrung der Arbeiterschaft, 
4. die Verwendung und Verarbeitung zahlreicher gesundheitsschad

licher Arbeitsstoffe (Ersatzstoffe) und insbesondere Heranziehung 
wenig widerstandsfahiger Personen zu Arbeiten mit giftigen Stoffen, 

5. die beschrankte Moglichkeit der Durchfiihrung des technischen 
.Arbeiterschutzes infolge Mangels an Rohstoffen und Arbeitskraften, 

6. den Mangel an Arzten, so daB die arztliche "Oberwachung des 
Gesundheitszustandes der Arbeiter eingeschrankt werden muBte und 
oft nicht rechtzeitig arztliche Hilfe in Anspruch genommen werden 
konnte, 

7. das epidemische Auftreten der Grippe, besonders im Laufe des 
Jahres 1918, 

8. zeitweilig drohende Arbeiterentlassungen infolge stockender 
Heeresauftrage. 

MuBten infolge des sich schon bald nach Kriegsbeginn zeigenden 
Arbeitermangels vielfach ungeeignete Arbeitskrafte eingestellt werden, 
so war dies erst recht der Fall, als an die Durchfiihrung des sogenannten 
Hindenburgprogrammes herangetreten wurde. Diese Leute waren 
auch nicht widerstandsfahig genug, als die Ernahrungsschwierigkeiten 
im Winter 1916/17 mit besonderer Scharfe einsetzten. Die Folgen 
waren vor allem Verdauungsstorungen, Magen- und Darmkrankheiten, 
nervose Schwachezustande, leichte Reizbarkeit und Hautkrankheiten 
(Furunkulose), die zahlreicher denn je vorkamen. Die Arbeiter selbst 
klagten gelegentlich der Besichtigungen lebhaft iiber die mangelhafte 
Ernahrung, die Gesundheitsverschlechterung und den Niedergang der 
Leistungsfahigkeit. Haufig fiihlten sie sich zu schwach zum Weiter
arbeiten; 'Oberarbeit wurde trotz guter Bezahlung oft mit der Be
griindung abgelehnt, daB die unzureichende Verp£legung eine langere 
Arbeitsdauer verbiete. Ohnmachtsanfalle bei Arbeiterinnen sind viel
fach beobachtet worden. Auch in der Schmiede einer groBen Ma
schinenfabrik kamen in den Sommermonaten Ofters Ohnmachtsanfalle 
vor, die zweifellos auf die Heranziehung korperlich schwachlicher und 
ungeniigend ernahrter Arbeiter zuriickzufiihren waren. Man begegnete 
sehr vielen abgemagerten Leuten mit blasser Gesichtsfarbe. Waren 
sie auch nicht wirklich krank, so waren sie in der Arbeit langst nicht 
mehr so leistungsfahig wie friiher. DaB in den Fabriken in den letzten 
Kriegsjahren die Zahl der wegen Krankheit fehlenden Arbeiterinnen 
besonders stark stieg, ist auch dadurch zu erklaren, daB bei dem stei
genden Bediirfnis an weiblichen Kraften noch mehr schwachliche und 
krankliche, altere verheiratete, mit Haushaltssorgen und -arbeiten be
lastete Frauen miteingestellt und beibehalten werden muBten, die man 
zu Friedenszeiten schnell wieder abgeschoben hatte. 

Die Nachwirkungen der Nacht-, Ober- und Sonntagsarbeit hatten 
sicherlich ebenfalls ihren Antell an der Verschlechterung des allgemeinen 
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Gesundheitszustandes der Arbeiter, insbesondere der weiblichen. Es 
war zu beobachten, daB eine elfstiindige Arbeitszeit verschiedentlich 
ein so ungesundes und heruntergekommenes Aussehen der Arbeiterinnen 
mit sich brachte, daB die erteilte Ausnahmegenehniigung zuriickgezogen 
werden muBte. Die Arbeiterinnen hatten sich im iibrigen nicht nur 
durch die Dauer, sondern auch durch die Intensitat der Arbeit vielfach 
geschadet, da sie meist, durch die gUnstigen Stiicklohne verlockt, mog
lichst viel arbeiten und verdienen wollten. 

DaB unter solchen Umstanden die sich immer miBlicher gestalten
den Erniihrungsverhaltnisse Schaden hervorrufen muBten, lag zutage. 
Wenn sie etwas gehemmt und gemildert wurden, so ist dies den Arbeit
gebern zu verdanken, die nichts unterlieBen, um unter namhaften 
Opfern ihren Arbeitern moglichst kriiftige Mahlzeiten zu bieten und 
sie auch sonst, wo irgend angangig, mit Nahrungsmitteln zu versorgen. 
Unter den miBlichen Arbeitsverhaltnissen war natiirlich der Boden 
fiir das Auftreten und zeitweilige Anwachsen gewisser Gewerbekrank
heiten in einem Umfange bereitet, wie er im Frieden nicht zu beobachten 
war. Ihre Abwehr war deshalb besonders schwer, weil alie die mannig
faltigen technischen Schutzvorrichtungen, wie Absaugevorrichtungen 
fiir Gase, Dampfe und Staub, infolge Mangels an Werkstoffen und 
Arbeitskraiten nur schwer zu beschaffen und zuweilen auch info1ge 
des durch die Kohlennot verursachten Kraftmangels nicht regelmiiBig 
zu betreiben waren. Die auf diesen Gebieten anerkannten und besonders 
bewahrten Spezialfirmen waren wegen anderweitiger Kriegsauftrage, 
nur selten lieferfahig. Nicht einmal Arbeitsanziige, Wascheinrichtungen, 
Seife und Handtiicher waren in einem bescheidenen Umfange zu be
schaffen. Die umstandlichen Kontroll- und FreigabemaBnahmen fiir 
aIle dieseDinge hattendenNachteil, daB es immer viel zu lange dauerte, 
bis das unbedingt Notwendige zur Stelle war. 

Der Mangel an mannlichen Arbeitskriiften machte es ferner erforder
lich, daB, was im Frieden auf Grund gesetzlicher Bestimmungen ver,. 
hindert werden konnte, immer mehr Arbeiterinnen beim Trr nsport 
schwerer Gegenstande, an Of en und Pressen, beim Formen, GieBen, 
GuBputzen und mit Giftstoffen, wie Blei, Bleiverbindungen, aromati
schen Nitrokorpern, und mit verdachtigen Ersatzstoffen verschiedener 
Art beschiiftigt werden muBten, wozu sie natiirlich nicht geeignet waren. 
Dazu kam, daB die vorgeschriebenen arztlichen Untersuchungen der 
mit gesundheitsschadlichen Stoffen beschiiftigten Arbeiter ofter wegen 
des Mangels an Arzten Stockungen erleiden muBten. Es konnte aber 
doch darauf hingewirkt werden, daB die Untersuchungen wenigstens 
in zwei- bis dreimonatlichen Abstanden vorgenommen wurden. 

Die Nachfragen bei Betriebsleitern, Krankenkassen und Kassen
arzten, ob die Arbeiterinnen durch die Dauer und Schwere der Arbeit 
gesundheitlichgelitten haben, wurden im allgemeinen dahin beant
wortet, daB typische Erkrankungen der Arbeiterinnen oder ein un
gewohnlich haufiges Vorkommen von Unterleibsleiden nicht wahr
genommen seien. Insbesondere habe die anstrengende Arbeit in der 
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MetaJIindustrie keine offensichtlichen Folgen gehabt. 1m Betriebe 
einer groBen Elektrizitatsfirma wurden bei insgesamt 13576 Arbeite
tinnen 2059 Unterleibserkrankungen gemeldet, und zwar 953 bei ledigen 
und 1106 bei verheirateten Frauen. Es war jedoch nicht festzustellen, 
in welchem Umfange diese FaIle der gewerblichen Tatigkeit zur Last 
zu legen waren. In einer Lokomotivfabrik beklagten sich Transport
arbeiterinnen, daB sich ihre Unterleibsleiden infolge der schweren 
Arbeit verschlimmert hatten. Die allgemeine Ortskrankenkasse in 
Eberswalde hat 153 FaIle von Unterleibserkrankungen der Arbeite
rinnen festgestellt. Da sie in ihrer iibergroBen Mehrzahl Arbeiterinnen 
in GeschoBfabriken betrafen, war die Kasse der Ansicht, daB die Leiden 
auf die Arbeitsweise zuriickgefiihrt werden konnten. Um diese Frage 
weiter zu klaren, wurde Dr. Pryll in Charlottenburg um Bekanntgabe 
seiner Erfahrungen gebeten, die er als Frauenarzt von drei groBen 
Spandauer Staatsbetrieben mit etwa 25000 Arbeiterinnen machen 
konnte. Er halt es fiir zweifelsfrei, daB die hohe Kriegsproduktion 
mit dem ungewohnlichen Preise einer weitgehenden Erschopfung des 
Vorrates an weiblicher Volkskraft bezahlt werden muBte, um so mehr, 
als die Arbeiterinnen meist ohne jede Wiirdigung ihrer korperlichen 
Eignung zurArbeit herangezogen wurden. Dr. Pryll fand, daB z. B. 
von 80 vom Lande kommenden Arbeiterinnen im ersten Arbeitsjahre 
keine einzige iiberhaupt nicht behandlungsbediirftig war. Unter seinen 
Fallen von virginellen Prolapsen betrafen 63% Landkinder. Aus einer 
Untersuchungsreihe von 50 ziemlich gleichaltrigen und mittelkraftigen 
Madchen aus Berlin, die bei der genaueren Einstellungsuntersuchung 
keinerlei von der Regel abweichenden Organbefund zeigten, zunachst 
vier Monate mit leichteren Transportarbeiten im Freien beschaftigt 
waren, danach an Maschinenarbeit gestellt wurden, erkrankten im 
Verlaufe des nachsten Jahres 37 an verschiedenen Unterleibsstorungen 
nicht geschlechtlichen Ursprungs, unter denen Eierstockshypofunk
tionen, Gebarmuttervorlagerungen und Verstopfung die haufigsten 
waren. Von ihren mannlichen Mitarbeitern, von denen nul' acht eigent
liche :b'<tbrikarbeiter waren, meldete sich keiner krank. 

IDnsichtlich des Schwangerschaftsverlaufes bei Botinnen, Trans
portarbeiterinnen, Arbeiterinnen an der Maschine und solchen mit 
sitzender Beschaftigung Behlen die physiologische Dysfunktion des 
schwangeren Organismus durch die Fabrikarbeit auBerordentlich ver
starkt zu werden. Bei der Beobachtung und Behandlung der Schwange
ren ist Dr. Pryll der Mangel einer verniinftigen Schwangerenberatung 
in der Fabrik selbst als sehr storend aufgefallen. Trotz arztlicher Hin
weise wurden die Frauen immer wieder zu derselben schadigenden 
Arbeit verwendet, anstatt sie an einer ihnen zutraglicheren Stelle zu 
verwenden von Fabrik zu Fabrik versetzt,. und oft sah er Frauen, 
denen er wegen ihres Unterleibsleidens eine geeignete Arbeit auf der 
ainen Fabrik erwirkt hatte, nach wenigen Wochen bei einer gesundheits
schadlichen Tatigkeit in dem Nachbarbetriebe. Dr. Pryll kam nach 
seinen wahrend der Kriegsjahre gemachten Erfahrungen zu dem Schlusse, 
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daB in derartigen GroBbetrieben der fabrikarztliche Dienst ebenso 
dringend geboten sei, wie die Beschaftigung von Fabrikpflegerinnen. 

Um offensichtlichen Schaden durch korperliche "Oberanstrengung 
entgegenzuwirken, muBte trotz Widerstandes der militarischen Auf
tl'aggeber immer mehr auf eine Verkiirzung der Arbeitsschichten hin
gewirkt und der AusschluB von kranken, schwachlichen und schwange
ren Personen von der "Ober- und Nachtal'beit, wie insbesondere auch 
dieDurchfiihrung desWochnerinnenschutzes im Sinne des § 137, Abs.6 
der GO. gefordert werden. Dabei war oft auch ein starker Widerstand 
der Arbeiterinnen zu brechen, die wegen des entstehenden Lohnaus7 
falles eine Verkiirzung der Arbeitszeit oder den Wegfall der Nacht
arbeit ablehnten." (RB. Potsdam.) 

"In den Harburger Maschinenfabriken ist es vorgekommen, daB 
die Manner wochenlang 14 bis 16 Stunden taglich arbeiten muBten, 
was sie bei der unzureichenden Ernahrung korperlich stark zuriick
brachte. Angestrengt beschaftigte Leute sind wiederholt wahrend der 
Arbeit vor Erschopfung zusammengebrochen." (RB. Liineburg). 

"Um ein Bild von dem Gesundheitszustande del' gewerblich tatigen 
Bevolkerung wahrend des Krieges zu gewinnen, wurden bei einer gro
Beren Anzahl von Krankenkassen Erkundigungen eingezogen. Bei 
der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Bielefeld, der gro.Bten im Re
gierungsbezirk, ist die Zahl der el'werbsunfahig Erkrankten vom Jahre 
1914 bis Anfang 1917 wenig gestiegen, eine erhebliche ErhOhung ist 
erst im dritten und vierten Vierteljahre 1917 - als die Rationierung 
der Lebensmittel ihren hochsten Grad erreicht hatte, und die Kartoffeln 
wegen MiBernte durch Kohlriiben ersetzt werden muBten -, besonders 
aber im Jahre 1918 eingetreten. Gestiegen sind dagegen in jedem 
Jahre die Zahl der Krankheitstage und ganz bedeutend die Zahl der 
Todesfalle, wie folgende Zusammenstellung erkennen la.Bt. 

Es kamen auf 1000 Kassenmitglieder 
im Jahre 1914 6520 Krankheitstage u. 3,92 Todesfiille 
" 1915 5955 ,,7,00 " 

1916 7030 " "7,97,, 
" 1917 7120 " 7,56 

Bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Herford belief sich, auf 
1000 Mitglieder berechnet, die Zahl der durchschnittlich taglich er
werbsunfahig Erkrankten 

im Jahre 1914 auf 20, die Zahl der jiihrlichen Todesfiille auf 4,03 
1915 " 18, " " ,,6,18 

" 1916" 18, " " " 7,36 
" 1917 " 17,,, " "" " ,,9,97 
" " 1918 bis 1. Nov. auf 25, die Zahl der Todesfiille auf 12,49. 

Bei drei Krankenkassen der Stadt Liibbecke erkrankten von 1000 
Mitgliedern 

im Jahre 1914 219 und starben 4,66 
" 1915 200" " 3,79 
" " 196 303" " .>' 8,61 

1917 320" " 9,40 
1918 (bis 1. Nov.) 395 und starben 12,64. 
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Bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Paderborn kamen auf 
1000 Mitglieder 

im Jahre 1915 273 Krankheitsfalle 
1916 325 
1917 373 " 
1918 (bis 1. Nov.) 465 Krankheitsfiille. 

Bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Giitersloh hat die Zahl der 
Krankheitsfalle besonders in den Jahren 1917 und 1918 sehr stark zu
genommen, sie hat sich gegeniiber dem Jahre 1913 fast verdoppelt. 
Wahrend im Jahre 1914 auf den Kopf jedes Mitgliedes 8,36 M. an 
'Krankengeld gezahlt wurde, muBten im Jahre 1917 schon 12,70 M. 
entrichtet werden, ein Betrag, der fiir die ersten zehn Monate des Jahres 
1918 auf 16 M. gestiegen war. Zu bemerken ist, daB das Jahr 1918 
nur bedingt zum Vergleich herangezogen werden kann, da die Zahl der 
Erkrankungen und Todesfalle durch die in diesem Jahre auftretende 
Grippeepidemie stark beeinfluBt war. 

Die Krankenkassenvorstande sehen die Griinde fiir die starke Zu
nahme der Erkrankungen und der Todesfalle in folgendem. Die groBe 
Menge der gesunden, widerstandsfahigen mannlichen Mitglieder war 
zum Heeresdienst eingezogen. An ihre Stelle sind Arbeiterinnen und 
altere Arbeiter getreten. Die Arbeiterinnen muBten zum Teil Arbeiten 
verrichten, die dem weiblichen Organismus nicht entsprechen. Dazu 
kamen haufig Dberanstrengung in dem Bestreben, bei Stiicklohn
arbeiten einen moglichst hohen Verdienst zu erreichen, und die sonst 
nicht iibliche Nachtarbeit. Die Arbeiter bestanden zu einem erheb
lichen Teile aus alteren, invaliden und halbinvaliden Personen, die 
durch das Hilfsdienstgesetz und die auBerordentliche Teuerung aller 
Lebensmittel und Bedarfsartikel zur Arbeitsaufnahme gezwungen 
wurden, korperlich aber nicht mehr in der Lage waren, die Anstren
gungen der Kriegsarbeit auszuhalten. Dazu kam die von Tag zu Tag 
groBer werdende Zahl der ehemaligen Kriegsteilnehmer, die wegen 
Krankheiten oder Verwundungen entlassen wurden und nach erfolgter 
Arbeitsaufnahme in kiirzerer oder langerer Zeit die Krankenkassen 
belasteten. Am nieisten und allgemein trug aber zu der immer groBer 
werdenden Zahl der Erkrankungen die unzureichende Ernahrung beL" 

"Zu Beginn des Jahres 1917 machten zwei Arzte den Vorstand der 
Allgemeinen OrtskrankenJmsse in Giitersloh auf den bedenklichen 
Gesundheitszustand der Arbeiter und Arbeiterinnen einer mit der Her
stellung von Artilleriegeschossen beschaftigten Fabrik aufmerksam, der 
die Folge von Dberarbeit sei. Es heiBt in dem Schreiben: ,Besonders 
bei Arbeiterinnen werden Schwachezustande beobachtet, die sicher in 
kurzer Zeit zu ernsten Erkrankungen fiihren miissen und die nur schwer 
- vielleicht nie - wieder zu heilen sein werden. Wir konnen die in 
vielen Fallen bereits iestgestellten korperlichen Schaden nur auf dauernde 
und unzulassige Dberanstrengung zuriickfiihren.' Die Krankenkasse 
wandte sich an den Gewerbeinspektor, dessen Ermittelungen unter 
Befragungen der Arbeiter und Arbeiterinnen der Fabrik indessen zu 
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keinem greifbaren Ergebnis fiihrten. Weder ein Arbeiter, noch eine 
Arbeiterin wonte tiber die Krafte in Anspruch genommen sein oder 
sich angegriffen fiihlen. Immerhin nahm der Regierungsprasident 
AnlaB, die der Fabrik erteilte Genehmigung zur Nachtbeschaftigung 
von Arbeiterinnen in zweischichtigem Betriebe dahin abzuandern, daB 
in Zukunft nul' noch in drei achtstiindigen Schichten gearbeitet werden 
durfte, was ergebnislose Beschwerden des Unternehmers beim Waffen
und Munitionsbeschaffungsamt und beim Generalkommando verur
sachte." (RB. Minden.) 

"Die Ersetzung der eingeiibten kraftigen Manner durch Arbeite
rinnen wirkte mehrfach ungiinstig auf den Gesundheitszustand ein. 
Manche der Ersatzarbeiterinnen, die nicht an schwere korperliche Arbeit 
gewohnt waren, konnten das Biicken, das lange Stehen an den Maschinen 
und das Heben und Befordern schwerer Gegenstande nicht vertragen. 
So wurden z. B. in einer groBeren Maschinenfabrik, die 1O,4-cm-Gra
naten hersteUte, auffallige Erkrankungen von Arbeiterinnen beobachtet, 
die im Jahre 1915 eingesteUt waren. Es erkrankten bis zu 33% der 
Arbeiterinnen, namentlich an LeberschweUung (nicht Vergiftung mit 
gechlorten oder nitrierten Benzolderivaten? - Ref.), Magensclimerzen, 
Muskelzerrung, Blasenschwellung (? - Ref.) und Riickenschmerzen. Die 
Erkrankungen traten besonders in denjenigen Werkstatten auf, in denen 
die Arbeiterinnen" sich haufig biicken muBten. 1m Oktober und No
vember 1915 nahmen die Erkrankungen zu; zu dieser Zeit hatte die 
Firma die HersteUung von 15-cm-Granaten aufgenommen: die Krank
heiten nahmen erst ab, als eine Auswahl unter den Arbeiterinnen ge
troffen wurde, und schwachliche Pel'sonen nicht mehr eingest-eUt wur
den. AuBerdem wurden im Laufe des Krieges die Betriebsmittel so 
verbessert, daB das viele Heben del' Granaten wegfiel." (RB. Arnsberg.) 

Einen brauchbaren Oberblick iiber die Entwicklung wahrend des 
Krieges gibt eine ZusammensteUung des gekiirzten Originalberichtes, 
(s. umstehende Tab. V), die aUerdings nicht fiir aUe Krankenkassen 
gleichma13ig zu beschaffen war. 

"Aus den Zahlenangaben geht hervor, daB in dem ersten voUen 
Kriegsjahr 1915, als die Begeisterung noch unvermindert war, jeder 
bestrebt war, sein Bestes herzugeben und sich moglichst wenig krank 
zu melden." Die Krankenziffer faUt deshalb allgemein unter den fib
lichen Friedensstand. Dann steigt sie aber standig, ohne daB fiir die 
einzelnen Gewerbezweige eine bestimmte GesetzmaBigkeit festgesteUt 
werden konnte. Auch das Verhaltnis der ErkrankungsfaUe der Manner 
zu denen der Frauen bietet ein Bild, fiir dessen vielfach verzerrte Linien 
es an einer unbedingt richtigen Erklarung feblt. Wie weit die ange
gebenen Krankheitstage iiberhaupt auf wirkliche Krankheit anzu
rechnen sind, laBt sich auch nicht annahernd beurteilen. Wahrend bei 
manchen Arbeitern der gute Verdienst dahin wirkte, die Verdienst
moglichkeit auszunutzen, begiinstigte er bei anderen die Lust, sich krank 
zu melden und sich einen guten Tag zu machen. Ein groBer Teil der 
Arbeiter hatte sich auch anlaBlich der Feierschichten wegen Koblen-

Gewerbekrankhoiten. 1914-1918. 2 
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Tab. V. Morbiditatsverhaltnisse der KrankenkassenmitgIieder im 
Landespolizeibezirk Berlin. 

Mitglieder- Krankheits-
zahl in tage 

Kasse Jahr Tausenden pro Arbeiter 

M. I F. M. I F. 

1913 -
1 253 

- -
14 193 12,0 12,5 

Allgem. Ortskrankenkasse 15 152 261 9,3 8,3 
16 127 278 10,9 10,5 
17 - - - -

1913 7 I 9 8,6 14,6 
14 6 i 7 11,6 17,4 

Buchbinder u. verwandte Gewerbe 15 4 I 7 7,7 7,7 
16 3 I 7 11,4 11,9 
17 3 

I 
6 14,4 15,6 

1913 20 8 11,0 15,6 
14 15 7 14,3 16,8 

Buchdruckergewerbe 15 14 9 10,6 8,1 
16 13 9 16,2 11,1 
17 13 10 17,3 14,5 

1913 9 I 2 12,1 1 15,1 
14 7 2 16,41 15,2 

Gurtler 15 5 I 3 10,4 11,6 ----- ~ 16 3 

I 
18,9 

17 12 27,0 

1913 7 
I 

3 11,0 15,7 
14 6 2 - -

Klempner 15 4 I 3 1,5 3,3 
16 4 

I 

4 8,0 17,0 
17 4 5 12,0 24,1 

1913 20 8 9,7 20,3 
14 20 7 10,8 20,2 

Mechaniker, Optiker u. verwandte Gewerbe 15 18 12 6,3 11,4 
16 -

I 

- - -
17 - - - I -

1913/ 14 

I 
0,7 12,5 16,3 

14 12 0,7 13,9 13,8 
Schlosser u. verwandte Gewerbe 15 10 

I 
2 9,1 19,5 

16 9 3 9,8 20,4 ----- --17 15 17,0 

1913 6 I 5 6,8 I 11,3 
14 5 4 10,6 12,6 

Steindrucker u. Lithographen 15 3 3 9,5 8,2 
16 3 3 10,3 11,1 
17 2 3 - -
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Tabelle V. (Fortsetzung.) 

Mitglieder- Krankheits-

Kasse Jahr 
zahl in 

Tausenden 
tage 

pro Arbeiter 

M. I F. M. I F. 

1913 11 1 12,5 15,1 
14 11 1 16,4 13,3 

Tischler u. Pianofortearbeiter 15 7 0,9 7,4 8,4 
16 4 1 11,0 13,5 
17 4 2 14,5 12,7 

1913 1 29 6,8 12,7 
14 0,9 8 7,4 16,0 

Waschefabrikation 15 0,8 7 2,6 6,8 
16 0,4 6 5,5 10,1 
17 - - - -

Mangels krank gemeldet, solange die Bundesratsbestimmung vom 
31. Januar 1918 noch nicht in Kraft war. Wieder andere wurden krank, 
um Hamsterfahrten nach Lebensmitteln zu unternehmen. Die Kranken
kassen muBten des ofteren mit Bedauern feststellen, daB Arbeiter sich, 
um ihr Einkommen zu vergroBern, in einem Betriebe krank meldeten 
und in einem anderen arbeiteten. 

Als Stiehprobe der Kriegskrankheitsverhaltnisse sei hier noch eine 
Zusammenstellung der Ortskrankenkasse eines siidlichen Vorortes 
angefiigt. Die Krankheitstage pro Kassenmitglied betrugen 1913-17: 
10,5, 9,25, 4,89, 6,01, 1l,86. 

Auch hier ist wieder der auffallig giinstige Stand im Jahre 1915 
bemerkenswert." (Bez. Berlin). 

"Aus der Art der Beschaftigung hat kein Grund zu einer allgemein 
naehweisbaren Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Arbeiter 
hergeleitet werden konnen; in den ersten Kriegsjahren machten sieh 
nach den von einer Reihe von Krankenkassen eingeholten Aufzeich
nungen und naeh den sonst angestellten Ermittelungen iiberhaupt 
keine Erscheinungen bemerkbar, die den sicheren oder nur wahrschein
lichen SchluB auf einen Riiekgang der gesundheitlichen Zustande 
gegeniiber der Friedenszeit gestatteten; die von den Krankenkassen 
gegebenen Zahlen lassen vielmehr deutlich erkennen, daB gesundheit
lieh sehadigende Einfliisse durch die KriegsbeschMtigung oder in ihrem 
Verlaufe nicht statthatten. Spater, 1917 und 1918, wurden solehe 
Momente augenfallig, aber auch dann - abgesehen von einzelnen Ge
werbezweigen -, weniger unter der Arbeiterschaft der in mehr land
lieher Gegend gelegenen Betriebe als in den Gegenden mit dicht ge
haufter Fabrikbevolkerung und namentlich unter einer Arbeiterschaft, 
deren Lebenshaltung von jeher ohnehin wenig giinstig gewesen ist. 
Dies gilt insbesondere fiir die Textilarbeitersehaft. 

2* 
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Die Frauen haben offenbar mehr an Widerstandsfahigkeit verloren. 
Aus den Vorgangen auf die Art der Bescha£tigung zu schlieBen, er
scheint jedoch nur sehr bedingt gerechtfertigt. Der Hauptgrund muB 
vielmehr in der mangelhaften Ernahrung gesucht werden, deren Scha
digungen durch die korperliche Anspannung nur verstarkt worden sind, 
- vor aUem bei den Frauen, denen nicht allein Nachtruhe entzogen 
worden ist, sondern denen auBer der gewerblichen Arbeit auch die 
Verrichtung der hauswirtschaftlichen Tatigkeit zufiel. Dabei muB 
aber gleichzeitig betont werden, daB auch in Betrieben, in denen Frauen 
nicht zur Nachtbeschaftigung herangezogen wurden, gleichfaUs ein 
Anwachsen der KrankheitsfaUe stattgefunden hat, ohne daB iibrigens 
immer die Krankheitsdauer zunahm. Ahnliches gilt fiir. die mannliche 
Arbeiterschaft, . die sich mit der Lange des Krieges immer mehr aus 
schwachlichen und alten, ohnehin anfalligen Personen zusammensetzte. 

Von zwei Webereikrankenkassen des Kreises Reichenbach sind 
nachstehend die SchluBziffern der Krankenstatistik fiir die Jahre 1913 
bis 1918 zusammengestellt.. Es betrugen die Krankheitsfalle auf 
100 Versicherte bei den Mannern: 19,1, 21,5, 21,4, 10,2, 19,0, 39,3, 
- bei den Frauen 30,9, 44,6, 30,0, 18,5, 33,0, 88,6; die beziiglichen 
Zahlen fiir Krankheitstage waren fiir 1 Versicherten: 3,5, 2,9, 5,8, 
3,3, 6,3, 10,3 (Manner) und 8,1, 12,7, 6,5, 5,3, 8,0, 22,9 (Weiber)." 
(RB. Breslau.) 

"Um ein Urteil iiber die Frage zu gewinnen, inwiefern die durch 
den Krieg verursachten Anderungen in den gewerblichen Betrieben 
und ihrer Arbeiterschaft die Gesundheit der Arbeiter beeinfluBt haben, 
wurden die Aufzeichnungen von 17 Betriebskrankenkassen fiir die 
Jahre 1914 bis 1917 zusammengestellt (S.534 des Originalberichtes). 
Abgesehen von einer Glashiitte und zwei Zuckerraffinerien sind wiederum 
Betriebe der Riistungsindustrie, und zwar drei Betriebe der Metall
verarbeitung, acht Betriebe der Industrie der Maschinen und drei Be
triebe der chemischen Industrie in Betracht gezogen. 

Auf 100 Mitglieder berechnet ergibt sich a,us der ZusammensteUung 
zunachst, daB die Zahl der Krankheitsfalle bei weiblichen Mitgliedern 
die bei mannlichen Mitgliedern im Durchschnitt um 18% iiberstieg. 
Dagegen war die Zahl der Krankheitstage bei den Arbeiterinnen im 
letzten Friedensjahre 1914 um 17% geringer als bei den Arbeitern. 
Dieses Weniger wird im Jahre 1915 geringer und wachst sich bis zum 
Jahre 1917 schnell zu einem Mehr von 28% aus. Es ist daraus zu schlie
Ben, daB bei normaler Tatigkeit im Frieden die Arbeiterinnen sich auch 
bei leichteren Krankheiten haufiger krank meldeten als die mannlichen 
Arbeiter. Bei wachsender Beanspruchung im Kriege verschwand diese 
groBere Empfindlichkeit der Frauen. Dagegen weist die reine Zunahme 
der Krankheitstage von 1179% auf 1545% im Laufe der vier Jahre 
sowohl auf den ungiinstigen EinfluB der Fabrikarbeit auf das weibliche 
Geschlecht iiberhaupt als auch auf die erheblich geringere Wider stands
kraft der Frauen im Vergleich zu der der Manner hin. ~ ist dabei zu 
beriicksichtigen, daB bei dem standig steigenden Mangel an mannlichen 
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Arbeitskraften schlieBlich auch die infolge von Alter oder Gebrechen 
kaum mehr arbeits- und widerstandsfahigen Manner herangezogen 
wurden. AuffaUend ist das auch von Ortskrankenkassen gemeldete 
Fallen der Krankheitsziffern in der ersten Kriegszeit. Eine Erklarung 
dafiir findet sieh zunaehst in der damaligen starken Kriegsbegeisterung 
der Arbeitersehaft und dem damit gegebenen Bestreben, ihre ganze 
Arbeitskraft fiir das Vaterland einzusetzen, dann abel' auch in der 
pl6tzliehen steigenden Spannung zwischen Arbeitslohn und Kranken
geld. 1m Jahre 1917 erreiehten die Zahlen del' Krankheitsfalle wieder 
die Hohe von 1914. Die Zahl der Krankheitstage der Manner ist gegen 
1914 um 15% zuriiekgeblieben, wahrend die der Frauen eine Steigerung 
um 31 % erfahren hat. Bei 1545 Krankheitstagen im Jahre auf 100 
Arbeiterinnen und je 300 Arbeitstage bezogen, sind also taglich 5,2% 
der weibliehen Arbeiterschaft der Arbeit ferngeblieben. Diese Zahl 
hat sieh im Jahre 1918 noeh bedeutend erh6ht; denn es wurde aus 
versehiedenen Munitionsanstalten eine durehsehnittliehe taglieheKrank
heitsziffer von 12 und mehr Prozent gemeldet. 

Die zweite aus den Aufzeiehnungen der Ortskrankenkasse einer 
mittleren Stadt, in der die Riistungsindustrie nur in geringem Um
fange vertreten war, gewonnene Ubersieht (S. 535) iiber die Krankheits
falle der erwerbsunfahigen Kranken zeigt ein wesentlieh gUnstigeres 
Bild. Naeh Abzug der landwirtschaftliehen Arbeiter, Dienstboten und 
freiwilligen Versieherer setzt sieh aueh hier die Zahl der beriieksieh
tigten Mitglieder in der Hauptsache auf> gewerbliehen Arbeitern zu
sammen. Die Vergleiehszahlen der Krankheitsfalle und Krankheits
tage sind hier sowohl fiir Manner als aueh fiir Frauen wesentlieh nied
riger.als in del' ersten Zusammenstellung. Aueh insofern weiehen die 
Verhaltnisse voneinander ab, als beide Zahlen bei den Mannern stets 
groBer sind als bei den Frauen und bei den Mannern sehlieBlich im 
Jahre 1917 auffallig steigen, wahrend sie bei den Frauen auf etwa der
selben Hohe bleiben. Zweifellos ist diese Erseheinung darauf zuriiek
zufiihren, daB sieh hier in noeh hoherem MaBe als bei der Riistungs
industrie die Zahl der mannliehen Mitglieder aus alteren oder sonst 
nieht kriegsbrauehbaren Mannern zusammensetzte, deren Korper bei 
fettloser Kost Krankheiten weniger Widerstand entgegenzusetzen ver
moehten, wahrend altere Arbeiterinnen nul' vereinzelt Arbeit nahmen. " 
(Magdeburg. ) 

" ... einerThomassehlackenmiihle war die BeschaftigungvonArbeite
rinnen gestattet worden. Eine Gesundheitssehadigung dieser Arbeite
rinnen, deren Einstellung die Kriegsverhaltnisse notwendig machten, 
ist naeh Angaben des Kreisarztes nieht eingetreten. Diesem war da
gegen aufgefallen, daB im Jahre 1918 kurz naeheinander drei mannliehe 
Arbeiter desselben Werkes an Lungenentziindung gestorben waren; 
Wie festgestellt wurde, befanden sieh die Verstorbenen samtlieh in 
vorgeriiektem Lebensalter und waren seit vielen Jahren, der eine sogar 
seit Eroffnung des Betriebes, also seit etwa 40 Jahren, dauernd in der 
Thomassehlaekenmiihle besehaftigt. Ihre Erkrankung an Lungen-
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entziindung mit darauffolgendem Tode diirfte daher nicht so sehr mit 
den VerhliJtnissen des Betriebes als mit ihrem hohen Alter in Zusammen
hang zu bringen sein (1 - Ref.). Immerhin gaben diese Vorkommnisse 
Veranlassung, Verbesserungen der wahrend des Krieges schadhaft ge
wordenen Entstaubungseinrichtungen und deren Erweiterung zu ver
langen, die von der Werkleitung sofort in Angriff genommen wurden." 
(RB. Hildesheim.) 

,,1m weiteren Verlaufe des Krieges machte sich bei der Arbeiterschaft 
eine Abnahme ihrer Leistungsfahigkeit bemerkbar, die neben der 
starken korperlichen Inanspruchnahme vor aHem auf die ungeniigende 
Ernahrung infolge der sich standig verschlechternden Nahrungsmittel
versorgung zuriickgefiihrt werden konnte. Wie schon erwahnt, fiihrte 
diese auch dazu, daB wiederholt die Leistung von "Oberstunden durch 
die Arbeiter abgelehnt wurde. Ferner sind ofters Arbeiter, weil ihnen 
ihre bisherige Tatigkeit unter den ungiinstigen Ernahrungsverhaltnissen 
zu schwer wurde, zu anderen Betrieben iibergetreten, die ihnen leichtere 
Beschaftigung gewahren konnten. In einer groBeren Gasanstalt kamen 
haufig Of en arbeiter, weil sie ihre Lebensmittelkarten vorzeitig vel'
braucht hatten, ohne Lebensmittel zur Nachtschicht. Sie zeigten sich 
infolgedessen der korperlich stark anstrengenden Arbeit vor den Re
torten nicht ausreichend gewachsen, so daB sie ofters schlapp und auch 
ohnmachtig wurden. Eine Besserung trat erst ein, als die Leitung 
der Gasanstalt samtlichen Ofenarbeitern taglich eine Mahlzeit aus del' 
Volkskiiche verabreichen lieB. Spater ging sie auBerdem noch zur Ein
fiihrung dreischichtigen Betriebes fiir ihre Ofenarbeiter iiber, obwohl 
sie bereits sehr unter dem Mangel an mannlichen Arbeitern zu leiden 
hatte. Eine Stock- und Klippfischfabrik klagte im Jahre 1916 dariiber, 
daB fast taglich Arbeiterinnen, entkraftet infolge ungeniigender Er
nahrung, Herzbeklemmung bekamen oder gar ohnmachtig wurden. 
Wiederholt haben sich schlieBlich Arbeiter aus groBeren und mittleren 
Betrieben zu Demonstrationen behufs Erwirkung einer reichlicheren 
Versorgung mit Lebensmitteln vereinigt, selbst in einer Zeit noch, 
als man bereits dazu iibergegangen war, den Kommunalverbanden 
auBerhalb der Grundration bestimmte Lebensmittel regelmaBig zuzu
weisen, die sie als besondere Zulagen an die korperlich schwer arbei
tenden, und zwar an Schwer-, Schwerst- und Riistungsarbeiter zu ver
teilen hatten." (RB. Stade.) 

"Haufig zeigten sich Muskelschmerzen, besonders des Riickens, 
infolge der Anstrengung bestimmter Muskelgruppen und Muskel
zerrungen; Bruchschaden kamen auch haufiger zur Beobachtung. 
Ein viel beschaftigter Krankenkassenarzt teilt folgendes mit, das wort
lich wiedergegeben sei, da es die Ansicht vieler Arzte zum Ausdruck 
bringt: 

,Die Krjegsarbeit hat zweifeHos auf viele Frauen einen ungiin
stigen EinfluB ausgeiibt. Wenn ich von dem ungiinstigen Eindruck 
auf moralischem und sittlichem Gebiete, den das Zusammenarbeiten 
vieler guter Elemente mit sittlich zweifelhaften und schlechten ver-
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ursacht hat, absehe, so sind auch auf rein korperlichem Gebiete 
schwere Gesundheitsschadigungen festzustellen. In Betracht kommen 
vor allem Erkrankungen der Unterleibsorgane, die sich durch Sen· 
kungen und Verlagerungen wichtiger Organe bemerkbar gemacht 
haben. Dazu kommt noch eine durch die schwere Arbeit verursachte 
Einschmelzung des Unterleibsfettes, welches dem Darm und dem 
Magen als Stiitze und Polster dient; durch Schwinden dieses Fettes 
werden unangenehme Magen. und Darmstorungen verursacht, die fiir 
manche Frauen auBerordentlich storend und belastigend waren. 
Viele Frauen haben sich auch Unterleibsbriiche zugezogen. Auch 
auf das Herz hat die schwere Arbeit bei vielen Frauen insofern un· 
giinstig eingewirkt, als durch "Oberanstrengung der Herzmuskel beim 
schwer en Heben und TrageJ,l eine wesentliche Herabsetzttng der 
Leistungsfahigkeit dieses lebenswiehtigen Organs sich eingestellt hat, 
die sieher erst naeh einiger Zeit, in manehen Fallen vielleicht nie mehr 
zur Ausheilung kommen wird. Aueh die Einwirkung der Naeht· 
arbeit war nieht gut. Manche Frauen muBten, wenn sie von der 
Arbeit naeh Hause zuriiekkehrten, erst noch einige Zeit in ihren Haus· 
haltungen tatig sein und konnten sieh erst spat zur Ruhe legen. 
Der Schlaf wahrend des Tages war unruhig, oft gestort und wenig 
erquiekend, so daB viele Frauen und Madehen abends fast unaus· 
geruht ihre schwere Naehtarbeit wieder aufnehmen muBten. Die 
Folge davon war, daB viele Arbeiterinnen andauernd iiber Miidigkeit, 
Sehlafsueht, sowie iiber ein aufgeregtes und nervoses Empfinden 
klagten.' 
Aus der Gesamtheit der die Volksgesundheit ungiinstig beein· 

flussenden Wirkungen des Krieges den Anteil herauszusehalen, der auf 
den EinfluB der Fabrikarbeit und ihre besondere Gestaltung im Kriege 
entfallt, ist einwandfrei weder an der Hand zahlenmaBiger Unterlagen, 
noch auf Grund allgemeiner Wahrnehmungen moglieh. Eine Reihe 
auBerbetrieblieher Einfliisse, wie seelische Einwirkungen und vor 
allem die Unterernahrung als Folge der feindliehen AbsperrungsmaB. 
nahmen, hat sicherlieh einen nieht geringen Anteil an dem Anwaehsen 
der Krankheitsziffern wahrend des Krieges. Immerhin bieten einige 
zahlenmaBige Naehweisungen wertvolle Anhaltspunkte fiir die Ent· 
wieklung der Gesundheitsverhaltnisse der Arbeitersehaft. 

Aus den Betriebskrankenkassen von 20 Fabriken, die bis 1916 iiber· 
wiegend Textilwerke waren, dann aber in erhebliehem Umfange Muni· 
tion bearbeiteten, ergibt sich folgendes BUd: 

Krankheitsfalle pro Mitglied 1914-18 0,46, 0,41, 0,41, 0,59, 0,94 
(Manner); 0,6, 0,5, 0,49, 0,75, 1,19 (Weiber). Die Zahl der auf 1 Mit· 
glied entfallenden Krankheitstage betrug 8,37, 7,4, 7,8, 12,2, 14,9 
bzw. 9,8, 7,1, 8,6,12,6,17,9. Todesfalle auf 1000 Mitglieder 10,5, 18,3, 
14,4, 17,6, 25,1 (Manner); 4,3, 6,9, 2,0, 5,0, 8,4 (Weiber). 

Neben dieser Zusammenstellung seien folgende Angaben aus den 
Jahresberiehten der Betriebskrankenkasse eines groBen Hiittenwerkes 
gestellt: 
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Krankheitsfiille pro 100 Mitglieder (Manner und Weibel' zusammen) 
1914-17: 64,5, 63,04, 61,92, 63,55, 74,46, 85,26. Todesfalle auf 100 
Mitglieder 4,1, 5,8, 6,2, 8,7. 

Beide ZusammensteUungen lassen erkennen, daB in del' ersten 
Kriegszeit die Zahl del' Erkrankungen und deren Dauer zuriickgingen, 
und daB auch noch im Jahre 1916, abgesehen von del' sehr erheblichen 
Zunahme del' Krankheitsfalle del' Hiittenwerksarbeiterinnen, sich kein 
ungiinstiges Bild ergab. 1m Jahre 1917 schwillt dann die Zahl del' Er
krankungensehr an, um 1918 namentlich infolge del' im Spatsommer 
einsetzenden Grippe noch weiter zu steigen. Eine erhebliche Einwir
kung auf die Steigerung del' Krankheitsfalle del' letzten Kriegsjahre 
hat zweifellos das Gesetz iiber den vaterlandischen Hilfsdienst gehabt, 
unter dem Leute bis zu betrachtlicllem Alter mit allen moglichen 
Fehlern und Gebrechen, die sich fiir eine Tatigkeit in del' Industrie 
wenig eigneten und vielfach sehr bald del' Krankenkasse ZUl' Last 
fielen, in dieFabriken eingestellt wurden. Die Dauer der Erkrankungen 
weist gegeniiber del' Friedenszeit keine nennenswerte Anderung auf. 
Die Al'beiterinnen haben namentlich in der GroBeisenindustrie einen 
wesentlich hoheren Anteil an den Erkrankungsziffe;rn als die Manner. 
Die meist mit Nachtarbeit verbundene Kriegsarbeit war bier fiir weib
liche Arbeitskrafte eben allgemein zu schwer. 

Die Grundziige fiir die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen, 
in denen gesundheitsschadliche Nitro- odeI' Amidoverbindungen her
gestellt oder regelmaBig in groBeren Mengen wiedergewonnen werden 
(Min.-ErlaB vom 20. November 1911), in Verbindung mit den wahrend 
des Krieges fiir die Sprengstoff- und Munitionsindustrie ausgearbeiteten 
Merkblattern konnten nul' zum Teil durchgefiihrt werden. Haufig 
muBten Neubauten in Betrieb genommen werden, bevor aIle erforder
lichen SchutzmaBnahmen getroffen waren. Das Versaumte wurde abel' 
so schnell wie moglich nachgeholt und dauernd verbessert, sobald sich 
Mangel herausstellten. Nicht immer war es moglich, geniigend hohe 
Arbeitsraume zu verwenden; vielfach muBten bestehende, friiher an
deren Zwecken dienende Raume der Eile wegen belegt werden. Auch 
die erforderliche Sauberkeit konnte manchmal nicht gewahrleistet 
werden; die Hast der Arbeit, die ungeiibten, zusammengehauften 
Arbeiter, die Ausnutzung eines jeden zur Herstellung von Produkten 
standen dem entgegen. Die Arbeitskleidung lieB des erheblichen Stoff
mangels wegen manchmal zu wiinschen iibrig; die Trennung del' Arbeits
kleider von den StraBenkleidern war nicht immer streng durchzufiihren, 
do, es an Raumlichkeiten und Schranken gebrach. Auch Wascheinrich
tungen und Seife konnten oft nur in ungeniigenden Mengen beschafft 
werden. Die Votschrift eines taglichen Bades war l!irgends zu erfiillen. 
Mehr als einmal, h6chstens zweimal w6chentlich konnte kein Arbeiter 
baden, do, es unmoglich war, die Badeeinrichtungen so zu vermehren, 
wie es das standige Anwachsen der Belegschaft erfordert hatte. Eben
sowenig konnte iiberall die Vorschrift durchgefiihrt werden, daB Arbei
terinnen und jugendliche Arbeiter nicht beschaftigt werden durften. 
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Was die arztliche Aufsicht anlangt, so wurde zwar jeder Arbeiter vor 
der Einstellung genau untersucht. Die Untersuchung im Betriebe 
jedoch, die monatlich einmal erfolgen solI, haben nur die Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. durchfiihren konnen. Die Kassen
arzte der iibrigen Fabriken waren dazu nicht in der Lage. 

Das Bestreben, die im Interesse der Arbeiter erforderlichen Mal3-
nahmen nach Moglichkeit durchzufiihren, war aber namentlich bei den 
grol3eren Werken deutlich zu erkennen. Hervorragendes hat auf diesem 
Gebiet die Firma Friedr. Krupp A.-G. in Essen geleistet. Die neuen, 
riesenhaften, hellen und luftigen Arbeitsraume waren von peinlichster 
Sauberkeit und Ordnung erfiillt. Auch die Wasch-, Bade-, Ankleide
und Speiseraume sowie die Abortanlagen waren grol3tenteils hervor
ragend eingerichtet und spiegelten den bei dem Werk herrschenden 
Geist warmer sozialer Fiirsorge und musterhafter Organisation wieder. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dal3 der Gesundheitszustand 
der Arbeiterschaft, besonders der mannlichen Arbeiter, sich nicht so 
ungiinstig entwickelt hat, wie es die vielen widrigen Einfliisse batten 
erwarten lassen, insbesondere die Anhaufung der Arbeiterschaft in den 
Betrieben, Baracken, Wohnungen, der Mangel an geniigender Klei
dung, ~n Seife, an Wasch- und Badeeinrichtungen, die mangelhafte 
Ernahrung und das Einstellen von Personen, die fiir den Fabrikbetrieb 
nicht geeignet und nicht geiibt waren, das Arbeiten mit giftigen Er
satzstoffen aller Art, namentlich in der Sprengstoffindustrie, der Mangel 
an Arzten, das baufig stundenlange Warten auf verspatete Ziige, die 
langen Reisen zu und von den Arbeitsstatten, fehlerhafte Betriebs
einrichtungen, die erst nach den auf Kosten derG~sundheit gesammelten 
Erfahrungen verbessel't werden konnten, die Hast der Arbeit, die "Ober
arbeit und Nachtarbeit. Besonders in der Sprengstoffindustrie haben 
die Giftstoffe bei weitem nicht den schadlichen Einflul3 auszuiiben ver
mocht, der vielfach befiirchtet worden ist." (RB. Dusseldorf.) 

"Bei weitem die meisten gesundheitsschadlichen Einfliisse wurden 
in der Sprengstoffindustrie beobachtet. Ihre Bekampfung bildete eine 
der wichtigsten und verantwortungsvollsten Aufgaben der Gewerbe
aufsicht wahrend des Krieges. Vor allem wurde ffir gut wirkende Ent
liiftungseinrichtungen in den Arbeitsraumen gesorgt und unter Um
standen gefordert, dal3 wahrend der warmen Jahreszeit gekuhlte Frisch
luft zugefiihrt wurde. Fiir jede mit besonderen Gesundheitsgefahren 
verbundene Betriebsabteilung wurden in unmittelbarer Nahe zweck
entsprechend eingerichtete Wasch- und Baderaume errichtet und die 
Arbeiter zu ihrer regelmamgen Benutzung angehalten. Besondere 
Fabrikarzte wurden angestellt, die standig den Gesundheitszustand der 
Arbeiter beobachteten und diejenigen, die sich gegeniiber den Einwir
kungen der Gifte als zu wenig widerstandsfahig erwiesen, voriiber
gehend oder dauernd aus den Betrieben entfernten. Zur ersteh Be
handlung Erkrankter wurden Krankenhauser mit allen erforderlichen 
arztlichen Einrichtungen gebaut, in denen sachkundig ausgebildetes 
Sanitatspersonal tatig war. Ober die behandelten Krankheitsfalle 
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wurde genau Buch gefiihrt. Der Kassenarzt erhielt bei jeder Krank
meldung einen besonderen Bericht des Fabrikarztes iiber die Art der 
Erkrankung. Das erwies sich als zweckmaBig, weil in den Kranken
scheinen mit Riicksicht auf den Erkrankten nur allgemein gehaltene 
Angaben gemacht zu werden pflegen. Die Kassenarzte berichteten 
iiber den weiteren Verlauf der Krankheitsfalle an die Krankenkasse. 
Diese sandte monatlich eine Krankenstatistik an den Gewerbeinspektor." 
(RB. Koln.) 

Bayern. 

"Der Gesundheitszustand der Industriearbeiter, besonders der 
weiblichen und jugendlichen, hat wahrend der letzten Jahre infolge 
schwerer Arbeitsleistungen und schlechter Ernahrungsverhaltnisse 
zweifellos gelitten. Lungenleiden, Blutarmut, allgemeiner Schwache
zustand, Erschopfung, starke Nervositat, Magen- und Darmleiden, 
Unterleibsleiden (bei Munitionsarbeiterinnen) traten immer haufiger 
in die Erscheinung. In Augsburg haben nach Mitteilung des dortigen 
Amtsarztes die Tuberkulosetodesfalle von Kriegsjahr zu Kriegsjahr zu
genommen und betrafen mehr als sonst werktatig weibliche. Personen. 
Es starben an Tuberkulose ii'berhaupt 

Manner Frauen I Zusammen 

1913 196 157 I 353 
1914 195 133 

I 

328 
1917 180 214 394 
1918 172 238 410 

Nachteilige Folgen fiir die Gesundheit werden bei weiblichen Arbei
tern namentlich durch die Nachtarbeit angenommen. Zu letzterer ist 
offensichtlich die Frau wenig geeignet. Dies ist um so auffallender, 
als die Frauen sonst den Schlaf leichter iiberwinden als der Mann. 
Viele Arbeiterinnen, namentlich solche, die ihre Lebensmittel selbst 
zu besorgen und noch einen Haushalt zu versorgen hatten, muBten 
eben auch die Tageszeit zur Arbeit ausniitzen und traten dann oft 
schon abgespannt die Nachtschicht an. DaB die Grippe einen so groBen 
Teil der Arbeiterschaft befiel - in einzelnen Betrieben waren bis zu 
zwei Drittel der Belegschaft krank - ist wohl auch mit der allgemeinen 
Entkriiftung der Arbeiterschaft zuzuschreiben." (Schwaben.) 

"Zur Aufklarung der Frage, ob sich die Zahl der Erkrankungen und 
ihre Dauer wahrend der Kriegsjahre vermehrt hat, wurde versucht, 
von den Betriebs-, Orts- und Innungskrankenkassen ziffernmaBige 
Nachweise zu erhalten. Leider war nur ein Teil derselben in der Lage, 
solche zur Verfiigung zu stellen; aber auch ihnen waren in der Mehr
zahl vollstandige Angaben fiir alle Jahre, insbesondere eine Ausscheidung 
der Krankenziffern auf die mannlichen, weiblichen und jugendlichen 
Erkrankten nicht moglich. Eine einwandfreie Klarstellung der Verhalt
nisse konnte infolgedessen nicht herbeigefiihrt werden. Immerhin 
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lassen sieh aus den iibermittelten Zahlen und Angaben Sehliisse auf 
die Entwieklung der gesundheitliehen Verhaltnisse der Arbeitersehaft 
ziehen. 

Aus der naehstehenden Tabelle sind die Zahlen der in den Jahren 
1914 bis mit 1918 bei 9 Orts- und 38 Betriebskrankenkassen versieherten 
Personen, der in diesen' J ahren vorgekommenen Krankheitsfalle und 
der auf sle entfallenden Krankheitstage sowie die Zahlen der sieh in 
den einzelnen Jahren durehsehnittlieh fiir 100 Kassenmitglieder be
reehnenden Erkrankungen und Krankheitstage zu ersehen." 

Zahl der Zahl der 
Erkrankungsfiille Krankheitstage : 

Kassen Jahre Mitgl. 

I 
auf 100 

I 
auf 100 Zahl Mitgl. Zahl Mitgl. 

1914 53385 24019 I 45 274899 515 
1915 41880 21209 51 267294 638 

47 1916 41930 19069 

I 
45 239549 571 

1917 39597 20250 51 263562 666 
1918 I 42537 26841 63 409359 962 

"Eine einigermaBen zutreffende Bewertung dieser Zahlen ist nur 
moglieh, wenn man beriieksiehtigt, daB in den Jahren 1915-1917 bei 
den Arbeiterinnen eingesehrankter Industrien wie der umfangreiehen 
Textilindustrie die Krankenziffern erheblieh gesunken sind, daB ferner 
wegen des herrsehenden Arztemangels sieher zahlreiehe Erkrankungen 
- vor allem in landliehen Bezirken - ohne Inanspruehnahme arzt
lieher Hilfe iiberwunden worden und daher nieht zur Anmeldung bei 
den Kassen gelangt sind, sowie daB aueh viele Personen, um keinen zu 
empfindliehen Verdienstentgang zu erleiden, leiehterer Erkrankungen 
wegen der Arbeit nieht ferngebli.eben sind, und sehlieBlieh, daB die zahl
reiehen sogenannten Gelegenheitskranken der Friedenszeit wahrend der 
Kriegsjahre fast ganzlieh gefehlt haben. Es kann infolgedessen keinem 
Zweifel unterliegen, daB sieh in den Jahren 1915-1918 der Gesundheits
zustand eines groBen Teiles der Arbeitersehaft in einem wesentlieh 
hoheren MaBe versehleehtert hat, als es naeh der Tabelle den Ansehein 
hat. Andererseits hat das Ausseheiden der gesundheitlieh kraftigsten 
Arbeiter aus den Betrieben infolge der Einberufungen und die in zu
nehmender Zahl erfolgte Besehaftigung von wegen Verwundung oder 
Krankheit aus dem Heeresdienste entlassener Arbeiter zu der Er
hOhungder Krankenziffern beigetragen; Jedoeh kann diese nieht allein 
damit erklart werden. Einer solehen Annahme wiirden die Angaben 
jener Kassen widerspreehen, welehe aueh fiir ihre weibliehen Mitglieder 
eine Steigerung der Krankenziffern naehweisen, ferner der Umstand, 
daB in den Kriegsjahren die Zahl der in Industrie und Gewerbe be
sehaftigten mannliehen Arbeiter aller Altersklassen unter jene der 
Arbeiterinnen gesunken war, wahrend sie noeh Mitte des Jahres 1914 
diese um mehr als das Doppelte iiberstiegen hatte, daB mithin die Zahl 
dieser gesundheitlieh sehwaeheren mannliehen Arbeitskrafte im Ver-
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haltnis zu der Gesamtzahl der Arbeiter doch gering war, vor allem 
aber die Beobaehtungen der Erkrankungen zumeist damit begriinden, 
daB die von Jahr zu Jahr zunehmende Unterernahrung verbunden 
mit Verdauungsstorungen eine allmahliehe Entkraftigung des Korpers 
herbeigefiihrt und diesen gegen gesundheitssehadliehe Einfliisse weniger 
widerstandsfahig gemaeht habe. So hatten im besonderen deshalb 
aueh die in der Glas-, Porzellan- und Steinindustrie vorgekommenen 
Erkrankungen an Lungentuberkulose einen raseheren Verlauf genom
men. Die sprunghafte Zunahme im Jahre 1918 ist dureh die aueh im 
Aufsiehtsbezirk heftig grassierende Grippe verursaeht." (Oberfranken.) 

Sachs en. 
"Fast alle Beriehterstatter stimmen darin iiberein, daB die Kriegs

zeit von sehwerwiegendem Einflusse auf die Gesundheit und korper. 
liehe Leistungsfahigkeit der Arbeiter gewesen ist, wenn das aueh zahlen
maBig sehwierig ~um Ausdruek gebraeht werden kann. Selbst aus dem 
Plauener Bezirke, wo sonst - wohl infolge der besonderen industriellen 
Verhaltnisse des Bezirks - keine Wahrnehmungen iiber allgemeine 
gesundheitssehadigende Wirkungen des Krieges gemaeht worden sind, 
werden doeh Berufserkrankungen erwahnt, die auf Anwendung von 
Ersatzstoffen, Mangel an Sehutzm,itteln (z. B. Gummihandsehuhen) 
und an Reinigungsmitteln zuriiekzufiihren waren. Dariiber hinaus 
aber hebendie meisten anderen Beriehterstatter hervor und zeigen auch 
die Zahlenaufstellungen auf S. 116 des Bautzner und S. 193 des Dresdner 
Berichtes, daB namentlich seit dem dritten Kriegsjahre die korperliche 
Leistungsfahigkeit der Arbeiter immer mehr zuriiekgegangen, Er
schopfungszustande und die Folgen der Unterernahrung immer mehr 
trotz Fabrikkiicheneinrichtungen, Beschaffung von Lebensmitteln 
durch die Unternehmer und betrachtlicher Lohnsteigerungen hervor
getreten seien. Dagegen traten Gesundheitsschadigungen durch lange 
Arbeitsdauer oder Nachtarbeit in den Hintergrund, und manche sonst 
stark bemerkbare Gewerbekrankheiten (z. B. Bleiorkrankungen) kamen 
nur noeh viel seltener als in der Friedenszeit vor. 

Am scharfsten traten die Erscheinungen der Unterernahrung im 
("Kohlriiben"-)Winter 1916/17 nach der sehleehten Kartoffelernte 
vom Herbste 1916 hervor. Damals geschah es gar nieht selten, daB 
Arbeiter infolge von Schwachezustanden die Arbeit zeitweilig aussetzen 
muBten, bisweilen umfielen oder Unfalle erlitten. Magen- und Darm
beschwerden, Blutarmut, geschwollene FiiBe, Tuberkulose, Nieren
odor Lungenentziindung u. a. m. machten sich haufig bemerkbar, 
traten aber nachher im Laufe des folgenden Jahres nach besser gewor
dener Ernahrung erfreulicherweise wieder zuriick. Diese Verhaltnisse 
pragten sich z. B. darin aus, daB 1917 bei der Ortskrankenkasse Wurzen 
von 100 Mitgliedern 61 mannliche Arbeiter erwerbsunfahig erkrankten 
gegen 45 im Durehschnitt der Jahre 1910-14 und 38,5 der Jahre 1915 
und 1916. Bei den Arbeiterinnen waren die entsprechenden Zahlen 
1917: 27 gegen etwa 32 in den Jahren 1910-14 und etwa 22 in den 
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beiden ersten Kriegsjahren - trotz haufiger Beteiligung der weiblichen 
Arbeiter an Nacht- und "Oberarbeit. Bei einer groBen Dresdner Metall
bearbeitungsfabrik aber ergaben sieh, auf das Hundert berechnet, im 
Durchschnitte der ersten.4 Monate der Jahre 1917 und 1918 folgende 
Erkrankungsziffern bei den weiblichen Arbeitern, 1917: 5,7%, 1918: 
4,5%. Also 1918 ein Riickgang um etwa ein Viertel, obwohl die Be
triebsverhiiltnisse unverandert geblieben waren. Bemerkenswerter
weise zeigten sich die Gesundheitsstorungen bei den alteren, namentlich 
bei iiber 40 Jahre alten mannlichen und weiblichen Personen und bei 
letzteren unter den verheirateten Frauen, die ein Hauswesen mit Kin
dern zu versorgen hatten, viel scharfer als bei jiingeren Personen, 
zumal solchen, die FamilienanschluB hatten. Das Aussehen der jiingeren 
wurde selbst in der Zeit der triibsten Ernahrungsverhaltnisse ofter als 
,gut', zum Teil sogar als ,bliihend' bezeichnet. 

In der Bergwerksindustrie machte sich zu den allgemeinen Schadi
gungen der Grippeseuche und der Unterernahrung (die hier durch die 
Schwer- und Schwerstarbeiterzulagen immerhin beachtlich gemildert 
wurde) noch der EinfluB der starken Einstellung bergfremder Ersatz
krafte bemerkbar, die zum Teil in der ungewohnten Bergarbeit schlecht 
aushielten und sich bisweilen schon bei geringem Unbehagen krank 
meldeten. Die aus dem Felde zuriickkehrenden Bergarbeiter aber 
muBten haufig wegen Rheumatismus und Hautausscblagen schon bald 
die Arbeit wieder einstellen. Inwieweit dabei. der Seifen- und der in 
den letzten Kriegsjahren immer scharfer hervortretende Kleider- und 
Schuhmangel und mit der Zeit eingetretene Mangel in der Wetter
fiihrung der Tiefbauanlagen oder in den Entstaubungsanlagen der 
PreBkohlenfabriken mit von EinfluB waren, wird zahlenmaBig nicht 
festzustellen sein. Auch in den Fabriken waren - neben Schadigungen 
durch die Kriegsverhaltnisse an sich - mancherlei Begleitumstande 
auf die Verschlechterung des Gesundheitszustandes von bemerkens
wertem Einflusse, beispielsweise das friiher besprochene Zustromen 
zahlreicher alterer und schwi:ichlicher Personen oder von Textil- und 
anderen bis dahin leichtere Arbeit gewohnter Arbeiterinnen mit weicher, 
gegen schadigende Einwirkungen empfindlicher Raut in die Riistungs
industrie und zur Beschaftigung selbst bei harter und schwerer Arbeit. " 

(Landesgewerbeinspektor Geh. Reg.-Rat Krantz.) 
"Als nicht unbedenklich fiir Arbeiterinnen muB das Reben schwerer 

Lasten bezeichnet werden, weil hierdurch leicht Unterleibsleiden oder 
Beschwerden hervorgerufen werden konnen. Es wurde deshalb mehrfach 
darauf hingewirkt, den Arbeiterinnen nicht zu groBe Lasten zuzumuten. 
Das Reben und Wegschaffen von gefiillten Ziinderkisten in Ziinder
fabriken wurde z. B. als eine fiir Frauen ungeeignete Arbeit bezeichnet.~' 

Auf 100 Mitglieder der Allgemeinen Ortskrallkenkasse in Dresden 
entfielen 1913-1918 Kranke: 33,9, 34,7,23,8, 25,8, 33,2, 46,4 (Manner) 
und 32,2, 27,6, 16,2, 18,8, 24,2, 40,1 (Weiber). . 

"Nach den Mitteilungen der Bautzener Ortskrankenkasse, deren 
Mitglieder . hauptsachlich der Riistungsindustrie angehOrten, hat die 
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Bewegung der Erkrankungen sich folgendermaBen vollzogen": 1914-18 
erkrankten von jel00Arbeitern 10,9, 3,3,11,7,13,5; von je100Arbeite. 
rinnen 9,9, 8,6, 11,7, 12.1. Erwerbsunfahig wurden von je 100Arbeitern 
4,1, 3,7, 4,3, 5,7; von je 100 Arbeiterinnen 2,9, 2,2, 2,9, 3,6. 

Die Zittauer KrankEmkasse, deren Mitglieder groBtenteils Fabrik· 
arbeiter. und Arbeiterinnen sind, zeigt 1913-18 folgendes Bild: bei 
einer durchschnittlichen Mitgliederzahl von 8-9000: Erkrankungs. 
falle 91;1, 73,8, 68,6, 71,0, 85,0, 99,1%; Erwerbsunfahige: 2,7, 2,4, 
1,8, 1,9, 3,0, 4,6%. 

Kleinere Staaten. 
"Die durch den Krieg bedingten Verhaltnisse haben ahnlich wie 

sie auf eine Vermehrung der Unfalle hinwirkten, auch auf den Gesund· 
heitszustand der in den gewerblichen Betrieben tatigen Arbeiterschaft 
einen schadlichen EinfluB ausgeiibt, der sich in einer wesentlichen Ver· 
mehrung sowohl der Krankheitsfalle als auch der Krankheitstage 
geltend machte. iller den Umfang und das allmahliche Zunehmen der 
Erkrankungen der Jahre 1914-17 geben die Tabellen (des Original. 
berichtes) einen Anhalt. Dieselben beziehen sich auf die Arbeiterschaft 
je eines groBeren Betriebes der Maschinen· und chemischen Industrie 
und eines Granatenfiillwerkes." 

Wie aus ihnen zu ersehen ist, "war der Gesundheitszustand in den 
Betrieben der chemischen Industrie wesentlich besser als in dem der 
Maschinenindustrie, weitaus am schlechtesten im Granatenfiillwerk. 
Die ungiinstigere Gestaltung der gesundheitlichen Verhaltnisse in dem 
GroBbetrieb der Maschinenindustrie gegeniiber dem der chemischen 
Industrie laBt namentlich in Riicksicht auf die allmahliche Vermeh· 
rung der Erkrankungen in ersterem den SchluB nicht unberechtigt 
erscheinen, daB die ungiinstige Beeinflussung des Gesundheitszustandes 
der Industriearbeiterschaft im wesentlichen auf die dauernde korper. 
liche Uberanstrengung bei gleichzeitiger mangelhafter Ernahrung, 
wie sie besonders bei dem intensiven Arbeiten in der Maschinenindu
strie mit der fortdauernd notig gewesenen Leistung ausgedehnter 
Dberstunden und von Sonntagsarbeit vorlag, zuriickzufiihren ist. 
Wahrend demgegeniiber die Arbeitsverhaltnisse in der chemischen 
Industrie gleichmaBigere und ruhigere waren, so war doch auch hier 
die Beobachtung zu machen, daB die Unterernahrung im Sinken der 
Akkordleistung, vorzeitigem Verlassen der Schicht wegen Ermattung 
und Zunahme der Erkrankungen bei einzelnen mit besonders schweren 
Arbeiten beschaftigten Lenten mehr und mehr in Erscheinung trat. 
Dazu kommt auch zweifellos der Umstand, daB eine groBere Zahl 
alterer, auch schwachlicher Personen, namentlich sehr viel mehr Frauen 
beschaftigt werden muBten, wahrend die gesunden und kraftigen Arbeiter 
zu den Fahnen einberufen wurden. Das gehaufte Auftreten allgemeiner 
Erschopfungskrankheiten und von Blutarmut bei letzteren, die den 
dauernden korperlichen Anstrengungen nicht gewachsen waren, be· 
statigt dies." (Anhalt.) 
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Blei 
(s. a. unter "Anhang" auf S.254). 

Deutsches Reich. 
Preuf3en. 

"An Gewerbekrankheiten traten die Bleierkrankungen in Buch
druckereien in erhohtem Umfange auf, zumal es an den notwendigsten 
Reinigungsmitteln (Seife, Nagelbiirsten, Handtiicher) oft fehlte." 
(RB. Konigsberg.) 

"Bleierkrankungen kamen vor in einem Metallwerk (I), in einem 
Bleihiittenwerk (I), in einer Emailleschilderfabrik (I), in einer Eisen
konstruktionswerkstatte (2), in einem Kabelwerk (2), in einer Akku
mulatorenfabrik (3I), bei Schriftsetzern (2), bei einem Maler und einem 
Bleiloter. Der bleikrank gewordene Arbeiter des Metallwerkes war in 
der Nahe eines Bleibades beschaftigt gewesen, in dem Stahlbander fUr 
elektrische Isolationszwecke mit einem Bleiiiberzuge versehen wurden. 
Er war 131 Tage an Bleikolik krank. Die iibrigen FaIle waren durch
weg leichterer Art. Bei 50 Arbeitern des Bleihiittenwerkes wurde das 
Vorhandensein von Bleisaum beobachtet. Der in der Emailleschilder
fabrik bleikrank gewordene Arbeiter hatte weiBen Emaillepuder auf 
die Blechschilder zu streuen. Es stellte sich heraus, daB das nach Aus
bruch des Krieges von einer deutschen Firma gelieferte weiBe Emaille
pulver BleiweiB enthielt. Vorher war das Pulver aus Frankreich be
zogen worden, und zwar anscheinend ohne BleiweiBgehalt, da der 
Arbeiter Jahrzehnte lang die Arbeit ohne Schadigungen verrichtet 
hatte. Es wurde dafiir gesorgt, daB der beim Pudern entstehende 
Emaillestaub abgesaugt und der Arbeitsraum taglich feucht auf
gewischt wurde. Dem zur groBten personlichen Sauberkeit angehal
tenen Arbeiter wurde eine Bescheinigung zum Bezuge von taglich 
II Vollmilch ausgestellt. Er ist dann nicht mehr erkrankt. - In der 
Akkumulatorenfabrik war eine Zunahme del' Krankheitsfalle zu ver
zeichnen; die Zahl del' FaIle (Tage) von 1914-18 betrug: 4 (141), 
7 (152), 1 (1), 9 (241), 11 (3I5). 

Infolge des haufigen Arbeiterwechsels im Jahre 1916 sollen die 
Arbeiter der Bleierkrankungsgefahr wenig ausgesetzt gewesen sein. 
An den im Jahre 1917 und 1918 aufgetretenen Erkrankungen an 
Bleikolik sind 3 Arbeiterinnen mit zusammen 157 und 3 mit insgesamt 
80 Krankheitstagen beteiligt gewesen. . 

Die erhebliche Abnahme der Bleierkrankungen in den Eisenkon
struktionswerkstatten und im Anstreichergewerbe ist wohl darin be
griindet, daB wahrend des Krieges Bleifarben immer weniger und schlieB
lich iiberhaupt nicht mehr verwendet werden konnten. In den Eisen
konstruktionswerkstatten wird man sie auch kiinftig nicht mehr notig 
haben, da verschiedene Ersatzmittel, wie Eisenmennige und Glimmer
farben, die schon friiher vielfach verwendet wurden, in allgemeinen 
Gebrauch gekommen sind. - Die Krankheitsabnahme im Bleihiitten-
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werk erkHirt sich durch den stark eingeschrankten Betrieb der fur 
die fruher beobachteten Bleierkrankungen hauptsachlich in Betracht 
kommenden Schachtofen und der dadurch bedingten anderweitigen 
Beschaftigung der Schachtofenarbeiter. Auch in anderen Betrieben, 
wie in der Veltener Kachelofenindustrie und in der Flaschendruckerei, 
ist das Ausbleiben der Bleierkrankungen durch das nahezu vollstandige 
Stilliegen der Betriebe zu erklaren."· (RB. Potsdam). 

"Erfreulicherweise sind in den Blei- und Zinkhutten nur wenige 
Bleierkrankungen festgestellt worden. Dies diirfte dadurch zu er
klaren sein, daB die Belegschaft durch Einziehung zum Heeresdienst 
haufig wechselte, und daB Kriegsgefangene und russisch-polnische 
Arbeiter an ihrerStelle beschaftigt werden muBten, Bleierkrankungen 
aber meist erst nach langerer Beschaftigungszeit in den Huttenwerken 
auftreten. Hingegen ist es aufgefallen, daB die Zinkhuttenarbeiter bei 
Erkrankungen an Grippe wenig Widerstand zeigten und zahlreich dem 
Tode zum Opfer fielen. In einer Zinkhutte sind bei einer Belegschaft 
von 500 Arbeitern 12 an Grippe gestorben." (RB.Oppeln.) 

"trber die Erkrankungen der Arbeiter in den beiden fiskalischen 
Bleihiitten und in der BleiweiBfabrik gibt die nachstehende trbersicht 
AufschluB. " 

I Zahl d. 
Gesamtzahl 

der Blei-
Name des Betriebes Jahr beschaf- erkran-

tigten kungen 
Arbeiter 

Fane I Tage 

1913 173 9 
I 

189 
1915 148 9 195 Hiittenwerk I (Clausthal, Vorhiitte) 1917 160 2 

I 
26 

1918 150 4 194 

1913 I 68 2 

I 
99 

Hiittenwerk II (Lautenthal, Feinhiitte) 1915
1 

66 3 120 
1917 75 1 6 
1918 60 - I -

"Wenn auch die Zusammenstellung Ausschlage nach oben aufweist, 
so erscheint es doch auffallend, daB die Zahl der Bleierkrankungen 
nicht noch groBer geworden ist, da der Korper der Arbeiter durch die 
ungiinstigen Ernahi'Ungsverhaltnisse ganz allgemein schon geschwacht 
war, und die den Arbeitern zur Verfiigung stehenden Waschmittel, 
was Giite und Menge betrifft, mit den fruher gebrauchten Mitteln nicht 
zu vergleichen waren." (RB. Hildesheim.) 

"Bleierkrankungen sind im Jahre 1915 zwei, und zwar in einer 
Fabrik fUr pharmazeutische Bedarfsartikel und in dem Lackierraum 
einer Lokomotivfabrik, im Jahre 1916 drei in der Lackiererei einer 
Eisenwarenfabrik und im Jahre 1917 eine in derselben Lackiererei vor
gekommen. " (RB. Kassel.) 
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"Bleierkrankungen sind in einer der beiden Bleihiitten in den letzten 
vier Jahren iiberhaupt nicht zu verzeichnen gewesen. In der zweiten 
sind im Jahre 1918 dreiBleierkrankungen vorgekommen gegeniiber 
etwa je 100 in den letzten Friedensjahren. Die erzeugte Bleimenge 
betrug allerdings nur ein Drittel der sonstigen, und, wahrend im Frieden 
ein fast dreifacher Arbeiterwechsel stattfand, war er im Jahre 1918 
sehr gering. Auf welche Umstande die geringe Zahl der Bleierkran
kungen zuriickzufiihren ist, lieB sich infolge der durch die franzosischen 
MilitarbehOrden angeordneten Verkehrsbeschrankungen bisher nicht 
feststellen. - Nach den Mitteilungen der Ortskrankenkasse in Frank
furt a. M. sind in den Jahren 1914 -18 im WeiBbinder- und Anstreicher
gewerbe 31 FaIle von Bleikolik und drei FaIle von Nierenentziindungen, 
in sonstigen gewerblichen Anlagen, in denen bleihaltige Stoffe verarbeitet 
werden, 34 FaIle von Bleikolik und 11 Nierenerkrankungen vorgekom
men." (RB. Wiesbaden.) 

"Die BleiweiBfabriken lagen aus Mangel an Rohstoffen fast ganzlich 
still; Bleierkrankungen sind nicht beobachtet worden. Den Stillstand 
hat die eine BleiweiBfabrik - Farbwerke A.-G. in Diisseldorf - zu 
Verbesserungen im Betriebe benutzt, die eine erhebliche Verminderung 
der Gesundheitsschadigungen der Arbeiter erwarten lassen. Der nach
teilige Aufenthalt in den Oxydierkammern und die Handarbeit in 
diesen sollen nach einem durch Patent geschiitzten Verfahren dadurch 
vermieden werden, daB das in den Kammern erzeugte BleiweiB von dem 
noch nicht oxydierten Blei und den Latten mit Wasser abgespritzt 
und nach einer in dem Boden befindlichen Offnung gespiilt und durch 
sie herausgespiilt wird. Der moglichst glatte Kammerboden ist zu 
diesem Zwecke mit mindestens 20° Gefalle nach einer mit einem Rost 
oder Sieb bedeckten Offnung hin angelegt. Unter der Offnung befindet 
sich ein Behalter, aus dem das BleiweiB unmittelbar zur Waschmaschine 
herausgeschlammt wird. Aus der Waschmaschine wird das BleiweiB 
alsdann in eine Trommelmiihle gepumpt, die das bisher iibliche Mahlen 
auf Miihlsteinen ersetzt. Die Trockenanlage solI ferner noch in der 
Weise umgebaut werden, daB das nasse BleiweiB in einen selbsWi.tig 
wirkenden Trockenapparat gepumpt wird, aus dem es nach dem Trock
nenmittels Schnecken in die Pulverisier- und Packanlage gelangt. 
Nach Fertigstellung dieser Einrichtung kann die Herstellung von Blei
weiB bis zum fertig gepackten FaB auf rein mechanischem Wege statt
finden, nachdem das Blei in die sauber ausgewaschene Kammer ein
hiingt worden ist." (RB. Diisseldorf.) 

Bayern 

(s. a. oben unter "Allgemeines"). 

"Ein Fall von Bleivergiftung wurde bei Herstellung von Infanterie
bleikernen in einer Munitionsfabrik beobachtet. Die Bleivergiftungen 
erfuhren wahrend der Kriegsjahre naturgemaB eine erhebliche Ein
schrankung gegeniiber Friedenszeiten, weil das hierfiir einschIagige 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 3 



34 Ernst Brezina, 

Gewerbe der Maler, Tiincher und Anstreicher ganzlich darniederlag." 
(Miinchen.) -

"Aus dem Kreise der in der chemischen Industrie beschaftigten 
Blei16ter wurde iiber einige FaIle von Bleierkrankungen (Leibschmerzen, 
Verstopfung) berichtet. " (Pfalz-Nord.) 

"An ausgesprochenen Gewerbekrankheiten sind insgesamt 4 Blei
vergiftungsfalle von 3 Buchdruckern und 1 Maler gemeldet worden:" 
(Oberfranken.) 

"Acht FaIle von Bleierkrankung kamen vor, von denen mit Aus
nahme eines Falles, der sich auf einen Schriftsetzer bezog, Maler, Lackie
rer und Anstreicher betroffen wurden." (Unterfranken.) 

Sachsen. 
"Bleierkrankungen sind mangels bleihaltiger Stoffe wahrend des 

Krieges sehi- zuriickgegangen. Es gelangten nur 4 Anzeigen zur Kennt
nis. Bei den vorgenommenen Nachforschungen stellte sich heraus, 
daB es sich in drei Fallen nicht um Bleierkrankungen handelte. Die 
angeblich Bleikranken waren seit Jahren nicht mehr mit bleihaltigen 
Stoffen in Beriihrung gekommen. 1m vierten Falle handelte es sich 
um einen Schriftsetzerlehrling, der im ganzen 27 Tage an Bleivergif
tung, die sich in Magen- und Darmkatarrh auBerte, erkrankt war." 
(Bez. Bautzen.) 

"Wahrend im Jahre 1913 88 Bleierkrankungen vorkamen, betragt 
die Zahl der bekannt gewordenen Erkrankungen in den Jahren 1914: 
38, 1915: 16, 1916: 6, 1917: 3 und 1918: 3. 

Diese Erscheinung ist nicht erhohter Schutzwirkung zuzuschreiben, 
sondern einer Folge der Abnahme der Arbeiterzahl in den betreffenden 
Betrieben (Buchdruckereien, Schriftsetzereien, Malerwerkstatten) und 
der Beschlagnahme des Bleies, die bei vielen Arbeiten zur Verwendung 
von ungiftigen Ersatzstoffen fiihrte. Moglich ist aber auch, daB bei der 
Uberbiirdung der Arzte nicht jede Bleierkrankung genau -festgestellt 
werden konnte. Es erkrankten 33 Maler und Anstreicher (darunter 
1 Frau), 15 Buchdrucker und Schriftsetzer, 7 Arbeiter in Metallwaren
fabriken, 4 Arbeiter einer Bleiwarenfabrik, 3 Harter, je 1 Kupferschmied, 
Glaser, Topfer und Elektromonteur, zusammen, wie oben angegeben, 
66 Personen in der ganzen Kriegszeit. In den meisten Fallen auBerte, 
sich die Bleierkrankung in Magen- und Darmleiden, Muskelschmerzen, 
Korper- und Nervenschwache und Schwindelanfallen. Einige Personen 
litten an Bleigicht, Nierenschmerzen, Genick- und Kopfschmerzen und 
Zahnausfall. Bei einigen bleikrank gemeldeten Malern lag der Verdacht 
nahe, daB die Erkrankung von dem vielfach verwendeten Terpentinol
ersatz, einem- 01 und Fette viel starker als Terpentinol16senden, daher 
die Haut heftig angreifenden Ersatzstoff, herriihre. In einem FaIle 
stimmte der Bezirksarzt dieser Ansicht beL - In Malerwerkstatten 
wird noch haufig gegen das Verbot des Trockenschleifens gefehlt. Das 
NaBschleifen ist verpont, weil der geschliffene Gegenstand vor dem 
Anstreichen erst trocknen muB, wodurch bei Stiicklohn der Arbeiter 
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und bei Zeitlohn der Unternehmer Verlust erleidet, namentlich beim 
Bearbeiten nur eines Gegenstandes." (Bez. Chemnitz.) 

I,Bleierkrankungen wurden den Gewerbeaufsichtsamtern in den 
fiinf Berichtsjahren 161 angezeigt, gegen 861 in den vorhergehenden 
fiinf Friedensjahren 1909-13. Wenn es auch nicht ausgeschlossen 
ist, daB einzelne der zur Anzeigeerstattung verpflichteten Stellen in
folge "Oberlastung oder Einziehung der beauftragten Beamten zeit
weilig die Anzeigen unterlassen haben, so ist doch aus den Mitteilungen 
der regelmaBig berichtenden Stellen und aus sonstigen Beobachtungen 
eine ganz bedeutende Abnahme der Bleierkrankungen mit Sicherheit 
erkennbar. Das Darniederliegen des l\falergewerbes, die verringerte 
Beschaftigung der Vervielfaltigungsgewerbe und die verminderte An
wendung von Bleiglasuren in Verbindung mit der Knappheit und dem 
hohen Preise von Blei bilden die Erklarung fiir diese erfreuliche Folge 
einer minder erfreulichen Ursache. Von den Erkrankten waren 95 in 
den Vervielfaltigungsgewerben, 36 im Malerbernf, je II in keramischen 
Betrieben und im Metallgewerbe, 2 bei der Herstellung von Bleifarben 
und 6 in verschiedenen Gewerben tatig. Die betroffenen Klempner 
fiihrten ihre Erkrankung auf die Verarbeitung verbleiter Bleche zuriick, 
die an Stelle des fehlenden WeiBbleches verwendet werden muBten. 
Unaufgeklart blieb die Ursache der Bleierkrankung eines Sattler
gehilfen, der nur in seinem Bernfe gearbeitet hatte und sich nicht er
innern konnte, mit bleihaltigen Gegenstanden in Beriihrung gekommen 
zu sein." (Bez. Leipzig.) 

"Das Gewerbeaufsichtsamt Auerbach erhielt in den Jahren 1914-18 
Kenntnis von 5 Bleierkrankung~n. 

1914: Maler 28 Tage krank, Magen. und Darmerkrankung, 
Weber 12" " Bubjektive Beschwerden, Bernf gewechselt, 
Maler 57 "Magenerkrankung, verzogen nach unbekannt, 

1915: Maler Kiefererkrankung, Bernf gewechselt, 
Setzer-
lehrling 57" Magen- undDarmerkrankung, Beruf gewechselt. 

Der im Jahre 1914 an zweiter Stelle angefiihrte Maler war ein starker 
Zigarettenraucher, der das Rauchen auch bei der Arbeit nicht einstellte. 
Er hat selbst angegeben, daB er sich die Krankheit in seiner friiheren 
Stellung in Karlsbad zugezogen hat." (Zwickau.) 

Wiirttemberg. 

"fiber die bekannt gewordenen Bleierkrankungen ist folgendes zu 
berichten: Auf Grund des Ersuchens an die Krankenkassen um Mit
teilung der Erkrankungsfiille an Bleivergiftung (vgl. Jahresbericht 1912, 
S. 75) wurden von diesen den Gewerbeinspektoren in den Jahren 1914 
bis 1918 im ganzen 17 Falle gemeldet. Diese verteilen sich auf 4 Maler, 
5 Schriftsetzer und Buchdrucker, 2 Bleifarbenarbeiter, 4 Emailleure, 
sowie je einen Arbeiter in einer Mobelschreinerei und einen Mechaniker, 
der mit Harten vonStahlbohrern beschiiftigt war. Die Diagnose lautete 
zwolfmal auf Bleivergiftung und fiinfmal auf Bleikolik." 

3* 
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Hessen. 
"Durch die Stillegung der drei im Bezirk befindlichen BleiweiB

fabriken ist naturgemaB die Zahl der Bleierkrankungen zuriickgegangen 
gegeniiber dem Jahre 1913. Wahrend in diesem Jahre in dem ganzen 
Bezirk zusammen 125 nachgewiesene und 45 mutmaBliche Krankheits
falle dieser Art festgestellt wurden, hat sich diese Zahl fiir 1914 bereits 
auf 83 Gesamtfalle und 1915 auf nur 15 Erkrankungsfalle vermindert. 
Todesfalle sind hier bei nicht vorgekommen, im ganzen sind die genannten 
Erkrankungen leichterer Natur gewesen. Und weiterhin sind in den 
spateren Kriegsjahren 1916, 1917 und 1918 gar keine auf Bleieinwirkung 
zuriickzufiihrende Erkrankungen mehr vorgekommen, auch nicht in 
Betrieben anderer Art (wie SchriftgieBereien, Feilenfabriken usw.)." 
(Bez. Offenbach.) 

"Die ungeniigenden Waschmittel in Verbindung mit der angestreng
ten Arbeit verursachten mehrere Bleivergiftungen leichten Grades. 
Ein Schriftsetzer, der sehr zu dieser Erkrankung neigte, erlernte das 
Maschinensetzen, bei dem die Arbeiter weniger mit Blei in Beriihrung 
kommen. Fast iiberall sind jetzt die Setzmaschinen der Druckerei in 
besonderen Raumen untergebracht." (Bez. GieBen.) 

Kleinere Staaten. 
"Von den Krankenkassen sind im Jahre 1914: 11, 1915: 6, 1916: 7, 

1917: 1, 1918: 1 Fall von Bleivergiftungen gemeldet worden. Die Er
krankten waren in der Mehrzahl der FaIle Buchdrucker und Maler, in 
3 Fallen Arbeiter einer Zinkoxydhiitte und in 2 Fallen Feilenhauer." 

"In einer Feilenhauerei sind mit gutem Erfolge an Stelle der oft zu 
Bleierkrankungen AnlaB gebenden Bleiunterlagen solche aus Aluminium 
eingefiihrt worden. Bei weiteren guten Erfahrungen mit letzteren wird 
ihre Verwendung in samtlichen Feilenhauereien des Staatsgebietes 
angestrebt werden." (Braunschweig.) 

"Bleivergiftungen in Farbwerken, Drahtwebereien und im graphi
schen Gewerbe wurden, wie alljahrlich, trotz festgestellter Einhaltung 
aller gegebenen Vorschriften gemeldet; sie betrafen meist schon mehr
mals davon befallene Personen." (Sachsen-Meiningen.) 

"In der BleiweiBfabrik, in der vor dem Kriege durchschnittlich 
30 Arbeiter beschaftigt wurden, ist die Zahl der beschaftigten Personen 
in den Jahren auf etwa ein Drittel zuriickgegangen. Die Herstellung 
von BleiweiB wurde ebenfalls immer geringer und hat in den letzten 
Jahren ganz aufgehort. Es wurde nur noch Mennige und Bleiglatte 
in beschranktem MaBe hergestellt. Die Zahl der Bleierkrankungen 
betrug nach dem Krankenbuch 1914: 3 mit 25, 1915: 3 mit 46, 1916: 
1 mit 3 Unterstiitzungstagen. 

In den beiden letzten Jahren sind Bleierkrankungen nicht mehr 
verzeichnet." (Sachsen-Koburg.) 

"Bleierkrankungen wurden auf Grund arztlicher Anzeigen in 8 
Fallen der Ortskrankenkasse gemeldet. Sie betrafen 5 Maler, 2 Klemp-
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ner und eine Arbeiterin in einer Blechdruckerei. Zu besonderen An
ordnungen war kein AnlaB vorhanden, weil in samtlichen Betrieben 
ausreichende SchutzmaBnahmen getroffen wareu. 1m Jahre 1918 
wurde eine Bleierkrankung gemeldet, welche nach arztlichem Befund 
den Tod verursacht hat." (Liibeck.) 

"Darnach wurden 1914: 5 Bleierkrankungen, 1915: 6, 1916: 2, 1917: 2 
und 1918:3 gemeldet. Dieselben verteilen sich auf 7 Maler, 8 Schriftsetzer 
1 Arbeiter in einer Tubenfabrik, 1 Kutscher und 1 Tischler. Bei einem 
Schriftsetzer und einem Maler handelte es sich um chronische Falle, 
die sich bei dem Setzer in drei Jahren hintereinander, bei dem Maler 
mit einem Abstand von drei Jahren wiederholten. Demnach betrafen 
die 18 Falle 16 verschiedene Personen. Wahrend die drei letzten Falle 
auf Zufallserkrankungen schlieBen lassen, macht sich die Bleikrankheit 
auBer bei den Malern auch bei den Schriftsetzern in fast gleichem Ver
Mltnis bemerkbar. Fast immer kamen die Erkrankungen in GroB
betrieben vor, die in sanitarer Beziehung den Vorschriften entsprechen.d 
eingerichtet sind. Dazu ist zweifellos aber auch das personliche Ver
halten der Arbeiter zu den vorgeschriebenen VerhaltungsmaBregeln 
von wesentlichem EinfluB gewesen, denn das Verhaltnis zwischen den 
in den Gruppen tatigen, also gesunden Arbeitern und den erkrankten 
ist so gering, daB die angezeigten Fane als Ausnahmen anzusehen sind." 
(Bremen.) 

"Von Bleierkrankungen in Druckereien wurden im Jahre 1914 noch 
14 Falle gemeldet, in den vier anderen Jahren zusammen nur 9 Falle. 
Weiter erkrankten voriibergehend 4 Klempner, 1 Akkumulatorenwarter 
und 7 Maler an Bleivergiftung. Aile Betriebe, wo Vergiftungen vor
gekommen waren, wurden im Einvernehmen mit dem Medizinalamt 
auf Befolgung der vorgeschriebenen SchutzmaBnahmen untersucht; 
wo es notig war, wurde fUr Verbesserung der Wascheinrichtungen 
gesorgt. 

In del' Blei- und Kupferhiitte kamen im Jahre 1914: 15, 1915: 2 Blei
erkrankungen mit 390 bzw. 35 Krankheitstagen vor. 1m Jahre 1916 
bis einschlieBlich 1918 ist kein Fall der Bleierkrankung beobachtet 
worden. Die Abnahme del' Bleierkrankungen ist darauf zuriickzu
fUhren, daB wegen Mangel an Bleierzen die Verhiittung zunachst we
sentlich eingeschrankt, zuletzt ganzlich eingestellt werden muBte. 
Die monatlichen arztlichen Untersuchungen der mit Blei in Beriihrung 
kommenden Arbeiter sind regelmaBig fortgesetzt worden. " (Hamburg.) 

Osterreich. 
"Hinsichtlich jener Glashiitte, in der, wie im vorjahrigen Berichte 

erwahnt, im Jahre 1913 eine so groBe Zahl von Bleivergiftungen fest
gestellt wurde, liegt die erfreuliche Wahrnehmung vor, daB in den ersten 
Monaten der Berichtsperiode ein wesentlicher Riickgang in der Zahl 
der Bleierkrankungen eintrat. Spatere Fetsstellungen waren unmoglich, 
da die Hiitte wahrend des ersten Semesters eines dort eingetretenen 
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Streikes wegen durch mehrere Wochen geschlossen war und mit Kriegs
ausbruch fast bis JahresschluB auBer Betrieb gestellt wurde." (Wien I.) 

"An Berufskrankheiten gelangten zu Ende des Berichtsjahres dem 
Amte zwei Falle von Bleivergiftungen zur Kenntnis, die 2 Arbeiter 
einer Anstreicherfirma betra£en. Die beziiglichen Erhebungen konnten 
in der Berichstperiode nicht mehr vorgenommen werden." (Wien I.) 

"In zwei Glasfabriken, in welchen hauptsachlich Kolben (Gliih
lampenbirnen) und Glasrohren aus Bleiglas von unge£ahr 25% Blei
gehalt erzeugt werden, traten unter den Glasmachern (Glasblasern) 
und auch deren Helfern zahlreiche Erkrankungen an Bleivergi£tung 
auf. Nach einer Mitteilung der zustandigen Krankenkasse ergaben 
sich in den beiden Fabriken im Jahre 1913: 13 und in den ersten vier 
Monaten des Berichtsjahres 9 Erkrankungsfalle an Bleivergi£tung, da
runter waren nur drei Falle, welche andere Arbeiterkategorien, und 
zwar Gemengmischer und Schmelzer, betrafen. Nach einer Einver
nahme der Glasmacher waren hierzu noch weitere FaIle leichter Blei
vergiftung, welche sie ohne eine arztliche Behandlung und Arbeits
unterbrechung iiberstanden, zu zahlen. Die auBer Gebrauch gesetzten 
Hafen zeigen im Boden zahlreiche eingebrannte metallisch glauzende 
Bleikorner von 1/2 bis 9 mm Durchmesser, woraus zu schlieBen ist, 
daB beim Schmelzen des miniumhaltigen Glassatzes ein allerdings 
kleiner Teil des Miniums zu metallischem Blei reduziert wird und daB 
letzteres auch wahrend der Ausarbeitung (9()()'-llOOo C Of en tempe
ratur) verdamp£en und so beim Glasblasen die Glasmacher gefahrden 
diirfte. Die diesfalligen Erhebungen des Amtes waren Ende des Be
richtsjahres noch nicht zum Abschlusse gelangt. Der Betriebsleiter 
der einen Fabrik glaubt die in den letzten Monaten des Berichtsjahres 
wahrgenommene Abnahme der Bleivergiftungsfalle dem Umstande 
zuschreiben zu sollen, daB nach Beendigung der Schmelze, entgegen der 
friiheren Praxis, die Kuchen bei den ArbeitslOchern noch geschlossen 
bleiben und bei stark verringertem Feuer der Kaminzug nicht abgestellt 
wird. Hierdurch erhofft er bis zum Beginn des Ausarbeitens eine ent
sprechende Ableitung der sich im Of en bildenden oder etwa ansammeln
den Bleidampfe." (W.-Neustadt.) 

"Eine 20jahrige Hilfsarbeiterin einer Tonwarenfabrik, welche zeit
weise beim Zutragen der mit Bleiglasur iiberzogenen Rohwaren zum 
Brennofen verwendet wurde, erkrankte wiederholt an Bleikolik und 
starb nach arztlicher Aussage infolge einer chronischen Bleivergiftung. 
Angeblich soll die Arbeiterin seitens der Betriebsleitung o£ter auf die 
Gefahren einer Bleivergiftung aufmerksam gemacht worden sein, 
hatte dieselben aber nicht beachtet." (St. Polten.) 

"Aus einer Tonofenfabrik, in der seit langerem keine Bleierkran
kungen zu verzeichnen waren, wurde in der Berichtsperiode von einein 
FaIle berichtet, der eine achttagige Arbeitsunfahigkeit zur Folge hatte. 
Dem Erkrankten wurde eine andere Arbeit zugewiesen. - Ober Blei
erkrankungen in Buchdruckereien kamen dem Amte keine Mitteilungen 
zu." (Liuz.) 
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"In die Staubabsaugungsleitung einer Miniumfabrik wurde ein 
Bethfilter eingebaut, aus welchem das niedergeschlagene Minium mittels 
einer Schnecke ausgetragen wird. Hinter dem Filter sind noch zwei 
groBe gemauerte Staubkammern eingeschaltet, welche nur in Zeitraumen 
von 4-5 Jahren einmal ge6ffnet und entleert werden. - Durch Ein
fiihrung eines neuen R6stverfahrens und Verarbeitung des R6stgutes 
im Bleihochofen ergibt sich in der mehrfach genannten Bleihiitte gegen
iiber dem friiher betriebenen amerikanischen HerdprozeB bedeutend 
weniger Flugstaub in der Kondensationsanlage und im Essenkanal, 
wodurch die sehr gesundheitsschadliche Arbeit der Reinigung der 
Kondensationsanlage und des Essenkanals viel seltener zu verrichten 
ist." (Klagenfurt.) 

,,1m Sinne des Handelsministerialerlasses vom 17. Juli 1912, Z. 28 657 
ex 1911, ist dem Amte eine einzige Verstandigung iiber amtsarztlich 
festgestellte Bleivergiftung in einer Buchdruckerei zugekommen. 

Amtsarztliche Mitteilungen iiber Bleivergiftungen in Buchdrucke
reien langten beim Amte nicht ein und es scheinen, soweit dem Amte 
bekannt ist, die in dieser Hinsicht herausgegebenen Vorschriften bisher 
noch nicht durchgefiihrt worden zu sein.',' (Zara.) 

"Gelegentlich der mit dem Amtsarzte vorgenommenen Inspektion 
einer Buchdruckerei wurde ein Arbeiter mit Bleisaum angetroffen. 
Der betreffende Arbeiter konnte jedoch seine Beschaftigung nicht 
unterbrechen, weil die zustandige Krankenkasse sich weigerte, ihn in 
den Krankenstand aufzunehmen, und zwar mit der Motivierung, daB 
sie nur fiir bettlagerige Kranke ein Krankengeld verabfolge." (Inns
bruck.) 

,,1m Berichtsjahre wurden in drei Granatschleifereien einige FaIle 
von Bleierkrankungen sichergestellt. 2 alte Schleifer und 1 alte Schlei
ferin litten an Bleikolik, mehrere andere Arbeiter wiesen einen deut
lichen Bleisaum auf. Da die Werkstatten zu niedrig waren und die 
Arbeiter nicht die zur Erhaltung der Gesundheit unbedingt notwendige 
Reinlichkeit einhielten, muBte das bereits friiher gestellte Verlangen 
nach Beistellung geeigneter Arbeitsraume und entsprechender Wasch
vorrichtungen wiederholt werden." (Prag II.) 

"In einer Porzellanmalerei erkrankte ein Hilfsarbeiter an Bleikolik." 
(Reichenberg. ) 

,,1m Berichtsjahre kam dem Amte ein auf Bleivergiftung zuriick
zufiihrender Todesfall zur Kenntnis. Derselbe betraf einen 56 Jahre 
alten Glasmaler, der zuletzt in einem Heimbetriebe beschaftigt war." 
(Tetschen. ) 

,,1m Sinne des Handelsministerialerlasses vom 17. Juli. 1912 
Z. 28657 wurde dem Amte zur Kenntnis ge bracht, daB in drei Buch
druckereien 4 Schriftsetzer der Bleivergiftung verdachtig angetroffen 
wurden. Die bei diesen Kranken aufgetretenen Krankheitssymptome 
waren Anamie, Unterleibs- und Magenschmerzen. - AuBerdem kamen 
dem Amte noch drei FaIle von Bleivergiftungen zur Kenntnis. In 
dem einen FaIle handelte es sich um die Malerin einer Majolikafabrik, 
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die infolge vorgeschrittener BleivergiItung schon seit langerer Zeit in 
arztlicher Behandlung stand. Die zwei iibrigen FaIle betreffen zwei 
L6ter in der Bleil6terei einer chemischen Fabrik. Bei dem einen dieser 
Arbeiter wurde starker Bleisaum festgestellt, der zweite litt infolge 
Bleivergiftung an einem heftigen Rheumatismus. - In diesen siimt
lichen Betrieben wurde anlaBlich der vorgenommenen Revision neuer
dings auf die strengste Einhaltung der Vorschriften der Ministerial
verordnung vom 15. April 1908 R.-G.-BI. Nr. 81 gedrungen." (Teplitz.) 

"GemaB . Ministerialerlasses vom 17. Juli 1912, Z. 28657 ex 1911, 
erhielt das Amt von den zusmndigen Amtsarzten eine Mitteilung iiber 
Bleivergiftungen: 3 Schriftsetzer einer Buchdruckerei waren an Blei
saum erkrankt." (Budweis.) 

"Von einer Gewerbebeh6rde erhielt das Amt die Versmndigung, 
daB in 2 Buchdruckereien bei 2 Schriftsetzern vom Amtsarzte Anzeichen 
einer chronischen Bleivergiftung konstatiert wurden. Gelegentlich der 
daraufhin erfolgten h. a. Inspektionen wurde erhoben, daB die beiden 
Setzer trotz des ihnen wohlbekannten Verbo~s wahrend der Arbeits
zeit zu essen pflegten; in bezug auf die zur Verhiitung von Bleierkran
kungen notwendigen Einrichtungen ergab sich in keinem der beiden 
Betriebe ein Anstand." (Briinn II.) 

,,1m Berichtsjahre erhielt das Amt Mitteilungen iiber 7 im Sinne des 
Ministerialerlasses vom 17. Juli 1912, Z. 28 657 ex 1911, vorgenommene 
amtsarztliche Untersuchungen von Buchdruckereiarbeitern; danach 
waren in 3 Betrieben 7 Personen mit Tremor, Anamie, Bleisaum, 
Schwindelanfallen und Kolik behaftet. Bei den h. a. Betriebsrevisionen 
muBten neuerlich die Wahrnehmungen gemacht werden, daB die Rein
haltung der Betriebe, namentlich der Setzereien und hier der Setz
kasten, noch in manchen Fallen viel zu wiinschen iibrig laBt." (Mahr. 
Ostrau.) 

"Gelegentlich der Genehmigungskommission bE)i einem Mechaniker, 
welcher Bleiakkumulatoren erzeugte, wurde ein jugendlicher Lehrling 
angetroffen, welcher nach Feststellung durch den Amtsarzt bereits 
Symptome einer beginnenden Bleiintoxikation aufwies." (Wien III.) 

,,1m Berichtsjahre erfuhr das Amt von 1 FaIle von Bleivergiftung 
in einer Buchdruckerei des hiesigen Aufsichtsbezirkes." (Wien V.) 

"In einer Glasfabrik, in welcher hauptsachlich Kolben (Gliihlampen
birnen) und Glasr6hren aus Bleiglas von ungefahr 25% Bleigehalt 
erzeugt werden, waren unter den Glasmachern wahrend des Berichts
jahres 4 FaIle von Bleivergiftung zu verzeichnen. - In einer Munitions
fabrik wurden die Tempierstriche an den Ziindersatzscheiben mit 
Minium kenntlich gemacht, bei welcher Arbeit sich die Arbeiterinnen die 
Hande stets beschmutzten. Auf die VergiItungsgefahr vom Bericht
erstatter und Bezirksarzte aufmerksam gemacht, stellte in der Folge 
der Betriebsleiter die bis dahin iiblich gewesene Verwendung des Miniums 
ab und ersetzte dasselbe durch schwarzen Lack." (W.-Neustadt.) 

"In den beiden BleiweiBfabriken des Aufsichtsbezirkes ereignete 
sich nur 1 Fall von BleikoIik. Die MorbiditatsziIfer betrug in der einen 
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Fabrik 9,4% (gegen 13,5 bzw. 14,9% in den Vorjahren), inder zweiten 
14,6% (gegenI4,Ound26,7%inden Vorjahren). DieBleiweiBerzeugung 
war allerdings auch bedeutend geringer als zu normalen Zeiten." 
(Klagenfurt. ) 

"Dem Amte ist im Berichtsjahre nur eine amtsarztliche Mitteilung 
iiber einen leichteren Fall von Bleivergiftung, welche einen Anstreicher 
einer Maschinenfabrik betraf, zugekommen." (Reichenberg.). 

,,1m Sinne des Handelsministerialerlasses vom 17. Juli 1912, 
Z. 28 657 ex 1911, kam dem Amte von einer GewerbebehOrde die Ver
standigung zu, daB in 2 Buchdruckereien bei 3 Setzern bzw. bei 1 Ma
schinenmeister und 1 Faktor Bleivergiftungen. festgestellt wurden." 
(Kremsier. ) 

"In einer Glaserei, welche sich mit der Herstellung von Friihbeet
fenstern fiir Gartnereibetriebe befaBt, wurden zwei Arbeiter angetroffen, 
die schon seit Jahren infolge ihrer Arbeit mit Blei bei der Herstellung 
von Fassungen der Fenster an Bleiintoxikation erkrankt waren. Die 
Versuche, diese Fenster statt mit Bleifassungen mit Holzsprossen 
auszustatten, scheiterten jedoch an dem Umstande, daB die zahl
reichen Gartner der Umgebung Wiens die Friihbeetfenster wegen des 
geringeren Gewichtes und der groBeren Lichteinfallsflachen allgemein 
trotz der standig notwendigen Reparaturen mit Bleifassung verlangen." 
(Wien III.) 

"Von den im Aufsichtsbezirke bestehenden 3 Bleifabriken standen 
eine BleiweiBfabrik und die Miniumfabrik fast das ganze Jahr still. 
In der zweiten, in schwachem Betriebe stehenden BleiweiBfabrik er
eignete sich 1 Fall von Bleilahmung mit einer Krankheitsdauer von 
141 Tagen. Dieser Fall betraf einen Alkoholiker, welcheretwa 21/2 Mo
nate nach Eintritt in die Fabrik erkrankte. Die Morbiditatsziffer betrug 
im Berichtsjahre in dieser BleiweiBfabrik 11,0% (gegen 9,4 bzw. 13,5% 
in den Vorjahren). 

In der in lebhaftem Betriebe stehenden Bleihiitte ereignete sich im 
Berichtsjahre kein Fall von Bleikolik, lediglich mehrere FaUe von 
Magendarmkatarrh mit einer Krankheitsdauer von 4----8 Tagen waren 
zu verzeichnen. Die Morbiditatsziffer betrug in der Bleihiitte etwa 19%." 
(Klagenfurt. ) 

,,1m Sinne des Handelsministerialerlasses vom 17. Juli 1912, 
Z. 28 657 ex 1911, wurde das Amt verstandigt, daB in 2 Buchdruckereien 
2 Arbeiter mit Anzeichen einer Bleiintoxikation behaftet vorgefunden 
wurden. AnlaBlich der h. a; Inspektion einer Buchdruckerei wurde 
festgestellt, daB 1 Buchdruckerlehrling wegen Bleivergiftung (An
amie und Kolik) seit 6 Wochen in arztlicher Behandlung steht." 
(Teplitz.) 

"Bei dem im Sinne des Ministerialerlasses vom 17. Juli 1912, Z. 28657 
ex 1911, vorgenommenen amtsarztlichen Untersuchungen der Buch
druckereiarbeiter aller am Amtssitze befindlichen Buchdruckereien, 
an'denen sich das Amt beteiligte, wurde nur bei 3 Personen schwacher 
Bleisaum festgestellt." (Tetschen.) 
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Schweiz. 
"Die Bleivergiftungen betrafen 24 Maler, wovon 3 in Maschinen

fabriken, 6 Schriftsetzer, 2 Arbeiter in einer Akkumulatorenfabrik und 
2 in anderen Betrieben. Bleiw~iB findet immer noch Verwendung. 
Eine kleine Firnis- und Lackfabrik verbraucht im Jahr ,noch fiinf bis 
sechs Wagenladungen'. In die Betriebe, wo es seine letzte Verwen
dung findet, kommt es aber wohl nie mehr in Pulverfo,rm. Dber die 
Bleikrankheit bei. Schriftsetzern auBert der Jahresbericht des schwei
zerischen Buchdruckervereins fiir das Jahr 1913 wie folgt: ,Auffallend 
ist die stets wachsende Zahl von Fallen von Bleikolik, sei es, daB die 
Arzte etwas freigebig auf Berufskrankheit schlieBen; sei es, daB die 
Vermehrung der Setzmaschinen hierin einen schadigenden EinfluB aus
iibt; merkwiirdig ist auch, daB, wahrend friiher die Reilung ziemlich 
regelmaBig in hOchstens 3-4 Wochen sich einstellte, sie sich jetzt oft 
monatelang hinschleppt. Es ist schwer einzusehen, wie dies mit den 
Fortschritten der medizinischen Wissenschaft in Einklang zu bringen 
ist.' An den Setzmaschinen sind wohl iiberall Abziige iiber den Schmelz
topfen vorhanden. Dbrigens haben die Untersuchungen von Rerrn 
Prof. Dr. Otto Roth schon vor Jahren ergeben, daB keine derartige 
Erhitzung des Letternmetalls stattfindet, daB Bleidampfe in die Luft 
gehen. Dagegen haben wir schon friiher auf den Dbelstand aufmerk
sam gemacht, daB immer sehr viele Abfalle von Letternmetall auf den 
Boden gelangen und so AnlaB zu bleihaltigem Staub geben. Diese Ab
falle sollten aufgefangen werden. Es ist ein Irrtum, zu glauben, Blei
staub gelange nicht in die Luft, weil er schwer sei. In einer Werk
statte, wo allerlei Gegenstande mit fein zerteiltem Blei iiberzogen werden, 
haben wir Staub gesammelt, der sich in mehr als drei Meter Rohe iiber 
dem Boden abgelagert hatte, und die chemische Untersuchung ergab, 
daB er zu 50% seines Gewichtes aus Blei bestand. Zur Verhiitung der 
Bleikrankheit kann man nicht genug auf Reinlichkeit in den Arbeits
raumen und an der Person der Arbeiter dringen. An beiden Orten 
laBt sich oft noch viel zu wiinschen iibrig." (1914-15, 1. Kreis.) 

"Wir haben einen Fall von chronischer Bleivergiftung eingetragen; 
es handelt sich um einen SchriftgieBer, der von einem sehr schweren 
Anfall bereits im Jahre 1912 heimgesucht wurde. Nach erfolgter 
Reilung begann er sofort wieder zu arbeiten, wechselte die Arbeits
stelle zweimal und muBte sich, im Jahr nach der ersten Erkrankung, 
neuerlich krank melden. Mehrere Arzte konstatierten die ausgesproche
nen Anzeichen einer chronischen Bleivergiftung und rieten ihm die 
Bleiarbeit aufzugeben, was fiir diesen noch jungen Mann einer be
deutenden VerdiensteinbuBe gleichkommt. Die Frage der Verantwort
lichkeit im zivilrechtlichen Sinne, die gestellt werden wird, diirfte 
schwer zu entscheiden sein, denn wer kann bestimmen, in welchem 
MaBe der letzte Arbeitgeber fiir die Gewerbekrankheit, an der der 
Betreffende leidet, zivilrechtlich verantwortlich ist. Es wird ein groBer 
Vorteil des Gesetzes vom 13. Juni 1911 betreffend die Versicherung 
gegen Krankheiten und Unfalle sein, daB es ermoglichen wird, solche 
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Falle zu regeln, ohne daB es notig ist, nach dem Verantwortlichen zu 
suchen." (1914-15, II. Kreis.) 

"An erster Stelle stehen immer noch die Bleierkrankungen, deren 
Zahl gegeniiber der letzten Berichtsperiode wieder zugenommen hat. 
Reichlich zwei Drittel aller FaIle betreffen Maler, von denen wiederum 
mehr als zwei Drittel nicht in Fabriken, sondern in dem erweiterten 
Haftpflichtgesetz unterstellten Betrieben tatig waren. DaB aber nicht 
nur in diesen Kreisen vermehrte Sorgfalt und Belehrung nottut, zeigt 
die Verteilung der FaIle im Jahre 1913, wo die bleikrank gewordenen 
Maler in Fabrikbetrieben ihren Arbeitsgenossen in den Nichtfabriken 
die Wage halten. Als Ursache der Vergiftung boi den Malern ist zu
meist die Verwendung bleihaltiger Farbe, im besondern von BleiweiB 
angegeben; einmal wird Bleistaub genannt. Zur lllustrierung der 
Sachlage mag die AuBerung eines Krankenmobelfabrikanten hier Platz 
finden, der. versicherte, daB die Spitaler die Verwendung von BleiweiB 
fUr chirurgische Mobel ausdriicklich vorschreiben. 

Aus den Bleifarbenfabriken und Kabelwerken des Kreises kamen 
Bleierkrankungen nicht zur Anzeige, woraus nicht etwa geschlossen 
werden darf, daB die hygienischen VorsichtsmaBregeln iiberall mit 
wiinschenswerter Peinlichkeit zur Anwendung gelangen. Wenn z. B. 
diese Betriebe zum Teil immer noch eigener Badeeinrichtungen ent
behren, wird man diesen Zustand nicht als vollkommen befriedigend 
ansehen wollen. Ais vorbeugende MaBnahme werden in einer Blei
farbenfabrik den Arbeitern von Zeit zu Zeit elektrolytische Bader ge
boten. Diese Behandlung wird in der neuesten Literatur empfohlen 
und soIl iiberraschende Resultate ergeben. 

Je eine Bleivergiftung wird gemeldet aus einer Of en- und einer 
Emaillefabrik. In den keramischen Betrieben wird keineswegs bloB 
gefrittete Glasur verwendet, man halt die ungebundenen Bleioxyde 
aus verschiedenen technischen Griinden fiir durchaus unentbehrlich. 

Durch metallisches Blei, Bleistaub und Bleidampfe sind in Fabrik
betrieben 5 Vergiftungen verursacht und gemeldet worden. Davon 
entfallen 3 auf Buchdruckereien. In einem dieser FaIle wurde die 
Haftpflicht bestritten und die Ablehnung geschiitzt, weil der Erkrankte 
schon in friiheren J ahren im Auslande bleikrank gewesen war. AuBer 
den gemeldeten Erkrankungen bringt man bei AnlaB der Inspektions
besuche stets noch weitere FaIle in Erfahrung, bei denen mit Recht 
oder Unrecht Bleivergiftung geltend gemacht wird, die aber mangels 
sicheren Nachweises keine Anerkennung finden. In einem derartigen 
Falle war fiir den AusschluB der Bleivergiftung der Befund der Blut
korperchenuntersuchung ausschlaggebend. 

Unter den mit Sicherheit als bleikrank Erkrankten befindet sich 
ein einziger Setzer. Es mag sein, daB man bei diesen Arbeitern ein 
groBeres Verstandnis fiir die Bleigefahr voraussetzen darf, als bei den 
iibrigen Bleiarbeitern. Trotzdem sind die Offizinen, wo bei der Setz
arbeit lebhaft geraucht wird, aus dem Gesichtskreis der Inspektions
beamten noch nicht verschwunden. 
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Eine regelmaBige arztliche "Oberwachung der Bleibetriebe hat bis
her im dritten Kreise nicht Platz gegriffen. 

Von den in der Tabelle (s. S. 3) aufgefiihrten Bleivergiftungen 
sind zwei Falle, die Maler betreffen, mit Entschadigung fiir bleibenden 
Nachteil erledigt worden. Eine mit Tod ausgegangene angebliche Blei
erkrankung wurde als Tuberkulose der Nebennieren erkannt und kam 
daher fiir die Statistik nicht in Betracht." (1914-15, III. Kreis.) 

"In der Tabelle mag auffallen der starke Ruckgang der Bleierkran
kungen. Per Jahr ist nur je ein Fall zur Meldung gekommen. Der eine, 
vom Jahre 1915, betrifft einen Stereotypeur, der schon friiher wieder
holt bleikrank war und auf Grund dieser Antezedentien einen Ent
schadigungsanspruch nicht gel tend machen konnte; der andere, von 
1916, ereignete sich beim Verbleien nach dem Schoopschen Spritz
verfahren. Der Fall gab Herrn Prof. Dr. O. Roth in Ziirich AnlaB, 
Vorschlage fiir SchutzmaBnahmen bei dieser Arbeit auszuarbeiten. 
Die Verwendung einer Maske wird als unentbehrlich bezeichnet. 

Aus welchen Griinden ubrigens die Zahl der Bleierkrankungen in 
so auffalliger Weise zuruckging, muB dahingestellt bleiben. Durch 
die geringere Tatigkeit im Bau- und Malergewerbe allein kann der Ruck
gang nicht bedingt sein, pflegten doch die Fabriken selbst auch ein 
regelmaBiges Kontingent zu den Bleikrankheiten zu stellen. Die Blei
farbenfabriken und die Kabelwerke des Kreises haben freHich auch in 
dieser Berichtsperiode nicht einen einzelnen Krankheitsfall zu ver
zeichnen. DaB die Verwendung von Blei und seiner Derivate zuruck
ginge, darf man keineswegs schlieBen. Wir trafen es sogar in neuer 
Verwendung als Fassung fiir die Nadeln einer neuen Wirkmaschine, 
auf der sogenanntes Milanesegewebe hergestellt wird." (1916-17, 
II. Kreis.) 

"Die chemische Industrie braucht Zinkstaub. Solchen stellt man 
jetzt bei uns her aus altern Dachblech. In einer Fabrik behauptete 
man, dieser Zinkstaub sei absolut rein. Wir konnten das nicht glauben 
und baten Herrn Prof. Dr. Otto Roth an der Eidg. Technischen Hoch
schule urn Untersuchung einer Probe. Sie ergab 2,5% Bleigehalt und 
wir werden uns also nicht wundern, wenn aus den Zinkstaubfabriken 
Bleivergiftungen gemeldet werden." (1916-17, IV. Kreis.) 

"Die beiden Bleikrankheiten, von denen die eine todlichen Verlauf 
nahm, waren auf die Verwendung von BleiweiB zuruckzufiihren; beide 
betrafen Maler." (1916-17, IV. Kreis.) 

England 
(s. a. unter "Anhang" auf S.254). 

1914. 
"Der Vergleich der Zahlen (s. Tab. II) zeigt, daB eine Verminderung 

der Falle bei den Industrien im Laufe der Jahre aufgetreten ist, wo 
periodische arztliche Untersuchung gefordert wird und wo Absaugung 
am Orte der Entstehung der Schadlichkeit eingefiihrt ist, also bei den 
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unter 1, 7, 8, 14 genannteh Industrien, daB umgekehrt die Besserung 
eine geringe ist, wo diese MaBnahmen nicht gut anwendbar sind (4, 5, 
15, 16, 17). Ausnahmen bilden scheinbar Industrie 13 von der erst
genannten, 6 von der letzten Gruppe. Nichts kommt auf diese Art 
deutlicher zum Ausdruck als die Tatsache, daB Bleierkrankung haupt
sachlich die Folge der Einatmung von Bleirauch und -Dampf (gleich
giiltig ob metallisches Blei oder Bleiverbindungen) ist, wahrend die 
Aufnahme durch die Raut und das Essen mit ungewaschenen Randen 
ganz in den Hintergrund gedrangt ist." 

"Eine Untersuchung iiber die L6terei im Hinblick auf §§ 74 und 75a 
des Gesetzes vom Jahre 1901 ist im Regierungslaboratorium im Gange 
und es sind schon bemerkenswerte Fortschritte gemacht worden. Ich 
bringe die gew6hnlichen Tabellen, die die Erkrankungshiiufigkeit bei 
den einzelnen Arbeitsprozessen in der keramischen Industrie zeigen. 
Sie sind bemerkenswert, da sie zeigen, daB Absaugung, wenn sie gut 
eingerichtet und in Betrieb ist, den gr6Bten Anteil an der Verminderung 
der Morbiditat durch Staub beim Verpusten, beim Aufspritzen von Farbe 
und Glasur hat. Die Zahlen in Spalte 2 (nach der geschiitzten Zahl 
der Arbeiter fiir 1912) iibertreffen vermutHch die Zahl der tatsachlich 
im Berichtsjahre beschaftigten Personen. 

"Dr. F. Sh uffle botha m zu Newcastle-Lyne beschreibt 14 Falle von 
Bleivergiftung (10 davon waren Arbeiter in der keramischen Industrie), 
die zu seiner Kenntnis gekommen waren, unter Leuten, die in die Armee 
eingereiht worden waren. Der Beginn der Symptome schwankte 
zwischen 3 und 7 Wochen nach der Einstellung und wird der Steigerung 
des Stoffwechsels durch die veranderten Lebensbedingungen zugeschrie
ben. In einem Falle, betreffend einen Glasierer, der vom Gewerbe
arzte vor zwei Jahren von der Bleiarbeit suspendiert gewesen war, 
wurde Entlassung aus der Armee n6tig. Dieser litt an Neuritis und 
anderen Syniptomen. 

Dr. K. W. Goadby untersuchte die Wirksamkeit des elektrischen 
Zweizellenbades nach Oliver. Bei seinen Versuchen wurde der Ar
beiter, die FiiBe in der Anoden-, die Arme in der Kathodenzelle, von 
einem Strome von 20-40 Milliampere bei einer Spannung von etwa 
20 Volt durchflossen. Die Zellen enthielten eine SalzlOsung. Nach 
Dr. Goadbys Versuchen ist das Blei im K6rper als Albuminat ent
halten und wird vom elektrischen Strom nicht angegriffen, bevor es 
aus seiner organischen Bindung befreit ist, nur dann, wenn dies ge
schehen und ein geeigneter Elektrolyt vorhanden ist, kann eine Aus
scheidung stattfinden; es besteht aber kein Beweis, daB das Blei im 
K6rper in ionisierter Form vorhanden ist. Die Versuche sprechen nicht 
dafiir, daB das Blei, wenn es iiberhaupt in den peripheren Geweben 
enthalten ist, durch Elektrizitat ausgeschieden werden kann. Goadby 
sagt ferner: ,Eisen ist auch der Elektrolyse ausgesetzt; wenn Olivers 
Annahme von der elektrolytischen Ausscheidung durch Zweizellen
bader des Bleies richtig ist, dann muB auf diese Weise auch das Eisen 
des Ramoglobins ausgeschieden werden.' 
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Tab. VI. In den einzelnen Zweigen der keramischen Industrie gemeldete Falle. 
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Summe {M. 1472 - 9 - - 1 10 9 22 18 21 23 
F. 1001 - - 1 I - 2 17 21 35 34 40 
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F. 110 - 1 - - - 1 1 1 2 I 1 
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F. 313 - - -1- - - 1 3 4 6 8 
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Auch Dr. W. H. F. Oxley, Gewerbearzt in Poplar, kam nicht 
nur auf praktischem Wege, sondem auch durch Versuche, angestellt 
mit Dr. A. W. S t e war t im Koniglichen Institute fiir offentliches 
Gesundheitswesen, zu dem Schlusse, daB die elektrische Behandlung 
ohne EinfluB auf den Bleisaum sei und das :Blei niOOt zur Aus
scheidung aus dem Korper bringe. Er ist ,gezwungen anzunehmen, 
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daB eine solche Behandlungsmethode bei Bleiarbeitern keinen prak
tischen Wert hatte'. Auch ich war zu diesem Schlusse gezwungen, 
und zwar mit groBem Bedauern, als ich die Betriebe besucht hatte, 
in denen die beschriebene Behandlung der Bleivergiftung durch
gefiihrt wird." 

,,1m Jahresberichte pro 1909 habe ich 6638 FaUe von Bleivergiftung 
analysiert, iiber die in den Jahren 1900-1909 berichtet worden war, 
1. hinsichtlich Zu- oder Abnahme der Zahl bei jeder einzelnen der 18 
Industriearten, 2. hinsichtlich der Schwere und 3. hinsichtlich der 
Anzahl der AnfaUe (d. i. ob es die 1., 2. oder 3. Erkrankung war oder 
chronischer Saturnismus), 4. hinsichtlich der Symptome. Nach dieser 
Zeit wurde mit Riicksicht auf die Erweiterung bestimmter Verord
nungen die Gruppierung der Industrien etwas modifiziert und der 
groBen Anzahl von Berufen, in denen Blei als mogliche Krankheitsursache 
auf tritt, etwas mehr angepaBt. Wahrend die 18 Hauptgruppen un
verandert blieben, wurde die Unterteilung einzelner davon ziemlich 
weit getrieben. So erfolgte eine Gruppierung der unter "andere Indu
strien" subsumierten Berufe in 13 Untergruppen. In diesen fUnf Jahren 
1910-14 wuJ.'den Berichte iiber 2742 FaUe erhalten und diese erlauben 
vergleichende Untersuchung mit den 6638 der Periode 1900-1909. 
Wenn auch bei einer Krankheit wie Bleivergiftung gewisse Irrtiimer 
in der Berichterstattung unvermeidlich sind, so lassen sich doch die 
offizieUen, Jahr fiir Jahr publizierten Zahlen mit Nutzen untereinander 
vergleichen. Die vom Gewerbearzte nach seinen Erhebungen gesammel
ten und berichteten Daten liefern die Grundlage der TabeIlen. Die 
FaUe schlieBen ein aUe Erkrankungen von Personen, iiber die in einem 
Jahre berichtet wurde und fiir die in den vorangegangenen 12 Monaten 
keine Meldung erfolgt ist. Kein Name erscheint zweimal in einem und 
demselben Jahr. Bei der Gruppierung der Zahlen ist am wichtigsten 
die Einbeziehung in die Gruppen "schwer" und "dritte oder chronische 
Erkrankung" . 

Vergleicht man die Ta,b. VII mit den S. 198-199 des Jahres
berichtes fiir 19091 ), den ich aus Platzriicksichten hier nicht publi
zieren kann, so ergibt sich eine Verminderung der Zahlen fiir "schwere 
AnfaUe" in aUen18 Industrien mit Ausnahme der keramischen Industrie. 
Bei der Feilenhauerei ist der relative Anteil der schweren FaIle von 
4.8,9 in der Vorperiode auf 19,2%, in der BleiweiBerzeugung von 27,2 
auf 16,4, in Malerei- und Farbenfabriken von 27,9 auf 9,0% und in 
"Malerei im Dienste anderer Industrien" von 31,4 auf 19,1 % gefaUen. 
Das Verhaltnis der chronischen FaUe zur gemeldeten Gesamtzahl fiel 
bei der Druckerei von 17,4 in der Periode 1900-1909 auf 6,3 in der 
Berichtsperiode, bei den Feilenhauern von 44,8 auf 21,2% und ist auch 
bei einigen anderen Gruppen, wiewohl minder bedeutend, 'hinabgegangen. 
Zur Untersuchung der Ursache dieses Riickganges der schweren FaUe 

1) Brezina, Internat. Dbers. UBW. f. d. Jahr 1909, Wiener .Arbeiten a. d. 
Geb. d. BOZ. Medizin, herausg. v. L.Teleky, Ill. Heft, S.2. 
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Tab. VII. Ergebnisse der Beriehterstattung liber 

~ 
Zahl der Davon Davon ::l 

Falle schwer 1. Anfall ~ 
~ 

M. I F. I M. 1 F. I M. I F. M. IF. 

1. Metallhiitten . 2001 - 35 - 1461- 1391
1

-

2. Messingindustrie 33 4 7 1 24 4 26 4 
3. Bleifolie u. Bleirohrerzeugung 33 - 8 - 30 - 321-
4. Installation u. Loterei . 148 10 27 - 110 9 III 81

1 
5. Druckerei, Setzerei u. zugehorige Hilfs-

arbeiten . 142 4 27 - 104 4 110 3 
6. Feilenhauerei. 52 13 10 - 30 9 23/101 

7. Verzinnen u. Emaillieren 54 10 5 - 38 9 331101' 

8. BleiweiBerzeugung . . . . . . 146 10 24 - 126 6 1031 6 
9. Messingerzeugung. . . . . . . 39 - 3 - 31 - 331 -I 

10. Porzellan- u. Steingutindustrie . 186 153 56 20 132 142 100 109 
lOa. Abziehbildererzeugung fUr Keramik - 5 - 1 - 4 - 211 
ll. Glasschleiferei u. Glaspolieren 12 - 5 - 7 - 8 -
12. Emaillieren von Platten. 56 5 101 1 46 5 47 5 
13. Akkumulatorenfabriken 178 - 321- 162 - 163-

15. Waguerei 384 2 54 - 279 2 295 2 
14. Farbenindustrie. 100 - 9

1

- 83 - 78-

16. Schiffbau.. . 153 - 30 - 126
1

- 128-
17. Malerei im Dienste anderer Industrien 225 18

1 

43 2 156 16 182 18 
18. Andere Industrien. 310 57 651 2 233 50 242 48 

Summe 1910-1914. 124511291145012711863i260118531225 
Summe 1900-1909. . . . . . . . . . 5637100115882041380017994512779] 

ist es n6tig, die naehste Tab. VIII zu betraehten, die iiber die beobaeh
teten Symptome Auskunft gibt. Gew6hnlieh bestehen mehrere Sym
ptome gleiehzeitig und die betreffenden Falle werden unter jede beziig
liehe Gruppe eingereiht. Die Gesamtzahl der Symptome geht daher 
weit iiber die Zahl der Falle hinaus, das tut aber der M6gliehkeit, die 
Zahl der Falle bei jedem Einzelsymptom mit der Zahl der gemeldeten 
Falle iiberhaupt zu vergleiehen, keinen Eintrag. Die Erseheinungen, 

Epilepsie usw. 
Psychische Storungen . 
Neuritis optica. . . 

Summe 

Tab. VIII. Enzephalopathie. 

1191411913119121191111910119091190811907119061190511904 

4 4 9 I 6 6 12 15 14 11 112 15, 
4 3 2 5 221 6 3 1 2 

- - - 2 3 323 7 5 4 
-8-1~7 II 13 2l17ls 23 2l1ls121 
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Bleivergiftung il,l den Jahren 1910-14. 

Wichtigste Symmptome 1 

I ~ ~ § I:~ ~ I ta II ~ f§ I ~ ~ ~j 
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Zahl der Erkran· 
kungen auf 

1000 .Arbeiter 

1 rn 1 rn I 
M.I F. M·I F.I M·I F. M. IF. M.IF.l M.I F. M. !F. M.iF. 19U119121 19131 1914 

651-1171- 32'1- 10- 3-1331-120- 2'1'- 17 23 91 13 
19 3, 1 - 61- 1 - 1 - 1 1 2 - 11- - - -'-
12 -I 5 - 3 - 1 - - - 61- 3 - -1- - - - -
401 2 17 2 21 - 6 1 2 -I 27, 1 14 -- 71 1 - - - -

431 2 20 - 17 - 6 - 1 _I 16i - 91' - 9 - 0,5 0,6 0,3 0,4 
21, 6 5 2 10 - 1 - 2 - 5i - 4 - 4 1 3 2 3 2 

i I Emaillieren: 

2111 11' 3 - 6 - U - -1--" 101 2 1
11
- 21

1

- 22 1 5 1 10 1 14 
Verzinnen: 

21 1 17 10 20 
571 - 131 1 121 111131-1101- 101 2 41- 513 29 17 24 26 
121 - 4, - 2 - 3 -I - -- 3 - 31- 2 - - - - -
46, 57 65 63 34 91 10 51 9 8 26 13 54,12 1 - 15 13 9 6 

I ~~I ~ -~ ~I-! = I-~ 1-2 ~ -~: -~ -~I= 2'1~ - -
46 1 

- 14 - 12 -, 7 - 5 -I 51 - 2'- r 1 -. 21 30 30 27 
37 - 9, - I 11 -/ 8 -1- -I 9' - 3 - ., 14 13 16 16 

135 1 49
1 

I, 61 - i 11 -, 41-' 60! - 23 - 101 - 4 3 2 2 
59i - 19 -I' 26 - I 7 -I 5 -I 131- 9 - 6 - - - - -
81' 8 27, 2 35 2 91 2'1 4 -I 30 31161- 4 - - - - -

105 27 311 81 40 31 29,- 5,-1 32! 4 13.- 14 2 - - 1 - -

-825IYl2303-811 3331151381 81 53il°12931 28,186
1
'12 1

1
76

1 
81-1-1 --I -

1473;3251539125511190,1531-, - 200,62568107:17616 - - - - -

die im allgemeinen einenFall zum "schweren" stempeln (abgesehen von 
den Todesfallen infolge chronischer Nephritis und Hirnblutung, die 
unter "andere Symptome" zusammengefaBt werden), sind Lahmung 
und Gehirnsymptome (Enzephalopathie). Die Tabelle zeigt, wie sehr 
diese Symptome in der Berichtsperiode gegeniiber der Jahresgruppe 
1900-1909 abgenommen haben. 

Beider Einschatzung des Symptoms "Lahmung" erschweren unscharfe 
Ausdriicke wie "Schwache" oder "Verlust der Krafte" die Gruppierung. 
In der Vorperiode wurdcn aIle solche Meldungen als Lahmung angesehen, 
seit 1910 aber wurde es moglich, zwischen diesen und der eigentlichen 
Lahmung zu unterscheiden. Diese Unterscheidung erklart zum Teil die 
Abnahme der Lahmungserscheinungen, denn in den letzten 5 Jahren 
wurden nur eigentliche Lahmungen unter diese Gruppeeingerechnet. 
Bei einer Krankheit, die soviel Schwache hervorruft wie die Bleivergif. 
tung, wird in der Regel eine gewisse Abnahme der Muskelkraft vorliegen. 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 4 
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Die Erzielung einer Abnahme der schweren Hirnsymptome ist un
gemein wichtig, ihr V orkommen muB als offenkundige Folge del' Ein
atmung groBerer Mengen von Bleistaub oder -Dampf angesehen werden 
und spricht daher fiir Mangel an den SchutzmaBnahmen. 

Aus Tab. II ergibt sich die bedauerliche Tatsache, daB die fort
gesetzte Abnahme der Vergiftungsfalle nicht von einementsprechenden 
Sinken der Todesfalle begleitet war. Diese scheinbar merkwiirdige 
Tatsache beruht darauf, daB heute haufiger als friiher entsprechend 
dem Arbeiterentschadigungsgesetze von 1906 die Totenscheine von 
Arbeitern, die an Bleivergiftung litten, den Vermerk "Bleivergiftung" 
tragen, nicht allein bei Todesfallen an chronischer Nephritis, sondem 
auch aus nicht ganz klaren Ursachen bei Phthise undPneumonie. 
Diese Tatsache allein gibt, obwohl die Einrechnung aller dieser Fane 
die bemerkenswerte Abnahme in der Zahl der FaIle bei der keramischen 
Industrie nicht verdeckt hat, die Erklarung fiir die scheinbare Zu
nahme der Schwere der FaIle in der Periode 1910-14 (20,8 bzw. 30,1). 
Die folgenden Zahlen fiir Todesfalle nach dem Generalrapport zeigen 
deutlich den Abfall der Letalitat der Bleivergiftung bis zum Jahre 1906, 
in welchem das Gesetz rechtswirksam wurde, und die seitdem erfolgte 
Zunahme. Die Zahlen fiir Bieitodesfalle 1900-131auten: 114, 101, 83, 
90, 87, 78, 74, 92, 105, 91, 86, 110, 106, 8l. 

Die Tab. VII S.48/49 zeigt ungefahr die Zahl der Erkrankungen 
pro 1000 unter den der Bleiwirkung Ausgesetzten in den wichtigsten 
Bleiindustrien. 

Hiittenwerke. In den fiinf Berichtsjahren ereigneten sich 200 
Fane, von denen 121 bei der Bleiverhiittung im engeren Sinne, 11 beim 
Entsilbern, 64 bei der Zinkverhiittung auftraten. Die Gefahr der Ver
giftung liegt hier an der Einatmung von Staub und Dampf bei den 
Hoch- und Raffinierofen, beim Entsilbern in dem vom Kupolofen 
entwickelten Dampf, da die Temperatur notwendigerweise hoch ist 
und vom Staub bei der folgenden Darstellung der Bleiglatte; bei den 
Zinkhiitten in den Dampfen aus der geringen Bleimenge (2-3%), die 
dem Zink beigemengt ist. Die relative Zahl der Lahmungen ist noch 
hoher in den Zinkhiitten als in den Bleihiitten und beim Entsilbern. 
Die Bestimmungen, die im Jahre 1911 in Kraft traten und die perio
dische arztliche Visitierung und lokale Absaugung soweit wie moglich 
vorschreiben, haben ihren Wert gezeigt, obwohl mit Riicksicht auf die 
Art, in der· diese Arbeit notwendigerweise ausgefiihrt werden muB, 
lokale Staubabsaugung oft schwer erzielbar ist, insbesondere bei un
giinstigem Wetter. Dr. G. Arbour Stephens, der Fabrikarzt von 
fiinf wichtigen Zinkhiitten, die unter die Bestimmungen fallen, hat 
viel gutes geleistet, indem er mit Nachdruck auf die Wichtigkeit ge
sunder Zahne als Schutzmittel gegen Bleivergiftung hinwies. 

Messingindustrie ist entsprechend dem Vorkommen iu der Indu
strie unterteilt in a) Poliererei, b) Leuchtererzeugung, c) GieBerei usw. 
Bei allen Legierungen von Messing wird ein kleiner (1-5%) Bleizusatz 
gemacht, um das Metall weicher zu machen. Beim Schmelz en vmrden 
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in den letzten fiinf Jahren 11 Faile gemeldet, zweifellos durch Dampf
inhalation, beim Polieren 19 von der geringen Bleimenge, die bei un
geniigend wirkender Absaugung im abgeriebenen Staube enthalten 
ist, bei der Leuchtererzeugung 7 Falle. Allein aus Birmingham wurden 
7 von den 19 Polierfallen gemeldet. 

Die Bestimmungen iiber Messingindustrie haben durch ihre Forde
rung lokaler Absaugung die Industrie stark umgestaltet. 1m Jahre 1902 
habe ich eine spezielle Untersuchung iiber die Gesundheit der Messing
arbeiter in Birmingham angestellt und bei dieser Gelegenheit 233 GieBer 
und 210 Polierer untersucht. Die Details dieser Untersuchung wurden 
in dem Jahresberichte 'fiir 1905, S.388-397 gegeben. Die Unter
suchungen wurden in 21 Betrieben ausgefiihrt. Ich kam damals zu 
dem Schlusse, daB die GieBerei mit mehr Gesundheitsge£ahren verbunden 
sei als das Polieren. Ungefahr 65% der GieBer erklarten, sie batten 
mehr oder weniger haufig an Erscheinungen wie Unwohlsein, Schwache, 
Zittern und Kaltege£iihl - eharakteristisch fiir GieBfieber - gelitten. 
Zeiehen fiir Bleiaufnahme bestanden bei 4 GieBern und 16 Polierern. Die 
Regulative zahlen in Birmingham allein 860 Betriebe, von denen etwa 
320 wegen der GroBe des Luftraumes pro Person ausgenommen sind. 

Viele kleine und ungeeignete Betriebe wurden in den letzten fiini 
Jahren aufgehoben. Wenn ich auch in Birmingham zeitweilig einen 
bewundernswerten Erfolg der Regulative sah, so habe ieh doch erst 
in diesem Jahre Gelegenheit gehabt, die Betriebe zu sehen, die ich bei 
der ersten Inspektion besucht hatte. Ieh fand in jeder GieBerei aus
nahmslos ohne Riicksieht auf den Luftku bus irgendwelche Vorkehrungen 
fiir Dampfabsaugung. Einzelne von den GieBereien waren eng und die 
Zahl der FaIle von GieBfieber friiher bedeutend, aber dieselben Leute, 
die ich unter den alten Verhaltnissen untersucht hatte, bestanden auf 
der strikten Durchfiihrung der Verbesserungen der Einrichtungen, 
welche nunmehr erfolgt ist, GieBfieber ist sogut wie verschwunden, 
dank der Absaugevorriehtungen. 

Bleiplatten und Bleirohrerzeugung (3) ist entsprechend dem 
Arbeitsvorgang unterteilt in Schmelztiegelarbeit (a) und sonstiges (b). 
In den fiinf Berichtsjahren wurden 16 Faile beobachtet, die zur ersteren 
Gruppe gehoren und daher dem Staub zuzuschreiben sind, der beim 
Abschopfen des Gekratzes emporsteigt; in der anderen Gruppe wurden 
17 FaIle gemeldet, sie betreffen die Arbeit mit alten, schmutzigen 
oxydierten Bleirohren, Zisternen usw. 

Installation und Loterei (4) zerfallt in die Arbeit mit BleiweiB 
oder Minium (a), Loten (b), wozu auBer der gewohnlichen Loterei mit 
dem Lotrohr auch das "Verbrennen" von Blei dureh das KnaIlgas
geblase oder mit der Azetylenflamme geh6rt, Arbeiten, die in chemischen 
Fabriken vielfach ausge£iihrt werden. Es werden 70 zur ersten und 
88 zur zweiten Gruppe gehorige FaIle gemeldet, bei letzterer waren 
9 FaIle Weiber betreffend. Das Azetylenverfahren ist relativ neu und 
wird besonders beim Abbrechen von Schiffen verwendet. Mr. Evans 
(Swansea) beriehtet wie £olgt. 

4* 
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"In der Regel werden vor dem ,Einschmelzen' der Platten die Farben 
,abgeschlifien', gelegentlich aber wird unter schwierigen Verhiiltnissen, nament
lich haufiger aus Bequemlichkeit diese V orsicht unterlassen und infolgedessen 
ist dann die Vergiftungsgefahr bei dieser Arbeit, wenn sie in einem engen 
Raum durchgefiihrt wird, sehr grofl." 

Man hat versucht die Farbe durch LOsungsmittel me Atznatron 
und Atzkali zu entfernen, doch war deren Wirkung ungenligend. Es 
folgt ein Bericht liber Bleivergiftung durch SchweiBen imKnallgas
geblase von Dr. Evans (Swansea). 

"Das geschweiBte Material bestand entweder aUB reinem Blei, oder aUB 
einer Legierung bestehend aus Blei, Antimon (7 %), und Zinn in kleiner Menge. 
Beim Schmelzen reinen Bleies entwickelten sich keine sichtbaren Dampfe oder 
Gase, bei Legierungen nur geringe Spuren weiBen Rauches, namentlich Antimon
oxyd, diese entBtanden an der Oberflii.che des Metalls in nii.chster Nahe der 
geschmolzenen Partien. Aus der Farbe der Flamme .aber war zu ersehen, daB 
nur in geringen Mengen Antimondampf dabei war und in unsichtbarer Form 
entwich. Vermutlich entweichen beim SchweiBprozeB im Knallgasgeblii.se auch 
kleine Bleimengen. Die Knallgasflamme hat reduzierende Eigenschaften und 
diese TatBache sowie die der hohen Flilmmentemperatur machen es wahrschein
lioh, daB etwas Blei vergast und fiir den in der nii.chsten Nahe Arbeitenden 
gefahrlich wird." . 

Aus den Berichten ist zu ersehen, daB die Zahl der schweren Falle 
bei Mennige und BleiweiB relativ groBer ist als bei der Loterei, dort 27,5 
und 17,4%, hier 10,1 und 7,6%. 

Druckerei (5) umfaBt 146 Falle, 69 davon betreffen Handsetzer, 
54 Stereotypeure, Elektro- und Linotypeure, 23 andere Arbeiter. In 
den letzten Jahren ist viel geschehen, urn in dieser Industrie die Vakuum
reinigung an Stelle des Ausblasens der Typenkasten' mit Blasbiilgen 
zu setzen. Folgender Bericht von Mr. Vorney (Nordwest-London) ist 
interessant. 

"Ein Fall von Bleivergiftung wurde von einer Druckerei gemeldet; 
der Befallene war mit Kalktiinchen und verschiedenen anderen Arbeiten 
beschaftigt. Der Betrieb ,ist in gurem Zustande und der Unter
nehmer war zunachst geneigt, die Ver~tung dem friiheren Posten 
des Patienten zuzuschreiben. Es ergab sich aber, daB letzterer jiingst 
die Schmelzerei getiincht hatte, wo Bleiplatten fiir Lichtdruck gegossen 
und hergerichtet werden. Vor dem Tiinchen hatte er die Wande ab
gebiirstet. Eine Probe iIifolge Nachlassigkeit nicht entfernten Staubes 
von dieser Tatigkeit wurde von einem vorspringenden Rande nahe der 
Decke liber dem Schmelztiegel entnommen und als reich an Blei ge
fundel).. Die Bleimenge, die auf diese Art beim Abbiirsten der Wande, 
Balken und Decke eingeatmet und verschluckt worden sein mochte, 
war genligend, um die Vergiftung zu erklaren. Der Staub an solchen 
Orten soll nie durch Biirsten aufgewirbelt werden, liberhaupt nicht 
auf trockenem Wege, sondern die Entstaubung sollte durch den Va
kuumkleaner erfolgen." 

Die Feilenfa brikation (b) ergab 53 Falle bei den Feilenhauern 
und 12 bei den Hartern. Letztere Arbeit besteht im Harten des Stahls 
durch Eintauchen der Feile in ein Bleibad bei einer Temperatur, die 
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das Entweichen von Dampf ermoglicht (vgl. die Untersuchungen von 
S. R. Bennett im Jahresbericht 1910). 

Beim Verzinnen (7) wurden 64 Falle gemeldet, 36 davon bei 
Hohlwaren, die einen "Oberzug von gleichen Teilen Zinn und Blei' ent
halten, 18 beim Herstellen eiserner Trommeln und F.aBchen und 10 bei 
Pferdegeschirrerzeugung (Geschirr, GebiB, Stange), lauter Arbeits
vorgange, auf die sich das Regulativ von 1909 bezieht. Die Zahlen 
ftil' diesen Industriezweig sind nicht gut verg1eichbar mit denen der 
Vorperiode, da diese die Verzinnerei in der Hohlwarenindustrie sowie 
beim Porzellanemaillieren ftil' Bader und ()fen umfassen, die nunmehr 
unter "Emaillieren" eine neue Gruppe bilden. Studien wurden von 
Dr. Collis angestellt, um den Effekt der Regulative bei der Hohl
warenindustrie und Pferdegeschirrfabrikation zu erheben. Er war 
durch die bedeutenden Fortschritte auf diesem Gebiete zufriedengestellt. 

B1eiweiB (8) und Mennige (9) und zwar nur die Betriebe, in denen 
Bleikarbonat hergestellt wird, und die FaIle in Bleihiitten, soweit sie 
zur Mennigeerzeugung dienen. Mennigefalle dtil'ften, seitdem der 
ArbeitsprozeB unter das Regulativ ftil' Bleihiitten fallt, vermut1ich 
unter den dort vorgekommenen 200 Fallen gezah1t worden sein (1). 
BleiweiBfalle waren 156, Mennigfalle 39. Die starke Verminderung der 
gemeldeten Bleivergiftungen aus der BleiweiBfabrikation (von 399 im 
Jahre 1899 auf 29 imJahre 1914) ist hauptsachlich zuzuschreiben: 1. bau
lichen Verbesserungen, 2. dem Ersatz der Handarbeit durch Maschinen
arbeit (Krane, Schienenwege,Aufziige )zum Materialtransport, 3. Absauge
vorrichtungen, wo beim Packen und Farbenmischen Staub entsteht, 
4. der periodischen arztlichen Untersuchung, 5. der Verringerung der 
Ofenhohe und Herstellung mechanischer Trockenofen, 6. der Darstellung 
der BleiweiBfarben durch direkte Mischung mit 01 noch im Stadium der 
teigigen Konsistenz. Die Verringerung der Zahl der Mennigfalle ist auf 
die Verwendung automatischer mechanischer Methoden zuriickzu
fiihren, bei denen das metallische Blei an einer Stelle in den Apparat 
hineinkommt und die fertige Ware ihn an einer anderen vetiaBt. 

Keramische Industrie (10). Der bedeutende Abfall im Jahre 
1914 (28 FaIle gegen 260 im Jahre 1899) ftil' diese·groBe Industrie, die 
iiber 60 000 Arbeiter umfaBt, von denen gewohnlich etwa 7000 b1ei
gefahrliche Arbeit verrichten und 344 in der Abziehbi1dererzeugung 
arbeiten, scheint in gewissem MaBe durch den dieser Industrie schad
lichen EinfluB des Krieges bedingt zu sein, viel mehr aber 1. den Ver
besserungen in den Betrieben, so z. B. den Absaugevorrichtungen und 
2. der zunehmenden Verwendung schwer loslicher und bleifreier. Gla
suren. Die Handhabung des neuen Regulativs ftil' die keramische 
Industrie ist im Kapitel XI (des Originalberichtes) von Mr. Pendock 
und Mr. Werner mitgeteilt. 

Glasschleiferei (11). In dieser Gruppe wurden 12 Falle gemeldet. 
Es ist dies eine Industrie, iiber die yom Komitee der verschiedenen 
Bleiindustrien berichtet wurde, da die Bleivergiftung durch Verstreuen 
von Schleifpulver (Bleioxyd), das zum Polieren des Glases notig ist, 
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entsteht. Da der Aufforderung, Absaugevorrichtungen herzusteIlen, 
Folge geleistet wurde, ist die Zahl der FaIle in diesem Industriezweig 
nunmehr gering. 

Emaillieren (12). 1m ganzen 61 FaIle, von denen 10 durch 
Emaillieren von Metallplatten fiir Warnungssignale hervorgerufen sind 
(in dieser Industrie haben zum gr6.6ten Teil schon bleifreie Glasuren 
das Blei ersetzt). I durch Emaillieren von Kupferbuchstaben, 3 von 
opaleszierenden Zeichen UIid 47 beim porzellanartigen Emaillieren von 
gu.6eisernen Wannen und Of en. In der letztgenannten Industrie wird 
Glasurpulver auf die guBeiserne Wanne aufgestaubt, wahrend diese 
fiir kurze Zeit rotgliihend aus dem Of en gezogen wird. Es ist hierbei 
schwer, durch Dunsthaube und Abzug die warme, Glasu:rteilchen mit 
sich fiihrende Luft voIlkommen abzusaugen. Kleine Gegenstande 
k6nnen mit Vorteil in automatisch schlieBenden Apparaten behandelt 
werden. Bleifreie Glasur kann verwendet werden, wo weiBe Farbe 
gewiinscht wird, fiir griin, purpur, gelb und rot der Gas6fen ist aber 
Blei gegenwartig unersetzbar. 

Elektrische Akkumulatoren (13). Es wurden 178 Falle be
richtet, die in folgende Untergruppen zerfaIlen: GieBen 17, Teiganmachen 
(-mischen und -anrichten) 52, Bleil6ten 30, Putzen, Feilen, Bearbeiten 
mit der Drahtbiirste, Reinigen 35, Austausch von Platten und Arbeit 
mit diesen 18, Schmelzen und Arbeit mit alten Akkumulatorplatten 8, 
andere Arbeiten, Formen, Fegen, au swarts Aufstellen usw. 18. 

Bei dieser Industrie gibt es viel Arbeit mit Mennige, Glatte; Peroxyd, 
daher kommt der Gebrauch der Drahtbiirste und Feile haufig vor; 
iiberdies muB der Arbeiter sein Gesicht dem Arbeitsstiick nahe bringen. 
Seit kurzem wurde mit Erfolg darauf gedrungen, daB lokale Staub
absaugevorrichtungen bei der Bleil6terei und Feilerei eingefiihrt werden, 
Arbeiten, bei denen dies im Regulativ von 1902 noch nicht verlangt 
wird. Diese Industrie ist in fortwahrender Entwicklung begriffen und 
in vielen Betrieben geht die Zunahme iiber die Leistungsfahigkeit der 
urspriinglichen Absaugeanlagen hinaus. So werden aus einem neuen 
Betriebe 1914 achtFaIle gemeldet, ein anderer, der im Jahre 1901 
23 FaIle meldete, berichtet jetzt nur iiber einen Fall. Diese Tat
sachen zeigen, daB die Abnahme in einem FaIle leider durch ungiinstige 
Verhaltnisse in einem anderen, in dem die Fabrikation erst vor kurzem 
begonnen hat, ausgeglichen wird. 

Farbenerzeugung (14). Die Zahl der FaIle betragt 100, und 
diese wurden von Betrieben gemeldet, die unter den Bestimmungen 
fiir die Fabrikation von Farben mit trockenem Bleikarbonat und 
Mennige arbeiten oder wo Bleichromat durch Kochen erzeugt wird. 
Der Vergleich mit der Zeit vor 1907, als die Bestimmungen in Kraft 
traten, zeigt, wie wirkungsvoll diese gewesen sind. 

Wagnerei (15). Die Summe der FaIle ist 386, von diesen betreffen 
185 Personen, die beim Bau und Anstrich von Eisenbahnwagen, Ma
schinen oder StraBenbahnwagen, 78 von (b) Motorwagen, 21 von (c) 
Kinderwagen und 102 von (d) gew6hnlichem Fuhrwerk, Karren und 
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ahnlichem beschaftigt waren. Eine auffallende Zahl chronischer Blei
vergiftungen war bei Gruppe a, c, und d mit Handlahmung einher
gehend im Gegensatz zu Gruppe b, die eine relativ junge Industrie ist, 
wo also noch nicht Zeit war, daB solche Symptome sich entwickeln. 
Was die giinstigen Bedingungen in der Motorwagenindustrie betrif£t, 
schreibt Mr. Go od (Coventry): Obwohl die Herstellung von Motor
wagen zu Coventry in den letzten Jahren enorm zugenommen hat, 
!lind die Vergiftungs£alle nicht besonders zahlreich und sie diir£ten noch 
seltener werden, wenn kiinitig bleifreie oder bleiarme Farben in groBerem 
Ausmaf3e verwendet werden als frillier. Eine grof3e Firma entschlof3 
sich, von den bleihaltigen zu praktisch bleifreien uberzttgehen, als ich 
zahlenmaf3ig zeigte, daf3 dort mehr SaturnismusfaIle vorkommen als 
in der ganzen ubrigen Motorwagenindustrie von Coventry zusammen. 
Viele Inspektionen muf3ten erfolgen wegen der zahlreichen Betriebe 
zur Erzeugung von Schmalseitenwagenkorpern, die im letzten Winter 
errichtet wurden. Die Besitzer dieser meist kleinen Betriebe waren 
in der Regel unbekannt mit den Bleiersatzmitteln; sie konnten einiger
maBen mit Bleifarben umgehen und ihre Resultate machten sie zogern 
mit der DurchfUhrung eines Wechsels. Das Vorgehen der ohen er
wahnten groBen Firma wirkte jedoch in hohem Maf3e beispielgebend 
in solchen Fallen. 

Schiffsbau (16). Zusammen 153 Falle, 46 davon aus den staat
lichen Werften und 107 aus anderen. Nicht wemger als 29 Falle stamm
ten aus dem Distrikt Glasgow, die Mehrzahl davon in den letzten zwei 
Jahren. Die Analyse der Zahlen ergibt, daf3 auf den staatlichen Werften 
verhaltnismaf3ig weniger schwere FaIle vorkommen als in den anderen, 
zweifellos infolge der uber diese Betriebe jetzt ausgeubten Kontrolle. 
Auch in Glasgow haben Bemuhungen in diesem Sinne stattgefunden. 
In dieser Industrie treten die Vergi£tungen durch die Sandpapier
behandlung der angestrichenen Flachen in den Kabinen usw. auf, 
beimAbkratzen -reiben alter Bleianstriche, oft in geschlossenen Raumen, 
wie DoppelbOden, Tanks, Bilgen u. a. gelegentlich durch den Dampf, 
der sich entwickelt, wenn rotgliihende Nieten in LOcher eingesetzt 
werden, welche Garn, getrankt mit Mennige und 01, enthalten. 

Malerei im Dienste anderer Industrien (17) umfaf3t 243 FaIle. 
Bei den drei hierher gehorigen Industriezweigen (Wagenbau, Schiffs
bau, andere Verwendung von Farben) kann, eine Verbesserung nur durch 
Verminderung der verwendeten Bleifarben eintreten, indem ein Ersatz 
fur Bleiweif3 gefunden wird. Die Inspektoren, die uber Falle berichten, 
erwahnen nicht selten das Aufgeben der Bleifarbenverwendung nach 
dem Auftreten von Vergiftungen. 

Andere Industrien (18). Es wurden 367 Falle gemeldet. Die 
Wichtigkeit, die Falle unter diesem unbestimmten Titel einzuteilen, 
hat mich bestimmt, sie tabellarisch 'zusammenzustellen und zwar fUr 
die gauze Periode. Die nicht eingeklammerten Zahlen bedeuten Manner, 
die eingeklammerten Frauen: a) Stahlfedernharten 10 (O), b} andere 
Arbeiten mit geschmolzenem MetaIl 87 (4), c} Metallsortieren 7 (O), 
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d) Arbeit mit Blei 10 (2), e) GeschoBerzeugung 2 (0), f) anderer Kontakt 
mit metallischem Blei 13 (14), g) Gummifabrikation 26 (0), h) Glas
maphen 3 (0), i) Garne farben mit gelbem Bleichromat 6 (26), j) andere 
Bleiverbindungen no (6), k) andersartiges Verzinnen 7 (0), 1) FaB
binderei 4 (0), m) Sonstiges 25 (5), Summe 310 (57). 

Stahlfedernhartung (a) wird in Sheffield ausgefiihrt, die Vergiftung 
tritt sowohl durch Rauch und Staub des Gekratzes des Bleibades auf, 
in das die Federn getaucht werden, als auch durch das Abschilfern des 
zarten Hautchens beim Probieren unter hydraulischem Druck. Zu 
anderen Arbeiten mit geschmolzenem MetaIl (b) gehOren die zahlreichen 
Vergiftungen beim Abschaumen, die anderwarts nicht untergebracht 
werden konnen. Hier finden sich auch die FaIle, die bei der Motor
wagenindustrie vorkommen. 

Dr. Collis hat 6 Betriebe gesehen und beschreibt sie folgender
maBen: "Ein halbkreisformiger Streifen von Messing oder WeiBmetall, 
etwa 3/3 Zoll im Durchmesser, 6-8 FuB lang, wird, die Konkavseite 
nach oben, in eine fiir diesen Zweck hergesteIlte Vertiefung gelegt. Die 
konkave Flache wird entweder mit einer Zinkchloridlosung (hergestellt 
durch . Neutralisieren einer salzsauren Zinklosung) angefeuchtet, wenn 
der Streifen aus WeiBmetall besteht, oder, wenn er aus Messing ist, 
mit Ammoniumchloridkristallen bestreut. Das Ende eines in Rotglut 
versetzten Lotkolbens wird nun, nachdem es vorher in Ammonium
chloridpulver getaucht ist, mit einer Hand langs der Konkavitat des 
Streifens Emtlang gefiihrt, wahrend dem Lotkolben folgend, eine ge
schmolzene Mischung von Blei mit Antimon oder Zinn aus einem in 
der anderen Hand gehaltenen Loffel auf die Konkavseite flieBen ge
lassen wird. Wenn die Bleimischung mit dem FluBmittel in Beriihrung 
kommt, steigen Dampfe empor, die den Arbeiter, wenn er das Gesicht 
dariiber halt, in die Gefahr der Dampfeinatmung bringen. Bei der 
groBen Lange des MetaIlstreifens ist lokale Dampfabsaugung. bevor 
der Dampf in die Luft des Raumes eintritt, schwierig. Der ProzeB 
ahnelt dem gewohnlichen Verzinnen, es ist kaum daran zu zweifeln, 
daB die Dampfe Bleichlorid in Gasform enthalten. 9 von 14 Arbeitern 
zeigten deutlich Symptome von Bleiaufnahme. Die Einatmung der 
Dampfe kann aber leicht durch folgende Vorrichtung vermieden werden. 
Ein Schlauch oder Rohr wird an einem Ende mit einem Abzug am 
anderen mit einem Mundstiick versehen, so daB stets Luftzug . darin 
herrscht. Beim Aufschiitten der Legierung entfernt sich der Arbeiter 
vom Ventilator und die aufsteigenden Dampfe werden iiber ihn hinweg 
durch den Schlauch zum Ventilator geleitet. 

Metallsortieren (c) begreift in sich die FaIle, die beim Sammeln von 
altem Bruchblei auftreten. Die beiden Gruppen "Bleiarbeit" (d) und 
anderer Kontakt mit Blei mogen gemeinsam besprochen werden. 
Hier liegen aber nur 39 von im garnzen 2742 Fallen vor, bei denen mit 
Wahrscheinlichkeit Arbeit mit metallischem Blei (und dadurch herbei
gefiihrter Beschmutzung der Hande) die Krankheitsursache ist. Bei 
der GeschoBerzeugung (e) scheint mir eine wesentliche Bleigefahr in 



Blei. 57 

der N otwendigkeit der Abstufung der Geschosse nach Gewicht und 
Kaliber zu liegen, Arbeiten, wobei dann Bleistaub entsteht. Die Zahl 
der FaIle in den funf Jahren ist auffallend gering. Beim Herstellen der 
Gummimischungen (g) wird fast immer Bleiglatte zum mineralischen 
Gemenge zugegeben, um ihm Widerstandsfahigkeit und andere Eigen
schaften zu verleihen. Mitunter wird die Bleiglatte auf den Gummi 
aufgestreut, wenn er durch heiBe Kalanderrollen gefiihrt wird, ein 
ProzeB, bei dem Vergiftungen vorkommen mussen, wenn nicht Iokale 
Absaugung vorgenommen wird. Die wenigen FaIle, die beim notwen
digen Zusatze von Meunige zum Glassatz erfolgen (h), verlangen Zu
sammenfassung in einer eigenen Gruppe, da sie nicht unter "Glas
schleifen" eingerechnet werden konnen, wo der zur Bleivergiftung 
fiihrende Vorgang ein ganz anderer ist. Der Staub beim Ausklopfen 
von Garn, das mit gelbem Bleichromat gefarbt ist (i), gab AnlaB zu 
32 Erkrankungen, von denen 26 Frauen betrafen. Ausfiihrlich be
handelt wurde diese Industrie in einem Jahresbericht; sie fallt jetzt 
unter das Regulativ. Andere Bhiiverbindungen (j) umfassen 116 FaIle 
von Vergiftung durch Einatmen verschiedener Bleiverbindungen, die
nicht zu anderen Gruppen gerechnet werden, in Staubform. Andere 
Verzinnarbeiten betreffen die wenigen Falle (7), bei denen die Gefahr 
dieselbe wie beim eigentlichen Verzinnen ist, aber die hergestellten 
Waren nicht auf der Liste stehen. Bei der FaBbinderei (1) war ich VOl' 

einigen Jahren erstaunt uber die Schwere der Bleisymptome, die beirn 
Zertriimmern alter Tonnen auftraten, die Bleiverbindungen enthalten 
hatten. Ich hielt es daher fiir wiinschenswert, diese Falle in einer eigenen 
Gruppe zu vereinigen. Seit der Aufnahme des nassen Verfahrens. 
scheint hier die Gefahr sehr vermindert zu sein." 

Bronzieren. "Viele von den kleineren Druckereibesitzern haben 
diese Arbeit aufgegeben oder verwenden flussige Bronze, das Bronzieren 
ist mehr in den groBeren Betrieben konzentriert worden, die mit mo
dernen leistungsfahigen Maschinen ausgerustet sind und wo die Tische 
zum Handbronzieren Staubabsaugevorrichtungen besitzen. Die klei
neren Firmen, die noch zu diesem Industriezweig gehoren, haben trag
bare Vakuumbronzierapparate, die bei entsprechender "Oberwachung 
zur Zufriedenheit arbeiten. 

Infolge der Kostspieligkeit des Bronzepulvers hat die Bronzierarbeit 
seit Kriegsausbruch stark abgenommen. Alles Pulver wurde bisher 
aus Deutschland importiert und diese Bezugsquelle ist nunmehr ver
schlossen. Betriebe zur Erzeugung des Materials sind bisher im Lande 
nicht errichtet worden." 

Handfeilenhauerei. "Es ist dies ein im Abnehmen begriffenes: 
Gewerbe, sowohl im Distrikt Wolverhampton als im Distrikt Sheffield. 
In Wolverhampton soll dies auf Mangel an gewerblichem Nachwuchs 
beruhen, zum Teil auch darauf, daB Feilenhaumaschinen in weitem 
AusmaBe an Stelle der Handfeilenhauerei treten. In Sheffield haben 
in den letzten 12 Monaten 40 Feilenhauereien zu bestehen aufgehOrt, 
die Abnahme seit zwei Jahren betragt 120. Mehrere Betriebe, welche 



-58 Ernst Brezina, 

"Bleilager" verwenden, wurden in Sheffield entdeckt und die Unter
nehmer gewarnt. Vernachlassigung in der Versorgung mit Schiirzen 
war die gewohnlichste Art und Weise, in welcher die geltenden Be
stimmungen iibertreten werden, sowohl in 'Derbishire als in W olver
hampton. Mehrere lnspektoren haben Dberkleider fUr Manner und 
Frauen als zweckmaBiger gegeniiber den Schiirzen empfohlen." 

Far be n. 1m Berichtsjahre wurden nur, wenige Ubertretungen der 
Vorschriften gemeldet und die Zahl der Vergiftungen war gering, in 
der Regel waren sie Folgen eines Defektes in der Staubabsaugung. -
Ein Fall in London-Ost war bedingt durch die Absaugung von den 
Tonnen mit BleiweiBpulver, wobei der Staub nach einem weiter unten 
gelegenen Dache ausgeblasen wurde. Bei windigem Wetter wurde der 
Staub aufgewirbelt und drang in den Betrieb ein; nunmehr wird er ge
sammelt. Ein anderer Fall war bedingt durch die mangelhafte Staub
absattgung einer Pulvermiihle. In Lankashire, wo der groBere Teil der 
Maler bleifrei arbeitet, wurden einige UnregelmaBigkeiten durch das 
Auftreten mehrerer Bleivergiftungen entdeckt. Diese wurden gelegent
lich der periodischen arztlichen Untersuchungen bemerkt und beruhten 
auf mangelhaften Waschvorrichtungen und Speiseraumen und unreinen 
Ablagestellen fUr die StraBenkleider. Die Absaugevorrichtungen, wie
wohl "irksam, entsprachen nicht allen modernen Anforderungen. 1m 
ganzen jedoch hat sich die Beobachtung der Vorschriften im Distrikt 
infolge der dieser Frage zugewendeten Obsorge gebessert." 

Die geringe Zahl der Bleivergiftungen, 27 gegen 63 im Jahre 1913, 
in der Porzellanindustrie war zum Teil vermutlich uem flauen Geschafts
gang zuzuschreiben. Die Zahlen pro 1914 fUr den Distrikt Staffordshire 
(s. Originalbericht 1914) zeigen eine beachtenswerte Abnahme der Ver
giftung bei den Verputzern (2 Fane gegen 8 im Vorberichtsjahre), 
Majolikamalerinnen und bel der Steindruckerei, wahrend bei den Aro
graphen eine Abnahme von 4 im Jahre 1913 auf 1 im Berichtsjahre 
erfolgt ist. Noch erfreulicher ist die Abnahme der Fane bei den Jugend
lichen: 1m Vorjahre erkrankten 8, im Berichtsjahre nur 3 Madchen unter 
20 Jahren. Unter 24jahrige Manner erkrankten 1914 iiberhaupt nicht. 

Die Verordnungen haben nicht nur dort eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen zur Folge gehabt, wo ungefrittete Glasur ver
wendet wurde, sondern al!-ch zu ausgedehnterer Verwendung ungiftiger 
'Glasur gefiihrt. Die. Zahl der ordinare Topferware erzeugenden Be
triebe, in denen keine Bleiglasur verwendet wurde, betrug 1914 51, 
nicht iiber 5% losliches Blei enthaltende Glasur wurde in 42, beliebige 
Bleimengen enthaltende in 18 Betrieben gebraucht. Die entsprechenden 
Zahlen fUr andere Topferware betrugen 58, 48, 59. Uberhaupt nicht 
glasiert wurde in 72 Betrieben. Das bedeutet einen groBen Fortschritt 
in der Verwendung bleifreier Glasur. So erwahnten einige Gewerbe
inspektoren, daB nunmehr Rockingham mit absolut bleifreier Glasur 
hergestellt wird. 

Gelegentlich wurde Vernachlassigung der erneuten arztlichen Unter
:suchung Jugendlicher beobachtet, in North-Staffordshire war es not-
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wendig, auf die monatliche Untersuchung mit Blei Beschaftigter zu 
dringen und ein arztliches Untersuchungszimmer zu beschaffen. 

"In den Porzellanfabriken von North-Staffordshire scheint der 
friihere "slop", der ein recht :unzweckmaBiges Uberkleid ist, beiden 
Bleiarbeitern noch nicht verschwunden zu sein. Uberkleider sind mit
unter aus so porosem Stof£e gewebt, daB der Staub sie durchdringen 
kann." (C. R. Pendock und E. A. R. Werner, H. M. Gewerbeinspek
toren.) 

1918. 

"MaBgebend fUr die Moglichkeit der Bekampfung der Bleivergiftung 
in einer Industrie ist die Durchfiihrbarkeit oder Undurchfiihrbarkeit 
der Absaugung des Staubes und der Dampfe. 1m ersteren FaIle sind 
groBe Fortschritte moglich, sonst nimmt die Zahl der Vergiftungen zu 
oder bleibt stationar. So sind die Zahlen pro 1915-18 zu bewerten, 
aber sie haben sich in dieser Zeit wesentlich geandert. Durch die Ein
berufungen der Manner hat die Frauenarbeit in der Bleiindustrie eine 
Zunahme erfahren. Das Blei benotigt in der Regel mehrere Monate 
oder Jahre, urn seine Wirkung zu entfalten und das Fehlen der Zunahme 
von Vergiftungen bei Frauen ist darauf zuriickzufiihren, daB sie noch 
nicht lange geriug bei der Bleiarbeit sind, vielleicht ist es aber ebenso 
berechtigt zu sagen, daB die zunehmende Sorgfalt, mit der Bleistaub 
abgesaugt wird, eine Assanierung der Arbeitsprozesse bewirkt. Die 
Zahl der Vergiftungen bei Frauen betrug 1912-13 und 1915-18: 
70, 68, 25, 30, 45, 20. Uberall wo unter Nachsicht der Bestimmungen 
iiber Frauenarbeitsverbot Frauen in Betriebe eingestellt wurden, hat 
man Bedingungen fiir ihre Zulassung festgestellt. So wurde in BleiweiB
fabriken nur die Einstellung iiber 35jahriger Frauen und nur fiir 
8 Stunden taglich, einschlieBlich der Mahlzeiten, erlaubt, auch wurde 
ihnen vor der Arbeit eine Mahlzeit gereicht. Ebenso wurde in Farben
fabriken die Herstellung besonders gut eingerichteter EBraume, Kleider
ablagen und Waschgelegenheiten verlangt. Die Unternehmer kamen 
diesen Bedingungen meist dem Wortlaut und dem Sinne entsprechend 
nacho 

Die Zahlen fiir einige Berufe wie Bauarbeiter, ,Wagner und Email
lierer zeigeri merklichen Riickgang, besonders aber die fiir Hausanstrei
cher, offenbar infolge Aufhorens dieser Arbeit wahrend des Krieges. 
Andere Arten Anstreicherei anderten sich nicht in diesem MaBe wie 
die Zahlen fiir "Anstreicherei im Dienste anderer Industrien" beweisen. 
Die Druckereifalle nehmen unter dem Papiermangel seit 1916 abo 

Sehr bald nach Kriegsbeginn wurde das Blei unter die Kontrolle 
des Munitionsministeriums gestellt. Es wurden bei Staatsauftragen 
umfassend Bleihiitten, Schrapnelerzeugung, Erzeugung von elektrischen 
Akkumulatoren, Bleiplatten und Bleirohrerzeugung, fiir die Herstellung 
von Sauren usw. keinerlei Einschrankungen vorgenommen, bei privaten 
Bestellungen aber fanden starke Einschrankungen statt. Die Hoch
konjunktur im Bleihiittenwesen kommt in den Erkrankungszahlen 
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zum Ausdruck. Von insgesa~t 147 Fallen kommen 32 auf Zinkhiitten. 
Die vergleichsweise hohen Zahlen fiir Installation und Loterei erklaren 
sich durch die groBe Menge Blei fiir Bleikammern, die neu errichtet 
wurden, Fasser usw. fiir groBe Munitionsbetriebe. Die Bedingungen, 
unter denen die Leute, den Sauredampfen ausgesetzt, arbeiten muBten, 
waren miBlich. Die Herstellung elektrischer Akkumulatoren fiir Unter
seeboote und andere Kriegszwecke wurde ungemein intensiv Tag und 
Nacht betrieben) was die hohen Zahlen fiir 1915 erklart. In dieser 
Industrie ist vielleicht mehr mit dem Material direkt zu hantieren als 
in anderen, so ist minutiose Aufmerksamkeit auf die Einzelheiten der 
Absaugung an den verschiedenen Punkten erforderlich, wo Bleistaub 
auftreten kann. Studien iiber die Bewegungen der Arbeiter mit dem 
Arbeitsstiick, um die Art, wie gefahrliche Arbeiten durchgefiihrt werden, 
zu vereinfachen, wiirden die Sicherheit dieser Betriebe erhohen. 

Die Zahlen betreffend BleiweiB, Mennige, Farben konnen zusammen
gef/l>Bt werden. Das vollige Fehlen von Vergiftunegn bei der BleiweiB
erzeugung im Jahre 1918 mag mit Riicksicht auf die 399 Falle im Jahre 
1899 befremden. Die Produktion war auf 50% der Vorkriegszeit fest
gesetzt, die Betriebe wurden im Jahre 1917 auf 6 Monate gesperrt, 
aber 1918 war die Arbeit intensiv genug, 60% der Vorkriegsproduktion 
wurden erreicht. Nach Mennige bestand groBe Nachfrage und die 
Zahlen pro 1916 und 1917 bewiesen das. Die fiir Glasuren in der kera
mischen Industrie freigegebene Bleimenge betrug 50% der normalen. 
Bei Betrachtung des Bleiverbrauches in den verschiedenen Industrien 
ist zu bedenken, daB auch der Bedarf Frankreichs und der iibrigen 
Bundesgenossen gedeckt werden muBte. 

AIle Vergiftungen bei Schrapnell- und Kqgelerzeugung zahlen 
unter ,andere Industrien'. Es sind nur wenige. Die Beschaftigung 
mit Blei selbst ist nur selten Vergiftungsursache. Von 10 gemeldeten 
Fallen betrafen nur 2 oder 3 Frauen trotz der groBen Zahl derselben,. 
die beim Kugelnpriifen beschiiftigt waren. Fiinf Erkrankungen traten 
auf durch Bleistaub, der von· rasch rotierenden Rumplern aufstieg,. 
in welche die Kugeln gegeben wurden, um sie zu glatten. Es ereigneten 
sich keine Falle mehr, seitdem die Rumpler ummantelt oder der Staub 
abgesaugt wurde. 

Verdoppelte Anstrengungen werden notig sein um zu 'verhindern,. 
soweit es moglich ist, daB im Frieden neuerlich wieder ein Anwachsen 
der Zahl der Bleivergiftungen stattfinde; In praktischer Hinsicht 
konnte man lernen, daB alle Bleigefahr von der Einatmung von Staub 
und Dampf kommt, diese abzusaugen oder ihr Entstehen zu verhindern 
heiBt Bleivergiftung verhindern, hierbei diirfen jedoch die iibrigen 
Hilfsmittel zur Bekiimpfung der Bleigefahr nicht vernachlassigt werden, 
sowie die personliche Reinlichkeit, periodische Untersuchung durch 
den Arzt zUr Entdeckung der Friihsymptome, wodurch auch die Auf
merksamkeit auf die Stellen im Betriebe gelenkt wird, wo Dampfe 
und Staub entstehen, Verbesserungen der Arbeitsprozesse, Bewegungs
studien und Forschungen na,ch Ersatz fiir dieses Metall."· 
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Unter 54 angezeigten Fallen betreffen 30 bei 28 Personen die Blei
weiBerzeugung, die sich zu 3, 10, 1, 14 auf die vier Fabriken verteilten. 
2 Personen erkrankten zweimal, und zwar an Bleikolik. Von den 
30 Meldungen fallen 18 auf Kolik, 2 auf einen zweiten Kolikanfall, 
3 auf Kolik und Muskelschmerzen, 1 auf letztere allein, 1 auf Gelenk
schmerzen. Zweimal wurden Bewegv.ngsstorungen an einem Unter
arm, einmal an beiden, zweimal Blutarmut gemeldet, Bleisaum 10 mal, 
basophil granulierte Erythrozyten 6 mal, Gelbsucht einmal (wohl kaum 
auf Blei zuriickfiihrbar - Ref.). 

8 Falle betreffen Bleivergiftung bei Hausmalern ·(dreimal Kolik, 
dreimal Blutarmut, zweimal Bleisaum, dreimal basophil gekornte 
Erythrozyten, einmal Schrumpfniere). 

Unter den Schriftsetzern wurden 4 Falle gemeldet. Einer der Er. 
krankten solI sein Butterbrot in der Werkstatt mit schmutzigen Han· 
den verzehrt haben. Wohl waren in den Lokalen, in·denen mit Blei· 
verbindungen gearbeitet wurde, gute Waschgelegenheiten, aber es war 
verboten, sie wahrend der Arbeitszeit zu benutzen. 20 andere Arbeiter 
im gleichen Betriebe zeigten bei der Untersuchung keine Bleisymptome. 

Ein Fall von heftiger Bleikolik mit Bleisaum wird von einem An· 
streicher auf einer Schiffswerft berichtet, der eiserne Platten mit Men· 
nige anzustreichen hatte. 

In einer Bleizuckerfabrik kam ein Fall, vermutlich durch Zentri~ 
fugieren von Bleizucker und darauffolgendes Trocknen vor, der Arbeiter 
war durch 1/2 Jahr damit beschMtigt gewesen. 

In einer Lackfabrik ereignete sich ein Fall; der betreffende Arbeiter 
hatte seit 1906 ZinkweiB aus einem iiber der Mischkufe befindlichen 
GefaB durch Herauskratzen in erstere umzufiillen, wobei sich dichte 
Staubwolken entwickelten. Das ZinkweiB wird mit Linoleum und 
Terpentin, nicht mit Benzin gemengt. Dem ZinkweiB ist eine gewisse 
Menge BleiweiB (3 Teile zu 168 Teilen) beigemischt. Seit 4 Jahren 
klagte der Mann iiber Kopf. und Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, 
hatte im Mai 1914 einen heftigen Kolikanfall und drei Tage Verstopfung, 
nach fiinf Wochen besserte sich sein Zustand. Bei Untersuchung durch 
den Gewerbearzt war kein Bleisaum vorhanden. 

Ein Arbeiter erkrankte beim Blo.Blegen der urspriingHchen Zimmer· 
arbeit in einer Kirche, er hatte deutlichen Bleisaum und im Blut baso· 
phil gekornte Erythrozyten, im Harn Hamatoporphyrin. Andere 
Arbeiterklagten iiber Miidigkeit und Darmbeschwerden. 

Die iibrigen Bleifalle traten auf bei je einem Arbeiter einer Ma· 
schinenfabrik, einem BleigieBer, einem Emaillefabrikarbeiter,. einem 
Mann, der Blei aus Schiffen auszuladen hatte. 

Es wurden 200 Arbeiter der keramischen Industrie untersucht. 
Gefunden wurden bei 38 Lungenleiden, bei 13 Abnormitaten des Herzens, 
42 mal Blutarmut, 7 mal EiweiBgehalt des. Harns, 11 mal Obstipation. 
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Gleichzeitig an Blutarmut und Obstipation litten 4, an Blutarmut mit 
Lungenerkrankung 9; die Mehrzahl derselben war beim Firnisofen he
schaftigt. 

Der Blutdruck war bei 3 von 116 untersuchten unter 31jahrigen 
Arbeitern iiber 140-160 mm Quecksilber erhOht, von 41 Leuten zwi
schen 31 und 40 Jahren hatten 8 einen Blutdruck von 140 und 160 und 
je einer von 161-180 und 181-200 mm. Bei den 43 alteren Arbeitern 
(41-60 Jahre) war der Blutdruck 13 mal auf 141-160, 4 mal auf 161 bis 
200 und einmal auf 200 mm erhOht. Die Untersuchung erfolgte mittels 
Quecksilbermanometer nach dem Verfahren von Riva Rocci und mit 
der 12 cm breiten Armmanschette nach v. Recklinghausen. "Nur 6 
von den 200 Untersuchten brachten Klagen vor, die mit Bleivergiftung 
in Zusammenhang gebracht werden konnten. Diese wurden auf Blei
symptome untersucht und eine genauere Anamnese hlnsichtlich der 
friiheren und gegenwartigen Beschaftigung und friiherer Erkrankungen 
erhoben. Einer von diesen 6 Leuten schlen tatsachlich an Saturnis
mus zu leiden, denn er hatte vor 3 Jahren an einer L1ihmung der 
rechten Hand gelitten. Er arbeitete in einer Fabrik, die Glasur von 
viel h6herem Bleigehalt verwendet als die iibrigen. Man ist in diesem 
Unternehmen an keinen bestimmten maximalen Bleigehalt gebunden, 
da keine geschiitzten Personen daselbst beschaftigt werden." 

Die folgenden Zahlen betreffen die Untersuchung von Arbeitern 
in den vier hollandischen BleiweiBfabriken, im Originalberichte mit 
A, B, C, D bezeichnet. Als geeignet zur Arbeit wurden befunden im 
Jahre 1914: 60, 30, 43, 167, als nicht geeignet 4, 110, 9, 104 Arbeiter. 
Auf Grund des Gesetzes vom Jahre 1911, Art. 21 gingen Meldungen 
von Arzten iiber Bleierkrankung ein bei den geeigneten 3, 6, 1, 12, 
bei den von der Arbeit ausgeschlossenen 0, 4, 0, 2. Die Gesamt~ahl 
der Arbeiter in den vier Fabriken betrug im Berichtsjahre 462. 

Folgende Bleisymptome wurden bei den Untersuchungen beobachtet: 
Bleikolorit allein einmal bei einem seit Jahren in der Fabrik tatigen, 
mit verschledenen Arbeiten betrauten Arbeiter. 

Bleisaum allein bei 64 Arbeitern, bald schmal, bald breiter. 
Kolorit und Saum fand sich gleichzeitig bei 41 Arbeitern, von 

ihnen war einer wegen Bluthustens durch 12 Wochen im Krankenstande, 
bei der gleich darauf erfolgten Untersuchung waren jene Symptome 
beide verschwunden. 

Zittern der Finger wurde bei 88 Personen, Zittern der Gesichts
muskulatur bei einigen beobachtet. 

Lahmung des 2.,3. und 4. Fingers beider Hande wurde bei einem 
Arbeiter gefunden, derselbe war seit acht Monaten in der Fabrik tatig. 
Einige Tage vorher litt er an Verstopfung und Gelenkschmerzen. Ge
legentlich einer friiheren Beschaftigung in der Fabrik (1901-1902) 
hatte er dreimal an Kolik gelitten. 

Auch gelegentlich dieser Untersuchung wurden die Arbeiter vor 
der Gewohnheit des Tabakkauens gewarnt, nicht weniger als 83 Arbeiter 
pflegten unter der Arbeit Tabak zu kauen. 
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"Au.;h im Jahre 1914 kamen unter den Arbeitern der BleiweiB
fabriken eine Reihe von Bleierkrankungen den Inspektionsbeamten 
im Wege der Nachfrage zur Kenntnis, es waren 14 FaIle. 

Von den 64 Arbeitern, bei denen Bleisaum ohne Kolorit beobachtet 
wurde, hatten 3 an Kolik gelitten, desgleichen 8 von den 41 mit Saum 
und Kolorit, einer von diesen an Kolik mit Gelenk- und Muskelschmerzen,. 
bei einem war der 2., 3. und 4. Finger beider Hande gelalimt gewesen. 

Unter den 134 Arbeitern ohne Kolorit und Saum hatte einer Kolik 
iiberstanden, mehrere andere hatten typische auf Blei zuriickfiihrbare 
Beschwerden. " 

Eine Tabelle des Originalberichtes gibt eine Darstellung der 28 ge
meldeten Bleivergiftungen, ihrer Verteilung auf die vier Fabriken, die 
Krankheitserscheinungen sowie der Blutbefunde, endlich die Lange der 
Zeit, die der Erkrankte in der Fabrik gearbeitet hatte. In einem Teil 
der FaIle ist als Resultat der Blutuntersuchung, Hamoglobingehalt und 
basophil granulierte Erythrozyten angegeben, doch fehlt eine Bemer
kung dariiber, ob in den iibrigen Fallen der Blutbefund normal war 
oder nicht erhoben wurde. 

"Als sicher kann angenommen werden, daB aus verschiedenen Ur
sachen nicht aIle FaIle von Bleivergiftung unter den Arbeitern der Blei
weiBfabriken bekannt geworden sind. Wahrscheinlich wiirden in dieser 
Hinsicht mehr bekannt werden, wenn der Arzt die Arbeiter ohne Gegen
wart dritter Personen untersuchen wiirde. 

Der starke Arbeiterwechsel in den vier BleiweiBfabriken ergibt sich 
daraus, daB von den 105 im Jahre 1912 der allgemeinen Unter
suchung unterzogenen Personen im Jahre 1913 nur 69, 1914 gar nur 
noch 42 in diesen Fabriken arbeiteten. Die Tabelle auf S.328 des 
Originalberichtes stellt die Resultate der Untersuchung im Jahre 1912 
und ihrer Wiederholung bei den verbliebenen Arbeitern in den beiden 
folgenden Jahren dar. 1m Jahre 1912 wurde auBer Bleisaum, Blei
kolorit auch eine Untersuchung des Harns auf EiweiB, Formelemente 
und Hamatoporphyrin, des Kotes auf Blei (in einem Teil der FaIle) 
und des Blutes auf Hamoglobinmenge, basophil granulierte Erythro
zyten und spezifisches Gewicht vorgenommen. 1m Jahre 1913 entfiel 
die Blutuntersuchung, hingegen wurde der Blutdruck bestimmt. 1m 
Jahre 1914 fiel Harn, Blut- und Blutdruckuntersuchung weg. In allen 
drei Jahren wurden vorgekommene Erkrankungen notiert. Basophile 
Granulationen in den Erythrozyten fehlten in keinem FaIle, waren 
aber bei einigen Untersuchten nur vereinzelt vorhanden. In der Mehr
zahl der FaIle wurde lediglich vermerkt, daB granulierte Erythrozyten 
,anwesend' waren, in 13 Fallen waren sie ,zahlreich'. Wie der Ver
gleich der einzelnen Symptome miteinander lehrte, war im allgemeinen 
bei zahlreichen basophilen Granulationen auch der Bleisaum und das 
Bleikolorit Mufiger vorhanden bzw. deutlicher als in den Fallen mit 
sparlicheren Basophilen, doch kann von eigentlichem Parallelismus nicht 
die Rede sein. Von den 5 im Jahre 1912 oder 1913 Erkrankten waren 
bei 4 zahlreiche Basophile, 3 hatten ,deutliches' Bleikolorit, bei einem 
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war es ,vorhanden', bei einem in Spuren, Bleisaum war in allen Fallen 
vorhanden gewesen. Beziehungen zwischen Erkrankung und den be
sprochenen Symptomen und der im Stuhle gefundenen Bleimenge 
'(dieselbe betrug niemals mehr als 8,1 oder weniger als 0,2 mg pro 100 g 
Fazes) ergaben sich aus der Tabelle nicht. Hamatoporphyrin fehlte 
fast nie, doch konnten sichere Bezeichnungen zwischen Titerhohe und 
.anderen Symptomen nicht gefunden werden." 

1915. 

Von den gemeldeten 29 Fallen waren 13 Personen (14 FaIle) in 
:BleiweiBfabriken beschaftigt, die Erkrankungszahlen verteilten sich 
.auf die vier Fabriken mit 3, 3, 0 und 8 Fallen. 6 Falle betrafen Haus
maIer; je zwei Schriftsetzer, BleigieBer und Schiffswerftarbeiter (durch 
Abbrennen von Farbe bei einem Kriegsschiff), je einer einen Maschi
nenfabrikarbeiter, einen Farbmaler und einen Glashiittenarbeiter, der 
mennigehaltigen Glassatz mischte. In 17 Fallen wird Kolik, 6 mal ver
bunden mit Muskelschmerzen, ofters Gelelikschmerzen, Bleisaum, 
3 mal basophil granulierte Erythrozyten gemeldet, einmal "Bleiflecken 
an der Schleimhaut der Unterlippe". 

Das Mengen des Glassatzes erfolgte in einer Glasfabrik auf sehr 
primitive Weise, wobei sich viel Staub entwickelte. Der Mischung 
wurde eine erhebliche Quantitat Mennige zugesetzt. 11 Arbeiter wur
den untersucht, die schon se.it Jahren als Mischer tatig sind, einer, 
seit 11 Jabren so beschaftigt, hatte Bleisaum und war anamisch, ein 
anderer, seit 41/2 Jahren dabei, hatte Bleisaum. Die Fabrikleitung ver
.sprach, das Mischen kiinftig maschinell durchfiihren zu lassen. 

Bei Hausanstreichern wurden 6 Saturnismusfalle gemeldet, undzwar 
in 3 Fallen Kolik, einmal gleichzeitig heftige Muskelschmerzen, in 
.2 von diesen 3 Fallen hatte der Patient schon an Kolik gelitten. In 
2 Fallen wurde Bleisaum beobachtet .. ' 

Bei einem Arbeiter auf einer Schiffswerft wurde Bleivergiftung be
obachtet, die Ursache war das Abbrennen von AuBenanstrich beim 
Zerstoren eines Kriegsschiffes .. Der Patient hatte deutlichen Bleisaum 
und klagte iiber allgemeine Miidigkeit, Schmerzen in der Brust und den 
GliedmaBen. 

Bleivergiftung in. ZinkweiBfa briken. Ein Untersuchungs
beamter der Gewerbeinspektion machte Mitteilung von Klagen iiber 
Bauchkrampfe und Gliederschmerzen unter den Arbeitern einer Zink· 
weiBfabrik. Der medizinische Gewerbeinspektor und der arztliche 
Fachmann des Gewerbeinspektorates stellten darauf Untersuchungen 
in den ZinkweiBfabriken an. 

In jedem der beiden Betriebe wurden 12 Packer und Sieber unter
oBucht, eine Arbeiterkategorie, die mit ZinkweiB in nahe. Beriihrung 
kommt. In der Packerei wird viel Staub erzeugt, besonders beim Fiillen 
der Fasser und beim Einfiillen ungleichartigen ZinkweiBes in die Misch
kiste. 
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Das Fiillen der groBen Fasser geschieht durch EinschOpfen, wobei 
der Arbeiter dicht amFasse stehend und iiberdieses gebeugt mit einem 
Stock, den er in beiden Handen halt, das Mischgut umriihrt. Das 
Riihren macht viel Staub, das Haar des Arbeiters bedeckt sich mit 
einer Schicht weiBen Staubes. Einige von den Arbeitern verwenden 
einen Respirator. 

In der einen Fabrik wurde bei 2 von 12 Arbeitern Bleikolorit und 
ein einem Bleisaum ahnlicher Saum am Zahnfleisch wahrgenommen, 
in der zweiten Fabrik Kolorit und Saum in 5 Fallen, Saum allein deut
lich in 3, leicht in 2 Fallen. Klagen wegen Kolik wurden nicht ver
nommen. Mit Riicksicht auf die groBe Staubmenge, die sich beim 
Mischen entwickelt, muB dies auf mechanischem Wege geschehen. 
Die herrschenden Verhaltnisse machten es unmoglich, eine Transport
und Fiillvorrichtung aus Deutschland zu bekommen, in den Nieder
landen aber besteht keine Firma fiir solche Einrichtungen. 

Bleigefahr in einer Glasfa brik. Mit Riicksicht auf die Blei
gefahr fiir die, Arbeiter einer Fabrik, in der Birnen fiir elektrische 
Gliihlampen hergestellt werden, wurde durch den medizinischen Ge
werbeinspektor und den arztlichen Fachmann der Arbeitsinspektion Er
hebungen angestellt: Bei der Herstellung des Glassatzes wird eine erheb
liche Menge Mennige verwendet. Das Mengen der Bestandteile erfolgt 
6mal aBe 12 Stunden, nach den an Ort und Stelle gewonnenen An
schauungen auf sehr primitive Weise. Sowohl beim Sieben iiber dem 
Mengtrog und beim Ausleeren des letzteren als auch beim Umriihren 
und Schaufeln wird viel Staub in die Umgebung verst-reut. Nunmehr 
tragen die Arbeiter in letzter Zeit einen Schwamm als Bedeckung von 
Nase und Mund, da ein solcher Rat gegen Bleivergiftung erteilt worden 
war. 

Untersucht wurden 11 Arbeiter, die zum groBten Teil schon seit 
Jahren in der Mischkammer tatig waren. Ein Arbeiter, seit 11 Jahren 
bei dieser Beschaftigung, hatte Bleikoloritund Saum, auch sah er blut
arm aus; ein anderer, der Bleisaum ohne Kolorit hatte, arbeitete seit 
41/2 Jahren dort; ein dritter Arbeiter, seit 2 Jahren in der l\Hschkammer, 
friiher Maler, klagte 3 Monate nach der Inspektion seinem Arzte 
iiber Erscheinungen, die vermutlich auf Bll'ivergiftung beruhen. 

Bei der Erhebung erklarte die Direktion des Unternehmens, daB in 
einigen Tagen das automatische Mengen mit der Mischtrommel werde 
eingefiihrt werden, auch wurde oberhalb des Siebl's eine Staubabsauge
vorrichtung angebracht. 

1916. 

Es wurden gemeldet 7 FaIle aus den BleiweiBfabriken, auf die 
vier Werke mit 0,1; 0, 6 Erkrankungen verteilt, 6 von Hausanstreichern, 
1 Arbeiter von einer Schiffswerft, 2 von Druckern, 1 von einem Schrift
setzer, 2 von BleigieBern, 1 von einem Bauunternehmer, 3 von Schiffs
werftarbeitern durch Kontakt mit Mennige. Meist wurde Kolik, 
einigemale Lahmungen llnd zwar a) einmal beiderseitige des Deltoideus 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 5 
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(BleiweiB), einmal des Levator palpebrae (Hausmaler), sonst Muskel
Gelenkschmerzen; Auftreten basophiler Kornelung der Erythrozyten, 
im Urin EiweiB und Zylinder gefunden. 

Bleisaum und Anamie kam unter den Arbeitern einer Schiffswerft 
ZUI' Beobachtung, die· fortwiihrend mit Mennige in Beriihrung kamen, 
ferner bei einem 14jl,hrigen Jungen durch Abkratzen von Mennige 
vom Tank eines Unterseebootes, bei einem 32jahrigen Manne durch 
~<\rbeiten im Doppelboden eines Kriegsschiffes, bei einem 29jahrigen 
1m gleichen Schiff durch Nieten, wobei Mennige gebraucht wurde. 

1917. 

Es erkrankten 4 Arbeiter in· den BleiweiBfabriken, 2 Hausmaler, 
~ Maler einer Trambahngesellschaft, 2 Arbeiter in Bleiplattenbetrieben, 
Je 1 Schriftsetzer und 1 ZinkweiBfabrikarbeiter. 

1918. 

Es erkrankten je 2 BleigieBer, 1 Farbenfabrik-, 1 BleiweiBfabrik
arbeiter und 1 Stereotypeur; letzterer, seit 30 Jahren ineinem Betriebe 
beschaftigt, war an Retinitis und Skotom erkrankt, Tremor und Lah
mungen bestanden nicht. 

Monatliche arztliche Untersuchungen del' Arbeiter in den 
. BleiweiBfabriken. 

(1915.) 

Die monatlichen Untersuchungen in den vier BleiweiBfabriken 
wurden fortgesetzt und fanden 6-10 mal in jeder Fabrik statt. Von 
den 1913 untersuchten 205 Arbeitern waren noch 27 vorhanden. 1m 
ganzen wurde unter 272 Arbeitern Bleikolorit allein 4 mal gefunden, 
Bleisaum allein 26 mal, beideSymptome zusammen42 mal (in einemFalle 
folgte zweimonatliche Erkrankung an Bleikolik), Fingerzittern 52 mal, 
1 mal wurde Lahmung von je 4 Fingern beider Hande gefunden, und 
zwar letzteres bei einem Manne, del' wegen Kolik seit 14 Tagen nicht 
gearbeitet hatte. Die Lahmung wurde eines Morgens plotzlich bemerkt. 
5 Monate spateI' konnte auch del' Daumen nicht mehr voll gebraucht 
werden. Del' Mann hatte durch viele Jahre in BleiweiBfabriken ge
arbeitet; er wurde nun als Matrose auf einem Motorboot del' Fabrik 
verwendet. Nach einem halben Jahre war deutliche Besserung des 
Leidens aufgetreten, doch war die Kraft del' Hande noch nicht normal. 
Bleisaum und Kolorit waren verschwunden . 

. Bei einem anderen Arbeiter del' gleichen Fabrik, gleichfalls seit 
Jahren dort tatig, mit deutlichem Kolorit und Saum, trat imJahre 1915 
eine deutliche Lahmung an den Streckern aller 5 Finger del' rechten 
und an 3 Fingern del' linken Hand auf. Del' Mann wurde zuerst ander
weitig beschaftigt und kam dann in Spitalpflege. 
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Bei einem dritten Arbeiter zeigte sichnach 7 Wochen Arbeit eine 
leichte Lahmung von 4 Fingerstreckern der linken und rechten Hand 
nebst starkem Tremor der Gesichtsmuskulatur; vorausgegangen war 
einige Tage frillier Bauchschmerz und Verstopfung. Auch Kolorit 
und Bleisaum waren sichtbar. Der Patient verlieB 2 Tage spater 
die Fabrik. 

Auch im Jahre 1915 kamen Erkrankungen, die vermutlich auf Blei
arbeit zuriickfiihrbar waren, zum Teil durch Nachfragen zur Kenntnis 
der Gewerbeinspektion, diesmal waren es 9 Arbeiter. 

Von den 26 Arbeitern mit Bleisaum ohne Kolorit hatte einer nach 
7 Wochen Arbeit einen Kolikanfall, von den 42 mit Saum und Kolorit 
hatten 3 heftige, 3 leichte Kolik iiberstanden. 

Die 85 Arbeiter ohne Kolorit 'und Bleisaum blieben frei von typischen 
Bleibeschwerden. 

Von den 27 Leuten, die schon im Jahre 1912 untersucht worden 
waren, starb einer im Alter von 48 Jahren an unbekannter Todesursache. 
Er war durch 14 Jahre Bleiarbeiter gewesen und hatte Kolorit und 
Bleisaum, auch war ein Nieren- und Herzleiden konstatiert worden. 

(1916.) 
Aus auBeren Griinden konnten die Untersuchungen nicht allmonat

lich, sondern nur 3-lOmal im Jahre stattfinden. Die Zahl der ein
gestellten Bleiarbeiter war der wirtschaftlichen Verhaltnisse halber 
kleiner und betrug nur 256 in allen vier Fabriken zusammen. Von 
den 105 im Jahre 1912 Untersuchten waren noch 30 da. 

Kolorit aIlein ward 3 mal, Bleisaum allein 27 mal, beide Symptome 
zusammen 16mal zu beobachten. Von allen diesen Untersuchten ver· 
lieBen 1,0 bzw. 2 bald danach die Fabrik. 

Von den 3 im Vorjahre berichteten Lahmungen hat sich die erst
erwahnte unter Elektrotherapie langsam gebessert, der zweite Patient 
(Packer) leidet noch immer an der Lahmung und befindet sich im 
Krankenhause, beim dritten (Kalzinierofenarbeiter in der Mennige
abteilung) ist eine beiderseitige Deltoideuslahmung hinzugetreten. 

Bei einem der 30 altenArbeiter, der schon mehrmals bleikrankwar, 
trat eine Lahmung der 5 Fingerstrecker links auf, dabei hat der Mann 
eine Arbeit, bei der die linke Hand viel angestrengt wird. 

Durch Nachfragen des arztlichen Gewerbeinspektors kamen 2 FaIle 
von Bleikolik unter dem Personal der vier BleiweiBfabrikBn zrir Kennt· 
nis der BehOrden. Auf Grund des Art. 21 des Arbeitsgesetzes wurden 
von den verschiedenen .Arzten bei 6 Arbeitern zusammen 7 Bleierkran
kungen gemeldet, bei 5 von diesen waren schon vorher sowohl Kolorit 
als Bleisaum vorhanden. 

Urn die Zahl der BleiweiBvergiftungen zu verringern hat die Distrikts
behorde von der Moglichkeit Gebrauch gemacht, die ihr nach Art. 246 
des Arbeitsgesetzes hinsichtlich der Verkiirzung der Arbeitszeit in den 
Vergiftungsgefahren ausgesetzten Betrieben zusteht, also auch in 
Fabriksraumen, wo Bleiverbindungen in Pulverform verarbeitet werden. 

5* 
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Daher wurde ab 1. Januar 1917 in den BleiweiBfabriken vorlaufig 
die 8stiindige Arbeitszeit eingefiihrt. Gegen diese Bestimmung haben 
samtliche Fabrikanten Berufung eingelegt. Eine Entscheidung ist bis
her noch nicht erfolgt. 

(1917.) 

Von den 1913 Untersuchten arbeiteten noch 20 in der BleiweiB
industrie. Die Gesamtzahl der Arbeiter in den vier Fabriken betrug 169, 
untersucht wurden gelegentlich der monatlichen Visitierungen (8 mal 
Fabrik A, 9 mal B und C, 2mal D) im ganzen 127 Arbeiter. Gefunden 
wurde bei diesen niemals Bleikolorit allein, 43 mal Bleisaum allein, 
3 Arbeiter hatten beide Erscheinungen nebeneinander. An Tremor 
der Finger litten 66 Personen, an Lahmung des 3., 4. und 5. Fingers 
der rechten Rand ein 46jahriger Arbeiter. Der Mann, der iibrigens 
auch Bleisaum hatte, verlieB die Fabrik. 

Die 20 seit dem Jahre 1913 alljahrlich untersuchten Arbeiter, zu 
je 5 auf die vier Fabriken verteilt, im Alter von 26-69 Jahren (nur 4 
unter 40, 5 iiber 60 Jahre alt), litten fast aIle an starkerem oder schwache
rem Zittern der Rande, 7 hatten Bleisaum, einer Kolorit, nur 4 waren 
frei von Bleierscheinungen, darunter ein Zimmermann und ein Maschi
nist. Mehrere von diesen Arbeitern, durchweg jiingere, verlieBen wah
rend des Berichtsjahres die Fabrik. 

1m Berichtsjahre waren 30 Arbeiter wegen Krankheit oder aus 
anderen Ursachen durch kiirzere oder langere Zeit nicht bei der Arbeit. 
Bei dreien, die vorher Bleisaum gezeigt hatten, war er bei der Riickkehr 
verschwunden, bei 9 anderen geblieben. Angezeigt wurden 4 Blei
erkrankungen. Aile Neueintretenden wurden auf die Gefahren der 
Bleivergiftung aufmerksam gemacht. Die als erkrankt Gemeldeten 
litten aIle an Kolik, bei dreien war auch Bleisaum vorhanden, sie waren 
6 Wochen bis 41/2 Monate als Bleiarbeiter tatig gewesen. 

(1918.) 

Die Zahl der Fabriken, in denen BleiweiB erzeugt wird, ist auf drei 
zuriickgegangen, die Gesamtzahl der dabei beschaftigten Arbeiter be
trug 110, von diesen wurden 77 untersucht, unter ihnen 10, die von den 
105 im Jahre 1913 Untersuchten noch iibrig waren. Nach Art. 21 des 
Gesetzes. von 1911 kam bloB eine Erkrankung zur Anzeige. 

Die Untersuchung obiger 77 Arbeiter ergab: Bleisaum in 13 Fallen, 
Kolorit wurde nicht beobachtet, Tremor kam in verschiedenem MaBe 
22 mal, Lahmungen gar nicht zur Beobachtung. 

1m Laufe des Jahres blieben 12 Personen aus verschiedenen Griinden 
durch kiirzere oder langere Zeit von der Arbeit weg, in einem Falle 
war der vorher beobachtete Bleisaum bei der Riickkehr nicht ver
schwunden. 

Der eine krank befundene Arbeiter hatte durch fiinf Jahre vorher 
in der Fabrik gearbeitet, wo er zuletzt Nachtwachter war. Er gehorte 
nicht zu den monatlich Untersuchten. 
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Quecksilber. 

Deutsches Reich. 
Preui3en. 

"In der hygienisch gut eingerichteten Knallquecksilber- und Spreng
kapsel£abrik des Regierungsbezirks wurden schwere Erkrankungen 
infolge der Arbeit mit Quecksilber nicht beobachtet. Die tiefschwarze 
Verfarbung der Zahne, zeitweilige Verdauungsstorungen und Magen
beschwerden, Augenentziindungen und Hauterkrankungen sind wie 
andernorts auch hier festgestellt worden. Diese leichteren Krankheits
erscheinungen traten aber verhaltnismaBig selten auf. Juckende Haut
ausschlage und nassende Ekzeme sollen besonders bei Neulingen be
obachtet worden sein. Bei der Verarbeitung von knallquecksilber
haltigen Ziind- und Knallsatzen haben sich im Feuerwerkslaboratorium 
in Spandau zahlreiche Falle von Ausschlag gezeigt, die aber nicht zu'r 
Arbeitsunfahigkeit fiihrten. Nach Versetzung der Erkrankten in einen 
anderen Betrieb ging der Ausschlag zuriick und hinterlieB selten Folgen. 
Ahnliche Erkrankungen sind auch in der dortigen Munitionsfabrik beim 
Abknallen unbrauchbarer Ziindhiitchen aufgetreten. Von den hiermit 
beauftragten Arbeiterinnen erkrankten einige an einer Art Mundfaule. 
Die Fabrik vereinbarte deshalb mit dem Reichsgesundheitsamt die 
iiblichen GegenmaBnahmen, die erfolgreich wirkten. 1m allgemeinen 
waren die Krankheitserscheinungen aber durchweg belanglos. Da 
auch an anderen Stellen mit Quecksilber gearbeitet wurde, wurde 
dieser Tatigkeit besondere Aufmerksamkeit zugewendet. 1m Dynamo
werk der Siemenswerke, das mit Quecksilber gefiillte Apparate bauen 
wollte, wurde die arztliche "Oberwachung des Gesundheitszustandes 
gefordert, da das Einfiillen und das Reinigen des Quecksilbers die 
Arbeiter gefahrden konnten. Auch in den beiden Ammonpulverfabriken 
des Bezirkes bestand die Gefahr einer Quecksilbervergiftung. Um 
nachzupriifen, ob das gepreBte Ammonpulver die vorgeschriebene 
Dichtigkeit besitzt, wurde das spezifische Gewicht der PreBkorper auf 
einer Bodeschen Wage durch Untertauchen in Quecksilber festgestellt. 
Da hierbei Quecksilbertropfchen von den Pulverkuchen auf den Arbeits
tisch fallen und verdunsten, wurde in der Pulverfabrik der Siemens
Schuckert-Werke die ganze Wage in einen mit Absaugung versehenen 
Abzugsschrank gesetzt. Die Arbeitsoffnung war so tief angebracht, 
daB die die Wage bedienende Arbeiterin nur mit den HandEm in den 
Schrank griff, wahrend der Kopf auBerhalb desselben blieb, ein Ein
atmen von Quecksilberdampfen also vermieden wurde. Die Ammon
pulverfabrik der A.E.G.-war dabei, ahnliche Umbauten fiir ihre Wagen 
zu bauen. Inzwischen sind beide Pulverfabriken stillgelegt worden. 
Erkrankungen durch Quecksilber sind aus beiden Anlagen nicht be
kannt geworden." (RB. Potsdam.) 

"In einer MetallgieBerei, in der Lagerschalen fiir den Eisenbahn
bedarf mit einer quecksilberhaltigen Lagermetallegierung gegossen 
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wurden, hatten die dabei beschaftigten Frauen offenbar infolge der 
Einwirkung von Quecksilberdampfen (? - Ref.) unter "Obelwerden 
und Schwindelanfallen zu leiden. Durch Rerabsetzung der .Schmelz
temperatur und Bedeckung der Schmelze mit einer Atznatronschicht 
gelang es, die Verdampfung des Quecksilbers erheblich einzuschranken." 
(RB. Magdeburg.) 

"In einer Sprengkapselabteilung war eine verhaltnismaBige Raufung 
von Zahnfleischentziindungen durch die Einwirkung des Quecksilbers 
zu beobachten, gegen die Mundausspiilungen mit Wasserstoffsuperoxyd 
verordnet wurden. Gesundheitsschadigungen, die einen Wechsel der 
Beschaftigung ni:itig erscheinen lie Ben, wurden hier nicht beobachtet." 
(RB. Merseburg.) 

"Von den in der Sprengstoffindustrie benutzten Stoffen ist zunachst 
das Knallquecksilber zu erwahnen. Bei seiner Rerstellung sind Ge· 
sundheitsschadigungen nicht beobachtet worden. Diese traten erst 
bei der Verwendung der fertigen Masse in den Presseraumen auf, in 
denen der Knallsatz durch mechanische Pressen in die Ziindhiitchen 
gedriickt wird. Der hierbei sehr maBig sich bildende, unmittelbar 
kaum wahrnehmbare Staub setzt sich auf der Raut namentlich des 
Gesichtes und der Randriicken fest, und zwar hauptsachlich im Sommer, 
wenn die Rautoberflache mit einer SchweiBschicht bedeckt ist, und ver
ursacht bei besonders hierzu veranlagten Personen die Entstehung von 
Kni:itchen und Geschwiiren, die manchmal bis auf die Knochen reichen. 
Es wurden Schleimhautentziindungen in Nase und Mund beobachtet, 
die bei langerer Einwirkung geschwiirartigen Charakter annahmen. 
Auch Zahnfleischentziindungen und Schwarzen der Zahne stellten sich 
ein. Wirklich schwere Vergiftungen kamen jedoch nicht vor. Ge
schlechtskranke Arbeiter bekamen sofort einen nassenden Ausschlag 
im Gesicht; dies ist so oft beobachtet worden, daB ein Irrtum fiir aus
geschlossen erklart wird (1 - Ref.). Als Vorbeugungsmittel sind zu 
nennen sorgfaltige Rautpflege, bei staubenden Arbeiten Tragen von 
Wattebauschchen in der Nase und gute Mund- und Zahnpflege." (RB. 
Diisseldorf. ) 

"In Knallquecksilberanlagen sind die Arbeiter beim Nitrieren des 
Quecksilbers den gefahrlichen nitrosen Gasen ausgesetzt; die Gefahr 
ist jedoch stark gemindert durch den Umstand, daB der Arbeiter den 
Nitrierraum wahrend der eigentlichen Reaktion verlaBt. Beim Waschen 
und Trocknen des Knallquecksilbers bestehen keine Gefahren. Beim 
Weiterverarbeiten klagen die Arbeiterinnen iiber Kopfschmerzen, 
Magenschmerzen, Kratzen im Rals und Reizung der Augenschleim
haute. Der AnlaB zu diesen Reizungen liegt wahrscheinlich an den 
fliichtigen Atherverbindungen. Besonders schadigend wirken das 
Mischen der Ziindmasse und das Einstreichen der feuchten Masse in 
die Pillenplatten. Die Rande der Arbeiterinnen werden dadurch stark 
angegriffen, und es entstehen Rautausschlage, auch wurde beobachtet, 
daB einer Mischerin zwei Nagel an den Fingern fehlten. Nach den 
langjahrigen Erfahrungen des behandelnden Arztes sind diese Schadi-
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gungen in erster Linie auf das Knallquecksilber zuriickzufiihren. Er
leichtert wird die Bildung von Hautausschlagen dadurch, daB die mecha
nische Reibung beim Mischen und beim Einstreichen des Satzes sowohl 
die Satzbestandteile als auch jeder beliebige Krankheitserreger (Schmutz 
und dergleichen) an der stark geschwachten Hautschicht nicht mehr 
das Hindernis findet, das eine normale Hautschicht sonst bietet. - Die 
Leute, die AusschuBziindhiitchen durch Abbrennen vernichten, sind, 
wenn sie die entstehenden Dampfe einatmen, zweifellos stark gefahrdet 
und Quecksilbervergiftungen ausgesetzt. Diese Gefahren sind in dem 
Werk des Bezirkes durch die Einrichtung eines vom SchieBofen ge
trennten SchieBhauses beseitigt, so daB die Abgase des SchieBofens 
durch eine Esse ins Freie gefiihrt werden." (RB. Erfurt.) 

Bayern. 
"Der einzige Fall einer unbedeutenden Erkrankung durch Ein. 

wirkung von Quecksilber ist auf das als Ersatz fiir Zinnlot manchmal 
verwendete Quecksilber (sog. Raulot) zuriickzufiihren." (Miinchen.) 

"In der neu errichteten Azetonfabrik, in der groBe Mengen Queck
silber bei der Herstellung von Azeton aus Azetylen standig umlaufen 
bzw. in einen Kreislauf mit Umbildung zu Quecksilberoxyd und Riick
bildung zu Quecksilber eingeschaltet sind, 'sind schwere Quecksilber. 
vergiftungen mit sehr ernsten Erscheinungen aufgetreten. Auch hier. 
iiber hat der Landesgewerbearzt eingehende Untersuchungen ge
pflogen." (Ob.-Bayern-Land.) 

"In den Patronenzerlegungsbetrieben, in denen die Ziindhiitchen 
abgeknallt wurden, traten vereinzelt Gesundheitsstorungen der Arbeiter 
infolge ungeniigender Absaugung der quecksilberhaltigen Abgase auf. 
Abhilfe wurde veranlaBt." (Schwaben.) 

Kleinere Staat en. 
"An Quecksilberveratzung ist ein Photographenlehrling erkrankt 

und gestorben." (Sachsen-Weimar.) 

Schweiz. 
"Von den beiden durch Quecksilber verursachten Vergiftungen 

erfolgte die eine beim Reinigen von metallischem Quecksilber, die 
andere beim Arbeiten mit galvanischen Badern." (1914-15, III. Kreis.) 

England 
(s. a. "Anhang" S. 258). 

1914. 
,,4 von del}- lO Fallen des Jahres 1914 ereigneten sich bei der Her

stellung von Thermometern, 2 durch Knallquecksilberdampf beim 
Fiillen von Ziindern, 2 bei der Filzhuterzeugung, und zwar 1 beim 
Formen, einer bei einer Schneidemaschine, je einer bei der Zyanqueck
silber. und Quecksilberoxydfarbenfabrikation. Die beiden Filzhut· 
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falle wurden auch im Vorjahre konstatiert, von dem einen sagt Dr. 
F. G. Tylecote: ,Er war im vorigen Jahre unter Behandlung von 
dem Amalle rasch hergestellt, und in diesem Jahre ebenfalls'. Die 
Thermometerfalle ereignen sich nach Ansicht des Mr. Verney (Lon
don NW.) beim Austreten groBer Mengen Dampf beim Brechen der 
Kugel, wenn das Quecksilber zum Heraustreiben der Luft erwarmt wird. 

Dr. Paddock Ba te, Gewerbearzt in Bethnal Green, hat eine Reihe 
Jugendlicher periodisch untersucht. Dermatitis von Gesicht und Han
den und Konjunktivitis traten bei Beschaftigung mit Knallquecksilber 
auf, nicht aber SpeichelfluB und Tremor. Die Beschaftigung vor dem 
ersten Anfall dauert in der Regel 2-4 Monate. Der Grad der Empfang
lichkeit entscheidet daru,ber, ob die Arbeit fortgesetzt werden darf. 
Das Leiden ist nicht lebensgefahrlich, mehr als das Quecksilber ist die 
Saure fiir die Erscheinungen maBgebend. 

Vber die Quecksilberzyanidfalle sagt Mr. Verney: ,Aile MaB
nahmen waren getroffen: Oberkleider, Handschuhe, Schutzbrillen, 
taglich Milch, Absaugung, Gegengifte vorbereitet, die Leute wahrend 
des Mahlens yom Betreten der Raume ausgeschlossen'." 

1918. 

"Die Zahlen fiir Quecksilbervergiftung zeigen eine Zunahme fiir 
1916 und 17, verursacht durch vermehrte !{:nallquecksilbererzeu
gung beim Fiillen von Ziindern. Doch nur die Minderzahl der FaIle 
war verbunden mit den gewohnlichen Zeichen des Merkurialismus, 
SpeichelfluB, Zittern und nervosen Symptomen, die groBe Mehrzahllitt 
an Dermatitis, ekzematosen Geschwiiren an Gesicht, Nacken, Hand und 
Unterarm sowie an Konjunktivitis und Entziindung der Nasen- und 
Kehlkopfschleimhaut. Je feiner das Pulver, um so heftiger die Reiz
wirkung auf die Schleimhaute. Schon nach 2-3wochentlicher Arbeit 
zeigen sich die Erscheinungen, nur wenige Leute, die mit dem Pulver 
in Beriihrung kommen, entgehen der Einwirkung. Leider macht die 
groBe Explosibilitat der Substanz die Anwendung mechanischer Venti. 
lation unmoglich, und die Arbeiten miissen so sorgsam erfolgen, daB kein 
Staub sichtbar ist. ZurVerhinderung der Hautaffektion wurde lO%ige 
Natriumhyposulfit16sung verwendet, in diese hatten die Arbeiter 
ihre Hande mehrmals taglich zu tauchen. Die Konjunktivitis wurde 
durch eine ebensolche 2%ige Losung wirksam bekampft. 1m zweiten 
Halbjahr 1916 betrug die Zahl der gemeldeten FaIle 345, im ersten 
Halbjahr 1917 nur 232. Nach den Beobachtungen des Dr. Skelton 
war der Gebrauch von Handtiichern zum Schutze gegen Erkrankungen 
wirksamer als alles andere. Der Genannte erstattet ferner einen Be
richt iiber das Verfahren bei der Verwendung des Knallquecksilbers, 
um es in Ziinder zu fiillen und einzupressen. Rier sind 255 Weiber 
beschliftigt, 55 davon in der Mischhiitte, 200 in der Maschinenwerkstatt. 
Manner gibt es bei dieser Arbeit nicht. 

Die Mischung fiir die Ziinder, welche Knallquecksilber enthalt, 
wird von Hand hergestellt und der Chef des Betriebes sagte, daB seiner 
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Meinung nach die Handmischerei ein vollstandigeres Gemenge von 
gleichmaBigerer Beschaffenheit erziele als die Maschinenmischerei, 
wahrend diese weniger Arbeiter benotige. Die Zahl der Arbeiterinnen 
stieg von Kriegsbeginn rasch an bis auf 500, die Arbeit wurde in drei 
Achtstundenschichten durchgefuhrt. Nach Ansicht der Betriebsleitung 
ist die groBe Zahl von Hauterkrankungen und Bindehauterkrankungen 
wahrend der ersten Zeit auf die allgemeine Dberanstrengung zuruck
zufUhren. 

Vor dem Mischen werden FuBboden und Banke gewaschen, nachher 
wird die Mischung in einem Raume flach ausgebreitet um zu trocknen, 
bis der richtige Feuchtigkeitsgrad erreicht ist; bei zu scharfer Trock
nung wird das Pulver mit Wasser bespritzt. Es wird dann von Hand 
in Mulden in einer Platte gefUllt. Hierauf wird eine andere Platte 
mit Kappen entsprechend den genannten Mulden uber die erste ge
stiilpt und beide umgedreht, dann mit einem Hammer die obere 
Platte geschlagen, so daB die Mischung in die Kappen fiiUt. ,Die 
gewohnlichste Folge der Beschaftigung sind Konjunktivitis und Der
matitis sowie die ~)Pulvergeschwiire(<. Es ist merkwfudig, daB die 
Augen bei der Arbeit mit einem feuchten Pulver besonders angegriffen 
werden; die Staubbildung bei dieser Arbeit ware sehr gefahrlich und 
wird peinlichst vermieden und ich glaube, daB die letzte Ursache der 
Augenaffektion und des Erythems im Gesicht das Scheuern mit dem 
Finger wahrend der Arbeit ist. Die ~)Pulvergeschwure« treten an der 
Seite der kleinen Fingers besonders gern auf und mussen auf den SchweiB 
zuruckgefUhrt werden, der die Haut den scharfen PulverkristaIlen 
und den anderen Bestandteilen des Pulvers zuganglich macht.' 
,Schutzbrillen und Respiratoren werden nicht verwendet und sind 
mehr schadlich als nutzlich, erstere wurden fruher getragen, von den 
Madchen aber gehaBt, sie schaden vieUeicht durch Reiben. Eintauchen 
der Hande in Natriumhyposulfit16sung vor dem Waschen ist nutzlich, 
auch zur Augenreinigung (fUr letztere eine schwachere Losung).' 
Offenkundig sind bei der Arbeit mit dem hautreizenden Pulver gute 
Waschgelegenheiten und reichliche Handtucher wichtig, und an solchen 
scheint es fruher gefehlt zu haben. Die wochentlich verwendete Zahl 
von Handtuchern in dem Betriebe betrug fUr die am 14. Dezember 
1917 endende Woche 2, fur die bis 2. Februar 191826, bis 2. Marz 
1918 98 Handtucher, ferner bis 13. Juli 117 Handtiicher. Die Wasch· 
gelegenheiten bestehen aus 30 Waschbecken in dem einen Wasch
ra'um und 28 Warmwasserauslaufen in dem anderen. Die Hand
tucher werden taglich gewechselt und von einem Wascher auBerhalb 
des Betriebes gewaschen; derselbe hat nie an einer Hauterkrankung 
gelitten. Die Arbeitsuberkleider werden erst gewechselt, wenn sie 
abgetragen sind. 

Ein Arzt kommt aUmonatlich und untersucht aIle verdachtigen 
FaIle, die auf Quecksilber zuruckgefUhrt werden konnen. Auf sein 
Zeugnis hin wird den von der Arbeit Ausgeschlossenen Entschadigung 
in halber LohnhOhe gezahlt. 
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Er teilte mir aus seinen Notizen folgende Zahlen mit: Marz 1918 
10 FaIle, April 1918 4 FaIle, Mai 1918 4 FaIle, Juni 1918 3 FaIle, bis 
16. Juli 1918 6 FaIle. Es waren lauter Bindehautentziindungen und 
Rachenaffektionen. Niemals hat er eine Quecksilbervergiftung ge
sehen, die auf KnaIlquecksilberaufnahme zuriickfiihrbar gewesen ware; 
die Zahl der FaIle hat sich rasch vermindert. Auch er hat beobachtet, 
daB die Mehrzahl der Erkrankungen des Halses sich im Winter ereignet 
hat, und daB nicht aIle auf das Pulver zuriickzufiihren seien. 

Friiher als die Erzeugung von KnaIlquecksilber ungemein intensiv 
vor sich ging und drei Schichten pro Tag gemacht wurden, war die 
Zahl der FaIle hoch, seit 22. Mai 1917 aber, wo nur mehr in zwei Schich
ten gearbeitet wurde, begann die Anzahl zu sinken, eine weitere Ab
nahme fand statt, als seit 31. Juli nur in einer Schicht gearbeitet wurde. 
Entsprechend der Abnahme der FaIle ging auch die Zahl der eingestellten 
Arbeiterinnen zuriick, wahrend die Zahl der verwendeten Handtiicher 
zunahm." 

Die Zahl der eigentlichen Quecksilbervergiftungen von EinfiihPung 
der Anzeigepflicht 1899 bis jetzt verteilt sich wie folgt: Thermometer
erzeugung 45, Knallquecksilber 54, Hutmacherei 27, Elektrizitatsmesser 
24, Kiirschnerei 19, chemische Industrie 19, Feuervergolden 12, Aus
fiittern von Bonbonformen 4, Quecksilberlampen 3, Bronzieren 3, 
Kartenmalen 3, Photographieren 2, sonstige 2. 

Das Auftreten der Quecksilbervergiftung ist wie das der Bleivergif
tung von der Menge des absorbierten Metalls abhangig, bedeutungsvoll 
ist die Erzeugung wissenschaftlicher Instrumente, dahin geh6rt auch 
die Herstellung von K6rperthermometern, die, beschrieben in dem 
Berufe ,Glasblaserei', einen wichtigen Industriezweig bildet. Diese 
Industrie war sehr beschaftigt und stand wahrend des Krieges unter 
der Kontrolle des Munitionsministeriums. Zahlreiche Lehrlinge beider
lei Geschlechts wurden aufgenommen, eine sehr erfreuliche Tatsache 
mit Riicksicht auf die fiir das Gewerbe notige Geschicklichkeit, wenn 
nur die Gesundheitsgefahren vermieden werden konnten. Dieser Um
stand wurde den Fabrikanten selbst fUhlbar, wenn die Eltern ihren 
Kindern den Eintritt in die Lehre nicht erlauben wollten, und selbst
verstandlich waren sie in Sorge, die Arbeitsbedingungen in den Betrieben 
zu verbessern. Schon unter den gemeldeten Fallen waren einige solche 
jugendliche Personen, wahrend andere bei der Untersuchung im Be
triebe Zeichen von Quecksilberaufnahme boten. Die Bedingungen, 
unter denen diese Arbeit, in hohem MaBe zu Clerkenwell zentralisiert, 
ausgeiibt wird, bieten einer Verbesserung der Methoden bedeutende 
Schwierigkeiten. 

Die Aufnahme der Dampfeist eine ausgiebige, und es wird mechanische 
Ventilation wegen der Gefahr des Springens des heiBen Glases als unmog
lich angesehen. In letzter Zeit wurde diesbeziiglich fiir die Thermo
metererzeugung ein Ausweg gefunden. Ein Komitee von Unternehmern 
geht daran, die Bedingungen zu fixieren fiir Ventilation, Reinlichkeit, 
Glatte der Oberflachen der Banke, periodische arztliche Untersuchung, 
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Garderobe, EBraume, Waschvorrichtungen. Hierbei gebiihrt Mr .. 
Byran und Mr. Quine von der Leitung des wissenschaftlichen Glas
blaserkomitees groBes Verdienst. 3 der FaIle ereigneten sich bei der 
HersteIlung von Quecksilberdampflampen und 3 ungewohnliche Fane 
ereigneten sich dadurch, daB eine Mischung von Zinn und Quecksilber 
auf Zinnformen zum Backen von Zuckerwaren gerieben wurde. Dabei 
muB das Amalgam nach dem Aufbringen auf das Zinnblech gebiirstet 
werden, wobei viel Staub au£tritt, so daB 3 schwere FaIle au£traten. 
Diese Arbeit ist aufgegeben worden. 

Ein anderer ungewohnlicher Fall war der beim Schmelzen von Metall
staben in Tiegeln in einem oren, hierauf Zusetzen von Amalgam, 
Wiedererhitzen und Schiitten des Metalls in Troge. Dabei betrug der 
Quecksilbergehalt 9-10%. Beim Umschiitten bestand Gefahr durch 
Oberschaumen und Spritzen auf den Boden. Dr. Bridgle fand bei 
7 von 12 seit 6 Monaten mit· der Quecksilberarbeit beschaftigten 
Leuten Zeichen von Quecksilberabsorption. Exhaustoren und GefaBe 
fiir das Gekratz wurden angeschafft. Hier wurde periodische arztliche 
Untersuchung eingefiihrt." 

Niedel'lande. 
1915. 

"Ein Arbeiter, seit sieben Jahren in einer chemischen Fabrik tatig, 
zog sich eine Vergiftung zu, als in letzter Zeit viel Sublimatpastillen 
erzeugt wurden. Er litt an akuter Mundschleimhautentziindung und 
an einer Hauterkrankung der Unterarme." 

Sublimatverwendung bei der Erzeugung von Trocken
elementen fiir Batterien bei elektrischen Taschenlampen. 
"Mit Riicksicht auf Art. 22 des Gesetzes betreffend Arbeiterschutz, 
womit weiblichen jugendlichen Personen die Arbeit in R1l.umen, wo mit 
Sublimat gearbeitet wird, verboten ist, hat der medizinische Fachmann 
der Arbeitsinspektion verschiedene solche Fabriken, die in letzter Zeit 
entstanden sind, besucht. Sie haben ihr Entstehen zum gr06en Teil 
giinstigen Zeitumstanden zu danken. 

In einer der Fabriken wurde nach Untersuchung des Chemikers der 
Gewerbeinspektion in dem Gemenge, womit die Elemente gefiillt werden, 
2,9% Sublimat ~chgewiesen; bei einem spateren Besuch ergab sich 
die Verwendung eines halbprozentigen Gemenges fiir die Dauerelemente. 
Bei der ersten Inspektion litten einige Madchen an Blasen und Ge
schwiiren der Fingerkuppen, die dem Gehalt der Fiillmasse von 20% 
Chlorzink zuzuschreiben war. Bei der zweiten lnspektion war eine 
automatische Fiillvorrichtung angebracht worden, durch die der Kon
takt der Hande mit der Masse ausgeschlossen war. Der sublimathaltige 
Anteil wurde iiberdies durch Manner eingefiillt." 

1916. 
,,1m Trans£ormatorhause einer Elektrizitatszentrale wurde durch 

einen ,Quecksilberdampfgleichrichter' Wechselstrom in Gleichstrom um-
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gewandelt, wobei vom Quecksilberdampfvakuum Gebrauch gemacht 
wird. Dabei wurde mehrmals am Tage die Pumpe fUr das Quecksilber
dampfvakuum in Betrieb gesetzt und Quecksilberdampfe verbreiteten 
sich in dem schlecht ventilierten Lokale. Um dieses Vakuum auf ent
sprechender Hohe zu halten muBte die Pumpe mehrmals taglich in 
Tatigkeit versetzt werden. Die dabei ausgepumpte Luft, beladen mit 
Quecksil berdam pf, ver breitete sich im Ar beitsraume, V entila tionsvorrich
tungen waren nicht vorhanden. AIle zwei Monate muBte 1 kg Queck
silber zugesetzt werden und diese Menge verdampfte zur Ganze. Der 
hier beschaftigte Arbeiter klagte iiber Lockerung der Zahne, Zahnfleisch
blutungen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Durchfall. Es wurde eine 01-
pumpe angeschafft, die den Dampf aus dem Lokal herauspumpte. 

Andere Metalle 
(s. a. unten bei "Hautkrankheiten"). 

Deutsches Reich. 
PrenJ3en. 

"In einem Chromatbetriebe hat die Zahl der Berufserkrankungen 
gegeniiber der Friedenszeit nicht zugenommen. 1m Jahre 1913 er
krankten von 90 durchschnittlich beschaftigten Arbeitern 19, im Jahre 
1917 von durchschnittlich 51 Arbeitern 11 und 1918 von durchschnitt
lich 50 Arbeitern 5." (RB. Diisseldorf.) 

Sachs en. 

"GieBfieber, das sich in Frostgefiihl, NachtschweiB und Kopf
schmerzen auBerte, ist in einer Armaturenfabrik vorgekommen. Eine 
bessere Entliiftung des Arbeitsraumes ist in Aussicht genommen. Auch 
in mehreren anderen MetallgieBereien muBte auf bessere Liiftung der 
Raume gedrungen werden." (Bez. Dresden.) 

"In der Ziindstreifenabteilung der hiesigen Grubensicherheitslampen
fabrik sind seit 1913 keine Phosphorerkrankungen mehr aufgetreten. 
Dagegen wurde das Gewerbeaufsichtsamt auf einen interessanten Fall 
in der Nickel-Kadmiumabteilung dieser Fabrik im Jahre 1914 aufmerk
sam. Dort werden Kadmiumplatten fUr elektrische Grubenlampen 
aus metallischem Kadmium auf Pressen hergestellt. Ein an der Kad
miumpresse beschaftigter Arbeiter erkrankte an Schwacheanfallen, 
Appetitlosigkeit und Brechreiz. Die Erscheinungen hielten 3 Wochen 
an. Nach dem Gutachten des Bezirksarztes war der Fall mit Wahr
scheinlichkeit auf die 1Jbertragung der giftigen Kadmiumoxydsalze auf 
den Magen zuriickzufiihren, die vermutlich entweder dUTCh Einatmung 
des in Pulverform verwendeten Kadmiumoxydes oder durch das Ein
nehmen des Friihstiicks mit beschmutzten Handen zustande gekommen 
sei. Da die Firma jedoch entschieden bestritt, daB Kadmiumoxyd oder 
Kadmiumsalze, wenn auch nur in geringeren Mengen, zur Verwendung 
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gelangten, wurden Proben der Zentralstelle fiir o£fentliche Gesundheits
pflege in Dresden zur Untersuchung eingesandt. Diese stellte fest, 
daB der Kadmiumstaub, sogenannte ,Poussiere', tatsachlich nicht 
aus reinem metallischen Kadmium bestand, sondern auch Kadmium
oxydstaub und unlOsliche Kadmiumsalze in allerdings so geringen 
Spuren enthielt, daB Gesundheitsgefahren fUr die Arbeiter nicht zu be
fiirchten waren." (Bez. Zwickau.) 

Osterl'eich. 
"Wahrend sonst die Vergiftungen durch Blei ihrer Zahl nach die 

erste Stelle einnahmen, haben im Berichtsjahr jene durch Zink groBere 
Bedeutung erlangt. Ungezahlte, bisher aus Messing oder Rotgufi ge
fertigte Gegenstande wurden aus ZinkguB bzw. einer 80-90%igen Zink 
enthaltenden Legierung (sogenanntes Kriegsmetall) hergestellt. In 
den MetaIlgieBereien trat dadurch das GieBfieber haufiger als vorher 
auf. In einem FaIle, in welchem als Ersatz fUr Messing- und WeiB
blech verzinktes Eisenblech verarbeitet wurde, erkrankten die Ar
beiter, welche diese Bleche autogen schweiBten, an Zinkvergiftung." 
(Wien I.) 

"In einer MetaIlgieBerei erkrankten 2 Rilfsarbeiter an GieBfieber. 
Damit die beim Schmelz prozesse sich entwickelnden schadlichen Dampfe 
direkt ins Freie geleitet werden konnen, ist, wie gelegentlich der Revi
sion des Betriebes festgestellt wurde, der Umbau der Schmelztiegelofen 
erforderlich." (Triest.) 

"In einer Spenglerwarenfabrik des hiesigen Aufsichtsbezirkes werden 
Benzinbarrels in groBem Umfange hergestellt. Beim autogenen Schwei
Ben der aus verzinktem Eisenblech konstruierten Behalter entwickeln 
sich Zinkdampfe in dicken Schwaden. Trotzdem diese Arbeit unter 
einem im Rofraum errichteten einfachen Flugdache, also sozusagen 
im Freien vorgenommen wird, erkrankten mit der Zeit aIle hierbei be
schaftigten Arbeiter an GuBfieber. Wenn auch diese Erkrankungen 
nur voriibergehender Natur waren, wiederholten sie sich dennoch immer 
wieder, sobald die betre£fenden Arbeiter der oben genannten Beschaf
tigung oblagen. Das Gewerbeinspektorat hat veranlaBt, daB den 
Arbeitern geeignete Mundschutzmittel zur Verfiigung gestellt werden 
und daB bei dieser Beschaftigung ein angemessener Wechsel der Arbeiter 
vorgesehen ist." (Wien V.) 

England. 
1914. 

Chromgeschwiire. "Chromsaure und die Kalium- und Natrium
bichromate verursachen eigentiimliche Verletzungen, besonders Erosion 
des Nasenseptums durch Inhalation des Staubes, ferner ekzematose 
Eruptionen oder Ulzerationen der Raut, wenn oberflachliche Verletzungen 
den Kristallen oder Losungen das Eindringen durch die schiitzende 
Epidermisdecke in die Raut erlauben. Sie kommen vor: 
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1. Bei der Fabrikation des bekannten Chromgelb, -orange oder -rot, 
durch Aufeinanderwirken von Losungen von Bleiazetat und Bichromat. 

2. In der Farberei und Zeugdruckerei. Beim Farben von Baum
wollgarn mit gelber oder roter Farbe werden die Strahne zuerst mit 
Kalkwasser aufgeweicht und nach dem Auswinden in GefaBe mit Blei
azetat gebracht. Sie kommen hierauf in eine verdiinnte Losung von 
Bichromat, die die Gelbfarbung der Fasern hervorruft. Die Behandlung 
wechselt je nach der gewiinschten Schattierung der gelben Farbe. Bei 
der Kattundruckerei wird Kaliumbichromat zur Indigo- und Tiirkisch
rotfarbung verwendet, und auch fiir Chrombleifarben, indem zuerst 
das gewiinschte Muster mit einer Bleiazetat enthaltenden Pasta auf
gedruckt und dann der Kattun durch eine 2-5%ige Bichromatlosung 
gezogen wird. Bei der Anilinschwarzfarberei wird nach dem Behandeln 
mit salzsaurem Anilin der Stoff in ein Bad gebracht, das eine Bichromat
Wsung enthalt. 

3. Bei der Photographie und Steinatzerei. 
4. Als Oxydationsmittel zur Herstellung von Teerfarben, besonders 

fUr Anthrazen und Alizarin, und in Schwefelsaure geWst zum Bleichen 
von 01, Talg usw. 

5. Beim Gerben von Leder durch das "Zweibadverfahren". Hierbei 
werden die Haute zuerst mit einer Losung von Chromsaure behandelt, 
die durch Zusetzen von Salzsaure zu Kaliumbichromat hergestellt ist, 
dann mit einer Natriumhyposulfitlosung. Die Gefahr der Chromge
schwiire ist am groBten beim Herausnehmen der Haute aus dem ersten 
Bad, dem Aufspannen auf einem Holzbock zur Entfernung der iiber
schussigen Flussigkeit und dann beim Ausspannen und Ausstreichen 
der iibrigen Fliissigkeitsreste. Natriumhyposulfit Wurde als niitzlich 
zur Behandlung von Chromgeschwiiren erkannt, und von dieser Tat
sache kann praktischer Gebrauch gemacht werden, indem man die. an 
Geschwiiren leidenden Arbeiter von der Arbeit am Chrombad zum 
Hyposulfitbad versetzt. 

6. In der franzosischen Poliererei, besonders zum Dunkelpolieren 
von Mahagony und NuBholz, dessen Struktur besser durch Bichromat
behandlung als durch irgendein anderes Mittel hervortritt. Die Fliissig
keit wird in der Regel durch Zeug, seltener durch eine Biirste auf
gebracht. 

7. Als Bestandteil von Sicherheitsziindern, sowie zur Herstellung 
farbigen Glases und Porzellans. 

Wirkungen auf die Haut. BichromatWsungen greifen die un
verletzte Haut nicht an, die geringste Kontinuitatstrennung aber, be
sonders wo sie diinn ist, iiber den Knocheln und zwischen den Fingern, 
geniigt, damit der ZerstorungsprozeB einsetze, und hat er einmal be
gonnen, dann dringt er durch das weicbe Gewebe in die Tiefe, wenn 
nicht MaBregeln ergriffen werden, urn den Kontakt mit der Fliissigkeit 
zu verhindern. Der Lieblingssitz dieser tragen Geschwiire oder ,Chrom
lOcher', wie die Arbeiter sie nennen, ist entweder an den Knocheln 
oder an der Nagelwurzel, aber auch an anderen Stellen der Hand kommen 
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sie vor. Das Gewebe in der Umgebung der Geschwiire ist wallartig 
erhoben, verdickt und verhartet, stets unterminiert, das Zentrum ver
schorft. Wenn der Schorf entfernt wird, so zeigt sich das gelbe Granu
lationsgewebe des Geschwiirsgrundes. Der Durchmesser der Geschwiire 
betragt in der Regel nicht mehr als 3 mm, die Zahl der schmerzhaften 
Geschwiire kann groB werden, wenn die Betriebsaufsicht lax ist. Fast 
immer findet man kleine Geschwiire oder Narben nach solchen an den 
Randen der Chromgerber und Farber. Vordringen der Geschwiire bis 
zum Gelenk und Verlust von Fingern, wie dies von friiheren Autoren 
beschrieben . ist, sind heute kaum zu beobachten. Mitunter setzt bei 
empfanglichen Individuen beim ,Zweibadverfahren' anstatt der Bil
dung der beschriebenen Geschwiire die Eruption ausgebreiteter Blasen 
an den Randen, Unterarmen, mitunter auch an den Fii.Ben und- FuB
knocheln ein, diese ist von heftigem Jucken begleitet. Beim Garnfarben 
wird die Geschwiirsbildung gewohnlich um die Randknochel, an der 
Randflachein der Falte zwischen Daumen und Zeigefinger und am 
Handgelenk und Unterarm gefunden. Gelegentlich ergreift das Leiden 
andere Korperteile, wie Gesicht und Riicken. Empfanglichkeit spielt 
eine groBe Rolle bei Erkrankungen ekzematoser Natur, die Raut man
cher Personen reagiert viel intensiver auf bestimmte Reize wie z. B. 
Chrom als bei anderen Menschen. Erfahrung allein kann entscheiden, 
ob eine bestimmte Person die Arbeit weiter verrichten darf oder nicht. 
Wo die Chromerkrankung ernste Form annimmt ist stets entweder 
Mangel jeglicher MaBnahmen oder Unwissenheit auf Seite der Befallenen 
als Ursache zu finden. Neu eingestellte Arbeiter leiden meist mehr 
als erfahrene, die das schmerzhafte Leiden schon kennen. Jugendliche 
von 14-·15 Jahren, die die Arbeit beginnen, konnen sicher sein zu 
erkranken, wenn die Aufsicht nicht streng ist. Die Schmerzen und die 
Belastigung durch Chromgeschwiire sind betrachtlich. Sie sind nie
mals lebensbedrohend, doch habe ich in einem Jahre 6 Leute gesehen, 
die durch 3-·9 W ochen wegen Chromerkrankung arbeitsunfahig waren. 
Gerade dann, wenn das Leiden nicht so arg ist, daB es Arbeitsunfahig
keit bedingt, konnen bis zur Reilung Monate vergehen. 

MaBnahmen zur Verhiitung. In Betrieben, wo Bichromate 
verwendet werden, ist es notig, daB eine verantwortliche Person da ist, 
die in erster Hilfe ausgebildet ist und taglich die kleinen Sahrunden 
und oberflachlichen Rautabschiirfungen behandelt, wie sie stets vor
kommen. Ein Arzt, der die periodische arztliche Visitierung in einem 
Bichromatbetri.ebe nach dem Regulativ vornimmt, schreibt wie folgt: 

"Da die Chromlocher gewohnlich durch geringfiigige oder unbemerkte Ver
letzungen der Handoberflache entstehen, dringe ich darauf, dafi der Vorarbeiter 
die Hande jedes Arbeiters taglich auf Zeichen eines gereizten Zustandes priift, 
diese Stellen werden dann gewaschen und mit Pflaster bedeckt. Es ist, wie 
ich glaube, wichtig, daB jeder Arbeiter den Nutzen der anfiinglichen Unter
driickung der Chromgeschwiirbildung einsieht. Sie konnen sich innerhalb eines 
einzigen Tages entwickeln, obwohl die atzende Wirkung des Chroms nach einem 
oder zwei Tagen zunachst nicht bemerkbar ist. 

Um ein Chromloch abzuschlieBen und vor dem weiteren Kontakt mit der 
Fliissigkeit zu bewahren, verwende ich eine Salbe aus Zink oder Borax mit 
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etwas Leinen zum Zudecken des Geschwiirs. Ich iiberdecke dann das Leinen 
mit Guttaperchagewebe, dessen Ecken ich durch leichtes Erwarmen oder durch 
etwas Chloroform erweiche und dann auf die Haut presse. Als weiteres Schutz
mittel kann man noch Heftpflaster dariiber verwenden. Man muB darauf 
schauen, daB die Leute die Behandlung fortsetzen und die Geschwiire geheilt 
werden, sonst ist es unvermeidlich, daB sie von der Chromarbeit wegversetzt 
werden, bis die Heilung eingetreten ist." 

Wenn ein Geschwiir voU entwickelt ist, so behandeln manche Arzte 
es mit erweichenden Kataplasmen oder BoraxumschHi,gen, nehmen 
gelbe Quecksilberprazipitatsalbe oder reinigen das Geschwiir mit 
Wasserstoffsuperoxydlosung und behandeln dann weiter mit einer 
lchthyolsalbe unter einem absolut wasserdichten Pflaster. 

Wo in einem Betriebe die Arbeiter mit Bichromat16sung in Beriih
rung kommen, so z. B. in der Chromgerberei beim "Zweibadverfahren" 
oder in der Farberei, ist es unerlaBlich, daB die Rande und Arme aller 
Arbeiter taglich inspiziert und sofort auch die kleinsten Verletzungen 
bedeckt werden, damit sie mit der Losung nicht mehr in Beriihrung 
kommen. Dazu ist Kollodium unersetzlich, wenn dieses aber, wie an 
den Knocheln der Finger nicht angewendet werden kann, muB im Ver
band ein wasserundurchlassiges Pflaster oder ein gut passender Kaut
schukfingerling verwendet werden. Bei der Chromgerberei sind Gummi
handschuhe, die iiber die Ellbogen reichen, sehr niitzlich, aber es ware 
ein Irrtum zu glauben, das Tragen derselben mache die Behandlung 
kleiner Verletzungen iiberfliissig. lch habe sie in der Regel in gutem 
Zustande und abgetragen gefunden, aber das Zuriickhalten des Raut
stoffwechsels verursachte ofters Schadigungen der Raut. Nur wo 
Disziplin und Dberwachung vollkommen sind, kann man die Gummi
handschuhe beiseite lassen. Ersatz fiir sie etwa durch Lederhandschuhe 
ist vollig unzweckmaBig. Periodische arztliche Untersuchung der in 
einer Ohromgerberei Beschaftigten ist niitzlich und fordert den Ge
brauch reiner Kleidung, ist auch eine Kontrolle fiir die Art und Weise, 
wieder Vorarbeiter die tJberwachung durchfiihrt und verhindert, daB 
Chromgeschwiire zu einer Ursache langdauernder Arbeitsunfahigkeit 
werden. 

Endlich ist Einreiben der Rande und Arme mit Fett oder speziellen 
Sal ben zweifellos ein Schutz mittel fiir die Raut. Folgende Salbe ist 
in einem groBen Gerbereibetriebe seit langem in Gebrauch J). 

Petrolatum (paraffinum molle) 3 Teile, 
Lanolin 1 Teil. 

1) Diese Salbe wurde von Dr. Lev i, Chemiker der Lederfirma Pfista & 
Vogel, Milwaukee empfohlen. Sie wird folgendermaBen hergestellt: Schmelzen 
auf dem Wasserbad oder Herd; nach dem Schmelzen und Mischen 10-15 
Tropfen 90 % reiner Karbolsaure zusetzen zu je 400 g der Mischung. Einfiillen 
in ein Glas oder irdenes GefaB und Festwerdenlassen zum Gebrauch. Die 
Salbe wird wie folgt verwendet: Man lasse den Arbeiter mit Wasser und Seife 
griindlich die Hande und Arme reinigen, dann mit warmen Wasser abspiilen 
und solange die Haut noch feucht ist, die Salbe auftragen. Einreiben, bis die 
ganze exponierte Haut von Salbe bedeckt ist durch 2-3 Minuten, dann ein 
Tuch nehmen und trocken rei ben, die Haut fiihlt sich dann trocken und nicht 
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Eine andere antiseptische Salbe, von Dr. Collis angegeben, die 
8ehr erfolgreich verwendet wird, ist aus 1360 g Mineraifett, 169,8 g 
Paraffin und 42,6 g Zyllin zusammengesetzt. 

Bei der Behandlung schwerer papulOser Ekzeme, die durch den 
Kontakt mit Ammoniumbichromat bei der Kunstdruckatzerei auf
traten, war die Applikation gleicher Teile Zink- und 'Borsaurewassers 
sehr zweckmaBig, doch pflegen solche Falle bei neuerlicher Einwirkung 
der Schadlichkeit zu rezidivieren, 'und es erhebt sich die Fra.ge, ob die 
Arbeit fortgesetzt werden soIl. Folgende VorsichtsmaBregeln mogen 
zusammenfassend anempfohlen werden. 

1. Tagliche Inspektion der Rande und Arme aller Arbeiter, die mit 
Chrom irgendwie in Beriihrung kommen. 

2. Sofortiges Bedecken der kleinsten Rautaufschiirfungen nach vor
herigem Waschen in flieBendem Wasser a) durch Auftragen von Kollo
dium auf Stellen am Randriicken und Unterarm, wo die Raut nicht 
gespannt werden rouB oder b) an den Stellen wo dies der Fall ist wie 
an den Fingern und am Handgelenk, durch Auftragen einer einfachen 
Bedeckung Boraxleinen oder Zyanidgaze unter einem undurchlassigen 
Verbande. Dieser ist taglich zu wechseln. 

3. Tragen langer guter Gummihandschuhe; das Tragen derselben 
macht die Behandlung der Verletzungen nicht iiberfliissig. 

4. Beistellung einer Salbe, mit der sich die Arbeiter die Arroe ein
schmieren konnen." 

Arsen 
(s. a. unter "Hautkrankheiten" auf S. 234). 

Deutsches Reich. 
Preu13en. 

"Es ist von Interesse, die Gesundheitsverhaltnisse in einem Arsen
hiittenwerk, ffir welches ausschlieBlich mannliche Personen in Betracht 
kommen, kurz darzustellen. Frauen waren nur mit dem Waschen 
von Arbeitskleidern und mit anderen nicht unmittelbaren Betriebs
arbeiten beschaftigt; sie sind deshalb in der nachstehenden Statistik 
nicht beriicksichtigt. Die Beschaftigung Jugendlicher ist untersagt. 
1m iibrigen ist die Zulassung von Arbeitern von arztlicher Tauglichkeits
bescheinigung abhangig. 

Von den Krankheitsformen, die das Arsen und seine Verbindungen 
durch Staub und Dampfe hervorrufen, traten am meisten Erkrankungen 
der Raut und der Schleimhaute infolge von Xtzwirkungen der arsenigen 
Saure auf; sie zeigen sich als pustelige und knotige Ausschlage und 

fettig an. Lanolin wird von der Raut absorbiert, das Petrolat bildet auf der 
Oberflache einen diinnen "Qberzug. Die Applikation zweier chemisch indifferen
ter Stoffe verhindert die Wirkung des Chroms auf die Oberflache, das absor
bierte Fett hemmt seine Wirkung, wenn das Petrolathautchen an einer Stelle 
eine Liicke haben soUte. 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 6 
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Jahr 

1913 
1914 
1915 
1916 
1017 
1918 

107 I 
91 
64 

II6 
137 
148 

79 
71 

100 
209 
317 
248 

I I 
25 
39 

I III 
56 
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Tab. IX. 

774 
606 

II81 
2728 
4298 I 
3559 

68 
23 

301 
423 

1462 
789 

73,8 
78,0 

156,2 
180,2 
231,3 
167,6 I 

7,2 I 
6,6 

18,4 
23,5 
31,4 
24,0 

9,8 
8,5 

II,8 
13,0 
13,5 
14,3 

Geschwiire, zuweilen auch als Furunkulose; es entstehen fel1ler Rei
zungen der Luftrohre, die zu Bronchialkatarrh und chronischem Kehl
kopfkatarrh fUhren; von den Reizungen der Schleimhaute. sind Lid
bindehaut- und Nasenschleimhautentziindungen mit Durchl6cherung 
der Nasenscheidewand am verbreitetsten. Diese Erscheinungen sind 
als spezifische anzusprechen, wenngleich die Erkrankungen der Atmungs
organe ihre Entstehung auch anderen Ursachen verdanken konnen; 
soweit sie nach arztlicher Feststellung unzweifelhaft auf Arsen zuriick
zufiihren waren, sind sie in der Nachweisung besonders beriicksichtigt. 
Die Dauer der Erkrankungen verlangerte sich besonders im Jahre 1916 
und bezifferte sich noch 1917 und 1918 auf das Doppelte und Dreifache 
gegeniiber 1913. Die mit groBer Steigerung der Produktion einher
gehende vermehrte Einstellung von Arbeitern, unter denen auch zahl
reiche Kriegsgefangene waren, hat auf die Erkrankungen EinfluB ge
habt. Arbeiterwechsel wirkt besonders deshalb ungiinstig, weil Neu~ 
eingestellte nicht die gebotene Vorsicht verwenden und die erforderliche 
Sauberkeit beobachten, auch den Arzt nicht rechtzeitig in Anspruch 
nehmen und dessen Weisungen nicht gehOrig befolgen. Nicht un
wesentlich war ferner, daB die Arbeiter, zumal in der letzten . Zeit des 
Krleges, fast gar keine oder nur beschadigte Unterkleidung besaBen, 
und daB auch die von der Hiitte gelieferte Arbeitskleidung schlieBlich 
nicht mehr rechtzeitig ersetzt werden konnte und schadh~ft iiberwiesen 
werden muBte; Kleidung und UnterIdeidung boten deshalb nicht mehr 
den geniigenden Schutz gegen Erkrankungen, ein Umstand, der iiber
haupt manchmal in gleicher Richtung wirksam gewesen sein mag. 
Fiir die Arsenhiittenarbeiter hatten hiernach die durch den Krieg ver
ursachten Anderungen und Storungen unzweifelhaft gesundheitllche 
Nachteile im Gefolge. Die gesundheitlichen MaBnahmen konnten in
folge der Btiirmisch geforderten Steigerung der Erzeugung und der durch 
Kriegsnotwendigkeiten bedingten ·Umstellung des Betriebes nicht 
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friedensmaBig durchgefiilirt werden, obgleich das Erreichbare geschehen 
ist. " (RB. Breslau.) 

"Durch das Einatmen von Arsenwasserstoff wurde ein Arbeiter ge
totet, als er ein mit Schwefelsaure gefiilltes Fa.6 offnete. Der Arsen
wasserstoff, der nachweisbar in der Schwefelsaure enthalten war, hatte 
sich in der oberen WOlbung des anscheinend nur unvollkommen durch 
Schiitteln mit Wasser gereinigten Fasses gesammelt." (RB. Schleswig.) 

Bayern. 

(Kasuistik s. a. oben unter "Allgemeines" auf S. 1.) 

Arsenvergiftungen wurden bekannt "bei Arbeiten an der Misch
maschine, in welcher die Masse zur Herstellung von Unterkorpern 
(Rauchentwicklern) zubereitet wurde. Diese Erkrankungen sind jedoch 
nur dann in Erscheinung getreten, wenn Arbeiter bei ofters vorkommen
den Branden des Mischgutes der Einatmung des Rauches ausgesetzt 
waren. Weiter konnten bei der Unterkorperherstellung lastige Reiz
erscheinungen der Haut, nicht selten Geschwiire an unbedeckten Korper
teilen der in Frage kommenden Arbeiter wahrgenommen werden." 

"In einer chemischen Fabrik, die wahrend des Krieges die Fabrikation 
des zur Stahlveredlung dienenden Ferrovanadiums aufnahm, erkrank
ten 9 Arbeiter, der Betriebsleiter und ein Werkmeister an Vergiftungen. 
Einer der Arbeiterstarb nach wenigen Tagen. Diese anfanglich un
geklarten FaIle sind nach einwandfreien Untersuchungen darauf zurftck
zufiihren, da.6 sich bei gewissen Arbeitsvorgangen Arsenwasserstoff 
entwickelte. Um solche Vorkommnisse unmoglich zu machen, wurde 
angeordnet, daB der gefahrliche FabrikationsprozeB (Zementations
verfahren) in einer gasdicht schlieBenden Apparatur durchgefiihrt wird, 
die den Austritt auch von geringsten Spuren Arsenwasserstoff in die 
Arbeitsraume ausschlieBt." (Niirnberg-Fiirth.) 

"Von Krankenkassen sind zwei Meldeblatter iiber gewerbliche Er
krankungen eingelaufen: In einer Kristallglasfabrik zog sich ein 
Arbeiter, der Arsenik in einem eisernen Tiegel zerkleinerte, ein Ekzem 
zu, das sich iiber Gesicht und Hals verbreitete. In einer Leder
fabrik erlitt ein Arbeiter eine .!tzwunde an der Hand beim Beizen 
von Hauten; die Beize diirfte arsenige Saure enthalten haben." (Nieder
bayern.) 

Eigenartige gewerbliche Schadigungen ergaben sich schlieBlich durch 
Verwendung von feingepulvertem metallischem Arsen, welches fiir 
gewisse Zwecke zur Verwendung kam. Es handelt sich in der Haupt
sache um Reizerscheinungen der Raut und der oberflachlichen Schleim
haute, die je nach personlicher Disposition und besonders im Sommer 
auftreten. Die VerhiitungsmaBnahmen fallen mit der Staubverhiitung 
und groBtmoglichster Reinlichkeit des Arbeiters selbst und der Arbeits
weise zusammen. Aligemeinvergiftungen wurden nicht beobachtet, 
hingegen traten in einigen Fallen Erstickungserscheinungen sowie An
deutungen von akuter Arsenvergiftung auf, wenn sie bei Entziindung 

. 6* 
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des arsenhaltigen Gemisches gewaltige Rauchmassen entwickelten und 
die Arbeitsraume erfiillten. Dauerschadigungen wurden jedoch nicht 
beobachtet." (Dr. Koelsch.) 

Sachsen. 
"Zwei Todesfalle sind in einer chemischen Fabrik durch ArsElllwasser

stoffvergiftung vorgekommen: Beide FaIle waren auf die Verarbeitung 
arsenhaltiger Schwefelsaure zuriickzufiihren. Die Saure war als "tech
nisch rein" aus Osterreich bezogen worden. Es wurde angeordnet, 
vor der Verwendung im Betriebe von jedem FaB Schwefelsaure eine 
Probe auf Arsengehalt untersuchen zu lassen." (Dresden.) 

Osterreich. 
"In einer Schwefelsaurefabrik erkrankte ein Arbeiter, welcher mit 

der Reinigung der Flugstaubkammer beschaftigt war, unter den Symp
tomen einer akuten Arsenvergiftung. Infolge Nichtbeniitzung eines 
Mundschutztuches bzw. Respirators gelangte arsenhaltiger Flugstaub 
in die Verdauungsorgane des Arbeiters." (Wien V.) 

England. 
1914. 

"Der Bericht enthalt zwei Falle, welche die beiden Arten der Arsen
vergiftung illustrieren, Einatmung von Arsenwasserstoff und KQntakt 
der Raut mit einem arsenigsauren Salze; 1m ersten Falle findet rasche 
Zerstorung der roten Blutkorperchen statt, das Ramaglobin verteilt 
sich im Blutserum und unter dem Bestreben der Leber und der Nieren 
es aus diesem auszuscheiden, kommt es zu intensiver Gelbsucht. 1m 
zweiten FaIle findet eine reizende Wirkung auf die Baut statt. Der 
tOdliche Fall von Arsenwasserstoffvergiftung ereignete sich nach Mr. 
Cr am pton folgendermaBen: 

.Die Vergiftung scheint eingetreten zu sein beim Reinigen eines der Satu
ratoren zur Herstellung von Ammoniumsulfat in ErdOlwerken. Die Saturatoren 
sind aus Holz, innen mit Blei ausgekleidet, sie miissen aIle 6 W ochen gereinigt 
werden. Der betreffende Saturator war Montag den 7. September auBer Be
trieb gesetzt worden, indem ungefiihr um 6h friih das Ammoniakgasrohr und 
die Absaugung abgestelIt, die Tiir geofinet wurde. Ein drinnen befindlicher 
Fliissigkeitsrest wurde durch den Ejektor in der gewohnlichen Weise wie sonst 
das Sulfat herausgetrieben. Der Erkrankte, welcher V orarbeiter im Sulfathaus 
war, goB etwa einhalbes Dutzend Eimer Wasser in den Saturator, um etwa 
darin eingetrocknete feste Massen zu losen und sich dadurch die Arbeit des 
,Abgrabens' zu ersparen, durch die moglicherweise der Belag des Saturators 
geschiidigt werden konnte. Alles dies erfolgte anscheinend Montage. Am 
8. September betrat der Erkrankte den Saturator mit einem Zinkeimer und 
entfernte das tagsvorher hineingeschiittete Wasser. Am 9. war er etwa eine 
Stunde im Saturator und ,kratzte darin hemm', dabei war ein junger Mensch 
sein Begleiter, der ihm eine Kerze hielt. Am 10. war er abermals darin, vor 
und nach dem Friihstiick jedesmal 3/" Stunden. An diesem Tage wurde ihm 
nach eigener Aussage etwa um 1 h unwohl bevor er zum Mittagessen nach hause 
ging. Er !itt an Schmerzen in der Nierengegend und ein wenig im Riicken. 
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Er kehrte nach dem Essen zur Arbeit zuriick, lieB dieselbe aber gleich wieder 
gehen; als er wieder zu hause war bemerkte er Rotfarbung seines Urins. Er 
wurde ins Krankenhaus zu Edinburg iiberfiihrt, wo er am 14. September starb. 
Der Tod erfolgte an ,Arsenwasserstoffvergiftung, akuter Nephritis, Lungen- und 
Gehimodem'. Wieso dieses gefahrliche Gas in den beschriebenen und ahnlichen 
Fallen entstand, ist unklar, am wahrscheinlichsten war der galvanisch verzinkte 
Eimer die Ursache; der Verwalter der Petroleumwerke glaubt, daB der Ver
storbene zu lang, langer als notig in dem Saturator zu verweilen pflegte. Er 
war 50 Jahre alt und wird als kraftiger Mann geschildert. In den Olwerken 
war er iiber 8 Jahre beschaftigt. Zwei Jahre friiher war er im gleichen Spital 
wegen der gleichen Art Vergiftung in Behandlung gewesen. 

Eine Fliissigkeitsprobe aus dem Saturator war eine saure wassrige Losung 
von Ammoniumsulfat und enthielt nach der Analyse des Regierungslabora
toriums 0,86 % freie Schwefelsaure und ein wenig Salzsaure, Arsen in einer 
Menge von 0,23 %. Der Niederschlag aus dem Saturator war dunkel und roch 
nach Teer, bestand aus unreinem Ammoniumsulfat und enthielt nur etwa 
0,28 % As. Der Eimer war rostig und bestand aus gewohnlichem verzinkten 
Blech, doch die Hauptmenge des inneren Zinkiiberzuges war bereits weg. Das 
Zink gab zusammen mit der Saure Arsenwasserstoffdampfe, ebenso der eiserne 
Boden des Eimers. Unter der Annahme, daB der Eimer bis zur oberen Grenze 
der verrosteten Flache gefiillt wurde, betrug die Menge des Arsenwasserstoffs, 
die beim Kontakt mit der Saure in 10 Minuten sich verfiiichtete, iiber 30 ccm. 
Es ist demnach anzunehmen, daB der Arsenwasserstoff von der Schwefelsaure 
im Saturator herriihrte.« 

1m AnschluB an diesen Fall wurden die Arbeitgeber in den Erdol
betrieben aufgefordert, abgesehen von den anderen VorsichtsmaBregeln 
beziiglich Frischluft und Beschrankung der Aufenthaltszeit im Satu
rator daselbst, die Metalleimer durch hOlzerne zu ersetzen als sicherstes 
Mittel zur Vermeidung derartiger Vergiftungen." 

1918. 

"Die Zunahme von 3 Fallen 1915 auf 30 im Jahre 1918 ist zum 
Teil auf die groBere Zahl (9) der Vergiftungen zuriickzufiihren, iiber 
die weiter unten berichtet wird. Sie betreffen Arsenwasserstoffvergif
tungen, aber vor aHem die HersteHung von Arsentrichlorid fiir Kriegs
zwecke durch Behandeln einer Mischung von Kochsalz und Arsenik 
mit Schwefelsaure. Die Substanz wurde dann destilliert, als olige 
Fliissigkeit kondensiert und in Fasser gefiillt. Die Anlage war schwer 
dicht herzustellen und das Arsentrichlorid entwich nahe dem Platze, 
wo der Arbeiter stand. Die Wirkung war heftige Hautreizung, Ekzem 
des Gesichtes, der Nase, der Hande und anderer Korperpartien, zu 
denen das Gas gelangen konnte, besonders Stellen, die zum Schwitzen 
neigten. Auch die Schleimhaute der Augen, Nase und Bronchien 
wurden affiziert. 

Ein solcher Fall endete tOdlich durch Einwirkung auf die Haut des 
einen Beines infolge eines Unfalls. Der Tod trat nach Prof. Delepine, 
der die Obduktion vornahm, durch Arsenvergiftung ein. Herz, Leber, 
Nieren, Pankreas und die Driisen des Magens und Darms zeigten fettige 
Degeneration, auch wurde viel Arsen in den Organen gefunden. Es 
war unmoglich festzustellen, in welchem Umfange Arsenabsorption 
von der Haut aus stattgefunden hatte, doch meinte Prof. Delepine, 
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es miisse eine gewisse Menge des Giftes frei dureh Blut und Lymph
gefaBsystem im Korper zur Verteilung gekommen sein. 

Die Untersuehung der Haare und des Harns der Arheitsgefahrten 
des Verunfallten ergahen die Anwesenheit gewisser Mengen von Arsen 
und Anzeiehen fiir Nierenaffektion. Waren die. Untersuchungen fort
gesetzt worden, so ware es moglieh gewesen zu hestimmen, inwieweit 
die Leute hei ihrer Besehaftigung verhleihen diirfen. Die Symptome 
der Arsentriehloridvergiftung sind ahnlieh den uns hekannten hei 
arseniger Saure, hesonders die Hauterkrankung, und ganz versehieden 
von den Vergiftungshildern, die dureh Einatmen von Arsenwasserstoff 
entstehen, FaIle die dureh ihr unerwartetes Auftreten von Interesse 
sind und weiter unten von Dr. Bddge hesehriehen werden. Immerhin 
hahen die pathologisehen Veranderungen von Leher und Niere eine 
gewisse .Ahnliehkeit, die Beaehtung verdient. 

Zwei weitere FaIle von Hautulzeration ereigneten sieh hei Leuten, 
welehe mit arsenhaltigem Sehlamm von Saurekiihlern hei der Sehwefel
saurefahrikation zu tun hatten. 

Arsenwasserstoffvergiftung. 1m Jahre 1914 ereignet~n sieh 
Arsenwasserstoffvergiftungen besonders bei der Herstellung von Zink
salzen und in ehemisehen Fabriken bei Arheitern, die Saureriiekstande 
aus Tanks oder Zisternen mittelst galvaniseh verzinkter eiserner Haeken 
und Sehaufeln aus Metall zu entfernen hatten. In den Jahren 1900-13 
ereigneten sieh ebenfalls einzelne FaIle in solehen Industrien wie hei 
der Tapetenerzeugung und in der KunstgieBerei heim Bronzieren. 
Aus den Jahren 1914-18 wurden folgende derartige FaIle heriehtet: 
2 FaIle (1 tOdlieher) in Olwerken beim Tankreinigen; 4 (2) FaIle in 
ehemisehen Werken hei derselhen Arheit. Je 2 (1) in der ehemisehen 
Industrie heim Erzeugen von Zinksalzen und heim Reinigen von Zink, 
endlieh 2 FaIle heim GieBen und Bronzieren in KunstgieBereien. 

1917 und 1918 fiihrte die zunehmende Erzeugung von ;Ersatz
farhen zum Auftreten anderer FaIle 5 (2), und die zu gewar,tigende 
Zunahme dieser Industrie erhoht ihre Bedeutung. Bei dem ProzeB 
handelt es sieh um Einwirkung von Salzsaure auf Zink. Dahei handelt 
es sieh entweder um einen ReduktionsprozeB oder die Salzsaure wird 
im letzten Stadium der Fahrikation als Losungsmittel fiir Zinkhydrat 
zugegeben, welches in einer frUheren Phase sieh gehildet hat, wohei 
noeh Reste unveranderten metallisehen Zinks da sind. Beim Auftreten 
der ersten FaIle war es fraglieh, ob aus einer alkalisehen Losung Wasser
stoff in Freiheit gesetzt werden kann. Die weitere Untersuehung zeigte, 
daB dies zweifellos sei. 

Die Vergiftungen traten infolge des hohen Arsengehaltes der Saure 
in den letzten Jahren auf. Einer ereignete sieh (todlieh) in einem seit 
20 Jahren hetriehenen Unternehmen (Zinkreinigung). Die Gefahr mag 
kiinftig dureh Verwendung entarsenierter Saure vermindert werden, 
doeh bleiht die Arheit wegen des Arsengehaltes des Metalls gefahrlieh, 
wo immer Wasserstoff hei Gegenwart von Arsen in Freiheit gesetzt 
wird. Die FaIle zeigen, daB Verfahren aueh dann, wenn sie in freier 
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Luft vor sich gehen, gefahrlich bleiben konnen, und daB Absaugevor
richtungen in den Kesseln unter Umstanden ungeniigend sind, um die 
Gefahr abzuwenden. Zwei schwere Falle ereigneten sich bei der Fabri
kation von Zwischenfarben bei einem gedeckten Kessel, der eine Ab
saugevorrichtung hatte, bei der das Anemometer an der Offnung, 
durch die der Saurezusatz erfolgte, 180-200 Zoll Geschwindigkeit pro 
Minute anzeigte. Vermutlich ist die plOtzliche Entwicklung groBerer 
Gasmengen bei zu raschem Zusatz von Saure die Ursache solcher Ver
giftungen, wobei die Wirkung der Exhaustoren iiberkompensiert wird 
und Gas dem Arbeiter ins Gesicht stromt. Vollstandige Ummantelung 
der GefaBe, in denen iiberdies negativer Druck herrschen muB, mit 
eigenen Speiseoffnungen, die mit Ventilen versehen sind, scheinen die 
vorliegende Schwierigkeit am besten zu losen; wo dies aber nicht mog
lich ist, d. i. wo ein MetallgefaB nicht verwendet werden kann, muB 
eine viel starkere Absaugung erfolgen als die oben angegebene. 

Das Zeitintervall zwischen der Einwirkung des Gases und dem 
Einsetzen der Symptome ist schwer zu bestimmen, da es an Mitteln 
zur friihzeitigen Erkennung des Gases gebricht. Der Knoblauchgeruch, 
der demselben zugeschrieben wird, wurde von keiner der erkrankten 
Personen wahrgenommen. In der Regel mag es einige Stunden dauern, 
bevor die ersten Symptome bemerkbar werden. In einem Fall, wo 
Aufschaumen des GefaBinhaltes das Entweichen von Gas 'vermutlich 
anzeigte, trat die Erkrankung sechs Stunden spater auf. Hoch
interessant ist die verschiedene Schwere des Symptomenbildes bei 
Leuten, die vermutlich in gleichem MaBe der Giftwirkung ausgesetzt 
waren. Von zwei solchen Leuten erkrankte der eine gefahrlich, der 
andere blieb symptomlos. Die Erklarung dieser Tatsache ist schwer. 

Die Symptome waren in den berichteten Fallen die klassischen: 
Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, dann nach 18-24 Stunden 
Gelbsucht und blutig gefarbter Harn. Die 6 tOdlichen Falle endeten 
unter Anurie, die Erkrankungsdauer war 4-8 Tage. Die Pathologie 
der Arsenwasserstoffvergiftung wird aufgefaBt als Blutvergiftung, 
wobei das Gift in die Erythrozyten eindringt, gefolgt yom Versagen 
der Leber und Nieren die Triimmer der Blutkorperchen zu entfernen. 
Andere gasformige Gifte, die auf die roten Blutzellen wirken, bewirken 
raschen Tod unter Asphyxie und es ist unklar, warum die Einatmung 
von Arsenwasserstoff so langsam wirkt. Weiteres Licht auf diese 
Erscheinungen wurde geworfen durch Beobachtungen an einem tod
lichen Falle des Jahres 1917: 

Die Leichenerscheinungen waren fUr das freie Auge wenig auffallend. 
Einige Organproben, Herrn Prof. Delepine geschickt, ergaben degene
rative Veranderungen an Leber und Nieren. Viele Leberzellen ent
hielten Vakuolen, andere, besonders an der Leberpforte waren pig
mentiert, das rotbraune Pigment war in Form feiner Kornchen vor
handen, die keine Reaktion auf Eisen gaben. Auch an den sezernieren
den Zellen der Niere wurde Vakuolisation und Degeneration beobachtet. 
Nach Delepine ist die Nekrose der Nierenepithelien weiter fort-
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geschritten als die gewohnliche histologische Untersuchung erkennen 
laBt und moglicherweise hat das Gift die gewohnliche Reaktion des 
Protoplasmas verandert. In 200 g Lebersubstanz waren 0,01 mg arse
nige Saure enthalten, also 0,0878 mg im ganzen Organ. Diese Be
obachtungen sprechen fiir Veranderungen, die der Arsenwasserstoff in 
den Leber- und Nierenzellen verursacht, und daB auf diese die Krank
heitssymptome zuriickzufiihren sind. Vermutlich geht das Arsen, das 
in die roten Blutzellen gelangt, eine organische Bindung ein, die in 
Leber und Nieren eindringend, besonders die Driisenzellen affiziert. 
Eine solche Auffassung wiirde die Vergiftungsfalle erklaren, welche 
mit Gelbsucht nach der Einfiihrung von Arsenverbindungen in den 
Blutstrbm einhergehen. Die Ungleichheit der Symptome kann darauf 
zuriickzufiihren sein, daB einmal arterielles, einmal venoses Blut das 
Gift aufnimmt, indem der Sauerstoff vielleicht wichtig fiir die Ent
stehung einer giftigen Verbindung ist. 

In eimlm weiteren FaIle enthlelten 100 ccm Harn 0,79 mg arseniger 
Saure am sechsten Erkrankungstage, in einem folgenden 0,035 mg am 
elf ten Tage. Die beiden FaIle endeten nicht todlich. Harnunter
suchungen bei gesunden, jedoch den Arsenwasserstoffdampfen aus
gesetzten Arbeitern gaben keine klaren Resultate, es wurden nur Spuren 
von Arsen unter 0,01 mg pro 100 ccm gefunden, die als bedeutungslos 
anzusehen sind. Die Untersuchungen sollen fortgesetzt werden. Die 
periodische Harnuntersuchung bei gefahrdeten Personen ist sicherlich 
von groBem Wert als PraventivmaBregel. Zunahme iiber ein gewisses 
MaB im Harn mag ein Vorgang sein, der gegen die kumulative Wirkung 
des Giftes gerichtet ist, oder anderseits, was wabrscheinlicher ist nach 
den an Schwerkranken gewonnenen Resultaten, die Arsenausscheidung 
erreicht hohe Werte, wenn die sezernierenden Zellen geschadigt sind, 
wenn also die Krankheitssymptome sich entwickeln. Die Unschadlich
keit der Arbeit bei diesen Prozessen hangt von der Wirksamkeit der 
SchutzmaBnahmen gegen ein Entweichen des Gases abo 

Eine interessante Studie iiber Blutbeschaffenheit bei 30 Arsenwasser
stoffvergiftungen im Unterseebootkrieg hat im Jahre 1916 der Militar
arzt F. S. Dudley angestellt. In allen Fallen war die Erythrozyten
zahl vermindert, 2mal auf 2, 12mal auf 2-3, 10mal auf 3-4, 4mal 
auf mehr als 4 Millionen reduziert. Die Leukozytenzahl war kaum 
verandert. In Harn, Haar, Finger- und Zehennageln war Arsen nach
weisbar. Die FaIle gingen in Genesung aus. Nach der ersten Reise, 
auf welcher die Symptome auftraten, schlen es klar, daB mit Arsen 
verunreinigte Schwefelsaure zur Herstellung der ~l\kkumulatoren ge
dient hattte. Nach der Entarsenierung der Saure waren bei der nach
sten Erhebung die gleichen Symptome zu beobachten. Die Unter
suchung der Metallplatten der Akkumulatoren ergab einen Gehalt von 
0,2% Arsen, dieser war Ursache der Vergiftung gewesen. Die Platten 
waren seit der Aufstellung der Batterie im Jahre 1911 nicht gewechselt 
worden und wenn friiher keine schweren Erkrankungen auftraten, so 
war dies nur dem Umstande zuzuschreiben, daB nach der Ladung immer 
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geliiftet wurde und daB es friiher nie notig war durch viele Stunden 
unterzutauchen. Sofort nach der Entdeckung der Vergiftungsursache 
wurden aIle Batterien aus dieser Klasse von Unterseebooten ausge
wechselt. " 

Niederlande. 
1914. 

"An ,Arsenpemphigus', d. i. Blasen im Gesicht, erkrankte ein Arbeiter 
in einer Glasfabrik, der arsenhaltige Stoffe abzuwagen hatte. Durch 
wiederholte Erkrankung war die Gesichtshaut bereits verdickt." 

1918. 

"Eine Erkrankung wurde bei einem Kiirschner konstatiert." 

Phosphor. 
England. 

1914. 

"Die Berichte enthalten keinen Vergiftungsfall; folgender kurzer 
Bericht des Dr. Collis iiber gewisse, vielleicht durch Phos phorwasser
stoff verursachte Erkrankungen sind beachtenswert. ,Schwere Folgen 
wurden vermutlich verhiitet durch eine Untersuchung, die ich hinsicht
lich einer neuen, jiingst aus Frankreich eingefiihrten Methode zur Rer
stellung von Wasserstoff anstellte. Bei diesem Verfahren wird Ferro
silizium mit Atznatron gemischt, ein komplexes Silikat wird gebildet 
und Wasserstoff wird frei. Vorhergehende Untersuchung der Natur 
des Ferrosiliziums hat ergeben, daB dieses keine reine Substanz ist und 
daB es beim Feuchtwerden Phosphorwasserstoffgas abgibt. Dieses 
Gas ist ungemein giftig und hat schon ernste Erkrankungen unter den 
Passagieren von Schiffen mit Ferrosiliziumfrachten verursacht. Auch 
in der untersuchten Anlage zur Wasserstofferzeugung hatte niemand 
eine Ahnung von der Gefahr durch Ferrosilizium, gliicklicherweise 
passierte nichts; doch die Beschaftigten litten an Kopfschmerz , Schwindel, 
Trockenheitsgefiihl im Rachen, Brechreiz, DurchfaIl, allgemeines Un
wohlsein, lauter Symptome, die zuerst auf verdorbene Nahrung zuriick
gefiihrt wurden. Da aber diese Erscheinungen mit denen iiberein
stimmen, die nach der Aufnahme kleiner Phosphorwasserstoffmengen 
beobachtet wurden und der produzierte Wasserstoff wie Azetylen roch, 
ein Geruch, der auch dem Phosphorwasserstoff zukommt, war kein 
Zweifel, daB diese Entwicklung von Wasserstoff mit erheblicher Gefahr 
verbunden sei und unter folgenden VorsichtsmaBregeln durchgefiihrt 
werden miiBte: a) Atznatron und Ferrosilizium miissen getrennt lagern, 
b) Ferrosiliziumlager miissen sorgfaltig trocken gehalten werden, 
c) niemand solI mit Randen oder Kleidern, die durch Atznatron be
schmutzt sind, mit Ferrosilizium arbeiten, d) Abfallmaterial von den 
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Wasserstofferzeugungstanks solI in geschlossenen Leitungen an die 
freie Luft befordert werden. e) wenn Gas entwickelt wird, solI fUr aus
giebige Ventilation gesorgt werden, f) aIle Beschaftigten sind vor den 
Gefahren der Gasinhalation zu warnen.' 

Die Methode wird nur an zwei Orten angewendet, die Arbeiter wur
den vollstandig unterrichtet." 

1918. 

"Seit 1915 ereigneten sich 11 FaIle von Phosphornekrose in der 
einzigen Fabrik in der Phosphor erzeugt wurde. Bis auf diese FaIle 
herrschte gewissermaBen Immunitat durch mehrere Jahre. Obwohl 
die Zahl der zu Kriegszwecken mit Phosphor in Beriihrung gekommenen 
Arbeiter betrachtlich war, wurde nur ein Fall von anderwarts als von 
der Phosphorerzeugung gemeldet, die iibrigen betrafen lauter alte 
Phosphorarbeiter. Bei der Phosphorfabrikation wurde in den letzten 
Jahren statt der friiheren, meiner Meinung nach, weit zweckmaBigeren 
Untersuchung der Arbeiter durch einen Zahnarzt eine Elolche durch 
den praktischen Arzt durchgefiihrt, der dem Zahnarzt lediglich Be
richt erstattete wenn er Behandlung fiir notwendig hielt. Nach dem 
ersten FaIle (derselbe verlief tOdlich) wurde ein Zahnarzt von der Firma 
mit der Verpflichtung aufgenommen, die Zahne aller Phosphorarbeiter 
in Ordnung zu bringen. Dieser ordiniert zwei Nachmittage im zahn
arztlichen Ambulatorium des Betriebes und untersucht vierteljahrlich 
das GebiB der Arbeiter. Letzteres Vorgehen hat zur Entdeckung der 
Nekrosefalle nach Entfernung erkrankter Zahne gefiihrt. Seit Juli 
1918 wird iiber keinen weiteren Fall berichtet. Mr. Thomas (Wallsall) 
berichtet iiber die Phosphornekrose wie folgt: 

»Mit 3 Ausnahmen traten aIle FaIle im Zusammenhang mit der Kondensor
Anlage auf. Diese liegt hinter den Of en in einem groBen luftigen Gebaude. 
Die Phosphorarbeiter zerfaIlen in 2 Kategorien, Of en- und Kondensorarbeiter. 
Unter ersteren fand sich keine Erkrankung, sie haben nichts mit Phosphor zu 
tun, werden aber von Phosphorpentoxyddampfen und brennendem Phosphor 
belastigt, wenn der Of en undicht wird. Obwohl im gleichen Hause mit den 
Kondensorarbeitern, scheinen sie die Phosphordampfe nicht im nennenswerten 
MaBe zu erreichen, vielleicht deshalb, weil die heiBe Luft um den Of en sie 
wie eine Schutzwand umgibt. Viel mehr Leute sind bei dem Kondensor mit 
Phosphor und Phosphorschlamm in Beriihrung. Beim Entleeren der Konden
satoren flieBt der rohe Phosphor durch eine Syphonvorrichtung in fliissigem 
Zustand aus und wird unter Wasser in eisernen Kasten aufgefangen, wo er 
erstarrt. Dann wird er herausgenommen, die Reste, genannt Phosphorschlamm, 
auch herausgehebert und neuerlicher Behandlung zugefiihrt_ Bei diesen Pro
zessen entweichen Dampfe, aus niederen Oxydationsstufen des Phosphors be
stehend, und desgleichen aus dem auf den Boden verspritztem Phosphorschlamm. 
Infolge der zahlreichen Entstehungsstellen der Dampfe ist es kaum moglich 
sie abzusaugen_ Die Firma bemiihte sich die Kondensatoren zu verbessern 
und den FuBboden zu drainieren. Statt Holz wurde Beton zu den Konden
satoren verwendet, der Boden zwischen den Kondensatoren erneuert.« 

So konnten die Phosphorspritzer leicht weggespiilt werden. Ober
dies wurden die Seiten des Gebaudes geoffnet, so daB die allgemeine 
Ventilation verbessert wurde. Mit den verbesserten Kondensatoren 
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gleiehzeitig wurden verbesserte Arbeitsmethoden eingefiihrt, so daB 
die Beriihrung mit dem Phosphor (Phosphorsehlamm) und der Kontakt 
des rohen Phosphors mit der Luft vermindert wurde. Die Dampf
menge in der Luft war viel geringer, jedoeh bestand noeh das Bediirfnis 
naeh Verbesserung. Naeh den angestellten Versuehen wird es in Zd
kunft moglieh sein, Phosphor und Phosphorsehlamm aus dem Konden
sator zu entfernen, ohne daB Dampfe an mehr als ein oder zwei Punkten 
entstehen, daselbst konnen sie leieht dureh Absaugung entfernt werden." 

"Zwei FaIle ereigneten sieh bei der Herstellung amorphen Phosphors 
aus gelbem. Die Menge der Dampfe ist, gering, sie entstehen an be
stimmten Stellen, konnen daher leieht abgesaugt werden. Derzeit ist 
eine befriedigende Absaugung im Gange." 

Niederlande. 
1917. 

"Ein Fall von ,Kesselgasvergiftung' wurde naeh Art. 21 des Arbeiter
gesetzes gemeldet. Die Erhebungen ergaben folgendes: Ein 27jahriger 
Arbeiter reparierte am 8. Februar einen Defekt eines Dampfkessels 
durch SehweiBen in der Azetylensauerstofflamme. Dabei wurde der 
Azetylenentwieklungsapparat "Sirius" gebraucht. Das Kesseleisen 
wurde durch einen anderen Arbeiter vorgewarmt. Ob der Befallene 
von dem Gas direkt getroffen wurde, wissen weder die Meister der 
Firma noeh der Fabrikarzt anzugeben. Abends 8 Uhr fiihlte er sieh 
krank, naehts um 12 Uhr verspiirte er Hustenreiz, am nachsten Tag 
um 11 Uhr war starke Dyspnoe vorhanden, die Temperatur 38 0 C, 
allgemeine Bronchitis, mittags und abends starke Zyanose, Temperatur 
38 0 C, dann zunehmende Dyspnoe und Tod. Das BewuBtsein war bis 
zum SehluB erhalten. 

Der vom Patienten gehandhabte Azetylenapparat wurde nachtrag
Hch untersucht, das ausstromende Azetylen roch nach Knoblauch. 
Als QueIle des Azetylens solI amerikanisches Kalziumkarbid verwendet 
worden sein. Verschiedene Untersucher haben berichtet, daB ,dieses 
Phosphorwasserstoff enthiilt und zwar 0,02-0,06%. Wieviel davon 
im vorliegenden FaIle aus dem Kalziumkarbid in Freiheit gesetzt worden 
war, laBt sieh nieht feststellen. Auch H 2S und CO wurden als Verun
reinigungen des Azetylens angegeben." 

Schwefelwasserstoff. 
Deutsches Reich. 

Preu6en. 

"Zwei Vergiftungen durch Schwefelwasserstoffgas kamen in einer 
chemischen Fabrik vor. In einem FaIle hatte der Getotete, der mit 
Reinigungsarbeiten besehaftigt war, verbotswidrig ein Ventil geoffnet, 
aus dem Schwefelwasserstoff austrat. Es wurde angeordnet, daB solehe 



92 Ernst Brezina, 

Reinigungsarbeiten nur im Beisein eines Vorarbeiters vorgenommen 
werden durfen. In dem anderen Faile war Schwefelwasserstoff infolge 
"Oberdrucks aus einem WasserverschluB ausgetreten. Eine auf den 
WasserverschluB gesetzte Kappe war abgebrochen. Es wurde ver
langt, den WasserverschluB so einzurichten, daBaustretendes Schwefel
wasserstoffgas uber das Dach abgeleitet wird. Weiterhin erlitt ein 
Arbeiter einer Akkumulatorenfabrik bei der Reinigung der Schwefel
wasserstoffentwicklungsapparate eine todliche Gasvergiftung. Die Rei
nigung sollte stets von zwei Arbeitern in einem besonderen Raume, 
der auch als Filtrierzimmer diente und dem eigentlichen kleineren 
Schwefelwasserstoffraume gegenuberlag, vorgenommen werden. Am 
Unfalltage wurde jedoch der kleinere Raum zum Reinigen der Be
halter benutzt, um die Luft des groBeren Raumes, in dem noch ander
weitig gearbeitet wurde, nicht zu verpesten. Nach Beendigung der 
Reinigung hatte der Arbeiter einen Apparat vor das offene Fenster 
gesetzt und mit Schwefeleisenstucken gefullt; dann hatte er sich mit 
dem Einfiillen von Salzsaure beschaftigt. Er war wahrscheinlich bei 
dieser Arbeit ohnmachtig geworden und wurde so aufgefunden. Wieder
belebungsversuche und kunstliche Atmung vermochten ihn nicht mehr 
zu retten. Vermutlich hatte er zu viel Salzsaure eingefiillt, so daB die 
Gasentwicklung zu stark geworden war, und der den AbschluBhahn 
haltende Gummistopfen durch den Gasuberdruck herausgedruckt 
wurde. Bei dem Versuch, den Stopfen wieder zu schlieBen, atmete 
der Arbeiter das Gas ein. Verbotswidrig hatte er die Apparate allein 
gereinigt. Zur Verhutung kiinftiger Unfalle wurden der Einbau eines 
Saugzugs in den vorhandenen Abzug und die Benutzung dieses Abzugs 
beim Reinigen und Fullen der Apparate vorgeschrieben. Ferner sollten 
uber dem FuBboden mehrere ins Freie fiihrende Offnungen angebracht 
und die Arbeiter durch mundliche Anweisung und deutlich lesbaren 
Anschlag angehalten werden, das Reinigen und Fullen stets zu zweit 
vorzunehmen." (RB. Arnsberg.) 

Bayern 
(s. oben unter "Allgemeines" auf S. 1). 

Kleinere Staaten. 
"Beim Bau des fiirstlichen Bades in Eilsen lieB der leitende Bau

aufseher zwei Arbeiter in einen leer gepumpten Brunnenschacht des 
Schwefelbades zur Vornahme von Arbeiten auf der Sohle des Schachtes, 
wahrscheinlich aus Unkenntnis der Gefahr, ohne jede VorsichtsmaB
nahme einsteigen. Die Folge war, daB die Arbeiter durch Schwefel
wasserstoffgase, die sich am Boden des Schachtes angesammelt hatten, 
betaubt wurden und spater an den Folgen der Vergiftung starben." 
(Schaumburg-Lippe. ) 

In einer neu errichteten Schwefelfabrik, in welcher aus Schwefel
kalzium und Chlormagnesiumlauge durch Zersetzung Schwefelwasser-



Schwefelwasserstoff. 93 

stoff und durch Verbrennung des letzteren Schwefel gewonnen wird, 
sind in der ersten Zeit, bis es auf Grund der gewonnenen Erfahrungen 
durch entsprechende Anderungen gelang, Undichtheiten und Gas
austrittevollstandig zu beseitigen, infolge der Einwirkung des Schwefel
wasserstoffgases haufiger Bindehautentziindungen aufgetreten, die 
jedoch spater vollstandig verschwanden. - In einer kleinen Lackfabrik 
sind bei Verwendung von Ersatzmitteln zum Verdiinnen von Lacken 
usw. Gesundheitsschadigungen bei dem Unternehmer und den Arbeitern 
beobachtet. Bei ersterem hatte besonders das Augenlicht gelitten, 
so daB er langere Zeit in arztlicher Behandlung war. (Anhalt.) 

Osterreich. 
"Ein in der Praxis auBerordentlich seltener Fall der Entstehung 

giftiger Gase ereignete sich in einer ansonst mustergiiltig eingerichteten 
und sehr sauber gehaltenen Lederfabrik. Die Firma verarbeitet unter 
andern indische Haute, welche, da diese in trockenem Zustande an
langen, in sogenannten Weichgruben einige Tage hindurch in Wasser 
aufgeweicht werden miissen. Hierbei lOst sich von den Hauten mit 
dem Konservierungsmittel organische Substanz ab, welche sich am 
Boden des Geschirres in Form eines Schlammes lagert. Die Entleerung 
der Grube erfolgt durch eine Bodenoffnung, worauf das Reinigen derart 
vorgenommen wurde, daB ein Arbeiter in die Grube einstieg und daselbst 
mittelst Besen den Boden sauberte. Bei derart vorgenommener Rei
nigung eines Geschirres, welches einige Tage noch mit dem Weichwasser 
angefiillt belassen wurde, nachdem die Haute bereits gezogen waren, 
fiel der betreffende Arbeiter plotzlich tot zusammen und drei weitere 
Arbeiter, die Hilfe bringen wollten, wurden bewuBtlos aus der Grube 
gezogen. Die Obduktion der Leiche ergab Vergiftung durch Kohlen
saure und Schwefelwasserstoff. Eine vorgenommene chemische Unt,er
suchung der Riickstande und Reaktionsgase wies gleichfalls diese Stoffe 
nacho Das Amt hat das Notwendige veranlaBt, daB in Gerbereien, 
welche indische Haute verarbeiten, die Reinigung der Weichgruben 
unmittelbar nach dem Ziehen der Haute auf eine Weise vorgenommen 
werde, welche das Befahren der Gruben entbehrlich macht." (Wien V.) 

"Der Inhaber einer Baumwollwarendruckerei wollte schwarze Druck
farbe, wie in diesem Betriebe bisher iiblich, durch Au£losen von Schwefel
natrium und Kupfervitriol in heiBem Wasser herstellen. Beim Ein
schiitten des ersteren trat plOtzlich eine sehr heftige Gasentwicklung 
auf ,so daB der Betriebsinhaber nicht einmal mehr den Ausgang ge
winnen konnte, sondern vor demselben besinnungslos zusammenbrach 
und erst nach mehreren Stunden durch einen Arzt wieder zum BewuBt
sein gebracht wurde, welcher eine Schwefelwasserstoffgasvergiftung 
feststellte." (Trautenau.) 

"In einer Lederfabrik wurde ein tOdlicher Unfall durch schwefelige 
Gase, die sich in einem der Lohgeschirre angesammelt hatten, herbei
gefiihrt. Die 4 Be starke Lohbriihe bestand aus Eichenextrakt, Lohe 
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und Knoppern mit einem Zusatz von Il/2 % Bisulfit und Natrium
sulfid sowie ungefahr 7% Neuradol, welche Zusatze zweifellos die Bil
dung schwefeliger Gase verursacht hatten. Der Zusatz kiinstlicher 
Gerbmittel zu den natiirlichen Pflanzengerbstoffen und Extrakten 
wurde spaterhin durch die Kaiserliche Verordnung yom 16.0ktober 
1916 verboten." (W.-Neustadt.) 

Schweiz. 
"In einer Gerberei, die gezwungen war, ,amerikanischen Extrakt;' 

als Gerbstoff zu verwenden, passierte ein nie vorher erlebter Ungliicks
fall. An einem heiBen Tage wurde eine Gerbgrube geleert und beim 
Ausschopfen des Schlammes wurde der Mann bewuBtlos und fiel hin. 
Ein zweiter und nach ihm ein dritter, die zu Hilfe eilten, sanken eben
falls zusammen. Doch konnten alle drei gerettet werden, an der frischen 
Luft erholten sie sich bald. Man schrieb das Vorkommnis jenem Ex
trakt zu, ob mit Recht oder Unrecht, ist nicht ermittelt worden. Die 
von Herrn Prof. Dr. Otto Roth spater, allerdings unter anderen atmo
spharischen Verhaltnissen vorgenommene Untersuchung in der nam
lichen Grube gab keine geniigende Aufklarung. Positiv nachweisbar 
war nur ziemlich viel Schwefelwasserstoff, der sich in dem Schlamm 
entwickelte und beim Umriihren in der Grube daraus frei werden muBte." 
(1916-17, IV. Kreis.) 

England. 
1914. 

,,8 FiiUe, davon 2 todliche ereigneten sich beim Bedienen oder Rei
nigen von Reinigern in Gaswerken, 6 (davon 1 tOdlicher) beim Reinigen 
von Rohren oder Destillierb1asen in Teerdestillierbetrieben, 5 in che
mischen Betrieben (davon je einer in einer Entarsenierungsanlage und 
in einem Ammoniumsulfatbetriebe) und einer beim Reinigen des Pump
raumes in einem Gaswerk." 

Chlor, Salzsaure. 
Deutsches Reich. 

(Bayern s.oben unter "Allgemeines" auf S. 1.) 

Sachsen. 
"Zwei Erkrankungen in einer Ursol und ahnliche Farbstoffe ver

wendenden Rauchwarenfarberei hat der Bezirksarzt hauptsachlich auf 
das starke Chloren der Hande zwecks Reinigung beim Farben zuriick
gefiihrt und Einschrankung des Chlorgebrauches beim Waschen an
geordnet." (Chemnitz.) 

"Der Betrieb der Chlorkalkfabrik einer elektrolytischen Anlage hat 
sich in gesundheitlicher Hinsicht ungiinstiger gestaltet, da durch den 
Mangel an Blei und an Gummimanschetten die Reparatur der Kammern 
nicht in der sorgfaltigen Weise wie sonst ausgefiihrt wurde und beim 
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Ablassen des Chlorkalks in Fasser, die iiber die Fasser gezogenen Tuch
manschetten leicht defekt wurden und nicht so gut anschlossen wie die 
Gummimanschetten und die Arbeiter infolgedessen mehr der Einwir
kung der Chlorgase ausgesetzt waren." 

Osterreich. 
"In einer Wollwarenfabrik zog sich ein Arbeiter beim Bleichen von 

Stiicken mit Chlorgas durch Einatmen von Chlordampfen einen Lungen
katarrh zu." (Briinn.) 

"Der Lehrling einer Waschereinigungsanstalt zog sich eine Chlor
vergiftung beim EingieBen von Ameisensaure in ein mit Javellescher 
Lauge gefiilltes GefaB zu, welche Arbeit er im Auftrage des Meisters 
vollfiihrte." (Wien I.) 

"Infolge Einatmens von Chlorgas bei der Erzeugung von chlor
saurem Kali erkrankte in einer chemischen Fabrik ein Arbeiter an 
akuter Bronchitis mit Atemnot und Kopfschmerzen." (Teplitz.) 

Schweiz. 
"Unter den Chlorvergiftungen ist ein Todesfall zu verzeichnen. 

Der Fall spielte sich unter sonderbaren Umstanden abo Der betreffende 
Arbeiter hatte zusammen mit einem andern Chlorflaschen auszuwechseln. 
Nach Aussage des zweiten Mannes ereignete sich nichts bemerkens
wertes bei dieser Arbeit. Sein Nebenmann ging nach Hause, schlief 
unruhig und hatte etwas Husten, wie seine Frau angab. Am Morgen 
trat er wie gewohnt zur Arbeit an, ohne Beschwerden zu auBern. Um 
9 Uhr, beim Einnehmen der Zwischenmahlzeit, sank er plotzlich ent
kraftet zusammen und starb, ins Spital verbracht, nach 20 Tagen. 
Die Autopsie gab auBer charakteristischen Symptomen fiir Chlorver
giftung (1 Ref.) keinen positiven Befund. Mangels anderer nachweis
barer Ursache wurde auf Chlorvergiftung durch Einatmung des Gases 
geschlossen." (1916-17, II. Kreis.) 

England. 
1914. 

Die beiden gemeldeten Falle ereigneten sich bei der Entwicklung 
von Chlorgas in Alkaliwerken. 

Schweflige. und Schwefelsaure. 
Deutsches Reich. 

Preu13en. 
"Da Gesundheitsschadigungen der Arbeiter zu befiirchten waren, 

wurde das Institut fiir Hygiene und Bakteriologie in Gelsenkirchen mit 
der Untersuchung einer Zimmermannschen Trockenanlage beauftragt. 
Es stellte fest, daB die Luft iiber den Darren geringe Mengen Kohlen-
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oxyd enthielt. 1hr Gehalt an Kohlensaure und schwe£liger Saure un
mittelbar iiber dem Boden der Darren und in etwa 1,5 m Hohe iiber 
diesen betrug 1,1 und 0,6-0,9%. Der Sauerstoffgehalt betrug an 
diesen Stellen 14 und 14,1-16%. Mause, die auf bedeckter und un
bedeckter Darre in verschiedenen Hohen von 10-60 cm und in Tempe
raturen von 35-54 0 C aufgesteUt wurden, verstarben nach 4, 90 und 
105 Minuten. Eine Maus, die 50 cm iiber dem unbedeckten Boden 
der Darre in einer Temperatur von 23-34 0 C aufgestellt wurde, war 
bei Beendigung des Versuchs nach 33/ 4 Stunden noch gesund. Es muB 
jedoch hinzugefiigt werden, daB diese Stelle von einem starken Luft
strom bestrichen wurde. Die Sektion der drei toten Mause und die 
spektroskopische Untersuchurig des Blutes auf Kohlenoxydhamoglobin 
ergab keine Kohlenoxydgasvergiftung. Vermutlich ist die Todesursache 
in den hohen Temperaturen und dem Gehalt der Luft an schwefliger 
Saure zu suchen." (RB. Arnsberg.) 

Sachsen. 
"Ein Gewerkschaftskartell fiihrte dariiber Klage, daB die Arbeiter 

an den Schwefelkiesofen einer chemischen Fabrik durch Undichtheiten 
an der Apparatur stark unter der Wirkung giftiger Gase zu leiden 
hatten. Auf Veranlassung der Gewerbeaufsichtsbeamten wurde Ab
hilfe geschaffen." (Bez. Dresden.) 

Osterreich. 
"Der durch die Verkehrseinstellung im August bedingte zeitweise 

Stillstand einer Zellulosefabrik wurde dazu beniitzt, um die bisher in 
Verwendung gestandenen und schwer dicht zu haltenden Kolben
pumpen fiir die Sulfitlauge gegen direkt mit Elektromotoren gekuppelte 
Zentrifugalpumpen mit automatischer Regulierung auszuwechseln. 
Die Zentrifugalpumpen erfordern infolge der automatischen Regulie
rung fast gar keine Bedienung und werden die Arbeiter nicht mehr wie 
friiher durch Sauredampfe belastigt." (Klagenfurt.) 

England. 
1914. 

"Ein Fall ereignete sich beim Reparieren eines Schwefelrostofens." 

Nitrose Gase. 
Deutsches Reich. 

(Bayern s. oben unter "Allgemeines".) 
Pren13en. 

"Das Einatmen nitroser Gase hatte einige Todesfalle zur Folge. 
Leider sind die Arbeiter, obgleich sie standig auf die Gefahrlichkeit der 
Gase hingewiesen werden, noch oft recht gleichgiiltig dagegen. So 
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verlor ein Arbeiter, der die Umgebung eines Abfallsaurebehlilters von 
ubergelaufener Saure durch Abspritzen zu reinigen hatte, sein Leben 
durch Einatmen der entstehenden Gase, weil er es unterlassen hatte, 
sich bei der Arbeit, die im Freien vorgenommen wurde, so aufzustellen, 
daB die Gase durch den herrschenden Wind von ihm fortgetrieben 
wurden. Er starb wenige Stunden nach beendigter Arbeit." (RB. Merse
burg.) 

"Durch nitrose Gase wurden 4 Arbeiter vergiftet. In 2 Fallen 
war nicht mit der Nachentwicklung von Gasen aus schlammigen Ruck
standen in einem Zisternenwagen und einem Apparat gerechnet, die 
ohne Atmungsmasken befahren wurden. Von den anderen Fallen 
ereignete sich der eine in einer Salpeterfabrik. Wahrscheinlich durch 
unrichtige Hahnstellung wurde versehentlich Salpetersaure dem offenen 
VorratsgefaB fiir Salpeterla:uge zugeleitet, wobei nitrose Gase in groBen 
Mengen auftraten. Ein Arbeiter, der sich bemuhte, den SaurezufluB 
abzustellen, erlitt eine todliche Vergiftung. Die vierte Nitrosevergiftung 
erfolgte bei der Auswechslung einer Dichtung wahrend des Betriebes 
in einer Salpetersaurefabrik. Zum Schutze gegen nitrose Gase war der 
Arbeiter nur mit einem Mundschwamm ausgerustet, der bei der mehr
stundigen Arbeit in den Dunsten keinen Schutz gewahren konnte. -
Abgesehen von diesen schweren Fallen sind noch zahlreiche Erkran
kungen durch nitrose Gase, in der Mehrzahl bei Dichtungsarbeiten und 
anderen Reparaturen, vorgekommen. Hierbei hat sich ergeben, daB der 
sogenannte Russelapparat A.M.G.-Apparat) der Dragerwerke in Lubeck, 
der wegen seiner bequemen Handhabung bevorzugt wurde, keinen 
zuverlassigen Schutz gegen nitrose Gase gewahrt." (RB. Wiesbaden.) 

"Ein anderer todlicher Unfall in der Sprengstoffindustrie wurde 
dadurch herbeigefuhrt, daB ein Werkmeister beim Loschen eines Bran
des in einem Lager fiir feuchte Nitrozellulose giftige Gase, vermutlich 
Stickoxyde, in erheblicher Menge eingeatmet hatte. Obwohl dem 
Meister bekannt war, daB in der Fabrik ein Sauerstoffeinatmungsapparat 
zur Verfugung stand, hat er bedauerlicherweise von dieser Schutzein
richtung keinen Gebrauch gemacht." (RB. Schleswig.) 

"In einer Wellblechfabrik waren zwei Arbeiter mit Beizen von 
Blechen besch1:iftigt. Beim Eintauchen in das frisch angesetzte Schwefel
saurebad entwickelten sich nitrose Gase, deren Einwirkungen der eine 
Mann nach zwei Stunden erlag, wahrend der andere wiederhergestellt 
wurde. Es war nicht denitrierte Abfallsaure aus einer Sprengstoff
fabrik verwendet worden, die etwa 6% Salpetersaure und 0,5% Nitro
korper enthielt. Die gefahrliche Beschaffenheit der Saure war der 
Wellblechfabrik nicht bekanntgegeben worden; den Arbeitern und dem 
Betriebspersonal waren die Eigenschaften der braunen Dampfe fremd." 
(RB. Breslau.) 

"Ein Arbeiter stieg gegen das ausdriickliche Verbot und trotz Ver
warnung durch den Aufseher in ein DruckfaB, um es zu reinigen. Er 
atmete die aus dem aufgeruhrten Bleischlamm aufsteigenden nitrosen 
Gase ein und starb schon kurz darauf." (RB. Potsdam.) 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 7 
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"Durch nitrose Gase wurde ein Arbeiter getotet, der die aus einer 
zertriimmerten Korbflasche ausflieBende Salpetersaure nach Anwei
sung des mit den Gefahren offenbar gar nicht vertrauten Meisters 
durch Sagemehl und Lumpen einzudammen versuchte, wodurch die 
Bildung der giftigen Gase verursacht wurde. Ein anderer Arbeiter 
versuchte uber den Erdboden geflossene Salpetersaure mit Wasser 
fortzuspritzen und blieb in den sich nun entwickelnden Dampfen stehen, 
bis ihn ein Meister von seinem Platze verwies. Auf dem Heimweg nach 
beendeter Arbeitszeit bemerkte er ein Unwohlsein. Obwohl ihm sofort 
Milch und Sauerstoffeinatmung gereicht wurde, starb er am nachsten 
Tage. Unter ahnlichen Umstanden verschied ein Arbeiter, der einen 
auszubessernden Denitrierungskessel auszuschopfen hatte." (RB. 
Dusseldorf. ) 

Bayern. 
"Erkrankungen von Nitrierarbeitern in der groBen SchieBwolle

fabrik des Aufsichtsbezirkes waren stets nur von ktirzerer Dauer. Mit 
der Inbetriebsetzung der neuen Nitrieranlage waren nitrose Gase selbst 
in unmittelbarster Nahe der Nitrierapparate (Schleudern) kaum mehr 
wahrzunehmen. Beim Ausbrennen der Nitriertrommeln, das sich auch 
im Neubau ofters wiederholte, waren die Arbeiter angewiesen, den 
Arbeitsraum sofort zu verlassen, was auf ktirzestem Wege nach den 
das Nitriergebaude umlaufenden AuBengalerien erfolgen konnte." 
(Schwaben.) 

Kleinere Staaten. 
"Schwere innere Schaden erlitt auch ein Arbeiter in der Salpeter

saurefabrik, der einen BaIlon uberlaufen lieB. Glucklicherweise be
merkte der Betriebsleiter von auBen die roten Dampfe und ordnete 
die sofortige OberfUhrung des Mannes in das Krankenhaus an, wo er 
durch intensive Sauerstoffbehandlung gerettet wurde." (Mecklenburg
Schwerin.) 

Osterreich. 
"Eine akute Bronchitis mit Atemnot und Kopfschmerzen zog sich 

ein Arbeiter infolge von Einatmung nitroser Gase beim Nitrieren von 
Tuluol zu, als er wegen U"berschaumens eines Nitrierkessels den Zu
lauf der Mischsaure abstellten wollte." (Teplitz.) 

"In einer GlUhlampenfabrik stellte man zwei spat am Silvestertag 
eingelangte Kisten, in welchen sich, in Sagespanen verpackt, acht -Glas
flaschen mit je 10 I konzentrierter Salpetersaure befanden, nicht am 
normalen Lagerplatze, sondern nur schnell im Vorraume der Gelbbrenne
rei abo Am Neujahrsmorgen gewahrte ein Beamter, daB die Saure
kisten in Brand stunden und verstandigte sofort die Feuerwehr. Beim 
Loschen des Brandes zogen sich ein Feuerwehroffizier und ftinf Losch
manner Vergiftungen durch Nitrosedampfe zu. Drei der Loschmanner 
starben." (Wien I.) 

"AnlaBlich der Besichtigung der Gelbbrennerei einer Metallwaren
fabrik wurde wahrgenommen, daB die Reinhaltung des Zementfuf!· 
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bodens daselbst unter Aufstreuen einer groBen Menge von Sagespanen 
erfolge. Die Betriebsleitung wurde auf die Gefahr aufmerksam gemacht, 
daB sich bei unachtsamem Umgang mit Salpetersaure leicht nitrose 
Gase in bedrohlicher Menge entwickeln konnten, worauf der bisher 
geiibte Reinigungsvorgang streng verboten wurde." (Wien III ) 

Schweiz. 
"Ein Todesfall ereignete sich durch nitrose Gase, die sich in groBer 

Menge durch Bersten einer Salpetersaureflasche entwickelten, als der 
Verunfallte Sagespane auf den Boden streute. Ein ahnlicher Fall er
eignete sich im Jahre 1915 - er ist auf der Tabelle nicht verzeichnet
und hatte den Tod des Besitzers sowie schwere Erkrankung zweier 
Arbeiter zur Folge. EineUntersuchung hat uns zur "Oberzeugung 
gebracht, daB die Verpackung der Flaschen oft zu wiinschen iibrig 
laBt, daB sie ferner oft durch langen Aufenthalt in feuchten Raumen 
leidet. Daher kommt der haufige Bruch der Glasflaschen, die gegeD. 
Gewalteinwirkungen mangelhaft gesichert sind. Infolgedessen haben 
wir die Aufmerksamkeit der mit der Aufsicht iiber die Anwendung 
des Gesetzes betrauten Behorde in den Kantonen Basel und Neufchatel 
(deren Industrie haufig Salpetersaure verwendet) auf diesen Punkt ge
richtet." (1914-15, II. Kreis.) 

"Auf die Einwirkung von nitrosen Gasen, ,roten Dampfen', ist 
eine ebenfalls mit todlichem Ausgange verlaufene Vergiftung zuriick
zufiihren. Allerdings scheinen hier die Stickoxyde nicht in spezifischer 
Weise, sondern, eine bestehende chronische Entziindung der Verzwei
gungen der Luftrohre verscharfend, gewirkt zu haben. Es handelte 
sich um einen jungen Mann, der beirn Gelbbrennen, das er schon seit 
langerer Zeit besorgte, Sauredampfe einatmete, was ihn nach einigen 
Stunden zur Niederlegung der Arbeit notigte. Er erholte sich jedoch 
bald wieder, ward den Rest des Tages in anderer Weise beschaftigt 
und konnte vom folgenden Morgen an wieder wie gewohnt arbeiten. 
Nach 14 Tagen erkrankte er an Lungenentziindung und starb nach 
weitern 7 Tagen. Das arztliche Gutachten schloB auf ursachlichen 
Zusammenhang zwischen Salpetersaureeinwirkung und Lungenent
ziindung." (1916-17, II. Kreis.) 

England 
(s. a. "Anhang" S. 261). 

1914. 
"Voriges Jahr war ich erstaunt iiber das Ausbleiben jeglichen Be

richts betreffs dieser Vergiftung. Von den 9 Fallen dieses Jahres 
ereignete sich einer (todlich) beirn Entfernen zusammengebackener 
Massen aus einem Gay-Lussakturm, einer beim Reinigen einer Re
torte, einer betraf cinen Lithographenlehrling von erst 16 Jahren, drei, 
darunter ein tOdlicher, kamen vor beim !tzen von Kupferwalzen fiir 
Kattundruck, und zwar traten sie deshalb auf, weil eine ungewohnlich 

7* 
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groBe Walze geatzt werden mullte, so dall der Abzug versagte. Der 
Chefinspektor fiir Alkaliwerke gibt in seinem Bericht pro 1916 die 
Mittel an, um die Gefahr der Arbeit in den Gav-Lussaktiirmen auf 
ein Minimum zu reduzieren, und zwar wie folgi: 

1. Der Turm ist mit starker Schwefelsaure zu waschen, um Nitrate 
zu entfernen, bevor er mit Wasser gewaschen und ausgedampft wird. 
2. Die Aufrechterhaltung eines Zuges nach abwarts, um von den bei 
der Arbeit Beschaftigten jedes Gas so gut wie moglich fernzuhalten. 
3. Verwendung eines Sicherheitsrohres1 ). Nachdriicklich wurde ver
langt, dall entweder ein Helm mit Luftzufiihrungsrohr oder Sauerstoff
apparat getragen werde, wie er im Jahresberichte pro 1912 des 1nspek
tors fiir gefahrliche 1ndustrien S. 165 beschrieben ist." 

"Zahlreiche Falle, die aber vermutlich nur einen kleinen Teil der 
wirklichen Zahl darstellen, ereigneten sich bei der Herstellung von 
Salpetersaure und bei den folgenden Nitrierprozessen zur Erzeugung 
von Explosivstoffen in der Kriegsindustrie. 1m Jahre 1918 ist die 
Zahl stark hsrabgesunken gegeniiber 1917, wo nicht weniger als 22 Falle 
in der Salpetersaure-, 25 (5) in der Pikrinsaure- uud Trinitrotoluol
erzeugung sich ereigneten; 10 Falle kamen vor bei Erzeugung von SchieB
baumwolle, 4 (1) beim Bersten von Salpetersaureflaschen, 3 (1) beim 
Amalgamieren zweier Tanks im Innern mit Quecksilber, wozu Merkuri
nitrat diente. 1m letzteren FaIle war angeordnet worden, die Saure 
4-5mal mit Wasser zu verdiinnen, damit keine Entwicklung von 
Dampfen stattfinde. 

Bei Verwendung einer schwacheren Losung aber war die Arbeit 
im Tank groller, eine starkere Losung erlaubte raschere Arbeit. Zwei 
Leute arbeiteten abwechselnd in dem Tank, wo fiir beide gleichzeitig 
kein Platz war. Verwendung eines Absaugers fiir die Gase, verbunden 
mit Einpressung von Frischluft, was in solchen Fallen gewohnlich er
folgt, war diesmal unterlassen worden. Hierfiir sollte aber bei Re
paraturarbeiten stete vorgesorgt sem; 

Wenn ein Arbeiter durch 1 oder 2 Minuten in eine AtmosphiLre von 
nitrosen Gasen gehiillt ist, so hat er das Gefiihl von heftigem Zu
sammenschniiren in der Kehle, es erfolgen intensive Atembewegungen 
und dann mehr oder weniger Kollaps. Langeres Verweilen als 2 Minuten 
fiihrt zu Asphyxie und todlichem Ausgang. Bei einer D~uer von 
1/2-2 Minuten erholen sich die Leute ,rasch an der frischen Luft und 
bald scheint es, als ware jede Gefahr voriiber. Das sind die FaIle, wo 
wenige Stunden spater Schmerzen und oft todlicher Ausgang durch 
LungenOdem sich einstellt. Arbeiter, welche taglich kleine Mengen 

1) Ein solches besteht aus einem Metalltrichter, dessen Hals als EinlaBrohr 
dient. Der Trichter wird durch ein Luftkissen an das Gesicht angepaJ3t (dieses 
kann leicht zum Gebrauch aufgeblasen werden, wie z. B. das in der Zahnheil
kunde fUr Lustgas verwen.dete) und mit einem Riemen befestigt, der hinter dem 
Kopf festgeschnallt wird. Das Rohr iet 50 FuB lang und wird von den Ar
beitern verwendet, welche Bleikammern, Gay -L u s s a k tiirme, Karbonatoren 
reinigen. 
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nitroser Gase einatmen, haben oft Husten und chronische Bronchitis. 
Oft wahrend des Krieges wurden Merkblatter iiber die VorsichtsmaB
regeln bei Nitrierungen und in Saurebetrieben, iiber die Verwendung 
von Sauerstof£helmen, Durchfiihrung kiinstlicher Atmung usw. an 
Unternehmer und Arbeiter verteilt." 

Niederlande. 
1917. 

"Ein 32jahriger Laborant in einem Betriebe, wo das in Sumatra
benzin enthaltene Toluol zu Trinitrotoluol nitriert wird, hatte aus dem 
Nitrierkessel das Gemenge in das Saure- und das Trinitrotoluolreservoir 
iiberzuleiten; an diesem Tage .blieben infolge ungiinstiger Witterung 
die entweichenden Dampfe im Arbeitsraum hangen und wurden in 
nennenswerter Menge eingeatmet. Abends lief der Mann, der sich 
unwohl fiihlte, ungefahr 10 Minuten weit nach der Landungsbriicke 
eines Bootes. Auf dem Boot wurde das Leiden so arg, daB die Auf
nahme in ein Krankenhaus n6tig wurde, wo er am folgenden Tage 
starb. Es ist dies ein typischer Fall fiir den Verlauf dieser Krankheit, 
indem sich aus den eingeatmeten Nitroverbindungen zusammen mit 
dem Wasserdampf der Ausatemluft Salpetersaure bildet, die dann aus
gebreitete Veratzungen des Lungengewebes setzt." 

Kohlenoxyd, Ranchgase, Kohlensanre, Kohlendnnst 
(s. auch unter "Verschiedene Gifte" S.208/9, "UngeeigneteArbeitsraume" 

S. 226, f. Bayern oben unter "Allgemeines" S. I). 

Deutsches Reich. 
Prenfien. 

"In einer elektrotechnischen Fabrik, in der Rohre mit Hilfe von 
SchweiBbrennern fiir Azetylensauerstoffmischungen geschweiBt Wluden, 
erkrankten 2 Arbeiter. Die auf Veranlassung des Gewerbeinspektors 
ausgefiihrten Luftuntersuchungen ergaben, daB die Raumluft erhebliclie 
Mengen Kohlenoxyd enthielt. Fiir das SchweiBen wurde daraufhin 
eine Maschine gebaut, die mit einem Abzug umkleidet und an einen 
Entliifter angeschlossen war. Zur Beobachtung der SchweiBarbeit und 
zum Schutze der Augen gegen Blendung und Hitze dienten blaue Glas
scheiben. Da in den Raum zudem noch Frischluft eingeblasen wurde, 
ergab sich ein einwandfreier Zustand." (RB. Potsdam.) 

"Zu besonderer Beanstandung gab AnlaB die Trockeneinrichtung 
einer groBen Gemiisetrocknerei, die Dr. Zimmermannsche ExpreBdarren 
mit Koksofenheizung verwandte, wobei die Verbrennungsgase und die 
Wasserdampfe in den Arbeitsraum gelangen. Die Arbeiterinnen im 
Darrenraum wurden derart von den Gasen belastigt, daB nach 4 Stun
den Arbeitsdauer I Stunde Erholungspause gewahrt werden muBte." 
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"In einem Stahlwerk hatten sich 3 Arbeiter trotz des ausdruck
lichen Verbotes in einem Raume schlafen gelegt, in dem Kontroll
apparate ffir Hochofenkoks- und Mischgas aufgestellt sind. Durch das 
Beiseiteschieben der Apparate wurde wahrscheinlich ein Gummischlauch 
einer Gasleitung abgestreift, und die drei Arbeiter wurden durch die 
ausstromenden Gase getotet." 

"Beim Reinigen der Gichtgasleitung eines Hochofenwerks ist ein 
Arbeiter durch Einatmen der Gichtgase todlich verungluckt. Er war, 
obwohl ihm der Meister dies vorher ausdriicklich untersagt hatte, in 
die Gichtgasleitung gestiegen, um bequemer arbeiten zu konnen." 
(RB. Oppeln.) 

"In einer Ammonpulverfabrik gerieten nachts 10 kg Holzkohle auf 
dem Lauferteller in Brand; das Feuer wurde von den beiden Bedienungs
mannren rasch geloscht; der eine von ihnen starb aber nach 2 Tagen; 
es lag die Moglichkeit einer Rauchgasvergiftung vor." (RB. Breslau.) 

"Durch Einatmen von Generatorgas wurde in einer Glashiitte ein 
Schfirer getotet." (RB. Liegnitz.) 

"In einer Hohlglashiitte erlitt ein Arbeiter den Tod durch Gas
vergiftur;tg. Er wurde als Leiche in dem Schiittungstrichter einer 
Braunkohlengeneratorgasfeuerung aufgefunden. Wie er in den 50 em 
iiber den FuBboden herausragenden Trichter hineingeraten ist, konnte 
nicht aufgeklart werden." (RB. Frankfurt a. 0.) 

"Einer besonderen Erwahnung verdienen die im hiesigen Bezirk 
wahrend des Krieges in groBer Zahl errichteten Gemiisetrocknungs
anlagen wegen der meist gewahlten in gesundheitlicher Hinsicht nicht 
einwandfreien Art der Trocknung. Sie erfolgte dadurch, daB die mittelst 
eines Ventilators durch ein heiBes Koksfeuer hindurchgesogene an
gewarmte Luft durch die SiebbOden der mit zerkleinertem Gemiise 
oder mit Kartoffeln, Riiben, Wurzeln usw. beschickten Darrfelder 
gepreBtwird. Auf diese Weise treten mit den aufsteigenden Wrasen
dampfen auch die Verbrennungsgase der Koksofenfeuerung in die 
Arbeitsraume ein, so daB die Gefahr der Einatmung schadlicher Kohlen
gase - Kohlenoxyds und schwefliger Saure - besteht. Die meist 
voriibergehend als Kriegsnotbauten in Schuppen und leerstehenden 
Fabrikgebauden untergebrachten Anlagen sind auf Anregung der Ge
werbeaufsichtsbeamten, soweit angangig, mit groBen natfirlichen und 
oft auch mit mechanischen Entliiftungsanlagen versehen worden. -
Durch Vermittlung der Ortskrankenkassen ist es in mehreren Fallen 
gelungen, ffir die Erkrankungsgefahren der Gemiisetrocknungsanlagen 
einen Anhalt zu gewinnen. So wurde der monatliche Durchschnitt 
des Krankenbestandes in einer Anlage mit n,1 % in einer zweiten mit 
20,5% festgestellt, wahrend die durchschnittliche Erkrankungsziffer 
der Ortskrankenkasse nur 4% betrug. - Von einer anderen Ortskranken
kasse, deren Mitglieder eine Erkrankungsziffer von 3,55% aufwiesen, 
wurden ffir drei Trocknungsanlagen als Prozentsatze 19,07, n,64 und 
17,01 % ermittelt. Dabei ergab sich die merkwtirdige Tatsache, daB 
die Erkrankungshaufigkeit hiernach am groBten - namlich 19,07% -
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in einer Anlage war, in der vorwiegend mit geschlossenen Apparaten 
gearbeitet wurde. - Auf Grund ihrer Erfahrungen neigen die Gewerbe
inspektoren zu der Ansicht, daB Gesundheitsgefahren, die etwa durch 
Einatmung schadlicher Kohlengase entstehen konnten, in besonderem 
MaBe nicht vorliegen, weil durch ein ObermaB der mit den Verbrennungs
gasen durch die Ventilatoren eingeblasenen Luft, vermehrt um die 
durch die Liiftungsoffnungen, Dachreiter usw. eintretende Frischluft, 
eine hinreichende Verdiinnung der Gase bewirkt wird. Die von den Orts
krankenkassen festgestellten hohen Erkrankungsziffern miissen daher 
im wesentlichen auf die in jenen Anlagen - wegen des wechselnden 
Arbeitens in warmen und kalten Raumen und infolge der Einwirkungen 
von Zugluft - besonders herrschenden Erkaltungsgefahren zuriickzu
fiihren sein. In ahnlichem Sinne haben sich auch mehrere von den 
Gewerbeinspektoren befragte Kreisarzte geauBert." (RB. Schleswig.) 

"Todesfalle sind beim Betriebe von Generatoranlagen durch Ein
atmung von Kohlenoxydgas wiederholt vorgekommen. Da sich in 
einem Falle iiber dem Kohlenfiilloch eine Haube mit Abzugsrohr be
fand, und die Stochlocher mit Dampfstrahlgeblase versehen waren, 
muB angenommen werden, daB der Verungliickte beim Beschicken des 
Generators und beim Reinigen der Ventile das Geblase nicht in Betrieb 
gesetzt hatte. - In 2 anderen Fallen lag der Generatorschacht mit 
der Sohle etwa 3 m unter der Erdoberflache, so daB er nur ungeniigend 
entliiften war. Das erstemal konnte der besinnungslos gewordene zu 
Arbeiter noch gerettet werden, das anderemal hatten die Wiederbe
lebungsversuche nur bei einem Arbeiter Erfolg. Schon nach dem ersten 
Unfalle wurde eine ausreichende Entliiftung des Schachtes gefordert. 
Die Firma konnte der Aufforderung aber nicht Folge leisten, weil sie 
von dem Lieferer der Entliiftungsanlage im Stiche gelassen war. In
zwischen wurde eine wirksame Entliiftungsanlage eingebaut. Die 
Unfalle zeigen, wie notwendig es ist, die Forderungen in den Grund
satzen des Ministers fiir Handel und Gewerbe vom 5. Januar 1912 
(MBI. S. 14) zur Durchfiihrung zu bringen, wonach die Betriebsraume 
der Generatorgasanlagen hochstens 1,5 m unter der Eroberflache 
liegen sollen. - Beim Offnen des Entwasserungshahnes einer Rohr
leitung fiir Kohlenoxydgas erlitt ein Arbeiter durch Einatmen des 
giftigen Gases den Tod. Der Hahn lag in einer gemauerten Grube auf 
dem Hofe einer chemischen Fabrik. Zu seiner Betatigung muBte sich 
der Mann hinlegen und in die Grube beugen. Dabei hatte er, obwohl 
mit der Anlage vertraut, das rechtzeitige SchlieBen des Hahnes ver
saumt. Die Grube wurde daher umzaunt, und eine Hebelvorrichtung 
angebracht, die es den Arbeitern ermoglicht, aufrechtstehend das Wasser 
aus der Rohrleitung abzulassen. Ein Sauerstoffatmungsapparat war 
in dem Betriebe vorhanden, die damit angestellten Wiederbelebungs
versuche waren jedoch erfolglos." (RB. Potsdam.) 

"Durch Gasvergiftung erlitten in einem Rohrkanal eines Hochofen
werkes 2 Arbeiter den Tod. Es muB angenommen werden, daB 
Hochofengase aus der Auspuffkammer der Gasmaschinen durch eine 
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mehr als Ilj 2 m dicke Mauer- und Erdschicht hindurchgedrungen sind. 
Dieser Moglichkeit wurde fiir die Zukunft durch Vermehrung der Ent
liiftungsoffnungen in der Abdeckung des Rohrkanals und durch Schaf
fung einer Einrichtung zum Blasen von Frischluft in den Kanal ent
gegengewirkt." (RB. Arnsberg.) 

"Das sehr giftige Hochofengas erforderte mehrfach Opfer. So be
merkte ein Schmelzer an einem auBer Betrieb gesetzten, oben unter
halb der Gicht mit feinkornigem Erz abgedeckten Hochofen, daB die 
Decke an einigen Stellen Gase durchlieB. Er stieg, ohne sich anzuseilen, 
in den Of en, um die Undichtigkeiten zu beseitigen, und brach bewuBt
los zusammen. Ebenso ging es noch 4 Leuten, die die Rettung ihrer 
Mitarbeiter versuchten; aHe fanden den Tod. - Bei der Ausbesserung 
eines Ventils einer Gichtgasmaschine, das bereits am Tage vorher aus
einander genommen war, beugte sich der Maschinist in den Ventil
kasten hinein und blieb in dieser SteHung tot auf der Maschine liegen; 
in dem Ventilkasten muB sich noch ein Rest Gas befunden haben." 
(RB. Diisseldorf.) 

"Besonders in die Augen springende Ubelstande zeigten sich bei 
einer Reihe solcher Anlagen, die erst wahrend des Krieges, teilweise 
ganz hastig, von Kriegsgewinnlern errichtet oder in vorhandenen un
geeigneten Raumen untergebracht worden waren, und wo dabei aIle 
Bestimmungen iiber Anmeldungen oder Einholung einer Bauerlaubnis 
auBer acht gelassen waren. Dem Beamten, der bisweilen erst nach 
Jahr und Tag Kenntnis von der Anlage erhielt, wurde, wenn er die 
allgemein unzulangliche, gesundheitsschadliche Anlage bemangelte, 
immer entgegengehalten, daB es sich um ungeheuer wichtige Sachen 
handele, daB eine Unterbrechung im Interesse der Volksernahrung 
nicht angangig sei, und daB man sich jetzt damit abfinden miisse. 
Das gilt z. B. von verschiedenen Gemiisetrocknereien nach dem Zimmer
mannschen Verfahren. Bei diesem Verfahren wird das zerkleinerte 
Gemiise in groBen Kasten mit Siebboden ausgebreitet und von unten 
die Verbrennungsluft eines Koksofens hindurchgepreBt. Die Verbren
nungsgase des Koks treten hierbei frei in den Raum und wirken 
ungemein belastigend auf die dort tatigen Arbeiterinnen. Abzugs
schlote, die iiber den Kasten errichtet werden, helfen nicht viel. Das 
Verfahren im ganzen miiBte fallen gelassen werden, zumal es recht 
gute andere Verfahren gibt, die den geriigten Ubelstand nicht aufweisen. " 

"Infolge Lackmangels verwendete eine Metallwarenfabrik eine 
BakelitlOsung zum Lackieren von Gegenstanden. Bei der hohen Tem
peratur, mit der der Uberzug eingebrannt werden muBte, entstanden 
Rauchgase, die, eingeatmet, mehrfach Ohnmachtsanfalle bei den 
Arbeiterinnen hervorriefen. Durch AnschluB der Brennofen an eine Ent
liiftungseinrichtung wurde der Ubelstand beseitigt. Auch in den An
lagen, wo eiserne Ziinder zum Schutze gegen Verrostung mit Chemika
lien behandelt (briiniert) wurden, entstanden lastige, nicht unbedenk
liche Dunst- und Staubabgange, deren Beseitigung veranlaBt werden 
muBte." (RB. Bromberg.) 
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Sachsen. 
"Ein Fall todlicher Gasvergiftung kam bei der Reinigung eines 

mechanisch angetriebenen Drehrostgenerators (Bauart Thyssen) in 
einem Eisenhuttenwerke vor. Die mit der Reinigung beschaftigten 
Arbeiter hatten unterlassen, die Gasleitung des Of ens abzustellen und 
die uber dem Of en befindlichen Stochlocher zu offnen. Infolgedessen 
hatte sich in dem befahrbaren Raume unter dem Ofenrost verdichtetes 
Gas angesammelt. Ein Arbeiter, der diesen Raum bestieg, brach un
mittelbar danach ohnmachtig zusammen. Bei den sofort angestell
ten Rettungsversuchen wurden von 8 Mannern auGer dem zuerst 
Verungluckten noch 2 Personen todlich vergiftet. Wiederbelebungs
versuche hatten leider keinen Erfolg. Der Unfall hatte vermieden 
werden konnen, wenn die Arbeiter die fur die Reinigung vorgeschrie
benen Sicherheitsvorkehrungen und MaBnahmen beachtet und benutzt 
hatten. Der Unfall gab AulaB, eingehende VerhaltungsmaBregeln zu 
erlassen und die Verwendung von Gasschutzmasken vorzuschreiben." 
(Bez. Dresden.) 

KIeinere Staaten. 
"Ein Arbeiter wurde morgens tot in einem Umkleideraum vor

gefunden, den er als letzter am vorhergehenden Abend betreten hatte. 
Er war an Gasvergiftung verstorben; die Gase hatten sich von einem 
in der Nahe befindlichen Kupolofen nach dem Umkleideraum gezogen." 
(Sachsen-Weimar.) 

Osterreich. 
"Infolge Einatmens des ausstromenden Leuchtgases beim Aus

wechseln von Gasrohren erlitt ein Arbeiter einer Bauunternehmung 
eine Leuchtgasvergiftung; der Schiirer einer Glasfabrik sowie der Kessel
heizer in einer Farberei und Appretuf erkrankten, und zwar letzterer 
beim Putzen der RauchkanaIe, an Kohlenoxydgasvergiftung." (Reichen
berg.) 

"Ein Arbeiter, der sich abends allein in einer MetallgieBerei aufhielt, 
wurde in der Nacht tot aufgefunden. Vermutlich hat Kohlenoxyd, 
welches der Trockenkammer entwich, nachdem der Arbeiter den Rauch
abzug dortselbst verschlossen hatte, den Tod verursacht." (Wien I.) 

"In einer Kunstfarberei hatten sich infolge schlechter Abdichtung 
eines Benzinfilters in einem unterirdischen Raume, woselbst Benzin 
unter Kohlensaure eingelagert wurde, Benzindampfe und Kohlensaure 
angesammelt. Ein Vorarbeiter, welcher diesen Raum betreten hatte, 
fand durch Ersticken den Tod, wahrend ein zweiter Arbeiter, der zur 
Rettung herbeigeeilt war, daselbst spater ohnmachtig aufgefunden 
wurde. Angestellte Belebungsversuche waren von Erfolg begleitet 
und der Arbeiter erholte sich bald." (Triest.) 

"Ein Arbeiter zog sich eine Gasvergiftung bei Inbetriebsetzung 
eines Sauggasmotors zu." (Reichenberg.) 

"Ein Gruppenunfall ereignete sich in der Wassergasanlage einer 
Hohlglasfabrik durch Einatmen von Wassergas seitens zweier bier 
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beschMtigter Arbeiter, von denen nur einer zum Leben zuriickgebracht, 
werden konnte. Der eine todlich verungliickte Arbeiter war beauftragt, 
das sich im Wasserabscheider des im Hofraum frei aufgestellten Gas
behlilters angesammelte Kondenswasser in eine darunter befindliche 
WasserabfluBgrube abzulassen, wozu bloB eine VerschluBschraube 
dieses Wasserabscheiders zu IUften war. Nach wahrscheinlicher voll
standiger Entfernung der VerschluBschraube und Entleerung des 
Wasserabscheiders atmete er das nunmehr frei ausstromende Gas ein, 
verlor das BewuBtsein und fiel in die angefiihrte, iibrigens nur ganz 
niedrige Ab£luBgrube. Auch ein zweiter zur Hilfe herbeieilender Arbeiter 
wurde besinnungslos; durch weitere herbeieilende Arbeiter wurden die 
beiden Verungliickten aus dem Bereiche des Gasometers gebracht und 
die Gasausstromoffnung geschlossen." (Karlsbad.) 

Schweiz. 
2 Todesfalle sind "im Baugewerbe vorgekommen und durch Kohlen

oxyd hervorgerufen worden. In einem Falle wurde der Mann in einer 
Schlafstelle tot neben einem Kohlenfeuer aufgefunden, das zur Vertrei
bung von Ungeziefer unterhalten worden sei, im andern wurde ein 
Maurer im Bau durch Feuerungsgase getotet, die infolge riicklaufiger 
Zugwirkung in einem Kamin aus einem anstoBenden Raum zu seiner 
Arbeitsstelle drangen. 2 leichte Erkrankungen durch Kohlenoxyd 
kamen bei Gasarbeitern vor." (1914-15, I. Kreis.) 

"Von den Kohlenoxydvergiftungen entfallen die meisten auf nach
teilige Einwirkungen durch GieBereigase. Die FaIle konnten nicht recht 
aufgeklart werden. Ein Todesfall ist auf die mangelhafte Kaminanlge 
in einem Aufenthaltsraum zuriickzufiihren." (1916-17, II. Kreis.) 

"Die Tabelle verzeichnet 8, Falle von Kohlenoxydvergiftungen, 
von denen eine den Tod zur Folge hatte. 1m letzteren Falle hat der 
Arbeiter beim Reinigen eines Gasofens Gas eingeatmet. In 3 Fallen 
handelt es sich um Erkrankung von Bahnarbeitern infolge Einatmens 
von Rauchgasen in einem Tunnel. Die iibrigen FaIle betreffen 1 Gas
instaIlateur,2 Gasarbeiter und 1 Farbereiarbeiter." (1916-17, IV. Kreis.) 

England. 
1914. 

• Hochofengas. "Unter den gemeldeten 19 Fallen (4 Todesfalle) 
ereigneten sich 6 beim Chargieren von Kupo16fen, 8 (davon die 4 Todes
falle) bei Reinigungsarbeiten, besonders von Essen, die 3 restlichen 
durch Entweichen von Gas, indem dieses einmal durch den Boden 
in eine Grube eindrang, einmal durch den Wind in einen Kocher ge
trieben wurde, in dem ein Mann arbeitete. 

Kraftgas. 4 von den 21 Fallen traten auf, als der Betrieb eroffnet 
wurde, 2 beim Beschicken, 8 beim Reinigen und Reparieren von Appa
raten wie Skrubbern, einer beim plotzlichen Entweichen von Gas beim 
Herausziehen einer Klappe und 6 durch Entweichen von Gas aus der 
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Leitung entweder imMaschinenhause oder anderswo. 9 von den Fallen 
waren todlich. 

Leuchtgas. Von den 7 Fallen wurde in zweien Entweichen von 
Gas in einer Baumwollmiihle infolge. eines Fehlers im Regulator unter 
dem FuBboden als Ursache erkannt. In 3 Fallen gelangte das Gas 
in den Arbeitsraum, einmal bei Beniitzung eines Lotrohres. Einmal 
- dieser Fall hatte 14tagige Erkrankung zur Folge - entwich das 
Gas aus einer Leitung wahrend der Reparatur, einmal (todlich) wegen 
Lockerung des Hahnes, nachdem das Gas den Reiniger passiert hatte. 

Andere Quellen der Kohlenoxyd vergiftung. 4 von den 
14Fli.llen ereigneten sich bei der Arbeit in engen, geschlossenen Raumen 
in Schiffen, die im Bau begriffen waren, wobei Anthrazit oder Koks
feuer zum Trocknen dienten, in einem Falle hatte der Arbeiter jede 
Liiftung abgesperrt, in einem Falle wurde Luft durch einen elektrischen 
Ventilator zugefiihrt. 1 tOdlicher Unfall ereignete sich durch den 
Rauch eines Kohlenbeckens. 3 Unfalle, davon 1 tOdlicher,ereigneten 
sich beim Durchtritt von Gas durch zerbrochene Ziegel des Rauch
fanges eines Backofens unter ahnlichen Umstanden wie unter den im 
Vorjahre erwahnten, 2 durch das Koksfeuer einer Galvanisiermaschine, 
1 (mit chronischem Verlaufe) durch Schlafen iiber dem Dom eines 
Kessels in Stahlwerken, 1 beim Reparieren eines Schachtofens, 1 in 
einem Zementwerk. 

Kohlendioxyd. Von den 3 Fallen ereignete sich 1 (todlich) 
in einer Gargrube einer Brauerei, durch die Unterlassung eines seit 
17 Jahren daselbst angestellten Arbeiters, der dieselbe vor dem Betreten 
nicht mit Wasser ausgespiilt hatte, 1 Fall beim Reparieren eines 
Kohlensaurekompressors. " 

1918. 
Hoc h 0 fen gas. Die Falle ereigneten sich hauptsachlich beim 

Reinigen und Reparieren von Hochofenessen bei ungeniigender Ab
sperrung der Esse vom Hochofen wahrend der Arbeit. Solche Falle 
gab es 28 mit 5 Todesfallen. Vergiftung von Leuten, die an einer Esse 
arbeiteten, durch den von einer anderen herstammenden Gasstrom er
eignete sich 3 mal, mitunter arbeiteten die Leute allein und wurden 
tot gefunden. Die Falle beim Gichten von HochOfen - 4 (2) - sind 
offenkundig seltener geworden als friiher. 1m Jahre 1912 waren es 
II Falle. 

Kraftgas. 3 Falle in den 2 Jahren ereigneten sich beim Fiillen, 
16 beim Reinigen und Reparieren; 3 betrafen Leute, die in einiger 
Entfernung standen und auf die der Gasstrom geblasen wurde. Die 
Vergiftungsgefahr durch Gasstrome unter dem Erdboden beschreibt 
Mr. Shute r (Leeds) : »Zwei Frauen hatten sich in einer Glasflaschenfabrik 
nachts beim Telephon aufzuhalten. Sie wurden 2 Uhr 20 Min. nachts 
wohlauf gesehen, 6 Uhr 5 Min. friih waren beide tot. Die nachste Gas
leitung war 30 FuB entfernt, aber eine alte, auBer Gebrauch gesetzte, 
wurde 6 FuB weit gefunden. Beide waren verbunden, die alte jedoch 
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abgeschlossen und bildete einen Blindsack. Es muBte etwas Gas durch 
die Ziegel des Bodens diffundiert und in die Kanzlei eingedrungen sein.« 

Die letzten 12 Personen waren in einer Schmiede und in einer 
Schraubenfabrik beschaftigt, wo sie durch Gas von unterirdischem 
Feuer schwer geschadigt wurden. Es scheint, daB ein Gang aus Ziegeln 
undicht wurde. Das Gas entwich durch Spriinge der Bodenoberflache 
und gelangte in den Arbeitsraum. Der Gewerbearzt berichtete, daB 
die schwersten FaIle nach ihrem Transport in Krankenhaus iiber kalte 
FiiBe, heftige Kopfschmerzen und Schwindel klagten. AIle Warm
flaschen des Spitals muBten aufgeboten werden, um die Blutzirkulation 
in den Extremitaten wieder zu heben. 

Leuchtgas. 9 FaIle ereigneten sich in Gaswerken (4 todlich) bei 
Reinigungs- und Reparaturarbeiten, 5 beim Riickschlagen der Flammen 
eines Muffelofens in einem Arbeitsraume (auBer jenen 5 wurden noch 
7 Leute leicht vetgiftet), lO Falle bei einem Muffelofen mit unwirk
samem Abzug. 2 Leute wurden tOdlich vergiftet beim Reparieren 
eines Gasometers in einem chemischen Betriebe. Sie waren bei einer 
auswartigen Firma beschaftigt, ihr Ausbleiben blieb unbemerkt, erst 
nach 2 Tagen fand man beim Suchen ihre Leichen am Boden des 
Gasometers. 

Andere Quellen der CO-Vergiftung. Offene Koksfeuer in 
Becken waren Ursache von 4 (3) Fallen, Kalkofen 3 (2) mal, dann 1 tOd
licher Fall bei einem Koksofen. 

3 FaIle, darunter 1 todlicher, ereigneten sich in einer Hiitte, welche, 
roh aus Wellblech konstruiert, auf einem "Center-Meiler" gebaut war 
und als Speiseraum wahrend der Nachtschicht diente; der "Center
Meiler" war einer langsamen Verbrennung ausgesetzt und das Gas 
hatte sich in der Hiitte angesammelt. 

Kohlendioxyd .. "Solche Vergiftungen sind fast immer todlich. 
Einer von diesen Fallen ereignete sich in einer Braukufe, 5 todliche beim 
Ausladen von Getreide aus einem Schiffsraum und unter den Betroffe
nen gingen 3 beim Versuche, ihre Kameraden zu retten, zugrunde. Vor 
mehr als 200 Jahren sagte Ramazzini: »Wenn Weizen lange in einem 
engen Raume eingeschlossen war, entwickelt sich eine so schadliche 
Ausdiinstung, daB alles getotet wird, was seinen FuB vor die Tiire des 
Raumes setzt, bis sie eine Zeitlang offen war, um die schadlichen Diinste 
herauszulassen «. " 

Niederlande. 
1914. 

"Ein chronischer Fall betraf eine 28jahrige Platterin. Sie war 
friiher gesund, seit Verwendung des Gasbiigeleisens (1914) klagt sie 
iiber Miidigkeit; Kopfweh, Schwindel, Magenschmerzen und Abmage
rung." 

1916. 
"Ein 37jahriger Mann in einer Blechwarenfabrik hatte in einem 

engen Raume den ganzen Tag blecherne Gegenstande auf einem Gas-
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of en zu erwarmen und Farbe aufzuweichen. Es traten Krankheits
erscheinungen auf, da ein Abzugsrohr fehlte. Ein weiterer Fall betraf 
einen 21 jahrigen Arbeiter, der an einem Sauggasmotor beschaftigt war, 
wobei das entweichende Gas ihn betaubte. Durch kiinstliche Atmung 
wurde er wieder zu sieh gebraeht." 

1917. 

"In einer StahlgieBerei ereignete sieh ein leichter Fall; ein anderer, 
auftretend beim Wegnehmen eines Laternenpfahls, war mit BewuBt
losigkeit verbunden. 3 Arbeiter erkrankten leicht in einem Betrieb, 
wo aus unbekannter Ursaehe Sauggasflammen ausgegangen waren; aus 
demselben Grunde erkrankte ein Arbeiter einer Maschinenfabrik." 

1918. 

"Es erkrankte ein Arbeiter dureh Einatmen von Kohlendampf und 
litt 14 Tage an Kopfschmerz und Sehwindel." 

Schwefelkohlensto:ff. 

Deutsches Reich. 
Bayern. 

"Eine Maschinenfabrik und eine Papierlaekwarenfabrik verwendeten 
fiir fehlendes Terpentinol einen Ersatzlack, der sieh aus etwa 85% 
Schwefelkohlenstoff und 15% Nitrobenzol (das letztere zum Ver
deeken des Sehwefelkohlenstoffgeruches) zusammensetzte. Es zeigten 
sieh gleieh naeh Verwendung bei den Arbeitern Vergiftungserseheinungen. 
Der Gebraueh wurde sofort eingestellt. Von den Herstellern solcher 
Ersatzlaeke muB es als ganz unverantwortlich bezeiehnet werden, eine 
derartig giftige und dazu noeh hoehst feuer- und explosionsgefahrliehe 
Substanz zu verkaufen, ohne den Kaufer auf die Eigensehaften des 
Stoffes hinzuweisen. Die beiden kaufenden Firmen braehten die An
gelegenheit zur Anzeige bei Gerieht." (Niirnberg-Fiirth.) 

"In einem Ziinderbetrieb wurden Arbeiterinnen in ·einem Raume 
besehiLftigt, in dem Isolierlaek verwendet wurde. Bei diesen Arbeite
rinnen . zeigten sieh Geistesstorungen, die bei 3 von ihnen die vor
iibergehende Aufnahme in ein Krankenhaus notwendig maehten. Wenn 
aueh der Verdacht nahelag, daB ein Schwefelkohlenstoffgehalt des 
Lackes vielleieht die Ursaehe der Erkrankungen gewesen sein kOnnte, 
so muBte doch naeh den Aussagen der behandelnden Arzte diese Krank
heitsursache ausseheiden. Der Arbeitsraum war reiehlieh kiinstlieh 
entliiftet und die zu verarbeitende Menge war sehr gering. Die behan
delnden Arzte fiihrten die Erkrankungen auf Einbildung der Erkran
kung zuriick. Nach einmaligem Auftreten der Krankheitserseheinungen 
wurden spater bei gleieher Arbeit niemals wieder Erkrankungen be
obaehtet." (Arnsberg.) 
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Osterreich. 
"Bei einem in einer Gummiwarenfabrik beim Kaltvulkanisieren von 

Gummistoffen mittels Chlorschwefel und Schwefelkohlenstoff beschaf
tigten Arbeiter trat eine Geistesstorung auf, welche nach etwa 14tagiger 
klinischer Behandlung wesentlich gebessert war und auf eine Vergif
tung durch Schwefelkohlenstoff zuriickzufiihren sein diirfte. Die be
treffende Betriebsabteilung ist normalerweise ziemlich schwach be
schaftigt, muBte jedoch infolge dringender Heereslieferungen auBerst 
forciert arbeiten. Bei diesem Umstande und angesichts del' vorgekom
menen Erkrankung konnte die in del' Absaugung del' Dampfe durch 
Offnungen im FuBboden bestehende schutztechnische Einrichtung 
nicht mehr als geniigend angesehen und IDu~te vielmehr auf eine Ver
vollkommnung derselben gedrungen werden. Zunachst wurden drei 
8stiindige Schichten eingefiihrt, bei welchen sich eine effektive Arbeits
zeit von 71/ 2 Stunden ergibt, ferner wird jedem hier beschaftigten 
Arbeiter taglich 11 Milch verabfolgt. Da del' Erkrankte - von Beruf 
Bernsteindrechsler - friiher in Frankreich gelebt hatte und bei Kriegs
ausbruch gefliichtet war, konnte vielleicht auch dieses Moment bei del' 
Erkrankung insofern mitgewirkt haben, als es sich moglicherweise um 
ein besonders disponiertes und wenig widerstandsfahiges Individuum 
gehandelt haben kann." (Wien IV.) 

"In del' schon unter dem Schlagworte ,Benzin' erwahnten Gummi
warenfabrik wurde in letzter Zeit das Vulkanisieren mit Schwefelkohlen
stoff in erhohtem MaBe und unter besonders ungiinstigen Umstanden 
vorgenommen. Es wurde verlangt, daB den Arbeitern nach 2stiindiger 
Arbeitszeit eine entsprechende Ruhepause eingeraumt und daB die
selben in angemessenen Zeitraumen abwechselnd zu anderen Arbeiten, 
womoglich im Freien, verwendet werden." (Reichenberg.) 

"In den ersten Monaten des Berichtsjahres wurde das Amt von del' 
k. k.II. psychiatrischen und Nervenklinik in Wien hochst dankens
werterweise verstandigt, daB daselbst 6 Arbeiter einer Gummi
warenfabrik mit tonscher Geistesstorung Aufnahme gefunden haben. 
Da die Erkrankten beim Vulkanisieren von Gummistoffen mittels 
Schwefelkohlenstoff und Chlorschwefel beschaftigt waren, war ihre 
Erkrankung offenbar auf eine Vergiftung durch Schwefelkohlenstoff 
zuriickzufiihren. Die erste Erkrankung war dem Amte bereits gegen 
Ende des Vorjahres bekannt geworden und wurde in dem h. a. Berichte 
iiber das Jahr 1914 besprochen. Da die bestehenden schutztechnischen 
Einrichtungen del' betreffenden Betriebsabteilung - Absaugung del' 
Dampfe durch Offnungen im FuBboden - sich infolge des durch 
dringende Heereslieferungen bedingten forcierten Betriebes als un
zureichend erwiesen hatten, wul'de insbesondere auf die Anbringung 
einer Ummantelung del' Stoffbahnen gedrungen, aus welcher die sich 
bildenden Dampfe abgesaugt werden. Nach Durchfiihrung diesel' MaB
nahmen, welchen sich vorerst technische Schwierigkeiten entgegen
gestellt hatten, konnte nunmehr ein Schwefelkohlenstoffgeruch in del' 
Nahe del' Arbeitsstelle kaum mehr wahrgenommen werden. Ferner 
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wurde seitens der Fabrikleitung einem Arzte die Lrberwachung des 
Gesundheitszustandes der in dieser Abteilung beschaftigten Arbeiter 
iibertragen, letzteren Arbeitskleider beigestelltund die Arbeitseinteilung 
so geregelt, daB in Sstiindigen Schichten gearbeitet wird, wobei jede 
Schicht 2 Stunden vor der 1/2stiindigen Pauseund P/2 Stunden 
nach dieser beim Vulkanisieren, die iibrige Zeit bei anderen Arbeiten 
verwendet wird. Seither sind dem Amte keine weiteren Erkrankungen 
aus der betre££enden Betriebsabteilung bekannt geworden." (Wien IV.) 

Gechlorte und andere Verbindnngen der Fettreihe, 
Anstrich von Flugzeugen 
(s. a. unter "Kampfgase" S. 202). 

Deutsches Reich. 
Preu8en. 

"Der groBe Mangel an Benzin fiihrte oft zur Verwendung nicht une 
bedenklichen Ersatzes beim Entolen und Reinigen von MetaIlteilen. 
Durch den Gebrauch von Trichlorathylen und Lauge wurden die Hande 
der Arbeiter verschiedentlich stark angegri££en, da Gummihandschuhe 
dm;ch diese Mittel zerstort wurden und meist auch nicht erhaltlich 
waren. In einem FaIle waren die Schadigungen der Hande durch das 
Entfettungsmittel, anscheinend eine scharfe Lauge, derart, daB seine 
Weiterverwendung verboten werden muBte. Durch die Einatmung 
der Trichlorathylendampfe wurden femer mehrfach Betaubungen und 
starke Lrbelkeit hervorgerufen, so daB besonders. anfallige Personen 
die Arbeit aufgeben muBten. In einer Fabrik wurden die oligen Ziinder
teile in luftdicht verschlossene GefaBe gebracht, daM das Trichlor
athylen eingelassen und nach einer gewissen Zeit durch Erwarmung 
abgetrieben. Da beim ()ffnen des GefaBes noch ein Rest des dampf
formigen Entfettungsmittels vorhanden war und eingeatmet werden 
konnte, wurde durch die Apparate vor dem Abschrauben der Decke 
Frischluft geblasen oder gesaugt. 1m iibrigen wurde die Arbeit nur 
in geraumigen, hohen und reichlich entliifteten Raumen zugelassen. 

Nach dem Berichte meines Amtsvorgangers fiir 1913 (Diese Berichte 
pro 1913, S. 70) waren in einzelnen Flugzeugfabriken Anstreicher, die 
Flugzeugtrag£lachen mit Aviatol zu impragnieren hatten, an Gelb
sucht erkrankt. Der schadliche Bestandteil der Anstreichmasse war 
Tetrachlorathan. Der Versuch, diesen Erkrankungen dadurch vor
zubeugen, daB man das Impragnieren nur in besonders hohen und reich
lich entliifteten Raumen vomahm und die entstandenen Diinste am 
Boden unter gleichzeitiger Zufiihrung von Frischluft absaugte, blieb 
erfolglos. In der ersten Hal£te des Jahres 1914 traten trotz dieser Vor
sichtsmaBnahmen noch weitere 10 Vergiftungsfalle, darunter 1 tod
licher, auf. Darauf wurde die Weiterbeniitzung von tetrachlorathan
haltigen Lacken durch eine polizeiliche Verfiigung gemaB § 1~0 der GO. 
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untersagt. Die dagegen eingelegte Beschwerde wurde abgewiesen, da 
tetrachlorathanfreie Ersatzmittel zur Verfiigung standen. Dieses 
durchgreifende Einschreiten bewirkte, daB die Lacklieferanten von der 
Verwendung des Tetrachlorathans ganzlich abkamen, und daB dieses 
Mittel nicht in die Kriegszeit hiniibe~genommen wurde, in deren Ver
lauf bei der ungeheuren Ausbreitung der Flugzeugindustrie die Vergif
tungen zweifellos einen hochst bedenklichen, auch die militarischen 
Interessen schadigenden Umfang hatten annehmen konnen. So aber 
ist im Kriege unter den Anstreichern der zahlreichen Flugzeugfabriken 
des Bezirkes kein einziger Fall von Gelbsucht oder deren Vorerschei
nungen mehr vorgekommen. 

In einer Flugzeugfabrik wirkte der zum Impragnieren und Kleben 
benutzte Azetatlack derartig reizend auf die Schleimhaute der damit 
tatigen Personen, daB ihnen das Wasser aus Nase und Mund lief, und 
daB sie an Augenentziindungen erkrankten. Es stellte sich heraus, 
daB dem als Losungsmittel dienenden Ameisenather Ameisensaure zu
gesetzt worden war. Nachdem dieser Zusatz verboten war, horten die 
Erkrankungen auf. Durch Lacklosemittel sind im iibrigen auch ander
warts mehrmals Arbeiter erkrankt. Die Vorfalle haben sich jedoch 
nicht wiederholt, nachdem man bei dem Lieferanten wegen der iiblen 
Eigenschaften vorstellig geworden war." (RB. Potsdam.) 

,;In einer chemischen Fabnk verdampften infolge der Explosion 
eines kupfemen Behalters 125 kg fliissiges Brommethyl im Arbeits
raum. Die Arbeiter verlieBen schleunigst den Raum und betraten 
ihn erst wieder, nachdem sich nach ihrer Annahme die Diinste verzogen 
hatten. Dennoch erkrankten am nachsten Tage 4 Arbeiter, von denen 
1 am 3. Tage nach der Vergiftung starb. Als nach 2 Wochen der 
Betrieb wieder aufgenommen wurde, erkrankten wiederum 6 Ar
beiter, von denen 2 gestorben sind. Geringfiigige Undichtigkeiten 
in der Apparatur und dadurch eingetretene Gasaustromungen, die in 
der chemischen Atmosphare bei dem wenig ausgesprochenen Geruch 
des Brommethyls nicht bemerkt worden sind, miissen die Ursache der 
Vergiftungen gewesen sein. Der Vergiftungsgefahr ist durch Einbau 
der Apparatur und ihren AnschluB an eine mechanische Absaugung 
Rechnung getragen worden. Wahrend des bisherigen 15jahrigen Be
triebes der Anlage hatte sich diese MaBnahme nicht als notwendig er
wiesen. Bei den vorgekommenen Erkrankungen hat sich das Brom
methyl als ausgesprochenes Gehimgift erwiesen, das in kurzer Zeit zum 
Tode fiihren bnn." (RB. Wiesbaden.) 

"Teilweise wurden durch die Einatmung der leicht fliichtigen Be
standteile schlecht gereinigten Naphthas sowie verschiedener Farben 
und Lacke in milderenFallen Belastigungen, in schwereren Erkrankungen 
hervorgerufen. Bei der Herstellung von Zellonlack und besonders bei 
dessen Verwendung zum Anstrich von Flugzeugtragflachen in einer 
Flugzeugfabrik klagten die Arbeiter iiber Augen- und Kopfschmerzen, 
Hustenreiz, Appetitlosigkeit, lJbelkeit, Schwindel- und Ohnmachts
anfalIe. Die Erschei;nungen hatten ihre Ursache in leicht fliichtigen Be-
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standteilen des Zellonlackes, wie Ketonen, Methylalkohol, Chloroform 
und dem als Losungsmittel benutzten Ameisenather, der sich bei 
langerem Stehen oder beim Erwarmen zersetzt und Ameisensaure 
ausscheidet, die besonders die Schleimhaute angreift. Die im Raume 
angebrachte FuBbodenentliiftung geniigte bei der starken Verdunstung 
der Fliissigkeit auf den groBen Tragflachen nicht. Die Arbeiter wurden 
deshalb voriibergehend auch in anderen Betriebsabteilungen und mit 
verkiirzter Arbeitszeit beschaftigt. Etliche konnten aber auch so den 
Giften nicht standhalten und muBten mit der Arbeit aufhoren." (Berlin.) 

Bayern. 
"Eingeh~ndere Erhebungen, gemeinsam mit dem Vorstande des 

hygienischen Instituts der Universitat verursachten die "in einem mili
tarischen Betriehe in groBerer Zahl aufgetretenen Erkrankungen durch 
Tetrachlorkohlenstoff, der als Beizmittel beim Impragnieren von Pelzen 
beniitzt wurde. Als Krankheitserscheinungen konnten bei den Arbeitern 
Benommenheit und Anasthesie festgestellt werden. Krankheits
erscheinungen traten ferner in einer Miinchener Flugzeugfabrik bei 
einer groBeren Anzahl von Arbeitern auf, die mit dem Lackieren und 
dem Anstrich von Steuerteilen und Tragflachen mittelst Zelluloidlack 
beschaftigt waren. Der Anstrich erfolgte mehrere Male nacheinander 
von Hand mittels Pinsel in geSChlOSsener Halle; die hierzu verwen
deten Lacke (Aviatol, Alanol) stellen eine Auflosung der nicht brenn
baren Azetylzellulose in ihren Losungsmitteln, d. h. gechlorte Kohlen
wasserstoffe, wie Azeton, Chloroform. Tetrachlorkohlenstoff sowie ins
besondere Tetrachlorathan dar. Letzteres steht sowohl beziiglich der 
Haufigkeit seiner Verwendung bei solchenLacken als auch beziiglich seiner 
Giftigkeit an erster Stelle. In allen - insgesamt 9 - Erkrankungsfallen 
zeigten sich, wie durch eine eingehende Untersuchung von seiten des 
Landesgewerbearztes festgestellt werden konnte, nicht nur nervose 
Erscheinungen, Nierenreizung, Anamie, sondern auch Ubelkeit, Er
brechen, Leibschmerzen und schlieBlich eine besonders charakteristische 
Leberschwellung mit starkem Ikterus. In einem FaIle, bei einem 
19jahrigen Tapezierer, trat spater sogar der Tod ein. Die Obduktion der 
Leiche hatte akute Leberatrophie ergeben. In allen diesen Fallen 
handelt es sich zweifellos um gewerbliche Vergiftungen durch Tetrachlor
athan. Jedenfalls ergibt die Erfahrung, daB bei der offenen indu
striellen Verarbeitung das Tetrachlorathan ein auBerst bedenklicher 
Korper ist, der schon nach relativ kurzer Beschaftigungsdauer schwere, 
selbst todliche Erkrankungen des Arbeiters hervorzurufen imstande 
ist. Da es bereits Flugzeuglacke gibt, welche diesen giftigen Korper 
nicht enthalten, wird ein volliges behordliches Verbot der Verwendung 
solcher Lacke, wie Aviatol, Alanol usw., sowie iiberhaupt aller Tetra
chlorathan enthaltenden Flugzeuglacke, fUr Friedenszeiten geboten 
erscheinen" . 

"In einer Stockfabrik verursachte der der Firma zum Polieren von 
Stocken zur Verfiigung stehende Spiritus - nach Angabe der Firma 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 8 
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Methylalkohol- bei den Poliererinnen heftiges Kopfweh, Anschwellen 
und Rissigwerden der Hande. Bei Verwendung von reinem Spiritus, 
den sich die Firma verschaffen konnte, traten die Erscheinungen nicht 
mehr auf." (Dr. Koelsch.) 

"Bleistiftfabriken waren gezwungen, als Ersatzmittel zu Polier
zwecken an Stelle von Athylalkohol einen stark azetonhaltigen Methyl
alkohol zu verwenden. Dies hatte zur Folge, daB eine Anzahl Arbeite
rinnen durch die entstehenden Dampfe an akuter Augenbindehaut
entziindung erkrankte. Es wurde darauf hingewirkt, das Polieren der 
Bleistifte zu unterlassen oder zum mindesten moglichst azetonfreie 
Alkohole zu gebrauchen. Die Erkrankungen fanden damit ihr Ende." 
(Niirnberg-Fiirth.) 

In einem Azetonbetrieb traten voriibergehend auBerst schmerz
hafte Augenentziindungen durch Aldehyddampfe (Krotonaldehyd) auf, 
die auf anfangliche Mangel in der Einrichtung und auf Storungen 
zuriickzufiihren waren und durch entsprechende MaBnahmen bald 
wieder zum Verschwinden gebracht wurden. (Ob.-Bayern.) 

"In Obelkeit, Schwindel und Blutandrang nach dem Kopfe be
stehende Erkrankungserscheinungen wurden bei den Lackiererinnen 
einer Flugzeugfabrik beobachtet. Ihre Ursache war die Verwendung 
von Impragnierungslack, der sich aus Azetatzellulose als .£estem Be
standteil und Ameisenather bzw. Holzgeist als Losungsmittel zusammen
setzte, denen Milchsaureester und Triphenylphosphat zugesetzt waren, 
um dem Lack besondere Eigenschaften zu verleihen. Da Ersatz fiir 
diese Impragniermittel nicht beschafft werden konnte, wurde die 
Lackiererei selbst in einem besonderen, mit ausreichender m.echanischer 
Entliiftung versehenen Raume untergebracht. Die Absaugeoffnungen 
sind dabei unter den zu lackierenden Flugzeugteilen im FuBboden." 
(Ob.-Bayern. ) 

Sachsen. 
"Die Arbeiter einer Flugzeugfabrik, die die Tragflachen strichen, 

klagten iiber Kopfschmerzen und allgemeine Obelkeit. Nach der 
Untersuchung des chemischen Beirates bestand die Streichmasse aus 
einer Losung von Azetylzellulose in Methylalkohol. AuBer einer aus
giebigen Entliiftung des 'Arbeitsraumes wurde der regelmaBige wochent
liche Wechsel der Belegs<,lhaft und die tagliche Verabreichung eines 
Liters Milch an jeden erkrankten Arbeiter veranlaBt." (Leipzig.) 

Kleinere Staaten. 
"Beim Oberdestillieren von Trichlorathylen war von dem die Appa

ratur bedienenden Arbeiter unterlassen worden, das Kiihlwasser der 
Kiihlvorlage anzustellen; durch den Eintritt heiBer Dampfe in den 
Sammelbehalter zersprang das an. diesem befindliche Standglas und 
die Dampfe traten in den Arbeitsraum. Bei dem Bemiihen, die Hahne 
des Standanzeigers zu schlieBen, sind der Meister und der Arbeiter von 
den Gasen betau bt worden." (Bremen.) 
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"Bei der Verwendung von Azeton und Azetonersatz, welche als 
Losungsmittel fiir Farbe und Zellulose dienen, kamen in einem Betriebe 
unter neubeschiiftigten Arbeiterinnen infolge Einatmung der Dampfe 
ofters FaIle von "Obelkeit vor. Nach Herstellung einer guten Raum
liiftung ereigneten sich solche FaIle seltener." (Liibeck.) 

Schweiz. 
"Tod an Vergiftung mit Phosgen erfolgte durch Einatmen des 

Gases beim Offnen einer Flasche." (1914-15, III. Kreis.) 
,,1m Jahre 1917 sind 2 Todesfalle ~urch Brommethylvergiftung ge

meldet worden. Ih beiden Fallen scheint Unachtsamkeit und Un
vorsichtigkeit bei Bebung von Storungen an der Apparatur die Ursache 
gewesen zu sein. Nach Vorschrift sollen Gasmasken mit Frischluft
zufuhr beniitzt werden." (II. Kreis.) 

Osterreich. 
"In einer Schlosserwarenfabrik wurde zum Entfetten der zu ver

nickelnden Metallteile anstatt wie bisher Benzin, Trichlorathylen ver
wendet, welches aber bei den Arbeiterinnen Kopfschmerz und Schwindel 
hervorrief, so daB wieder statt dessen Benzin zur Verwendung gelangte. 
Auch in der Fettextraktion einer Leimfabrik konnte dieses Ersatzmittel 
fiir Benzin nicht weiter beniitzt werden, da sich, um damit okonomisch 
arbeiten zu konnen, eine Anderung der Apparatur als notwendig er
wiesen batte." (Trautenau.) 

"In einer Wollwarenfabrik wurde ein Arbeiter durch das zur 01-
extraktion verwendete Trichlorathylen betaubt und verletzte sich beim 
Sturze erheblich. Es wurde eine bessere Ventilation des Extraktions
raumes verlangt." (Briinn.) 

England 
(s. a; "Anhang" S. 259). 

1914. 

"Vergiftung mit Chlorde.rivaten von Xthan und Athylen. 
Bevor die Tetrachlorathanvergiftung, deren wichtigstes Symptom die 
Gelbsucht war, mir bekannt wurde, wuBte ich von Gelbsuchtals einem 
Symptom bei gewerblichen Vergiftungen, das zunachst bei Arsenwasser
stoffvergiftung, in chemischen Betrieben, sodann bei Absorption von 
Nitroderivaten des Benzols in Explosivstoffabriken vorkommt. Arsen
wasserstoffvergiftung, von der mir in den letzten 15 Jahren 70 Faile 
aus der Industrie zut Kenntnis gekommen sind, ist durch rasche Ent
wicklung innerhalb weniger Tage gekennzeichnet, ferner durch inten
sive kupferartige Gelbsucht von zweifellos hepato-bamatogenem Ur
sprung. Zunachst findet eine Zerstorung der roten Blutkorperchen 
mit nachfolgender vermehrter Bildung von Gallenfarbstoff aus dem 
in Freiheit gesetzten Bamaglobin in der Leber statt. Dadurch wird 

8* 
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die Galle zahfliisiger und verstopft zeitweilig die Gallengange. Die 
Symptome stellen sich mitunter innerhalb weniger Stunden ein. Die 
Gelbsucht durch Absorption von Nitroderivaten des Benzols ist von 
derselben Art und durch die hamolytische Wirkung dieser Verbindungen 
unter nachfolgender Methamoglobinbildung bedingt. Niemals sah ich 
Gelbsucht als Folge gewerblicher Phosphorvergiftung. 

Ferner erinnere ich mich, eine Reihe von Frauen in einer Gummi
fabrik untersucht zu haben, die an Verdauungsstorungen litten, eine 
von ihnen auch an Gelbsucht. Sie verwendeten eine Mischung von 
Tetrachlorkohlenstoff und Chlorschwefel zu gleichen Teilen. 

Die Chlorderivate des Athans und Athylens werden seit kurzem 
durch einen einfachen ProzeB gewonnen, und da sie weder entflammbar, 
noch verbrennbar, noch explosiv sind, eignen sie sich als Losungsmittel 
fiir Fette, Harze und Gummi besser als Benzin, Schwefelkohlenstoff, 
Alkohol, Ather und Terpentin. Explosionen von Benzin aber in Indu
strieanlagen, von Naphtha und Schwefelkohlenstoff haben schon oft 
Menschenleben gekostet und viel Materialschaden verursacht, so z. B. 
in den groBen Liverpooler Olwerken. 

Von diesen Methanderivaten ist das Trichlorathylen (02HCI2) am 
meisten in Gebrauch, besonders zur Olextraktion von Samen und zur 
Entfernung von Fettflecken beim Trockenreinigen. In einer 01-
extrahieranlage, wo der ProzeB automatisch in geschlossenen eisernen 
Kammern vor sich ging, und die Bemiihungen darauf gerichtet waren, 
die letzten Spuren von Trichlorathylen zu entfernen, bevor der Samen 
herausgenommen wurde, wurde kein Fall von Gelbsucht bei den dort 
beschaftigten 7 Mannern beobachtet, jedoch waren die Augenbinde
haute unrein und injiziert und einer von den Leuten hatte 6 Wochen 
bevor ich ihn sah, mit einem Anfall von Erbrechen das Krankenhaus 
aufsuchen miissen. Die Krankengeschlchte des Fall~s war kurz zu
sammengefaBt: Heftiges Erbrechen, Aufgeregtheit beim Eintritt ins 
Spital, Storungen des BewuBtseins, er schlen wie geblendet und hatte 
enge Pupillen .. Der Zustand wurde als Epilepsie angesehen. Ein anderer 
Arbeiter, der am Boden des Reservoirs beschaftigt war, gibt an, einmal 
durch den ·Rauch bewuBtlos geworden zu sein, und einer der Chefs litt 
~inmal an heftiger Gallenkolik, und zwar am ersten Tage, an dem er 
die Aufsicht iiber den Betrieb iibernommen hatte. Soweit mir bekannt, 
wird die Substanz nur in kleinen Mengen verwendet und ich kann nichts 
Naheres iiber ihre giftigen Eigenschaften sagen. Kein Fall von Gelb
sucht ist mir gemeldet worden. 

Eine Trichlorathylen enthaltende Farbe, die meist nur in Brauereien 
als Anstrich fiir die Innenwande von Bottichen, Tonnen fiir Garzwecke 
diente, verursachte in einem FaIle den Tod des mit dem Anstrich be
trauten Arbeiters. Die Farbe hat den Vorzug der Unentflammbarkeit. 
Der Erzeuger empfiehlt 1. bei der Verwendung durch einen Schlauch 
mit cinem Mundstiick an einem Ende zu atmen, wahrend das andere 
auBen von der Tonne befestigt ist, 2. iiberdies durch eine Pumpe die 
schweren, am Boden befindlichen Gase abzusaugen. 
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Tetrachlorathan C2H 2C14 dient meist als Zusatz zu den Fir
nissen, mit denen die Fliigel der Aroplane bedeckt werden, um sie 
undurchlassig fUr die Feuchtigkeit und Luft zu machen. Dieser 
Firnis besteht aus gepulvertem Zelluloseazetat, gelost in verschie. 
denen organischen Losungsmitteln wie Azeton, Amylazetat, Benzol, 
Tetrachlorkohlenstoff u. a., urn die Zellulose in die richtige Losung 
zu bringen. Azeton ist das beste Losungsmittel, aber fast vier. 
mal so teuer als Tetrachlorathan, letzteres hat iiberdies die wert
volle Eigenschaft, das Material, aus dem die FIiigel gemacht sind, 
beziiglich seiner Festigkeit zu erhohen, mehr als irgendein anderer 
Stoff es vermag. 

Die Entwicklung der FIugzeugindustrie war rasch; gegenwartig 
bestehen 27 Unternehmen mit etwa 6500 Arbeitern, in einem Unter
nehmen allein sind 1500 Leute beschaftigt. Ungefahr 300 Personen, 
Manner undFrauen zu gleichen Teilen, sind beim Firnissen beschaftigt, 
aber vor dem Vorkommen der Vergiftungsfalle in jiingster Zeit war 
eine weit groBere Zahl diesen Dampfen ausgesetzt und nur'in wenigen 
Betrieben war der Firnisraum von den anderen Raumen getrennt, 
in denen die Holzarbeit und Zusammenstellarbeiten gemacht werden. 
Ferner, um das Fabrikat trocken zu bekommen - eine sehr wichtige 
Sache, da es, wenn feucht, die Neigung hat, unter dem Firnis zu faulen
writ-de die Luft auf 65 0 Fahr. (18 0 C) oder mehr gebracht und die 
Ventilation auf ein Minimum reduziert, auBer wenn erwarmte Luft 
eingefiihrt wurde. Die FIiigel variieren in ihren Dimensionen 20-30 X 
6-8 FuB bei Zweideckern, 20 X 10 FuB bei Eindeckern, so daB eine 
sehr groBe Verdunstungsflache vorhanden ist. Es miissen 4-6 Lagen 
Firnis iibereinander geschichtet werden und jede einzelne muB trocken 
sein bevor die folgende aufgestrichen wird. Zur Erhohung der Geschwin
digkeit arbeiten zwei Manner an den gegeniiberliegenden Seiten eines 
FIugzeuges. Jeder halt den Firnis in einem GefaB in der linken Hand 
und bringt ihn auf den FIiigel mittels eines in der rechten Hand ge
haltenen Pinsels auf. In groBen Betrieben werden wochentlich drei 
Aroplane fertiggestellt und 80 Gallonen (40 Liter) Firnis verbraucht. 
Da dieser um so hoher geschatzt wird, je rascher er trocknet, kann man 
sich vorstellen, welche Mengen Dampf entweichen. Beim Ausbruch 
des Krieges wurde nicht nur die Menge des Personals stark vermehrt, 
sondern auch in den groBen Betrieben mit 'Oberzeit gearbeitet, und zwar 
von 6 Uhr friih bis 9 Uhr a bends mit 1/2 Stunde Friihstiickspause, 1 Stunde 
fiir das Mittagessen und Y 2 Stunde fiir die Jause. In dem Betriebe, 
wo die meisten Un{alle vorkamen, war kein Platz fiir einen EBraum. 
Die Mahlzeiten muBten daher in den Arbeitsraumen eingenommen 
werden, die sanitaren Einrichtungen, fiir die friiheren Betriebsverhalt
nisse ausreichend, wurden unzulanglich, Plane zur Erweiterung wurden 
dem Distriktsrat vorgelegt. 

1m Dezember wurde dieser Betrieb folgendermaBen verandert ge
funden: Er bestand aus einer groBen Halle, etwa von 32 400 Quadrat
fuB FIache mit einem Dach mit zwei Firsten. 
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Fiir natiirliche Ventilation war durch drei weite. laternenformige 
Offnungen gesorgt, die langs der beiden Dachfirste angeordnet waren. 
AuBerdem war mechanische Ventilation eingerichtet nach dem System 
des "Oberdrucks, indem erwarmte Luft am Boden mittels eines Hoch
druckventilators durch gut verteilte verzweigteKanale zugefiihrt mde. 

Das Firnissen erfolgte durch 5 Arbeiter in der Nahe des Haupt
eingangs. Der Teil des Raumes, wo gefirniBt wurde, war vom librigen 
nicht getrennt, auch fehlte jede Vorkehrung zum Absaugen der Dampfe 
an Ort und Stelle. Der charakteristische Firnisgeruch war beim Ein
treten in das Geba~de deutlich wahrzunehmen, . unmittelbar neben 
dem Arbeitsplatze sogar sahr stark, nur der Vorarbeiter aber, der seit 
einem Jahre mit dieser Arbeit beschaftigt war, beklagte sich liber Be
taubungsgefiihl. Fragen, die Dr. Willcox und ich an die Arbeiter 
und die 6 bei der Streifennaherei in der Fabrik gleichfalls beschaf
tigten Arbeiterinnen liber ihren Gesundheitszustand stellten; ergaben, 
daB zwar "Obelkeiten vorkamen, aber nie mehr als 1-2 Tage Arbeits
unfahigkeit- und niemals eine Spur von Gelbsucht verursacht .hatten. 
Einige hatten ein schlechtes Aussehen. Die FaIle von Unwohlsein und 
deren Verlauf und Dauer, das Aufeinanderfolgen und die Beschaftigung 
sind auf einer Liste verzeichnet, desgleichen die Rlickkehr zur Arbeit, 
die Rezidive und die FaIle , in denen die Firma die Wiederverwendung 
der Arbeiter abgelehnt hatte." Der Originalbericht enthalt den Ab
druck dieser Liste. Sie umfaBte 16 Arbeiter und Arbeiterinnen. Die 
Mehrzahl der Erkrankten hatte in nachster Nahe der Firnisser gearbeitet, 
darunter auch der Verstorbene und die beiden schwersten Falle, einige 
allerdings auch relativweit von dort; diese schienen nur leicht affiziert. 
Nicht recht zu erklaren sind 3 Falle, die mehr als 50 m von der Fir
nisserei entfernt gearbeitet hatten. Es scheint, daB sie nicht schwer 
erkrankt waren. Es besteht freie Kommunikation zwischen dem 
Firnis- und dem Montierraum, wo letztere arbeiteten, beide liber die 
allgemeine und private Kanzlei und durch eine groBe Offnung zwischen 
dieser und dem Haupteingang. "Der Dampf ist zweimal·so schwer wie 
die Luft und daher halt er sich nahe dem Boden auf. Ich glaube, das 
System der Raumventilation hatte bloB den Erfolg, den Dampf auf
zuwirbeln und im Raume zu verteilen. 

Der Firnis ging unter dem Namen Emaillit Nr. 1 und enthielt etwa 
12% Tetrachlorathan. Andere Marken enthalten viel mehr davon. 
Ich sah die Herstellung des Firnisses mit an. Die Bestandteile kommen 
nach dem Auswagen in rotierende Trommeln, beim Mischen geht kaum 
ein Geruch in den Raum liber. Es scheint. daB hierbei keine chemische, 
Reaktion erfolgt. Nach der Losung des Zelluloseazetats wird das 
Material in groBe Kriige gefiillt und kommt von dort in die Barrels, 
wo es aufbewahrt wird. 

lch sah mir diedrei dabei beschaftigten Leute an; vor 2 Jahren 
war mit dieser Art Arbeit begonnen worden, ein Mann arbeitete seit 
2 Jahren, ein anderer 4, der dritte 3 Monate, keiner zeigte ein 
Symptom der Einwirkung des Dampfes. Wahrend meines Besuches 
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war ein gro.Ber elektriseher Ventilator in der Wand des Raumes, wo 
die Dampfe sieh entwiekelten, im Betrieb. Der Vorarbeiter hob den 
Wert dieser Ventilation fiir die Entfernung der Diinste hervor." 

In' einem anderen Betrie b wird in ahnlieher Weise ein Firnis von 
fast der gleiehen Zusammensetzung, genannt "Cellan" verwendet. 
Ieh begab mieh hin und erhielt alle gewiinsehte Auskunft. Wie beim 
Emaillit wird die Misehung in gesehlossenen rotierenden Zylindern 
vorgenommen. Die Halle ist luftig und die zwei Besehaftigten zeigten 
keinerlei Krankheitserseheinungen. Die Zusammensetzung des Fir
nisses unterseheidet sieh nur wenig von der des Emaillit Nr.l und 
enthielt etwa 11,5% Tetraehlorlithan. 

"Ieh erhielt die Adressen der 16 Leute, die wegen Gelbsueht nieht 
zur Arbeit gekommen waren und sah 8 von ihnen." "Die Symptome 
waren aHe fast gleieh. Die AnfliHe treten auf bei Zunahme der Arbeit 
- seit Anfang August waren zahlreiehe "Oberstunden gemaeht worden, 
Gelbsueht begann naeh 6 Woehen Arbeit aufzutreten und sehien von 
etwas Fieber begleitet. Die Leute begannen iiber Abgesehlagenheit 
und iiber ein unangenehmes Gefiihl in Mund und Kehle zu klagen, 
es war ein Gefiihl von Troekenheit und WiderwiHen gegen Essen. 
2 von den Leuten konnten sehlie.Blieh die Speisen, die ihnen im Betriebe 
gereieht wurden, nieht mehr verzehren und waren stark unteremahrt. 
Es bestand regelmii.f.3ig sehwere Verstopfung und in einigen Fallen 
Erbreehen. Mit dem Einsetzen der Gelbsueht wurde der Kot hell
farbig, der Ham dunkel. Einigemal waren Sehmerzen in der Leber
und Magengegend ausgesproehen. 2 von den Leuten kehrten naeh 
der Genesung zur Arbeit zuriiek, doeh trat naeh wenigen Tagen die 
Gdbsueht in verstarktem Ma.Be wieder auf. 

In sehr sehweren Fallen kommt es zu Blutbreehen und Konvul
sionen, sehlie.Blieh tritt Bewu.Btlosigkeit und Anurie und dann der 
Tod ein. Die 8 Leute, die ieh gesehen habe, waren bis auf 2 aHe im 
Zustande der Besserung. Alle am 12. Dezember von Dr. Willcox 
Untersuchten hatten Lebervergro.Berung, keiner ausgesprochene Anamie 
im Gegensatz zu den haufigen. Fallen von hamatogenem Ikterus, der 
sieh oft bei den Arbeitem findet, die mit Nitroderivaten des Benzols 
in Beriihrung kommen und dadureh an Zerstorung der Erythrozyten 
leiden. Die hier erwahnten Falle haben keine Ahnliehkeit mit dem 
Aussehen der Dinitrobenzol- und Anilinarbeiter. 

Besonders auffallend . sind die potsmortalen Veranderungen an 
Herz, Leber, Nieren und Mesenterium. Der Befund war bei einem 
typisehen FaU (19 Jahre altes Madchen) folgender: Die Haut war tief 
gelb gefarbt, die Leber hart und fest, stark gelblieh und angesehoppt. 
Sie wog 1071 g. Die Nieren waren deutlich gelb in der Rinden
substanz, die Pyramiden zeigten Stauung. Das Mark war gelb und 
blutreich. Jede Niere wog 155 g, das Herz 232 g, die Muskulatur 
war ebenfalls gelb gefarbt, das Endokard gefleekt. Zahlreiche Peteehien 
auf der Oberflaehe des linken Ventrikels; die Diinndarmsehleimhaut 
zeigte zahlreiehe Hamorrhagien, auch war der Diinndarm sehr blut-
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reich. Die Milz wog 8 Unzen (248 g) und war hart. Mikroskopische 
Untersuchung der Leber zeigte ausgedehnte Nekrosen, in den Nieren 
fettige Degeneration. 

Untersuchungen iiber die Zusammensetzung des Firnisses und die 
Giftwirkung der Dampfe auf die Leber hat Dr. Willcox angestellt. 
Sein Bericht ist auBerordentlich interessant und war dem Handels
departement sehr niitzlich; derselbe folgt: 

»Fiir jedes Experiment wurde ein groBer Glaskafig verwendet, am 
Boden desselben 10 ccm der zu untersuchenden Fliissigkeit, quer iiber 
demselben in halber Hohe befand sich eine gelochte Zinkplatte, auf 
diese kamen 2 Versuchstiere (weiBe Ratten). Oben war der Glas
kafig bedeckt mit einem perforierten Zinkdach. Ratten wurden als 
die am besten geeigneten Tiere gewahlt, sie blieben durch I Woche 
wahrend 8 Stunden unter dem Glaskafig. Die untersuchten Fliissig
keiten waren der Firnis, Tetrachlorathan, Azeton, Benzol und Methyl
alkohol; in jede Glocke kamen 2 Ratten. 5 Versuche wurden 
gleichzeitig angestellt. Die dem Dunst des Firnisses und des Tetra
chlorathans ausgesetzten Ratten wurden jedesmal stark betaubt und 
benommen, blieben nach dem Herausnehmen aus dem Kafig durch 
kurze Zeit im gleichen Zustande, dann durch einige Zeit ataktisch, 
indem sie zur Seite fielen. Nach etwa einer Stunde fraBen sie und wur
den vollig munter. Sie nahmen in der Versuchswoche nicht an Ge
wicht zu. 

In den Versuchen mit Azeton, Benzol und Methylalkohol wurden 
die Tiere auch betaubt, erholten sich aber sofort nach Verlassen des 
Kafigs, fraBen gut und zeigten keine Ataxie und nahmen in der Ver
suchswoche an Gewicht deutlich zu. 

Naeh 7 Versuchstagen wurden die Tiere getotet und von Dr. 
S pi 1 s bur y und mir obduziert. Das Tetrachlorathan hatte mit 
freiem Auge bemerkbare Veranderungen der Leber: fettige Degene
ration und Verbreiterung der Gallengange, gesetzt, der Firnis ahn
liche, aber minder deutliche Veranderungen. Die iibrigen Ratten 
zeigten keinerlei mit freiem Auge wahrnehmbare Veranderungen, auch 
nicht bei mikroskopischer Untersuchung, wahrend diese bei dem Firnis
und Tetrachlorathan-Ratten schwere fettige Degeneration und triibe 
Schwellung von Leber und Niere ergab. Andere Ratten wurden den 
Firnis- und Tetrachlorathandampfen durch 5 Wochen ausgesetzt. 
Aile Tiere zeigten wesentliche Abnahme des Gewichtes der Leber. 
Diese und die Nieren waren bei der Sektion blutarm, sie zeigten triibe 
Schwellung und fettige Degeneration. (( 

Obige Experimente zeigen, daB Tetrachlorathan ein heftiges Leber
gift ist, daB auch die vom Firnis aufsteigenden Dampfe giftig sind und 
ihre Wirkung dem Tetrachlorathan verdanken. 

lch habe auch andere Aeroplanwerke besucht und alle mit dem Fir
nissen Beschaftigten sowie einige andere in. der Nahe Arbeitende unter
sucht. Nach der genauen Beschreibung des einen Betriebes kann ich 
die iibrigen summarisch behandeln. Der Luftkubus war iiberall ge-
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niigend, die Verhaltnisse fiir gewohnliche Arbeit ohne Gefahr giftiger 
Dampfe ausgezeichnet. Die Hydroplanwerke waren am Strande ge
legen und die natiirlichen VentilationsverhaItnisse geniigend gut, um 
auch die giftigen Dampfe unschadlich zu machen. In einem d6l" Be
triebe ergab die Erhebung, daB im Februar 1913 ein Mann, der beim 
Firnissen beschaftigt war, an akuter gelber Leberatrophie gestprben 
war. Ich sah hierauch einen Mann mit Gelbsucht und anderen typischen 
Symptomen, der trotzdem die Arbeit nicht aufgegeben hatte. Er 
hatte in einem geschlossenen Rall-me gearbeitet, vermutlich mit einem 
tetrachlorathanreichen Firnis. Ein Bedienungsmann einer Maschine 
in einem anderen Betriebe war um Jahresmitte leidend, ein weiterer 
war im August gelbsiichtig gewesen, lauter FaIle aus Zeiten'vor der 
vermehrten Kriegsarbeit. 

1m ganzen habe ich 25 FaIle, 4 mit tOdlichem (ein 5. tOdlicher be
traf eine Frau im Februar 1915 vor Einfiihrung einer Ventilation in 
dem beziiglichen Betriebe) Ausgang, gesehen, in welchen Gelbsucht 
das hervorstechendste Symptom war, viele .andere Arbeiter hatten 
Magen-Darmbeschwerden gehabt, jedoch ohne Gelbsucht und es war 
daher die Diagnose ,Influenza' oder,Tonsillitis' gestellt worden. 

Die Tatsache, daB der Dampf schwerer ist als Luft, hat groBe Be
deutung fiir die Leute, welche sitzend arbeiten, also den Dampfen 
naher sind. Eine Naherin starb vermutlich nur wegen ihrer tieferen 
Stellung bei der Arbeit. In einer anderen Werkstatte waren 6 Leute 
mit Drahteinziehen beschaftigt, wobei sie auf Banken saBen, von dem 
Firnisraum aber durch eine Wand getrennt waren, sie litten aber viel 
mehr unter den Dampfen als die Anstreicher, welche standen. 

Sobald die Gefahr erkannt war, trat das Handelsdepartement, zu
sammen mit der Admiralitat und dem Kriegsministerium, sofort in 
Aktion. AIle Firmen wurden aufgefordert: 1. das Firnissen in einem 
geschlossenen Raume oder in einer separaten Abteilung eines solchen 
ausfiihren zu lassen, damit dadurch die Zahl der den Dampfen aus
gesetzten Personen begrenzt sei, 2. Abzugseinrichtungen aufzusteIlen, 
um die schweren Dampfe am Boden abzusaugen, 3. jedem Arbeiter 
den Aufenthalt wahrend der Mahlzeiten im Firnisraum zu verbieten. 

Es ist interessant, die Schritte zur Verminderung der Gefahr zu 
verfolgen. Der Arbeiter, der mit den den Firnis zusammensetzenden 
Bestandteilen zu tun hat,tragt einen Rauchhelm, d. i. einen Mund und 
und Nase deckenden Apparat, der durch ein langes, biegsames Rohr 
mit der AuBenluft in Verbindung steht. Durch dieses atmet er 
frische Luft, wobei das Wiedereinatmen der verbrauchten Luft durch 
ein Ausatemventil verhindert wird, durch das er ausatmet. 1m all
gemeinen kann man aber von den Arbeitern nur durch kurze Zeit fiir 
Reinigungen oder sonst gefahrliche Arbeiten verlangen, daB sie mit 
einem solchen Apparat arbeiten. Da der Tetrachlorkohlenstoffdunst 
viel schwerer ist als Luft (etwa 1,6 spez. Gew.), empfahl der Distrikts
inspektor mechanische Raumventilation in der Richtung nach unten 
von den Arbeitern weg. Da hierbei die Moglichkeit gegeben war, daB 
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die vom Firnis entweichenden Dampfe unter gewissen Bedingungen 
mit der Frischluft ein explosibles Gemisch geben, wurde auf diese 
Moglichkeit bei der Einrichtung der treibenden Kraft fiir den Abzug 
Riicksicht genommen. Lokale Dampfabsaugung war zunachst wegen 
der GroBe der Tragflachen nicht moglich, daher wurde Frischluft er
warmt an einer Seite des Raumes iiber den Kopfen der Arbeiter ein
geblasen und durch groBe Ventilatoren am Boden gegeniiber den Zu
luftkanalen abgesaugt (nicht aber etwa dicht neben den Fliigeln der 
Aroplane). Mitunter erfolgte die Absaugung unten am Boden durch 
Gitter. Allerdings, wenn zwei Leute firnissen, dann ist es unvermeidlich, 
daB der eine etwas Dunst einatmet. Um das auch zu verhindern und 
die Dunstmenge in der Luft weiter herabzusetzen, traf eine Firma die 
Einrichtung, daB, wenn sehr rasch gearbeitet werden muB, die Fliigel 
auf Geriisten in langen Verschlagen gefirniBt werden, die seitlich Laschen 
besaBen und unten an die Abziige anschlossen. So war die ganze Ober
flache der Fliigel von bewegter Luft umgeben, die konstant nach dem 
Exhaustor hin gesogen wurde. 

Der Gebl:auch von Tetrachlorathan und anderen Stoffen, wie Tetra
chlorkohlenstoff (der anscheinend eine ahnlich schadliche Wirkung 
hatte), ist von einer oder zwei Firmen ganz verlassen worden, andere 
finden, daB keine Substanz so rasch trocknet und gleichzeitig solche 
Biegsamkeit undo Haltbarkeit verleiht wie der etwas Tetrachlorathan 
enthaltende Firnis." 

1917. 

(Bericht des Inspektors fiir gefahrliche Berufe, W. S. S mi th.) 

"Die Herstellung von Tetrachlorathan enthaltendem Lack endete 
im September 1916. Wahrenddem dieser Lack ·verwendet wurde, ge
langten 70 FaIle von toxischer Gelbsucht, darunter 12 TodesfaIle, zur 
Kenntnis des Amtes, hierzu kommen noch zahlreiche FaIle von Aus
setzen der Ar beit oder Versetzung zu einer anderen Beschaftigung wegen 
einer Erkrankung aus derselben Ursache. 

In den ersten Tagen nach dem Ausbruch der toxischen Gelbsucht 
wurde vom Amte versuchsweise fiir Anstreichraume ein 15-20 maliger 
Luftwechsel pro Stunde angeordnet. Auf Grund weiterer Erfahrungen 
wurde dieser auf 30 maligen Luftwechsel gesteigert, die Folge war eine 
bemerkenswerte Abnahme der Vergiftungsfalle. In Betrieben, wo der 
Luftwechsel sicher ein 27maliger war, kamen, wenn iiberhaupt, so nur 
wenige FaIle zur Anzeige. 

Nach der Einfiihrung der sogenannten ,ungiftigen' oder tetra
chlorathanfreien Lacke erschien es notwendig, ihre Wirkung auf die 
Arbeiter in den Lackierraumen zu untersuchen, und es wurden von den 
arztlichen Beamten, die mit der periodischen arztlichen Untersuchung 
dieser Arbeiter betraut waren, Berichte abverlangt. Die Berichte be
statigten die Vermutung des arztlichen Gewerbeinspektors, daB nam
Hch eine Luftabsaugung in gleichem MaBe aufrechterhalten werden 
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miisse, auch fiir die Tetrachlorathan nicht enthaItendenLacke (s. Bericht 
des mediz. Gewerbeinspektors f. d. Jahr 1914, dieses Heft S. 115ff.). 

Arbeiter, Vorarbeiter, Betriebsleiter und Inspektionsbeamte be
statigten diese Anschauung. Die neuen Lacke schienen durch Geruch 
und Geschmack mehr zum Brechen zu reizen als die alten Tetrachlor
athan enthaltenden und die Arbeiter bestanden stets auf del' Aufrecht
erhalturig einer ausgiebigen Ventilation in den Lackierraumen, Firnis
und Anstreichlolmlen del' Luftfahrzeugfabriken. Meine Erfahrungen 
und die meiner Assistenten, gewonnen bei del' Untersuchung des Aus
puffs del' Ventilation, bestatigten diesen Standpunkt. Vermutlich 
waren wir in hoherem MaBe den fliichtigen Bestandteilen del' Lacke 
ausgesetzt als irgendein im Betriebe Beschaftigter, denn unsere Unter
suchungen fanden stets nahe dem FuBboden odeI' in del' Nahe des 
Abzuges statt. Die Azetonderivate del' neuen Lacke hatten, wie es 
scheint, einen mehr stechenden Geruch als das gewohnliche Azeton 
(Diathylketon), das friiher verwendet wurde. Jene Ketone waren 
anscheinend unreine Gemische von Methylketon, Methylathylketon 
und den hoheren Homologen. Amylazetat ist auch ein Bestandteil 
del' Farbfirnisse und Farben, die zum Anstreichen del' verschiedenen 
Maschinenteile dienten. Benzol, das ausgesprochene Giftwirkungen 
hat, ist ein Bestandteil aller Aeroplananstriche. 

In einigen Betrieben war zu beobachten, daB die Ventilation von 
den Unterpehmern freiwillig gesteigert worden war, um den Beschwer
den del' Arbeiter betreffend den iiblen Geruch del' Farben zu begegnen. 
In einem Betriebe war del' stiindliche Luftwechsel ein 125facher. 

Klagen wurden dort laut, wo die neuen Lacke nul' zeitweilig und 
dann ohne mechanische Absaugung verwendet wurden, so beim Lackie
ren del' Ziindapparate del' Flugmaschinen in situ im montierten Zu
stande. Die Folgen del' Dampfeinatmung waren unangenehmer als 
bei den alten giftigen Lacken. Es war Usus, die mechanische Venti
lation nicht in Gang zu setzen, in den geraumigen Montierhallen, so
lange pro Woche nul' wenige Maschinen fertiggestent wurden. Bei 
del' Herstellung groBer Aeroplane odeI' Hydroplane ist es schwer, wenn 
nicht unmoglich, die Ziindapparate bei ihrer GroBe und ihrem Gewicht 
zur Lackierung III eigene mechanisch ventilierte Raume odeI' Kabinen 
zu transportieren. Mit del' VergroBerung del' Betriebe haben dennoch 
mehrere Firmen Lackierraume fiir die Ziindapparate kleinerer Aro
plane gebaut; diese waren im gleichen MaBe ventiliert wie die Raume 
fiir die Tragflachen und sonstigen Bestandteile. Andere haben vorge
zogen, die einzelnen Teile del' Ziindapparate odeI' diese selbst, wenn sie 
klein waren, im Lackierraum fiir die Tragflachen zu lackieren. 

Auftragen von Lack und Firnis mittels Aerographen statt mit dem 
Pinsel wurde von mehreren Firmen versucht. Diese Methode macht 
mehr Dampfe und die Luft wird in del' Nahe del' Objekte, die gerade 
bearbeitet werden, neblig. Fiir dieses Verfahren ist eine sehr aus
giebige Ventilation unerlaBlich, abel' dort wo ein 30facher stiindlicher 
Luftwechsel stattfand odeI' noch mehr, wurden schadliche Folgen nicht 
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beobachtet. Es ist wahrscheinlich, daB kiinftig versucht werden wird, 
lokale Absaugungen fiir das Spritzverfahren einzufiihren. 

1m Jahre 1917 haben die Doktoren Panton und Paddock des 
Londoner Spitals Untersuchungen iiber die Blutbeschaffenheit der 
Arbeiter im Lackierraum dreier Aeroplanfabriken im Gebiete von London 
angestellt. In zweien von diesen Betrieben wurde danach die Ab
saugung als ungeniigend erkannt. Der Luftwechsel war ein 20- und 
25facher pro Stunde. Nach der mikroskopischen Blutuntersuchung von 
37 Arbeiterinnen in den Lackierraumen dieser Betriebe kamen sie zu 
dem Schlusse, daB der Blutbefund zwar unternormal, aber nicht in 
gefahrdrohender Weise verandert sei. In dem schlechter ventilierten 
der beiden Betriebe kam eine kleine Partie von Arbeiterinnen zur Unter
suchung, die sich einmiitig iiber heftiges Kopfweh beklagte. 1m dritten 
Betriebe, wo die Ventilation nach der Untersuchung die ausgiebigste 
(30maliger stiindlicher Luftwechsel oder mehr) war, wurden nur die 
Manner untersucht. Keiner von diesen wies Zeichen von Krankheit 
auf, auch keinen hoheren Grad von Blutarmut. Einer von den Leuten 
hatte mit Tetrachlorathan gearbeitet und Gelbsucht durchgemacht, 
Krankheitserscheinungen nach dem neuen Lack hatte er nicht gehabt 
und sein Blutserum enthielt keinen Gallenfarbstoff. 

Die Doktoren Panton und Paddock kommen zu folgenden 
Schliissen: 

1. daB ein leichter Grad von Blutarmut unter den Arbeitern der 
Flugzeuglackiererei herrscht, 

2. daB die Blutarmut von keiner groBen Bedeutung ist auBer als 
Zeichen, daB im FaIle einer Storung der Ventilation schwere Krank
heitsfalle auftreten wiirden. 

1m Jahre 1917 wurden nur 11 Erkrankungen von Aeroplanlackierern 
von 5 Betrieben von den Gewerbearzten berichtet. Aile stammten 
aus Betrieben, ~o die Ventilation nicht von der geforderten Ausgiebig
keit war. Dabei hat die Zahl der Betriebe dieses Industriezweiges um 
mehr als 300% zugenommen, wahrend manche Lackierraume auf das 
Zwei- und Dreifache vergroBert wurden. Die Zahlen der so beschaf
tigten Arbeiter mogen nach Tausenden zahlen, wie sie im Jahre 1916 
nach Hunderten gezahlt haben. 

In den der Kontrolle unterliegenden Betrieben hat kein Wechsel 
in der Methode der Ventilation stattgefunden, wie sie zuerst von der 
Behorde fiir die Lackierraume anempfohlen worden war. Sie mag kurz 
charakterisiert werden als Luftreinigung mit geringer Geschwindigkeit. 
Die Frischluft wird mit geringer Geschwindigkeit durch Geblase in den 
Raum eingefiihrt, die Luftkanale sind von bedeutendem Querschnitt, 
an der einen Seite des Raumes in einer Hohe von 8-10 FuB vom Boden 
angebracht. Die Luft wird durch Passieren von Radiatoren oder 
Rohren geheizt, die durch Dampf oder heiBes Wasser erwarmt werden. 
Mitunter wird Luftheizung statt Dampf- oder HeiBwasserheizung ver
wendet. Der Querschnitt dieser Luftzufuhrkanale darf nicht kleiner 
sein als das Dreifache der Abluftkanale mit Ventilatoren, die in der 
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Nahe des Bodens angebracht aein sollen, da die Dampfe schwer sind 
und rasch niedersinken in die tiefste Stelle des Raumes, wenn die Ab
saugung entsprechend ist. Die Ventilatoren sind darauf eingerichtet, 
die Lufterneuerung aIle 2 Minuten zu bewirken. Bei entsprechend 
konstruierten Zuluftkanalen ist dies moglich, ohne daB merkbare Zug
empfindung auftritt. Es war sehr schwer, di.e Ingenieure zu iiberzeugen, 
daB ausgiebiger Zuluftstrom vorhanden sein miisse, urn zu verhindern, 
daB die Geblase immer wieder die gleiche Luft zirkulieren lassen und 
um den groBtmoglichen Auspuff bei gege bener Weite der Kanale zu 
erzielen. Einige Ingenieure schienen so sehr eingenommen fiir Druck
ventilation, sowohl fiir den Zweck allgemeiner Raumliiftung ala auch 
fiir Gasabsaugung, daB sie auch in die Lackierraume Zuluft durch 
Kanale einpressen wollten, sowohl fiir Entliiftung als auch fiir Zufuhr 
warmer Luft. 

Druckventilatoren sind kostspieliger als auf Saugen eingerichtete, 
sowohl was die Anlage als was die Betriebskosten anlangt; man kann 
sagen, daB erstere fiinfmal so viel Pferdekrafte brauchen, um die 
gleiche Luftmenge zu bewegen wie letztere. 

Es bedurfte der Klugheit der BehOrde, um die Kosten der Venti
lation und Heizung der Lackierraume soweit wie moglich herabzudriicken. 
Unter diesem Gesichtspunkte wurde angeordnet, daB relativ enge 
Raume gebaut werden, urn unterirdische Gange und vergitterte FuB
bOden zu vermeiden. Schleudergeblase wurden nach Moglichkeit statt 
ZentrifugalventilatorEm angewendet und die Konstruktion von Luft
zufuhrventilatoren wurde in allen Fallen widerraten. In den wenigen 
Fallen, wo Luftzufuhrventilation eingerichtet wurde ohne unsere Ge
nehmigung, war dann die Ventilation des Raumes nicht zufrieden
stellend. Abgesehen von Kosten und Betriebsauslagen der Luftzufuhr
ventilatoren war zu beobachten, daB hierbei die Arbeiter und die Trag
flachen wegen der groBen Geschwindigkeit der eintretenden Luft unter 
dem Zuge zu leiden haben. Die Zellulose des Lackes gerinnt oder fallt 
aus, was fiir die Bildung des Dberzuges ungiinstig ist. Luftstrome von 
hoher Geschwindigkeit bewirken die Bildung von Wirbeln im Raume, 
die die schweren Dampfe in Bewegung bringen und verhindern, daB 
dieselben unter die Absaughohe gelangen. 

Bei einer der letzten Inspektionen wurde ein Lackierraum gefunden, 
der auf die Sinne einen hochst ungiinstigen Eindruck machte, doch 
ergab die Untersuchung einen 26fachen Luftwechsel pro Stunde. Der 
Raum war durch einen Druckzentrifugalventilator ventiliert, der die 
Luft durch einen Dampfheizkorper und dann durch einen Kanal aus 
Metall, mit Offnungen versehen, einblies, Die Geschwindigkeit der 
eintretenden Luft betrug 1000-1600 FuB pro Minute. Ein ahnlicher 
Kanal zur Luftabsaugung von gleichen Dimensionen mit einem Zentri
fugalgeblase befand sich nahe dem FuBboden. Anemometerunter
suchungen ergaben, daB zahlreiche Stellen mit stagnierender Luft vor
handen waren und zwischen diesen wieder Stellen mit sehr heftiger 
Luftbewegung. Die Lackierer beklagten sich sowohl iiber die Zugluft 
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als iiber den stechenden Geruch des Lackes. Der Raum hatte wirksamer 
bloB durch einfache Luftkanli.le, Dampfradiatoren und Propellerventi
latoren ventiliert und geheizt werden konnen, wofiir 1/10 Pferdekraft 
geniigt hatte. Dabei waren die Kosten weit geringer gewesen. 

Meine ganze Zeit sowie die . meiner Assistenten wahrend dieses 
Jahres wurde zur tJberwachung der neuen Luftfahrzeugfabriken ver
wendet, um Normen fiir die Heizung und Ventilation derselben an
zugeben, die vorgelegten Plane zu approbieren und Untersuchungen 
betreffend Heizung und Ventilation anzustellen. Mit wenigen Aus
nahmen wurde diese entsprechend den behordlichen Anordnungen 
gefunden. Mein Personal hat die systematische Inspektion aller Neu
anlagen begonnen und ich freue mich konstatieren zu konnen, daB 
Unternehmer, Architekten, Heizungs- und Liiftungsingenieure meine 
willigen Mitarbeiter bei dem Vollzuge und der Erganzung unserer An
ordnungen waren. 

Auch mit dem aeronautischen Inspektorate war ich in enger Mit
arbeiterschaft begriffen und bin ihm fiir seine wertvolle Unterstiitzung 
sehr zu Dank verpflichtet." 

1918. 

"Von Juni bis Dezember 1918 wurden etwa 1400 FaIle von Ver
giftung mit Dichlordiathylsulfid (Senfgas) bei dessen Herstellung und 
Verwendung zum FUllen von Granaten beobachtet, die Zahl der er
krankten Arbeiter war 700, da viele mehrmals erkrankten; in einem 
anderen Betriebe, wo das Gas eingefiillt wurde, wurden 97 FaIle. ge
meldet. Die Arbeit hatte unter schwierigen Bedingungen fiir die 
Arbeiter vor Fertigstellung der Betriebseinrichtungen beginnen miissen. 
Unter den oben genannten 1400 Erkrankungen waren auch· solche 
mit Blasen am ganzen Korper (mit Ausnahme der Handflachen), 
Konjunktivitis, Bronchitis, chronische Schwachezustande, Magen
beschwerden, Atemnot; 3 FaIle endeten todlich. Spater wurde arztliche 
Kontrolleeingefiihrt. " 

Niederlande. 
1914. 

Einige von 14 in einer Hutlackiererei beschaftigten jungen Madchen 
klagten iiber Kopfschmerz und Husten. 1m Arbeitsraume, der un
geniigend ventiliert war, fanden sich verschiedene Lacke, und zwar 
"Litzensteife", eine Losung von SchieBbaumwolle in Athylazetat· mit 
etwas Amylazetat, ferner Schellack, gelOst in Athyl- und Methylalkohol. 

Es wurde Auf trag gegeben, daB die Lackierraume gut zu ventilieren 
sind und nahe dem Boden vergitterte Dampfabziige haben illQ.!;lSen. 
Eine spater entnommene Firnisprobe enthielt als Losungsmittel nur 
Metyhlalkohol. 

1915. 

Eine an den Arbeitsinspektor gerichtete Anfrage betreffend das 
Vorkommen von Erkrankungen durch Losungsmittel fiir Lacke in 
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den Niederlanden gab AnlaS zu Untersuchungen in den militarischen 
Flugzeugfabriken zu Soestenberg durch Dr.W. R. H. Kranenburg, wozu 
dieser durch den Kriegsminister die Ermachtigung erhielt. Daselbst 
wird fiir Flugzeuglacke deutsches Emaillit, seltener auch englisches 
Emaillit verwendet. Von beiden Stoffen wurden Proben entnommen 
und durch den Chemiker des Arbeitsinspektorats untersucht, und zwar 
bestanden beide Stoffe aus Azetylzellulose, gelost in Azeton; das deutsche 
Emaillit enthielt auBerdem Kohlenwasserstoff und 5-10% Tetrachlor
athan, das englische Chloroform und 50-60% Tetracholrathan, beide 
Substanzen auBerdem technische Verunreinigungen dieser Korper. Auf 
Grund dieser Analyse wurde der Rat erteilt, von dem Gebrauch des 
englischen Emaillits abzusehen. 

Der arztliche Sachverstandige der Gewerbeinspektion entdeckte 
gelegentlich eines Besuches in einer Flugzeugfabrik, daB als Losungs
mittel Tetrachlorathan fiir einen Lack dient, der im Auslande zl]m 1m
pragnieren der Flugel von Aroplanen viel· gebraucht wird und schon 
ernstliche Erkrankungen unter den Arbeitern verursacht hat. 

trber obengenannten Giftstoff schreibt Dr. W. R. H. Kranen burg 
in der Niederlandsch Tij dschrift voor Geneeskunde 1915 p. 1949 wie folgt : 

,Das gelegentliche Vorkommen von 2 Fallen von Gelbsucht unter 
den Arbeitern der Flugzeugfabrik Johannisthal bei Berlin fiihrte zur 
Entdeckung dieses Stoffes als Ursache des Leidens. Seit 1907 wird 
Tetrachlorathan (auch Azetylentetrachlorid CHCl 2 genannt) durch die 
Bosnische Elektrizitats-Aktiengesellschaft in Wien in den Handel ge
bracht als Losungsmittel fiir Fette und Harze. Es ist einfarbloser 
Korper mit chloroformartigem Geruch, Siedepunkt 147 0 C, spezifisches 
Gewicht 1,59.' trber Tierversuche mit Tetrachlorathan s. Lehmann, 
Arch. f. Hyg. 1911, 74. Bd. S. 1. 

Es wird als Losungsmittel fiir Fette und Harze allein oder zusammen 
mit anderen Stoffen gebraucht, ferner zur Losung von nicht brennbarer 
Azetylzellulose (Zellit, Zellon, Likoid) fur die Herstellung von Films, 
ferner als Lack in der Flugzeugindustrie, urn die Tragflachen fiir Luft 
und Wasser undurchdringlich zu machen. 

Mittels Pinsel und Spritzapparat werden die mit Linnen oder 
anderen Stoffen bespannten Tragflachen mit diesem Lack bedeckt, 
wobei die Arbeiter uber die nahezu horizontal gestellten Flugel von 
vielen Quadratmetern GroBe gebeugt sind. Es ist reichlich Gelegenheit 
zum Einatmen des verdampfenden Tetrachlorathans gegeben, urn so 
mehr als dieses zwischen den Flugeln in reichlicher Menge bleibt 
(s. Heffter u. Joachimoglu, Vierteljschr. f. ger. Medizin u. off. Sanitatsw. 
1914 II. Supplem. S. 192). ,Aviatol' enthalt danach 50% Tetrachlor
athan. Das nach dem Verbot der Verwendung dieseg Stoffes in Ge
brauch gekommene Emaillit-Quittner bedeutet, da es zu 30% aus 
dem gleichen Gifte besteht, keine Verminderung der Vergiftungsgefahr 
fur die Arbeiter." 

Bei einem spateren Besuche des arztlichen Fachmanns der Gewerbe
inspektion in einer neu errichteten Flugzeugfabrik zu Amsterdam 
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wurde abermals eine Probe deutschen Emaillits entnommen. Diese 
bestand aus Azetylzellulose, gelOst in einer Mischung von 5Q....-60% 
Azeton, Kohlenwasserstoffen, Chloroform und Spuren von Tetrachlor
athan. Englische Lacke befanden sich in der Fabrik als Muster, wurden 
aber nicht verwendet. Die Lackfabrikanten in Deutschland gehen in 
der Vermeidung giftiger Stoffe gegenwartig noch iiber diese Zusammen
setzung hinaus. 

In einem kleinen chemischen Betriebe fand der arztliche Fachmann 
der Gewerbeinspektion ein FaB Tetrachlorathan; dieses war daselbst 
nicht erzeugt worden, die Verteilung aber fand in den Niederlanden 
statt. Der Rat wurde gegeben, die Verbraucher iiber die Gefahren 
durch diesen Stoff aufzuklaren. 

AuBerdem war daselbst in groBer Menge Trichlorathylen C2HCla 
vorhanden, stammend von der Bosnischen Elektrizitatsgesellschaft zu 
Wien als Ersatzmittel fiir Benzin, Solventnaphtha, Schwefelkohlen
stoff und Tetrachlorkohlenstoff. 

Nach Lehmann (Arch. f. Hygiene 74. Bd. 1911) ist das Verhiiltnis 
der Giftigkeit von Trichlorathylen zu Chloroform 1: 28. Gegen die 
Verwendung dieses Stoffes in geschlossenen Apparaten bestehen keine 
hygienischen Bedenken. 

Giftige Losungsmittel fiir Farben und Lacke 1). "In letzter 
Zeit wurden unter verschiedenen Namen an Stelle von Terpentinol 
Losungsmittel fiir Farben und Lacke von anderer Herkunft verwendet, 
darunter giftige wie Benzol und seine Homologen. Seitens der Maler 
iri Deutschland hat man verschiedene Klagen hieriiber vernommen." 

Der mezidinische Fachmann der Gewerbeinspektion hat bei einer 
Inspektion in einem Betriebe zur Herstellung von Flugzeugen ein sehr 
giftiges fliichtiges LOsungsmittel, das Tetrachlorathan in einem Lack 
gefunden, das im Auslande viel zum Impragnieren der Flugzeugtrag
flachen gebraucht wird und ernstliche Erkrankungen unter den Lackie
rem zur Folge hat. 

1916. 

Methylalkoholgebrauch in einer Kapselfabrik. An Tischen 
sitzend, waren Manner, unterstiitzt von Knaben und Madchen, damit 
beschaftigt, rasch rotierende Kapseln aus verzinntem Blei durch Pinseln 
mit Losungen verschiedener Farbstoffe zu bestreichen. Das Losungs
mittel bestand aus Azeton und 121/ 2% Methylalkohol. Die Beschaftig
ten hatten Beschwerden, die auf das giftige Losungsmittel zuriick
zufiihren sein diirften. 

Lackieren in der Flugzeugindustrie. "Ein Besuch, den der 
medizinische Gewerbeinspektor in der niederlandischen Flugzeugfabrik 

1) In der Zeitschr. f. angew. Chemie 1913, Bd. 27, S. 189 wird folgende 
Definition des Begriffs "Lack" gegeben: Losung von mehr als 5 °10 Harz in 
Terpentinol, MineralOI, HarzOI, FirnisOI, Azeton, Alkalien und aIideren Losungs
mitteln, auch Losungen von eingedickten trocknenden Olen, wie LeinOI, chine
sisches HolzOI in fliichtigen Losungsmitteln, durchweg nicht gemengt mit 
Farbstoffen. 
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machte, zeigte ihm, da.B beim Gebrauch deutschen Emaillits keine Be. 
schwerden . als das Gefiihl von Schlafrigkeit bei den Lackierern auf· 
treten. Gegenwartig wurde auf Anregung des Chefs des LuftfahrWesens 
zu Soestenberg ein Lack namens Titanin, sowie ein Verdiinnungsmittel 
Titaninspiritus untersucht. Die chemische Untersuchung ergab Titanin· 
Azetylzellulose gelost in Azeton (+ Methylalkohol) und etwa 40% 
Benzol. Titaninspiritus ist das gleiche Losungsmittel. 

Den Lackieren wurde der Rat erteilt, die Hande durch Handschuhe 
aus glattem Leder, iiber Kattunhandschuhen getragen, gegen die Be. 
riihrung mit obiger Substanz zu schiitzen." 

1918. 
Lack in einer Automobil- und Flugzeugfabrik. "In der 

Lackabteilung einer solchen Fabrik klagten 5 Arbeiter iiber den 
schadlichen Einflu.B eingeatmeter Dampfe. Die chemische Unter
suchung zweier Lackproben ergab einen gewissen Gehalt von Methyl
alkohol und Azeton. Beim Anstreichen wurde trotz der Abziige an 
den Orten zwischen "Luftzufuhr- und Anstreichplatzen wahrgenommen, 
da.B die Luft von starkem unangenehmen Geruch war. Von obigem 
Lack wurden 40-50 Liter taglich gebraucht. Es wurde verbesserte 
Gasabsaugung auf Grund des Art. 246 des Arbeiterschutzgesetzes von 
1916 angeordnet, ferner da.B die mit Lackieren der sogenannten Ver. 
starkungsstreifen beschaftigten Arbeiter taglich nicht iiber 4 Stunden 
in der ,Emailliererei fiir Tragflachen' zu arbeiten haben, und da.B 
ein Ruhelokal zur Verfiigung zu stellen sei, wo sie sich in der Pause 
nach 2 Stunden Arbeit aufhalten konnen." " 

Benzin, Petroleum usw. 
(s. a. "Hautkrankheiten" S.233, "Augenkrankheiten" S. 248 und 

"Kohlenoxyd usw.", S.lOl). 

Deutsches Reich. 
Preu8eu. 

"Als weitverbreitete Kriegsgewerbekrankheit trat die Olkratze auf, 
von der Personen beiderlei Geschlechts befallen wurden, die viel mit 
01 in Beriihrung kamen. An den Handen bildeten sich Geschwiire, 
die sich zuweilen iiber die Arme und die Brust, auch iiber den ganzen 
Korper verbreiteten, Fieberanfalle und allgemeines Obelbefinden im 
Gefolge hatten und in schweren Fallen zu mehrwochiger Arbeitsunfahig
keit fiihrten. Die Erscheinung ist auf minderwertige Schmierole, wie 
Teerfettol, Riickstandol, RiibOlersatz und sonstige Ersatzmittel zuriick· 
zufiihren. Ausschaltung der als schlecht erkannten Ole und moglichste 
Sauberung der Hande und Arme mit Hille besonderer Seifenzulagen 
brachten die Krankheit stets bald zum Erloschen. 

Ahnliche Hauterkrankungen wurden bei der Verwendung oder Ver. 
diinnung von Farben oder Lacken mehrfach beobachtet, desgleichen 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 9 
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bei Verwendung schlecht gereinigten Naphthas zu Treibzwecken." 
(Berlin.) 

"Einige Hauterkrankungen wurden auch bei Maschinenarbeitern 
beobachtet, die viel mit Schmierol in Beriihrung kamen. An den Han
den, den Unterarmen, mitunter auch im Gesicht und an den Oberschen
keln bildeten sich stark juckende HautbliLschen. Durch reichlichere 
Zuweisung guter Seife wurde Besserung erzielt." (RB. Konigsberg.) 

"Eine Erscheinung von einem noch nie beobachteten Umfange waren 
Hauterkrankungen (Ausschlage an Handen, Armen, Oberkorper, Ge
sicht und anderen Korperteilen), hervorgerufen durch Beschmutzungen 
mit Olen und Schmiermitteln bei der Verarbeitung von Metallen, von 
den Arbeitern allgemein als Olkratze bezeichnet. Sie traten bei Per
sonen auf, die mit Schmier- und Kiihlolen (Bohrolen) in Beriihrung 
kamen. Die Hautentziindungen, die hauptsachlich an den Unterarmen 
auftraten, veranl~Bten einen unangenehmen Juckreiz, der des ofteren 
eine Verschlimmerung des Leidens herbeifUhrte. Auch wurde die Krank
heit auf andere Korperteile, wie Brust und Oberschenkel, durch die 
nicht geniigend reingehaltenen Hande und die oldurchtrankten Kleider 
iibertragen. Besonders verbreitet war sie unter den Arbeitern, die Auto
maten und andere Maschinen bedienten, auf denen das Werkstuck mit 
01 gekiihlt wird, ferner bei Transmissionsschmierern· und Betriebs
schlossern. In einer Lokomotivfabrik wurde sie hauptsachlich bei den 
Monteuren beobachtet, die die Lokomotiven einzufahren hatten, in 
einer Seilfabrik bei Leuten, die mit den eingefetteten Drahtseilen zu 
tun hatten. In einer Nahmaschinenfabrik waren bei einer Arbeiter
schaft vonrund 1000 Kopfen etwa 120 Personen standig mit dem Leiden 
behaftet. Diese Zahl ging erst allmahlich auf etwa 30 zuriick, nachdem 
der Badezwang eingefiihrt war, und auf weitgehende korperliche Rei
nigung hingearbeitet wurde. Die Faile fiihrten vielfach zeitweise eine 
Arbeitsu~ahigkeit herbei; besonders schlimme Folgen der Krankheit 
sind nicht bekannt geworden, wohl schon deshalb nicht, weil besonders 
anfallige Personen sich schon bald nach einer anderen Arbeit umsahen. 
Die Erkrankungen tratenbei den Arbeiterinnen in scharferen Formen 
auf als bei den Arbeitern. 
. Die Ermittlung der Ursache der Olkratze stieB deshalb auf Schwierig
keiten, weil die Betriebsleiter fast nie die Zusammensetzung der ihnen 
gelieferten Ole kannten, und die Lieferer dariiber keine Angaben mach
ten. Heute unterliegt es keinem Zweifel, daB die Olkratze auf schwer 
siedende Teerole mit harzigen Beimengungen zuriickzufiihren ist, die 
wahrend des Krieges an Stelle der fehlenden Erdoldestillate und neu
tralen Fette verwendet werden muBten. Auch die zur Verwendung 
gekommene wasserlosliche Harzseife, eine schwarzbraune, dicke Fliissig
keit, enthielt Teerole und harzige Stoffe. Ein Verbot solcher Ole und 
Seifen war infolge Fehlens geeigneten Ersatzes ausgeschlossen, obwohl 
sie auch technisch u,ngiinstige Eigenschaften zeigten. Man muBte sich 
deshalb darauf beschranken, die Arbeiter auf moglichste Vermeidung 
der Beriihrung mit 01 und weitgehende Reinhaltung der Hande, der. 
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Arme und der Arbeitskleidung hinzuweisen. Besonders vorteilhaft 
hat sich die Verwendung von Fettseife beim Waschen der Hande und 
Arme erwiesen; leider stand sie nur selten zur Verfiigung .. Ebenso 
mangelte es fast immer an Wachstuchschiirzen,· die friiher vielfach mit 
Erfolg zum Schutze der Arbeitskleider gegen die Olverschmutzung 
getragen wurden." RB. Potsdam.) 

"Die Verwendung von minderwertigem Schmierol fUhrte in einer 
Torpedodreherei zu einer Hauterkrankung an Handen und Armen, 
die mit allgemeinem "Obelbefinden verbunden war, der sogenannten 
Olkratze. Die Erkrankungen waren zum Teil So ernster Natur, daB 
die Arbeiter dem Krankenhause iiberwiesen werden muBten. Eine 
Untersuchung des fraglichen Oles in dem Fabriklaboratorium ergab 
folgendes. Der. Terpentinolersatz enthalt keine verseifbaren fetten 
Ole, keine Steinkohlenteerole, Benzol und Homologe und keine Erdol
bestandteile, er besteht hauptsachlich aus ungesattigten, leicht verharz
baren Kohlenwasserstoffen und etwas Kienol. Als Schutzmittel kam 
Linoxynseife (Bezugsquelle Gottlob Kraus in Schweinfurt) in Anwen
dung, die bei unmittelbarer Benutzung nach der Arbeit eine vorbeugende 
Wirkung gezeigt hat. 

1m Sommer 1918 traten bei den an automatischen Drehbanken 
beschaftigten Arbeitern einer Schraubenfabrik Entziindungen an deli 
Handen, den Armen und im Gesicht auf, die auf die Verwendung eines 
kreosothaltigen Ersatzschmieroles zuriickzufiihren waren. Nach Zu
teilung groBerer Mengen von K. A.-Seife gingen die Erkrankungen nach 
einiger Zeit zuriick. Da hauptsachlich Arbeiter getroffen wurden, die 
in ihrer freien Zeit Gartenarbeit verrichteten, wird angenommen, daB 
nicht nur die vermehrte Verwendung der Seife und die dadurch erreichte 
groBere Sauberkeit der Hande ein Nachlassen der Erkrankungen be
wirkt, sondern daB hierbei auch andere Umstande mitgewirkt haben, 
insbesondere eine Verminderung des Bautreizes bei Einstellung der 
Gartenarbeit im Sonnenbrand. Die Zahl der Krankheitsfi;iJle betrug 
ungefahr 200, von denen 50 als Betriebsunfalle gemeldet wurden, da 
ihre Heilung langere Zeit beanspruchte. 

Auchin anderen Betrieben, unter anderem auch in einerNaBspinnerei, 
sind Hautausschlage infolge der Verwendung schlechten Oles beobachtet 
worden. Sie waren aber, mit Ausnahme eines iiber Brust, Riicken und 
Arme verbreiteten heftigen Ausschlages bei einemMaschinenmeister, 
nur leichter Natur. Als Schutzmittel wurde in einigen Betrieben den 
Arbeitern Vaseline zum Einreiben zur Verfiigung gestellt." (RB. Frank~ 
furt a. 0.) 

"Der Ersatzstoff fiir Terpentin machte· in einer Lackiererei Dunst. 
abziige notig, und die Erkrankung von Formern in einer Schamotte~ 
iabrik an Bautausschlagen der Arme die Verbesserung des teerhaltigen 
Ols. (RB. Liegnitz.). . -

Stark alkalischer Schwefelfarbstoff erzeugte bei Farbern Wunden. 
Das Eintauchen der Bande in 2%ige Losung von essigsaurer Tonerde 
beseitigte den -obelstand~" (RB. Liegnitz.) . . . 

9* 
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"In einem Betriebe, der im Frieden aus tierischen und pflanzlichen 
Fetten, wahrend des Krieges infolge Beschlagnahme dieser Fette aus 
Mineralolen Fettwaren und Schmiermittel fiir industriellen Bedarf 
herstellte, erkrankte ein Arbeiter infolge der Einwirkung der Teerole 
an Hodenkrebs und starb nach etwa 1/2jahriger Erkrankung: Die 
Untersuchung der Belegschaft durch den Kreisarzt ergab, daB die 
Arbeiter an denjenigen Korperstellen, an denen die fettdurchtrankte 
Oberkleidung am Korper unmittelbar anliegt (Armen, Beinen, Hals, 
bei den Arbeiterinnen wegen des Tragens von KopftiiC'hem bei der 
Arbeit auch an der Stirn und den Backen), unter einem pu.stelartigen 
Hautausschlag litten, der auf die Einwirkung der Teerole zuriick
zufiihren war. Fiir die Belegschaft wurde die Gewahrung einer Seifen
zulage erwirkt. Ferner wurden Badeanlagen verlangt. Als die Firma 
die Beschaffung unter dem Vorwande der Materialschwierigkeiten trotz 
der Erkrankungsgefahr verzogerte, mu.6te die Beschaffung durch poli
zeiliche Verfiigung aufgegeben werden. - Auch aus Betrieben, welche 
die teerollialtigen Schmiermittel verwenden mu.6ten, wurde iiber die 
Erkrankung der Schmierer, Maschinenwarter usw. an diesem pustel
artigen Hautausschlag geklagt, ebenso von den die Teerkohlenstaub
masse verarbeitendenLeuten einer Elektrodenfabrik." (RB. Liegnitz.) 

"Schmierole und Reinigungsmittel, die Teerderivate enthielten, 
gaben nicht selten Anla.6 zu Hautausschlagen, die auf die Wirkung 
dieser Beimischung zuriickgefiihrt werden mu.6ten." (RB. Merseburg.) 

"Der in den letzten Jahren sich sehr fiihlbar machende Mangel an 
Schmier- und BohrOlen und die Verwendung von Ersatzmitteln hatten 
zur Folge, daB sehr viele Arbeiter und Arbeiterinnen Ausschlage an 
den Handen und Armen bekamen, die von den Arzten als Olkratze 
bezeichnet wurden. Auch in Schuhfabriken traten mehrere derartige 
Erkrankungen auf, die auf dieVerwendung von Ersatzappreturen 
zuriickzufiihren waren." . (RB. Erfurt.) 

"Die Verwendung von Teerfettolen hat in einigen Betrieben zu 
juckenden Hautausschlagen, Teerkratze, gefiihrt. In einer Maschinen
fabrik haben sich die Arbeiter jedoch trotz der Ausschlage nicht krank 
gemeldet. Als Vorbeugungsmittel·sollen sich im Liidenscheider Bezirk 
Waschungen mit Lehm bewahrt haben. Eine Reihe von Arbeitem, 
die in einer Blechwalzwerksabteilung eines GroBeisenwerks tatig war, 
litt an Hautausschlagen schmerzhafter und juckender Art imGesicht 
sowie an Handen und Armen. Die Ansichten iiber die Ursache dieser 
Erscheinung sind bei den Betriebsbeamten des genannten Werks ge· 
teilt; die einen halten das aus Kriegsanla.6 zu Schmierzwecken aus 
Steinkohlenteer hergestellte Teerfettol, mit dem die Arbeiter zu tun 
hatten, fiir den Urheber, wahrend andere dem gleichfalls von den frag
lichen Arbeitem verwendeten konsistenten Fett die Schuld beimessen. 
Letztere stiitzen sich insbesondere auf den Umstand, daB auf den 
Zechen die mit der Herstellung des genannten Teerfettols beschaftigten, 
ihm also am meisten ausgesetzten Leute von den Ausschlagen angeblich 
.verschont geblieben seien. SorgfaItige Reinigung durch Waschen hat 
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sicn als gutes Vorbeugungsmittel erwiesen. GroBeren Umfang oder 
bOsartigen Charakter nahmen die durch schlechte Kriegsschmierole 
verursachten Erkrankungen nicht an. 

Bei einigen Arbeitern (Kriegsgefangenen), die in einer H91ztrankungs
anstalt Eisenbahnschwellen und Telegraphenstangen zu tragen hatten, 
zeigten sich Hauterkrankungen (Geschwiire) besonders am Halse. 
Diese waren auf das im Verlauf desKrieges an8telle der fehlenden ande
ren Stoffe benutzte. Naphthalin und Anthrazen zuriickzufiihren. Die 
Holzer zeigten eine schmierige Oberflache, die ungiinstig auf die Raut 
wirkte. Auf Antrag erhielt der Betrieb mehr Seife fiir die Rautreinigung 
zugebilligt, worauf eine Besserung eintrat." (RB. Arnsberg.) 

"Der Mangel an gutem Maschinenol fiihrte zur Verwendung von 
minderwertigen Ersatzolen, wodurch in den Betrieben der Metall. und 
Maschinenindustrie haufiger Ausschlage und Entziindungen an Randen, 
Armen und auch der Brust der Arbeiter verursacht wurden, die damit 
bei ihren Arbeiten, z. B. Dreh· und Bohrarbeiten, in Beriihrung kamen. 
Da sich herausgestellt hatte, daB einige Arbeiter sehr empfindlich gegen 
die Einwirkung des Ols waren, andere wenig oder gar nicht, wurden 
die Betriebsleiter veranlaBt, die empfindlichen Leute von Arbeiten,bei 
denen 01 gebraucht wurde, fernzuhalten. Da zur Verhiitung derartiger 
Hautausschlage groBte Reinlichkeit auch bei den empfindlichen Leuten 
erheblich beitragt, machte sich dabei der Mangel an guter Seife, der 
durch Seifenersatz nur unvollkommen ausgeglichen werden konnte, 
ungiinstig bemerkbar." (RB. Minden.) 

"Auf nachteilige Bestandteile der ErsatzschmierOle wurden zahl. 
reich auftretende Rauterkrankungen, namentlich an den Randen, aber 
auch im Gesicht und an den Knien zuriickgefiihrt. Das 01 verursachte 
heftiges Jucken auf der Raut; durch Kratzen bildeten sich Eiterungen 
und Geschwiire, die aber nachhaltige Wirkungen nicht ausiibten und 
bei Verwendung anderer Schmiermittel bald abheilten. Die ·Erkran· 
kungen werden in den Teerbestandteilen der Ole, vielleicht in Karbol. 
saure; ihre Ursache haben, moglicherweise auch durch die geringere 
Widerstandsfahigkeit der Raut infolge Fettmangels begiinstigt sein. 
Wenn die Gefahrlichkeit derartiger Stoffe erkannt war, war es meist 
nicht schwer, sie durch harmlosere zu ersetzen. . 

Bei der Rerstellung von Geweben fiir Gasschutzmasken erkrankten 
in einer Weberei samtliche beteiligten Arbeiter an Teerakne. Das 
Material - mit dem Decknamen Perna benannt - war vom Kaiser
Wilhelm·Institut als durchaus ungefahrlich bezeichnet worden. Auch 
die das Perna herstellende Fabrik hatte nicht auf dessen Gefahrlichkeit 
hingewiesen, obwohl sie selbst ihre Arbeiter bei der Herstellung geschiitzt 
hatte. Perna wird bei etwa 140 0 geschmolzen, das zu trankende Material 
dann mechanisch hindurchgezogen. Durch starke Absaugung der 
Dampfe konnten die Arbeiter von dem -obel befreit werden; allerdings 
haben einige starke Veriitzungen des Gesichtes und der Halsgege.nd 
davongetragen, die an Pockennarben erinnern. Mit der Absaugung 
wurde aber ein neuer -obelstand heraufbeschworen. In der Umgegend 
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erkrankte namlich samtliches Vieh; es starb oder muBte abgeschlachtet 
werden. Da Perna stark sublimiert und trotz groBer mit Wasser be
rieselter Kammern infolge der starken Absaugung nie ganz aufzufangen 
war, wurde die Trankanlage in eine Gegend verlegt, in der sie keinen 
Schaden anrichten konnte. 

In einer Mineraloldestillation erkrankten etwa 15 Festungsgefangene 
infolge Unsauberkeit an Paraffinkratze; es bildeten sich Pusteln haupt
sachlich an den Handen, den Armen und Beinen. Die Ge£angenen 
besaBen nur zwei Anziige, von denen sich stets einer in der Wasche 
befand, der andere bei und auBerhalb der Arbeit getragen wurde, so 
daB, da es mit der Unterwasche ebenso stand, auch regelmaBiges Baden 
zwecklos war, weil die Leute die mit Paraffin getrankten Kleider sofort 
wieder anziehen muBten. Vorstellungen bei der Militarbehorde fiihrten 
zur Stellung eines weiteren Anzuges. Die den Gefangenen zugebilligte, 
erhohte Seifenmenge geniigte nicht; Schmierseife, das beste Mittel 
gegen Kratze, konnte nicht freigemacht werden." (RB. Diisseldorf.) 

"Schadigende Wirkungen auf die Gesundheit durch Verwendung 
von Ersatzstoffen wurden in Buch- und Steindruckereien beobachtet, 
in denen als Terpentinersatz bezeichnete, meist ohne Bezugschein er· 
haltliche Fliissigkeiten zum Reinigen der Walzen und Steine dienten. 
Die schon durch den iiblen Geruch sich bemerkbar machenden Fliissig
keiten riefen Hautreiz, Augenentziindungen, Hustenanfalle, Kopf
schmerzen und Schwindelgefiihl hervor. In Munitionsfabriken, in 
denen derartige Fliissigkeiten behelfsmaBig zum Entfernen von Ziinder
teilen verwendet wurden, traten ahnliche Erscheinungen auf. Es ge
lang bald, diese bedenklichen Ersatzmittel durch unschadliche zu ver
drangen. Auch als Putzol und Bohrwasser gelangten notgedrungen in 
den Betrieben Ersatzfliissigkeiten zur Verwendung, die haufig Haut
entziindungen verursachten." (RB. Wiesbaden.) 

"In 'einer Schraubenfabrik kamen die an den Gewindeschneid
maschinen tatigen Madchen dauernd mit Handen und Unterarmen mit 
schlechtem Bohrol in Beriihrung, weshalb sich des ofteren an diesen 
GliedmaBen Ekzeme einstellten, die sich durch starke Rotung, Blasen
bildung und Juckreiz kennzeichneten Dieses Ersatzbohrol solI zum 
Teil Teerfettol enthalten haben. Da Gummihandschuhe nicht zu er
halten waren, blieb nichts weiter iibrig, als besonders empfindliche 
Madchen und ebenso diejenigen, welche Wunden an den Handen hatten, 
ganz. von diessr Arbeit auszuschlieBen. In einer Maschinenfabrik 
traten ebenfalls solche Erscheinungen auf und in einem Hiittenwerke 
schlen die Ersatzschmierseife bei denjenigen Leuten, welche mit Schmier
fetten in Beriihrung kamen, ahnliche Wirkungen zu auBern. Auch 
unreine Salz- und Schwefelsaure sowie Bisulfat, die an Stelle der im 
Frieden benutzteI,l Sauren verwendet werden muBten, riefen bei den 
Beizarbeitern einer Drahtzieherei Hauterkrankungen hervor." (RB. 
Koblenz.) 

"In der Industrie feuerfester Steine traten wiederholt Hauterkran
kungen bei den Arbeitern auf, die mit den zum Schmieren der Formen 
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dienenden Teerfettolen langere Zeit in Beruhrung kamen. Diese Teer
fett6le dienten als Ersatz fur die im Handel fehlenden Mineral6le. 
Als brauchbare Gegenmittel erwiesen sich grundliche Waschungen 
vor und nach der Arbeit und Einschmierung der gefahrdeten K6rper
teile mit Fettzinksalben." (RB. K6In.) 

"Durch Benzindampfe wurde im Abwasserwerk einer Fliegerstation 
ein Arbeiter betaubt, als er dentiefliegendenRechen im Abwasser
behalter vor der Pumpe reinigte; er stfirzte in das Wasser und wurde 
dort tot aufgefunden." (RB. Liegnitz.) 

"Ein Reparaturschlosser verungluckte trotz der Ausrustung mit 
einer Sauerstoffmaske in einer mit giftigen Gasen angefiillten Trommel. 
Wahrscheinlich war er mit der Maske angestoBen, merkte nicht, daB 
sie nicht mehr dicht aufsaB, und hat Giftgase eingeatmet. Rasch 
angestellte Wiederhelebungsversuche mit einem Sauerstoffapparat 
waren leider erfolglos. Der Meister, der dem Reparaturschlosser zu 
Hilfe kommen wollte, verlor selbst die Besinnung, wurde aber durch 
einen Sauerstoffapparat ins Leben zuruckgerufen. Nunmehr werden 
die Trommeln vor dem Befahren erst mit PreJ3luft durchluftet, ferner 
sind an ihnen Offnungen zur Reinigung von auBen ange bracht worden." 
(RB.Oppeln.) 

"Auf einem gr6Beren Werk soUte ein Arbeiter einen versenkt in der 
Erde liegenden Roh6ltank reinigen. Etwa eine Minute nach dem Ein
stieg fiel der nicht besonders kraftige Mann p16tzlich um. Ein anderer 
Arbeiter holte ihn unter groBen k6rperlichen Anstrengungen und ohne 
besondere Schutzvorrichtungen heraus. Wiederbelebungsversuche mit 
einem Sauerstoffapparat hatten keinen Erfolg. Obwohl die Offnung 
der Leiche keine anatomischen Zeichen einer Vergiftung erkennen lieB, 
wird man doch den Tod auf die Einwirkung fluchtiger Kohlenwasser
stoffe zuriickfuhren mussen, die aus den an dem Boden und den Wanden 
des Lagerkessels haftenden .Ruckstanden entwichen waren. Der Un
fall ahnelt dem in den Jahresberichten ffir 1909 S. 268 geschilderten 
V orkommnis. Zur Verhutung ahnlicher UnfaUe ist schon friiher stets 
gefordert worden, daB das Befahren eines Lagerkessels nur stattfinden 
darf 1. nach grundlicher Luftung, 2. in Gegenwart einer Aufsichtsperson 
und 3. unter Anwendung eines Sauerstoffatmungsapparates oder eines 
Schutzhelmes mit Frischluftzufuhrung." (RB. Potsdam.) 

Bayern. 
"In gr6Berem Umfange kamen leichte Erkrankungen der Haut beim 

Gebrauch von Ersatzschmier6len vor." (Munchen.) 
"AIs durch die Kriegsverhaltnisse bedingte Erkrankungen sind die 

Hauterkrankungen in den Maschinen- und Metallwarenfabriken infolge 
der Verwendung minderwertiger Bohr6le und Schmier6lersatzstoffe zu 
erwahnen. Die hautreizende Wirkung dieser Stoffe wurde durch den 
Mangel an Seife noch erh6ht. Mit der spaterhin erm6glichten Sonder
zuweisung von Waschmitteln ist eine Besserung eingetreten. trber 
anfangliche Reizerscheinungen im Gesicht, Jucken und dergleichen 
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wurde von den Arbeitern in der Pechsiederei eines militarischen Be
triebes geklagt; spaterhin soil meist Gewohnung eintreten." (Ober
bayern-Land.) 

. "Es zeigten sich durch Gebrauch minderwertiger SchmierOle, nament
lich bei Automatendrehern, welche standig mit solchen Olen in Beriih
rung kamen, haufig Rautausschlage. Auch bei Malern, welche Terpen
tinolersatz verwandten, wurden Rautausschlage wahrgenommen." 
(Niederbayern. ) 

"Als eine Folge des Gebrauchs der wahrend des Krieges in den Randel 
gebrachten Olersatzstoffe sind in vielen Betrieben zum Teil recht 
lastige Rauterkrankungen aufgetreten. Dieselben zeigten sich meist 
an den unbedeckten Korperstellen als furunkulose Ekzeme. Mit den 
Randen und durch die olbeschmutzten Kleidungsstiicke wurden sie 
vielfach auch auf andere Korperteile iibertragen. Besonders zahlreiche 
derartige Erkrankungen wurden in einer Schamottefabrik beobachtet, 
in der fast die ganze iiber 100 Kopfe zahlende Belegschaft der Formerei, 
in welcher Teerol zum Ausstreichen der Formen benutzt wurde, von 
solchen Ekzemen befallen war. Die Entstehung der Ekzeme erklart 
sich daraus, daB den Olersatzstoffen noch gewisse, eine Reizwirkung 
auf die Raut ausiibende Bestaildteile des Teeres anhaften. Doch diirfte 
auch der Seifenmangel in hohem MaBe mitgesprochen haben. 3 FaIle 
leichter Melanose (Schwarzfarbung der Raut). sind dagegen nach arzt
lichem Gutachten als eine spezifische Folge der Verwendung von 
Kriegsersa tzschmierolen anzusehen." (Pfalz-Nord.) 

"Die infolge der SchmierOlknappheit in hohem MaBe herangezogenen 
Schmierolersatzstoffe hatten Rauterkrankungen, insbesondere an den 
Randen und Armen, oft aber auch im Gesicht und am Korper zur Folge. 
Es handelte sich in der Rauptsache um Ekzeme, die durch hautreizende 
Bestandteile (Teerfettole) hervorgerufen wurden. Wenn der groBte 
Teil der Arbeiterschaft auch unempfindlich gegen diese Einwirkung 
war, so fanden sich ab und zu besonders empfindliche Naturen. In 
solchen Fallen wurde darauf hingewirkt, daB ein Wechsel in den Arbeits
platzen bzw. Beschaftigung eintrat. Erleichterungen bei Beschaffung 
von fetthaltigen Waschmitteln und Arbeitskleidern wurden, soweit es 
im Rahmen der offentlichen Bewirtschaftung moglich war, veranlaBt, 
um die Schadigungen durch Schmierolersatzstoffe auf ein MindestmaB 
zu beschranken." (Niirnberg-Fiirth.) 

Sachsen. 
"Die Verwendung von dunklem ParaffinOl beim Nachpressen von 

Steinen in einer Schamottesteinfabrik rief unter den beteiligten Arbeite
rinnen Rauterkrankungen hervor, die in zahlreichen Pickelchen und 
Knotchen an den Randen, an den Armen und im Gesicht bestanden. 
Nachdem die Wascheinrichtungen verbessert worden waren und die 
Arbeiterinnen das Abreiben der Rande -mit olgetrankten Putzfaden 
unterlieBen, trat eine Besserung ein. In einigen Maschinenfabriken 
zeigten sich bei der Arbeiterschaft Rauterkrankungen als Folge des 
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Gebrauchs von Schmier6lersatz. Die Maschinenmeister verschiedener 
Buchdruckereien erkrankten beim Zurichten von Druckformen an 
einer Rautentziindung, fiir welche vielfach arztliche Hilfe in Anspruch 
genommen werden muBte. Die Betroffenen fiihrten die Erkrankungen 
auf das Rantieren mit dem zum Zurichten verwendeten Kleister zuriick. 
Eine von dem Gewerbeaufsichtsamt veranlaBte Untersuchung des 
Kleisters ergab indessen, daB er keine fiir die Raut scbadlichen Stoffe 
enthielt. Nach den anderweit gemachten Erfahrungen diirften die 
Entziindungen vielmehr ebenfalls auf die fast durchweg in den Be
trieben benutzten Schmier6lersatzstoffe zuriickzufiihren sein. Ein 
groBer Teil der Arbeiter einer Pechverkohlungsanstalt hatte unter der 
Pechkratze zu leiden .. Eine Arbeiterin einer Rarmoniumfabrik er
krankte an Polierkratze, die sie 3 Tage arbeitsunfahig machte." (Bez. 
Leipzig.) 

"Arbeiter und Arbeiterinnen einer Maschinenfabrik, die mit Schmier-
6lersatzstoffen an Bohr- oder Drehbanken usw. zu tun hatten, zogen 
sich ausschlagartige Erkrankungen an Randen und Unterarmen zu. 
Die scbadliche Wirkung wird auf den Gehalt an sogenanntem Teerfett 
zuriickzufiihren sein, das hautreizende Bestandteile des Steinkohlen
teers enthalt. Die Zahl der erkrankten Personen betrug nach Angabe 
der Betriebsleitung im Jahre 1916: 34, 1917: 28, 1918: 6. Nur in ver
einzelten Fallen war eine Unterbrechung der Arbeit notwendig." 

"Durch die Fabrikpflegerin einer Textilosespinnerei und -Weberei 
bekam die Gewerbeinspektion Kenntnis davon, daB in der Schtthsohlen-. 
abteilung die Arbeiter mit Rautausschlagen zu kampfen batten. "Ober 
den Arbeitsvorgang in dieser Abteilung sei zunachst kurz folgendes 
bemerkt: Die Papiergewebe werden zur Impragnierung im Freien mit 
einer Teermasse getrankt und getrocknet. Dann werden die Gewe be 
mit der anhaftenderi Teerschicht zwischen heiBen Platten gepreBt und 
auf Stanzen zu Schuhsohlen verarbeitet. Von dem Rautausschlag 
waren nun ilicht nur die mit dem Impragnieren und dem Pressen be
schaftigten Arbeiter, die den Dampfen der Masse ausgesetzt sind, son
dern auch die Stanzer, Sortierer und Packer befallen worden. Der Aus
schlag trat vor allem im Gesicht und an den Unterarmen, aber auch 
an den anderen K6rperteilen oder am ganzen K6rper, weniger an 
den Randen, auf. Es zeigte sich Kn6tchen- und Pustelbildung, die 
oft das ganze Gesicht bedeckte, und es entwickelten sich Geschwiire, 
die nur langsam, ausheilten. Die veranlaBte chemische Unter
suchung der Impragniermasse ergab, daB sie gechlorte Teerprodukte 
entbalt. Nach bezirksarztlichem Urteil ist die Erkrankung als Teer
akne zu bezeichnen. Die Zahl der gemeldeten Kranken betrug 27, 
davon waren 20 in arztlicher Behandlung und 5langere Zeit erwerbs
unfahig." (Bez. Zwickau.) 

"Die zunehmende Verwendung von Terpentin6lersatz und anderen 
Ersatzstoffen fiir Fette und 01 fiihrte zu einer auffalligen Haufung der 
Rauterkrankungen (Ausschlage an Armen und Randen). Die Gewerbe
Aufsichtsamter Chemnitz I und II sahen sich daher veranlaBt, die 
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Metallindustrieilen in einem RundschI'eiben auf die dringende Not
wendigkeit des Vorhandenseins von Wascheinrichtungen mit warmem 
Wasser, Seife und Handtuch hinzuweisen, wobei auf geeignete Seifene 

und Gewebeersatzstoffe besonders aufmerksam gemacht wurde." 
(Bez. Chemnitz.) 

In mehI'eren Maschinen- und Metallwarenfabriken erlitten die Ar
beiter durch die Verwendung hautreizender BohI'- und Schmierole 
Rautausschlage an Randen und Armen, die durch schadliche Bei
mengungen zu den Ersatzolen entstanden waren. Diese t Schadi
gungen suchte man besonders durch Aussetzen und Wechsel der Arbeit, 
Ersatz der schadlichen Stoffe durch andere, sowie durch reichliche 
Zuteilung fetthaltiger Waschmittel zu begegnen. Bei einigen Arbeite
rinnenwurden auch Augenentziindungen festgestellt, die auf schadliche 
Beimengungen der in den betreffenden Betrieben verwendeten Farben 
Rnd Lacke zuriickzufiihren waren." (Bez. Dresden.) 

Wtirttemberg. 

"BeiArbeiterinnen, die in Metallverarbeitungsbetrieben mit der 
Bedienung von Maschinen, bei denen fortwahrend ZufluB von Schmier
und Kiihlolersa~zstoffen zu den schneidenden Werkzeugen stattfinden 
umB, beschaftigt waren, traten haufig ekzemartige Rautausschlage 
an Armen und Randen auf. In der groBen Mehrzahl handelte es sich 
um leichtere Faile, die bei sachgemaBer Behandlung inkurzer Zeit 
behoben waren. Manche Arbeiterinnen aber mit besonders empfind
Hcher Raut muBten die Arbeit an solchen Maschinen aufgeben. Durch 
Verwendung anderer Olersatzstoffe konnte da und dort Besserung 
erzielt werden, auch wurde versucht, durch Herbeiftihrung der Zu
weisung von ausreichenden Mengen Seife an die betreffendenArbeite
rinnen das Auftreten der Hautausschlage zu verhfiten." 

Hessen. 

"Zu Klagen fiber Hautausschlage fiihI'te auch die Verwendung von 
Schmierolersatzstoffen. Gegen deren nachteilige Einwirkungen waren 
die Arbeiter in verschiedenem Grade empfindlich. Einzelne muBten 
arztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die Ausschlage heilten aber 
verhaltnismaBig rasch und leicht. Den Betrieben, die groBere Mengen 
solcher Schmiermittel verbrauchten, wurden die yom Reichsgesundheits
amt erlassenen VorschI'iften zur Verhfitung der Krankheiten zugestellt." 
fBez. GieBen.) 

"Das in den letzten JahI'en des Krieges verwendete Schmierol, das 
aus einer Mischung von Teerol, Graphit oder ahnlichen Stoffen besteht, 
rief bei einer groBeren Anzahl Arbeiter und Arbeiterinnen, die mit 
dem 01 haufig in Berfihrung kamen, starke Hautaussch1age hervor. 
Diese erstreckten sich zumeist auf Hande und Arme, aber auch Hals 
llnd Beine wurden davon befallen. Der Ausschlag verschwand, sowie 
die Erkrankten ihren Arbeitsplatz wechselten, der sie nicht mehr mit 
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01 in Beriihrung kommen lieB, nach einiger Zeit. Da nur einzelne Leute 
unter diesem Ausschlag litten, so ist anzunehmen, daB die Empfindlich
keit und besonders groBe Trockenheit der Raut diese unangenehme 
Krankheit begiinstigten." (Bez. Marburg.) 

"In der Fahllederfabrikation wurden in Friedenszeiten zum Fetten 
und Geschmeidigmachen des Leders iiberwiegend pflanzliche und 
tierische Fette und nur in ganz geringer Menge Zusatze von Mineral
olen verwendet. Mit Eintritt der Kriegswirtschaft, dem Knapper
werden der Pflanzenfette infolge ausbleibender Einfuhr und der Be
schlagnahme der Fette haben sich diese Verhaltnisse geandert und es 
konnten fiir die genannten Zwecke nur noch iiberwiegend (bis zu 90%) 
MineralOle mit nur geringen Zusatzen vontierischen und pflanzlichen 
Olen verarbeitet werd611. Diese MineralOle wurden bis zum Sommer 
des Jahres 1918 der Fabrik stets in raffiniertem Zustande geliefert. 
Um diese Zeit aber hat man ihr keine Raffinade, sondern nur noch 
Rohdestillate iiberwiesen. Nach einigen Wochen zeigten sich bei den 
mit den Roholen hauptsachlich in Beriihrung kommenden Arbeitern 
(den Fettern) zunachst leichte juckende Rautausschlage, Pusteln und 
ahnliches, iiber deren Rerkunft man jedoch zunachst im Unklaren 
war. Die Arbeiter sowohl als auch die Betriebsleitung legten den 
leichten Erscheinungen auch keine Bedeutung bei. Als sich dann 
spater die zuerst an Randen und Armen aufgetretenen Ausschlage 
weiter iiber den ganzen Korper verbreiteten und sich auch im Gesicht, 
an den Beinen, auf Brust und Riicken der Arbeiter in groBeren Flachen 
zusammenzogen, teilweise auch in Form von Beulen und nassenden 
Geschwiiren auftraten, und man sie nur bei den mit den fraglichen 
MineralOlen in Beriihrung kommenden Leuten wahrnahm, konnte 
man iiber die Ursache der Erscheinung nicht mehr im Zweifel sein 
und muBte sie in den verwendeten MineralOlen suchen. Die Fabrik
leitung hat, nachdem ihr die Ursache der Erkrankungen bekannt war, 
sofort die weitere Verarbeitung der MineralOle eingestellt und bei dem 
in Frage kommenden Kriegsausschusse um Zuweisung anderer Fette 
gebeten. Sie hat dann sofort fiir samtliche Leute besondere Wasch
mittel beantragt, aIle Raume und Apparate reinigen, die mit Ausschla
gen behafteten Leute die Arbeit einstellen lassen und in spezialarzt
liche Behandlung geschickt. Die Erkrankung ist anscheinend nicht 
auf die MineralOle als solche allgemein, sondern auf einen ganz spezi
fischen Bestandteil derselben zuriickzufiihren. Dafiir sprichtauch der 
Umstand, daB in anderen Fabriken, die derartige MineralOle verarbeiten, 
nur geringe oder gar keine Erkrankungen vorgekommen sind. Die 
hohe Intensitat der Wirkung der fraglichen Substanzen zeigte sich 
noch beim Anfassen der fertigen Leder. Die auf den militarischen 
Bekleidungsamtern mit der Abnahme und Kontrolle der fertigen Leder 
beschaftigten Leute haben zum Teil ebenfalls iiber Reizerscheinungen 
und leichte Ausschlage an den Randen geklagt. Die Erkrankung, 
die mit der bekannten Paraffinkratze der Teer- und Paraffinarbeiter 
iibereinstimmt und von den arztlichen Sachverstandigen als Akne 
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(Entziindung der Talgdriisen der Haut) angesehen wird, kann nur 
durch auBerste Reinlichkeit mid gewissenhafte Reinigung des Korpers 
und der Kleidung verhiitet ·werden. 

Es kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, daB die 
Erscheinungen keinen so bedrohlichen Charakter angenommen hatten, 
wenn die Arbeiter auf die Reinigung ihrer Hande und ihres iibrigen 
Korpers die gleiche Sorgfalt wie in Friedenszeiten hatten verwenden 
konnen, was leider bei dem durch die Kriegsverhaltnisse bedingten 
Mangel an geeigneten Waschmitteln, namentlich Seife, nicht in wiin
schenswertem MaBe moglich war. Der Verbreitung der Krankheit 
ist aber zweifellos auch dadurch Vorschub geleistet und die Abstellung 
ihrer Ursachen verhindert worden, daB man sie anfangs nicht richtig 
erkannt und unterschatzt hatte, auch dadurch, daB man sie anschei. 
nend zu vertuschen suchte und kein einziger Arbeiter sich an geeig
neter Stelle iiber die eigenartigen Erscheinungen rechtzeitig Auskunft 
und Rat holte. Unterdessen blieb die Firma untatig und die Arbeiter 
wandten sich mit den abenteuerlichsten Berichten an ihre Gewerk
schaft um Abhilfe, statt daB sich beide rechtzeitig an die zu allernachst 
in Frage kommende Stelle - die Gewerbeinspektion - gewandt hatten, 
die auf Grund ihrer Erfahrungen am ersten zur Aufklarung der Krank· 
heitsursache hatte beitragen und die .. weitere Verbreitung durch An· 
ordnung geeigneter MaBnahmen hatte verhindern konnen." (Bez.Woqns.) 

Kleinere Staaten. 
"Rautausschlage und Rautreizungen infolge beruflicher Einwir

kungen wurden vielfach beobachtet und fiihrten bisweilen zu mehr
wochiger Erwerbsunfahigkeit. Besonders hatten die Arbeiter darunter 
zu leiden, die mit den Schmierolersatzmitteln dauernd in Beriihrung 
waren. Hier zeigten sich die Ausschlage nicht nur an Randen und 
Armen, sondern auch in der Achselhohle, an den FiiBen, im Nacken 
und am iibrigen Korper." (Sachsen-Weimar.) 

"Die Ersatzmittel fiir Firnis und Terpentin verursachten oft bei 
der Verarbeitung Kopfschmerzen, "Obelkeit und leichtes Benommensein, 
namentlich bei Anwendung in geschlossenem Raume. Durch Rerbei
fiihrung ofteren Luftwechsels in den Raumen konnte nur in geringem 
Umfange Erleichterung herbeigefiihrt werden. Verdiinnungsol fiir 
Terpentin rief bei der Verarbeitung starke Vergiftungserscheinungen 
hervor. Die im Rygienischen Institut in Jena angestellten Versuche 
mit dem 01 fanden die Giftwirkung bestatigt, so daB durch das Staats
ministerium darauf hingewirkt wurde, den Weiterverkauf des 01es zu 
verhindern." (Sachsen-Weimar.) 

"Bei der Inbetriebsetzung einiger Braunkohlenteergewinnungs
anlagen ereigneten sich wiederholt Gasvergiftungen, welche unter Zu
hilfenahme von Pulmotoren wirksam bekiimpft werden konnten. Teer 
wurde in diesen Anlagen aus dem Gase abgeschieden, welches in Genera
torenbatterien erzeugt wurde. Bei der Inbetriebsetzung dieser stromten 
zufolge fehlerhafter Bedienung der Sicherheitsvorrichtungen Gase aus, 
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welche die dabei beschaftigten Arbeiter gefahrdeten. Als der B~trieb 
im Gange war, liellen diese Belastigungen erheblich nach." (Sachsen
Altenburg.) 

"Aus AulaB von Klagen iiber gesundheitsschadliche Wirkungen der 
viel verwendeten Schmierolersatzstoffe (Baumolersatz, Riibolersatz 
und Teerfettol) machten sich MaBnahmen erforderlich, um die Arbeiter 
und Arbeiterinnen, die regelmaJlig und andauernd mit den genannten 
Schmiermitteln in Beriihrung kommen, vor den dadurch entstehenden 
Rautausschlagen (Ekzem) nach Moglichkeit zu bewahren.' Sie zeigten 
sich hauptsachlich an den Randen und Armen, soweit sie unbedeckt 
waren, kamen aber auch an den Beinen vor, wenn die Beinkleider bei 
gewissen Arbeiten trotz vorgebundener Arbeitsschiirze, von dem 01 
feucht geworden waren. Sie wurden besonders im Jahre 1917 beobachtet 
und auf ein seinerzeit viel verwendetes Ersatzol zuriickgefiihrt. Spater 
wurden die Hautausschlage weniger beobachtet, was tells in der Ver
wendung besseren Ols, teils in der Auswechslung solcher Arbeiter mit 
empfindlicher Raut seinen Grund hatte. Als Mallnahmenwaren von 
zustandiger Stelle angefiihrt: Besondere Arbeitskleidung, haufige griind
liche Reinigung der Rande mit Wasser oder Seifenersatz, ausreichende 
Waschgelegenheit, alsbaldige iirztliche Behandlung, AusschluB der Ar
beiter, die sich den Olstoffen gegeniiber besonders empfindlich zeigten, 
von Arbeiten, die sie mit SchmierOlersatzstoffen in Beriihrung brachten. 
Auch wurde in einigen Fallen Olkratze festgestellt; was bei dem allein 
erhaltlichen, schlecht raffinierten Petroleum, den sehr unreinen Er
satzschmierOlen und den minderwertigen Waschmitteln nicht zu ver
meiden ist." (Sachsen-Koburg.) 

"Auf eine Zunahme der gewerblichen Hauterkrankungen wahrend 
des Krieges muBte man rechnen, da statt der Stoffe,die, wieTerpentin, 
Vaselin, Petroleum, erfahrungsgemall bei empfindlichen Menschen 
solche Hautausschlage hervorrufen,' minderwertige Ersatzmittel oder 
Erzeugnisse aus Steinkohlenteer benutzt werden mullten, die noch 
mehr geeignet sind, schadlich auf empfindl,iche Haut einzuwirken. 
Hinzu kommt, daB der wirksamste Schutz, griindliches und haufiges 
Waschen der gefahrdeten Hautstellen, wegen des Mangels an guter 
Seife nur sehr unvollkommen angewandt werden konnte. Von den 
Hautausschlagen wurden betroffen ein Steindrucker, ein Steinschleifer. 
einige Arbeiwr in Granatendrehereien und mechanischen Werkstatten, 
einzelne Maschinisten, sowie Arbeiterinnen in MineralOlfabriken und 
in einem Betriebe zur iIerstellung eines Hartgummiersatzmittels. 
Auch Rautausschlage, diedurch andere Stoffe, wie Salzsaure oder 
photographische Entwickler, entstanden waren, wurden gelegentlich 
beobachtet. Fast in allen Fallen handelte es sich nicht um ernstliche 
Erkrankungen, sondern um lastige "Obel, deren Hellung allerdings oft 
langere Zeit erforderte. Von einer besonders hart:tJ.ackjgen gewerb
lichen Hauterkrankung wurde ahnlich wie im Jahre 1913 eine Arbeiterin 
befallen, die Mandeln von Verunreinigungen abgesiebt hatte. In allen 
Fallen wurde fiir gute Wascheinrichtungen und Bereitstellung von 
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Waschmitteln, wie Seifenpulver usw., gesorgt. Das Vorkommnis in 
der Mandelzubereitungsanlage konnte nicht weiter verfolgt werden, 
weil der Betrieb eingestellt wurde." (Hamburg.) 

Osterreich. 
"In einer Tuchfabrik wurden bei 6 Anmachern Ekzeme an den 

oberen Extremitaten und in einer Schmieri:il- und Harzdestillation 
7 FaIle von Paraffinkratze festgestellt; die Ekzeme in der Tuchfabrik 
traten auf, als ein neuartiges Spicki:il mangels des friiher verwendeten 
verarbeitet werden muBte. In beiden Fallen wurde die Beistellung ge
eigneter Waschvorrichtungen und Einfetten mit Vaseline verlangt; 
iiberdies wurde der zustandige Amtsarzt hiervon in Kenntnis·gesetzt." 
(Teschen.) 

"In einer Maschinenfabrik, welche in hervorragendem MaBe zur 
GeschoBerzeugung herangezogen war, wurden die einzelnen Bestand
teile vor ihrer Priifung auf das Kaliber von den in den Gewinden noch 
haftendenDrehspanen durch Einlegen in Petroleum und Ausbiirsten 
mit gestielten Biirsten befreit. Infolge dieser Manipulation erkrankten 
einige Arbeiterinnen an Ekzemen. Da Petroleum fiir diesen Zweck all
gemein iiblich und kaum ersetzbar ist, andererseits die Verwendung von 
Gummihandschuhen bei derartigen Arbeiten nicht platzgreifen konnte, 
weil letztere zurzeit wegen ihres Bedarfes fiir militarchirurgische 
Zwecke nicht erhaltlich waren, wurden die Arbeiterinnen iiber h. a. 
Intervention verhalten, ihre Hande und Arme vor der Arbeit mit 
Lanolin, welches von der Firma bereitwillig beigestellt wurde, griindlich 
einzufetten, um die stark entfettende Wirkung des Petroleums direkt 
auf die Haut hintanzuhalten. Auch wurde die Firma angewiesen, 
Arbeiterinnen, bei denen sich Anzeichen derartiger Erkrankungen 
bemerkbar machen, durch langere Zeit in anderen Abteilungen ihres 
Betriebes zu verwenden und das Amt von solchen Erkrankungen in 
Kenntnis zu setzen. Da derartige Anzeigen nicht einliefen, laBt sich 
annehmen, daB diese prophylaktische MaBnahme von Erfolg begleitet 
war. " (Wien III.) . 

"In einigen Unternehmen, welche sich mit der Appretierung von 
GeschoBhiilsen befaBten, wurden bei den Arbeitern, namentlich bei 
den weiblichen, welche an den Drehbanken beschaftigt waren, Ekzeme 
an den Armen und im Gesicht beobachtet. Diese AusschHige bedeckten 
mitunter eine ziemlich groBe Flache der Gesichtspartie. Die mit dem 
Bezirksarzt angestellten Beobachtungen ergaben, daB die Entstehungs
ursache dieser Erkrankung auf das Eindringen von Eisenstaub und die 
Retention der Staubpartikelchen in der Haut zuriickzufiihren ist 
(1 - Ref.). Wiederholte Reinigung mit Seife und Einreiben mit 
einem neutralen Fett ki:innen als die einzige prophylaktische MaBnahme 
in Betracht kommen. Ihrer Anwendung stand jedoch der Seifen- und 
Fettmangel hindernd im Wege." (Wien III.) 

"In einer Metallwarenfabrik, welche gegenwartig ausschlieBlich 
Munitionsbestandteile erzeugt, trat bei allen beim Waschen der Ziinder 
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mittels Petroleum beschaftigten Arbeiterinnen Paraffinkratze an den 
Randen und im Gesichte auf. Die Waschgelegenheit daselbst war 
mangelhaft und wurde seitens des Amtes das Erforderliche veranla£t." 
(Wien V.) 

"In einer Papierfabrik, in welcher seit mehreren Monaten an Stelle 
des dort sonst verarbeiteten Kolophoniumharzleimes ein hauptsachlich 
aus Phenol, Formaldehyd und Atznatron zusammengesetzter ,Leim
ersatz' Verwendung findet, traten bei mehreren in der Leimerei und 
am Rollanderboden beschaftigten Arbeitern au£erst schmerzhafte 
Ekzeme auf, die nach Ansicht des dortigen Betriebschemikers durch 
freies Atznatron oder durch freie oder gebundene Ameisensaure dieses 
Ersatzstoffes hervorgerufen sein diirften. Gelegentlich der h. a. Lokal
erhebung, an der sich iiber Einladung des Amtes auch der k. k. Landes
sanitatsinspektor beteiligte, wurden bei 7 in den erwahnten Betriebs
abteilungen verwendeten Arbeitern mehr oder weniger ausgebreitete 
Ekzeme festgestellt. Zur Verhinderung eines weiteren Umsichgreifens 
dieser Berufskrankheit wurden der Fabrikdirektion im Einvernehmen 
mit dem genannten Sanitatsorgan eine Reihe prophylaktischer Ma£
nahmen vorgeschrieben, durch welche die Moglichkeit einer direkten 
langeren Einwirkung des Leimersatzes auf die Raut tunlichst ver
hindert werden soIl. Auch wurde verlangt, daB dem Leimersatz zur 
besseren Bindung seiner Bestandteile jeweilig etwas Rarz zugesetzt 
wird." (Graz.) 

- "Seitens der Direktion einer Automobilfabrik wurde dem Amte 
mitgeteilt, daB bei mehreren Arbeitern der dortigen Dreherei seit Ver
wendungnahme des sogenannten ,Riibolersatzes' Rautausschlage auf
zutreten pflegen, und gleichzeitig um Vorschlage ersucht, in welcher 
Weise dieser trbelstand behoben werden konnte. Bei dem im Gegen
stande von seiten des Gewerbeinspektorats, unter Zuziehung des Landes
sanitatsinspektors, gepflogenen Lokalaugenscheins wurde festgestellt, 
daB bei einzelnen Drehbanken fiir Berieselungszwecke auBer Seifen
wasser auch ein sogenannter Riibolersatz zur Verwendung gelangte, 
und daB bei allenjenen Personen, welche bei der Arbeit durch langere 
Zeit hindurch der Einwirkung dieses Riibolersatzes ausgesetzt waren, 
Rautausschlage auftraten, welche laut Diagnose des Sanitatsorgans 
auf Verstopfung der Rautporen zuriickzufiihren waren. Um das Ent
stehen solcher Rauterkrankungen in Hinkunft zu verhiiten, wurden 
fiir Arbeiten an Metallbearbeitungsmaschinen im FaIle der Verwendung 
von ,Riibolersatz' nachstehende SchutzmaBnahmen vorgeschrieben: 
1. Vor jedesmaligem Beginn der Arbeit sind Oberarme, Rande und 
Gesicht mit fiir diescn Zweck eigens beizusteIlendem Vaselin leicht ein
zufetten. - 2. Wahrend der Arbeit haben die Arbeiter die ihnen seitens 
der Fabrik beizustellenden Lederlatzschiirzen und Lederarmstulpen 
zu tragen. - 3. Vor dem Verlassen der Arbeit sind Gesicht und Rande 
zu entfetten (womoglich mit Benzin) und hierauf mit flieBendem war" 
mem Wasser unter Verwendungnahme von Biirsten und Seife griindlich 
zu reinigen. Die zu diesem Zwecke erforderlichen Entfettungsmittel, 



144 Ernst Brezina, 

Biirsten, Seife (womoglieh Sandseife) und lIandtiieher sind in unmittel
barer Nahe der Wasehgelegenheiten jederzeit bereit zu halten. - 4. Zur 
ofteren griindliehen Korperreinigung sind den in Frage kommenden 
Arbeitern - bis zur Fertigstellung der geplanten Fabrikbader - we
nigstens zwei Dusehbader mit kaltem und warmem Wasser ehestens 
~ur Verfiigung zu stellen." (Graz.) 

Schweiz. 
"Benzin wurde einem Lehrling verhangnisvoll, der, bei einer Auto

reparatur beschaftigt, sich in der Reinigungsgrube aufhielt und durch 
fortgesetztes Einatmen der Dampfe todlich erkrankte. Bei einem 
Schalenw11scher fiihrte es Ekzem der Rande herbei." (1914-15, 
III. Kreis.) 

England. 
1914. 

"Ein leiehter Fall ereignete sieh beim Reinigen eines Petroleum
tanks, ein tOdlicher dureh Anfiillen von sieben Gefa.Ben, it 9 1, mit 
Petroleum aus einem gro.Ben Petroleumbassin, dessen Boden 21/2 Fu.B 
tief in den Grund eingelassen war. Ein dritter, todlieher Fall betraf 
einen Mann, der einen Benzin-Koffeinextraktionsapparat betreten 
hatte, welchen die Gase von einem anderen ahnlichen Apparate her 
passiert hatten. Ein vierter Fall ereignete sich beim Gebraueh einer 
Benzinlotlampe in einem engen Raume." 

1918. 
"Ein Mann war in einem Tank, der zum Aufbewahren von Schmier-

01 diente, damit besehliftigt, die Seitenwande mit Petroleum zu be
streichen. Er wurde von seinem Gehilien bewu.Btlos aufgefunden. 
Beim Versuehe, ihn herauszuziehen, wurde dieser selbst bewu.Btlos. 
Als cler erste nach 2 Stunden dureh kiinstliche Atmung zu sich kam, 
sehien seine Raut wie oberflaehlieh verbrannt. Seitdem ist am Tank ein 
Dampfrohr eingerichtet. Um die Verunreinigungen zu losen, wird Dampf 
verwendet; die Losung wird, ohne da.B jemand in den Tank hinein
steigt, ausgepumpt. 

Eine Anzahl Gefa.Be fiir Petroleum wurden in einen Tank mit 
kleiner, durch einen Deckel verschlossener Offnung gestellt. Ein 14jah
riger Lehrling erhielt den Auf trag, naehzusehen, wieviel ihrer waren. 
Er sprang hinein und erinnerte sich spater, vier gezahlt zu haben, dann 
wurde er bewu.Btlos." 

Zahlreiche Untersuchungen wurden wegen Ekzem angestellt, das 
als Kriegsfolge auftrat. Es ist auffallend, wieviel solehe Falle durch 
Derivate von S~inkohlenteer, Petroleum und Erdol bedingt waren, 
die als Explosivstoffe oder Farben (Tetryl, Trinitrotoluol, Nitroso
phenol) dienten. Vermutlieh war die Grundursache dieselbe wie bei 
der Peeh- und Petroleumakne. Gewohnlich sind die Stoffe, die gewerb-
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liches Ekzem verursachen: erstens chemisch reizend und atzend, wie 
Kaliumbichromat und arsenige Saure und gewisse Farbstoffe, sodann 
sind es Stoffe, die das natUrliche Hautfett lOsen und entfernen, so 
z. B. Terpentin, Petroleumbenzin, Benzol und seine Homologen und 
deren Zwischenprodukte und ihre Nitro- und Amidoderivate, drittens 
Stoffe die die Haut mazerieren, wie Alkalien, viertens Vorgange, die 
auf mechanischem Wege die Kontinuitat der Haut trennen, wie Biirsten, 
Kratzen, Reiben. Ihres Fettgehaltes beraubt, springt die trockene 
Haut und das wichtigste Mittel, dies zu verhindern, ist, soweit wie mag
lic'h die normale Geschmeidigkeit der Haut wiederherzustellen. 

Beim Umgehen mit reizenden Pulvern - dies gilt besonders von 
Tetryi1), bei dem kaum ein Arbeiter einer initialen Arbeitsunfahigkeit 
durch Dermatitis entgeht - ist weitaus am besten das Einstreuen mit 
Talk- und Starkemehl, besser als Gebrauch einer Salbe, da letztere die 
Tendenz hat, die schadliche Substanz auf der Haut zuriickzuhalten. 
Die Ubertragung des Ekzems von einer Hautstelle auf die andere 
spricht fUr dessen infektiasen Charakter. Dr. Bridge und Mr. Verney 
(North London) untersuchten 40-50 EkzemfaIle, die in einer Phen
azetinerzeugung im Laufe von 15 Monaten aufgetreten waren. Es war 
ein altes, schlecht ventiliertes Gebaude, zu klein fUr den Betrieb. 
Vermutlich waren die Zwischenprodukte und Sauren Ursache der 
P e c h g esc h w li r e. Auf Grund einer Vereinbarung mit den Be
sitzern der wichtigsten Betriebe fUr Brikettfabrikation in Slid-Wales 
wurden Berichte iiber die FaIle von Pechgeschwiiren und in einzelnen 
Fallen von Epitheliomen erhalten. Die Erkrankungen wurden von 
den Amtsarzten verfolgt, so daB fUr die Jahre 1914-18 Berichte iiber 
64 Erkrankte vorliegen, einige von ihnen wurden mehr als einmal 
untersucht. Es ergibt sich ein recht unbefriedigendes Resultat, wenn 
man den Berichten des Mr. A. H. Lush vom Jahre 1911 und dann 
wieder von 1913 folgt, welche die Waschgelegenheiten und Badevor
richtungen, Arbeitskleider, Staubabsaugung, Schutz gegen Augen
verletzungen betreffen. 

Die zwei Betriebe, in denen noch die besten Zustande hinsichtlich 
Waschvorrichtungen und Uberwachung derAr1;>eiter anzutreffen waren, 
hatten 44 von den 64 Berichtsfallen als Arbeiter eingestellt. Diese 
Betriebe beschaftigen die meisten Arbeiter, die groBe Zahl der Berichts
falle ist eine Folge der besseren Uberwachung im Betriebe, infolgedessen 
wurden auch aIle FaIle von Warzen behandelt; daher finden sich unter 
den hier gemeldeten Fallen mehr leichte als unter den iibrigen. 

Das Material wird zerkleinert zu Pulver, dann mit Pech und 
Kohlenstaub in Blockform gepreBt. Schutz gegen die groBe Staubmenge 
war nicht durchfUhrbar. Sehr schwierig war die Konstruktion einer 
dichten Transportschnecke wegen der Explosibilitat des Gemisches. 
Die Bader beniitzten nur ein geringer Teil und meist nur die jiingeren 

1) Verhiitung, Symptome und Behandlung der Tetryldermatitis von En i d 
Smith, Britis~ med. Journal 24. 9. 16. 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 10 
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Leute. Nur wenige Leute benutzten die Arbeitskleider. Nicht zufrieden
stellend waren die Erfolge des Versuchs, die hautreizende Wirkung des 
Staubes zu verhindern. Einstauben mit Starkemehl oder Bolus lindert 
die Empfindlichkeit fiir Wind und Sonne, die nach dem Waschen zu 
bestehen pflegt. In 4 Fallen traten Hornhautgeschwiire nach Pech
staub auf, Imal zum Verlust des Augenlichtes fuhrend, einige Leute 
trugen Schleier oder Augenglaser. Befallen wurden 5 Meister, 8 Pech
ablader, 1 Pechgraber, 4 Pechumschaufler, 7 Zerkleinerer, 5 Maschi
nisten und Heizer, 5 Presser, 7 TaglOhner, 2 Kranfuhrer, 16 Verlader, 
3 Zimmerleute und I Pechschlagerlehrling, 15 davon erkrankten 2mal. 
Von obigen 64 Fallen wurden 7 als schwer, 19 als mittelschwer, 
28 als leicht gemeldet. Die Schwere hangt vom Alter und der Dauer der 
Beschaftigung abo Von den mittleren und schweren Fallen betrafen 
nur 8 unter 50jahrige. Nur die Minderzahl der Erkrankten (12,5%) 
war weniger als 10 Jahre lang im Betriebe und nur 7,5% der Schwer
erkrankten. In 7 Fallen waren die Lippen, 8 mal die Augenlider, 
22 mal andere Teile des Gesichts und der angrenzenden Korperpartien, 
Kopf und Nacken, 18 mal das Skrotum, 12 mal Hand und Arm, 1 mal 
andere Korperteile ergriffen. Die Frage der Verdunnung in Patent
feuerungswerken entstand wahrend des Krieges, und obgleich dies als 
eine fiir Frauen au Berst unpassende Arbeit betrachtet wurde, muBte 
sie in einem gewissen Umfang gestattet werden. 3 Pecherkran
kungen mussen hier in Betracht gezogen werden: 1. Hautbrennen, 
wenn man sich der Sonne oder dem Winde aussetzt, 2. Bildung von 
Pusteln und Warzen, 3. die gelegentliche Entwicklung von Hautkrebs. 
Bei der langen Zeit, die bei dieser Arbeit vergehen muB, bevor sich 
Epitheliombildung einstellt, brauchte man fiir die Weiber diesbezug
lich nichts zu fiirchten. Die beiden anderen Affektionen mochten wohl 
bei den Frauen mit ihrer empfindlicheren Haut in argerem MaBe auf
treten. Es wurde ihnen nur das Fordern, Aufschichten und leichte 
Arbeit, wie Fegen, zugestanden. 

Es wurden ferner 8 FaIle von Epitheliom gemelget, zum Teil aus 
Teerbetrieben, zum Teil von anderen Arbeitern, die mit Teer in Beruh
rung kamen, 4 schwere FaIle von Skrotumepitheliom, von denen 2 tod
lich endeten und 1 Epitheliom am Unterarm bei einem 60 jahrigen 
Manne, das zur Amputation fiihrte. In den funf Erdolgruben Schott
lands kamen ahnliche FaIle von Krebs bei der Paraf£inreinigung vor. 
Als Resultat einer Konferenz, die im Jahre 1918 mit Vertretern der 
Unternehmer und Arbeiter abgehalten wurde, ergab sich ein "Oberein
kommen, das Mr. H.J. Wilson, der den Vorsitz fiihrte, folgendermaBen 
zusammenfaBt: 

"Paraffinarbeiter sollen mit .Arbeitskleidern versehen sein, die iiber den 
gewohnlichen Kleidern getragen werden. 

In den Paraffinbetrieben sollen Brausebii.der fiir die .Arbeiter mit kaltem 
und warmem Wasser, Seife und Handtuchern, Schranke fur die Kleider und 
Gelegenheit zum Waschen der .Arbeitskleider vorhanden sein. Die Baderaume 
mussen geheizt sein und rein gehalten werden, sie sind unter die Aufsicht 
einer fiir sie verantwortlichen Person zu stellen. 
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Die Paraffinarbeiter sind 1/ .diihrlich durch' den Amtsarzt zu untersuchen 
und dieser hat das Recht, das Aussetzen der Arbeit zu verfiigen, sowie die 
V orkehrungen fiir erste Hilfe zu priifen . 

. Ein Ambulanzraum mit den gewohnlichen Vorkehrungen fUr erste Hilfe 
und au.Berdem Salben zur Behandlung von Hauterkrankungen, endlich V or
kehrungen, um Personen aus einer giftigen Atmosphiire an die frische Luft zu 
bringen, miissen eingerichtet sein." 

Niederlande. 
1917. 

"In einer Brikettfabrik wurden die Arbeiter zweimal arztlich unter
sucht (Art. 10 des Arbeiterschutzgesetzes). <kfunden wurden Augen
bindehautentziindung, warzenformige und breite Hautgewachse und 
Erkrankungen der Hautdriisen. Bei der zweiten Untersuchung wurde 
verlangt, den hygienischen Zustand zu verbessern. 

Die Untersuchungen in der Brikettfabrik der Kohlenmine Orangen
Nassau I ergaben: Unter 145 untersuchten Arbeitern waren 36 unter 
17 Jahre alt; 64 waren kiirzer als 1 Jahr bei der Arbeit, einige unter 
16jahrige arbeiteten nach ihrer Angabe in der Nachtschicht. Erkran
kungen der unbedeckten Haut hatten 23, der bedeckten Hautpartien 
1 Person. 12mal fanden sich Erkrankungen der SchweiJl- und Talg
driisen, 4 mal in eitriger Form. AkuteHauterkrankungen bei 12, 
warzige Erhabenheiten bei 5, flache Hautanschwellungen bei 4 Arbei
tern. Augenbindehautentziindung, mehr oder minder heftig. bestand 
bei 103 Arbeitern, bei 1 bestanden Hornhautflecken nach einer Ver
letzung durch Pechpartikel, zugezogen beim Pechhacken. 

Bei einem 62jahrigen Arbeiter, der seit 20 Jahrenin einer Brikett
fabrik arbeitete, war links am Hodensack eine in der Mitte geschwiirige 
Geschwulst vorhanden. Er folgte dem Rate, diese operativ beseitigen 
zu lassen. Die mikroskopische Untersuchung ergab die krebsige 
Natur des Leidens. 1 Jahr vorher war ihm vom rechten Hodensack 
eine Geschwulst operativ entfernt worden, von der nur eine gesunde 
Narbe sichtbar war. . 

Bei einem 61jahrigen Arbeiter derselben Fabrik wurde am rechten 
Handgelenk eine mehrere Zentimeter lange Narbe wahrgenommen, 
die Folge einer vor 1/2 Jahr vorgenommenen Krebsoperation; nun
mehr wurde dort ein talergroJles jauchiges Krebsgeschwiir gefunden. 
Der Rand war aufgeworfen und ging in Narbengewebe iiber. Dieser 
Zustand dauerte seit 1/2 Jahr. Operation brachte Genesung. Dieser 
Arbeiter ist derselbe, der im Jahre 1913 (s. Originalbericht f. d. 
Jahr 1913) vom medizinischen Gewerbeinspektormit Geschwulst der 
Skrotalhaut von krebsiger Natur gemeldet wurde, weshalb Operation 
notig war. 

Bei einem dritten, 59ja4rigenArbeiter, der seit 24 Jahren in Brikett
fabriken arbeitete, wurde am rechten Handriicken eine warzige Schwel
lung konstatiert, wobei die Umgebung chronisch infiltriert war. Der 
Zustand bestand seit 2 Jahren. Die angeratene operative Entfernung 
wurde verweigert. 

10* 
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In der Brikettfabrik bei'der Laurazeche wurden 33 Arbeiter, davon 
3 unter 17 Jahren, untersucht. 8 Personen litten an Erkrankungen der 
unbedeckten Raut, 5 an SchweiB- und Talgdriisenerkrankungen, 
4 an akuten Rautaffektionen, 1 an flachen Schwellungen der Raut. 
Bei 15 Arbeitern bestand Augenbindehautentziindung in verschiedenem 
Grade. 

Brikettfabrik bei der Wilhelminenzeche. Zahl der untersuchten 
Arbeiter 81, davon 17 an Erkrankungen unbedeckter Rautpartien 
leidende, 1 litt an Affektion der bedeckten Raut. An Rautdriisen
affektion litten 3, an flachen Schwellungen 1 Arbeiter, 67 an Augen
bindehautentziindung. 

Von allen drei Fabriken war folgendes zu bemerken: 
1. Die Arbeiten beim Aufschichten und beim Transport der Briketts 

machen es unvermeidlich, daB die Arbeiter mit Pechstaub und Dampf 
in Beriihrung kommen. 

2. Der Arbeiter bestimmt selbst, welche Kleidung er in der Fabrik 
tragen will, infolgedessen kommt es vor, daB bei manchen nur eine 
Bekleidungsschicht den Rumpf bedeckt, was ein unvollkommener 
Schutz der Raut gegen das Pech ist. 

3. Randschuhe gegen Beriihrung mit Pech wurden nicht gesehen. 
4. Nicht aIle Arbeiter machen von der vorhandenen Badegelegenheit 

Gebrauch, da sie hierzu nicht verpflichtet sind. Nur in der Fabrik bei 
der Wilhelminenzeche besteht in letzter Zeit die Verpflichtung zum 
Gebrauche der warmen Dusche" fiir die Arbeiter. 

5. Zum Schutze der Augen waren Brillen von unzweckmaBiger 
Form vorhanden; die Glaser beschlugen sich infolgemangelhaften Luft
wechsels hinter der Schutzbrille. Die Reizer klagten iiber Hitzegefiihl 
um die Augen infolge der Glaser. 

Das Laden der Eisenbahnwagen sollte automatisch erfolgen, schon 
mit Riicksicht auf die jugendlichen Personen, die damit beschaftigt sind. 

In einer Eierbrikettfabrikgleiten die eierformigen Briketts direkt 
so in die Wagen, daB die Arbeiter gar nicht mit ihnen in Beriihrung 
kommen. Der Gebrauch warmer Duschen sollte zur Pflicht gemacht 
werden. Es sollten ferner gut schlieBende Oberkleider fiir die Arbeiter 
angeschafft werden, die mit Pechstaub und Dampf in Beriihrung 
kommen. Waschbare Randschuhe aus Kattun unddariiber Lederhand
schuhe verhindern das Eindringen des Pechstaubes auf die Raut. Als 
Brillen sollten solche mit groBen runden Glasern verwendet werden, 
bei denen seitlich und oberhalb des Auges ein entsprechender Luftraum 
freibleibt. Ein solches Modell befindet sich im Museum fiir Schutz
vorrichtungen. 

In einer Fabrik wurde aus verschieden hoch siedendenKohlenwasser
stoffen, Riickstanden des amerikanischen Erq.ols (Leichtbenzin, Athylen, 
Butylen, Propylen, Pental usw.) sogenanntes Blaugas, nach seinem 
Entdecker genannt, hergestellt. In der Fabrik fiel der starke Gasgeruch 
auf, besonders im Kontor und in dem Lokal, wo der Amylenkessel und 
der Kompressor standen. Ersteres kommunizierte mit dem Keller, in 
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welchem offene GasOlbecken standen. Nach der chemischen Unter
suchung kamen an giftigen, fliichtigen Stoffen hauptsachlich Athylen, 
Amylen, Pental in Betracht, von denen ersteres und letzteres mehr 
narkotische, Amylen mehr erregende (Krampfe) Wirkung hat. Die 
Klagen der Arbeiter waren sehr mannigfaltig. Der Chefmaschinist, 
seit 1913 in der Fabrik tatig, arbeitete zeitweilig in oben genanntem 
Kontor, im Mai 1917 litt er durch einen Monat an heftigen Schmerzen 
in Riicken und Bauch. Ein anderer Mann hatte vor kurzem durch 
einige Zeit heftige Brustschmerzen bei Witterungswechsel. 

Der Fabrikarzt teilte mit, daB ersterer schon im Jahre 1916 an 
solchen Schmerzen gelitten habe, ein anderer Arbeiter an Erbrechen, 
und daB einem Monteur bei der Arbeit im Kompressorlokal unwohl 
geworden sei. 

Nach dem oben Gesagten iiber die Moglichkeit des Entweichens 
giftiger Gase ist mit Wahrscheinlichkeit ein Zusammenhang zwischen 
den Beschwerden und dem Einatmen giftiger Gase anzunehmen. Die 
DistriktsbehOrde machte Verbesserungsvorschlage. Die Arbeitszeit 
wurde derart geregelt, daB jeder Arbeitszeit von 4 Stunden eine 8stiin
dige R.uhezeit folgte. 

Hautgeschwiire traten auf in 7 Fallen in einer Brikettfabrik infolge 
von Arbeit mit Pech, gleichzeitig jedesmal Bindehautentziindung." 

Benzol und Benzolderivate. 
Deutsches Reich. 

Prelillen. 

"Auf den Seeschiffswerften ereigneten sich nach Ausweis der Kran
kenbiicher in den Jahren 1916 und 1917 2 Krankheitsfalle, die auf 
die Verwendung benzolhaltiger Anstrichfarben, die wahrend des Krieges 
als Ersatz fiir die terpentinhaltigen dienen muBten, zuriickzufiihren 
sind. 1m ersten FaIle handelte es sich um Schwindelanfalle, die eine 
Krankheitsdauer von 9 Tagen verursachten. Der zweite Erkrankte 
hat vom 10.-28. Januar 1917 an Magenkatarrh, vom 14. Februar bis 
6. Marz an Verdauungsstorungen und endlich vom 9.-24. August an 
Muskelzuckungen und Schwindelanfallen gelitten. Beide Arbeiter sind 
mit dem Verstreichen benzolhaltiger Farben in den engen, schwer zu 
liiftenden Bugraumen von Torpedobooten beschaftigt gewesen. Ob 
ein dritter Fall, bei dem es sich'um Kopfschmerz und Schwindel handelte, 
mit Sicherheit auch auf die Einwirkung benzolhaltiger Farben zuriick
gefiihrt werden kann, erscheint zweifelhaft. Bei der Durchfiihrung der 
Grundsatze fiir die Ausfiihrung von Anstreicherarbeiten in engen 
Schiffsraumen (MEL 1917 S. 250) ist besonders darauf hingewirkt wor
den, die Arbeitsdauer moglichst kurz zu bemessen. Diese MaBnahme 
ergab sich aus der Beobachtung, daB die Arbeiter trotz kraftiger Ent· 
liiftung der zu streichenden Raume und trotz Zufiihrung von 
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Frischluft bei langerer Arbeitsdauer als hOchstens 1/2 Stunde wah
rend der heil3en Jahreszeit doch Anfallen von Unwohlsein und Schwindel 
ausgesetzt waren. lin Jahre 1918 sind Krankheitsfalle der Maler und 
Anstreicher; die auf die Verwendung benzolhaltiger Anstrichfarben 
zuriickgefiihrt werden konnten, nach Ausweis der Krankenbiicher nicht 
aufget:reten." (RB. Stettin und Stralsund.) 

"Der Gebrauch von Ersatzfarben fiihrte mehrfach zu Gesundheits
schadigungen. Ein Arzt machte darauf aufmerksam, daB 4 Arbeiter 
eines Hiittenwerks bei der Verwendung einer Farbe an starken Seh
storungen (Nebelsehen, Sehschwache) erkrankt seien. Die Untersuchung 
ergab, daB die Farbe einen Ersatz fiir Leinol enthielt, der aus einem 
Braunkohlenteererzeugnis mit einem Zusatz von leichten Holzteer
olen bestand. Der Gebrauch dieser Farbe wurde eingestellt. In der 
Waggonbauabteilung eines groBeren Werks traten bei den Anstreichern 
im letzten Berichtsjahr oft Krankheitserseheinungen auf, die in Schwin
delgefiihl, Brechreiz und Magenbeschwerden bestanden und nach An
gabe der Arbeiter auf die iiblen Ausdiinstungen von Ersatzfarben 
zuriickzufiihren waren. Bleifarben und deren Gemische wurden nicht 
verwendet. Die mit Terpentinol und Leinolersatz angeriihrten Farben 
enthielten, soweit festgestellt werden konnte, Benzol, auf dessen Dampfe 
wahrscheinlich die Gesundheitsschadigungen zuriickzufiihren sind. 
Die Entwicklung dieser Dampfe wurde dadurch begiinstigt, daB die 
Eisenbahnwagen zur raschen Trocknung des Anstrichs auf geheizten 
Kanalen standen. Zum Schutze der Arbeiter wurde eine Verbesserung 
der Liiftungsvorrichtungen des Arbeitsraumes gefordert. Die mit 
diesen Ersatzfarben verbundenen Gesundheitsgefahren werden wohl 
erst mit der Wiederverwendung von Terpentin ganzlich beseitigt wer
den konnen." (RB. Arnsberg.) 
. "Der Mangel an Firnis und Terpentinol fiihrte zur Verwendung von 
benzolhaltigen Verdiinnungsmitteln fiir Anstrichfarben, deren nach
teilige Einwirkung auf die Arbeiter in engen Raumen zu befiirchten war. 
1m Bezirk kam hier der Innenanstr:ch von Lokomotivtendern und 
Schiffskorpern in Betracht. Fiir gute Durchliiftung der Raume wurde 
gesorgt. Die Durchfiihrung der MaBnahmen machte Schwierigkeiten, 
weil es an Schlauchen und Entliiftungseinrichtungen mangelte. -- 1m 
iibrigen sind Bedenken hinsichtlich der Arbeitsweisen, der Arbeits
raume und Betriebseinrichtungen nicnt aufgetreten." (RB. Danzig.) 

"Benzolhaltige Anstreichfarben und Klebmittel verursachten in 
einigen Fabriken Haut- und Augenerkrankungen. Auch in einer Harzol
destillation, in der die Arbeiter zum Reinigen der Hande von Harz
krusten Monochlorbenzol beniitzten, traten ahnliche Krankheits
erscheinungen auf." (RB. Merseburg.) 

"Der Arbeiter eines Wasserwerks stieg in den Benzollagerraum, 
anscheinend um ein undichtes FaB nachzusehen;er wurde betaubt. 
Das gleiche SchIcksal erlitt bei einem Rettungsversuch der Betriebs
leiter; beide wurderi erst aufgefunden, als der Tod bereits eingetreten. 
war." (RB. Potsdam.) 
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"In einer Holzimpragnieranstalt wurde ein Arbeiter infolge des 
Hantierens mit Dinitrophenol von einem eitrigell Hautausschlag am 
ganzen Korper befallen. Das Umriihren wird auf Anordnung des 
Gewerbeaufsichtsbeamten nunmehr in einem geschlossenen Behalter 
vorgenommen. Ferner stellte die Fabrik den Arbeitern Gummi- oder 
Lederhandschuhe zur Verfugung. Weitere Erkrankungen sind nicht 
mehr eingetreten, zumal das Dinitrophenol jetzt nur noch seIten zur 
Verwendung gelangt." (RB.Oppeln.) 

"Durch Einatmung von Benzoldampfen sind 3 Todesfalle herbei
gefuhrt worden. Infolge zu fruhzeitigen Offnens eines Extraktions
kessels wurde der den Apparat bedienende Arbeiter durch die aus
stromenden, noch warmen Benzoldampfe betaubt. Ein zweiter in 
demselben Raume beschaftigter Arbeiter rief sofort um Hilfe; auch er 
wurde beim Versuche, seinen Kameraden ins Freie zu bringen, bewuBt
los. Die hinzueilenden Hilfsleute vermochten zwar ihn, aber nicht mehr 
den zuerst betaubten Arbeiter zu retten. - Der zweite Fall ereignete 
sich in einer Knochenentfettungsanlage beim Wiederinstandsetzen der 
undicht gewordenen Benzolpumpe. Der dritte Todesfall hatte sich in 
einem Leichter zugetragen, der fruher zum Transport von Rohol ge
dient hatte, und dessen vVandedurch Abwaschen mit Benzol gereinigt 
worden waren. Den gefahrlichen giftigen Eigenschaften des in so vielen 
Gewerbezweigen verwendeten und meistens als harmlos angesehenen 
Benzols wird man in Zukunft ernste Beachtung zuwenden mussen." 
(RB. Schleswig.) 

"Ein Vorkommnis in einer behelfsmaBig eingerichteten Blechwaren
fabrik, in der Eisenblecheinsatze fiir Minen und Tornisterkisten in 
groBerer Menge hergestellt und diese Einsatze mit Lackfarbe gestrichen 
wurden, gab AnlaB, der Verwendung der wahrend des Krieges an Stelle 
von Terpentin vielfach mit giftigen Ersatzstoffen (Benzol, Solvent
naphtha, Dichlorbenzol usw.) hergestellten Farben besondere Aufmerk
samkeit zu schenken. In dem Betriebe erkrankten an einem Tage 12, 
am nachsten Tage 4, am dritten Tage 3, zusammen also 19 Personen, 
nachdem 24 Stunden vor den ersten Erkrankungen das erste FaB einer 
neuen Anstrichfarbe angebrochen worden war. Die Arbeiterinnen 
machten p16tzlich einen betrunkenen Eindruck, wurden besinnungs
los und fielen unter krampfartigen Zuckungen nieder. Nach einigen 
Tagen erholten sie sich samtlich wieder. Bei der amtlich angeord
neten Untersuchung der Farbe wurde viel Solventnaphtha und Azeton 
gefunden. Aus dem Vorhandensein des Azetons erklart sich wohl 
die rauschartige Wirkung der Farbe. Weitere derartige Falle sind 
spater bei Verwendung anderer und unter Beachtung von MaB
nahmen, die bezuglich der Liiftung, Arbeitsdauer und Pausen ge
troffen wurden, nicht mehr vorgekommen. Die MaBnahmen lehnten 
sich eng an die vom Reichsamt des Innern unter dem 18. Juli 1917 
(MBl. S. 249) aufgestellten ,Grundzuge fur die Ausfiihrung von An
streicherarbeiten in Schiffsraumen' an. - Bei den in Emden viel
fach gebauten kleinen MiI?-enbooten wurde uberhaupt keine Lackfarbe 
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mehr, sondern nur noch Zementmilch als Anstrichmasse verwendet." 
(RB. Osnabriick.) 

"Durch Benzoldampfe wurden 2 Arbeiter vergiftet. Einer hatte 
einen Lagerraum, in dem Benzol ausgeblasen war, ohne Atmungsmaske 
betreten, um die Ursache so schnell als moglich zu beseitigen; seine 
Mitarbeiter, die ihn zu retten suchten, erkrankten unter schweren 
Vergiftungserscheinungen. Der zweite erlag der -Einwirkung von 
Benzoldampfen, die er beim Reinigen eines Behalters einatmete, der 
zum Losen von Riickstanden der Teerdestillation in Schwerbenzol 
diente." (RB. Wiesbaden.) 

"Zur Steigerung der Krankheitsziffern trug die im Laufe der Jahre 
notwendig werdende Verwendung gesundheitsschadlicher Ersatzstoffe 
bei. So hatten die Lackierer, Maler und Anstreicher unter den UDan
genehmen Ausdiinstungen der Farben und Lacke, deren Losungsmittel 
aus vorher nicht verwendeten Mineraltilen, vor allem wohl Benzol, 
bestanden, unter Kopfschmerzen und Schwindelanfallen zu leiden. 

Benzolhaltiges Petroleum gab ebenfalls AnlaB zu Klagen, z. B. bei 
Stein- und Buchdruckern. 

Ein Lehrling, der heimlich in einer verbotswidrig geoffneten Benzol
fabrik Putzlappen in Benzol wusch, fand durch Benzoldiinste den Tod." 
(RB. Diisseldorf.) 

"In der Eigenart der Schwerstarbeiterbestimmung lag es begriindet, 
daB die Kommunalverbande bei den Werften auch solche Arbeiter als 
Schwerstarbeiter anerkannt haben, die nicht in der Schwerstarbeiterliste 
des Kriegsernahrungsamtes aufgefiihrt waren, wie es z. B. mit den 
Anstreichern von Schiffsraumen der Fall war. Ihre Tatigkeit vollzog 
sich unter besonderen Schwierigkeiten infolge der Entwicklung benzol
haltiger Diinste, die sie zunachst in einen heiteren Zustand versetzten, 
um sie bei langerer Einwirkung vollstandig zu betauben. Auf den 
Werften an der Unterweser ereigneten sich mehrere Falle vollstandiger 
Betaubung von Anstreichern, die in bewuBtlosem Zustande von ihren 
Arbeitsplatzen entfernt-werden muBten. Die zum Schutze gegen der
artige gesundheitsschadliche Einfliisse yom Reichskanzler aufgestellten 
Grundziige fiir die Ausfiihrung von Anstreicherarbeiten in Schiffs
raumen sind ohne Schwierigkeiten durchgefiihrt worden." (RB. Stade.) 

"Eine Hauterkrankung mit dem typischen Bilde der Chlorakne trat 
in einem Betriebe auf, in dem Gewebe mit Perchlornaphthalin getrankt 
wurden. An Hals, Nacken, Gesicht, Brust und unteren Korperteilen 
der beschaftigten Personen traten die eigenartigen Pusteln meist so 
umfangreich auf, daB sie schlieBlich ganze zusammenhangende und 
stark entstellende Krusten bildeten. Daneben machte sich vereinzelt 
ein Schwachegefiihl in den Beinen geltend, das bis zu einem unsicheren 
Gange fiihrte. Die Rontgenaufnahme lieB in einem FaIle sogenannte 
arthritische Veranderungen der FuBgelenkknochen erkennen. Wenn 
auch von gewerbearztlicher Seite bestritten wurde, daB. die letzte 
Krankheitserscheinung auf die Beschaftigungsart zuruckzufiihren sei, 
so soIl sie hier dennoch nicht unerwahnt bleiben. Als Vorbeugungs-
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mittel wurde Vasenolpuder verwendet. Von besonderer Wichtigkeit 
war eine griindliche Reinigung nach der Arbeit. Der Arbeitsvorgang 
spielte sich so ab, daB das Gewebe iiber RoUen durch den mit der er
hitzten Tr~nkmasse gefiillten Kessel hindurchgezogen wurde. Da die 
Masse die Eigenschaft hat, unterhalb ihres Siedepunktes zu sublimieren, 
traten Dampfe auf, die sich trotz kraftiger Absaugung an der Apparatur 
und den im Raume beschaftigten Arbeitern in Form feinen Staubes 
niederschlugen. Wesentlich fiir eine Verhiitung der Erkrankung bleibt 
es also, die Temperatur der Masse moglichst niedrig und Kessel und 
Stoffbahn unter mechanischer Absaugung zu halten. - Auch in den 
Fabriken, die Patronen fiir Gasschutzmasken fiillten, sind zahlreiche 
Akneerkrankungen vorgekommen. Hier wurden zur Trennung der 
einzelnen Schichten der Fiillung an Stelle von Scheiben aus Draht
geflecht Papierstoffgewebe verwendet, die mit Perchlornaphthalin 
(Perna) impragniert waren. Meist wurden die Arbeiterinnen befallen, 
die die Pernascheiben beim Einlegen in die Patronen anfassen muBten. 
Vereinzelt wurden aber auch Arbeiter in Mitleidenschaft gezogen, die 
gar nicht in korperliche Beriihrung damit kal'1en. So bemerkte man 
einen besondersstarken Ausschlag an Kopf :and Hals eines Mannes, 
der die fertigen Patronen sortierte und im Laboratorium auf ihre Wirk
samkeit priifte, ein Beweis, wie ungeheuer leicht das Perchlornaphthalin 
verdunstet. Bei 90 Personen, die mit den Pernascheiben in unmittel
bare Beriihrung gekommen waren, kamen innerhalb von 9 Monaten 
etwa 50 Erkrankungen vor, obwohl die Arbeiterinnen bei diesen Ar
beiten sehr oft wechselten. 1m Friihjahr 1918 verschlimmerten sich 
die Erkrankungen nach Zahl und Art so, daB das Weiterbestehen der 
Abteilung in Frage gestellt war. Die Betriebsleitung, die iiber eigene 
Fabrikarzte verfiigte, hatte sich mit der Erforschung und Verhinderung 
der Krankheit groBe Miihe gegeben. Fiir die Arbeiterinnen waren reich
liche Wascheinrichtungen mit warmem Wasser vorhanden. Sie konn
ten regelmaBig wahrend der Arbeitszeit baden. Ferner standen beson
dere "Oberkleider zur Verfiigung. Die befallenen Arbeiter wurden zwei
mal wochentlich vom Fabrikarzt untersucht. Auch sonst wurde nichts 
unversucht gelassen, bis sich die Verhaltclsse durch Behandlung des 
Pernaausschlages mit einenl Hohensonnenstrahlenapparat plOtzlich 
wesentlich besserten. Die heilende Wirkung trat schon nach einigen 
Bestrahlungen ein. Etwa die Halfte der 50 mit Perna unmittel
bar in Beriihrung kommenden Arbeiterinnen hatte zwar immer Aus
schlag, der aber, durch die Bestrahlungen hintangehalten, durchweg 
gutartig blieb. Auch Einspritzungen von Natriumkakodyl sollen sich 
in einigen Fallen als wirksames Gegenmittel bewahrt haben. In zwei 
anderen ahnlichen Fabriken sind Pernaerkrankungen auffallenderweise 
weit weniger beobachtet worden." (RB. Potsdam.) 

Bayern. 
"Erkrankungen an Blasentumoren wurden 13 beobachtet, davon 

6 Karzinome und 3 Todesfalle, im iibrigen gutartige Geschwiilste. 
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Die vermutliche Ursache der Erkrankungen war in 4 Fallen Beschaf
tigung mit .Anilin, in 2 Fallen mit Dimethylanilin, in 2 weiteren Fallen 
mit verschiedenen Basen und in den iibrigen Fallen mit ,8-Napthylamin. 
Bei der wechselnden Beschaftigung der Erkrankten und ihrem gleich
zeitigen Umgang mit verschiedenen der in Betracht kommenden Sub
stanzen, war eine sichere atiologische Beurteilung nur in einem Teile 
der FaIle moglich. 1m allgemeinen wird vorderhand die Gesamtheit 
der aromatischen Amidverbindungen als Ursache von Blasenerkran
kungen anzusprechen sein." (Pfalz-Nord.) 

Sachsen. 
"Durch die Verwendung benzolhaltiger Appretur wurden bei den 

Ziehern einer Strohhutfabrik Augenbeschwerden hervorgerufen. Der 
Firma wurde empfohlen, Absaugetische zu beschaUen." (Bez.Dresden.) 

Kleinere Staaten. 
"In einem anderen FaIle war ein Zivilgefangener mit dem Ausfiillen 

eines Rohbenzolbehalters beschaftigt, wobei er zur schnelleren Ent
leerung des Behalters in denselben hineingestiegen ist und hierbei durch 
Gasvergiftung getotet wurde. Ein Aufseher, welcher den Verungliickten 
retten wollte, fand gleichfalls durch Einatmen von Benzoldampfen 
den Tod." 

"Ein Apparatewarter wurde in einer Entfettungsanlage durch aus
stromende Benzoldampfe getotet." (Liibeck.) 

"In einer Superphosphatfabrik erkrankten mehrere Arbeiter, wenn 
auch nur fiir wenige Tage, ernstlich an Schwindelanfallen und Er
regungszustanden, die hauptsachlich in der nachtlichen Ruhezeit auf
traten. Unter dem EinfluB des Krieges muBte statt der sonst zum 
AufschlieBen des Guanos benutzten Schwefelsaure von 60 0 Be die 
53gradige Abfallsaure einer Sprengstoffabrik gebraucht werden. Offen
bar enthielten die beirp. AufschlieBen entweichenden Wasserdampfe 
Nitroverbindungen, die zu den Erkrankungen fiihrten. Durch folgendes 
Verfahren wurde Abhilfe erreicht. Die Halfte des Guanos wurde in 
den Kammern aufgeschlossen, die andere Halfte wie gew6hnlich im 
Mischbottich. Die Massen wurden vermischt und in einer groBen, 
mechanisch entliifteten Halle auf dem Boden ausgebreitet. Eine iiber
maBige Erwarmung der Massen und ein Entweichen groBer, mit den 
Nitroverbindungen beladener Wasserdampfmengen wurde so verhindert." 
(Hamburg.) 

Osterreich. 
"Als Folge der Vergiftung eines Aufsehers der Benzoldestillations

apparate durch Benzoldampfe wurden iiber Antrag des Amtes bei den 
Destillationsapparaten statt der Kontrollglasglocken, welche oft zer
sprangen und nicht leicht dicht zu halten waren, runde guBeiserne 
Kontrollaternen angebracht; diese besitzen zur Beobachtung des Destil
latabflusses zwei gegeniiberliegende Fenster aus Spezialglas, welches 
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fiir hohe Temperaturen geeignet erscheint. Die Probierhahne bei 
diesen Laternen sind mit einfachen Vierkantansatzen und nicht mit 
Handgriffen versehen, um ein Offnen durch Unberufene hintanzuhalten." 
(Mahr.Ostrau.) 

"In einer Tuchfabrik wollten zwei Arbeiter Anilini::il iiberschiitten, 
zerschlugen hierbei jedoch die Flasche, so daB sich der Inhalt ergoB; 
nach dem sogleich vorgenommenen Aufwischen des FuBbodens wurden 
beide Arbeiter infolge Einatmens von Anilini::ilgasen von heftigem Un
wohlsein befallen." (Pardubitz.) 

Schweiz. 
"In schwerwiegender Form auBerte sich die Einwirkung von Dinitro

benzolstaub bei einem Farbenarbeiter, der nach langem Krankenlager 
eine Herzmuskelschwache davontrug, ffir die er mit Fr. 2000.- ent
schadigt wurde. 

Unter den im Jahre 1913 gemeldeten Vergiftungen durch Nitro
benzol und Anilin wird erwahnt, daB die Intoxikation je Imal durch 
die Atmungsorgane erfolgte." (1914-15, III. Kreis.) 

England. 
1914. 

Von den 38 Fallen betrafen 6 die Dinitrochlorbenzolerzeugung, 
charakterisiert durch Dermatitis, die sich ungemein rasch entwickelt 
bei neu eingestellten Arbeitern, die noch nicht an die Substanz gewi::ihnt 
sind; 4 Vergiftungen mit Nitroderivaten des Benzols, und zwar typische 
Vergiftungen, ereigneten sich, wahrend 43 FaIle, die zu zeitweiliger Ent
hebung von der Arbeit oder Versetzung zu anderer fiihrten, hier nicht 
in Betracht gezogen werden. 28 FaIle endlich, darunter 2 ti::idliche, 
ereigneten sich durch Verwendung von Dinitrobenzol in der Spreng
stoffindustrie. Die Symptome waren 15 mal Zyanose, 4 mal Schwindel 
und Delirien, 4 mal Amblyopie, 4 mal Magenbeschwerden und Obsti
pation, 1 mal periphere Neuritis. 22 Fane traten beim Mischen der 
Bestandteile auf. Dr. Bridge, der mit Mr. C. F. Hunter die Arbeits
bedingungen in diesem Indnstriezweig untersucht hat, sendet folgenden 
Bericht: 

"Der Explosivstoff wird gebraucht fiir Bergwerke und Steinbriiche, er be
steht aus einer Mischung verschiedener Stoffe mit Dinitrobenzol. Die Arbeit 
besteht im Trocknen, Mahlen und Mischen der Bestandteile, Amalgamieren und 
Sieben des Pulvers und Einfiillen in die Patronen. AIle diese Operationen er
folgen in einem Mischraum genannten Lokale, und in einem solchen Raume 
waren die beiden Verunfallten beschaftigt. Daselbst waren zwei Misch- und 
Mahlmaschinen aufgestellt. Diese sind ahnlich den gewohnlichen Farbmahl
maschinen konstruiert, vollstandig ummantelt mit Ausnahme je einer OUnung 
vorn und riickwarts und an die Exhaustoranlage angeschlossen. Die Einfiill
oUnung ist nicht zugedeckt. Die Mischung wird yom Boden der Maschine 
herausgeholt und in ZinngefaBe gefiillt, um dann mit einem Amalgamator be
handelt zu werden. Das Pulver wird hierauf auf mechanischem Wege zu einem 
Sieb emporgehoben, das vollstandig ummantelt ist, das Endprodukt passiert 
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dann einen kaffeemiihlenartigen Apparat, wobei unten eine Biichse angebracht 
ist. Es wird durch einen Arbeiter dahin befOrdert, der die Kurbel dreht. 
Einmal verstopfte sich zufii.llig der Elevator, und als die Leute, um die Ur
sache zu beheben, fun offneten, ereignete sich die todliche Vergiftung. Da der 
Boden des Raumes mit Sagesparien bedeckt ist, war es unmoglich, die Menge 
des vorhandenen giftigen Staubes zu schatzen. Der Raum hatte eine Tempe
ratur von etwa 27 0 C. 

lch war iiberrascht von der Zyanose aller Arbeiter in den Mischraumen. 
Der Sohn des Unternehmers war tief zyanotisch und leicht gelblich gefarbt, 
seine Gesichtsfarbe erinnerte an die eines Kindes mit angeborenem Herzfehler. 
Er war eben damit beschaftigt gewesen, eine Verstopfung eines Elevators in 
Ordnung zu bringen, wie sie oben beschrieben ist, klagte aber iiber keinerlei 
Unwohlsein; sein Stellvertreter war ebenfalls zyanotisch, er hatte tags vorher 
die gleiche Arbeit verrichtet. Er sagte, in 24 Stunden werde er ein ganz nor
males Aussehen haben. 

lch glaube, die Ursache der Unfii.lle ist die iibermaBige Beschleunigung 
der Arbeit. Die Leute hatten Uberstunden gemacht, neue Arbeiter von weit 
minderer Sorte als friiher waren eingestellt worden." 

Fortschritte in der Anwendung der lokalen Absaugung und Herab
minderung der Arbeit bei den Mischmaschinen auf 4 Stunden haben 
die Gefahr geringer gemacht. Endlich sandte Dr. Peddie, Fabrik
arzt, folgenden Bericht, betreffend schwere Unfalle: 

"Um diese Ereignisse zu beurteilen, ist es notig, zu konstatieren, daB die 
Zusammensetzung der Explosivstoffe geandert wurde, um ihre Verwendung in 
den Bergwerken sicherer zu gestalten. Dies wurde erreicht, indem in bestimmter 
Menge eine zerflieBende Substanz zugesetzt wurde, durch die das Explosions
mittel aufnehmbarer fiir die menschliche Haut wurde. Bei der groBen Nach
frage nach dem Mittel durch die lndustrie waren daher Uberstunden notig, es 
wurde zuerst ein Teil der Nacht zu Hilfe genommen, und als der Sommer fort
schritt und die Hitze zunahm, damit auch die Fliichtigkeit der Benzolverbin
dungen, wurde mehr in der Nacht gearbeitet als tagsiiber. lch tat mein mog
lichstes, um die Zahl der FaIle zu verringern. lch war aIle 14 Tage im Be
trieb, seitdem ich angestellt bin, in diesem Jahre aber allwochentlich, oft drei
mal. Da die Mehrzahl der Arbeiter von weither kam, zweifelte ich nicht, daB 
viele von ihnen mit niichternem Magen eintreffen, was sie fiir die Aufnahme 
des Giftes disponierter machen muBte. Am besten wird daher die Vergiftung 
durch einen vollen Magen bekampft. . AIle Leute, die ich untersuchte, hatten 
gesunde Organe, aber infolge der iibertriebenen Arbeitsintensitat gab es viele, 
die der Anstrengung nicht gewachsen waren. Die Schichten sind nunmehr auf 
4 Stunden reduziert worden, und um den Ernahrungszustand zu heben, geben 
wir vor- und nachmittags eine Pinte (1/21) Milch, in letzter Zeit sogar jedem 
Arbeiter unentgeltlich ein frisch gekochtes Mittagessen." 

Angeschlossen an Dr. Peddies Bericht waren Briefe von Dr. 
H. Holmes, Augenarzt der "Royal Infirmary", Wigan, dazu Peri
meterkarten, die die au Berordentliche Gesichtsfeldeinengung bei 
4 Fallen von Amblyopie zeigten, ferner die Resultate der Blutunter
suchung von Dr. Sellers, Assistent am "Public health Laboratory", 
Manchester. Dr. Holmes schreibt: 

"Niemals vorher habe ich bei Dinitrobenzol so auBerordentliche Gesichts
feldeinengungen gesehen wie bei zweien von diesen Fallen und kann mir dies 
nicht recht erklaren. Gesichtsfeldeinschrankung spricht gewohnlich fiir Netz
hautatrophie oder Hysterie. lch fand kein anderesSymptom von Hysterie oder 
Neurasthenie bei den Patienten und denke hier gar nicht daran, und bei keinem 
FaIle schien das Gesichtsfeld fiir Handbewegungen stark eingeschrankt, daher 
glaube ich auch nicht, daB eine wirkliche Atrophie vorliegt. Dennoch muB 
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diese Einengung, zusammen mit ausgesprochener Blasse der Papille, als ernstes 
Symptom betrachtet werden, ich glaube daher, daB aIle diese Leute von der 
Moglichkeit, mit dem Gift in Kontakt zu kommen, vollstandig ausgeschlossen 
werden mussen, insbesondere dann, wenn in den ersten 3 Monaten keine Besse
rung eintritt." 

Dr. Arthur Sellers Bericht gibt in Tabellenform die fiinf Blut
befunde wieder. Die Zahl der roten Blutkorperchen betrug 2-3 Mil
lionen, die Farbeindizes 1,1-1,6. Die Leukozyten waren normal. Am 
auffallendsten war daher die Reduktion der Erythrozyten und deren 
Disproportion zur Hamoglobinabnahme. In 2 Fallen fanden sich 
basophil granulierte Erythrozyten nebst geringgradigen anderen Ver
anderungen. Das Blut war stets etwas dunkIer als normal, das Serum 
nach dem Gerinnen etwas tingiert, vielleicht wegen der Anwesenheit 
von etwas Methamoglobin, dessen charakteristisches Spektrum die 
Untersuchung zeigte. 

1918. 

"Benzolvergiftung kommt in akuterund chronischer Form vor. 
Akute Falle. Ein Destillierer erlag der Einatmung von Benzol

dampf, indem durch Druckerhohung im Dampfkocher raschere Destil. 
lation bewirkt wurde als der Kiihler bewiiltigen konnte. Der Dampf 
drang daher durch das obere Ende des VorstoBes in den Raum ein. 
Der Mann wurde am 18. Marz bewuBtlos, kiinstliche Atmung und Sauer
stoffinhalation brachten ihn zu sich, doch verlor er abermals das Be
wuBtsein und wurde durch iiber 2 Stunden fortgesetzte kiinstliche 
Atmung nochmals aufgeweckt. Er ging am Abend des 19. Marz wieder 
an die Arbeit, fiihlte sich bis auf etwas Kopfschmerz wohl und arbeitete 
die Schicht durch. Er kehrte am Abend des 20. zuriick, starb aber in 
der Nacht. Es war kein Anhaltspunkt fiir weitere Gasvergiftung zu 
erkennen. 

Ein Arbeiter betrat einen Benzoltankwagen durch ein Mannloch 
von 15 Zoll Durchmesser, um Riickstande zu entfernen. Der Tank 
war mit Wasser gefiillt und 20 Stunden friiher ausgedampft worden. 
Das Wasser war gewechselt und es war neuerlich durch 12 Stunden 
ausgekocht worden, endlich wurde der Tank zur Kiihlung mit kaltem 
Wasser gefiillt, dieses ausgelassen und der Tank dttrch 10 Tage leer 
stehen gelassen, das Mannloch offen. Ein Lehrling, der drauBen Wache 
stand, sah den Mann zusammenstiirzen, er versuchte, ihm zu helfen, 
vermochte es aber nicht; ein zweiter Mann teilte das Schicksal des 
ersten, als er einstieg und jenen mit einem Strick bergen wollte. 
Ein dritter barg beide Leichen, erkrankte aber danach schwer. 1m 
AnschluB an diesen Unfall empfahl Mr. Jackson: 1. die Tanks mit 
Wasser auszukochen, das Wasser zu entleeren und den Schlamm.gleich 
danach zu entfernen, 2. vor dem Betreten die Tanks mit Wasser zu 
fiillen und wieder zu entleeren und 3. fiir Zufuhr frischer Luft durch 
einen Respirationsapparat zu sorgen. Ein ahnlicher Unfall, jedoch 
nicht todlich, ereignete sich beim Reinigen eines Tankwagens, der 
zum Transport von Kreso161 von einer Teerdestillation zu einer Waggon-
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fabrik verwendet worden war, von einem Naphthalinniederschlag, der 
sich am Boden des Tanks gebildet hatte. . 

Chronische Benzolvergiftung. 1m Januar 1918 wurden 2 Falle 
von Purpura haemorrhagica bei Leuten gemeldet, die in einer 
groBen Gummifabrik als Strecker beschaftigt waren. Einer von diesen 
beiden Fallen wurde als tOdlich, der andere als schwer krank im Spital 
liegend gemeldet. Das sind die ersten in England bekannt gewordenen 
FaIle von chronischer Benzolvergiftung. In anderen Landern wurden 
solche von Zeit zu Zeit berichtet: 1m Jahre 1911 2 tOdliche in oster
reichischen Gummiwerken, mit Purpura haemorrhagica als Haupt
symptom. 1m Jahre 1897 berichtet Santesson 2 todliche FaIle 
bei 9 Frauen in einer Druckerei in Schweden. Charakteristisch 
waren stets die roten Flecken (Hautblutungen) und Blutungen von 
Nase und Mund. .Ahnliches berichtet Selling aus einer amerikani
schen Konservenfabrik, wo Madchen zum VerschlieBen von Zinn
biichsen eine Losung von Gummi in BenzQ,1 beniitzten. In allen Fallen 
wurde starke Verminden.mg der roten Blutzellen, einmal bis auf 640000 
pro Kubikmillimeter, gleichzeitig starke Leukopenie (Verminderung 
der Zahl der weiBen Blutkorperchen) bemerkt, wobei insbesondere die 
polymorphkernigen an Zahl abnahmen. 

Nach Dr. Bridge und Dr. Veitsch waren beide Leute in einer 
Ballonfabrik als Gummistreicher beschaftigt. 1m September 1917 
wurden sie in einen neuen Raum, enthaltend 20 Streichmaschinen, 
versetzt. Von diesen wurden drei zum Streichen des Ballonstoffes ver
wendet, nachdem das Gummi dafiir in Benzol gelOst worden war, frUher 
war Steinkohlenteer-Naphtha verwendet worden. Die zwei Leute 
sollten zwei von den drei Maschinen bedienen, der eine verlieB die Arbeit 
am 11. Dezember 1917 und starb am 18., der andere gab die Arbeit 
am 13. auf und starb am 9. Januar 1918. Zwischen Beginn der Gift
wirkung und Ausbruch der Krankheit lagen beide Male 3 Monate. 
Die beiden Manner waren 30 und 29 Jahre alt und vorher gesund. Die 
Symptome waren Unwohlsein und Anamie, dann Hamorrhagien der 
Haut und der Schleimhaute, endlich schwere Blutungen von Nase, 
Gaumen und, Darm. Die Erythrozyten waren im ersten FaIle auf 
2,8 Millionen, die' Leukozyten auf 2000 herabgegangen, Hamoglobin 
35%, Farbeindex 0,6. Charakteristisch waren bei der Obduktion die 
zahlreichen Blutungen durch den ganzen Darmtrakt und Endokard, 
im zweiten, genauer untersuchten FaIle zeigten sich Knochenmark
veranderungen an den langen Rohrenknochen. Es lag das Krankheits
bild der aplastischen Anamie vor, identisch dem bei Trinitrotoluol 
beschrie benen: 

Ein dritter, auch tOdiicher Fall betraf einen Arbeiter, der Metall
reifen in einer Pneumatikreifenfabrik mit einer Ltisung von Gummi zu 
iiberziehen hatte. Der Mann arbeitete 1/2 Jahr in dem Betriebe und 
erkrankte im Juli anscheinend infolge der ungiinstigen Wirkung, die 
die Verminderung der Ventilation im Arbeitsraum zur Folge hatte, 
da Benzol- und andere Dampfe einwirken konnten. Der Arbeitsraum 
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war eine Ecke eines groBen Saales, der teilweise durch Glas, teilweise 
durch Holzwande unterteilt war. Er war 12 FuB lang, 12 breit, 11 hoch, 
besaB seehs Fenster, von denen vier seitlich, zwei endstandig waren. 
Jede Fensterflache betrug 28--36 Zollo 

Anfang Mai wurden bauliche Veranderungen in dem Stockwerk 
dariiber begonnen und, um das GebaIk zu stiitzen, wurden Pfosten in 
die Fenster eingefiigt.' Dadurch wurde das Offnen von vier Fenstern 
bis auf wenige Zoll verhindert, der Verstorbene war einer von den drei 
in diesem Raume beschaftigten Leuten. Er war 33 Jahre alt und 
hatte dieselben Krankheitssymptome wie die friiher erwahnten. 

Obwohl gleich eine arztliche Untersuchung aller dem Benzol aus
gesetzten Arbeiter stattfand, zeigte kein anderer Vergiftungssymptome. 

Der Chemiker des Betriebes stellte Untersuchungen iiber den Benzol
gehalt der Luft an verschiedenen Stellen des Streichsaales an. Dieser 
betrug: 

Mitte des Ganges zwischen den Maschinen. . . 
Gegeniiber dem Abzug hinter der Maschine; Ma

schinen beiderseits im Gange. . . . . . . . 
Zwischen zwei in Gang befindlichen Maschinen, 

1 FuB vom Boden . • . . .' . . . . . . . 
dgl. an der Zimmerdecke. • . . . . . . 

1 FuB von der Lehre einer Maschine im Niveau 
des Streichers . . . . . . . . . . . . . . 

dgl. bei der Kleiderablage . . . . . . . 
Wiihrend des Streichens von gefirniBten Stoffen 

dgl. ........ ' .. . 
dgl. von Gummistoff . . . 

Teigmiihle in der Rohe des Gesichts einesArbeiters 

Zahl der bei der Benzol 
Probeentnahme auf 
im Gange befind- 10000 Teile 
lichen Maschinen I Luft 

7 

8 

6 
6 

5 
10 
8 
5 
3 

2,1 

10,5 

3,7 
4,6 

2,5 
2,5 
8 
7 
4 
6 

Daraus schloB Mr. Stevenson Taylor, daB in einem Streichraume 
von 55000 KubikfuB Inhalt, der zehn Streichtische fiir die Ballon
fabrikation enthaIt, pro Minute 15,33 KubikfuB Benzoldampf ent
wickelt werden. Bei 30 maligem Luftwechsel in der Minute wiirde, 
gleichmaGige Verteilung im Raume vorausgesetzt, die Luft in dem 
Raume 0,055 % Dampf enthalten. Diese Menge ist weit unter der 
Grenze fiir explosible Mischungen von Luft und Benzol, diese betragt 
namlich 3% Benzoldampf, die oberste Grenze 6%. Ohne Ventilation 
enthielt die Luft nach 1 Stunde 1,68% Benzol. 

Mit Riicksicht auf die Gefahr bestand die Notwendigkeit, entweder 
die Verwendung des Benzols abzustellen oder die Ventilation in Raumen, 
in denen es zur Verwendung kommt, zu erhohen, damit die Benzol
menge unterhalb der Grenze der Giftigkeit bleibe. Die bei der Venti
lation von Lackierraumen gewonnenen Erfahrungen sprachen dafiir, 
dieses Verfahren auch im vorliegenden FaIle anzuwenden und nach 
diesem Grundsatze verfuhr die Behorde. Die Raumventilation wurde 
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gesteigert, zunachst in dem Raume, wo jene beiden todlichen Falle sich 
ereignet hatten, vom 16. auf den 57fachen Luftwechsel pro-Stunde, im 
Pneumatikreifenraum wurde ein kraftiger Ventilator (4370 KubikfuB 
Luft pro Minute) aufgestellt, so daB der Benzolgehalt. der Luft weiter 
auf 8 pro 10000 Teile 18 Zoll vom Arbeitsstiick herabgedriickt wurde. 
Es ereigneten sich keine weiteren Vergiftungen. Arztliche Untersuchung 
alIer .i\.rbeiter wurde eingefiihrt und alle Betriebe, die derartige Arbeiten 
ausfiihrten; visitiert und ihnen gezeigt, welche VorsichtsmaBregeln bei 
der Verwendung von Benzol zu treffen waren. Dr. Burnet sieht 
Nasen- und Zahnfleischblutungim als Friihsymptom an, das als Indi
kator fiir den AnschluB von der Arbeit vorziiglich verwendbar ist. 
Fachleute haben sich dahin ausgesprochen, daB das Xylol ein sehr 
brauchbarer und weit ungefahrlicherer Ersatz fiir Benzol seL" 

Niederlande. 
1914. 

Ein Arbeiter in einer Biirstenbinderei erkrankte an Anilinvergiftung 
durch Hantieren mit Pfianzenfasern, die mit Anilin gefarbt waren. 

An Benzolvergiftung erkrankte ein Arbeiter in einem Raume, wo 
PreBgas aus Petroleum durch Vergasen erzeugt wird; dabei kam es 
zum Entweichen von Gas. 

1915. 
Erkrankung mit tOdlichem Verlaufe trat bei einem Manne ein, der 

ein Wasserreservoir mit einem benzolhaltigen Lack anzustreichen 
hatte. Bei dieser Arbeit waren schon tags vorher im ganzen 3 Ar
beiter tatig gewesen, hatten iiber den starken Geruch des Lackes 
geklagt und sich schwindelig gefiihlt. Am folgenden Tage sollten je 
2 Arbeiter 1/2Stii!ldlich abwechseln, der obige 20jahrige Arbeiter wurde 
bald nach dem Betreten des Reservoirs bewuBtlos und starb trotz 
kiinstlicher Atmung und Sauerstoffinhalation. Das Reservoir hatte 
einen Inhaltvon 300 cbm und war nur nach oben offen, es hatte einen 
Durchmesser von 10 m, war bis zur Hohe von 6 m zylindrisch, lief 
dann kolbenformig zu. Der Doktor hatte sich vorher bei anderen 
Wasserwerksleitern erkundigt, aber von keiner anderen Schadlichkeit 
als starkem Geruch gehort. 

"Ein 22 Jahre alter Arbeiter hatte das Innere eines Spritzwagens 
mit Schwarzfirnis anzustreichen, er wurde betaubt und blieb die ganze 
Nacht im Tank liegen; am nachsten Tage klagte er iiber 'Obelkeit und 
Schwindel, objektiv fiel Blaufarbung und AngeschwolIensein der Adern 
des Gesichtes auf. Der PuIs war frequent, der Urin enthielt Spuren 
von EiweiB. Der Fall endete mit Genesung. Der Firnis enthielt laut 
chemischer Untersuchung Benzolderivate." 

1916. 
Von zwei Anilinvergiftungen betraf eine einen Arbeiter einer chemi

schen Fabrik, er atmete Dampfe aus einem Anilinkessel ein; der zweite 
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Fall betrafeinenWeber, der schwarzes Garn webte. SchwankenderGang, 
Schwindel, Augenfiimmern, allgemeine Schwache, blaschenformiger 
Ausschlag an beiden Handen waren die Folgen. Wahrscheinlich atmete 
er bei seiner Arbeit mit nicht ganz trockenem Garn kleine Anilindampf
mengen ein. 

Benzolvergiftung in einer Gummifabrik. "Ein 19jahriger Arbeiter, 
seit 9 Wochen an der ,Streichmaschine' tatig, hatte eine Losung 
von Kautschuk in Benzol auf Bander fUr Fahrrad- und Automobil
bereifungen aufzutragen. Zwei Mischungen waren in Gebrauch, von 
denen die eine 4/0' die andere °/6 Benzol (Rohbenzol) enthielt. Bei 
5stiindiger Arbeitszeit verarbeitete der Mann etwa 45 kg der Mischung. 
Der durch Befragen der Arbeitsgenossen des Betreffenden vom medi
zinischen Gewerbeinspektor erhobeneTatbestand ergab, daB dieser, 
ohne vorher iiber Beschwerden geklagt zu haben, vor der Maschine 
stehend, plOtzlich nach vorn umfiel. Er lag dann bewegungslos auf dem 
Boden, das Gesicht blau gefarbt. Die Leichenschau (Obduktion 1-Ref.) 
ergab keine Todesursache. Die Annahme, daB es sich bei dem bisher 
gesunden Manne um Benzolvergiftung handle, wird durch das in 'der 
Literatur beschriebene Vorkommen iibereinstimmender Falle bestarkt. 
Yon 3 an der gleichen Maschine arbeitenden Leuten wurde danach 
einer plotzlich schwindelig und starb gleich danach. 

Das Benzol wird in diesem Unternehmen nunmehr durch ein Benzin
praparat ersetzt, das nach der Untersuchung des Chemikers der Gewerbe
inspektion aus Leicht- und Schwerbenzin, gemengt mit etwas Benzol, 
besteht. AuBerdem wurde eine entsprechende Gasabsaugung vor
geschrieben. " 

Mit Riicksicht auf die wahrend des Krieges besonders nahegeriickte 
Moglichkeit der Benzolvergiftung wurde ein Merkblatt fUr Arbeiter 
herausgegeben, die mit Streichen selbsttrocknender Farben, Lacke und 
Firnisse beschaftigt sind. Der Inhalt des Merkblattes ist folgender: 

Anweisung fUr die Arbeiter, die beim Lackieren, Firnissen 
und Farben mittels schnelltrocknender StoWe beschaftigt sind. 

Viele schnelltrocknende "Farben, Firnisse und Lacke enthalteIi als 
Losungsmittel leicht verdampfende - aber giftige - fliichtige 
Stoffe. Dabei wird viel von 

Benzol und benzolhaltigem Benzin 
Gebrauch gemacht. 

Vergiftungsgefahr. 
Der Vergiftungsgefahr sind alle Personen ausgesetzt, die dabei 

schnelltrocknende Farben, Firnisse und Lacke verwenden, insbesondere 
aber jene, die dies in abgeschlossenen Raumen tun und lange Zeit 
hindurch in dieser Weise beschaftigt sind. Die Gefahr nimmt zu, wenn 
die Temperaturhoch und der Luftwechsel gering ist, letzteres deshalb, 
weil die Dampfe schwer sind und in geringer Hohe hangen bleiben. 
Die Vergiftung erfQIgt durch Einatmen der Dampfe, mitunter aber 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 11 
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auch durch Aufnahme der fliichtigen Stoffe im Wege der Raut, wenn 
die Rande damit in Beriihrung kommen. Benzin, das viel weniger giftig 
ist als Benzol, ist bei langdauerndem Einatmen auch gesundheits
schadlich, insbesondere wenn es Benzol enthalt. 

Andere giftige Losungsmittel sind Schwefelkohlenstoff, Toluol, 
Xylol. 

Symptome der Vergiftung: 
Benommenheit, Kopfschmerz, Brechneigung, Schwindel, Rusten, 

Ohrensausen, Aufgeregtheit, Zittern und Krampfe; beim Einatmen 
groBer Mengen der Dampfe plOtzliche, stundenlang dauernde BewuBt
losigkeit, mitunter der Tod. 

SchutzmaBregeln. 
Beim Anstreichen, insbesondere von Kesseln, Reservoirs, Tanks und 

anderen geschlossenen Raumen, muB wahrend der Arbeit fiir energische 
Liiftung gesorgt werden. Die Arbeit ist zeitweilig durch Aufenthalt 
im Freien zu unterbrechen. Sprechen, Pfeifen und Singen ist nicht 
gestattet, da hierdurch die Einatmung der giftigen Dampfe gefordert 
wird. 

Waschen der Rande mit Benzol darf nicht erfolgen. Jeder An
streicher soli sich, sobald er sich unwohl fiihlt, an die frische Luft be
geben. Bei schwereren Vergiftungen ist Zufuhr von Sauerstoff not
wendig; in solchen Fallen ist so bald wie moglich arztliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. 

Benzol und benzolhaltige Benzine als Losungsmittel fiir Lacke usw. 
sind giftig. Die Vergiftungsgefahr ist besonders groB in geschlossenen, 
schlecht ventilierten Raumen, dann bei hoher Temperatur. Auch 
Schwefelkohlenstoff, Toluol, Xylol sind giftig, in geringerem MaBe 
Benzin. Es folgen kurz die Erscheinungen der Benzolvergiftung. Die 
wichtigste MaBregel gegen Vergiftung ist ausgiebige Lufterneuerung 
vor und wahrend de>r Arbeit. Sprechen und Singen ist zu unterlassen, 
da dadurch die aufgenommene Dampfmenge zunimmt. Bei Unwohl
sein begebe man sich an die frische Luft. 

Xy lolvergiftung in einer Blech warenfa brik. "In der schlecht 
ventilierten Lackiererei wurden Blechwaren in warmen· Lack ,Black 
tar Varnish' getaucht, wobei der 30jahrige Arbeiter Dampfe einatmete. 
Die chemische Untersuchung des Lackes ergab als Losungsmittel Xylol 
und hohere Kohlenwasserstoffe. Die Beschwerden bestanden in Kopf
weh, "Obelkeit und mangelnder EBlust. Taglich wurden 81 verarbeitet. 
Zur Verdiinnung des Lacks wird Benzin verwendet. In der Farben
anmacherei wurde iiberdies durch den medizinischen Gewerbeinspektor 
ein BlechgefaB mit der Etikette ,Terpentin' gefunden. Die chemische 
Untersuchung ergab jedoch, daB dies ein Randelsname sei, der mit 
Unrecht an Terpentinol erinnere. Das Losungsmittel bestand eben
falls aus Xylol und hoheren Kohlenwasserstoffen. 
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Nunmehr wurde das HeiBtauchen durch Kalttauchen ersetzt, 
iiberdies wurde auf Grund des Art.237 des Sicherheitsgesetzes die 
Arbeitszeit von der Distriktsbehorde fiir das Personal, solange es beim 
Lackieren und am Trockenofen beschaftigt ist, auf 4 Stunden taglich 
beschrankt.' , 

Ein Lack in einer Fiillofenfabrik enthielt nach der chemischen 
Untersuchung als Losungsmittel Xylol und hohere Kohlenwasserstoffe 
und in Spuren Toluol. Ein dort tatiger Arbeiter litt an einer Haut
erkrankung der linken Hand. 

1917. 

Anilinve;r:giftungen wurden 3 angezeigt, eine davon irrtiimlich: 
In einer chemischen Fabrik beim Anilinkessel bekam ein Arbeiter 
blaue Lippen und Unwohlsein, erholte sich nur langsam unter Wa
schungen und schwarzem Kaffee; ein zweiter Fall ereignete sich in 
einer Kattunweberei beim Beizen mit Anilinol. 

Von 2 Benzolvergiftungen war eine durch Reinigen eines Gastopfes 
bei einem Sauggasmotor einer Biirstenmacherei, die zweite in einer 
Kautschukfabrik erworben. 

In einer Fabrik militarischer Gasmask(ln wurden groBe. Mengen 
eines Losungsmittels fiir Gummi gebraucht, das aus Benzol, Xylol 
und Toluol bestand. Die Arbeiterinnen klagtim bei der arztlichen 
Untersuchung iiber Kopfschmerz, Schlafrigkeit, Schwindel und schlech
ten Appetit. Durch Einrichtung einer besseren Ventilation verminderten 
sich die Klagen. 

In einer Kautschukvulkanisiererei wurde mit Paranitrosodimethyl
anilin gearbeitet, die Arbeiter hatten Schwellungen des Gesichts und 
Jucken der Hande. Das starke Schwitzen war Mitursache des Haut
leidens. Der Betriebsleiter kannte die Giftigkeit des Stoffes nicht, 
die Arbeiter verlieBen, ohne sich zu waschen, den Betrieb. 

"An der Streichmaschine einer Fahrradbereifungsfabrik wurden 
Bander mit einer Losung von Kautschuk in Benzol bestrichen, wobei 
50% des Losungsmittels im Arbeitslokal zur Verdampfung kamen. 
Das Benzol schien nach der amtlichen chemischen Untersuchung 
Rohbenzol zu sein, d. i. Benzol vermischt mit hoher siedenden 
Fraktionen. 

Dampfabsaugung fehlte. Die Arbeiter in dem Betriebe schienen 
der Gefahr der Vergiftung unkundig zu sein. Ein gedrucktes Merkblatt 
wurde verteilt." 

"Dem medizinischen Gewerbeinspektor und dem Staatschemiker 
fiel beim Besuche einer chemischen Fabrik die gelbe Farbe alles Holz
werkes auf, die auf dem Gehalt der Luft an Anilin beruhte. In friiheren 
Zeiten waren FaIle von ,Blausucht' vorgekommen, spater gab es unter 
den Arbeitern keine Klagen iiber ihren Gesundheitszustand mehr. 
Man schien die Methode der ersten Hilfeleistung durch kiiustliche 
Atmung nicht zu kennen. Ein Sauerstoffapparat war nicht vorhanden. 
Die Badekabinen konnten, wenn ein Arbeiter sie versperrt hatte und 

11* 
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innen unwohl geworden war, nicht von auBen geoffnet werden. In 
der Zelle befand sich nahe dem FuBboden ein RippenheizkOrper. AIle 
diese MiBstande waren bei der nachsten Fabrikinspektion behoben." 

1918. 

"In einer Seifenfabrik zog sich ein junger Mensch von 16 Jahren 
eine Nitrobenzolvergiftung durch Zusetzen von etwas Nitrobenzol 
aus einer Flasche zu einer Seifenlosung zu. Nach mehrtagiger Arbeit 
klagte er iiber Kopfschmerz, Schwindel, Schwarzsehen vor den Augen, 
"Obelkeiten, auch wurde Gesicptszyanose konstatiert. Herstellung 
erfolgte bald durch Arbeitswechsel. 
. In dem Streichmaschinensaal einer Kautschukfabrik empfanden 
die Arbeiter durch reizende Rohbenzoldampfe Augenbrennen, 
Hustenreiz, Kopfweh, Schlafrigkeit und Schwindel, bei einigen Leuten 
wurde auch Tremor der Finger wahrgenommen. Das Losungsmittel 
war frillier Benzin, dieses gab zu weniger Klagen AnlaB. Spaterwurden 
Losungsmittel unbekannter Zusammensetzung verwendet, zuletzt ein 
,Benzin', das nach der chemischen Untersuchung Rohbenzol zu sein 
schien, ein zweites Muster bestand aus Benzol und hoheren Kohlen
wasserstoffen, ein drittes war identisch mit Ligroin, einem Petroleum
bestandteil. 

ZweckmaBiger Schutz gegen die Vergiftungsgefahr besteht lediglich 
in der maschinellen Absaugung vom Streichbrett. Solange dies nicht 
stattfindet, muB die Arbeitszeit nach Art. 246 des Arbeiterschutz
gesetzes ,auf die Halfte reduziert werden." 
. Benzol in der Schuheremefabrikation. "Als Losungsmittel 
wurde ,Terpino' verwendet. Ein vom arztliehen Gewerbeinspektor 
entnommenes Muster bestand aus Benzol und seinen Homologen. Ahn
liches gilt von zwei spater entnomnienen, vom Chemiker der Gewerbe
inspektion untersuchten Mustern,auch sie enthielten Benzol und seine 
Hom.ologen, darunter Xylol. An derFiillmaschine der Sehuhcreme
dosen werden taglich von Madchen 30 I Xylol verbraueht. Verlangt 
wurde ein gut passender Holzdeckel iiber der Fiillmaschine. Dem
nachst wird ein Benzolmerkblatt herausgegeben." 

Benzolderivate in der Mnnitionsindnstrie 
(s. a. "Nitrose Gase" S. 96, "Anhang" S. 256, f. Bayern "AIlgemeines" 

S. I). 

Deutsches Reich. 
Pren13en. 

'lIn Sprengstoffabriken, Granatenfiillstationen und anderen Muni
tionsfabriken haben sieh nachweislieh, abgesehen von der todliehen 
Erkrankung einer Arbeiterin, die von dem Pathologisehen Institut in 
Halle a. S. letzten Endes auf die Einwirkung von Trinitrotoluol zuriick-
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gefiihrt wurde, schwere Krankheitserscheinungen nicht gezeigt. Die 
sonst auBerordentlich giftige Wirkung des Trinitroanisols beschrankte 
sich im hiesigen Bezirk, da seine Verarbeitung nur kurze Zeit dauerte, 
auf einzelne FaIle von Ekzemen an den Handen und Anschwellungen 
des Gesichts. 1m iibrigen machte sich viel£ach, vornehmlich bei den 
mit Pikrinsaure in Beriihrung kommenden Arbeitern, ein intensives 
Gelbwerden des Gesichts, der Hande und des ·Haares bemerkbar, das 
aber das Wohlbefinden nicht weiter beeintrachtigte. Von ausschlag
gebender Bedeutung fiir den guten Gesundheitszustand in diesen Be
trieben waren die weitraumige und luftige Bauart der Arbeitsraume, 
die Beobachtung groBter Ordnung und Sauberkeit auch in der Kleidung 
der Arbeiter und die Verabreichung einer reichlichen, moglichst fett
reichen Kost durch Werkskiichenspeisungen, die durch die Industrie
versorgungsstelle besonders unterstiitzt wurden. Einige Werke waren 
auch in der Lage, den besonders gefahrdeten Arbeitern und Arbeite
rinnen teils aus eigener Viehhaltung, teils aus besonderen Zuweisungen 
regelmaBig eine, wenn auch beschrankte, Menge Milch zu verabreichen." 
(RB. Magdeburg.) 

"In der Sprengstoffindustrie kamen zahlreiche Erkrankungen vor, 
die auf die Arbeit mit giftigen Stoffen zuriickzufiihren waren. Die zur 
Vermeidung solcher Schadigungen dienlichen MaBnahmen lieBen sich 
in dem wiinschenswerten Umfange viel£ach nicht durchfiihren, weil die 
dazu notigen Gegenstande in geniigenden Mengen nicht zu beschaffen 
waren (z. B. trberkleider, Handtiicher, Seife, Schuhe usw.). Gleich
wohl geschah nach Moglichkeit alles, was Gesundheitsschadigungen 
zu verhiiten geeignet sein konnte (Milchausgabe). In einer Sprengstoff
fabrikwurde ein eigener Fabrikarzt mit einer Anzahl von Kranken
schwestern angestellt, in Krankenbaracken und einem eigenen Kranken
haus' wurde fiir Behandlung der Kranken gesorgt, Luft- und Sonnen
bad diente zur Unterstiitzung der HeilmaBnahmen usw. " (RB. Oppeln.) 

"In einem Betriebe der Heeresverwaltung, in dem gefiillte Gra
naten statt mit Behel£sverschluBschrauben mit gebrauchsfertigen Ziin
dern versehenwurden, erkrankten 8 Arbeiterinnen an Hautentziin
dungen, die sich in kleinen Geschwiiren an den Armen, zum Teil 
auch am ganzen Korper, auBerten. Als Ursache wurde die Einwirkung 
von Trinitroanisol angenommen, womit die Granaten gefiillt waren. 
Geringe Mengen davon fielen beim Losen der VerschulBschrauben auf 
den Arbeitstisch, so daB sich ein feiner, der Haut schadlicher Staub 
bildete. Die Krankheitserscheinungen schwanden, sobald die Beteiligten 
andere Arbeiten verrichteten. Nur in eine:m FaIle war eine 4wochige 
Krankenhausbehandlung notwendig. Weitere Erkrankungen sind 
spater nicht aufgetreten. Die Betriebsleitung fiihrt diesen Umstand 
auf eine andere Zusammensetzung der Granatenfii11masse zuriick, da 
sie irgendwelche Betriebsveranderungen nicht getroffen hatte." (RB. 
Konigsberg.) i 

"In der Sprengstoffindustrie sind Gesundheitsschadigungen be
sonders bei der Verarbeitung von Nitrokorpern aller Art wahrgenommen 
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worden, und da beim Einfiillen solcher Stoffe in Granaten, Minen, 
Handgranaten und Geschosse zahlreiche Arbeiterinnen beschaftigt 
wurden, sind diese dabei stark in Mitleidenschaft gezogen worden. 
In einer Fullstation fur Granatminen, in der Donarit mit 15,2% aro
matischen Nitroverbindungen verschiedener Nitrierstufen verarbeitet 
wurde, stellten sich bald Erkrankungen unter Gelbfarbung der Haut 
ein. Die Arbeiterinnen zeigten blasses Aussehen und Blutarmut un.d 
klagten uber Schwindel, Kopfschmerzen, Erbrechen, Ameisenlaufen in 
den Gliedern und allgemeine Korperschwache bei erheblicher Herz
schwache. Der Arzt fuhrte die Schadigungen auf das Einatmen der 
Ausdunstungen des Sprengstoffes zuruck. Durch VergroBerung des 
Luftraumes, Anlegung einer mechanischen Entliiftung, VOrlhalten von 
Lederhandschuhen und besonders durch maschinelles Einfiillen des 
Sprengstoffes wurde eine wesentliche Besserung der Verhaltnisse er· 
zielt. - In der Trinitrotoluolabteilung einer Sprengstoffabrik waren 
die Arbeiterinnen in hoherem MaBe als in anderen Betrieben Luftrohren
erkrankungen ausgesetzt, neigten auch mehr zu Blutarmut, und ihre 
auBere Erscheinung lieB auf hoheres Alter schlieBen, als es ihren Lebens
jahren entsprach; bei einigen zeigten sich geringe Niereners.cheinungen. 
Bei den regelmaBigen monatlichen Untersuchungen wurden meist 
einige Leute zur Arbeit in freier Luft bestimmt. 1m PreB- und Schmelz
betriebe fiel auf, daB die Arbeiterinnen, die im Einsetzraum am Tauch
kessel arbeiteten, in hoherem Grade als die ubrigen zu Blutarmut neig
ten. Haufigerer Wechsel der Arbeiterinnen bei dieser Beschaftigung 
wurde durchgefiihrt, fur einzelne wurde das Ausscheiden aus dieser 
Betriebsabteilung verlangt. In 5 Fallen trat gelbe Leberatrophie 
auf, die in 4 Fallen todlich verlief. Eine besondere Veranlagung fur 
diese Erkrankung muB wohl vorgelegen haben, da andere Leute die
selbe Arbeit jahrelang verrichtet haben, ohne Schaden zu nehmen. -
1m Pikrinsaurebetriebe zeigten die Arbeiter Neigung zu trockenen 
Luftrohrenkatarrhen und zu Blutarmut. In wenigen Fallen lieB sich 
reduzierter Gallenfarbstoff als Zeichen einer Leberschadigung fest
stellen. Wechsel der Beschaftigung war nur fiir einige Personen notig. 
(RB. Merseburg.) 

"Ungunstig lagen die gesundheitlichen Verhaltnisse fiir die Arbeiter 
in der Sprengstoffindustrie, vor allem in den Betrieben, in denenNitro
verbindungen der aromatischen Kohlenwasserstoffe verarbeitet wurden. 
In einer Sicherheitssprengstoffabrik traten bei der Herstellung von 
Perdit bei der Arbeiterschaft Krankheitserscheinungen auf, die an
scheinend auf die Einwirkung von Di- oder Trinitrotoluol zuruck
zufuhren waren. Die Arbeiter klagten uber lahmungsartige Erschei
nungen in den FuBen.Das Gehen wurde beschwerlich; sie hatten das 
Gefiihl, als wenn die FiiBe abgestorben waren. Dabei waren die FiiBe 
aber sehr druckempfindlich, so daB nur weites Schuhzeug getragen 
werden konnte. 1m allgemeinen verlor sich die Erscheinung bei ander
weitiger Beschaftigung bald. Nur in einem FaIle, bei einem Vorarbeiter, 
zeigten sich noch heute, obwohl er den Betrieb seit Monaten verlassen 
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hat, diese Folgen. Als Gegenmittel wurde den Arbeitern, die mit dem 
Di- und Trinitrotoluol in Beriihrung kamen, taglich Milch verabreicht. -
Die gesundheitsschadlichen Wirkungen der Di- und Trinitroverbin
dungen des Toluols werden jedoch bei weitem iibertroffen durch das 
iiberaus giftige Dinitrobenzol, das bei dem auBerordentlichen Mangel 
an anderen Nitrokorpern trotz seiner langst bekannten Giftigkeit zum 
Fiillen von Granaten und Minen Verwendung finden muBte. Obwohl 
ein fester Korper, verfliichtigt es sich doch infolge seiner auBerordent
lich leichten Sublimierbarkeit schon bei maBiger Erwarmung und erfiillt 
so nur allzu leicht die Arbeitsraume mit seinen auch in groBer Ver
diinnung hOchst giftigen Dampfen. Den Giftwirkungen dieser Dampfe 
fallen die Arbeiter je nach ihrer korperlichen Veranlagung und Wider
standsfahigkeit, besonders leicht aber die Arbeiterinnen in den Ent
wicklungsjahren und bei Vorhandensein von Bleichsucht, unter den 
Erscheinungen der Zyanose anheim. - Erkrankungen durch Einwir
wirkungen von Dinitrobenzol traten in einem hiesigen Minen- und 
Granatenfiillwerk seit dem Sommer 1916 auf. Wegen der in den heiBen 
Sommerinonaten besonders groBen Gefahr der Erkrankung wurde die 
bisher iibliche ununterbrochene Achstundenschicht voriibergehend in 
eine Sechsstundenschicht iibergefiihrt unter Ausfall der Tagesschicht 
von vormittags 10 bis nachmittags 4 Uhr. Durch standige Verbesse
rung der Apparatur, durch welche die Fortleitung, Abmessung und 
Einfiillung des Dinitrobenzols, soweit wie irgend angangig, innerhalb 
geschlossener Rohren und Behalter bewirkt wurde, sowie durch pein
lichste Sauberkeit des Betriebes und aufklarende Belehrung der Arbeiter 
suchte man die Gesundheitsgefahren zu bekampfen. In einem neu 
errichteten Granatenfiillwerk wurden diese MaBnahmen unter gleich
zeitiger Schaffung kraftig wirkender Entliiftungsanlagen und der Zu
fiihrung von Frischluft in bester Weise zur Durchfiihrung gebracht. 
Ferner war, allerdings unter Beriicksichtigung der durch den Krieg 
gebotenen Einschrankungen, der Fabrikleitung mittels polizeilicher 
Verfiigung auf Grund des § 120d der GO. die Durchfiihrung der im 
MinisterialerlaB vom 21. Oktober 1911 (MBl. S. 404) bekannt gegebenen 
Grundziige fiir die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen, in denen 
gesundheitsschadliche Nitro- und Amidoverbindungen hergestellt und 
regelmaBig in groBeren Mengen wiedergewonnen werden, auferlegt 
worden. Hiernach muBten alle mit Dinitrobenzol in Beriihrung kom
menden Arbeiter vor ihrer Einstellung von einem von der hoheren 
Verwaltungsbehorde besonders ermachtigten Arzt untersucht, auch 
allwochentlich im Betriebe auf Anzeichen etwa vorhandener Anilismus
erkrankungen gepriift und bei festgestellter Erkrankung bis zur volligen 
Genesung vom Betriebe ausgeschlossen werden. Der Befund muBte 
in ein zu fiihrendes Krankenbuch eingetragen werden. Die Befolgung 
dieser Vorschriften wurde auch durch die vom stellvertretenden General
kommando fUr die Errichtung der Fiillanlage erteilte Bau- und Betriebs
erlaubnis sichergestellt. Das anfangliche Mindestalter fiir die Einstel
lung von Arbeiterinnen wurde im letzten Jahre von 18 auf 20 Jahre 
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erhoht. Die MaBnahmen hatten den Erfolg, daB die von zwei Schwestern 
unter Unterstiitzung durch eine Fabrikp£legerin geleitete Kranken
station der Fabrik, die anfanglich fast taglich s..-:-10 Kranke wahrend 
der heiBen Monate aufwies, im letzten Sommer kaum halb so viele 
Kranke zu beherbergen p£legte, obwohl die Zahl der der Erkrankung 
ausgesetzten Personen sich nahezu verdoppelt hatte. 

An den Giftwirkungen des Dinitrobenzols sind im ganzen 3 
mannliche Arbeiter und 1 Arbeiterin gestorben. Diese war in dem 
gut geliifteten und eigentlichen Gesundheitsgefahren nur wenig aus
gesetzten Granatenabfertigungsraum beschaftigt, so daB die todliche 
Vergiftung auf eine besonders groBe Anfalligkeit oder auf eine nicht 
weiter festgestellte Ursache zuriickgefiihrt werden muB. . Der Tod 
eines der drei Arbeiter war eigentlich als durch Unfall hervorgerufen 
anzusehen, wei! infolge nicht rechtzeitigen SchlieBens eines Ventils 
sich die heiBe Dinitrobenzolmasse durch ein Auspuffrohr iiber sein 
Gesicht und seinen Korper ergoB, so daB er an den Folgen dieses Un
falls nach 2 Tagen starb." (RB. Schleswig.) 

"Beim Fiillen von Granaten mit schmelz£liissigem Sprengstoff, der 
hauptsachlich aus Trinitrotoluol bestand, erkrankten Arbeiterinnen 
infolge der Beriihrung mit diesem Giftstoff und cler Einatmung seiner 
Diinste an Kopfschmerzen, Schwindel und Ohnmachten; auch ist wah
rend der ersten Monate dieses Granatenfiillbetriebes im Winter 1916/17 
der Tod zweier Arbeiterinnen zu beklagen gewesen. Eine Verlegung des 
Betriebes in geraumigere, luftige Baulichkeiten wurde alsbald veran
IaBt, und die genaue Durchfiihrung der von den Zentralbehorden in
zwischen ausgearbeiteten VorsichtsmaBregeln iiberwacht. In den 
letzten Kriegsjahren sind alsdann schwere Erkrankungen bezeichneter 
Art nicbt mehr vorgekommen." 

"Beim Einfiillen von losem, gemahlenem Trinitroanisol in Gra
naten in der Feuerwerkerei der Rheinischen Metallwaren- und Ma
schinenfabrik in UnterliiB bekamen etwa 30 von den 40 damit beschaf~ 
tigten Arbeiterinnen Ausschlag und Ekzeme im Gesicht und an den 
Randen. Die Arbeit wurde wegen des Widerstandes der BeteHigten 
nach 9 Tagen eingesteIlt, und Trinitroanisol durch Trinitrotoluol 
ersetzt. Die Erkrankungen waren, wie die gemeinsamen Besichti
gungen mit dem Kreisarzt ergaben, unbedeutend, besondere MaB
nahmen waren nichterforderlich. Das neue Fiillwerk wurde im Jahre 
1918 in Betrieb genommen. Die dort hergestellten Gas- (Blaukreuz-) 
Granaten wurden zunachst mit Trinitrotoluol gefiillt, spater mit Dinitro
benzol. 1m ersten FaIle, wobei die geschlossene undgefiillte Gas:(lasche 
in die Geschosse eingesetzt wurde, kamen infolge des Bruchs einzelner 
Flaschen kleine Ekzeme an den Randen vor ohne irgendwelche Folgen. 
Bei der Dinitrobenzolfiillung dagegen sind in den 4 Monaten von 
Juli bis Oktober 1918 bei den jeweisl etwa 200 damit beschaftigten 
Personen, worunter sich etwa ein Viertel Arbeiterinnen befand, ins
gesamt 68 Erkrankungen mit 769 Krankheitstagen vorgekommen. 
Die meisten FaIle waren leichterer Art mit einer Krankheitsdauer bis 
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zu 14 Tagen. In den 4 schwersten Fallen dauerte die Wiederher
stellung 23, 26, 52 und 60 Tage. Gleich bei den ersten Erkrankungen 
wurde die dauernde Oberwachung aller mit den giftigen Stoffen in 
Beriihrung kommenden Leute dem Bataillonsarzt in UnterliiB iiber
tragen, der zu dem Ergebnis kam, daB dauernde schadliche Folgen 
fiir keine der erkrankten Personen zu befiirchten seien. Es ist aber 
mit Sicherheit anzunehmen, daB die Arbeiterinnen weit ailfalliger sind 
als die Arbeiter. Das Fiillen der Geschosse mit Dinitrobenzol geschah 
durch mechanische Fiillapparate, die sowohl mit Absaugung versehen 
waren, als auch mit einer Vorrichtung, die einen kraftigen Luftstrom 
an der Arbeitsstelle in Wirksamkeit treten lieB. Auf arztliche Anord
nung wurde allen mit diesen Arbeiten ;Beschaftigten taglich je 1/21 
Vollmilch bewilligt, was trotz der bestehenden groBen Schwierigkeiten 
durchgefiihrt werden konnte." 

"Fiir die Munitionserzeugung wurde in einem Betriebe die Fabri
kation von Dinitrobenzol in groBem Umfange aufgenommen. Gleich 
im Anfang traten dabei, wohl infolge der Verwendung ungeeigneter 
Nitrierapparate, so oft Anilismusfalle auf, daB die Firma die Fabrikation 
bald wieder aufgab. In groBer Zahl sind Anilismusfalle in den Granaten
und Minenfiillwerken bei der Verarbeitung von Dinitrobenzol vorge
kommen. Die Gesundheitsgefahren waren selbst bei zweckentsprechen
den Einrichtungen des GroBbetriebes nicht vollig zu vermeiden. Der 
wiederholt gegebenen Antegung, Arbeiterinnen bei dem fiir sie be
sonders gesundheitsschadlichen Abfiillen von Nitroverbindungen nicht 
zu beschaftigten, konnte mangels geniigender Arbeitskrafte nicht ent .. 
sprochen werden. Nach der Krankenstatistik fiir die Monate Oktober 
1917 bis Oktober 1918 sind in zwei Fiillwerken durch die gesundheits
schadliche Wirkung von Nitroverbindungen im Durchschnitt monat
lich 5,44% und 2,27% der Arbeiterinnen erkrankt. In der Mehrzahl 
waren diese Anilismusfalle leichter Art und nach kurzer Arbeitsunter
brechung wieder behoben. Todlich verliefen 6 Faile, darunter 4 Faile 
mit akuter Gelbsucht und Leberschrumpfung. Fiir die in der neueren 
Literatur vertretene Ansicht, daB diese schweren Faile auf das zum 
KopfguB verwendete Trinitrotoluol zuriickzufiihren seien, hat sich der 
Beweis nicht erbringen lassen. Individuelle Empfindlichkeit gegen
iiber anderen Nitroverbindungen, in erster LiDie gegen Dinitrobenzol, 
InuB vorlaufig als Ursache fiir die todlichen Faile angesehen werden. 
Neben weitgehender Vervollkommnung der in den Fiillwerken benutz
ten Apparate und Gerate wurde eine verstarkte arztliche Oberwachung 
der Arbeiter durchgefiihrt. 

Bei der. umfangreichen Herstellung von Trinitrotoluol sind Er
krankungen nicht beobachtet worden. Der Einatmung des Staubes beim 
Zerkleinern wurde durch zweckentsprechende Einrichtung vorgebeu,gt. 
Bei der Verwendung von krystallinischem Trinitrotoluol traten· bei 
einem Teile der Arbeiterinnen, die beim Abwiegen und Einstampfen 
.beschaftigt wurden, Kopf- und Kreuzschmerzen, Obelkeit, Magen
beschwerden und Trockenheit in Murid und Nase auf. Es wurde 
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angeordnet, daB dasAbwiegen nurvon einer Person in einem entliifteten 
Gehause, und daB das Einstampfen unter Abziigen ausgefiihrt werde. 
Spater war es durchfiihrbar, nur noch Manner zu diesen Arbeiten zu 
verwenden. - Die Pikrinsaure hat sich als nicht ganz unschadlich 
erwiesen. Mehrfach klagten Arbeiterinnen in Ziinderfabriken iiber 
Kopfschmerzen, Schwindelgefiihl und Magenbeschwerden. Einige 
gaben die Arbeit auf, andere wurden durch Verabreichung von Milch 
zufriedengesteilt. Bei Arbeitern sind Krankheitserscheinungen infolge 
Einatmens von Pikrinsaure nicht beobachtet worden. Der Einwirkung 
der Pikrinsaure auf die Raut und dem dadurch verursachten blaschen
formigen Rautausschlag konnte bei den meisten Arbeitern durch das 
Tragen von Randschuhen vorgebeugt werden." (RB. Wiesbaden.) 

"Die bei Munitionsarbeitern von verschiedenen Arzten beobachteten 
Augenschadigungen sind in einer Anzahl von Fallen naher untersucht 
worden. AIle Faile waren auf die Einwirkung von Dinitrobenzol 
zuriickzufiihren. Die Leute hatten das zentrale Sehen verloren und 
konnten fiir genaue Arbeiten nicht mehr verwandt werden. AuBerdem 
ist noch damit zu rechnen, daB diese Falle Arbeitsbeschrankung her
vorrufen konnen. Es muB daher gefordert werden, daB altere Arbeiter 
von schlechtem Ernahrungszustande moglichst wenig in derartigen 
Betrieben beschaftigt und insbesondere solche ausgeschlossen werden, 
die infolge der friiheren Einwirkung sehnervenschadigender Gifte 
(AIkohol, Tabak, Blei, Schwefelkohlenstoff, Anilin, Lues und Diabetes) 
zu Sehstorungen neigen. Auch ist die Zulassung von Frauen, besonders 
wahrend der Periode und der Schwangerschaft, abzuraten. Da bei 
einer Anzahl der Arbeiter die Schadigung dauernd und so hochgradig 
ist, daB sie in ihrer Erwerbsfahigkeit stark beeintrachtigt werden, kann 
in Frage kommen, bei dieser ausgesprochenen Gewerbekrankheit eine 
Unfallentschadigungspflicht eintreten zu lassen, wie es bei den Todes
fallen durch die Bekanntmachung vom 12. Oktober 1917 (RGBl. S. 900) 
bereits geschehen ist." (RB. Ki:iln.) 

Um die Beurteilung der Entwicklung des Gesundheitszustandes der 
Arbeiterschaft in der Sprengstoffindustrie zu ermoglichen, sind im 
Originalberichte die Zusammenstellungen von drei Werken, A, B und C, 
auf den Seiten 994, 995 und 996 wiedergegeben, die alle Erkrankungen, 
einschlieBlich der Vergiftungen, umfassen. 

Die Zusammenstellungen zeigen, daB die Erkrankungsfalle all
mahlich ansteigen, und zwar in Werk A und B bei den mannlichen 
Arbeitern wesentlich starker als bei den Arbeiterinnen, wahrend in 
Werk C, das im Frieden Frauen noch nicht beschaftigte, die Erkrankungs
faile der Arbeiterinnen iiberwiegen. Eine Ausnahmestellung nimmt 
ailerdings das Jahr 1915 mit einer auBerordentlich erhohten Zahl der 
Krankheitsfalle ein; dies mag zum Teil darin begriindet sein, daB nach 
der verstarkten Aufnahme der Sprengstofferzeugung erst Erfahrungen 
gesammelt und VorbeugungsmaBregeln getroffen werden muBten. 
Die Krankheitsdauer war bei beiden Geschlechtern ungefahr gleich, 
auch zwischen den Jahren machte sich ein wesentlicher Unterschied 
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nicht bemerkbar. Der Tod hat hauptsachlich altere Personen hinweg
gerafft. Bei den im Werke B verzeichnten Todesfallen handelte es 
sich in den Jahren 1915 um 8, 1916 um 3, 1917 um 12 und 1918 um 18 
Personen iiber 50 Jahre. 1m Jahre 1918 starben in diesem Werk auBer
dem noch 10 Personen an Grippe. Wahrend der ganzen Kriegsdauer 
ist hier nur ein Todesfall infolge Vergiftung zu verzeichnen. Bei den 
Todesfallen in Werk C handelt es sich auch nur in seltenen Fallen um 
einen AusfluB der Fabrikbeschaftigung. 

Die Zusammenstellung auf S. 997 des Originalberichtes gibt die 
Erkrankungen in den Betriebsabteilungen des Werkes A, in denen 
Trinitrobenzol und Kampfgase sowie Trinitroanisol hergestellt und ver
arbeitet wurden, allgemein und den Anteil an, der auf die Nitrostoffe 
zuriickzufUhren ist. 

Ein Vergleich der Spalte 14 mit den Spalten 4 und 9 zeigt, daB 
die Vel'giftungen und Rauterkrankungen stark zuriicktreten gegeniiber 
den Krankheitsfallen, die auf andere Krankheiten entfallen. Das 
gleiche gilt fiir die auf einen Krankheitsfall entfallende Zahl der Krank
heitstage (Spalten 16, 6 und 11) und Todesfalle (Spalten 17, 7 und 12). 
Spalte 4 zeigt starke Schwankungen der Krankheitsfalle. Spalte 9 weist 
fiir die Jahre 1915 und 1916 sehr hohe Zahlen auf; man stand anfangs 
den Krankheitserscheinungen teilweise ratIos gegeniiber, die Zahlen 
der Jahre 1917 und 1918 zeigen deutlich den EinfluB der Vorbeugungs
maBnahmen. Die durchschnittliche Dauer der Krankheiten war nicht 
erheblich; Todesfalle kamen in dem Trinitroanisolbetrieb iiberhaupt 
nicht vor. 

"Infolge der Beriihrung mit Pikrinkorpern kamen in einer Ziinder
fabrik einige leichte Erkrankungen von Frauen und Madchen vor. 
Die Erkrankungen auBerten sich durch Kopfschmerzen, Dbelkeit und 
Erbrechen, dauerten aber hochstens einen Tag. Die Beschaftigung 
fand in einem gesunden Raume statt; fUr Reinlichkeit, Wascheinrich
tungen und Dberkleider war gesorgt, und es wurden spater Zangen 
und Randschuhe benutzt, um das Beriihren mit bloBen Randen zu 
vermeiden. SchlieBlich wurde das Rantieren mit den Pikrinkorpern 
Mannern iibertragen, bei denen keine Erkrankungen vorkamen." 
(RB. Koblenz.) 

"Von den Stoffen der Nitrogruppe ist der unschuldigste die Pikrin
saure. Infolge Staubes wurden meist nur Rautjucken und kleinere 
Ausschlage an Rals, Nacken und Randen beobachtet, in einigen An
lagen auch Schwindelanfalle und Krampfe. Dauernde Schadigungen 
sind nicht zu verzeichnen. Trinitronaphthalin in Pulverform fiihrt 
zu erheblichen Schleimhaut- und Augenentziindungen, die sofort ver
schwinden, wenn das Material gekornt, d. h. zu Ziindlagerungskorpern 
gepreBt, verarbeitet wird. Als dies feststand, wurde der Stoff nur noch 
in gekornter Form hergestellt. - Erkrankungen infolge von Nitrotoluol 
sind nicht iiberall beobachtet worden. 1m Vordergrunde des Krank
heitsbildes stehen hierbei Magenbeschwerden, die eine SchluBfolgerung 
inf(')lge der ungiinstigen Ernahrungsweise nicht gestatten. Es sind zwar 
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zwei Erblindungen bei ArbeiterIi vorgekommen, die mit unkristalli
siertem Trinitrotoluol, also solchem, das frei von Tetranitromethan 
ist, zu tun hatten. Doch konnen diese Erblindungen auch auf den sich 
bietenden GenuB von Alkohol, der mit Benzol denaturiEirt war, zuriick
gefiihrt werden. Die eine Erblindung fiihrte zum Tode, die andere 
war nur v:oriibergehend. - Eine eigentiimliche Wirkung iibte Nitro
glykol aus. Es ist fliichtiger als Nitroglyzerin und erfordert daher 
starkere Absaugung und starkere Wasserkiihlung bei dem Nitrier- und 
WaschprozeB, so daB die hierbei tatigen Arbeiter nicht beeiirlluBt 
wurden. Dagegen befiel die Arbeiter, die in den Zwischenlagern und 
beim Patronisieren der mit Nitroglykol versetzten Sprengstoffe tatig 
waren, wie iiberhaupt jeden, der sich auch nur fiir Minuten iIi den frag
lichen Raumen aufhielt, ein merkwiirdiges Schwindelgefiihl mit starkem 
Blutandrang zum Kopfe. Die Arbeiter gewohnten sich nach kurzer 
Zeit vollstandig hieran,; irgendwelche Schadigungen entstan<4Jn an
fangs bei der Herstellung und der Verarbeitung von Trinitroanisol. 
Durch das staubformige Produkt wurden an unbedeckten Korperteilen 
Dermatitis, Rotung, Schwellung und Hitze, verbunden mit Jucken, 
erzeugt. Die Dermatitis kann leichter Art sein (Abschuppung) oder in 
Ekzem iibergehen. Es bilden sich einzelne oder Gruppen von Knoten, 
aus denen sichBlaschen entwickeln, die aufplatzen und infolge nach
traglicher Infektion vereitern. Manchmal traten auch ganz plOtzlich 
innerhalbweniger Stunden,namentlich beiAlkoholikern und beiFrauen, 
vollstandige Verschwellungen des ganzen Gesichts und der Hande ein. 
Ein durchgreifendes Mittel hiergegen konnte nicht gefundep. werden. 
Die Hauptsache ist, die Staubbildung des Trinitroanisols zu verhindern~ 
Es wurde daher moglichst als Fliissigkeit dem Granatenfiillwerk zu
gefiihrt. Verschiitten ist zu verhiiten; Gerate, Tische, FuBbOden und 
Hande miissen peinlich sauber gehalten werden .. Reste wurden in 
heiBem Paraffin geschmolzen, nicht zerschlagen. Die Arbeiter miissen 
vollstandige Schutzkleider tragen, die haufig zu waschen sind. Hand
schuhe und Schiirzen wurden taglich gewaschen und mit bestimmten 
Losemitteln von Trinitroanisol befreit. Einreiben der freien Korper
teile mit Vaseline oder trockener Magnesia beugt der Erkrankung vor. 
Als Heilmittel bewahrten sich Kiihlsalben, Naftalansalbe oder Streu
pulver. Ein groBer Teil der Arbeiter ist gegen die Einwirkung un
empfindlich; die empfindlichen miissen abgelost werden. - Der gif
tigste der Ni~rokorper ist zweifelhaft das Dinitrobenzol. Auch hier 
spielt die personliche Veranlagung eine Rolle, jedoch nur eine geringe; 
es kann letzten Endes jeder seinem EiirlluB unterliegen. Die Krank
heitserscheinungen traten nicht bei der Herstellung auf, die in geschlosse
nen Apparaten erfolgt, sondern beim Einfiillen in die Geschosse. Es 
stellten sich Unbehagen, Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Hautjucken, 
Ohrensausen, Schwindelgefiihl, Ohnmachtsanfalle, Herzklopfen und 
Schlaflosigkeit ein. Der Kranke zeigte starke Blasse, blauliche Lippen, 
SchweiBausbruch, Erbrechen, Krampfe, Anschwellung der Beine und 
namentlich bei Arbeiterinnen mehr oder weniger schwere Lahmungs-
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erscheinungen. Die Schwierigkeit, Rarn zu lassen, zeigte auch die Ein
wirkung auf die Nieren. Das Gift wird in Staub- undDampfform, 
sowohl durch Einatmung, als auch durch die Raut, aufgenommen. 
An besonderen MaBnahmen sind getroffen: hohe, kiihle Arbeitsraume 
mit Frischhiftzufiihrung und Luftabfiihrung, starke Absaugung an den 
Granatenfiillstellen, Arbeitskleidung, Mundschwamme, groBte Sauber
keit iiberall, Baden, gute Ernahrung - jedem Arbeiter wurde taglich 
1/2 bis II Milch geliefert -, Alkoholentziehung und Aufklarung der 
Arbeiter durch personliche Belehrung und Merkblatter. Schwerer Er
krankte wurden nach der Genesung nach Moglichkeit bei diesen Ar
beiten nicht wieder verwendet." 

"Vom Marz 1918 ab sind monatlich etwa 1-2 FaIle von Dinitro
benzolerkrankungen, die zur Arbeitseinstellung fiihrten, vorgekommen, 
nachdem in den ersten Monaten, in denen mit diesen Stoffen gearbeitet 
wurde, auffalligerweise keine ernsteren Erkrankungen dieser Art zu 
verzeichnen waren. Zeichen anfangender Erkrankung (Blauwerden 
der Lippen, Mattigkei£ der Glieder, Magenverstimmungen) sind hin und 
wieder bei Arbeitern; die mit diesem Stoffe in Beriihrung kamen, 
aufgetreten; ernsteren Erkrankungen konnte abet dadurch vorgebeugt 
werden, daB die Arbeiter beim ersten Anzeichen einer Erkrankung 
ganz oder voriibergehend an Stellen beschaftigt wurden, wo sie nicht 
gefahrdet waren. 

Arbeitern, die beson<lers zu solchen Erkrankungen neigten, wurde 
Gelegenheit gegebeh, taglich· Milch zu trinken. Die GeschoBfiillerei 
dieses Werkes war entsprechend den Grundsatzen iiber die Einrichtung 
von Nitrobetrieben mit einer gut wirkenden Absaugevorrichtung fiir 
Diinste und einer Entliiftungseinrichtung ausgestattet. Ein von der 
hoheren Verwaltungsbehorde dazu ermachtigter Arzt iiberwachte 
regelmaBig den Gesundheitszustand der Arbeiter. Die Fabrik hat den 
Arbeitern der GeschoBfiillerei eine neuzeitlich eingerichtete Bade
anstalt mit Wasch- und Umkleideraumen eingerichtet. 

Wesentlich ungiinstiger lagen die Verhaltnisse in der zweiten Fabrik 
dieserArt. Es handelt sich bei diesem Unternehmen um eine regel
rechte Kriegsgriindung, d. h. um eine Anlage, die, um den Bediirfnissen 
der Heeresverwaltung Rechnung zu tragen, in reichlich iiberhasteter 
Weise errichtet und trotz wiederholter Einspriiche der Gewerbeauf
sichtsbehorden teilweise in Betrieb genommen wurde, bevor die Ein
richtungen samtlich fertiggestellt waren. Wa:hrend einige Arbeiter 
in dieser Fiillanlage die ganze Zeit hindurch ohne jede korperliche 
Schadigung tatig waren, erlitten andere schwere, einige sogar tOdliche 
Erkrankungen, und es konnte bei ihnen fast ausnahmslos festgestellt 
werden, daB sie sich dem Alkoholgenusse und einem ausschweifenden 
Lebenswandel hingegeben hatten. SchlieBlich haben aber dennoch 
die Vergiftungen den Durchschnitt anderer Fabriken gleicher Art nicht 
iiberschritten. Auch hier erhielten die Arbeiter Milch." (RB. Trier.) 

"Mit der Aufnahme zahlreicher Sprengstoff- und Munitionsfabriken 
muBten Tausende von Personen mit Arbeitsstoffen iJ;!. enge korperliche 
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Beriihrung kommen, die bisher als ausgesprochene Gewerbegifte be
zeichnet und behandelt worden waren. Vor aHem waren es verschiedene 
aromatische Nitroverbindungen, die im Bezirke zwar nur in einer Fabrik 
hergestellt wurden, dafiir aber in zahlreichen Betrieben zu GeschoB
fiillungen und Ziinderladungen in gewaltigen Mengen Verwendung fan
den. Die Befiirchtung, daB dadurch der Gesundheitszustand der Arbeiter 
ungiinstig beeinfluBt werden wiirde, war daher wohl am Platze, urn 
so mehr, als zu den nicht unbedenklichen Arbeiten fast durchweg Per
sonen herangezogen werden muBten, denen der Umgang mit diesen 
Stoffen bisher vollig fern gelegen hatte. Dazu kam ferner, daB es nicht 
moglich war, die Arbeiterinnen, wie im Frieden, grundsatzlich von 
diesen gefahrlichen Arbeiten auszuschlieBen. Sie muBten vielmehr 
dazu infolge des Arbeitermangels in unbeschrankter Anzahl heran
gezogen werden. Die gehegten Befiirchtungen haben sich gliicklicher
weise nicht in dem erwarteten Umfange erfilllt. Erkrankungen, dar
unter auch schwere, konnten nicht ausbleiben. Sie sind aber im Ver
haltnis zu der gewaltigen Menge der verarbeiteten aromatischen Nitro
verbindungen nur in geringer Zahl vorgekommen. Dies liegt, abgesehen 
davon, daB man die Gesundheitsgefahren dieser Stoffe stark iiberschatzt 
hatte, daran, daB man gerade deshalb von vornherein ihnen nachdriick
lichst zu begegnen suchte und vor allen Dingen schnell an den Stellen 
einschritt, wo Gesundheitsschadigungen erstmalig offensichtlich wurden. 
Dazu gesellte sich ein reger Arbeiterwechsel, der jedem Gelegenheit 
bot, sofort in gesundheitlich nicht gefahrdeten Betrieben unterzu
kommen, sobald sich die ersten Vorboten einer Gesundheitsschadigung 
bemerkbar machten. Auch griff die iiberall geforderte arztliche Unter
suchung in der Regel vorteilhaft ein, besonders, nachdem die von den 
Fabriken mit der Cberwachung des Gesundheitszustandes betrauten 
Arzte sich mit den eigenartigen Krankheitserscheinungen geniigend 
vertraut gemacht hatten. 

Immerhin blieb der Gesundheitszustand der mit aromatischen Nitro
verbindungen beschaftigten Arbeiter hinter dem Gesundheitszustand 
anderer, solche Stoffe nicht verarbeitender Personen im allgemeinen 
zuriick. Wenn sichdies auch nicht fiir den gesamten Bezirk zahlen
maBig erfassen lieB, so konnte es doch fiir einzelne Betriebe ziffern
maBig erwiesen werden, deren Krankheitsstatistik auf eine gewisse 
Zuverlassigkeit Anspruch machen darf. Naheres ist aus der Cbersicht 
auf S.174 zu ersehen." (RB. Potsdam.) . 

Die Cbersicht laBt keinen Zweifel dariiber aufkommen, daB die in 
der Munitionsindustrie lediglich mit der V erar beitung von Metallen 
- vornehmlich Eisen - beschaftigten Personen gesundheitlich weit 
weniger gefahrdet waren als die mit aromatischen Nitroverbindungen 
(Trinitrotoluol und Pikrinsaure) arbeitenden. Sie liefert ferner einen 
ziffernmaBigen Beweis dafiir, daB weibliche Personen im allgemeinen 
anfalliger waren als Manner. Auffallend hoch waren bei jenen die Er
krankungen der Verdauungsorgane, die Veranderungen des Blutes und 
die Erkrankungen der BlutgefaBe. Die beobachteten Hauterkran-
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kungen sind vornehmlich bei Personen, die Pikrinsaure verarbeiteten, 
die Erkrankungen der Atmungsorgane und Gelbsucht vornehmlich bei 
solchen, die Trinitrotoluol verarbeiteten, 'vorgekommen. Augen
erkrankungen sind so auBerordentlich selten aufgetreten, daB sie in 
der Lrbersicht unberiicksichtigt blei'ben konnten. 

Die Betriebe, die hauptsachlich in Frage kamen, waren eine 
Sprengstoffabrik, die Pikrinsaure, Trinitrotoluol und gegen Ende des 
Krieges auch noch Trinitronaphthalin hersteIlte, die GeschoBfiillereien, 
wo hauptsachlich Trinitrotoluol, die WurfgranatenfUllereien, wo haupt
sachlich Nitrokorper enthaheIide Sicherheitssprengstoffe wie Perdit, 
die FlugminenfUllereien, wo eine Binitrobenzol enthaltende Minen
mischung, und die Ziindladungskorper- und Ziinderfabriken, wo lose 
Pikrinsaure und gepreBte Pikrinkorper verarbeitet wurden. In der 
Sprengstoffabrik kamen (abgesehen von den beiden auf S. 124, 125 des 
Originalberichtes bereits erwahnten todlichen Unfallen durch Binitro
phenol und nitrose Gase) keinerlei schwere, auf die Arbeit mit den 
Giftstoffen zuriickzufiihrende Erkrankungen vor. Die beobachteten 
wenigen Zyanose- und Ekzemfalle verliefen harmlos, fast durchweg 
ohne Arbeitseinstellung. Dies bestatigte die ofters beobachtete Tat
sache, daB am Herstellungsort geringere Erkrankungsgefahren bestanden 
als an den VerarbeitungssteIlen, wo die Stoffe verschmolzen, verfiillt 
oder in anderer Weise verarbeitet wurden. Die Erklarung hierfiir ist 
darin zu finden, daB man im ersten FaIle die drohenden Gefahren lange 
kannte und ihnen in sachgemaBer Weise zu begegnen verstand, wahrend 
in den letzten Fallen Erfahrungen noch nicht gemacht waren, und Unter
nehmer, Betriebsleiter und Meister sich von der gefahrlichen Eigenart 
der ihnen zur Verarbeitung iibergebenen Stoffe kaum eine richtige 
Vorstellung machen konnten, da sie eben bisher nie chemische, sondern 
m~chanische Betriebe geleitet hatten. 

Besonders in den GeschoBfiillereien sind mehrfach schwere Er
krankungen mit todlichem Ausgang bei der Verarbeitung von Trinitro
toluol vorgekommen. Dies umBte um so mehr verwundern, als dieser 
Stoff nach den bisher gemachten Erfahrungen als gewerbehygienisch 
unbedenklich 'bezeichnet werden konnte. In einer GeschoBfiillerei 
sind innerhalb zweier kurzer Zeitabschnitte je 3 und 4 Personen an 
akuter gelber Leberatrophie erkrankt und in verhaltnismaBig kurzer 
Zeit trotz sorgsamer Krankenhausbehandlung gestorben. Diese schweren 
FaIle traten ein, nachdem vorher fast 2 Jahre lang Hunderte von 
Tonnen des Sprengstoffes verarbeitet worden waren, ohne daB sich 

. derartig iible Krankheitserscheinungen zeigten. Auch in den anderen 
GeschoBfiillereien des Bezirkes, die unter nahezu ahnlichen Verhalt
nissen arbeiteten, waren solche FaIle nicht beobachtet worden. Sie 
haben sich auch in der erwahnten Fabrik spater nicht mehr wiederholt. 
Da die technischen Verhaltnisse und die angewandten Sicherheits
maBnahmen fraglos besser waren als in den anderen Fabriken, wo solche 
FaIle unbekannt blieben, konnten sie nicht durch Unterschiede darin 
verursacht worden sein. Es blieb somit nur die Annahme iibrig, daB 
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es sich hier um die Verarbeitung eines verunreinigten Produktes ge
handelt haben muBte, und daB diese Verunreinigung die eigentliche 
Ursache der tOdlichen Erkrankungen war. Ober die Art der Verun
reinigung bestehen heute noch Zweifel. In Verdacht kommen Tetra
nitromethan und Binitrobenzol. FUr den Betrieb ist diese Streitfrage 
bedeutungslos. Da man wuBte, daB gefahrliche Verunreinigungen 
moglich sind, hatte man die SicherheitsmaBnahmen weitgehend zu 
verbessern. Dies geschah vor allem dadurch, daB fiir eine wirksame 
Absaugung der Schmelzdampfe durch den Einbau von Doppelhauben 
gesorgt, der Schmelzraum mechanisch entliiftet, die Arbeiter, soweit 
wie eben moglich, mit personlichen Schutzmitteln (Arbeitsanziigen, 
Handschuhen usw.) ausgeriistet, die Wascheinrichtungen verbessert 
und die arztliche Untersuchung der beschaftigten Personen verscharft 
wurden. Auf die Betriebe fanden im iibrigen die im Reichsamt des 
Innern aufgestellten Grundziige fiir die Einrichtung und den Betrieb 
von Anlagen, in denen gesundheitsschadliche Nitro- und Amidover
bindungen hergestellt oder regelmaBig in groBeren Mengen wieder
gewonnen werden, sinngemaB Anwendung (MBl. 1911 S. 404). SchlieB
lich gab die Zentralaufsichtsstelle des Kriegsamts noch besondere Ver
haltungsmaBregeln im Interesse des Gesundheitsschutzes der in den 
GeschoBfiillereien beschaftigten Arbeiter heraus. Die erwahnten 
schweren Falle sind vom Berichterstatter im Zentralblatt fiir Gewerbe
hygiene (V. Jahrgang, November 1917) des naheren beschrieben und 
zusammen mit anderen, auBerhalb des Bezirkes bekannt gewordenen, 
gleichartigen Todesfallen behandelt worden. 

Aus den anderen GeschoBfiillereien, wo ebenfalls Trinitrotoluol 
verarbeitet wurde, sind bis Ende 1917 7 schwere Erkrankungen, die 
95-178 Tage dauerten, bekannt geworden. Sie betrafen 2 Manner 
und 5 Frauen, die nach arztlicher Diagnose an Magenblutungen, Ge
sichtsschwellungen, Darmkatarrh,. Herzleiden (Herzneurose), Bron
chitis und Blutarmut erkrankten. Einer der erkrankten Manner, der 
die fertigen Geschosse lackierte, war friiher bleikrank gewesen, so daB 
es zweifelhaft ist, ob sein Leiden (Magenblutungen) auf die Beschaf
tigung in der GeschoBfiillerei zuriickzufiihren ist. Ein Aufseher in 
einer GeschoBfiillerei erkrankte angeblich an Bleivergiftung. Da er 
mit Blei iiberhaupt nicht gearbeitet hatte, muBte er seine Beschaf
tigung entweder bleikrank angetreten haben, oder es muB ein Irrtum 
in der Diagnose obwalten. Auch in weiteren 4 Fallen (Darmkatarrh, 
Herzleiden, Herzneurose, Bronchitis) solI nach arztlicher Angabe ein 
Zusammenhang der Erkrankung mit der Beschaftigung in der Fiill
werkstatte nicht vorliegen. Es wiirden also nur 2 Falle (Gesichts
schwellungen und Blutarmut) iibrig bleiben, die vermutlich auf die 
Beschaftigungsart zuriickzufiihren sind. 1m Jahre 1918 sind dann in 
einer der beiden noch vorhandenen GeschoBfiillereien, obwohl der 
Betrieb nicht mehr voll arbeitete, noch mehrfach Hals-, Magen
und Bluterkrankungen beobachtet worden; darunter an schweren 
Erkrankungen 1 Luftrohrenkatarrh mit 131 Krankheitstagen und 

Ge~erbekrankheiten. 1914-1918. 12 
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·4 Magenerkrankungen. Von diesen trafen 3 mit auffallenderweise je 
183 Krankheitstagen Arbeiterinnen, die mit dem Fiillen von Geschossen 
beschaftigt waren, und I Fall mit 135 Krankheitstagen eine Arbeiterin, 
die das Lackieren gefiillter Geschosse besorgte. Sie diirften auf die 
Beschaftigung mit Trinitrotoluol zuriickzufiihren sein und scheinen 
die besondere Anflilligkeit weiblicher, mit dem Giftstoffe beschadigter 
Personen zu bestatigen. Falle von akuter gelber Leberatrophie haben 
sich hier auffallenderweise nicht ereignet.· 1m iibrigen fielen die an 
den Schmelzkesseln fiir Trinitrotoluol beschaftigten Arbeiter fast durch
weg durch ihre bleiche oder fahlgraue Gesichtsfarbe auf. Auf Be
fragen beteuerten sie.indessen stets, gesund zu sein, aber im Gegen
satz zu anderen Arbeitern unter einem verstarkten Hungergefiihl zu 
leiden. Der Berichterstatter erinnert sich, daB ihm die Arbeiter der 
GeschoBfiillerei einer bekannten groBen Munitionsfabrik schon vor dem 
Kriege dasselbe bekundeten. Selbstverstandlich wurde fiir eine ver
mehrte Nahrungsmittellieferung eingetreten. 

1m allgemeinen be standen . die leichteren Krankheitserscheinungen, 
die ofters beobachtet wurden, in "Obelkeit und Schwindel, die jedoch 
beim Aufenthalt in frischer Luft schnell schwanden. Ferner kamen 
Hauterkrankungen (Ekzeme)' hauptsachlich an Handen und Unter
armen vor. Die Arbeiterinnen waren durchweg anfalliger als die Manner. 
Viele Personen waren derart empfindlich, daB sie von der Beschaftigung 
mit Nitrokorpern, insbesondere mit Pikrinsaure, iiberhaupt Abstand 
nehmen muBten. Die in einer Wurfgranatenfiillstelle durch Perdit 
verursachten erwahnten Krankheitserscheinungen horten nach Ein
fiihrung des maschinellen Fiillbetriebes auf. Beim Fiillen von Flug
minen mit einer Binitrobenzol enthaltenden Minenmischung sind zahl. 
reicheleichte Falle von Anilismus, aber auffallenderweise nie schwere 
Erkrankungen vorgekommen. Dies ist dadurch erklarlich, daB gerade 
im Hinblick auf die vom Binitrobenzol ausgehenden schweren Gesund
heitsgefahren die denkbar weitgehendsten VorbeugungsmaBnahmen 
getroffen waren. Sie gipfelten darin, den Austritt des Stoffes oder 
seiner Dampfe aus den verwendeten Apparaturen ebenso Wirksam zu 
verhindern wie jedwede Beriihrung der Hande und Kleider damit. 
Dies gelang durch den Einbau sinnreicher und zuverlassig wirkender 
Vorrichtungen vollkommen. Recht giinstig wirkte auch der Umstand, 
daB mehrere Fiillgebaude zur abwechselnden Beniitzung verfiigbar 
waren, so daB die griindliche Reinhaltung der Fiillhauser gewahrleistet 
war. Die in Eisenfassern von au swarts angelieferte Minenmischung 
wurde in vollig abgeschlossenen, mechanisch entliifteten Raumen 
mittels heiBer Luft aufgeschmolzen und in dichten Rohrleitungen nach 
den Vorratskesseln neben der Fiillstelle geleitet. Der Austritt gefahr
licher Dampfe in die Arbeitsraume war durch Absaugung an den Ab
fiillstellen unmoglich gemacht, wo die Arbeiterinnen zudem noch durc1:l 
einen Luftschleier geschiitzt wurden. Dadurch waren sie Erkrankungen 
weit weniger ausgesetzt als die inder Fiillerei beschaftigten mannlichen 
Arbeiter, 4enen der korperlich anstrengende Zu- und Abtransport dar 
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Minenwagen unter der Zapfstelle zufiel. Bei durchschnittlich 26 
derart beschaftigten Arbeitern sind 45 Zyanosefalle ;mit insgesamt 
210 Krankheitstagen zu verzeichnen gewesen, wahrend auf die durch
schnittlichbeschaftigten 8 Arbeiterinnen nur insgesamt 11 FaIle ent
fielen. 

In den Ziinderfabriken sind unter den Arbeiterinnen, die Pikrin
korper preBten, wickelten, paraffinierten und sonst £ertig machten, 
im allgemeinen nur leichte Einwirkungen der Pikrinsaure - Vbelkeit, 
Kopfschmerzen und Hautausschlage (Pikrinekzeme) ~ beobachtet 
worden. Als ein gutes Schutzmittel erwies sich auch hier der regel
maBige GenuB von Milch; durch Ausstellung von diesbeziiglichen Be
scheinigungen wurde dafiir gesorgt, daB den Arbeitern moglichst 
1/2 I Vollmilch taglich geliefert wurde. Es sind nur 3 schwere 
FaIle mit einer Krankheitsdauer von 117 bis 183 Tagen bei Frauen 
bekannt geworden, die arztlicherseits alsAnamie (mitMagen-undDarm_ 
beschwerdeil) und Phosphorvergiftung bezeichnet worden sind. Die 
letzte Diagnose beruht zweifellos auf einem Irrtum, da Phosphor nicht 
in Frage kam, und der Arzt wohl in der ersten Kriegszeit noch nicht 
wuBte, daB Pikrinsaure Krankheitserscheinungen hervorrufen kann, 
die denen der Phosphorvergiftung ahneln. Eine weitere Arbeiterin 
war angeblich an Pikrinvergiftung gestorben, und der Tod als Unfall 
gemeldet worden. Durch ein fiir die Berufsgenossenschaft erstattetes 
Gutachten des Virchow-Krankeilhauses wurde jedoch dargetan, daB 
eine solche Vergiftung nicht vorlag, sondern eine alte chronische Nieren
entziindung die Todesursache war . 

. In den Raumen der Pikrinkorperpressereien, in denen Pikrinsaure 
abgewogen und in die Matrizen gefiillt wurde, war die Staubentwick
lung recht betrachtlich. Von der Einrichtung von Staubabsaugungs
anlagen wurdejedoch Abstand genommen, weil dadurch die Explosions
gefahren vermehrt worden waren. Die Arbeiter konnten sich daher 
nur durch Mund- und Nasenschiitzer schiitzen. Es war aber auch zu 
beobachten, daB sich die Arbeiter schnell an den Pikrinsaurestaub 
gewohnten und nicht mehr den unangenehmen Reizwirkungen auf die 
Schleimhaute der Nase unterlagen, die anderen Pei'sonen ein Verweilen 
in den Arbeitsraumen unmoglich machten. Es fand hier auch im Laufe 
der Zeit eine Auslese von Personen statt, die fiir die Pikrinsaurever
arbeitung besonders geeignet waren. 1m iibrigen wurde durch das 
Tragen von geschlossenen Arbeitsanziigen und Miitzen, haufigere 
griindliche Sauberung der Arbeitsraume von Staubablagerungen und 
die Pflege korperlicher Reiilhaltung. nach Moglichkeit fiir die Gesund
erhaltung der Arbeiter gesorgt." (RB. Potsdam.) 

Bayern. 
"Es war natiirlich von vorilherein zu erwarten, daB die standige 

Beriihrung mit aromatischen Nitrokorpern gewerbliche Vergiftungen 
zur Folge haben wiirde, zumal da es sich zunachst Um improvisierte 
Betriebe handelte mit nicht sehr erstklassigen Schutzeinrichtungen, 

12* 
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um anfanglich unerfahrene Betriebsleiter und meist Gelegenheits
arbeiter, denen allen die in ihren Betrieben lauernde Gefahr soviel wie 
unbekannt war; zunachst hieB es eben, mit allen Mitteln Munition zu 
beschaffen. Auch die zustandigen Arzte hatten anfangs meist keine 
Ahnung von der Art der hiervorkommendenErkrankungen,umso mehr, 
als die eigentlichen Schadlinge, die Nitrokorper, nicht namentlich 
bekannt waren. 

Von den verschiedenen Nitrokorpern kamen in Frage das Dinitro
benzol, das Di- und Trinitrotoluol, nitrierte Naphthaline, das Trinitro
anisol und das Trinitrophenol. Dieselben wurdenteils in festem, teils 
in geschmolzenem Zustande, allein fiir sich oder in Verbindung mit 
Ammonsalpeter in die Geschosse eingefiillt. Die Gefahrdung der 
Arbeiter war gegeben teils durch Verstaubung der Raut bzw. Raut
resorption. Als der weitaus giftigste Korper erwies sich das Dinitro
benzol. Derartige Vergiftungen wurden auf Grond der in Bayern 
bestehenden Meldepflicht fiir bestimmte gewerbliche Vergiftungen 
ME. v. 28. Juni 1912) durch die Krankenkassen von Anfang 1915 bis 
zum Kriegsende rund 1000 VergiftungsfaHe gemeldet. In zahlreichen 
Fallen waren Arbeiter mehrfach erkrankt (bis zu 5mal und mehr). 
Todesfalle kamen 12 zur amtlichen Kenntnis. 

Die nachstehenden Zusammenstellungen geben iiber den Anfall 
der Vergiftungen auf die einzelnen Monate, sowie iiber den prozentualen 
Anteil der Arbeiterschaft, berechnet auf Vollarbeiter, Auskunft. In 
diese Berechnung sind auBer den eigentlichen Dinitrobenzolarbeitern 
auch sonstige Munitionsarbeiter einbezogen, die der Beriihrung mit 
Dinitrobenzol gelegentlich ausgesetzt waren; denn die Vergiftungs
gefahr ist in diesen Betrieben iiberall und bei jeder Beschaftigung 
innerhalb der Arbeitsraume gegeben, sei es infolge entweichender 
Dampfe,' Verschmieren der Kleider und Schuhe durch feine Sublimate, 
Verunreinigung des FuBbodens, Verschmutzen der Geschosse und Ge
rate usw. 

In einem Betriebe A betrug die Zahl der eingestellten Arbeiter 874, 
die Zahl der berechneten. Vollarbeiter 123; der Arbeitswechsel betrug 
demnach 7,1, d. h. um 100 Vollarbeiter zu bekommen, muBten rund 
700 Arbeiter eingestellt werden. Die durchschnittliche Zahl der ge
meldeten Dinitrobenzolvergiftungen (vgl. Tabelle), berechnet auf je 
100 Vollarbeiter, betrug im Monat 14,7; dem Minimum im November
Dezember 1917 mit 4,6 bzw. 2,3% steht ein Maximum im Juni bis 
August 1917 mit 20,2 bzw. 30,8% gegeniiber. Die Beteiligung der 
mannlichen Arbeiter ist wesentlich hOher als die der weiblichen. Dieser 
Unterschied ist wohl damit zu erklaren, daB letztere im allgemeinen 
weniger gefahrlichen Arbeiten beschaftigt waren, bzw. daB eine Aus
lese der ,Giftfesten' stattgefunden hatte. Bemerkenswert erscheint, 
dltB' die Zahlenschwankungen bei den mannlichen und weiblichen 
Arbeitern fast genau dieselben sind, daB jedoch die weibliche Zahl mit 
einer kleinen Ausnahme stets unter der mannlichen Zahl bleibt. Dies 
diirfte ein Beweis dafiir sein, daB es wohl in der Rauptsache auBere 
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Momente waren, welche die Krankheitsziffer beeinfluBten: AuBen
temperaturen, Betriebsstorungen, forcierte Arbeiten u. dgl. m. 1m 
allgemeinen zeigt die Zahl der Vergiftungen eine abnehmende Tendenz, 
wohl die Folge der fortgesetzten hygienischen "Oberwachung und der 
damit zusammenhangenden technischen Verbesserungen. Wenn es 
trotzdem nicht gelang, die Vergiftungen dauernd zu beseitigen oder 
auf ein Minimum zu beschranken, so liegt dies in der Hauptsache in 
der auBerordentlichen Giftigkeit und den sonstigen unangenehmen 
Eigenschaften des Dinitrobenzols. 

Aus d. Arbeits- VergiftungsfiiIIe 

Monat Jahr stunden be- auf 100 rechnete Voll-
arbeiter absolut Voll-

arbeiter 

Dezember . 1916 

r 

86,5 7 = 8,1 
Januar 1917 52,2 10 = 19,1 
Februar. 1917 64,1 30 = 46,8 
Marz . . 1917 

I 
96,2 16 = 16,6 

April 1917 II 0,2 15 = 13,6 
Mai. 1917 86,9 12 = 13,8 
Juni 1917 77,7 24 = 30,8 
Juli. 1917 IIO,8 14 = 12,6 
August 1917 93,9 19 = 20,2 
September. 1917 139,7 17 = 12,2 
Oktober. 1917 109,8 9 = 8,2 
November. 1917 108,9 5 = 4,6 
Dezember . 1917 130,8 3 = 2,3 
Januar 1918 135,9 10 = 7,3 
Februar . 1918 148,1 19 = 12,5 
Marz 1918 189,1 19 = 10,0 
April 1918 136,9 16 = II,7 
Mai. 1918 127,5 

I 

21 = 16,4 
Jnni 1918 142,6 19 = 13,3 
Juli. 1918 199,5 20 = 10,0 
August 1918 154,8 27 = 17,4 
September. 1918 144,9 

I 
2 = 1,4 

Oktober. 1918 103,1 6 = 5,8 
II9,6 340 284,3 

pro Monat durchschn. 14,7 = 12,2 

1m Betriebe B betrug die Zahl der eingestellten Arbeiter 816, die 
Zahl der Vollarbeiter 77, der Arbeiterwechsel betrug 10,6, d. h. um 
100 Vollarbeiter zu bekommen, muBten 1000 Arbeiter eingestellt wer
den. Der Anfall an Vergiftungen und ihre Verteilung ist aus der VOl'

stehenden Tabelle ersichtlich. 1m wesentlichen sind die Zahlen betracht
lich hoher wie im ersten Betrieb A, obwohl es sich hier um einel). ganz 
neu erbauten und gut eingerichteten Betrieb handelte. Dieser auf
fallige Hochstand der Vergiftungszahlen kann wohl nur durch die 
Lage des Betriebes in einer ehemaligen Sandgrube mit Behinderung 
des freien Luftdurchzuges und durch die klimatischen Verhaltnisse 
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der betreffenden Gegend, die durch die driickenden Sommertempe. 
raturen ausgezeichnet ist, erklart werden; vielleicht war hier auch 
der durch ortliche VerhaItnisse bedingte haufige Arbeiterwechsel mit 
Schuld, wobei die standig wechselnde Arbeiterschaft mit den Gefahren 
de's Betriebes zuwenig vertraut wurde und durch unsachgemaBe 
Arbeiten haufige Betriebsstorungen verursachte. Auffallig ist hier die 
erhOhte Anfalligkeit der weiblichen Arbeiter gegeniiber den mannlichen, 
besonders anfangs; spater verlaufen die beiden Ziffernreihen ziemlich 
gleich gerichtet, wiederum ein Zeichen dafiir, daB es wesentlich auBere 
Einfliisse waren, welche auf alle Arbeiter gleichheitlich einwirkten. 
Der Durchschnitt der Vergiftungsziffern ist im Betriebe B etwa 4mal 
so hoch wie im Betriebe A. AuBer den schon erorterten GrUnden fiir 
diese Haufung ware vielleicht mit anzufiihren, daB hier ein Fiillver: 
fahren angewendet wurde, welches sich als recht gefahrlich erwies; 
nachdenl. dies abgeschafft war, gingen die Vergiftungen sofort zuriick. 

Das Krankheitsbild der Dinitrobenzolvergiftung wurde an anderen 
Stellen bereits ausfiihrlich besprochen. Es handelt sich in erster Linie 
um eine schwere Blutschadigung (Bildung von Methamoglobin, Zero 
storung der roten Blutzellen), die zur Storung del' inneren Atmung und 
zu nervosen Schadigungen fiihrt. Die Krankheitserscheinungen sind 
daher: Blausucht, Atemnot, Herzstorungen, auch Krampfe, BewuBt· 
losigkeit u. dgl. m.; je nach Schwere der Vergiftung und personlicher 
Widerstandskraft konnen die einzelnen Symptome recht vielgestaltig 
sein!). Hinsichtlich der Prophylaxe ware zu beinerken, daB arztliche 
Arbeiterauslese, peinliche Reinlichkeitspfiege, Alkoholbekampfung, regel. 
maBiger Wechsel zwischen Giftarbeit und giftfreier Beschaftigung von 
maBgebender Bedeutung sind. Leider konnten Auslese und Wechsel 
infolge des groBen Arbeitermangels wahrend des Krieges nicht immer 
so durchgefiihrt werden, wie dies den arztlichen Anforderungen ent· 
sprochen hatte. In der heiBen Jahreszeit war es unbedingt notwendig, 
die Schichten mogichst zu kiirzen, und die Arbeitszeit in die kiihlen 
Morgenstunden zu verlegen. . Wasch. und Baderaume standen in muster· 
gilltiger Weise zur Verfiigungund wurden auch unter Kontrolle regel. 
maBig beniitzt; auch die Versorgung mit Arbeitskleidern war trotz der 
Textiliennot noch geniigend. Auf Antrag wurde auch eine erhOhte 
Seifenration zur Verfiigung gestellt. In beiden Betrieben waren gut 
ausgestattete Rettungszimmer mit standig anwesendem Sanitatspersonal 
vorhanden. Von regelmaBigen Sauerstoffatmungen, zum Teil wahrend 
der Arbeitspausen, wurde mit Vorteil Gebrauch gemacht; nachdem 
die erste Scheu iiberwunden war, forderten die Arbeiter vielfach selbst 
den Sauerstoff, insbesondere nachdem die Verabreichung einer Milch· 
portion damit verbunden war. Die auBerordentlich krankheitssteigernde 
Wirkqng des Alkohols konnte in zahlreichen Fallen beobachtet werden, 
wo trotz dringender Warnung Alkohol in irgendeiner Form aufgenommen 
worden war. 

1) Vgl. die oben angefiihrten Veroffentlichungen. 
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In der letzten Zeit vor Kriegsende wurde an Stelle des giftigen 
Dinitribenzols Ammonsalpeter mit Zusatz von Natriumazetat bzw. 
Dicyandiamid verarbeitet. Die Erfahrungen mit diesen beiden Sub
stanzen waren trotz reichlicher Verstaubung und BerUbrung gUnstige. 

Die nitrierten Toluole wurden in groBtem Umfange bei der Munitions
industrie verwendet. Die gesundheitlichen Erfahrungen, die mit 
diesen Substanzen, insbesondere mit Trinitrotoluol, gemacht wurden, 
waren durchaus giinstige. Eingehende Mitteilungen hieriiber wurden . 
bereits in der oben angegebenen Literatur gemacht, Vergiftungen wurden 
nur in einem ganz geringen Umfange beobachtet, und hier handelt es 
sich fast ausnahmslos um leichte Fane von Blausucht mit Kopf-
8chmerzenund Ubelkeit. Nur einige wenige Personen, durchweg weib
liche, erkrankten schwer. In 1. Falle war ein todlicher Ausgang zu 
verzeichnen; es handelte sich um ein 14jahriges Madchen, das schon 
nach 2tagiger Arbeit unter schwerer Blausucht erkrankte und nach 
einigen Tagen starb. Bemerkenswert sind weiterhin 2 Todesfalle und 
einige schwere Erkrankungen bei mannlichen Arbeitern unter den 
Erscheinungen des Lungenodems; diese Erkrankungen waren jedoch 
nicht dem Trinitrotoluol an sich zuzuschreiben, vielmehr einer in ihm 
enthaltenen Verunreinigung, dem Tetranitromethan. Besonders hervor
gehoben zu werden verdient, daB unter den vielen hundert Arbeitern 
kein einziger der anderwarts beobachteten Falle von akuter gelber 
Leberatrophie vorkam. Wir halten uns daher zu dem schon frUber 
geauBerten SchluB berechtigt, daB das einigermaBen reine Trinitro
toluol bei ordnungsmaBiger Verarbeitung eine gesundheitlich relativ 
harmlose Substanz ist, und daB die in jedem gut geleiteten Betrieb 
iiblichen MaBnahmen geniigen, um ernstere gesundheitliche Schadi
gungen hintanzuhalten. Zur Belehrung und Warnung der mit Trinitro
toluol beschaftigten Arbeiter wurde von uns das nachstehend ab
gedruckte Merkblatt verfaBt, welches in den Arbeitsraumen angeheftet 
wurde. 

Vor beugungs maBnah men bei Verar bei tung von Full pul ver. 
Das Fiillpulver ist bei vorsichtiger Verarbeitung ein relativ harm

loser Stoff; es kann aber unter gewissen Umstanden (wie Unvorsichtig
keit, Unreinlichkeit, Kranklichkeit des Arbeiters) gesundheitsschadlich 
wirken; dies wird verhiitet durch: 

~. GroBte Reinlichkeit; vor den Pausen oder vor ArbeitsschluB 
Gesicht und Hande waschen; mindestens einmal wochentlich 
baden! 

2. Saubere Arbeitskleider und Miitzen tragen; Leibwasche fleiBig 
wechseln! 

3. Alkohol vermeiden! 
4. Personen, die eine groBere Empfindlichkeit gegen das Fiillpulver 

(Kopfschmerz, Schwindel, blaue Lippen, Magen- und Darm
storungen usw.) zeigen, sind zu entfernen und anderweitig (im 
Freien) zu beschaftigen! 
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5. Bei Erkrankungen sofort zum Arzt gehen; demselben mitteilen, 
daB Patient in einem Munitionsbetrieb arbeitet! Sauerstoff ein· 
atmen! 

6. GroBte Sauberkeit des Betriebes, haufiges feuchtes Kehren; 
Vermeidung der Verstaubung und Verschmutzung der Raume, 
Gerate und Kleider. 

Fiir kurze Zeit wurde auch das Trinitroanisol verarbeitet, doch 
waren die gesundheitlichen Erfahrungen mit dieser Substanz derart 
urigiinstige, daB es bald wieder abgeschafft wurde. Die Krankheits· 
erscheinungen waren in erster Linie Hautentziindungen verschiedener 
Art und Schwere, zum Teil mit Aligemeinstorung, wie Kopfschmerz, 
Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Fieber u. dgl., ebenso zeigten sich Reiz
erscheinungen an den oberflachlichen Schleimhauten (Auge, Nase, 
Kehlkopf) und Magenstorungen. 

Die nitrierten Naphthaline erwiesen sich durchweg als harmlose 
Substanzen; nennenswerte Gesundheitsschadigungen wurden nicht 
bekannt. 

Giinstig waren im allgemeinen auch die Erfahrungen, die mit der 
Pikrinsaure gemacht wurden. Eigentliche Vergiftungen wurden nie 
beobachtet. Die einzigen Klagen waren hier und da Magenbeschwerden 
infolge Verschluckens des Staubes, sowie, besonders im Sommer, harm-. 
lose Hautreizungen. Nur in einigen wenigen Fallen dauerten, ver
mutlich infolge besonderer Empfindlichkeit, die Erkrankungen langer. 
(Dr. F. Koelsch.) 

"Vergiftungen leichterer Art von 2 Ar beiterinnen durch Nitro
verbindungen in Granatfiillwerken (Dinitrobenzol), ferner verschiedene 
nicht ernstliche Erkrankungen (Hautreizungen und Magenbeschwerden) 
durch Pikrinsaure in SprengstoffpreBwerken (sogenannte Gelbbetriebe). 

In den Munitionsfabriken zogen sich I Arbeiter und I Arbeiterin 
leichte Pikrinsaurevergiftungen zu. 

I Krankheitsfall konnte auf Trinitrotoluol zuriickgefiihrt werden, 
die Krankheit nahm jedoch einen ungefahrlichen Verlauf." (Miinchen.) 

"Neben der Abhangigkeit der Giftwirkung von personlicher Ver· 
anlagung hat sich besonders auch eine Verschiedenheit der Wirkung 
bei den verarbeiteten verschiedenen Trinitrotoluolsorten je nach ihrer 
Herkunft und Beschaffenheit gezeigt, weshalb die eigentliche Gift
wirkung vornehmlich den Beimengungen zugeschrieben wird. Nament
lich das im Aufsichtsbezirk selbst hergestellte Fiillpulver mit starkerer 
Verunreinigung durch Tetranitromethan war von denArbeitern besonders 
gefiirchtet. Spaterhin wurde dieses Pulver in einer besonderen Anlage 
getrocknet und dabei das Tetranitromethan entfernt. Auch andere 
Verunreinigungen, wie nitrierte Benzole, werden als Ursachen der Krank
heitserscheinungen vermutet. Die meisten Erkrankungen waren leich
terer, voriibergehender Natur; immerhin sind auch schwerere Falle zu 
verzeichnen; besonders zu erwahnen ist ein Fall aus der ersten Zeit, 
der todlich verlief. Er betraf einen Arbeiter an dem Schmelzkessel 
fiir Trinitrotoluol; die todliche Giftwirkung wird dem Tetranitromethan 
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zugeschrieben. Ungiinstige auBere Umstande, dunstiges Wetter und 
infolgedessen ungeniigende Wirkung der Dampfeabsaugung, sowie 
unvorsichtiges Hineinbeugen in den Kesselabzug haben mit zu der 
Vergiftung AnlaB gegeben." (Oberbayern-Land.) 

"Bei den .Arbeiterinnen einer wahrend des Krieges entstandenen 
gut geleiteten Pikrinpresserei kamen lediglich leichte Reizerscheinungen 
und Gelbfarbung der Haut, jedoch keinerlei schwerere Vergiftungen vor. 

Bei der voriibergehenden Herstellung von Trinitroanisol traten die 
auch anderwarts beobachteten Dermatitiden auf. Ebenso wurden in 
einem Betrieb, in welchem Dinitrochlorbenzol verarbeitet wurde, 
2 schwere Falle diffuser Dermatitis beobachtet. Bei der Herstellung 
dieses Stoffes selbst kamen dagegen schwere Hauterkrankungen nicht 
vor. Anilin- und Nitrobenzolvergiftungen kamen wahrend der Jahre 
1914-1918 im ganzen 3 bzw. 2 vor, auJ3erdem eine Paramtroanilin
vergiftung. Dinitrobenzolvergiftungen wurden im namlichen Zeitraum 
27 beobachtet, durchweg subakute Vergiftungen leichteren Grades, 
kein Todesfall." (Pfalz-Nord.) 

"Gesundheitsschadigungen von .Arbeitern, deren Ursprung in der 
.Art oder Dauer der Beschaftigung gesucht werden kann, sind, auJ3er 
2 Bleierkrankungen in einer Steingutfabrik, nur aus Sprengstoffabriken 
bekannt geworden. Aus einem dieser Betriebe sind wahrend der Kriegs
zeit rund 600 Erkrankungen an Dinitrobenzolvergiftung durch Einatmen 
der sich entwickelnden Dampfe, des entstandenen Staubes und der
gleichen bei der Herstellung des Sprengstoffes, dem Fiillen der Granaten 
und deren weiteren Fertigstellung zur Kenntnis gelangt. 4 an Dinitro
benzolvergiftung erkrankte .Arbeiter starben, doch konnte der ursach
liche Zusammenhang zwischen Vergiftung und Tod nicht ganz mit 
Sicherheit festgestellt werden." (Oberpfalz.) 

"In einer Granatenfiillerei erkrankten in den ersten Wochen nach 
Betriebsbeginn mehrere .Arbeiter bei der Verarbeitung von Trinitro
toluol an leichten Vergiftungserscheinungen, die wohl auf Verunrei
nigungen durch andere, giftigere Nitrokorper zUrUckzufiihren waren. 
AuJ3erdem wurden auch ekzemartige Hauterkrankungen durch Beriih
rung mit Trinitrotoluol beobachtet. Durch die Beschaffung von Schutz
kleidung (Lederschiirzen, Handschuhe usw.), durch Anbringung von 
Abzugsvorrichtungen fiir Dampfe und Staub, weiterhin infolge der 
Verabreichung von alkoholfreien Fliissigkeiten (Milch, Kaffee, Tee) 
konnten die Schadigungen so gut wie ganz behoben werden." (Niirn
berg-Furth. ) 

,,1m Jahre 1918 fiihrte sJie Errichtung einer Dinitrobenzolfiillanlage 
trotz aller bereits bei Errichtung der Neuanlage im Hinblick auf die 
Gefahrlichkeit des zur Verarbeitung kommenden Stoffes getroffenen 
Schutzvorkehrungen, trotz der sorgfaltigen Auswahl der .Arbeiter auf 
Grund arztlicher Untersuchung und dauernden "Oberwachung des 
Gesundheitszustandes der .Ar beiterschaft, zu zahlreichen Erkrankungen, 
hervorgerufen durch Dinitrobenzolvergiftung, von denen weitaus die 
Mehrzahl einen giinstigen Verla uf nahmen, 6 Falle (darunter 1 .Ar beiterin) 
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jedoch tOdlich verliefen. Die insgesamt zur Kenntnis gelangten 228 Er
krankungen betrafen 179 Personen, darunter 191 mannliche und 67 weib· 
liche. 146 Personen (143 mannliche und 52 weibliche) waren 1 mal, 
lO Personen (12 mannliche und 7 weibliche) 2 mal, 12 Arbeiter (6 mann
liche und 6 weibliche) 3 mal und 2 Arbeiterinnen 4mal erkrankt. Zur 
Hintanhaltung der Vergiftungen wurden sowohl seitens des Bericht
erstatters wie seitens der Firma aIle zum Schutze der Arbeiter not
wendig erscheinenden MaBnahmen getroffen. So wurde bei den wieder
holt vorgenommenen Besichtigungen des Betriebes, namentlich auf 
Reinhaltung der Arbeitsstellen, auf moglichst vollstandige Absaugung 
der besonders gefahrlichen Dampfe, tunlichste Ausschaltung der Hande
arbeit, Einfuhrung von haufigen Wechselschichten, Verlegung der Ab
filllarbeit auf die Nachtzeit und die fruhen Morgenstunden wahrend der 
heiBen Jahreszeit, Verbot der Beschaftigung von jugendlichen Arbeitern 
beim Reinigen der gefilllten, meist mit Dinitrobenzol bespr~tzten Gra
I!-aten, besonderes Augenmerk gerichtet. Die strikte Durchfuhrung 
der getroffenen Anordnungen wurde allerdings zeitweise durch den 
Mangel an geeigneten Arbeitskraften sehr erschwert." (Unterfranken.) 

"Bei einem 17jahrigen Arbeiter eines PikrinsaurepreBwerkes wur
den schwere Erkrankungserscheinungen beobachtet, die vermutlich 
als Pikrinsaurevergiftung gedeutet werden konnen. 1m genannten 
Betriebe war nach dem Berichte der zustandigen Ortskrankenkasse 
stets eine groBe Erkrankungsziffer bei den mannlichen wie weiblichen 
Beschaftigten zu verzeichnen. Die pulverformige Pikrinsaure rief 
Hautausschlage, Bronchialkatarrhe und Verdauungsstorungen hervor. 
Meistenteils sind die Erkrankungen nicht rasch verlaufen, in nur wenigen 
Fallen dauerte die Krankheitszeit unter 4 Wochen. Fast in allen Fallen 
lag ganzliche Arbeitsunfahigkeit vor. Eine Folge dieser gesundheits
schadlichen Einwirkungen war, daB die Beschaftigten trotz der hohen 
Lohne nie lange im Betriebe ausgehalten haben. Einzelne Krankheits
falle mit "Obelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Reizerscheinungen der 
Atmungsorgane und bei Frauen Anzeichen von Blutarmut, verbunden 
mit p16tzlichen Ohnmachtsanfal~en, traten in einem Filllwerk auf; in 
dem Nitrobenzol als Filllmasse fUr Granaten verwendet wurde. Die 
sich beim Schmelzen entwickelnden Gase versuchte man durch gute 
Abzugsvorrichtungen aus den Arbeitsraumen zu beseitigen. Durch An
wendung von Inhalationen aUs vorratig gehaltenen Sauerstoffbomben 
wurde den Erkrankten schon im Betriebe die erste Hil£e geleistet. 
Ernstlichere Folgen hatten die Erkrankungen nicht. Fortlaufende 
arztliche Untersuchung war auch hier wie im vorgenannten PreBwerk 
angeordnet. Ebenso waren in beiden Betrieben hinreichend Wasch
gelegenheit, Aufenthalts- und Baderaume vorhanden." (Schwaben.) 

Sachsen. 
"In den Fiillbetrieben fUr Munition wurden der Trinitrotoluol ent

haltende Sprengstoff Perdit in loser Form und Pikrinsaure in der Fqrm 
von fertig gepreBten Korpern verwendet. Wahrend bei der Arbeit 
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mit Perdit Gesundheitsstorungen nicht zu beobachten waren, hat eine 
Anzahl Arbeiterinnen die Beschaftigung mit den Pikrinkorpern, ob· 
schon diese nur wenig Staub abgaben, nicht vertragen. Die Arbeiterin· 
nen bekamen auBer der Gelbfarbung der Haut Magenbeschwerden mit 
Neigung zum Erbrechen oder geschwollenem Hals; bisweilen stellte 
sich auch Blutspucken oder Schlaflosigkeit ein. Mit der Entfernung 
von der Pikrinarbeit horten die Beschwerden auf .und es gelang durch 
Zuweisung von anderer Beschaftigung, die betroffenen Arbeiterinnen 
vor weiteren Gesundheitsschadigungen zu bewahren. FUr die bei der 
Arbeit verbleibenden Personen wurde die Verabreichung von Milch' 
angeregt. In einem der Betriebe, der auBerhalb Leipzig lag und in 
dem die Pikrinarbeiterinnen regelmaBig Sonderzuweisungen an Milch 
hatten, sind Erkrankungen nicht vorgekommen, ohne daB ein Wechsel 
der Ar beiterinnen erfolgte. Eine Pikrinar beiterin zog sich durch Ver· 
unreinigung einer unb'eachtet gelassenen RiBwunde an der Hand eine 
Entziindung zu, deren Heilung 4 Wochen beanspruchte." (Bez. Leipzig.) 

Wiirttemberg. 
"Besonderen Umfang nahmen Erkrankungen von Arbeitern in 

einer Fiillanlage, in welcher in der ersten Zeit dieses Betriebes (Anfang 
1915) zum Fiillen von Granaten neben anderen Sprengstoffen Trinitro· 
ani sol in geschmolzenem Zustande verwendet wurde. In dem Fiillwerk 
waren zu dieser Zeit ausschlieBlich mannliche Arbeiter beschaftigt, 
die fast aIle schon nach kurzer Zeit erkrankten. Nach Mitteilung des 
behandelnden Arztes bestanden die Krankheitserscheinungen in Ver· 
atzungen der Haut mit nachfolgender Dermatitis (Hautentziindung). 
Trotzdem von der Firma alles mogliche geschah, die Betriebsraume und 
die Arbeitsweise gesundheitlich Moglichst giinstig zu gestalten, indem 
sie fUr reichliche Liiftung der Raume und fUr guten Abschl~B der 
Schmelzapparate sorgte und die Arbeiter zu sorgfaltiger Korperpflege 
und Vorsicht beim Umgang mit den Sprengstoffen anhielt, war keine 
wes~mtliche Herabminderung der Erkrankungen zu erreichen, so daB 
der Betrieb nach einigen Wochen wieder eingestellt wurde. Auch bei 
dem nach dem Trinitroanisol im Betrieb der Firma und in einer zweiten 
FiiIlanstalt zur Verwendung kommenden dinitrobenzolhaltigen Spreng. 
stoff Fram 13 tmten haufige Erkrankungen der in diesen Betrieben 
beschaftigten Arbeiter auf, jedoch nicht in dem MaBe, wie bei der Ver. 
wendung von Trinitroanisol. Die Krankheitserscheinungen waren in· 
sofern anderer Natur, als es sich hierbei nicht um Entziindungen der 
Haut, svndern um typische Benzolvergiftungen handelte. Die An· 
zeichen waren Vorhandensein von Zyanose, Ubelwerden, teilweise 
schwere krampfartige Erscheinungen und Degeneration der roten 
Blutkorperchen. Die Erkrankungen verliefen im allgemeinen gutartig 
und rasch. Ernstere Folgen wurden nur in einem FaIle vom Arzt 
gemeldet, -..,. Bei den spaterhin in den beiden Fiillanstalten verwendeten 
Sprengstoffen Fram 15 und Fiillpulver 60/40, d. h. einer Mischung von 
60 vom Hundert Ammoniaksalpeter und 40 vom Hundert Fiillpulver 02 
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(Trinitrotoluol) traten besondere Krankheitserscheinungen unter den 
mit diesen Sprengstoffen beschaftigten nunmehr vorwiegend weiblichen 
Arbeitern nicht auf. 

In einem FaIle muBte eine Arbeiterin ,wegen Hautausschlages' 
4 Wochen mit der Arbeit im Pikrinsaurebetrieb aussetzen." 

Baden. 

"In der badischen Munitionsindustrie wurde von Sprengstoffen 
hauptsachlich Pikrinsaure verwendet. Sie reizt die Haut und die 
SchleiIllhaute. In einem FaIle wurde eine Durchlocherung der Nasen
scheidewand bei einer Arbeiterin einer Pikrinsaurepresserei nachge
wiesen. Der Sitz und die Art des Leidens entsprechen genau den aus 
der Chromatindustrie bekannten Befunden. Nach arztlichen Angaben 
waren Entziindungen der oberen L'uftwege mit· Kopfschmerz, Brech
reiz lind Herzbeschleunigung bei Pikrinsaurearbeitern nicht selten zu 
beobachten. Erzeugt wurde von Sprengmitteln nur Nitrozellulose, 
bei deren Herstellung Erkrankungen nicht beobachtet wurden." 

Hessen. 
In einem Sprengstoffbetrieb wurden in den Jahren 1915-18 von 

insgesamt 8944 KrankheitsfaIIen 443 "als Nitrovergiftung festgestellt. 
Von den Vergiftungsfallen durch die Sprengstoffe hatten 13 todlichen 
Ausgang; 3 davon bezogen sich auf mannliche Arbeiter. Die Todesfalle, 
welche nicht nur Arbeiter aus Dinitrobenzolfiillbetrieben, sondern auch 
solche aus Trinitrotoluolfiillbetrieben betrafen, wiesen auf die groBere 
Gefahrdung des weiblichen Geschlechts im jugendlichen Alter hin. 
Mit Eintritt der heiBen Jahreszeit nahmen Erkrankungen wie Todes-
falle j edesmal zu. . 

"Die neben den regelmaBigen arztlichen Untersuchungen angeord
neten Blut- und Harnuntersuchungen der Arbeiter bewahrten sich und 
wurden in der Folge fiir die rechtzeitige Erkennung von Vergiftungen 
auBerst wichtig und unentbehrlich. Die Riicksichten auf die Gesund
heit der Arbeiter lieBen es nicht zu, sie dauernd in den Fiillbetrieben 
zu beschaftigen, weshalb sie zeitweise zu Nebenarbeiten verwendet 
wurden. Nach einiger Zeit kamen Weigerungen ·der Arbeiter und 
Arbeiterinnen, sich den Untersuchungen zu unterziehen, in erheblicher 
Zahl vor, sie verminderten sich aber nach entsprechender Belehrung 
der Arbeiter. Hauptgrund der Weigerung schlen die Furcht vor dem 
ungiinstigen Ergebnis der Untersuchung und dem damit verbundenen 
AusschluB aus dem Fiillwerk und dem Verlust der besser gelohnten 
Arbeit zu sein. 1m Interesse der Leute war es aber von hochster Wichtig
keit, daB sie bei den ersten verdachtigen Erscheinungen zur Unter
suchung geschickt und je nach dem Befund sofort von der gefahrlichen 
Beschaftigung ausgeschlossen wurden. Diesen VorbeugungsmaBregeln ist 
es wohl zu verdanken, daB Erkrankungsfalle mit Invaliditat und An
spruch auf Krankenrente nicht vorgekommen sind." (Bez. Darmstadt.) 
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"Die Giftwirkung des Dinitrobenzols und Trinitrotoluols trat in 
einem Betriebe der chemischen GroBindustrie, nachdem man in dem
selben begonnen hatte, jene Sprengstoffe zu fabrizieren und, mit Am
monnitrat vermischt, in die Geschosse zu fiillen, in verschiedenen 
schweren Erkrankungs- und einzelnen Todesfallen zutage. Der Arbeiter
bestand dieses Werkes setzte sich zur Zeit der starksten Beschaftigung 
1917-18 ungefahr wie folgt zusammen: 

mannliche Arbeiter . . . . 
weibliche Arbeiter . . . . 
kommandierte Militarpersonen 

1580 
615 
315 

2510 

Von den 615 Arbeiterinnen waren etwa 355 in den gefahrdeten 
Granatfiillbetrieben, der Rest in ungefahrlichen Betriebsabteilungen 
beschaftigt. Auf den Gesundheitszustand der Arbeiter mogen die ab
normen Ernahrungsverhaltnisse sehr ungiinstigen EinfluB ausgeiibt 
haben. Die Betriebsleitung zeigte ernstes Bestreben, durch gute Ver
pflegung und sanitare Einrichtungen die Zahl der Erkrankungen zu 
mindern. Die trotzdem eingetretene Vermehrung der Zahl der Kranken 
gegeniiber der Friedenszeit ist auf die auBerordentlich schadigende 
Beschaftigung der Arbeiter mit den giftigen Nitrostoffen im Verein 
mit der geringen Widerstandsfahigkeit der Arbeiter zuriickzufiihren." 

"Hiernach ist eine ansehnliche Zahl (443) der gesamten Krankheits
falle als Nitrovergiftung festgestellt worden. Von den Vergiftungs
fallen durch die Sprengstoffe hatten 13 todlichen Ausgang; 3 davon 
bezogen sich auf mannliche Arbeiter. Die Todesfalle, welche nicht 
nur Arbeiter aus Dinitrobenzolfiillbetrieben, sondern auch solche aus 
Trinitrotoluolfiillbetrieben betrafen, wiesen auf die groBere Gefahrdung 
des weiblichen Geschlechts im jugendlichen Alter hin. Mit Eintritt 
der heiBen Jahreszeit nahmen Erkrankungen wie Todesfalle jedesmal 
zu." (Bez. Offenbach.) 

"Bei der Verarbeitung von Pikrinsaure in einer Ziinderfabrik wurde 
unter den damit beschaftigten Arbeiterinnen eine Pikrinsaurevergiftung 
festgestellt. Diese auBerte sich durch einen Ausschlag, der sich im 
Gesicht der Arbeiterin zeigte. Die Arbeiterin bekam sofort einen 
anderen Arbeitsplatz und taglich von der Firma eine groBere Menge 
Milch, so daB ihre Wiederherstellung nur kurze Zeit beanspruchte. 

Ein zweiter Fall von Pikrinsaurevergiftung, der in ursachlichem 
Zusammenhang mit dem gleichen Betriebe stand, betraf dessen bau
leitenden Architekten. Dieser litt an einem Bindehautkatarrh und hat 
wahrscheinlich bei der Besichtigung der Raume, in denen mit Pikrin
saure gearbeitet wurde, einen mit Pikrinsaurestaub beschmutzten 
Finger an das kranke Auge gebracht. Es stellten sich heftige Juckreize 
in den Augen ein, und das ganze Gesicht bedeckte sich mit einem 
schmerzhaften Ausschlag." (Bez. Marburg.) 

"Bei einer ganzen Anzahl Madchen konnte an der eigenartigen 
fuchsigen Verfarbung der Haare und an leichter Blaufarbung der Lippen 
zwar die Beobachtung gemacht werden, daB Trinitrotoluol oder andere 
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Substanzen in den Korper aufgenommen waren, zu irgend welchen 
-ernsteren KrankheitssYJIlptomen ist es aber dank der vorziiglichen Ein. 
richtungen, "Oberwachung und rechtzeitigen Ausschaltung nicht ge
kommen. Nur in einem FaIle ist die Blutarmu1;, schwachliche Kon
stitution und Kranklichkeit einer .Arbeiterin anscheinend der Fabrik
leitung und dem Arzte entgangen und ein 23jahriges Madchen eines 
Tages in seiner verschlossenen Wohnung tot im Bette aufgefunden 
worden. Es konnte deshalb nicht festgestellt werden, unter welchen 
Erscheinungen das Madchen erkrankt war. Leider ist auch die Todes
ursache durch eine gerichtliche Obduktion der Leiche nicht festgestellt 
worden, es konnte aber doch auf Grund des auBeren Leichenbefundes 
(intensive Gelbfarbung, die am Rumpfe nahezu bronzefarben wurde, 
intensive ~lbfarbung des Zahnfleisches, Blasse der Augenbindehaute 
und gelbliche Verfarbung der letzteren sowohl, als auch der Augapfel, 
fuchsiges Aussehen der Haare, auffallige Blasse der Schleimhaute) die 
Vermutung ausgesprochen werden, daB das Madchen Gift in seinen 
Korper aufgenommen und an einer Vergiftung gestorben war." (Bez. 
Worms.) 

Kleinere Staaten. 
"Bei dem Granatenfiillwerk, das in der Mehrzahl Frauen beschaf

tigen muBte, waren die besonders ungiinstigen VerhaItnisse haupt
sachlich auf die stark gesundheitsschadliche Einwirkung der als Fiill
stoffe zur Verwendung gekommenen, als Blutgifte wirkenden Nitro
verbindungen Trinitrotoluol und Dinitrobenzol veranlaBt. Bei der 
Verarbeitung von Trinitrotoluol traten weniger schwere Erkrankungen 
auf als bei Dinitrobenzol, welches letztere an und fiir sich als starkes 
Gift wirkt, wahrend diese bei Trinitrotoluol nur in ungereinigtem 
Zustande der Fall und auf das dann in ihm enthaltene Tetranitro
methan zuriickzufiihren ist. Die Vergiftungen traten meist als Zyanose 
(Blausucht), oft in Verbindung mit Gelbsucht auf. AuBere Anzeichen 
dafiir waren blaue Lippen, fahle und gelbe Gesichtsfarbe. Bei Dinitro
benzoleinwirkung traten die mit Kopfschmerz und Schwindel ver
bundenen Erkrankungen oft so plotzlich auf, daB die davon Befallenen 
sofort in die Krankenstube gebracht undmit Sauerstoff behandelt 
werden muBten. Von den 6 unterden Arbeitern des Fiillwerkes vor
gekommenen Todesfallen ist l:)ei 4 Fallen mit Bestimmtheit Vergiftung 
als Todesursache festgestellt, worunter 2 Manner und 2 Frauen waren. 
Bemerkenswert war die verschiedene Widerstandsfahigkeit der weib
lichen Arbeiter; wahrend die jungen Madchen und Frauen sehr haufig 
mit anschlieBender Arbeitsunfahigkeit erkrankten, zeigten die alteren 
sich widerstandsfahiger und fiihlten sich oft trotz auBerer Anzeichen, 
wie blaue Lippen, fahle Farbe, lange Zeit wohl und konnten weiter ar
beiten." (Anhalt.) 

"Eine Fabrik pharmazeutischer Praparate hatte ohne Vorwissen 
des Gewerbeinspektors das Vermahlen von Dinitrobenzol aus zweiter 
Hand iibernommen, nachdem der Auftraggeber aus Unkenntnis ver-



Benzolderivate in der Munitionsindustrie. 191 

sichert hatte, daB die Arbeiter durch das Vermahlen nicht gefahrdet 
wiirden. Die neue, gut eingerichtete Mille war mit Staubabsaugung 
versehen; die Arbeiter waren mit Mund- und Nasenschiitzern aus
gestattet. Trotzdem erkrankten innerhalb weniger Tage nach Beginn 
des Mahlens die beiden in der Miihle tatigen Arbeiter; einer der Arbeiter 
verstarb an der Vergiftung. Ahnliche Vorkd'mmnisse sind auch in 
anderen, auBerhalb Hamburgs gelegenen Fabriken beobachtet. Die 
Arbeit wurde sofort eingestellt; bei der Reinigung der Miihle el'krankte 
voriibergehend noch ein dritter Arbeiter, so daB die Sauberung nur 
unter groBter Vorsicht bei Verwendung von Atmungshelmen, Hand
schuhen und Schutzkleidung beendet werden konnte. Die Sprengstoff
fabrik, die den Auf trag vergeben hatte, und die fiir diesen Betrieb 
zustandige Gewerbeinspektion wurden sofort iiber das Vorkommnis 
benachrichtigt." (Hamburg.) 

Schweiz. 
"Die Militarverwaltung hatte groBen Bedarf in Dinitrobenzol, der 

niit moglichster Eile zu decken war. Da suchte man sich zunachst 
mit den Einrichtungen zu behelfen, die zur Verfiigung standen. Die 
hygienischen Riicksichten folgten erst nachher, so daB sich bald die 
Krankheitsfalle hauften. Besserung trat erst e1n, als die unzulanglichen 
Einrichtungen aufgegeben und durch zweckmaBige Anlage~ die Ab
fiihrung der Gase und Dampfe sichergestellt wurde. GroBe Firmen 
gingen nach dieser Richtung selbstandig vor; die Munitionsfabrik in 
Thun und eine Fabrik in Aarau stellten ihre Abfiillanlagen fiir Dinitro
benzol vollstandig pnter GlasabschluB und kraftige Ventilation. Ver
kiirzung der Arbeitszeit, Wechsel der Beschaftigung, Verabreichung 
von Milch und Arbeitskleidern, prophylaktische Sauerstoffinhalation, 
arztliche Dberwachung und Alkoholabstinenz wurden versucht und 
vorgeschlagen, um der Krankheit Herr zu werden. Die Erfolge sind 
in der Tat mcht ausgeblieben." (1916-17, II. Kreis.) 

England 
(s. a. "Anhang" S. 256). 

1917. 

"In der Vorkriegszeit war Trinitrotoluol nur in kleinen Mengen 
- etwa zu 10% - bei der Erzeugung von Explosivstoffen in Gebrauch 
und bewirkte keine Gesundheitsstorungen. Man bemiihte sich, Dinitro
benzol, dessen giftige Eigenschaften bekannt waren, durch 'Dinitro
toluol zu ersetzen. 1m Jahre 1901 zeigte Dr. Prosser Whi te zusammen 
mit Dr. J. Hay in klassischen Versuchen, daB der Hauptweg der Auf
nahme des Dinitrobenzols die Haut sei und erklarte Trinitrotoluol im 
allgemeinen fiir ungiftig. 

,Trinitrotoluol', sagte er, ,ist bei gewohnlichem Gebrauch 
nicht giftig •.. eine praktisch sehr wichtige Tatsache ist, daB die Auf
nahmefahigkeit von Mensch und Tier eine ahnliche ist. In manchen 
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Betrieben ist Trinitrotoluol mit groBem Vorteil fiir die Gesundheit der 
Beschaftigten durch Dinitro benzol ersetzt worden.' lnfolgedessen ist 
jene Bemerkung unbeabsichtigterweise weniger beachtet worden und 
es konnten die Folgen eines .ungewohnlichen Ge brauches dieses 
Stoffes nicht vorhergesehen werden. 

Bei Kriegsbeginn aber verursachten die Zustande in Betrieben, 
wo Trinitrotoluol verwendet wurde, mehr als die Erzeugung desselben 
Beunruhigung. Es erwies sich als n6tig, Trinitrotoluoldampfe mecha
nisch abzusaugen oder andere Mittel gegen sie anzuwenden. Die Er
kenntnis, daB ReinlichkeitsmaBnahmen bei der Arbeit das Hauptmittel 
gegen die Vergiftung seien, wurde besonders durch den von Dr. Moore 
und seine Mitarbeiter gefiihrten Nachweis gef6rdert, daB die Haupt
eintrittspforte des Giftes die Haut sei. 

Der erste Todesfall durch Trinitrotoluol ereignete sich in einem 
chemischen Betriebe bei der Erzeugung des Stoffes im Februar 1915. 
Die Gelbsucht war an der Leiche auffallend und betraf allgemeine 
Decke und Sklera. Der Obduktionsbefund, namentlich beziiglich 
Leber und Niere, war ahnlich dem bei Tetrachlorathanvergiftung. 
(Untersuchung durch Dr. Spilsbury.) 

Bei einem Fall in der Munitionsindustrie (Granatenfiillung) im 
Sommer 1915 konstatierte Dr. Collis Blutveranderungen, im August 
und Dezember wurde je 1 Todesfall gemeldet. lch lieB damals eine 
Belehrung iiber die Natur der Vergiftung mit Nitroderivaten des Ben
zols unter den Arzten zirkulieren, die mit der periodischen Untersuchung 
der in der Trinitrotoluolindustrie beschaftigten Arbeiter betraut waren. 
Diese Belehrung wurde auch an die staatlichen Fiillbetriebe und an 
die arztlichen Beamten des Kriegsministeriums geschickt, welche die 
Aufgabe hatten, die Gesundheit der Arbeiter dortselbst zu iiberwachen. 

Als gegen Ende des Jahres 1915 die Notwendigkeit sich ergab, 
bessere Kenntnis iiber das Vorkommen der Trinitrotoluolvergiftung 
zu erlartgen, wurde bestimmt, daB FaIle von ,toxischer Gelbsucht' 
entsprechend § 73 des Fabrikgesetzes vom Jahre 1901 anzeigepflichtig 
seien. Die Griinde, warum ,toxische Gelbsucht' und nicht ,Tetra
nitrotoluolvergiftung' in die Liste der anzeigepflichtigen Krankheiten 
aufgenommen wurde, waren folgende: 

Meldung einer Berufskrankheit ist viel schwieriger als die einer 
Infektionskrankheit, und wenn sie nicht sorgfaltig gehandhabt wird, 
so wird der Erfolg der Anzeigepflicht vereitelt. Zweck ist Kenntnis 
der Erkrankung und ihrer Verbreitung zum Zwecke der Behandlung 
und Verhiitung zu erlangen. Die Schwierigkeit der Konstatierung der 
Berufskrankheit besteht darin, daB eine Zeitlang der Patient zwar 
Gift aufnimmt, aber nicht genug, urn zu erkranken, und zu dieser Zeit 
bestehen in manchen Fallen Zeichen, wie der Bleisaum, die Zyanose bei 
Trinitrotoluolvergiftung. 

Die Trinitrotoluolvergiftung hat ein Symptomenbild von wechseln
der Beschaffenheit: 1. Lokale Reizerscheinungen der Haut, ahnlich einer 
Dermatitis, 2. Reizung des Magen-Darmtraktes (Gastritis, Erbrechen), 
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ahnlich den durch andere Ursachen bedingtenMfektionen dieser Organe, 
3. Blutveranderungen = Methamoglobinbildung, infolgedessen Ver
minderung der sauerstofftransportierenden Fahigkeit des Blutes, weiter
hin kommt es dann, wenn nicht durch Versetzung zu einer anderen 
Arbeit die Folgen gemildert werden, zu Erkrankungen des Herzens, 
der Leber, Nieren und iiberhaupt des Blutkreislaufsystems, 4. die 
spezifische Wirkung auf die Leberzellen, infolgedessen Gelbsucht, ein 
schweres Symptom, es fiihrt in 25-30% der Falle zum Tode. End
lich wurden 13 Falle (fast alle todlich) mit fortschreitender Anamie 
beobachtet, die mit Zerstorung dtls roten Knochenmarkes einherging, 
so daB starke Verminderung der roten und weiBen Blutzellen ein
trat. Diese Symptome sind nicht immer voneinander zu trennen; 
sie finden sich bei Trinitrotoluolvergiftung in verschiedensten Kom
binationen. 

Mit Ausnahme des ersten Symptoms konnen alle als Trinitrotoluol
vergiftung beschrieben werden und sie konnen alle miteinander vor
kommen, Zyanose mit Gastritis und toxischer Gelbsucht, Gelbsucht 
mit aplastischer Anamie, sie mogen vertauschbar oder konkomitierende 
Symptome derselben Vergiftung sein. Ich habe sie mitgeteilt, um zu 
betonen, daB hinsichtlich der statistischen Aufzeichnungen nicht alle 
Formen von gleicher Wichtigkeit sind, obwohl natiirlich das Vorgehen 
gegeniiber dem Betriebe in allen Fallen das gleiche sein muB. Aber 
bei Anzeigepflicht verlangen der praktische Arzt und der Arbeitgeber ein 
bestimmtes Symptom, nach dem sie sich zu richten haben. Eine Publi
kation der Statistiken iiber angezeigte Falle von Trinitrotoluolvergiftung 
ware meiner Meinung nach unzuverlassig, da sie einfach die Zahl der 
mit Trinitrotoluol Arbeitenden, die mit irgend welchen Klagen in arzt
liche Behandlung treten, angeben miiBte. Zahlen, die die Falle toxi
scher Gelbsucht angeben, liefern greifbare Zeichen einer schweren Er
krankung, die auf eine chemische Verbindung zuriickzufiihren ist; sie 
heischen in jedem Einzelfall Untersuchung der Ursache und Beobach
tung der VorsichtsmaBregeln bei dem Arbeitsvorgange, in welchem der 
Erkrankte beschaftigt war. So hat diese MaBregel dem Staate Aus
lagen erspart, dem praktischen Arzte und dem Unternehmer Zweifel 
hinsichtlich der Meldepflicht, und Schwierigkeiten mit Zeitverlust, 
welche eingetreten waren, wenn man ihnen eine umfangreiche Unter
suchung aufgetragen hatte. 

1m September 1916 wurde Dr. W. J. O'Donovan dem Ministerium 
fiir Munitionsangelegenheiten zugeteilt, um die arztlichen Einrichtungen 
in den staatlichen Fiillereien zu iiberwachen. Der Erfolg der arztlichen 
Organisation daselbst und, gleichzeitig mit deren EntwickIung, der 
Erfolg der MaBregeln zur Bekampfung der Trinitrotoluolerkrankung 
sind zum groBen Teil seiner Energie und seinem unermiidlichen Eifer 
zuzuschreiben. Der arztliche Stab in den staatlichen Fiillwerken 
betragt nunmehr 15 arztliche Angestellte, von denen II Frauen sind. 
Ahnliche Einrichtungen wurden in der Privatindustrie getroffen und 
ungefahr um dieselbe Zeit wurde ein interdepartementales Komitee 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 13 



194 Ernst Brezina, 

geschaffen, das dem Munitionsminieterium die Ma3nahmen angeben 
soIl, die zur Verhiitung der Trinitrotoluolvergiftung in den Betrieben 
notig sind. Als Endresultat dieser Anweisungen wurde ein Kodex 
von Spezialregeln zusammengestellt und vom Minister gutgehei3en, 
auf Grund der Bestimmungen zur Reichsverteidigung. Diese Regeln 
betreffen nicht die Trinitrotoluolherstellung, da die beziiglichen Be
triebe schon nach dem Fabrikgesetze Regulative haben. 

Die Meldevorschrift fiir "toxische Gelbsucht" war gesetzlich wirk
sam ab 1. Januar 1916. Seitdem wurden bis Ende 1917 1/4jahrlich 
gemeldet (Todesfalle in Klammern):.6 (4), 16 (5), 73 (21), 86 (22)und 
83 (12), 56 (20), 21 (8), 29 (4). Die beiden letzten Vierteljahre von 
1916 zeigen ein starkes Anwachsen, vom 2. Jahresviertel1917 an ist ein 
deutliches Absinken bemerkbar. 1m Jahre 1916 nahnt die Errichtung 
neuer Betriebe fortwahrend zu, die Intensitat der Arbeit war enorm, 
Tag und Nacht wurde gearbeitet, die Manner durch Frauen ersetzt. 
Die Gefahren des Trinitrotoluols wurden unterschatzt;· auf die ent
sprechenden Ma3nahmen, wie Reinlichkeit, Schutz der Haut und Schutz 
gegen die giftigen Dampfe, wurde keine Riicksicht genommen. Die 
Zahl der Vergiftungen betrug 1916 bei Mannern 70 (21), bei Frauen 
111 (31). 1m folgenden Jahre betrugen diese Zahlen 45 (2) und 144 (42). 
Die Zahl der Beschaftigten, besonders Frauen, war im Jahre 1917 weit 
groBer als 1916. Die Letalitat betrug 25,9% fiir aIle zusammen (20,0% 
fiir die Manner, 28,6% fiir die Weiber). Von den befallenen Frauen 
standen 61,5% im Alter bis zu 25 Jahren, von den Mannern nur 14,6%, 
eine Tatsache, die,wie es scheint, fiir die groBere Mortalitat in jiingeren 
Jahren spricht. Vo.n iiber 40jahrigen wurden 12 Manner und 1 Frau 
von der Krankheit ergriffen. Hoch ist die Sterblichkeit der Jugend
lichen unter 18 Jahren im Jahre 1916 (6 Todesfalleunter 9 Erkran
kungen); dies hat zu einer Beschrankung in der Einstellung Jugendlicher 
gefiihrt. 

Die kritische Jahreszeit fiir das Auftreten der toxischen Gelbsucht 
waren der 2. bis 4. Jahresmonat; 57,4% aller Befallenen erkrankten in 
dieser Zeit. 

Bemerkenswert war in manchen Fallen, sowohl von toxischer Gelb~ 
sucht als von Anamie das lange Latenzstadium. Ineinem FaIle wurde 
eine Frau nach 2 Monaten Trinitrotoluolarbeit in eine andere Abteilung 
versetzt, wo sie mit Benzol und Toluol zu tun hatte. Dber 7 Monate 
spater hatte sie einen Unfall, indem ihr ein schwerer Gegenstand auf 
den Kopf fiel. 1 Woche darauf entwickelte sich toxische Gelbsucht 
mit todlichem Ausgang innerhalb 2 Wochen. Ein Fall von aplastischer 
Anamie entwickelte sich nach Dr. P. N. Panton 4 Monate nach Ver
lassen der Arbeit, ein anderer 9 Monate spater. Die Anamie endete 
im Durchschnitt 6-7 Wochen nach ihrer Feststellung todlich. 

Wahrend die Gelbsucht das sicherste Kriterium fiir die Vergiftung 
mit TNT. ist, kommt sie gliicklicherweise selten vor gegeniiber minder 
schweren Symptomen der Aufnahme von TNT. oder seiner Verunreini· 
gungen, wie Tetranitromethan, z. B. Blasse mit Zyanose, Abgeschlagen-
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heit und Verdauungsstorungen. Auf jeden Fall toxischer Gelbsucht 
kamen mindestens 30 solcher leichter Fane, die mit zeitweiliger Arbeits
unfahigkeit verbunden waren; doch endete keiner todlich, aIle Be
fallenen kehrten nach Heilung zur Arbeit zuriick. In einem Betriebe, 
wo Explosivkorper mit reinem kristallisiertem TNT .. gefiillt wurden, 
berichtet der Gewerbearzt von 4 Fallen toxischer Gelbsucht und 52 
leichteren Vergiftungen mit TNT., die zur Entschadigung berechtigten. 
In der staatlichen Mumtionserzeugung sind die Erkrankungen von 
II % im August 1916 auf 1 % im Januar 1918 gefallen. Ober die Zahl 
der Arbeiter, die mit TNT. zu tun hatten, sind keine sicheren Angaben 
zu gewinnen, vermutlich waren es iiber 50000. Danach ware die Er
krankungshaufigkeit an Gelbsucht 3,60/ 00 im Jahre 1916, 3,80/ 00 1917, 
die Mortalitat 1,0 und 0,90/ 00 gewesen. 

Die Arbeitsprozesse andern sich haufig, und bei einem Wechsel ist 
es oft.schwer zu entscheiden, welche Art der Arbeit die Erkrankung 
verursacht hat. Nach den Beobachtungen des Dr. Moore ist Ein
atmen von Rauch im Schmelzhause sowie von Dunst in anderen Teilen 
des Betriebes ebenso gefahrlich wie Absorption durch die Haut. 1m 
Jahre 1917 wurde die Krankheit vermutlich erworben 53mal im 
Schmelzhause, beim Stemmen und Pressen 29 mal, beim Stemmen 
undFiillen 6 mal, beimFiillen von Explosivkorpern (reinesTNT.-Pulver) 
25 mal,Zerkleinern, Sortieren usw. II mal, Kiigelchenpressen 9 mal, 
im Mischraume 9 mal, beim Reinigen und Fertigmachen 7 mal, Ober
nehmen und Wagen des TNT. 6mal, Verpacken von TNT. 5mal, bei 
verschiedenen Arbeiten 25 mal, Summe 185 mal. 

Die letzte Gruppe ist besonders interessant, weil sie einzelne Falle 
enthalt, wie a) Bedecken von Handwagelchen, die mit gefiillten Gra
naten beladen waren, b) Aufschichten von Granathiilsen, c) ein Heim
arbeiter, d) Rollen von Granaten ins Transportgebaude, e) Behandeln 
mit Wachs; alles Arbeiten, die meist mit Aufnahme des Giftes durch 
die Haut verbunden sind. Gering war die Zahl der ErkrankiIngen 
bei der TNT.-Erzeugung, da hier kein so inmger Kontakt mit dem 
Material vorkommt 06 [2] Erkrankungen). 

Die Studien des Dr. Moore warfen Licht auf die Frage der grof3en 
Bedeutung der Absorption von TNT. im Wege der Haut. Dies ist 
nach meinen Erfahrungen auf dem Gebiete der Gewerbekrankheiten 
eine schwierige Frage hinsichtlich der Bekampfung. 

Zum Schutze gegen Vergiftung im Wege der Haut wurden Hand
schuhe empfohlen und von solchen vielleicht eine Million zur Ver
fiigung gestellt und getragen. Sie schiitzten aber die Haut mcht voll
kommen und wurden gelegentlich mehr als Quelle der Gefahr, denn 
als Schutzmittel angesehen, daher schlief3lich aufgegeben. Ahnlich 
ging es mit dem dauernden Tragen von Respiratoren, die auch als 
unpraktisches Schutz mittel erkannt wurden, anders steht es gliick
licherweise mit der lokalen Absaugung. 

Die erstenMaf3nahmen nach Erkennung der giftigen Natur des TNT. 
bestanden auf3er arztlicher Oberwachung und allgemeinen Wohlfahrts-

13* 
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einrichtungen in den Betrieben darin, einen 14tagigen Wechsel zwischen 
TNT.- und anderer Arbeit eintreten zu lassen und die Handarbeit mog
lichst auszuschalten. Es wurdenMaschinen fUr Fiillung von Explosiv
korpern und von Granaten mit TNT.-Pulver statt der staubigen Hand
arbeit beschafft. Die Hiilsen wurden vor dem Bespritztwerden mit 
dem geschmolzenen TNT. beim Einfiillen desselben geschiitzt und die 
erstarrte Masse an den Wagelchen, mit denen jene transportiert werden, 
wurde durch Dampf systematisch entfernt, anstatt durch das gefahr
liche Abkratzen. Die FuBboden und Arbeitstische wurden sorgsam 
abgewischt statt rasch gefegt und wo immer moglich wurde Absaugung 
eingerichtet, um Staub und Dampfe von den Tiegeln mit geschmol
zener Masse zu entfernen, desgleichen dort, wo Pulver gemahlenwurde. 
Die mechanischen Vorrichtungen wurden mit groBer Sorgfalt herge
stellt. Alles das kostete natiirlich Zeit, da die Erzeugung nicht ver
mindert werden durfte. 

Hervorzuheben ist die Tatigkeit der arztlichen Beamten sowohl 
hinsichtlich der SchutzmaBnahmen als der klinischen Tatigkeit be
ziiglich der Gewerbekrankheiten. Solche Manner waren mitunter 
2 oder 3 jeder staatlichen Granatfiillerei angegliedert; ihre Haupt
aufgaben waren: 1. Bewerber um Arbeitsposten zu untersuchen, 2. Friih
symptome gewerblicher Vergiftungen zu erkennen, zu behandeln, Er
fahrungen dariiber zu sammeln, bei welcher Gelegenheit Erkrankungen 
am haufigsten auftreten, und zwar im Hinblick auf Verhiitung der
selben, 3. Differentialdiagnosen zu stellen, den .A.rzten zum Zwecke 
der Behandlung leichterer FaIle zu berichten, gleichgiiltig ob die Er
krankung durch den Beruf hervorgerufen wurde oder nicht, FaIle von 
toxischer Gelbsucht ins Spital zu senden, 4. ~n Entschadigungsfallen 
zu entscheiden, ob eine Berufserkrankung vorliege undin zahllosen 
anderen Fallen ihren EinfluB geltend zu machen. Auch die Berichte 
der Gewerbearzte, die in vielen Betrieben den Gesundheitszustand 
der Arbeiter iiberwachten, iiber die FaIle von toxischer Gelbsucht 
waren von ungemein groBem Wert fUr die Kenntnis der Arbeit und 
der Krankheitssymptome. . 

Der Bericht iiber TNT.-Vergiftung ware unvollstandig ohne die Er
wahnung der Vergiftungsgefahr durch nitrose Gasesowohl im Nitrier
hause als auch bei der Salpetersaureerzeugung. Es folgen wichtige 
Bemerkungen von Dr. Bridge. 

»Der zunehmende Verbrauch vonSalpetersaure hat zur Errichtung neuer 
zahlreicher Anlagen gefiihrt, die ebenso wie die alten mit voller Ausniitzung 
ihrer Leistungsfahigkeit tatig waren. Dementsprechend hat die Gefahr der Ver
giftung durch nitrose Gase (N02 mit einem wechselnden Anteil von N20 a) zu
genommen. Es ist unbekannt, was fUr Folgen ·oft wiederholte nicht todliche 
Dosen fiir die Gesundheit der Arbeiter haben, aber sehr unwahrscheinlich ist, 
daB die Atmungsorgane durch kontinuierliches Einatmen solcher Dampfe p.icht 
schwer lei den sollten. Es kann kaum bezweifelt werden, daB ein leichter Grad der 
Entziindung der Schleimhaut die Folge davon ist. Ausbleiben von der Arbeit 
fiir einen oder zwei Tage wegen sogenannter Bronchitis ist kein ungewohnliches 
Vorkommnis unter den Arbllitern dieser Betriebe. Bis zu einem gewissen Grade 
gewohnen sich die Schleimhaute an den Reiz der Dampfe. Personliche Er-
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fahrungen von Mannern, die ohne Schaden in einer Atmosphare arbeiteten, die 
beim Beobachter Reizung der Augen, Trockenheit und Einschniirungsgefiihl im 
Rachen hervorrief, zwingen zu diesem SchllUlse. 

W 0 Dampfe entweichen konnen, sollte nie eine Reparatur vom Arbeiter 
ohne Helm mit Frischluftzufuhr ausgefiihrt werden. Wollene Hauben, in die 
komprimierte Luft eingeblasen wird, haben sich fiir schnell durchgefiihrte Re
paraturen bewahrt. Reparaturen ohne Schutz sind gefahrlich und die Arbeiter 
lei den mitunter schwer, was vermieden werden kann. Die Entscheidung, ob 
ein Helm zu verwenden ist oder nicht, sollte nicht dem Arbeiter iiberlassen 
werden. Den Arbeitern sind die Gefahren meist unbekannt; sie sind oft nicht 
erzogen, sich selbst zu schiitzen. Entweder sollte ein Abzug iiber dem Mann
loch sein, um die Dampfe, die herauskommen, zu entfernen, oder die Zisternen 
sollten so gebaut sein, daB man sie chargieren kann, ohne daB Dampfe ent
weichen. Besonders gut konnen Dampfe durch ein guBeisernes Rohr entfernt 
werden, das am Mannloch fixiert ist. Ein Dampfinjektor in dem Rohr liefert 
den notigen Zug. Um ohne Abzug das Entweichen von Dampfen zu verhindern, 
muB das Mannloch vor dem EinflieBen der Saure geschlossen werden. In einem 
Betriebe wurde dies erreicht, indem ein fixes Rohr mit eigener Offnungsvorrich
tung vom Saurereservoir zu jeder Zisterne gefiihrt wurde. Das Rohr ist fest, 
die Verbindung wird dicht gemacht. ZweckmaBig war auch die Einrichtung, 
daB eine kleine Offnung in den Deckel des Mannlochs gemacht wurde. Das 
Mannloch ist geschlossen, die Saure rinnt durch die sekundare Offnung ein. 
Bei negativem Druck in der Anlage diirfte diese V orrichtung geniigen. Beim 
Fiillen groBer Korbflaschen ist es fiir die Arbeiter zweckmaBiger, . die Dampfe 
durch Abziige zu entfernen. «" 

1918. 

"Im November 1915 wurde die ,toxische Gelbsucht', auftretend 
in Industriebetrieben und bedingt durch Tetrachlorathan oder durch 
Nitro- und Amidoderivate des Benzols oder durch andere Giftstoffe, 
in die Liste derjenigen Krankheiten aufgenommen, die nach § 73 des 
Gewerbegesetzes yom Jahre 1901 fiir praktische Arzte und Unternehmer 
anzeigepflichtig sind. Die Wirkungen des Tetrachlorathans bei der 
Verwendung in der Flugzeugindustrie und die ausgiebige Ventilation, 
welche erfolgen muB, ist bereits in friiheren Berichten beschrieben 
worden. Die reichliche Liiftung war notig mit Riicksicht auf die fort
gesetzte Verwendung von Benzol- und Azetonersatzmitteln. In einem 
Betriebe, wo mit Riicksicht auf die Dringlichkeit der Arbeit einige 
Frauen mit Lackieren in einem Raume beschaftigt wurden, der nur 
mit natiirlicher Ventilation versehen war, war bald arztliche Hilfe 
notig, da sich bei einigen Frauen Vergiftungssymptome zeigten. 

1m letzten Jahresrapport habe ich die wichtigsten Punkte im Zu
sammenhang mit der Trinitrotoluolvergiftung besprochen. Es war 
dies die einzige Ursache fiir FaIle von toxischer Gelbsucht in den Be
richten, seitdem die Vergiftungen mit Tetrachlorathan aufgehort hatten. 
Es sei bemerkt, daB Gelbsucht ein charakteristisches Symptom der 
Arsenwasserstoffvergiftung ist, urn aber eine Verwechslung mit toxi
scher Gelbsucht durch Trinitrotoluol zu vermeiden, wurde jene unter 
Arsenwasserstoffvergiftung eingerechnet. Mit Riicksicht auf die vor
jahrige Beschreibung gebe ich einen Vergleich der Zahlen fiir Trinitro
toluolvergiftung innerhalb dreier Jahre. 
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Jahr 1 Vierteljahrsperioden 1 Summe 

1916 6 (4) 16 (5) I 73 (21) 86 (22) \181 (52) 
1917 83 (12) 56, (20) 21 (8) 29 (4) 1189 (44) 
1918 13 (4) 6 (2) 5 (2) 10 (2) 4 (10) 

Ein todlicher Fall, der hinsichtlich der Arbeit noch in das Jahr 1918 
gehort, wurde innerhalb der'ersten 5 Monate des Jahres 1919 berichtet." 

Vergiftung mit Dinitrophenol. "In der franzosischen Muni
tionsindustrie wurde Trinitrotoluol weniger verwendet als in unserer, 
sondern durch ein Gemisch von Pikrinsiime und Dinitrophenol (DNP.) 
ersetzt. Letzteres war beim Fehlen von ReinlichkeitsmaBnahmen sehr 
giftig; in sieben Betrieben ereigneten sich bis August 1916 27 Todesfiille, 
17 davon beim Wagen und Schmelzen, 8 beim Extrahieren, 1 beim 
Erwarmen, 1 beim Fertigmachen. Dazu· kamen zahlreiche leichte 
FaIle. Die Vergiftungsbedingungen und chemischen Wirkungen der 
Substanz auf den Korper wurden genau studiert und schlieBlich. eine 
Harnprobe, genannt Derrienreaktion,angegeben, die die Menge des 
aufgenommenen Giftes zu bestimmen erlaubte. Jedes Arbeiters Harn 
wurde sotaglich untersucht und danach bestimmt, ob seine Entfernung 
von dieser Art Arbeit notig sei. 

Die SchutzmaBnahmen, die aus Frailkreich ubernommen worden 
waren, bestanden in arztlicher "Oberwachung der Arbeiter durch tag
lichen Besuch des Arztes, Harnuntersuchung bei jedem Arbeiter durch 
einen Pharmazeuten. Jeder Arbeiter, bei dem die Derriensche Re
aktion durch einige Tage positiv blieb und an Intensitat zunahm, 
wurde taglich untersucht und von der Arbeit entfernt, sobald nur die 
leisesten Symptome (Mattigkeit, Magen-Darmerscheinungen, Schlafrig
keit, Nieren-, Lebersymptome) derlntoleranz auftraten. Hautreinigung, 

,Schutz gegen Dampfe und Staub, lokale Absaugung, Arbeitswechsel 
taten die gewiinschte Wirkung. 

Als die Verwendung von Dinitrophenol in zwei Betrieben im Jahre 
1918 notig wurde, wurden die wichtigsten Betriebe in Frankreich von 
Lt. Col. O'Reilly, dessen unermudliches Wirken in der .Bekampfung 
gewerblicher Vergiftungen Anerkennung verdient, besucht und daran 
anschlieBend sehr voIlkommene SchutzmaBnahmen getroffen. Die 
Arbeiterbekamen vollstandige Unter- und Oberkleider und wechselten 
dieselben gegen ihre Arbeitskleider in eigenen Kabinen, jede fiir einen 
Mann. Lokale Staubabsaugung von vorzuglicher Ausfiihrung wurde 
zur Entfernung des Staubes bei der Schmelzerei der Mischungen und 
beim Fiillen der zwolfzolligen Hiilsen angewendet. Aller Staub, der 
sich am Rande der Hiilsen sammelte, wurde durch den Vakuumi'einiger 
entfernt. Die Waschvorrichtungen und Bader waren so voIlkommen 
wie nur moglich. Diese MaBnahmen zusammen mit taglicher Harn
untersuchung hatten zur Folge, daB keinerlei Gesundheitsstorung bei 
der Verarbeitung von Dinitrophenol sich einstellte. Ein einziger tod
licherFaIl mit typischen Symptomen ereignete sich hier im Jahre 1916 
in einem Betriebe, wo dieser Stoff erzeugt wurde." 
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"In letzter Zeit wurden statt Terpentin Ofter giftige, Benzol und 
seine Homologen enthaltende Losungsmittel von Lacken verwendet." 

1917. 

"In der GieBerei einer staatlichen Munitionsfabrik hantierendie 
Arbeiter mit Trinitrotoluol (Trotyl). Der medizinische Gewerbeinspek
tor vernahm Klagen bei der Untersuchung der Arbeiter,. betre££end 
bitteren Geschmack im Munde, Tranen .und Brennen der Augen, 
Schwache, und bei einigen Schla£losigkeit. Die Oberkleider und die 
Wasche waren bei einigen Arbeitern rot gefarbt, die Hande gelb oder 
gelblichbraun infolge der Wirkung des SchweiBes auf das Trotyl. Ein 
Arbeiter hatte blasiges Ekzem, nachdem er 12 Tage hindurch mit 
Trotyl gearbeitet hatte, ein anderer litt nach 4 Tagen bereits an akutem 
Ekzem, 2 weitere litten an chronischem Ekzem des Gesichtes bzw. der 
Fingerrticken.. Zum Schutze der Haut wurden Glacehandschuhe bereit
gestellt, diese sind, solange sie neu sind, recht zweckmaBig. 

Bei einer zweiten Visitierung wurden 69 Arbeiter arztlich untersucht. 
7 klagten tiber Magen-Darmbeschwerden, keiner tiber Appetitmangel, 
Ubelkeit, AufstoBen, Verstopfung, ferner war keine Gelbsucht der Haut 
und Schleimhaute zu beobachten. Alle arbeiteten seit 6-14 Monaten 
mit Trotyl. In den ersten Wochen bestand erhOhte EBlust, hierauf Ab
nahme und im AnschluB daran Abmagerung, der Ein£luB des Giftes 
auf die Ernahrung lieB sich daher nicht beurteilen. Nicht mehr neue 
Handschuhe lieBen das Trotyl durch, bei starkem Schwitzenauch neue. 
Die genannten 7 Arbeiter wurden von der Trotylarbeit ausgeschlossen. 

Wichtig ist Schutz der Haut der Hande durch Tragen kattunener und 
dartiber lederner Handschuhe und Auswechseln der abgetragenen 
Kattunhandschuhe; letzteres muBte bei einem der Leute wochentlich 
einmal geschehen, da er stark schwitzte. Gelegentlich eines dritten 
Besuches. wurde beim Ham die Webstersche Reaktion angestellt, 

• die auf Trotyl spezifisch sein solI, nicht als pathologisches Zeichen, 
sondern als Beweis, daB der Arbeiter seit einigen Tagen Trotyl auf
genommen hat, das dann durch deJ;l Harn wiedel" ausgeschieden wird. 
6 von den obigen 7 Arbeitern hatten leichte bis stark positive Trotyl
reaktion (rosa bis purpur), bei 1 war sie negativ, er hatte die letzten 
8 Wochen nicht mit Trotyl gearbeitet. 

Die medizinische Literatur gibt nur wenig Auskunft tiber Vergif
tungen mit nitrierten aromatischen Verbindungen. Die bisherigen 
Beobachtungen stammen aus England, Deutschland und Amerika 1). 

1) K 0 e 1 s c h, Beitrage zur Toxikologie der aromatischen Nitroverbindungen, 
Zentralbl. f. Gewerbehygiene 1918, S. 60. - Derselbe, Die Giftwirkungen des 
Tetranitromethans, ebenda 1917, S. 185. - The origin, symptoms, pathology, 
treatment and prophylaxis of toxic jaundice observed in munition workers, 
Discussion of the royal society of medicine. Jan. 1917, London. - Fischer, 
Zentralbl. f. Gewerbehygiene 1917, S. 205. 
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Die gelegentliche Giftwirkung des sonst ungiftigen Trinitrotoluols wird 
auf Verunreinigungen, besonders intensive Einwirkung, Alkohol
miBbrauch und unzweckmaBige Kleidung zuriiekgefiihrt. Als Ver
unreinigung amerikanischen Rohtrotyls fand der Chemiker der staat
lichen Munitionsfabrik manchmal Spuren von Mononitrotoluol, niemals 
Nitrobenzol, Professor v. Romburgh in einer anderen Probe eine iso
mere Verbindung, das ,a-Trinitrotoluol, von giftiger Wirkung, Koelsch 
fand Tetranitromethan. 

Als Schutz mittel sind iiber den Schmelzkesseln zweckmaBige Ab
saugevorrichtungen anzubringen, um die Dampfe zu entfernen. Respi
ratoren, in die Schwamme mit Natriumkarbonat16sung eingelegt sind, 
werden getragen. Nur kraftige Personen mit gesunden Lungen eignen 
sich fiir diese Arbeit. 

Welche Zwischenprodukte, bei der Destillation und Nitrierung ent
stehend, und sonstige Verunreinigungen das Krankheitsbild bei der 
Trotylvergiftung bestimmen helfen, ist noch eine offene Frage. " 

1918. 

Trinitrotoluolvergiftung. Wieviele FaIle von Gelbsucht nach 
Arbeit mit Trinitrotoluol in den verschiedenen kriegfiihrenden Landern 
aufgetreten sind, wird wohl aus verschiedenen Ursachen niemals be
kannt werden. Nach einem offiziellen Berichte1) wurden in einer ameri
kanischen Munitionsfabrik, wo nach einer Schatzung ein Zehntel aller 
Granatfiillungen mit Trotyl stattfanden, im Laufe von 20 Monaten 
7000Vergiftungsfalle, davon 105 mit tOdlichemAusgang, in den 71j 2 Mo
naten vorher 17000 Erkrankungen mit 475 Todesfallen beobachtet, 
wiewohl nunmehr auch dort schon gewisse VorsichtsmaBregeln ge
troffen werden. 

Zu Beginn der Munitionserzeugung war die Hast, mit der produziert 
wurde, Ursache grober MiBstande. Es wurden Leute in nur halb ferlig
gestellten Lokalen arbeitend gefunden. In einer Fabrik, die mit mehre
ren Millionen Dollar Stammkapital errichtet war, wurde durch 17 Mo
nate ohne jede Absaugung der schweren giftigen Dampfe gearbei:tet, 
ohne jede arztliche Aufsicht iiber die Arbeiter, ohne aIle MaBregeln fiir 
personliche Reinlichkeit, so <laB (lie Mahlzeiten mit ungewaschenen 
Handen eingenommen wurden; "there is no way of knowing how 
much illness and death resulted from the nead rush during the first 
month of the war", sagt A. Hamilton. 

Nachst guten hygiensichen Einrichtungen in den Fakriken und 
Verwendung moglichst reinen Trotyls scheint person1iche Reinlichkeit 
sehr wichtig zu sein. Die Verwendung von Frauen und Jugendlichen, 
wie es in England und Deutschland bei der Trotylarbeit vorkommt, 
hat in Amerika nur ausnahmsweise stattgefunden . 

. 1) Industrial poisons used or produoed in the manufaoture of explosives 
1917, p.6. - U. S. Departement of Labor. Bureau of Labor Statistios, No. 219. 
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In den Niederlanden hat vom 14. April bis 14. Mai ein Streik der 
Munitionsarbeiter stattgefunden, hierauf wurden vom Reichsbund der 
Gewerkschaften Fragepunkte betreffend die Forderungen der Trotyl
arbeiter aufgestellt . 

. 1m AnschluB daran fanden auf Wunsch der Direktion der staat
lichen Artillerieeimichtungen unter Beisein des medizinischen Gewerbe
inspektors Besprechungen iiber bestimmte Fragen betreffend Ernah
rung, Kleidung und Reinigungseimichtungen statt. Es wurden hierauf 
bestimmte Regeln aufgestellt. Besonders wichtig war strenge Auswahl 
der Arbeiter bei der Neueinstellung, dann die Gewahrung der Moglich
keit, Klagen iiber ihre Gesundheit vorzubringen und arztlichen Rat zu 
empfangen. 

Die Direktion hatte die Absicht, immer mehr gereinigtes, gut ge
waschenes Trotyl in Gebrauch zu nehmen. Es wurde daher die An
ordnung fiir notig erachtet, nach Ablauf der Arbeitseinstellung eine 
allgemeine Untersuchung der Arbeiter vorzunehmen, um daraus Daten 
fUr die periodische Untersuchung in . bestimmten Zeitraumen zu 
schOpfen. 

Einige Zeit darauf fand diese Untersuchung statt und im Einver
nehmen mit der Direktion wurde dann eine 2 montliche periodische 
Untersuchung in der Patronen- und Sprengstoffabrik zu Heenbrug 
und eine allmonatliche fiir die Munitionsfabrik "Kattenburg" bei 
Amsterdam eingefiihrt. Diese Untersuchung, vom medizinischen Ge
werbeinspektor und vom arztlichen Fachmann der Gewerbeinspektion 
durchgefiihrt, gab folgende Resultate: 

Ein auf leichte Trotylvergiftung hinweisender Symptomenkomplex, 
Kopfschmerz, Schlafrigkeit, umegelmaBiger Stuhlgang, Verstopfung, 
Magenbeschwerden, kam bei einigen Arbeitern vor. 

In der Sprengstoffabrik Heenbrug wurden 4 Inspektionen vor
genommen, dabei 79, 84, 69, 81 Arbeiter untersucht. Stark ·gelbe1) 

Hande zeigten von diesen 38, 41, 22, 4, leicht gelbe 8, 22, 19, 23. 
Schlafrigkeit empfanden 5, 47, 37, 17, Kopfschmerzen 4, 19, 17, 8. 
Stuhlbeschwerden 4, 5, 2, 2, Magenbeschwerden 4, 2, 2, 0, andere 
Klagen 0, 1, 0, 5. 

In der Heenbruger Patronenfabrik wurden 18, 19, 15, 12 Ar
beiter untersucht. Die beziiglichen Zahlen lauteten 11, 7, 6, 4; 
6, 3, 6, 1; 6, 6, 1, 2; 4, 4, 0, 2; 1, 0, 0, 1; 2, 0, 0, 0. Sonstige 
Beschwerden keine. 

Die Untersuchung von 75, 82, 49, 50 Arbeitern der Munitionsfabrik 
Marinewerft bei Amsterdam ergab Beschwerden obiger Art in folgender 
Zahl: 13, 10, 14, 14; 28, 36, 18, 17; 26, 41, 18, 14; 9, 25, 13, 5; 
1, 4, 3, 3; 9, 8, 3, 2; 6, 5, 4, 3; 4, 5, 3, 2. 

Die Beschwerden waren, wie weitere Ausiiihrungen des Original
berichtes angeben, in verschiedener Weise miteinander kombiniert. 

1) Offenkundig liegt hier nicht etwa Ikterus, sondern einfache Gelbfiirbung 
der Haut (Xanthoproteinsaurereaktion) vor. - Ref. 
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Kampfgase 
(s. a. Hautkrankheiten S.233). 

Deutsches Reich. 
Preuilen. 

"In einer chemischen Fabrik wurden Granaten mit einer tranen
erregenden Fliissigkeit (T-Stoff) gefillit. Trotz aller VorsichtsmaB
nahmen war nicht zu verhindern, daB Diinste der Fliissigkeit in die 
Arbeitsraume gelangten und stark reizend auf die Augen der Arbeiter 
wirkten. Manche gewohnten sich bald an die Einwirkung, andere 
muBten indessen aus den Arbeitsraumen entfernt werden. Bei der Her
stellung des Stoffes zogen sich die Arbeiter teilweise auch Hautrotungen 
und Hautausschlage zu, aber nicht aIle, so daB eine Auslese der fiir 
diese Tatigkeit geeigneten Personen erfolgte. 

Eine andere chemische Fabrik fillite einen Reizstoff (Clark), der 
ebenfalls in Granaten verschossen wurde, in Gasflaschen abo Auch 
hierbei entstanden Reizungen der Nasenschleimhaute und Schwellungen 
im Gesicht, die aber nach kurzer Zeit zuriickgingen und nur selten eine 
voriibergehende Arbeitsunfahigkeit veranlaBten. Die im Hinblick 
auf Art und Zweck des Reizstoffes verschwindend geringe Gesundheits
gefahrdung war den ergriffenen SchutzmaBnahmen zu danken. Der 
Transport des erst durch Erwarmung fliissig gemachten Reizstoffes 
geschah in geschlossenen Rohren, das Einfiillen in die Flaschen und ihr 
VerschluB unter Abziigen mit kraftiger mechanischer Absaugung. Da 
der Stoff auf der Raut Veratzungen hervorruft, hatten die Arbeiter 
stets Chlorkalk zur Hand, der das Gift zerstorte und unwirksam machte. 
Am Eingang des Fiillraumes hing ein Sauerstoffapparat mit Schutz
maske zum sofortigen Gebrauch, falls sich die Fliissigkeit, wie beim 
Zubruchgehen gefiillter Flaschen, im Arbeitsraum verbreitete. In 
solchen Fallen wurde der Arbeitsraum durch mehrere Tiiren sofort 
geraumt, und der verschiittete Reizstoff von einem mit der Atemmaske 
geschiitzten Manne durch Aufwerfen von Chlorkalk vernichtet. Die 
Arbeiter erhielten, um gegen Vergiftungen widerstandsfahiger zu sein, 
taglich 1/21 Buttermilch. Da die Arbeitszeit kurz war und auBerdem 
besondere Lohnzuschlage gezahlt wurden, war das Angebot von Ar
beitskraften fiir diese Abteilung der Fabrik immer sehr lebhaft. 

An dieser Stelle diirfen auch die umfassenden Einrichtungen nicht 
unerwahnt bleiben, die die im Bezirk befindliche Feldmunitionsanstalt 
getroffen hatte, um die von ihr mit dem Fiillen von Geschossen mittels 
Gaskampfstoffs beschaftigten Soldaten zu schiitzen. Hier vollzog sich 
das Abfiillgeschaft in den gegen die Umgebung vollkommen abgeschlosse
nen, unter zuverlassiger Absaugung stehenden Umbauten derart, daB 
eine Einatmung und Beriihrung mit dem Stoff vollig ausgeschlossfln 
erschien." (RB. Potsdam.) 

"Infolge einer Betriebsstorung muBte in der Abteilung Gaskampf
stoffe (Perstorff) einer chemischen Fabrik ein Teil einer miBlungenen 
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Operation durch den geschlossenen Fabrikkanal schleunigst beseitigt 
werden, um eine gefahrliche Gasentwicklung im Betriebe zu verhtiten. 
Ohne Wissen des Aufsehers war der Kanal kurze Zeit vorher an den 
am Betriebe vorbeiflieBenden Bach angeschlossen worden. Da dieser 
wenig Wasser fiihrte, trat eine starke Vergasung des Bachgelandes 
durch Phosgen ein, der ein Arbeiter zum Opfer fiel. Er wurde wahrend 
der Nachtschicht in seinem vom Perstoffbetrieb abgelegenen Arbeits
raum von den Dtinsten belastigt. Um ihnen zu entgehen, begab er 
sich ohne Kenntnis der Gefahr in die Vergasungszone an den Bach, 
wo er spater aufgefunden wurde. - Durch Phosgen wurde auch bei 
der Herstellung von Praparaten ein Arbeiter vergiftet. Unrichtige 
Handhabung einer im Freien befindlichen Apparatur hatte zu Gas
ausdiinstungen geftihrt. Ohne den Meister zu benachrichtigen, ver
suchte der unerfahrene Arbeiter, den Fehler gut zu machen, wobei er 
den Dtinsten zu lange ausgesetzt war. Bedauerlicherweise wurde 
seine Erkrankung erst so spat gemeldet, daB arztliche Hilfe nicht mem 
gebracht werden konnte." (RB. Wiesbaden.) 

"Die Verarbeitung von fltissigem Phosgen in groBen Mengen fUr 
Kriegsbedarf verursachte zahlreiche, zum Teilleichtere Erkrankungen 
der Atmungsorgane. 2 Betriebsunfalle hatten todliche Erkrankungen 
ZUJ Folge. Beim Oberdriicken von fltissigem Phosgen aus den Lager
behaltern nach dem Betriebe blieb infolge ungentigender Verstandi~ng 
die Empfangsstelle unbeaufsichtigt. Hierdurch lief Phosgen tiber und 
vergaste den Fabrikhof. 6 Arbeiter, die den Dtinsten ausgesetzt waren, 
kamen dabei ums Leben. Bei ordnungsmaBiger Bedienung der Appa
ratur konnte mit dero Austritt fltissigen Phosgens nicht gerechnet 
werden." (Wiesbaden.) 

England. 
1918. 

Kampfgase. "Die Herstellung giftiger Gase wurde unter die 
Kontrolle des Munitionsministeriums gestellt, die arztliche Seite der 
Angelegenheit unterstand der Aufsicht des Dr. F. Shufflebotham. 
So ungewohnlich ist eine gewerbliche Vergiftung auBerhalb der gewohn
lichen chemischen Iildustrie, daB hier nicht der Ort ist, dartiber Mit
teilungen zu machen. Die ganzen Angelegenheiten der reizenden Gase 
im Kriege unterstand der Leitung des Kriegsamtes, und im Januar 
1918 beauftragte der Generaldirektor des arztlichen Dienstes im Heere, 
unterstutzt von dem Kontrolleur des chemischen Kriegsdeparte
ments im Munitionsministerium, ein Spezialkomitee, Berichte anzu
fertigen auf Grund der Meldllngen aller unterstehenden Stellen, mit 
dem Zweck, diesel ben an aIle beteiligten Arbeiter zu senden und sie 
in den medizinisch-chemischen Angelegenheiten der Kriegsindustrie 
zu unterweisen. Dieses Komitee hat 18 Spezialrapporte tiber Patho
logie und Behandlung der Lungenschadigungen durch reizende Gase 
herausgegeben; Dr. F. Shufflebothlllin hat die medizinische· Aufsicht 
tiber die Betriebe organisiert." 
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"Aus zwei Betrieben der Kriegsindustrie, in denen Phosgen er
zeugt wird, wurden 1917 27 FaIle, 69 im Jahre 1918 gemeldet. Mr. 
Laudor (Newcastle) berichtet dariiber: ,Das Phosgen wird in eigenen 
Raumen in groJ3e Zylinder gefiillt und von diesen in die Granaten, 
dabei ist eine wirksame Gasabsaugung in Tatigkeit, so daJ3 sich hier 
nur wenige und leichte FaIle ereigneten, letztere infolge geringer Un
dichtigkeiten und Nachliissigkeit beim Arbeiten. Viele Vergiftungen 
traten auf, als ein Umbau im Betriebe notig wurde; sie betrafen meist 
bei den Reparaturen Beschaftigte. Die Firma beteilte aIle Handwerker 
und ihre Gehilfen mit eigenen Respirationsapparaten, die vom Muni
tionsminister beigesteIlt waren, und diese wurdE)n sorgsam verwahrt, 
wenn die Arbeiter einer ungefahrlichen Beschaftigung nachgingen. 
Die Handwerker wurden vor dem Gase gewarnt und ihnen aufgetragen, 
die Respirationsapparate bei Reparaturen, Storungen und sonstigen 
gasgefahrlichen Arbeiten stets zu verwenden. Es kam vor, daJ3 ein 
Handwerker, um seinen Gehilfen etwas zu sagen, den Apparat wegtat 
und sofort unter dem Gase zu leiden hatte. Fiir spezieIle Arbeiten 
wurden auch Gashelme mit Luftrohren beniitzt. Jeder Mann konnte 
ganz wohl beurteilen, wie lange er einen Respirator tragen konne, bis 
die Filterschicht abgeniitzt. war. .. 

Auch die Frage interessierte die Firma, wie lange die Biichsen
respiratoren verwendbar waren, bis das Filtermaterial abgebraucht war 
oder so weit gelitten hatte, daJ3 die Verwendung gefahrlich wurde. 
Aber eine exakte Bestimmung hatte genaue Erhebungen iiber jeden 
einzelnen Apparat verlangt, und so blieb es dem Urteil des Arbeiters 
iiberlassen, wann er dem Vorarbeiter eine solche Mitteilung zu machen 
fiir richtig hielt. Leute, die konstant mit den Apparaten arbeiteten, 
wuJ3ten stets zu sagen, wann diese defekt zu werden begannen." 

Terpentin. 
England. 

1914. 
"In einem der groJ3ten Betriebe ereigneten sich FaIle von Terpentin

ekzem. Die folgenden Erkrankungen sind typisch: 
J. R, 58 Jahre, Vorarbeiter in einer Patronenfabrik. Er erkrankte infolge 

von Reinigen von Messingpatronen mit Terpentin, wobei er die Hande in das 
TerpentinOl eintauchte. Er hatte 30 Jahre in dem Betriebe gearbeitet. Er 
sagte, daJ3 bei der bis vor 4 Jahren iiblichen Arbeitsmethode der Kontakt mit 
dem Terpentin viel inniger gewesen sei als jetzt und schreibt seinen Zustand 
der alten Methode zu. Zum erstenmal erkrankte er an Ekzem vor 4 Jahren, 
seitdem immer wieder. Vor einem Monat war er mit geschwollenen und ent. 
ziindeten Armen im Krankenstand. 

Status praesens: Trockene Haut der Finger, besonders der Zeigefinger beider
seits, trockenes Ekzem am rechten Handriicken. 

H. R, in einem gleichen Betrieb. Gewohnlich nicht dem Terpentin aus
gesetzt. Wegen Haufung der Arbeit bei heiBem Wetter half er beim Patronen
reinigen mit Terpentin. Beide Hande bedeckten sich alsbald mit einem blasigen 
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Ekzem, die Reste der Blasen sind auf den Handflachen noch zu sehen, auch 
am Handriicken und zwischen den Fingern. . 

A. S., 56 Jalire alt, seit 23 Jahren in dem Betriebe, zuletzt in der Patrbnen
fabrik. Er wird gegenwartig mit dem BefOrdern von Wagelchen mit Patronen 
beschiiftigt, bevor dieselben mit Terpentin in Beriihrungkommen.Er schreibt 
seine Erkrankung der friiheren Arbeit zu. Durch 7 Jahre bestand diese im Aus
ringen terpentingetrankter Flanellsacke, in denen die Patronenhiilsen gereinigt 
worden waren und im Aufhangen derselben zum Trocknen, eine Arbeit, die 
heute nicht mehr geiibt wird. Auch wurden diese Sacke nicht, wie es heute 
geschieht, zweimal die Woche erneuert, ·sondern durch viele Wochen beniitzt, 
bis sie sehr schmutzig waren. Vor etwa 6 Jahren hat er an einem Ekzem des 
Handriickens und Unterarms gelitten und mancherlei Behandlungsverfahren 
wurden an ihm geiibt. Er ist jetzt arbeitslos und hat fiir einige Monate ein 
Spital fiir Hautkranke aufgesucht. 

Derzeitiger Zustand: Typisches trockenes chronisches Ekzem des Hand
riickens und Arms, die Kutis stark verdickt, die Epidermis trocken und rissig, 
die Gesichtshaut trocken und schuppend. Am Ohrlappchen eine ekzematose 
Stelle, und es ist klar, daB die gauze Haut in einem derartigen Zustande ist, 
daB sie auf jeden Insult mit dem Ausbruch von Ekzem antwortet. Er ist diirr 
und abgemagert, offenbar infolge der schlaflosen Nachte, die das juckende Ek
zem ihm verursacht hat. Er tragt Handschuhe bei der Arbeit und findet groBe 
Erleichterung durch die Salbe, die ihm im Spital gegeben wurde und die ver
mutlich aus Steinkohlenteerlosung, weiBem Quecksilberprazipitat und Paraffin 
besteht. 

A. J., 62 Jahre, seit 20 Jahren in dem Unternehmen, war Maler (und zahlt 
auch heute als Bolcher) bis vor 8 J ahren. Das Ekzem an den Handen begann 
vor 9 Jahren, als er durch 2 Wochen im KrankenBtande war. Er sagt, daB 
reines amerikanisches Terpentin verwendet, jedoch fiir russisches ausgegeben 
wurde. 14 Tage lang fortgesetzte Verwendung dieses angeblich russischen Ter
pentins verursachte die Ekzemerkrankung von 13 W ochen Dauer. Er kehrte 
zur Arbeit zuriick, wurde neuerlich befallen und lieB dann die Malerarbeit' sein. 
Er ist jetzt Farbenmischer fiir Temperamalerei; wann immer er aber mit Ter
pentin in Beriihrung kommt, entwickelt sich Ekzem. Er meint, daB viele Leute 
unter Terpentinekzem leiden. 

Gegenwartiger Zustand: Leichter Grad von Eczema rimosum der Hand
flachen und Gelenke. 

In einem bestimmten Stadium bei der Patronenerzeugung wird 
Bienenwachs verwendet und Terpentin dient dann dazu, urn es zu 
entfernen. Die gewohnlichen Patronen fur kleinkalibrige Waffen 
werden von einem Knaben in einer automatischen Maschine eingefettet, 
die eine Patrone nach der anderen in aufrechter Stellung durch zwei 
Kissen durchfuhrt, die dicht nebeneinander liegen. Etwa 15 Patronen 
werden dicht hintereinander in dieser Weise zwischen den Kissen hin
durchgebracht. Nach dem Passieren werden sie in Sacke aus Segel
leinen geworfen. Sie werden dann aus diesen herausgenommen und 
in Kisten gelegt. Der Arbeiter kommt mit ihnen nur wenig in Beruh
rung. An einem Arbeitstisch war, wie mir gesagt wurde, eine andere 
Methode in Gebrauch. Diese diente nur fiir bel'londers kleine Pistolen
patronen. Hier wurden die Patronenhiilsen in wollene Sacke, mit 
Terpentin getrankt, gefiillt und die Arbeit bestand im Hin- und Her
bewegen der Patronen in den Sacken mit der Hand, urn die Patronen 
mit dem Terpentin in innige Beriihrung zu bringen. Diese Methode 
bedeutet!'J ausgiebige Beriihrung mit dem Terpentin und war bis vor 
wenigen Jahren fiir sehr kleinkalibrige Waffen allgemein in Gebrauch. 
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Zum Schutze. werden die Hande vor der Arbeit mit einer Art Vase· 
line eingerieben oder auch' mit dem zum Schmieren der Maschinen 
dienenden Maschinenol. 

1ch erfuhr ferner, daB amerikanisches und russisches Terpentin, 
sowie in kleinen Mengen auch Terpentinersatz verwendet wird, Die 
von mir gesammelten Proben gehorten vorwiegend der russischen Abart 
an. Russisches Terpentin ahnelt dem amerikanischen in vieler Rich. 
tung, ist aber mehr wechselnd in der Zusammensetzung, im spezifischen 
Gewicht und auch noch anderweitig. Es ist jedoch nicht gerechtfertigt, 
den Gebrauch russischen Terpentins zu verbieten, weil es auf die Hande 
der Arbeiter in hoherem MaBe reizend einwirkt als das amerikanische. 
Da der Gebrauch von Terpentin offenbar unvermeidlich und da es 
ferner nnmoglich ist, zu verlangen, daB die Hande der Arbeiter inkeine 
Beriihrung mit diesem Stoffe kommen, so gibt es nur einen Weg, nam· 
lich die Haut nach Moglichkeit gegen die schadliche Wirkung zu schiitzen. 
Den Gebrauch von Vaselin habe ich schon erwahnt. 1ch halte es nicht 
fiir das geeignetste Mittel, da es ja ein Abkommling des bekanntlich 
die Hant reizenden Mineralols ist; iiberdies: Terpentin lost es. In 
einem Teilbetriebe haben die Storungen nachgelassen. als Vaselin an· 
gewendet wurde, nachdem friiher Ekzeme an der Tagesordnung waren, 
und es besteht kein Zweifel, daB, wenn es nicht das beste Schutz mittel 
ist, es jeqenfalls gut tut. Es schien mir, daB die Verwendung tierischen 
Fettes, wie etwa Lanolin (Wollfett) noch geeigneter als Ersatz des natiir. 
lichen Hautfettes sei, wenn dieses durch Terpentin gelost wird. 1m 
Einvernehmen mit Dr. Prosser White 1), Gewerbeal'zt zu Wigan 
(welcher mehr als irgendein anderer sich mit der Frage der traumatischen 
Ekzeme beschaftigt hat), und mit den Autoritaten der Pharmazeu· 
tischen Gesellschaft habe ich als bestes Mittel empfohlen, gleiche Teile 
Lanolin und Rizinusol in die Hant einznverleiben, eine Mischung, der 
zur Herstellung einer gewissen antiseptischen Wirkung 1-2% Karbol· 
saure zugesetzt wird. Die Arbeiter wurden angewiesen, gerade so viel 
davon zu nehmen, daB Hande und Gelenke eingefettet werden. Die 
Berichte iiber den Erfolg dieser Salbe waren giinstig. Mit Riicksicht 
auf den hohen Anstieg des Lanolinpreises wurde das Verhaltnis ge· 
andert auf 50 Teile Lanolin zn 100 Teilen Rizinusol, dies gibt eine sehr 
gute Salbe." 

Niederlande. 
1915 . . 

"Ein Mann war durch 12 Stunden beschaftigt, Terpentinfasser aus 
einem Schiffsraum heraus zu transportieren. Manche Fasser waren 
leck und Terpentin lief ihm iiber Hande und FiiBe. Am folgenden 
Morgen war nicht nur ihm schwindelig, sondern auch einigen Arbeits. 
genossen. Kopfweh und Er brechen fehlten, dagegen bestand Harn· 
drang bei fehlendem Urinabgang. Der Arzt, del' ihn untersuchte, be· 
richtet (Ned. Tidjschr. v. Geneeskunde 1915 II No.6 p. 807) wie folgt: 

1) "Occupational affections of the skin" by R. Prosser White, H. K. Lewis 1915. 
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,Um 6 Uhr ging er nach Hause mit einem Gefiihl von Schwere 
und starker Miidigkeit in den Beinen, iiberdies war er schwindelig und 
hatte das Gefiihl, als obseine Zunge sehr dick ware und ihn beim Sprechen 
behinderte. Patient sah so aus, daB seine Frau zunachst meinte, er 
sei betrunken. Essen konnte er nichts. Die Nacht verbrachte er unter 
Krampfen im Unterleib und sehr viel Harndrang, wobei aHe 5 Minuten 
ganz geringe Harnmengen unter groBen Schmerzen gelassen wurden.' 

,Bei einem anderen Arbeiter traten mittags wahrend der Arbeit 
Krampfe beim Harnlassen auf, noch am folgenden Tage bestand schmerz
hafter Harndrang, der kraftig gebaute Mann sah auffaHend bleich aus, 
PuIs langsam, 48 Schlage pro Minute, leichte Bronchitis, Blasengegend 
leicht druckempfindlich, etwas Schmerzen in der Lendengegend. Urin 
dunkelrot, mikroskopisch viel rote und weiBe Blutzellen, keine Zy
linder, keine Epithelzellen, viel EiweiB, der Geruch des Harns war stark 
und an Tinctura myrrhae erinnernd.· 2 Tage nach Beginn der Er
krankung enthielt der Harn nach der Untersuchung des Dr. H. J. van't 
Hoff und L. Weeda Glykuronsaure. Am 4. Tage waren die Schmerzen 
beim Harnlassen schon viel geringer, die Pulsfrequenz war noch nicht 
iiber 48, der Harn enthielt noch viel Blut und hatte noch den starken 
Geruch. Erst 14 Tage nach Krankheitsbeginn war der Harn normal, 
doch bestand noch unvermindert haufiges Harnlassen. Das Terpentin 
soIl amerikanischen Ursprungs gewesen sein. Ob es Beimischungen 
enthielt, die die Krankheitserscheinungen verursachten, laBt sich nicht 
sagen." . 

Verschiedene Gifte. 
Deutsches Reich. 

Preu1\en. 
"Mangelnde Erfahrung im Phosphoritbergbau hatte den Tod von 

3 Arbeitern zur Folge. Sie erstickten in Phosphoritgruben infolge 
Einatmung giftiger Gase, die sich wahrend der Betriebspause ange
sammelt hatten. Wahrscheinlich handelte es sich um Kohlensaure, 
die sich durch Einwirkung von Feuchtigkeit auf Eisenkarbonat, das 
die Phosphorit fiihrenden Schichten nesterartig durchsetzt, unter Bil
dung von Eisenoxydhydrat entwickelte. AuBer der Entliiftung der 
Schachte ist ihre haufige Untersuchung auf die Anwesenheit von Wettern 
und die Beschaffung von Gasmasken zur Rettung Verungliickter an
geordnet worden." (RB. Wiesbaden.) 

Kleinere Staaten. 
·"Zwei Arbeiter waren mit der Reinigung eines tags zuvor noch mit 

Wasser gespUlten Saurekessels beschaftigt. Der erste von ihnen ver
spfute bald Beschwerden und verlieB den Kessel, worauf ihn der andere, 
mit einer Schutzmaske ausgestattet, abloste. Nach der in etwa 10 Mi. 
nuten beendeten Arbeit klagte er sofort iiber "Obelkeit und wurde 
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ebenso wie sein Helfer mit Chloroform behandelt. Wahrend letzterer 
sich bald erholte, ist er trotz erfolgter Einatmung von Sauerstoff und 
trotz arztlicher Hilfe seinen Verletzungen erlegen." (Mecklenburg
Schwerin.) (Die Angabe "Saurekessel" geniigt leider nicht, um die 
Ursache der Erkrankung festzustellen, daher ist auch nicht zu er
kennen, warum die Chloroformbehandlung erfolgte. - Ref.) 

Osterreich. 
,,1m Berichte des Gewerbeinspektorats Tetschen fiir das Berichts

jahr 1906 erscheint erwahnt, daB Arbeiter beim Einsteigen in Gerb
fasser der Extraktgerberei bewuBtlos wurden. Die gleichen Wahr
nehmungen wurden im Berichtsjahre im 1. Aufsichtsbezirke gemacht. 
In dem betreffenden Unternehmen glaubt man erkannt zu haben, daB 
solche Betaubungsfalle nur bei Verwendung von geschwefelten oder 
stark aufgewarmten Gerbextrakten eintraten." (Wien 1.) 

"In einer Kunstdiingerfabrik kroch ein Arbeiter in der Nacht
schicht ohne Wissen des Meisters bzw. der Mitarbeiter in ein leeres 
Olreservoir,. welches spater zu reinigen war; nach einigen Stunden 
wurde er darin, von den Gasen vergiftet, tot aufgefunden." (Kremsier.) 

"Ein mit der Reinigung und Reparatur der Gay-Lussac-Tiirme 
einer Schwefelsaure- und Kunstdiingerfabrik beschMtigter Arbeiter 
meldete sich nach kurzer Arbeitsdauer krank und starb 2 Tage 
darauf. Amtsarztlicherseits wurde zwar die Ursache des Todes ledig
lich auf Herzlahmung des herzleidenden und dem Trunke ergebenen 
Arbeiters zuriickgefUhrt. Vorsichtshalber ordnete jedoch das Amt fUr 
die allerdings nur in langen Zeitintervallen notwendige V ornahme 
dieser Arbeit cine ausgiebige mechanische Entliiftung, haufigenArbeiter
wechsel (nach je 15-20 Minuten) und die Heranziehung nur gesunder 
Arbeiter an." 

"Beziiglich des in einer Schwefelsaurefabrik stattgefundenen Todes
falles ware erganzend zu bemerken, daB mit der Reinigung des Zisternen
wagens, in welchem nach dem Ablassen der sogenannten Abfallschwefel
saure noch etwa 1000 kg Schlamm zuriickgeblieben waren, 2 Arbeiter 
betraut wurden, welche diese Reinigung abwechselnd besorgten. Nach 
einer 3stiindigen Arbeit erkrankten beide Arbeiter unter Vergif
tungserscheinungen; der eine konnte nach langerer Spitalsbehandlung 
noch gerettet werden, der andere hingegen starb 2 Stunden nach dem 
Eintreffen des Arztes." (Krakau.) 

"Beim Entleeren der Senkgrube eines militarischen Betriebes durch 
ein Latrinenreinigungsunternehmen wurden 1 Latrinenvorarbeiter und 
2 zur Hilfe herbeigeeilte Militararbeiter durch Stickgase todlich ver
giftet." (W.-Neustadt.) 

"In einer kleinen Naphthadestillatur gab die unzulangliche Einrich
tung zum Reinigen der Destillate mit Schwefelsaure AnlaB zum Ein
schreiten, da giftige Gase in den Arbeitsraum gelangten." (Krakau.) 

"In einer chemischen Fabrik, welche unter anderen ein Denatu
rierungsmittel fiir Alkohol erzeugt, waren die technischen Behelfe in 
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dieser Abteilung auBerst primitive und die Beschaffenheit des betreffen
den Lokales eine den hygienischen Anforderungen nicht entsprechende. 
Nachdem sich wiederholt Falle von Vergiftungen verschiedener Grade 
bei den mit der Herstellung des Denaturierungsmittels betrauten 
Arbeitern ereignet haben, wurde die Firma zur Vorkehr jener MaB
nahmen verhalten, welche eine Gefahrdung der Arbeiter kiinftighin 
auszuschlieBen geeignet sind." (Wien V.) 

"Ein Taglohner einer Starkefabrik wurde in einem Riihrwerke, in 
das er aus unbekannter Ursache gestiegen sein muBte, tot aufgefunden." 
(Troppau.) 

"Der in einer Schwefelsaurefabrik vorgekommene todliche Unfall 
erscheint aus dem Grunde ratselhaft, weil die Bedienung eines Gaillard
of ens einfach und bei einiger Vorsicht ungefahrlich ist. Der beim Of en 
beschaftigte Arbeiter wurde tiber einem eisernen, zur Beschickung des 
Of ens mit Koks dienenden Fiilltrichter liegend mit Brandwunden am 
Kopfe und Oberleibe tot aufgefunden. Da ein Herausschlagen von 
Flammen oder heiBen Gasen aus dem Fiilltrichter unmoglich erscheint, 
blieb die Ursache dieses Unfalls unaufgeklart, zumal hierbei sonst 
niemand zugegen gewesen war." (Krakau.) 

England. 
1918. 

Ammoniak. "Von den 4 Fallen ereignete sich einer beim Reinigen 
einer Rohrleitung, einer durch Bruch eines Ammoniak enthaltenden 
GefaBes,einer bei der Reparatur eines Refrigerators (in diesem Falle 
wurden bloB <lie Augen verletzt), ein todlicher Fall endlich an Bord 
eines Schiffes durch Explosion einer Trommel und Verschtitten des 
Materials innerhalb des Raumes. Mr. Warren (Lincoln) empfahl hier 
die Verwendung eines Rettungshelms fiir den Fall, daB solche Ladungen 
transportiert werden." 

"Einige Xthervergiftungen ereigneten sich bei der Herstellung von 
rauchschwaohem SchieBpulver, wobei eine Mischung von Xther und 
Alkohol als Losungsmittel anstatt Azeton verwendet wird. Fast aIle 
Vergiftungen waren voriibergehend. In der ersten Zeit, bevor die 
Verbesserungen an den Trockenofen hergestellt waren, muBten die 
Arbeiterinnen diese, obwohl sie voll Xtherdampf waren, betreten und 
es gab besorgniserregende Falle. Sie muBten daher durch Manner, 
die hierfiir minder empfindlich sind, ersetzt werden." 

Niederlande. 
1914. 

"Ein Fall betraf einen Gasarbeiter bei der Trockenreinigung von 
Leuchtgas. 2 Stunden nach Offnung des Reinigungsdeckels wurde 
er schwindelig und erbrach wiederholt, durch 2 Tage klagte er tiber 
Kopf- und Rtickenschmerzen." 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 14 
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Milzbrand. 
Deutsches Reich. 

Preden. 
"Mit der verminderten Verarbeitung auslandischer Haute in Ger

bereien gingen die.Milzbranderkrankungen ganz zurUck." (RB. Konigs
berg.) , 

"In den Kirchhainer Gerbereien haben die Milzbranderkrankungen 
im Jahre 1918 infolge der Verarbeitung ungarischer Schaffelle erheblich 
zugenommen. Wahrend 1915 und 1916 bei ungefahr' 500 Arbeitern 
nur je 2 Krankheitsfalle und 1917 bei 350 Arbeitern 3 Milzbrandfalle 
vorgekommen waren, stiegen sie 1918 bei etwa 320 Arbeitern auf 9, 
darunter 2 mit tod1ichem Ausgang. AuBerdem erkrankten nooh die 
Toohter eines Gerbereipachters und eine Herbergsbesitzerin,bei der 
in der Hauptsache Gerbereiarbeiter verkehrten, durch Obertragung 
der KeimeauBerhalb der Betriebsstatten." (RB. Franfurt a. 0.) 

"In gewerblichen Betrieben kamen im Jahre 1914 4 FaIle von Haut
milzbrand vor, von denen jedoch keiner zum Tode fiihrte. Ein Schlach
ter, der geholfen hatte, einen notgeschlachteten Ochsen auf den Wagen 
des Abdeckers aufzuladen, erkrankte am rechten Unterarm; an der er
krankten Stelle war zuvor ein Hautpickel vorhanden gewesen. Ein Ab
deckereibesitzer, der eine milzbrandkranke Kuh nach seiner Abdeckerei 
fuhr, wurde von einem Insekt im Gesicht gestochen und danach von 
Milzbrand befallen. Von 2 Abdeckereiarbeitern, die einen milzbran
digen Bullen abgehautet hatten, erkrankte der eine am linken Unter
arm und der andere an der linken Hand." (RB. Stettin und Stral
sund.) 

"In einem FaIle erlitt ein Gerbereiarbeiter infolge eines Fliegen
stiches Milz brand und starb daran." (RB. Oppeln.) 

"Die Zahl der Milzbranderkrankungen ist wahrend des Kriegesin be
merkenswerterWeise zuriickgegangen; es fanden statt im Jahre 1910: 7, 
19II: 12, 1912: II, 1913: 5, 1914: 6, 1915: 1, 1916: 0, 1917: 1 und 
1918: 12 Erkrankungsfalle. Es wird damit aufs neue bestatigt, daB die 
Zahl der Milzbranderkrankungen mit dem Umfange der aus dem Aus
lande eingefiihrten Haute in ursachlichem Zusammenhange steht. Die in 
den letzten beiden Jahren festgestellten 3 Krankheitsfalle diirften auf 
die starke Verarbeitung von Schaf- und Ziegenfellen aus den Balkan
landern und Kleinasien zuriickzufiihren sein." (RB. Schleswig.) 

"In einer RoBhaarspinnerei wurde im Jahre 1914 bei einer Sortiererin 
ein Milzbrandkarfunkel festgestellt. Sie kam sofort in arztliche Be
handlung und am nachsten Tage in das Krankenhaus. Die Erkrankung 
endigte mit volliger Genesung. Die Arbeiterin war beim Sortieren 
auslandischer Pferdehaare beschaftigt gewesen, die angeblich des
infiZiert waren. Bei der Untersuchung des Erkrankungsfalles stellte 
sich heraus, daB der beniitzte Desinfektionsapparat eine Abtotung 
des Milzbra,ndbazillus nicht gewahrleistete, weil er so undicht war, 



Milzbrand. 211 

daB der Wasserdampf nicht durch den Inhalthindurchstromte. Es 
wurde veranlaBt, daB der Apparat sofort auBer Betrieb gesetzt und die 
Desinfektion auf einwandfreie Art vorgenommen werde." (RB. Ams· 
berg.) 

"Milzbranderkrankungen sind bei 3 im.Hautelager der Kriegsleder. 
Aktiengesellschaft in Frankfurt ~. M. beschaftigten Arbeitern im Jahre 
1918 aufgetreten, die mit dem Sortieren auslitndischer Rinderhaute 
bescliaftigt wurden. Die nicht todlich verlaufenden Erkrankungen 
gaben Veranlassung, die Vermehrung der Wascheinrichtungen unter 
Oberweisung von Waschmitteln und die getrennte Aufbewahrung von 
Arbeitskleidern und StraBenkleidern anzuordnen." (RB. Wiesbaden.) 

Bayern 
(s. a. "Allgemeines" S. 1). 

"Milzbranderkrankungen sind nicht bekannt geworden und wer. 
den wahrend der Kriegsjahre mangels Einfuhr auslandischer: Haute 
und Felle solche im Aufsichtsbezirk auch nicht vorgekommen sein." 
(Miinchen. ) 

"In der Lederindustrie hatte die Verarbeitung auslandischer Haute 
nach Aufarbeitung der bei Kriegsausbruch vorhandenen Lagerbestande 
und jener verhaltnismaBig geringfiigigen Mengen, welche noch vor 
Eintritt Italiens in den Krieg hatten eingefiihrt werden k6nnen, ganz
Hch aufgehOrt. Dies hatte zur Folge, daB Milzbranderkrankungen, 
von denen vor dem Kriege fast alljahrlich einige Arbeiter· dieser In
dustrien befallen worden waren, in den Kriegsjahren nicht aufgetreten 
sind. " (Oberfranken.) 

"Ein Pinselmacher erkrankte an einer Milzbrandinfektion, an der 
er nach wenigen Tagen verstarb. Der Arbeiter fertigte seit langerer 
Zeit Pinsel aus Baren- und Ziege~aaren an. Das Material war vor· 
schriftsmaBig laut Buchnachweis desinfiziert. In den entnommenen 
Proben konnten Milzbrandsporen nicht festgestellt werden. Ob der 
Arbeiter sich die Infektion im Betriebe zuzog war somit nicht auf
zuklaren." (Niirnberg-Fiirth.) 

Sachsen. 
"Ein 17jahriger Handarbeiter zog sich wahrscheinlich beim Sor. 

tieren von trockenen Schaf· und Ziegenfellen in einem Hautelager eine 
verhaltnismaBig leicht verlaufende Milzbranderkrankung zu. Die 
Infektion gab sich am Nacken zu erkennen." (Bez. Chemnitz.) 

"Aus den Pinsel· und Biirstenfabriken des Bezirkes Freiberg wurden 
wahrend der Kriegsjahre 3 FaIle von Milzbrand gemeldet, von denen 
2 todlich verliefen. In 2 Fallen waren auslandische, in 1 FaIle in· 
landische Pferde· und Schweinshaare verarbeitet worden. Die Ent
keimung der Borsten wird in einem mehrfach besichtigten und nicht 
beanstandeten Apparate vorgenommen. Die genaue Befolgung der 
EntkeimungsvOl'schriften wurde den betreffenden Firmen von neuem 

14* 
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eingescharft und eine griindliche Sauberung der Borstenzurichtmaschinen 
und der Heizkanale verlangt." (Bez. Dresden.) 

"An Milzbrand erkrankten 2 Personen. Eine Arbeiterin, die in 
einer Wollkammerei von der Kriegsrohstoffabteilung iiberwiesene 
Moharziegenwolle aus Kleinasien in Korbe verpackte und nach dem 
Wolf brachte, hat ein Bliitchen im Gesicht aufgekratzt und die An
steckung dadurch begiinstigt. 1m zweiten Faile zog sich ein Arbeiter 
die Krankheit beim Aufstapeln von Ziegen- und Schaffellen zu; die 
aus Feldschlachtungen stammten. Er starb nach 3 Tagen." (Bez. 
Leipzig.) . 

Wiirttemberg. 

"Erkrankungen an Milzbrand wurden im Jahre 1914 9 Faile, im 
Jahre 1915 1 Fall gemeldet, in den Jahren 1916-18 keiner. Die Faile 
betrafen 9 Gerber und 1 Arbeiter in einer Filzfabrik. Todlichen Ver
lam nahm keiner der Faile. Das vollstandige Verschwinden des Milz
brandes vom Jahre 1916 ab ist zweifellos auf das AufhOren der Ver
arbeitung von auslandischen Wildhauten zuriickzufiihren." 

Hessen. 

"Bei Milzbranderkrankungen machte sich eine Abnahme wahrend 
der 5 Kriegsjahre gegeniiber dem letzten Friedensjahre bemerkbar. So 
betrug die Zahl dieser Falle 1913 insgesamt 8, dagegen war sie 1914: 4, 
1915: 1, 1916: 0, 1917: 0, 1918: 1. 

Samtliche 6 Erkrankungen traten im Betriebe derselben Firma auf, 
wahrend andere Fabriken nicht daran beteiligt sind. Von diesen 
6 Fallen ist einer nach Verlauf von 1 Woche, von der Krankmeldung 
an gerechnet, todlich verlaufen, wahrend die iibrigen Erkrankten 
geheilt werden konnten, nachdem in allen Fallen die Aufnahme in das 
Stadtkrankenhaus stattgefunden hatte. Die betreffenden Leute waren 
nicht etwa nur mit der Bearbeitung roher Felle beschaftigt, sondern 
arbeiteten in den verschiedensten Teilen der Fabrik, wie Fellhalle, 
Chromgerberei, Wasserwerkstatt, Ascherkammer und Farberei. So 
war gerade der oben erwahnte, an Milzbrand verstorbene Arbeiter nach 
Aussage der Firma mit Ausrecken gegerbter Felle beschaftigt gewesen; 
er war unter 16 Jahre alt, wahrend es sich bei den iibrigen um erwach
sene Arbeiter handelte." (Bez. Offenbach.) 

"MHzbranderkrankungen ohne todlichen Ausgang sind im Jahre 
19144 gemeldet worden, in den iibrigen Jahren, nachdem die Zufuhr 
auslandischen Rohmaterials abgeschnitten war, keine mehr." (Bez. 
Worms.) 

Kleinere Staaten. 
"Die MHz branderkrankungen erfuhren durch den Krieg eine be· 

deutende Verringerung, weil keine Haute und Felle aus verseuchten 
LiLndern eingefiihrt wurden. 1m Jahre 1914 erkrankten 18 Personen 
an Milzbrand, im Jahre 1915 kamen noch 3 und in den 3 folgendenJahren 
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nur je 1 Erkrankung vor. Von den 24 Erkrankungen verliefen 11 
todlich; bei 5 der tOdlichen Falle handelte es sich um Llmgenmilt: 
brand. 3 der Erkrankungen, davon 1 mit todlichem Ausgang, kamen 
in einer Rauchwarenzurichterei vor, in der auslandische Schaffelle fiir 
Militarmantel zugerichtet wurden. Die Einrichtung dieses Betriebes 
entsprach inbezug auf Sauberkeit der Arbeitsraume und Waschgelegen
heit fiir die Arbeiter nicht den Anforderungen, die an solche Anlagen 
gestellt werden miissen. Da der Betriebsinhaber nicht freiwillig bessere 
Einrichtungen schaffen wollte, mu.Bte unter Mitwirkung des Medizinal
amtes zu Zwangsma.Bnahmen gegriffen werden. - 1 Erkrankungsfall 
betraf einen Arbeiter in einer Kraftfuttermittelmiihle, 1 Fall eine Ar
beiterin in einer Haarzupferei und 16 FaIle, darunter 8 mit todlichem 
Ausgang, betrafenArbeiter in Stauerei- undLagerbetrieben. In 3 Fallen. 
darunter 2 mit todlichem Ausgang, handelte es sich um Personen, 
bei denen die Ursache der Infektion unaufgeklart geblieben ist." (Ham
burg.) 

"Milzbrand war 1914 11 mal und 1915 Imal zu verzeichnen. Der 
Riickgang dieser Erkrankungen erklart sich aus dem allmahlichen 
Ausbleiben der auslandischen Haute. Todlich ist keiner der Milzbrand
falle verlaufen." (Sachsen -Weimar. ) 

Ostel'reich. 
"Ein Gerbergehilfe bekam am Oberarme eine Milzbrandpustel, die 

zur Heilung gelangte." (Wien I.) 
"In den flu.Babwarts einer gro.Ben Lederfabrik des Aufsichtsbezirkes 

gelegenen Ortschaften traten 21 Milzbrandfalle bei Kiihen und 6 bei 
Personen auf; 3 der letzterwahnten FaIle betrafen gewerbliche Hilfs
arbeiter (Fleischergehilfen). Die Zeit dieses Auftretens fiel mit der 
Verarbeitung auslandischen Hautematerials und einer Raumung der 
Absetzbecken fiir die Fabrikabwasser zusammen, so da.B die Ver
mutung nahelag, die Infektion sei auf das auslandische Hautematerial 
zuriickzufiihren. Gelegentlich der von der politischen Behorde ver
anla.Bten Erhebungen, bei welchen Untersuchungsproben entnommen 
wurden, konnte konstatiert werden, da.B die fiir die Verwahrung dieser 
Haute vorgesehenen Einrichtungen ganzlich unzulanglich waren. Die 
bakteriologischen Untersuchungen ergaben, da.B sowohl die Haute, als 
die Abfallsprodukte (Staub sowie Schlamm aus den Weichgruben und 
aus den Klarteichen) Milzbrandsporen aufwiesen. Die Haute waren 
teils im Lohmagazin, teils im offenen Wagenschuppen eingelagert. 
Vor ihrer Verarbeitung wurden sie 4 Tage im Kalkwasser geweicht, 
gewalkt und erst dann der weiteren Verarbeitung unterzogen. Das 
Weichwasser wurde in die Absetzweiher abgelassen, der Bodensatz auf 
einen Haufen gebracht. Merkwiirdigerweise hat sich unter der Arbeiter
schaft der Fabrik kein einziger Fall einer Infektion ereignet. Dem 
Unternehmen wurden umfassende Vorkehrungen zur Beseitigung der 
Milz brandgefahr aufgetragen." (Linz.) 
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"In einer wahrend des Krieges entstandenen Fellzurichterei in
fjzierten sich 6 Fabriksarbeiter beim Krempeln und Reinigen der zuvor 
eingeweichten Felle'mit Milzbrandsporen. Bei einem Arbeiter trat 
nach Oberfiihrung ins Krankenhaus der Tod ein, die iibrigen Arbeiter 
haben nach der Genesung wieder weitergearbeitet. Die Ursache dieser 
Erkrankungen diirfte auf die Verarbeitung von aus dem Auslande dem 
Betriebe zugewiesenen Schaffellen zuriickzufiihren sein. Nachdem 
die Desinfektion der Pelzhaute mit Dampf wegen Schrumpfung der
selben unmoglich und die Behandlung der Felle mit wirkenden Des
infektionsmitteln wegen Ausfallens der Haare und Kostspieligkeit der
artiger Desinfektion kaum moglich sein diirfte, muBten sich die Vor
kehrungen zur Vermeidung weiterer Erkrankungen hauptsachlich auf 
das Vorhandensein entsprechender Waschvorrichtungen und auf die 
zweckmaBige Desinfektion der Hande der mit Fellen hantierenden 
Arbeiter beschranken." (Pardubitz.) 

"Bei den im Aufsichtsbezirke ansassigen Biirstenerzeugern ereigneten 
sich im Berichtsjahre 3 FaIle von Milzbranderkrankungen, und zwar 
erkrankten 1 10 Jahre alter Knabe, welcher zum Biirsteneinziehen 
verwendet wurde, weiter 1 Biirsteneinzieher und 1 Biirsteneinzieherin. 
Dies~ Infektionen waren auf die Verarbeitung von nicht desinfiziertem 
Rohmaterial zuriickzufiihren." (Olmiitz.) 

England. 
1914. 

"Es ereigneten sich 54 Anthraxfalle (gegeniiber 70 im Vorjahre) 
mit 7 Todesfallen (im Vorjahre die gleiche Zahl). 

Wolle. Der Krieg muB einen EinfluB gehabt haben, denn von den 
42 Fallen iiberhaupt wurden 23 Wollfalle in den ersten 7 Monaten 
beobachtet, obwohl seit August ungeheure Mengen von persischer 
und anderer Schabwolle zur Verarbeitung kamen. In nicht weniger als 
10 Fallen betraf der Verdacht ostindische Wolle. 

In Bradford war die Reihenfolge der Gefahrlichkeit: persische Wolle, 
Kamelhaar, tiirkisch Mohar, ostindische Ziegenhaare, syrische, agyp
tische Wolle. Persische Wolle wurde in groBerer Menge als in anderen 
Jahren verarbeitet. 

Aile FaIle, die in Kidderminster auftraten, wurden, wie Mr. Mud
ford berichtet, mit Sclavos Serum behandelt. 

Anthrax-Erforschungsbehorde. Der 9. Jahresbericht enthalt 
die Versuchsresultate iiber weitere Versuche mit chemischen Desinfek
tionsmitteln; diese bestatigen leider nicht die sterilisierende Wirkung 
des Zyllins und der Fliissigkeit von Leach, die friiher als sehr wirksam 
galten. Ailes Material, das von den verschiedenen Mitgliedern der 
Behorde gesammelt wurde, ist zur Ganze dem Anthraxkomitee zur 
Verfiigung gestellt worden, dessen Arbeit auf diese Weise ungemein 
vereinfacht wurde. Ich erhielt aIle Einzelheiten iiber die von Dr. Eurich 
untersuchten FaIle. 1m Jahre 1913 hielt Dr. Eurich vor der koniglichen 
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medizinischen Gesellschaft zu London iiber ,Anthrax in der Woll
industrie mit besonderer Beriicksichtigungvon Bradford' einen Vortrag. 

pferdehaare. In geringeren Sorten von Pinseln, fiir welche Pferde
haare verwendet werden, ging das Geschaft seit Kriegsbeginn besser. 1m 
November wurde 1 Fall von Anthrax bei einem Heimarbeiter gemeldet; 
derselbe ereignete sich in Chesham, es war der erste Fall im Distrikt, 
wo von 6 Biirstenbindereien mehrere Hundert ;ffeimarbeiter beschaftigt 
werden. Offenbar war undesinfiziertes chinesisches Roilhaar zur Ver. 
wendung gelangt. Nach Miss Whiteworth's Untersuchungen 'schien es 
auiler Zweifel, die Schwierigkeit aber, es zu beweisen, lag darin, dail kein 
chinesisches Roilhaar zur Probe vorlag. Der Beweis wurde erbracht durch 
das Vorgehen der Miss Squire gegen den Besitzer des Unternehmens. 
Es ist schwer, das Roilhaarregulativ zu befolgen mit Riicksicht auf 
die Desinfektion. 1m Jahre 1911 hatte an die Roilhaarhandler ein 
Brief gesandt werden sollen wegen der Unbestimmtheit bzw. Ungleich
heit der Garantien, die betreffend der Desinfektion hatten gegeben 
werden. sollen. Unter Dampfdesinfektion im Sinne des Regulativs 
ist sicherlich die Verwendung eines Desinfektionsapparates zu ver
stehen. Dampf kann nur in einem geschlossenen Apparate die Tem
peratur von 100° C erreichen, bei der er dann unsichtbar isto' Gewohn
lich versteht man aber unter Dampf kondensierte Feuchtigkeit in 
sichtbarer Form, die aus einem Kessel kommt, und das stimmt nicht 
mit jener Definition. Soviel ich weiil, ist Dampf unter Druck nur bei 
farbigem Haar verwendbar; weiiles wird dadurch gelblich, hier muil 
daher ein anderes Desinfektionsverfahren angewendet werden. Der 
Vorteil der Dampfdesinfektion ist die Schnelligkeit, die Sicherheit, 
mit der die Zerstorung der Anthraxsporen erfolgt, und das Fehlen von 
Feuchtigkeit im Haar nach der Desinfektion. 

Dampf macht das Haar nur fiir kurze Zeit nach der Offnung der 
Tiir des Desinfektionsapparates feucht. WennDampf verwendet wird, 
so wird kein Zertifikat verlangt. Die Handler sollten gedruckte Blatter 
haben, welche ... mit dem Vermerke versehen werden konnten: ,Garan
tiert als durch Dampf desinfiziert nach den Bedingungen des yom 
Ministerium des Innern fiir das Roilhaar herausgegebenen Regulativs.' 

Eintauchen von Roilhaar in siedendes Wasser ist nicht gleichwertig 
mit der Dampfdesinfektion, und das muil in dem Zertifikat iiber das 
Desinfektionsverfahren zum Ausdruck kommen. Ein solches Zerti· 
fikat wurde von Dr. Blair M. Martin, Professor der Bakteriologie 
an der Universitat Glasgow fiir zwei Firmen vorgelegt. Andere Firmen 
konnen ein solches Zertifikat betreffend Behandlung mit siedendem 
Wasser von Dr. Blair M. Martin oder einem anderen Bakteriologen 
erhalten und miissen es dann dem Staatssekretar vorlegen. , 

Die Milzbranderkrankung bei jenem Heimarbeiter veranlailte mich, 
an den betreffenden Gesundheitsbeamten zu schreiben, der gleichzeitig 
auch der ,Gewerbearzt' war und mir die erste Mitteilung iiber den 
Fall zugehen lieil. Ich schrieb darin, dail nach meiner Meinung der 
stadtische Distriksrat zweckmaBig die Vorkehrungen betreffend In· 
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fektionskrankheiten auch auf Anthrax ausdehnen koDiJ.te. Der Sekre
tar des Ministeriums der Lokalverwaltungen hat in seinem Memoran
dum vom 29. X.1909 an die stadtischen Distriktsrate konstatiert, daB, 
wenn einer derselben es wiinschte, das Ministerium bereit ware, dem 
Wunsche nachzukommen. Nach § 73 des Fabrikgesetzes vom Jahre 
1901 wird nur verlangt, daB die praktischen Arzte dem Chefgewerbe
inspektor die in Fabriken und Handelsunternehmen akquirierten Falle 
melden, es ist daher leicht moglich, daB Heimarbeiter der Meldung 
entgehen. Dies ware bedauerlich, wenn man bedenkt, wieviel die 
LokalbehOrde fiir die Sicherheit der gewerblichen Bernfe tun kann, 
indem sie nach einem Anthraxfalle die im Hause des Heimarbeiters 
vorgefundenen infektiosen Materialien durch Dampf und Kochen des
infizieren laBt. 

Hii. ute und Felle. AuBer den in den Berichten enthaltenen Fallen 
ereigneten sich 8 weitere (darnnter 2 tod1iche) bei Dockarbeitern und 
konnten daher nicht in die Tabellen aufgenommen werden. Ein weiterer 
Fall - der erste iiberhaupt - wurde aus einer Handschuhfabrik in 
Yeovil berichtet, die Kaphaute verarbeitet. Von den 7 anderen Fallen 
schreibt Mr. Brothers in Warrington: 

» 7 Fiille von Anthrax ereigneten sieh im Zusammenhange mit Hauten 
zwisohen Januar und Mai, in den iibrigen 7 Jahresmonaten kein Fall, so daB 
wahrsoheinlioh mehrere von den Filllen duroh die gleiohe Sendung infizierten 
Materials hervorgerufen waren. Innerhalb 2 Monaten naoh einem Fall bei einem 
Werftarbeiter in einem Warenmagazin, wo Haute auf ihrem Wege zu den 
Gerbereien eingelagert werden, ereigneten sioh 3 andere Fiille in Gerbereien 
oder in Betrieben, wo das beziigliohe Haar verarbeitet wird. Es ist nioht mog
lioh, eine bestimmte Partie Haute als infiziert zu konstatieren, es soheint aber 
naheliegend, daB das gleiohe Material zu mehreren Infektionen AnlaB ge
geben hat .• 

In einem der Falle berichtet Mr. Shuter: 
.Ein Unternehmer, der eine unbedeutende Brandwunde am kleinen Finger 

hatte, drehte eine Partie Mombassahaare um, um sie zu untersuohen. Es ent
wiokelte sioh eine Pustel an der verletzten Stelle und ohne Amputation des 
Fingers waren sohwere Symptome aufgetreten.« 

Andere Indus·trien. ,,4 FaIle ereigneten sich in den Knochen
diingerwerken zu Aberdeen, 1 davon betraf eine Frau, ~ie damit be
schaftigt war, Sacke fiir fertiges Knochenmehl auszubessern, und ver
lief todllch. Die Diagnose wurde nicht rechtzeitig gestellt, um durch 
einen chirurgischen Eingriff das Leben zu retten. Das Knochenmehl 
war aus Bombey importiert. Ein anderer Fall ereignete sich in liver
pool und wurde auf die Arbeit mit agyptischen Knochen zuriickgefiihrt. 
Die proteusartige Natur der Krankheit zeigte sich bei 3 Fallen, einer 
ereignete sich beim Glatten von Lumpen, einer in einem Getreide
speicher und der dritte beim Kaffeesortieren und Reinigen des Kontors 
eines Handlungshauses. Der Kaffee kam aus Mombassa und die Be
richte sagen, daB die von dort stammenden Haute und Felle als ver
dachtiges Material geIten." 

Mr. Buchan (Liverpool) schreibt:-
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»5 Fane haben sich ereignet, 3 "davon auf den Docks, 2 in einem 01-
kuchenbetrieb. 2 von den DockfaIlen betrafen Arbeiter, die mit Hauten aus 
Westafrika und Brasilien zu tun hatten. Handschuhe stehen zur Verfiigung, 
doch dir Leute erklaren, sie nicht anwenden zu kiinnen, da sie zu sehr bei der 
Arbeit stiiren. In einem tiidlichen FaIle bemerkte der Sohn die Pustel auf 
dem Nacken des Vaters und vermutete Anthrax, da er das gleiche Bild auf 
den Abbildungen vom Ministerium des Innern, ausgesteIlt auf dem Dock, ge
sehen hatte. Er machte den Vater aufmerksam, er solle arztliche Hilfe in An
spruch nehmen, aber dieser verschob es, bis es zu spat war. Die Falle in der 
Olkuchenfabrik sind vielleicht auf gleichzeitige Verschiffung von Baumwoll
samensacken mit infizierten Hauten zuriickzufUhren. Die Firma wird jetzt von 
den Schiffern benachrichtigt, wenn Haute, W oUe oder Haare mit dem fUr sie 
bestimmten Material zusammen im Schiffe verstaut waren.« 

Oft wurde der Ausbruch von Anthrax bei Tieren gemeldet, in Fallen, 
wo vermutlich ein Wasserlauf, durch den die Erkrankung erfolgte, 
durch Gerbereiabwasser infiziert war. 

Auf einem Gute ereigneten sich 6 solche Falle im Berichtsjahre, 
32 seit 1902. "Eine Genossenschaft von Grundbesitzern und Pachtern 
bildete sich, um den Unternehmer zu verklagen; bevor es aber dazu 
kam, erklarte sich dieser bereit, volle Entschadigung ffir jedes an An
thrax gefallene Tier zu leisten." 

1918. 

"Die Anthraxfalle haben im Kriege stark zugenommen, nicht im 
gleichen MaJ3e die Todesfalle. Die Zahlen ffir das Jahrfiinft 1909-13 
betrugen ffir Wolle 165 (26), RoJ3haar 34 (5), Haute und Felle 79 (11), 
andere Industrien 10 (3), fur 1914-18 lauteten diese Zahlen 242 (31), 
20 (6), 94 (11), 18 (3)." 

Anthraxfalle in der Wollindustrie. In den letzten 40 Jahren 
hat man sich bemuht, die Gefahren zu bannen, die durch milzbrand
infizierte Wolle und Haare aus Sud-, Zentral- und Westasien, Sud
afrika und Peru drohen, indem man sich bemuhte, u. a. den Staub durch 
Absaugevorrichtungen zu entfernen, minderwertige Felle und blut
beflecktes Material auszuscheiden und die Arbeiter auf die Notwendig
keit fruhzeitig einsetzender Behandlung aUUnerksam zu machen, 
indem man Plakate mit Bildern anschlug, welche die Natur der Krank
heit klar machen sollten. Obwohl die Mortalitat an Milzbrand abnahm, 
und zwar vermutlich infolge der fruher beginnenden und verbesserten 
Behandlungsmethoden, war andererseits doch die Zunahme der Falle 
wahrend des Krieges sehr beachtenswert. Der Grund, warum die 
Woll- und Haarregulative hinsichtlich der Bekampfung der Krankheit 
einen Fehlschlag bedeuten, ist der Umstand, daJ3 der Milzbrand nicht, 
wie die gewerblichen Vergiftungen, durch eine in der Industrie ver
wendete bekannte chemische Verbindung oder leblose Substanz ver
ursacht wird, sondern ein lebender Organismus ist, der zufallig dem 
zur Verarbeitung gelangenden Material anhaftet und seine Gegenwart 
nicht zu erkennen gibt. Alle weiter oben angefiihrten Verfahren dienen 
nur dazu, die Folgen und nicht die Ursachen zu beeinflussen. 
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Nur zwei Verfahren gibt es, urn der Ursache zu Leibe zu gehen, 
entweder man verhindert die Anthraxinfektion der Tiere oder man 
vernichtet die Sporen, bevor das Fell bzw. die Haare zur Verarbeitung 
gelangen. Kein Mensch kann sich einbilden, daB die Nomadenstamme 
in Zentralasien es unternehmen werden, die Seuche aus ihren Herden zu 
vertilgen. Wenn andererseits die Desinfektion durchfiihrbar seinsollte, 
verlangt das Problem infolge seiner GroBe, daB die Industrielander den 
Versuch machen, es auf die gefahrlichen Arten von Wolle zentral- und 
siidasiatischer Provenienz zu beschranken. Australische und neusee
lander Wolle ist gliicklicherweise so ungefahrlich, daB eine Desinfektion 
iiberfliissig erscheint. Dampf, der Antrhaxsporen vernichtet, macht 
gleich;witig die Wolle unbrauchbar fiir Verarbeitungszwecke. Unter
suchungen des Desinfektionssubkomitees des Anthraxkomitees, die 
wahrend des Krieges in Bradford durch Mr. G. Elmhorst Duckering, 
einen tiichtigen Chemiker, und Dr. F. W. Eurich, Bakteriologen des 
Anthraxerforschungsamtes zu Bradford, als Experten angestellt wurdim, 
haben nach 130 Experimenten ergeben, daB hochinfizierte Wolle steri
lisiert werden kann durch 20 Minuten langes Bewegen in warmem 
Seifenwasser mit etwas Soda, dann Durchquetschen durch Rollen, 
hierauf ein warmes Bad mit 2,5 % Formaldehydzusatz, abermals 
Rollen, endlich Trocknen in heiBer Luft. Professor Sheridan hat die 
Versuche kontrolliert. Als Ergebnis der Empfehlungen des SchluB
ra pportes des Anthraxkomitees sind Schritte erfolgt, urn eine Versuchs
desinfektionsanstalt zu errichten und die gefahrlichsten Materialien 
zu desinfizieren, desgleichen sollen unter englischer Kontrolle stehende 
Desinfektionsanstalten an den Hauptexportplatzen fiir infiziertes 
Material wie Basra, Karachi, Bombay u. a. errichtet werden, weil, 
wenn die Desinfektion gleich zu Beginn vor dem Packen und Pressen 
in Ballen stattfindet, die Sporen im friihesten Augenblick vernichtet 
werden, infolgedessen jede Gefahr beim Transport beseitigt wird. Die 
Wolle konne dann rein und frei von dem derzeit darin befindlichen 
Sand einlangen. Dadurch konnte die ganze Milzbrandgefahr in der 
Heimat verschwinden, die zu ihrer Bekampfung aufgewendeten Mittel 
wiirden iiberfliissig und k6nnten fiir Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen 
verwendet werden. 

RoBhaar. Interessant sind die bei Militar und Zivil aufgetretenen 
FaIle von Anthrax, die du.rchBiirsten vermitteltwurden. In den 19Zivil
fallen war die Sterblichkeit sehr hoch (55%), was ja zu erwarten war 
mit Riicksicht darauf, daB die Milz brandinfektion aus dieser Quelle 
vollig iiberraschend kam. 

Die Hauptinfektionsquellen waren Biirsten, aus Japan und Amerika 
eingefiihrt, dann solche aus chinesischem RoBhaar, yom englischen 
Erzeuger als "Ziegenhaar" bezeichnet, daher nicht der Desinfektion 
nach dem RoBhaarregulativ unterworfen. Auf chinesisches RoBhaar 
fielen 9 Erkrankungen, es wurde als schwer infiziert erkannt, und in 
der Fabrik selbst ereignete sich kein Fall. 4 von den 20 Fallen aus 
Industriebetrieben ereigneten sich in Biirstenbindereien. Die Befolgung 
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der Vorschrift, die Zerstorung der Sporen durch Dampf oder wirksame 
chemische Desinfizientien verlangt, war stets schwer erfiillbar. Das 
Durchdringen des Dampfes ist gerade bei den infektionsgefahrlichen 
Arten, wie Chinahaar, die in festen Ballen gehandelt werden, sehr 
schwierig, ohne die Bander zu offnen. Die Desinfektion auf chemischem 
Wege ist naeh den Versuchen unsicher, wie Dr. A. Eastwood zeigte, 
und Ballen, die laut Zertifikat mit Zyllin und Izal desinfiziert waren, 
ferner russisches Haar erlaubten noch die Kultur von Anthrax, so daB 
alles aus dem Osten stammende RoBhaar verdachtig ist. Unsere Be
triebe sind nicht eingerichtet, e~ne Operation durchzufiihren, die soviel 
Aufmerksamkeit auf Kleinigkeiten erfordert wie eine ordentliche Des
infektion. Am Ende des Jahres 1917 fand eine Konferenz zwischen 
Delegierten des Ministeriums der Lokalverwaltungen, des Ministeriums 
des Innern, den Haarimporteuren, Maklern und RoBhaar- und Biirsten
fabrikanten statt. Am Ende derselben war es klar, daB graues chine
sisches RoBhaar die Ursache der FaIle in der Biirstenindustrie war. 
Da die Erfolge der vom Anthraxdesinfektionssubkomitee angestellten 
Versuche fiir die Desinfektion der Wolle erkannt wurden, wurde dieses 
Komitee ersucht, die Frage anzugehen, ob ein solcher Vorgang auch 
fiir die Desinfektion von RoBhaar geeignet seL Die Untersuchungen 
sind im Gange. 

Hit u te und Fe lIe. Die bedeutende Zunahme der Falle im Jahre 
1917 war zuriickzufiihren auf den nach meiner Erfahrung noch nicht 
dagewesenen Ausbruch von 11 Fallen in einem Betriebe. Milzbrand
erkrankungen pflegen einzeln oder hochstens zu dreien in einem Be
triebe aufeinmal aufzutreten. Diesma1 war nicht nur die Zahl der 
FaIle, sondern" auch der Industriezweig: Herstellung von Riemen fiir 
Webstiihle, auffallend, da die Krankheit hier nur sehr selten vorge
kommen ist, auch war es ungewohnlich, daB in einem FaIle die Infek
tion auf die Frau, in einem anderen auf den Bruder eines Arbeiters 
iibertragen wurde. Mr. Duckering beschreibt die Umstande folgender
maBen: 

»Die Firma erzeugt Riemen fiir Webstiihle, wozu seit mehreren Jahren 
Biiffelfelle aus Singapore, Honkong, Java dienen. Diese Haute werden von 
allen solchen Fabrikanten verwendet und es war nicht moglich, eine bestimmte 
Sorte unter ihnen fiir die Infektion verantwortlich zu machen, denn die Er
krankten gaben an, mit allen, freilich am meisten mit Singaporehauten, ge
arbeitet zu haben. Dieser Umstand ist, so scheint es, von geringerer Bedeu
tung, denn es ist das erstemal, daB die Erzeugung von ,schwarzen Riemen' 
(s. u.) in dieser Weise erfolgte. Diese Firma speziell erzeugt zwei Arten: die 
gewohnlichen heWen weiBe Riemen, die ausnahmsweise hergestellten schwarze 
Riemen. AIle Anthraxinfizierten waren mit der Fabrikation schwarzer Riemen 
beschiiftigt gewesen. 

Die fiir weiBe Riemen bestimmten Felle kommen zuerst fiir 24 Stunden 
in Boraxlosung und dann fiir 4-6 W ochen in Kalkwassergruben, in dieser Zeit 
werden sie oft umgelegt und das Kalkwasser erneuert, dann werden die Felle 
herausgenommen und fiir 1 W oche zum Trocknen aufgehangt. Das ist das 
gewohnliche Verfahren, durch das die Haare von den Hauten entfernt werden. 
Durch Schlagen der Haute kann erkannt werden, ob der Kalk durch die ganze 
Starke der Haut durchgedrungen ist oder nicht. Bei dieser Gelegenheit soIl 
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bemerkt werden, daB Dr. Ponder in einem Berichte vom Jahre 1911 an die 
Genossenschaft der Lederhandler sagt, er habe Anthrax aus kiinstlich infizierten 
Hauten nicht ziichten konnen, nachdem diese durch 23 Tage in Kalkwasser 
getaucht gewesen waren, wahrend sie nach 14 Tagen noch als infektios be
funden wurden. 

Die zur Herstellung schwarzer Riemen bestimmten Haute werden dem 
ProzeB des Kalkens nicht unterzogen. Sie werden, die Fleischseite nach unten, 
auf den Boden gelegt und eine Mischung von NatriumsulfidlOsung (von der 
Firma ,Alkali' genannt) und Kalk wird auf die Haarseite aufgebracht. So 
bleiben die Haute 1/2 bis 3 h Stunden, in dieser Zeit trennt sich das Haar 
vollstandig von der Haut und ersteres sowie die Chemikalien werden mittels 
Wasserstrahl von der Haut abgewaschen. Die Haut ist nunmehr haarlos, 
trocken und geeignet zur Erzeugung der Riemen. Es muB bemerkt werden, 
daB die Fleischseite mit keinerlei chemischen Mitteln in Beriihrung kommt 
und daB solche auch nicht durch die Haut hindurchdringen, so daB die Arbeiter, 
welche schwarze Riemen erzeugen, praktisch mit den Fellen in einem Zustande 
umzugehen haben, wie diese von drauBen kommen. So ist meiner Ansicht 
nach das Auftreten der Erkrankungen zu erklaren. Zuletzt wurden allerdings 
Javahaute auf schwarze Riemen verarbeitet, aber es ist schwer, sie zu be
kommen und wie es scheint war es das erstemal, daB infektiose Haute fiir 
diesen Zweck verwendet wurden. 

Die Verwendung dieses Materials fiir die Erzeugung schwarzer Riemen 
wurde unterbrochen und alles, was von den mittels des Sulfidprozesses ent
haarten Hauten vorhanden war, muBte in die Kalkgruben kommen. Aller Wahr
scheinlichkeit nach wird hierdurch die Gefahr der Anthraxerkrankungen ver
ringert. Die Milzbrandepidemie, denn so kann man die Erkrankungen mit 
Riicksicht auf die Zahl der FaIle schon bezeichnen, ist darauf zuriickzufiihren, 
daB die fiir schwarze Riemen bestimmten Felle keinerlei Behandlung durch
zumachen hatten. 

Dr. Ponder gibt in seinem Berichte eine Dbersicht fiber zahlreiche Ex
perimente hinsichtlich der Hautedesinfektion durch Formaldehyd und sagt, daB 
diese Substanz vermutlich faulniswidrig, aber nicht desinfizierend wirke, daB 
sie ferner zwar die Anthraxsporen nicht abtotet, wohl aber die Haute dauernd 
schadigt; nur eins, sagt er, mfisse noch abgewartet werden, die Wirkung einer 
schwachen Formalinlosung beim GerbprozeB nach Payne und Pulman. Dies 
sind die SchluBresultate seiner Versuche, welche zeigen, daB viele Experimente 
auf dem Gebiete der Hautedesinfektion ebenso verfehlt erscheinen wie die hin
sichtlich der Entkeimung der Wolle. « 

Die Ereignisse bei der Herstellung der schwarz en Riemen bestatigen 
die Anschauung, daB der ProzeB des Kalkens, wenn er auch nicht aIle 
den Hauten und Fellen anhaftenden Sporen abt6tet, sie doch fiir aIle 
spateren Arbeitsprozesse wesentlich ungefahrlicher macht. Nur schade, 
daB die Dockar beiter, Magazineure und Sortierer - und die Mehrzahl 
der FaIle ereignet sich unter diesen-mit den Hauten umgehen miissen, 
bevor dieses Desinfektionsverfahren auf sie eingewirkt hat." 

Niederlande. 
1914. 

Ein Fall trat bei einem Lohgerber auf, die Pustel entwickelte sich 
am Handriicken, MilzhrandbaziIlen wurden nicht gefunden (es scheint 
somit fraglich, ob Milzbrand vorlag - Ref.). Der Verlauf war giinstig. 
Der zweite Fall betraf einen Fischer, der beim Ver brennen einer an 
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Milzbrand eingegangenen Kuh mithalf. Die Pustel entwickelte sich 
in der Gegend des linken Auges. Nach 3 Tagen verstarb der Patient 
im Krankenhause. 

1915. 

5 Erkrankungen wurden gemeldet, 2 bei Lohgerbern. Die Pustel 
entwickelte sich im Gesicht. Einer der Patienten hatte mit Java
bUffelhauten zu tun gehabt; bei diesem wurden Bazillen gefunden. 
Beide FaIle wurden mit Milzbrandserum behandelt und genasen. Die 
3 iibrigen FaIle betrafen Leute, die Milzbrandtiere geschlachtet hatten. 
Die Pusteln entwickelten sich an der Hand, und zwar am Handriicken 
bzw. am Mittelfinger rechts, nur 1 mal fand man Bazillen. Serum
behandlung erfolgte. in 2 im Krankenhause zu Utrecht, Genesung in 
allen 3 Fallen. 

1916. 

Es kamen 5 Milzbrandfalle zur Anzeige, 3 davon bei Lehrlingen. 
Die Pustel war 1 mal am rechten Unterarm, 1 mal unter dem rechten 
Ohr, sonst auf der linken Wange. Bazillen wurden 2mal gefunden, 
Serum in allen Fallen eingespritzt, aIle sind genesen. Einer von den 
Erkrankten war Arbeiter in einer Gerberei, die Pustel entwickelte sich 
an der Stirn, ein zweiter erkrankte durch eine kleine Wunde, die er 
sich durch Verletzung an einer Rippe eines an Milzbrand verendeten 
Tieres zuzog. 

1917. 

Es kamen 3 FaIle vor, 2 davon wurden mit Serum behandelt, von 
diesen starb 1. Ein dritter Fall betraf einen Sackausbesserer einer 
Leimfabrik. Er hatte alte Sacke ausgebessert, in denen ostindische 
Knochen gewesen waren. Die Pustel entwickelte sich unter dem linken 
Auge, unter Serumbehandlung erfolgte Genesung mit starker Verziehung 
des Augenlides. 

1918. 

Anthrax wurde bei einem Schweineschlachter beobachtet. 

Verschiedene Infektionen 
(s. a. Hautkrankheiten S. 233). 

Deutsches Reich. 
Preuf3en. 

"Besondere Ma8nahmen erforderte eine im Jahre 1917 in einem 
gro8en Werke mit Massenquartieren auftretende Kratzeepidemie. 
Anordnungen auf genaue personliche Untersuchungen und Desinfek
tionen der Kleidungsstiicke und Schlafstatten wurden getroffen. Die 
Kratzekranken wurden besonderen Kuren unterworfen, fiir deren 
trberwachung . eine besondere Fiirsorgerin dem Fabrikarzt beigegeben 
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war. Es gelang auf diese Weise nach und nach, die belastigende und 
die Arbeitsleistungen benachteiligende Krankheit zum Verschwinden 
zu bringen." (RB. Koln.) 

KIeinere Staaten. 
"In einer Anlage zur Herstellung von Fleischkonserven erkrankten 

in der Zeit yom Juni bis November 1916 12 Arbeiterinnen an Blutver
giftung. Es wurde yom Ausland eingefiihrtes Fleisch bearbeitet, das 
nicht mehr ganz einwandfrei war. Bei dem Entfernen des Fleisc~es 
von den Kopfknochen kam es vor, daB sich die Arbeiter an den Knochen 
leichte Hautverletzungen zuzogen, die dann zu Entziindungen. und 
Blutvergiftungen fiihrten. Die Firma wurde u:t:J.ter Mitwirkung des 
Medizinalamtes angehalten, die Waschgelegenheit zu verbessern, sowie 
Verbandstoffe und Desinfektionsmittel bereitzuhalten. Alle erkrankten 
Ar beiterinnen wurden geheilt." (Hamburg.) 

Osterreich. 
,,1m Friihjahre des Berichtsjahres erkrankten in drei verschiedenen 

Baumwollspinnereien insgesamt 4 Arbeiter an Blattern. Vermutlich 
wurde die Infektion durch die in diesen Spinnereien zur Verarbeitung 
gelangte asiatische Baumwolle eingeschleppt. AIle erkrankten Ar
beiter' waren in der Kar.derie oder Vorspinnerei beschaftigt gewesen. 
Die SanitatsbehOrden veranlaBten in den drei ~abriken .die Impfung 
samtlicher Spinnereiarbeiter, wodurch der Gefahr weiterer Erkran
kungen begegnet wurde." (W.-Neustadt.) 

"In einer KIeider- und Wascheputzanstalt, in welcher auch Klei
dungsstiicke von verwundeten Soldaten gereinigt wurden, erkrankte bei 
dieser Arbeit eine 30jahrige Arbeiterin an Cholera asiatica mit tOdlichem 
Ausgange. Der Betrieb wurde zur Durchfiihrung der notigen sanitaren 
MaBnahmen fiir mehrere Tage gesperrt." (Salzburg.) 

"In einer Baumwollspinnerei erkrankten in der Zeit yom 14. Marz 
bis 4. April 3 Arbeiterinnen der Vorspinnerei an echten Blattern, 
1 Person starb. Nach dem Ergebnisse der Erhebungen muB angenom
men werden, daB die Ansteckung durch ostindische Baumwolle erfolgte. 
Die Gewerbebehorde veranlaBte den Unternehmer, die Verarbeitung 
der verdachtigen Baumwolle einzustellen und verfiigte, daB bis 1. Ok
tober nur solche Arbeiter aufgenommen werden diirfen, welche sich 
unmittelbar vorher impfen lassen. - Bei einem StraBenbau erkrankten 
2 Arbeiter an Ruhr und eine betrachtliche Anzahl an Durchfall. 
Die Erkrankten - meistens ehemalige Sticker - waren weder die 
Arbeit, noch auch die kraftige Kost gewohnt und fiihrten die Er
krankungen auf die letztere zuriick. Es wurde erhoben, daB die Er
krankten haufig in erhitztem Zustande kaltes Quellwasser tranken 
und auch Schnaps genossen. Der eine groBere Anzahl dieser Er
krankungen behandelnde Arzt lieB die h. a. Anfragen leider unbeant
wortet. " (Bregenz. ) 
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"In einer Fleisehseleherei zog sieh ein Lehrling beim Putzen eines 
Fleisehwolfes eine Zerquetsehung der reehten Hand zu; er starb 
bald darauf infolge -einer hierbei erlittenen Tetanusinfektion." 
(Kremsier. ) 

"Bei einer Arbeiterin einer Dampfwascherei, welche Lazarettwasche 
reinigte, wurde Blatternerkrankung festgestellt; von der betreffenden 
Stadtgemeinde wurde in dieser Wascherei, um die Verbreitung an
steckender Krankheiten zu verhindern, ein besonderer Waschedes
infektionsapparat aufgestellt." (Mahr. Ostrau.) 

"In einer Aroplanfabrik, welche ihre Hallen mit blauem Glas 
eingedeekt hat, wurde. beobachtet, daB Fliegen die betreffenden 
Raume meiden. Es ist dies eine Wahrnehmung, welche fiir die 
Verhiitung von Infektionsiibertragungen nicht bedeutungslos ist. 
Eine Briickenbauanstalt, welche ebenfalls blaue Dachverglasungen 
besitzt, will - wie sie auf eine im Gegenstande an sie gerichtete 
Anfrage mitteilt - ebenfalls bemerkt haben, daB in diesen Hallen 
Fliegen fehlen." (Wien I.) 

Staub 
(s. a. "Hautkrankheiten" S. 233, "Augenkrankheiten" S.248 "Benzol

derivate in der Kriegsindustrie" S. 164). 

Deutsches Reich. 
PreuJ3en. 

"Meist recht unhygienische Zustande zeigten sich in den Futter
mittelfabriken. Besonders das Mahlen des getrockneten Laubheus, 
das im letzten Kriegsjahre in gri:iBerem Umfange geschah, war mit der 
Entwicklung eines abscheulich beiBenden Staubes verbunden. Auch 
hier war neben der Lassigkeit des Betriebsleiters der provisorische 
Charakter des Unternehmens schuld, daB die hygienischen Abwehr
maBn~hmen ganz versagten." (RB. Bromberg.) 

"Viele Eisen- und StahlgieBereien richteten sich wahrend des Krieges 
auf das GieBen von Granaten ein. Beim Entfernen der Kerne aus den 
gegossenen Granaten mit Pre61uftwerkzeugen .wirkte der mit Luft
druck ausgeblasene und dadurch im ganzen Arbeitsraum verteilte 
Kernstaub besonders schadlich. auf die Atmungsorgane. Die Arbeiter 
verlangten vor aHem als Gegenleistung fiir diese Gesundheitsschadigungen 
neben hohen Ltihnen und kurzer Arbeitszeit die Anerkennung als 
Schwerstarbeiter in der Riistungsindustrie, um die damit verbundenen 
Lebensmittelzulagen zu erhalten. Die Gewerbeaufsieht drang auf gut 
geliiftete Arbeitsraume und geniigende Entfernung der Arbeitsplatze 
voneinander. AuBerdem wurde den GranatengieBereien eine einfache 
Kippvorriehtung empfohlen, die der Bochumer Verein mit Erfolg in 
nachstehender Weise benutzte. Nachdem der Kern der in die Kipp
vorrichtung eingespannten und wagereeht gedrehten Granate dureh 
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einen PreBluftmeiBel locker gestoBen ist, wird .die Granate mit dem 
Mundloch nach unten gekippt und soweit als moglich durch Auslaufen
lassen des Kernstau bs entleert, der unschadlich zu Boden falit. Es 
braucht alsdann nur noch ein geringer, fester anhaftender Teil des 
Kernstaubs ausgeblasen zu werden, so daB die dabei entstehende Luft
verunreinigung auf ein MindestmaB herabgedriickt wird." (RB. Ams
berg.) 

Osterreich. 
"Als mustergiiltig muB eine Staubabsaugeeinrichtung, die in einem 

Automobilwerke beim Ausschleifen der Motorzylinder in Anwendung 
gebracht wurde, bezeichnet werden. Wahrend kleine Schmirgel
scheiben im Innern des Zylinders die Arbeit besorgen, wird unter Ver
mittlung eines biegsamen :Metallschlauches der entstehende Schleif
staub durch die Auspu£fOffnung des Zylinders abgesogen." (Wien I.) 

"Eine sehr wirksame Entstaubungsvorrichtung wurde in der Holz. 
bearbeitungswerkstatte einer Nahmaschinenfabrik an einer Schleif
maschine vorgefunden. Das in horizontaler Richtung schnell bewegte 
Schmirgelschleifband dieser Maschine griff in sehr wirksamer Weise 
die zu bearbeitende Holzflache an, so daB die entstehende Holzstaub
menge eine sehr betrachtliche war. Die gesamte vom bewegten Schleif
bande zum Teile mitgerissene Staubmenge wurde am Ende des Bandes 
von einem weiten, zweckmaBig geformten Absaugetrichter nahezu rest
los abgesaugt. Der betreffende Arbeitsraum, welcher ehedem, als die 
zu polierenden Flachen noch von Hand aus abgeschmirgelt wurden, 
immer stark verstaubt gewesen war, ist seit Aufstellung dieser Arbeits
maschine nahezu ganzlich staubfrei." (Wien I.) 

"Wahrend der kalten Jahreszeit wurde seitens der Betriebsleitung 
einer Hanfspinnerei der Wirkungsgrad der sehr gut funktionierenden 
Entstaubungsanlage der Karderie und Hechelei absichtlich herab
gesetzt, da der Hanf durch die stark austrocknende Wirkung der an 
den Entstaubungsstellen abgesaugten warmen Luft infolge zu groBer 
Verluste an Wasser- und Fettgehalt an Elastizitat verlor und das Fertig
produkt briichig war. Die groBere Staubentwicklung in den Arbeits
rii.umen war um so unangenehmer fiihlbar, als, um die Luftfeuchtigkeit 
in diesen Raumen nic~t unter ein gewisses :MaB sinken zu lassen, teil
weise auch die Fenster geschlossen bleiben muBten. "Ober Intervention 
des Amtes erklarte sich die Firma un~r anderem bereit, eine NaBluft
kiihlanlage einrichten zu lassen." (St. Polten.) 

"Zu erwii.hnen ist die Erfindung eines Tapezierermeisters in Bozen, 
welcher eine Aufdreh- und Zupfmaschine fiir RoBhaar baut und in 
den Verkehr bringt, die mit einer Einrichtung zum Absaugen und 
Niederschlagen des Staubes in Wasser versehen ist." (Innsbruck.) 

"Samtliche Polierscheiben einer Schuhwarenfabrik sind zwar an 
die Absatigungsleitung angeschlossen, aber trotzdem schleudern die 
kleinen, um vertikale Achsen schnell rotierenden Scheiben ziemlich viel 
Staub an den Saugkappen vorbei in den Arbeitsraum." (Triest.) 
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Schweiz. 
"Die Hygiene der Arbeit hat vielfach gelitten durch die Verwendung 

schlechten Materials. Fiir die Herstellung von Isolierseilen und Watte 
wurden die allerschlechtesten Baumwollabfalle benutzt, die man in 
Friedenszeiten auf den Kompost warf oder verbrannte. Ihre Ver
arbeitung verursacht einen nie gesehenen Staub. Unter dem vor
nehmen Namen der Ef£ilochierwerke wurden LumpenreiJ3ereien ein
gerichtet und betrieben, wo alte, gewohnlich schmutzige Stoffreste, 
Seile, Schniire, Teppiche aus verschiedenem Material, meist Jute, 
Seidenkokons mit den abgetoteten Raupen darin trocken zerfasert 
und in spinnfahigen Zustand iibergefiihrt wurden. Furchtbarer Staub 
und oft ekelerregende Geriiche sind die unvermeidlichen Begleiter 
dieser Arbeit. Wir kamen in eine Werkstatt, wo alte beniitzte Biichsen 
und Kannen, die als Behalter fiir 01, Farbe und andere Dinge gedient 
hatten, aufgeschnitten, aufgelost, das Blech nachher gewaschen und 
zu neuer Verwendung blank gemacht wurde; es war eine schmierige, 
unappetitliche und nicht gefahrlose Arbeit, weil man sich sehr leicht 
kleine Wunden beibringen konnte,deren Infektion unvermeidlich 
schien. Zur Herstellung von Schlichte in Baumwollwebereien wurde 
statt Fecule vielfach Reismehl verwendet, das auf dem Webstuhl 
stark abstaubte. Wo das mangelnde Gas nicht durch Elektrizitat 
ersetzt werden konnte, kehrten die stinkenden, ruJ3enden Petrol£laschen 
fiir Leimpfannen und ahnliche Warmeapparate zuriick." (1916-17, 
III. Kreis.) 

"Als Berufskrankheit erwahnt die Literatur schon lange die Pneu
mokoniose der Metallschleifer. Eine verdienstvolle Arbeit des Herrn 
Dr. Staub, Direktor der ziircherischen Heilanstalt fiir Lungenkranke 
im Wald, macht in Wort und Bild auf die Gefahren aufmerksam, denen 
diese Arbeiter ausgesetzt sind. Es handelt sich hauptsachlich um die 
groJ3en Schleifsteine aus Sandstein, an denen naJ3 geschliffen wird, 
wo also beim Schleifen kein Staub entsteht. Dagegen erzeugt das Nach
hauen der Steine von Hand viel Staub, den der Arbeiter einatmet. 
Die Diskussion, die in arztlichen Kreisen an diese Arbeit ankniipfte, 
hat uns veranlaJ3t, die technische Seite des Problems etwas naher zu 
beleuchten. Fiir uns handelt es sich darum, den Staub beim Nach
arbeiten der Steine entweder nicht entstehen zu lassen, oder dann 
unschadlich zu machen. Das erstere ware zu erreichen, wenn man 
die Steine mit ,dem Apparat hauen' konnte, wobei man Wasser darau£ 
laufen lassen kann, wie beim Schleifen. Aus verschiedenen Griinden ist 
dieses Verfahren bis jetzt nur in beschranktem MaJ3e angewendet. 
Eine Absaugung fiir den beim Hauen von Hand entstehenden Staub 
hat eine groJ3e Maschinenfabrik eingerichtet." 

"Ein Schneidermeister, der £eldgraues Uniformtuch verarbeitete, 
erkrankte an einem langwierigen Rachenkatarrh, den der Arzt auf die 
Einatmung des (saurehaltigen 1) Stoffstaubes zuriickfiihrte." (1916-17, 
IV. Kreis.) 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 15 
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"Wir haben einen Fall von Caissonkrankheit zu nennen, der zum 
Tode fiihrte. Er betrifft einen 18jahrigen Arbeiter, der nach 5 Monate 
langer Arbeit im Caisson erkrankte. Etwa eine Viertelstunde nach 
dessen Verlassen ward dem Manne schwindelig und er verlor das Be
wuBtsein. ,Mit eingezogenem Bauch und steifen Armen und Beinen 
rankte sich G. an dem Tisch herum', sagte der Meister, der mit ihm 
zusammen gearbeitet hatte. Der Patient wurde ins Spital verbracht, 
wo er nach langerem schwerem Krankenlager an Entkraftung und all
gemeinem Marasmus starb." (1916-17, IV. Kreis.) 

NiedeFlande. 
1916! 

,,3 FaIle von Lungenerkrankung bei Roggen-, Hafer- und Gersten
dreschern wurden mit der Beschaftigung in Zusammenhang gebracht. 
In allen Fallen wurde Schleim ausgehustet. In einem der FaIle hestand 
iiberdies Jucken am ganzen Korper." 

Ungeeignete Arbeitsranme, extreme Temperatnren, 
iiberma13igeMnskelanstrengnng, Erkranknngen dnrch 

mechanische Ursachen 
(s. a. "Folgen des Krieges usw." S . .9, "Kohlenoxyd" S.101). 

Deutsches Reich. 
Preuf.\en. 

"In einer groBeren Ziegelei muBte wegen Mangels an mannlichen 
Arbeitern zugelassen werden, daB aU,ph Arbeiterinnen mit dem Ent
leeren und FUllen der O£enkammern beschaftigt wurden. Ferner muBte 
in einigen Zuckerfabriken die Beschaftigung von Arbeiterinnen auch 
in den heiBen ;Raumen erlaubt werden. Es ist aher nicht beobachtet 
worden, daB die Arbeiterinnen unter der Tatigkeit in den heiBen Ring
ofenkammern oder in den heiBen Betriebsraumen der Zuckerfabriken 
in ihrer Gesundheit geschadigt worden waren." (RB. Marienwerder.) 

Hessen. 
"Im Aufsichtsbezirke Worms sind wahrend des Krieges insgesamt 

20 Dorrgemiise- und Trockenfutterfabriken mit 644 weiblichen, 290 
miinnlichen Arbeitern und 164 Kriegsgefangenen in Betrieb gewesen 
und aUQh heutenoch in Betrieb. Anfangs waren es nur die MI!-lzfabriken, 
die ihre Malzdarren aus Mangel an sonstiger Beschaftigung infolge der 
geringen Gerstenkontingente fiir das Trocknen von zerkleinerten Frisch
gemiisen verwendeten. 1m allgemeinen sind die Malzdarren fiir diese 
Zwecke sehr gut zu gebrauchen; sie liefern ziemlich einwandfreies 
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Trockengemiise, und infolge ihrerEinrichtungen sind auch die auf 
denselben beschaftigten Arbeiter keinen besonderen gesundheitsschiid
lichen Gefahren ausgesetzt. Dasselbe gilt auch von den geschlossenen. 
mit Dampf geheizten Trockenapparaten und Trockenschranken, wie 
sie in einzelnen Betrieben von den Firmen Schilde in Hersfeld und 
Mader in Stuttgart eingerichtet worden sind. Anders liegen dagegen 
die Verhaltnisse bei den primitiven Trockeneinrichtungen mit offenen 
Darren, wie sie unter anderen hauptsachlich von den Firmen Dr. Zimmer
mann in Ludwigshafen und Piepenbrink in Diisseldorf, wahrend des 
Krieges auch in groBerer Anzahl im Aufsichtsbezirke aufgestellt worden 
sind. Bei diesen Anlagen werden in Verbrennungsofen erzeugte Koks
gase durch Exhaustoren abgesaugt und durch die offenen, mit Trocken
gut beschickten Darren durchgetrieben. Bei diesem Verfahren kann 
von einer wirklich rationellen Ausniitzung der Warme wohl nicht die 
Rede sein. Abgesehen davon, liefern diese Apparate aber auch fiir 
die menschliche Ernahrung nicht ganz einwandfreie Trockenprodukte. 
Die Koksgase fiihren namlich betrachtliche Mengen Flugstaub mit sich, 
der sich teilweise erst im Trockengute selbst absetzt, dann aber werden 
auch durch die in den Gasen enthaltenen, nicht unbetrachtlichen Mengen 
von Kohlenoxyd und schwefliger Saure anscheinend Zersetzungen und 
chemische Umwandlungen in den noch feuchten Gemiisen hervor
gerufen, durch welche die Haltbarkeit der Trockengemiise wohl zwar 
erhoht, das Aussehen, der Geschmack und die Bekommlichkeit der
selben aber keineswegs giinstig beeinfluBt werden. Diese Fragen 
interessieren jedoch hier weniger als die gesundheitlichen Gefahren, 
welchen die in derartigen Betrieben beschaftigten Arbeiter ausgesetzt 
sind. Durch die an und iiber den Darren helTSchende Hitze (etwa 
100° C) sind die an demselben mit dem Wenden usw. des Trockengutes 
beschaftigten Arbeiter fast standig iibermaBigem Schwitzen und beim 
Temperaturwechsel und fibergang ins Freie oder andere Arbeitsraume, 
namentlich in der kalten Jahreszeit, fortgesetzt Erkaltungen ausgesetzt. 
Dazu kommt, daB die iiber den Darren aufsteigenden, hauptsachlich 
aUS schwefliger Saure, Kohlensaure und Kohlenoxyd bestehenden 
Trockengase und Briiden die Atmungsorgane der Arbeiter stark an
greifen und Blutzersetzungen herbeifiihren, welche fiir die Gesundheit 
der Leute sehr nachteilige Folgen haben konnen. Es sind der Gewerbe
inspektion bei ihren Revisionen wiederholt auf diese MiBstande zuriick
zufiihrende Erkrankungen, namentlich 'von Arbeiterinnen, bekannt 
und verschiedentlich Klagen vorgebracht worden. Auch von seiten 
der Kassenarzte wurden ihr wiederholt FaIle mitgeteilt, in denen 
Arbeiterinnen mit Riicksicht auf ihre Gesundheit die Weiterarbeit 
in der Dorrgemiisefabrik untersagt werden muBte. Es kann nun hier, 
wiees auch geschieht, durch Dachliiftungen und Ventilatoren fiir 
Abzug der schadlichen Gase und 'Lufterneuerung gesorgt werden. So
lange aber die Darren nicht unmittelbar durch iiber denselben sitzende, 
dicht schlieBende und gut funktionierende Abziige mit mechanisch 
betriebenen .Exhaustoren geschlossen und mechanische Wendevor-

15* 
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richtungen angebracht sind, damit die Arbeiter wahrend des Trocknens 
diese Abziige nicht zu offnen brauchen, ist an eine wirklich durchgreifende 
Besserung und Beseitigung der Schadigungen nicht zu denken. Eine 
am Dache oder in den Wanden der Arbeitsraume angebrachte Ent
liiftungseinrichtung oder die Aufstellung der Darren in offenen Hallen 
hatfiir die Arbeiter, abgesehen davon, daB sie den Eintritt der schad
lichen Gase in die Arbeitsraume nicht zu verhindern vermag, stets 
Schadigungen durch Gegenzug im Gefolge. Es muB auch unter allen 
Umstanden darauf gesehen werden, daB die Koksofen nicht unmittelbar 
in den Trockenraumen neben den Darren, sondern in besonderen Rau
men aufgestellt werden, die durch dicke Wande, welche die ausstrahlende 
Warme der Of en von den Arbeitsraumen abhalten, getrennt sind. 1m 
iibrigen miissen natiirlich alle Trockenraume zu den iibrigen Raumen 
zweckentsprechend liegen, geniigend hoch und groB und geeignet aus
gestattet sein. Die meisten Betriebe im Aufsichtsbezirke entsprechen 
diesen Anforderungen nicht oder nur teilweise. Einige Anlagen sind 
in vorhandenen, vollig unzureichenden Raumen untergebracht und 
sprechen mit ihren Trockenanlagen sowohl als mit den vorbereitenden 
Einrichtungen zum Waschen, Zerkleinern usw. sowie auch mit ihren 
Lagerraumen fiir fertige Gemiise allen sanitaren und hygienischen 
Anforderungen geradezu Hohn. Leider konnte gegen die Besitzer 
dieser Anlagen mit Riicksicht auf unsere schwierigen Ernahrungs
verhaltnisse nicht mit der erforderlichen Strenge eingeschritten werden. 
Bedauerlicherweise . sind auch derartige Anlagen nicht konzessions
pflichtig, sonst ware den BehOrden von vornherein die Moglichkeit 
gegeben gewesen, entsprechende Vorschriften zu machen oder die 
Errichtung unter Umstanden ganz zu versagen. So aber wurden die 
Anlagen meist ohne Wissen der Behorden errichtet und in Betrieb 
genommen. Spater ist es dann schwer oder kaum noch moglich, Um
anderungen vorzunehmen, durch welche einigermaBen ertragliche Ver
haltnisse geschaffen werden konnen. Wenn erst wieder einmal bessere 
Ernahrungsverhaltnisse und die Einfuhr von Getreide und Futter
artikeln moglich ist, darin wird wohl hoffentlich ein groBer Teil der 
Gemiisetrocknereien iiberfliissig werden und wieder verschwinden. 
Sollte das aber nicht der Fall sein, so miiBten fiir derartige Anlagen 
unbedingt entweder die Konzessionspflicht nach § 16 der GO. ein
gefiihrt oder besondere Vorschriften auf Grund des § 120 der GO. 
erlassen werden." (Bez. Worms.) 

Osterreich. 
"Ein Arbeiter, welcher auf einem Bagger arbeitete, muBte plotzlich 

wegen groBer Schmerzen in der Magengegend die Arbeit einstellen. 
Nach Hause fiberffihrt, starb er am nachsten Tage; die Leichenobduk
tion ergab als Todesursache Bersten der Magenwand infolge einer Ober
anstrengung." (Prag.) (Nicht etwa auf Grund eines Magengeschwiirs1 
- Ref.) 
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"In einigen Betrieben mit Schwerarbeit zeigte sich ein standiger 
Krankenstand bis zu 10% der A,rbeiterschaft. Die Ursache diirfte 
darin liegen, daB infolge der Musterungen zahlreiche Arbeiter, welche 
schwere Arbeit nicht gewohnt waren, aufgenommen und zu solcher 
Arbeit herangezogen werden muBten. Auch die Ernahrungsverhalt
nisse und die Forcierung der Betriebe diirften auf den Gesundheits
zustand der Arbeiter nicht ohne EinfluB gewesen sein." (Wien I.) 

"In den Waffelbackereien herrscht zumeist wegen der sehr iibel
riechenden, am Of en ver brennenden Teigreste und infolge der von den 
Of en ausstrahlenden Warme eine die Arbeiter wesentlich belastigende 
Luftbeschaffenheit und Temperatur, der mittels Entliiftung durch 
Klappfenster oder Ventilatoren nicht einwandfrei abgeholfen werden 
kann. In musterhafter Weise wurde die Beseitigung dieser Obelstande 
in der groBen Waffelbackerei einer Zuckerwarenfabrik gelOst. Die 
daselbst verwendete Ofenkonstruktion gestattete, die auf einer rotieren
den Scheibe im Backraume bewegten eisernen Waffelformen mit Aus
nahme der Entnahme- und Beschickungsstelle mit einem doppel
wandigen, infolge geeigneter Zwischenfiillung die Warmeausstrahlung 
ganzlich hintanhaltenden Blechmantel zu umgeben, welcher mit einem 
zum Rauchfang fiihrenden Dunstabzug versehen ist und die voU
kommene Ableitung aUer iibelriechenden Verbrennungsprodukte be
sorgt." (Wien III.) 

"Unter den Arbeitern einer Lebkuchenfabrik wurden in den Winter
monaten mehrfach Erkrankungen der Atmungsorgane beobachtet; 
die~elben diirften darauf zuriickzufiihren sein, daB die Arbeiter in 
Werkstatten mit hOherer Temperatur arbeiten und in die Magazine 
sowie in die Aborte iiber einen offenen Hof hin- und herlaufen miissen. 
Durch einen in Ausfiihrung begriffenen Umbau der Anlage wird dies-
beziiglich Abhilfe geschafft werden." (Pardubitz.) . 

"Die oft unertragliche Hitze, welche durch die in einigen Betrieben 
der Konfektionsbranche bisher iibliche Erhitzung von Biigeleisen in 
Kohlenofen, die gleichzeitig zur Beheizung der Arbeitsraume dienten, 
hervorgerufen wurde, gab den Arbeitern nicht selten Grund zu Be
schwerden; hierdurch sahen sich einige Betriebsinhaber veranlaBt, 
elektrisch geheizte Biigeleisen einzufiihren." (Kremsier.) 

"Ein Mann erfror bei der Arbeit die Finger." (Prag.) 
"In einer Molkerei verbriihte sich ein Arbeiter dadurch todlich, 

daB er in unsachlicher Weise beim KesselablaBhahn manipulierte." 
(Wien I.) 

In den mit der Anfertigung von ararischen Monturen stark beschaf
tigten Unternehmungen wurden haufig iiberfiillte und schlecht beliiftete 
Arbeitsraume angetroffen. Als besonderer Fall einer solchen Ober
fiillung sei hervorgehoben, daB eine groBere Kleiderwarenfirma in 
einem solchen gemieteten Wohnraume von 80 cbm RaumausmaB 
22 Arbeiterinnen und zeitweise noch mehr untergebracht hatte. 1m 
Wege einer kommissionellen Verhandlung wurde entsprechende Ab
hilfe verlangt. . 
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In der Ziinderabteilung einer Eisen- und Stahlwarenfabrik, ferner 
in einer Schuh-, einer Riemer- und Satt.lerwarenfabrik und schlieBlich 
in einem Munitionswerke, in welch letzterem auf eine in der Brandel
abteilung beschaftigte Arbeitsperson kaum 3 cbm Luftraum entfielen, 
muBte die Entlastung der iiberfiillten Arbeitsraume gefordert werden. 

Die Dberfiillung von Arbeitsraumen wurde in einer Glasschleiferei 
und in einer Erzeugungsstatte von Glasbehang fiir Beleuchtungskorper 
wahrgenommen. In der ersteren entfielen kaum 8 cbm, in der letzteren 
wenig mehr als 5 cbm auf eine beschaftigte Person. Den Firmen wurde 
nahegelegt, diesem gesundheitlichen Dbelstande baldmoglichst ab
zuhelfen. 

Stark iiberfiillte Arbeitsraume wurden in einer Tuohkonfektion, 
die mit bedeutenden Heereslieferungen betraut war, vorgefunden; 
in einem der Arbeitsraume entfielen auf den Kopf nur 4 cbm, in dem 
anderen sogar nur 3 cbm Luftraum. Dber h. a. Einschreiten wurde 
die Konfektion, welche in normalen Zeiten zufolge schwacherer Be
schaftigung zu diesem Zwecke ganz geeignet war, in ein besonderes 
Gebaude mit entsprechend groBen Raumen verlegt. 

"Eine Erscheinung, welche wohl auch als Berufskrankheit an
zusprechen ist, wurde in der Handhauerei einer Feilenfabrik beobachtet. 
Die linken Daumen zweier Feilenhauer wurden durch das feste Halten 
des MeiBels derart gefiihl- und kraftlos, daB sie ihre Arbeitsverrichtung 
aufgeben muBten, jedoch in der Feilensortierung zu einer minder
qualifizierten Arbeit Verwendung finden." (St. Polten.) 

Niederlande. 
1914. 

"Es wurden 6 Fane von Mfektionen der Muskeln des Unterarmes 
bei Torfarbeitern berichtet, 5mal durch Torfgraben, I mal Verladen 
desselben in ein Boot. Die 8 Falle aus Ziegeleien waren verursacht 
durch Ziegeltragen, Ziegelkarrenschieben, Ziegelaufschichten und -auf
laden. 8 Falle auf Schiffswerften (2 den linken, 6 den rechten Unter
arm betreffend). entstanden beim Festnageln von Platten und Be
festigen von Bolzen, dann beim Bohren von Lochern mit der PreBluft
maschine. Ferner kamen bei 3 Glasblasern solche Erkrankungen vor. 
I Ziegelarbeiter bekam eine Wadenmuskelentziindung durch Auf
wartsschieben eines schweren Karrens mit Ziegeln. 

Eine Erkrankung des Unterhautzellgewebes betraf einen Arbeiter 
einer Schiffswerft; eine alte Blase an der Handflache und fortdauernde 
mechanische Reizung daselbst war die Krankheitsursache. In einem 
anderen Fane erkrankte ein Handwerker, der fortdauernd mit Metall
platten zu tun hatte,." 

1915. 

"Es ereigneten sich 10 Falle bei verschiedenen Arbeitern der Torf
graber, und zwar waren 6mal die Muskeln des Unterarmes, 4rilal die 
des Daumens betroffen, 3 Ziegeleiarbeiter erlitten solche Mfektionen, 
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ferner erkrankten 10 Schmiede, 8 Arbeiter auf Schiffswerften, 1 in 
einer Essig-, 1 in einer Metallwarenfabrik. Die den Schaden verursachen
den Arbeiten waren: Festnageln, Heben von Segelschiffen, Ausbohren 
von Lochern u. a. 8mal war der Unterarm, 1 mal der Daumen, 
1 mal der kleine Finger betroffen. Dazu kamen 15 nicht meldepflich
tigeFalle, welche 5 Schiffswerftarbeiter, 2 Landarbeiter, 1 EisengieBer, 
1 Maschinenfabrikarbeiter betrafen. 

2 Schiffswerftarbeiter und 1 Torfgraber erlitten Affektionen des 
Unterhautzellgewebes an der Hohlhand." 

"Bei 8 Arbeitern einer Schiffswerft kam gelegentlich verschiedener 
Arbeiten plotzlich Lumbago oder Schiefhals zum Ausbruch. Es ist 
wahrscheinlich, daBbei der schweren Arbeit p16tzliche ungeschickte 
Bewegungen diese Erkrankungen verursachen, wobei es zu abnormen 
Muskelspannungen kommt." 

Hitzschlag in einer Segeltuehfabrik. "Nach Art. 21 des 
Arbeiterschutzgesetzes vom Jahre 1911 wurden 3 Erkrankungen an 
,Blutharnen' gemeldet. Aus dem Berichte des arztliehen Fachmannes 
der Gewerbeinspektion ergibt sieh folgendes: Am 6. Mai wurden von 
4 Arbeitern wie gewohnlich zahlreiehe groBe Stiicke Jutestoff fiir Segel
tueh, getrankt mit einer Aufschwemmung von Kreide in Wasser, in eine 
Trockenkammer von den Abmessungen 15X7X17,5 m eingehangt. 
In der Nacht vom 6. auf den. 7. Mai wurde die Trockenkammer me 
gewohnlich auf 75° ° erhitzt. Am 7. Mai gingen die 4 Arbeiter um 
1/25 Uhr morgens schon 1j 2 Stunde nach Abstellen der Heizung (sonst 
erst nach2 Stunden) hinein in die nach iibereinstimmender Erklarung 
noeh sehr heiBe Kammer und verrichteten ihre Arbeit in der Kammer 
in einem Gange nahe dem Dach der Trockenkammer, in der Nahe einer 
Dachluke von 1 qm Weite stehend, die die Kommunikation mit der 
Werkstatt vermittelte. Einer der Arbeiter war den ganzen Tag in der 
Trockenkammer tatig. Wegen der groBen Hitze wurde am Morgen 
eine Tiir der Kammer geoffnet. In der Werkstatt iiber der Trocken
kammer wurde an diesem Tage der genannte Jutestoff mit einem 01-
farbeanstrich, bestehend aus Leinol, ,Totenkopf' (Fe20s) und ameri
kanischem Harz, versehen. 

Schon wenige Stunden nach Beginn der Arbeit klagten die 4 Arbeiter 
iiber Harndrang und Schmerzen beim Harnlassen. AIle litten mehr 
oder minder an Mattigkeit, Schlafsucht, starkem Schwitzen und Augen
tranen. Der Harn war kaffeebraun und behielt diese Farbe durch 
mehrere Tage. Er enthielt am 8., 10. und 11. Mai nach arztlicher 
Untersuchung EiweiB und war blutfarbig. Die Hohe der Temperatur 
wurde einige Tage spater an der Stelle, wo die Leute gearbeitet hatten, 
unter der Offnung in der Trockenkammer 1/2 Stunde nach Abstellen 
der Heizung bestimmt und betrug 43 ° 0, die AuBentemperatur betrug 
20° ° bei schwachem Siidwestwind. Die groBe Wassermenge, die aus 
dem Segeltuch verdampfte, war Ursaehe fiir groBen Feuchtigkeitsgehalt 
der Luft, dieser zusammen mit der hohen Temperatur erklart die Be
schwerden. Wahrscheinlich handelte es sich um ,Hitzsehlag'. Die 
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Bestandteile der Olfarbe kommen nach der chemischen Untersuchung 
als Ursache der Krankheit (Giftwirkung) nicht in Betracht." 

1916. 

"In einer Gliihlampenfabrik traten beim Lampenputzen 2 Erkran
kungen der Handgelenke, 1 solcher Fall auf einer Schiffswerft auf. " 

Es wurden 27 FaIle von Muskel- und Sehnenerkrankungen gemeldet; 
diese betrafen 6 Torfstecher (5mal betreffend die Daumenmuskeln, 
1 mal die Muskeln des Unterarms), 2 Ziegeleiarbeiter (Aufschichten 
auf den Schubkarren), 9 Schmiede, 6 Schiffswerftarbeiter, 1 Maschinen
fabrikarbeiter (Nieten, Hammern, Feilen; betroffen waren die Unter
arm- und Daumenmuskeln), 3 Arbeiter einer Glasfabrik. Ferner kamen 
nicht anzeigepflichtige FaIle vor bei 7 Landarbeitern (Melken, Kaserei), 
6 Schiffswerftarbeitern, 1 Kiesarbeiter (Kies mit der Schaufel verteilen), 
I Flachsbrecher, I Maler, 1 Pflasterer, 1 Gefliigelhandler (Ganserupfen). 
Verschiedene Muskeln waren betroffen. Ferner kam vor je 1 Erkran
kung der Haut und des Unterhautzellgewebes bei einem Zimmermann 
und einem Schmied durch Schlag auf das Knie. 

1917. 

"In einer Schniirbandfabrik muBten die jugendlichen Arbeiterinnen 
im Alter von 13-18 Jahren taglich viele Kilometer Wegs mit Garn
strahnen zUrUcklegen, die zur Streckung mit 20 kg bela stet waren. 
Ahnliche Verhaltnisse zeigten noch einige andere Betriebe. Das Aus
sehen dieser Madchen war infolge der "Oberanstrengung schlecht, die 
Haltung war eine gekriimmte, sie klagten zum Teil iiber Miidigkeit." 

Erkrankungen von Muskeln und Sehnen kamen vor bei 7 Torf
grabern, 7 Ziegeleiarbeitern, 6 Schmieden (meist Unterarmaffektionen), 
3 Glasblasern; nichtanzeigepflichtige kamen vor bei 5 Landarbeitern 
(Dreschen, Mahen, Erdapfelgraben), 11 Schiffswerftarbeitern (Verladen, 
Bohren, Kabellegen, Takeln usw.), 2 Buchdruckern, 2 Gasfabrikarbeitern 
(Ofenfiillen, Karrenschieben), 2 Zigarrenarbeitern und einigen anderen. 
Erkrankungen des Unterhautzellgewebes zogen sich 2 Ziegelarbeiter, 
I Schmied, 1 Zigarrenmacher, 1 StraBenarbeiter, 1 Glasblaser, 1 Land
mann, 1 Marinewerftarbeiter, 2 Zimmerleute, I Metzger, 4 Bergleute zu. 

1918. 

Die Erkrankungen betrafen 1 Bergmann und 5 Marinewerftarbeiter 
(Unterarm, letztere durch schweres Heben und Bohren usw.), 2 Land
arbeiter, je 1 Stukkateur, Mobeltischler, Backer (Kneten), Zugschaffner 
(Tiirenoffnen und -schlieBen), Holzsager, Wascherin, Kalksandstein
fabrikarbeiter (Sandfahren), Zimmermann (Brunnenarbeit),aIles Unter
armbeschadigungen, und I Kupferschmied (Achillessehne). AIle diese 
Erkrankungen sind nicht anzeigepflichtig. Ferner anzeigepflichtig: 
1 Anstreicher (Klettern), 1 Bergmann, 1 Schiffswerftarbeiter (aIle 3 
Schleimbeutelentziindnng am Knie). 
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Hautkrankheiten 
(s. a .. "Arsen" S. 81, "Andere Metalle" S. 76, "Allgemeines" f. Bayern 
S. 1, "Benzol" S. 149, "Benzolderivate in der Kriegsindustrie" S. 164, 
"Benzin" S. 129, "Augenkrankheiten" S.248, "Milzbrand" S.21O). 

Deutsches Reich. 
Preuf3en. 

"Eine ZemenHabrik hatte ihren Betrieb fUr elmge Zeit auf die 
Erzeugung von Bauxitsodaschmelze, einem Vorprodukt fiir die Alu
miniumgewinnung, umgestellt, Rierbei traten nicht nul' starke Be
lastigungen durch Staub auf, sondeI'll die mit dem Transport beschaf
tigten Arbeiter erlitten auch durchweg infolge der basischen Wirkungen 
des Erzeugnisses Zerstorungen del' Raut an Randen und Armen. 
Schutzhandschuhe, Handsacke usw. waren wegen des bekannten 
Mangels an diesen Gegenstanden nul' in geringem MaBe zu beschaffen. 
Auch die Nachbarschaft des Werkes fUhrte lebhafte Klagen iiber Be
eintrachtigung des Pflanzenwuchses ihrer Garten durch die Wirkungen 
des vom Betriebe ausgehenden Rauches und Staubes. Die Firma gab, 
bevor ein behOrdliches Einschreiten notig wurde, die Fabrikation in
folge Ablaufs des Lieferungsvertrages auf. Jedenfalls verdienen der
artige Anlagen die el'llstliche Beachtung der Aufsichtsbehorden." 
(RB. Trier.) 

"Es erkrankten die der Einwirkung des Kalkstickstoffstaubes aus
gesetzten Arbeiter an Rautausschlagen, die erfreulicherweise aber bald 
nach Behandlung mit einer Salbe zu heilen waren. Mit der Schaffung 
besserer Entstaubungseinrichtungen, der Abgabe geeigneter Arbeiter
kleidung und der fleiBigen Beniitzung der neuen Badeeinrichtung wird 
diese Berufskrankheit hoffentlich zu beheben sein, sobald erst wieder 
reichlichere Mengen guter Waschmittel zur Verfiigung stehen. Staub
belastigung machte sich in mehreren Betrieben fiihlbar, weil aus Mangel 
an Filtertuch und an Arbeitskraften die Staubabsaugungsanlagen nicht 
in einwandfreiem Zustande erhalten werden konnten." (RB.Oppeln.) 

"In der galvanischen Anstalt einer Metallwarenfabrik erkrankten 
Arbeiter an Hautausschlag, der sich zu Geschwiiren ausbildete und 
tiefe, eitrige Wunden verursachte. Das Vel'llickeln geschah in Kobalt
salz badel'll, wahrend im Frieden reines Nickel verwendet wurde. In 
der Beizerei wurde an Stelle von Schwefelsaure Sulfitlauge gebraucht. 
Die Ursache der Erkrankungen konnte nicht festgestellt werden. Es 
muB bemerkt werden, daB in den Raumen in geringerem Umfange 
noch mit Cyannatrium vergoldet und versilbert wurde, und daB hier
von die Arbeiter auch im Frieden in der ersten Zeit ihrer Tatigkeit 
kleine Rautausschlage bekamen, die aber bald wieder verschwanden 
und die Arbeitsfahigkeit nicht beeintrachtigten." (RB. Diisseldorf.) 

"Ekzemartige Fingerentziindungen wurden bei Arbeiterinnen be
obachtet, die Strickgal'll aus Altmaterial verarbeitet hatten." (RB. 
Erfurt.) 
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"Von ungii~stigem EinfluB war der Mangel an Seife, wodurch die 
personliche Sauberkeit leiden und damit die Anfa.lligkeit gegen Schmutz
krankheiten vergroBert werden muBte. Bedenkt man schlieBlich, daB 
durch neuartige unerprobte Arbeitsstoffe und minderwertige und oft 
unreine Ersatzstoffe die Zahl der friiher vorhandenen Gefahren noch 
vermehrt worden ist, so ist es erklarlich, daB eine Steigerung der Krank
heitsziffern gegeniiber dem Frieden eintrat. DaB diese Steigerung 
sich trotzdem in verhaltnismaBig niedrigen Grenzen halt, ist vielleicht 
iiberraschend, aber erfreulich." (RB. Berlin.) 

"Ein in der Flugzeugindustrie verwandtes, gesundheitsschadliches 
Erzeugnis ist der Kaltleim, ein Gemisch von Kasein und .!tzkalk. 
Bei Leuten, die viel mit diesem Leim umzugehen hatten, traten an 
den Fingerspitzen Entziindungen und Geschwiire auf, die sich ziemlich 
tief einfraBen. Als Vorbeugungsmittel haben sich das Bestreichen 
der Finger mit einer Fettsalbe und haufiges Waschen der Hande gut 
bewahrt' " (RB. Berlin.) 

"In den Olmiihlen sind die bereits in friiheren Jahren beobachteten 
Hautpusteln in verstarktem MaBe, insbesondere beim Schlagen un
reiner Rapssaat, aufgetreten. Die Krankheitsfalle waren meist harm
loser Natur und haben zu besonderen MaBnahmen keine Veranlassung 
gegeben. Nur in einer ·Olfabrik wurden 3 schwere FaIle der Haut
kra~e festgestellt. Die Erkrankten wurden dem Krankenhause iiber
wiesen, in dem nach 2-3 Wochen HeUung erzielt wurde." RB. Stettin 
und Stralsund.) 

"In Waschanstalten erlitten manche Arbeiterinnen, nachdem die 
friiher verwendeten Kernseifen mehr und mehr durch andere Wasch
mittel ersetzt werden muBten, die nicht frei von atzenden Wirkungen 
waren, Beschadigungen an de.n Handen. Es blieb nur iibrig, die fiir 
diese atzenden Wirkungen empfindlichen Arbeiterinnen anderweitig zu 
beschaftigen. - In einer Dachpappenfabrik zeigten sich einige Arbeite
rinnen besonders empfindlich gegen die Einwirkung von Teer- und 
Pechstaub. Bei ihnen traten auf der Haut der Hande schmerzhafte 
Pusteln auf. Die erkrankten Arbeiterinnen muBten die Arbeit auf
geben." (RB. Marienwerder.) 

Bayern. 

,,14 Anzeigen betrafen Hauterkrankungen, von denen 10 auf die 
Beschaftigung mit Schweinfurtergriin zuriickzufiihren waren, 2 durch 
Vernickelung und 2 durch Verwendung von schlechtem Maschinenol 
verursacht wurden." (Unterfranken.) 

"Einige mit deDi Sieben von Sicherheitssprengstoff Perdit beschii.f
tigte Arbeiter wiesen starke Ekzeme an den Handen und Unterarmen 
auf, die auf die atzende Wirkung des einen wesentlichen Bestandteils 
des Perdits bildenden Ammonsalpeters zuriickzufiihren sein diirften." 
(Pfalz-Nord. ) 
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Sachsen. 
"Bei der Besichtigung einer Metallwareruabrik wurde eine Arbeiterin 

angetroffen, die schwer an einer Nickelflechte !itt. Die Arbeiterin 
wurde unter entsprechender Aufklarung bestimmt, sich in arztliche 
Behandlung zu begeben und der Unternehmer veranlaBt, ihr eine andere 
Beschaftigung zu iibertragen." (Leipzig.) 

"In einer groBeren Maschineruabrik wurden umfangliche Erkran
kungen an Nickelkratze beobachtet. Als Heilmittel daflif hat sich eine 
Salbe von Dr. Langbein in Leipzig bewahrt." (Dresden.) 

"In den Appreturanstalten, in denen schwarze Steifgaze (sogenannte 
Rollbocks) hergestellt wird, waren Arbeiter und Arbeiterinnen mehr
fach an Hautausschlagen (Ekzemen) an den Handen und Unterarmen 
erkrankt. Diese Personen waren entweder bei der Starkezubereitung 
oder mit dem Auftragen der Starke auf die gewebe mittels BUrsten 
und Streichbrettern beschii.ftigt gewesen. Die Ursache der Erkrankung 
war nicht nur, daB dem Farbstoff Salze zugesetzt wurden, die seine 
Vertiefung und Haltbarkeit bezweckten und ihrer Natur nach eine 
schadliche Hautwirkung erklarlich machten, sondern lag auch hier 
mit in einer besonderenEmpfindlichkeit der Personen, die noch durch 
die Unsitte gesteigert wurde, die geschwarzten Hande mit Chlor zu 
reinigen, ohne darauf gehorig, moglichst mit leichtangesauertem Wasser, 
nachzuwaschen. Ahnliche Ekzemerkrankungen waren in einer Loh
gerberei bei 4 Arbeitern vorgekommen, die ein Appreturmittel, das 
auBer Ton desiruizierende Bestandteile enthielt, mit BUrsten auf die 
fertigen Felle auftrugen." (Zwickau.) 

Hessen. 
" tJber nachteilige Wirkungen der Seifenersatzstoffe wurde oft 

geklagt. Sie erzeugten teilweise Schrammen und wunde Hande. In 
vielen Betrieben gab man daher der gewohnlichen Tonseife den Vorzug." 
(Bez. GieBen.) 

"In einem GroBbetriebe der LederiIidustrie ist es durch q.ie Ver
wendung von Kriegsersatzmitteln, insbesondere bei der Herstellung 
von Fahlleder, im Sommer des Jahres 1918 bei 50 Arbeitern und 41 Ar
beiterinnen zu iiberaus hartnackigen Hauterkrankungen gekommen, 
die teilweise bedenklichen Qharakter angenommen und die Arbeiter 
zu langerem Aufgeben der Arbeit gezwungen haben." (Bez.. Worms.) 

Kleinere Staaten. 
"Beim GeschoBkorbflechten kamen infolge Einwirkung der Weiden

gerbsaure Hl:tutreizungen und Hautausschlage vor, die dadurch herab
gemindert wurden, daB das zum Einweichen der Weiden beniitzte 
Wasser haufiger gewechselt wurde, wenn nicht flieBendes Wasser Ver
wendung finden konnte. Wo letzteres der Fall war, wurden derartige 
Hautausschlage nicht beobachtet." 
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,;Wie friiher, wurden bei den Polierern der Stockfabrik in Biirgel 
Hautausschlage beobachtet. Mit Zunahme der Ersatzmittel zum 
Polieren wurden die Ausschlage Mufiger. Voriibergehende Aufgabe 
der Tatigkeit und Wechsel des Arbeitsplatzes fiihrten eine baldige 
Heilung herbei. Einige Poliererinnen trugen bei der Arbeit leichte 
Handschuhe und verhiiteten hierdurch die Einwirkung der schad
lichen Stoffe." (Sachsen-Weimar.) 

"In den Konservenfabriken ist bereits friiher beobachtet worden, 
daB bei der Verarbeitung von Rohgemiise beschaftigte Arbeiterinnen, 
deren unbedeckte Arme mit den Saften der Rohgemiise in der Spargel
und in der Bohnenkampagne in standige Beriihtung kommen, an einer 
Hautentziindung mit Ausschlag, einem artifiziellen Ekzem, wie es 
in der Medizin genannt wird, erkranken. Derartige Erkrankungen, 
welche von den Konservenarbeiterinnen mit Spargel- oder Bohnen
kratze bezeichnet werden, finden sich auch bei verschiedenen anderen 
Berufen, z. B. infolge von thermischen Reizen bei Backern, Schmieden 
und ahnlichen Berufsarten, infolge von mechanischen Reizen u. a. bei 
Schuhmachern und Schneidern, namentlich aber infolge von chemischen 
Einwirkungen. Die nachteilige Wirkung des Terpentins, des Terpentin
ersatzes, des Schmierols, des Karbols usw. diirfte in weiteren Kreisen 
bereits bekannt sein. In gleicher Weise wirken auch verschiedene 
Pflanzensauren und darunter vor allem auch die Asparaginsaure beim 
Spargelschalen. Die Konservenarbeiterinnen suchen sich gegen die 
dauernde Beriihtung der Haut mit den atzenden Saiten durch Um
wickeln der Unterarme mit Leinenbinden, durch "Oberziehen von Wachs
tuchmanschetten u. dgl. zu schiitzen. Ein sicherer Schutz wird jedoch 
auch durch diese MaBnahme nicht erreicht. Da bei Personen, welche 
erst einmal an der Spargel- oder Bohnenkratze gelitten haben, die 
Krankheit sich in der Regel zu wiederholen p£legt, sobald derselbe 
Reiz wieder auf die Haut ausgeiibt wird, ja die Empfindlichkeit all
mahlich immer starker zu werden p£legt, bleibt nichts weiter iibrig, als 
die einmal von ihr betroffenen Arbeiterinnen von der Verarbeitung 
des Rohgemiises, insbesondere von dem Spargelschalen oder dem Bohnen
abziehen, ganz auszuschlieBen. Der auf dem Bilde des Originalberichtes 
ersichtliche Fall einer besonders heftigen Erkrankung an Spargelkratze, 
welcher durch die biesige Verwaltungsstelle des Fabrikarbeiterverbandes 
zur Kenntnis des Gewerbeaufsichtsamtes gelangte, hat den AniaB 
gegeben, die Konservenfabrikanten anzuweisen, solche Arbeiterinnen, 
von denen ihnen infolge ihrer friiheren Beschaitigung bekannt ist, daB 
sie bereits an der Spargelkratze gelitten haben, nicht zur Verarbeitung 
des Rohgemiises zu verwenden. Ebenso sollen auch neu eingestellte 
Arbeiterinnen, welche erstmalig daran erkranken, sofort von dieser 
Beschaitigung ausgeschlossen werden." (Braunschweig.) 

Osterreich. 
"In einer Stockfabrik erkrankten in der ersten Halfte des Berichts

jahres 1 Polierer und 10 Poliererinnen an Ekzem der Hande. 1 Ar-
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beiterin, welche zu dieser Hauterkrankung besonders inklinierte, 
wurde entlassen, list ausgetreten und die anderen standen 4 bis 
30 Tage in arztlicher Behandlung. Diese Hauterkrankungen wurden 
hOchstwahrscheinlich durch die den Arbeitern zum Reinigen der Hande 
beigestellte unreine Soda verursacht, da nach der uber hierortige Auf
forderung erfolgten Beistellung von reiner Soda in 2%iger Losung aus 
dem Betriebe keine neuen Erkrankungen an Ekzem dem. Amte zur 
Kenntnis gekommen sind." (Brunn.) 

"Der Besitzer einer Bugeleisenfabrik, in dessen Vernickelungsanstalt 
bei den Arbeiterinnen Ekzeme an den Handen bemerkt wurden, ist 
neuerdings aufgefordert worden, den dabei Beschaftigten genugend 
lange Handschuhe beizustellen oder das Entfetten der zu vernickelnden 
Gegenstande. auf mechanischem Wege vorzunehmen. Unter einem 
wurde die Firma auch auf das sogenannte Zirkulationsentfettungsbad 
aufmerksam gemacht, in dem das Fett durch galvanischen Strom ent
fernt wird. Kurz nach der Inspektion ist jedoch der Betrieb infolge 
des Krieges eingestellt worden." (Leo ben.) 

"In einer Glasschleiferei und in einer Spiegelfabrik wurde beobachtet, 
daB die beim Mattieren beschaftigten Arbeiter Veratzungen an den 
Handen aufwiesen, die sie sich infolge der unvorsichtigen Manipulation 
mit der FluBsaure zugezogen hatten. Die betreffenden Ullternehmungen 
wurden angewiesen, Vorkehrungen fur eine ungefahrliche Vornahme 
dieser Arbeiten zu treffen." (Triest.) 

"Zufolge weiteren Auftretens von Ekzemen an den Handen der 
Poliererinnen einer auch im Berichte des Vorjahres an der gleichen 
Stelle erwahnten Stockfabrik wurde gemeinschaftlich mit dem Amts
arzte eine neuerliche Revision des Betriebes vorgenommen und hierbei 
die Wahrnehmung gemacht, daB den Arbeiterinnen in jedem Lokale 
nur ein primitives Waschbecken beigestellt wurde. Ferner wurde 
sichergestellt, daB Ekzeme nicht nur bei neu aufgenommenen, sondern 
auch bei jenen Arbeiterinnen aufgetreten sind, welche mehrere Jahre 
in dem Betriebe tatig waren. Zur moglichsten Vermeidung weiterer 
Erkrankungen wurde vorgeschrie ben: 1. Die zum Waschen der Hande 
verwendete 2%ige Soda16sung muB durch prazises Abwiegen der not
wendigen Menge von Soda bereitet werden; 2. die Herstellung und 
Benutzung einer starkeren Soda16sung ist verboten; 3. die Soda16sung 
ist vor jedem Waschen mittags und abends frisch zu bereiten; 4. die 
Arbeiterinnen mussen sich die Hande nach dem Abwaschen mit Va
selin einreiben, welches ihnen von der Firma umsonst beizustellen ist, 
und 5. in jedem Arbeitsraum mussen mindestens drei entsprechende 
Waschvorrichtungen mit der notwendigen Sodalosung vorhanden sein. 
Gegen die Beistellung des Vaselins hat der Gewerbeinhaber mit der 
Begrundung Re~urs ergriffen, daB ihm dadurch groBe Kosten ver
ursacht wurden, das Aufspringen der Hande nur bei einem Bruchteil 
von Arbeiterinnen vorkomme, die krankhafte Erscheinung sowieso 
nach 10-14 Tagen verschwande und in etwas starkerem Umfange 
nur zu einer Zeit aufgetreten sei, wo die Aufnahme von neuen Arbeits-
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kraften forciert wurde. Der Einspruch war am Schlusse des Berichts: 
jahres noch nicht erledigt." (Pardubitz.) 

"In einer Stockfabrik, in welcher bereits im Vorjahre haufig Ekzem
erkrankungen vorgekommen, sind, erkrankten auch in den ersten Mo
naten des Berichtsjahres wieder 5 Poliererinnen und 4 Polierer an 
Ekzemen der Hande. Dem Besitzer der Ji'abrik wurde daraufhin in 
Erganzung -der im vorjahrigen Berichte auf S.5lO erwahnten MaB
nahmen noch aufgetragen, daB zur Bereitung der Politur nur reiner, 
einwandfreier Spiritus verwendet werden diirfe." (Briinn.) 

"In einer Metallwarenfabrik wurde an den Handen eines Arbeiters, 
der mit dem Eintauchen der zu verzinnenden Gegenstande in eine als 
Quickwasser beniitzte Chlorzinklosung beschaftigt war, eine auffallend 
starke Ekzembildung beobachtet. Aus diesem Anlasse wurde derGe
werbeinhaber von seiten des Amtes bewogen, den bei dieser Manipula
tion beschaftigten Personen Gummihandschuhe beizustellen." (Graz.) 

"Seit Einfiihrung der unter "Neue Betriebsverfahren und sonstige 
technische Neuerungen" erwahnten neuen Arbeitsmethode in einer 
Mineralolraffinerie haben die friiher daselbst ziemlich haufig beobach
teten Erkrankungen der Arbeiter an Paraffinkratze vollstandig auf
gehOrt. " (Prag III.) 

- "Um die bei der iiblichen primitiven Entnahme von festem 1hz
natron aus den Eisenfassern von Hand aus unter Zuhilfenahme eines 
MeiSels vorkommenden Verletzungen der Arbeiter an Handen, im 
Gesicht und speziell an den Augen zu verhiiten, wurde in ei:p.er Bleicherei 
eine eigene Auflosungskammer errichtet, woselbst die Eisenfasser mit 
Flaschenzug gehoben und an eine Dampfleitung angeschlossen werden 
und das durch den Dampf allmahlich aufgelOste Atznatron in einem 
Zementbassin gesammelt wird." (Koniggratz.) 

In einer Lederfabrik wurde folgendes die Hande schonendes Ver
fahren eingerichtet: "Die rohen Haute werden auf Stangen in die Ge
schirre derart eingehangt, daB die Haut auf der Stange reitet. Die 
Geschirre werden vorerst mit Wasser beschickt, um die Haute zu weichen, 
welcher ProzeB nach wiederholtem, durch das friiher erwahnte Pump
werk besorgtem Wasserwechsel nach 1-2 Tagen beendet ist. Nach 
Ablassen des Weichwassers in den Kanal werden die einzelnen Ge
schlrre mit Ascherbriihe angefiillt, welche, getrieben durch die Briihe
pumpe, von riickwarts nach vorn flieBend die eingehangten Haute 
gleichma6ig umspiilt. Durch das Pumpwerk wird die Briihe periodisch 
in Bewegung erhalten und flieBt gleichma6ig dem Geschirr zu, von da 
durch das Verbindungsrohr in den Kanal und von diesem wieder in 
die Riihrzisterne zuriick, woselbst die Kalkmilch .durchgeriihrt und die 
Verluste durch frische Briihe ersetzt werden. 1st die so iinmer wieder 
zirkulierende Ascherbriihe erschOpft, so wird sie durch. den AblaBkanal 
abgeleitet und so endgiiltig aus dem Zirkulationsprozesseausgeschieden. 
Die Vorteile dieses auBerordentlich sinnreichen Verfahrens gegeniiber 
dem friiheren AscherprozeB lassen sich in folgenden Punkten zusammen~
fassen; 
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1. Die bei dem friiher geiibten Aschern notwendigen manuellen 
Verrichtungen, wie das auBerordentlich kraftverzehrende und wieder
holt vorzunehmende Ziehen der his zu 100 kg schweren Haute, kommt 
bis auf das Einhangen und Abnehmen der Haute nach dem Pollakschen 
Verfahren in Wegfall. Die schweren Veratzungen der Hande der beim 
Aschern beschaftigten Arbeiter, ebenso wie die wiederholt beobachteten 
Augenveratzungen durch Verspritzen der Kalkmilch verursacht, sind 
nach dieser Anordnung so gut wie vollstandig zu vermeiden. 

2. Das Einsteigen in die manchmal'mit giftigen Gasen angefiillten 
Weichgeschirre ist nicht mehr notwendig. 

3. Eine Satzbildung am Boden des Aschergeschirres ist ausge
schlossen, und die Weichung und Ascherung samtlicher Hautpartien 
ist eine gleichmaBigere und vollkommenere. 

4. Der Weich- und AscherprozeB wird bei sonst gleichen Voraus
setzungen gegeniiber clem alten Verfahren auf halbe Zeit reduziert." 
(Wien V.) 

Schweiz. 
"Die in Tab. 1 aufgezahlten Stoffe haben in 14 Fallen an Handen 

und Armen Entziindung, Blasen, Ausschlag, aufgerissene Haut, Ekzeme 
erzeugt, Erscheinungen, die man unter dem Namen gewerbliche Derma
tosen zusammenfaBt. Viele sind Atzwirkungen von Sauren, Laugen, 
festen Alkalien, Salzen, die nicht selten Ahnlichkeit mit Verbrennungen 
haben, so daB man oft nicht weiB, ob man sie als Unfall oder Krankheit 
taxieren solI. Wenn man von Krankheit redet, denkt man gewohnlich 
nicht an die Wirkung von Stoffen auf die Korperoberflache, sondern 
an die innerliche Wirkung nach Aufnahme in den Korper. Solche 
Erscheinungen bringen aberauch andere Stoffe hervor, als die in der 
Giftliste aufgezahlten. So sind bei Malern 6 durch ,Atzlauge' ver
ursachte FaIle mit 237 Tagen angezeigt, aber als Unfalle behandelt 
worden. 

Die Frage, ob Unfall oder Krankheit yorliege, entstand wegen der 
Wirkung einer SauerkleesalzlOsung, die zum Ablaugen von Mobeln 
beniitzt wurde. Der Arzt schrieb dariiber: ,Der Grund zur Behandlung 
waren heftige Schmerzen, die L. namentlich an der rechten Hand 
verspiirte und die ihre Entstehung dem Arbeiten in heiBer Sauerklee
salz16sung unmittelbar nach Arbeiten mit Spiritus verdankten. lch 
konstatiere als objektiven Befund: starke, braune, mehr rotbraune 
Verfarbung beider Hande, mehr der rechten, als der linken, eine ab
norme Trockenheit der Haut der Hande und eine miihsame, behinderte, 
schmerzhafte Bewegung in samtlichen Fingergelenken. als Folge der 
abnormen Trockenheit. Unter Ruhigstellung und Salbenverbanden 
schwanden die Erscheinungen.' 

Dieselbe Frage tauchte in einer Fabrik auf, wo eine Eisenchlorid16sung 
von 8 0 Be als Beize benutzt wurde. Sie soIl unverletzte Haut gar nicht 
angreifen, aber die Arbeiter ziehen sich an scharfen Kanten und Ecken 
der Arbeitsstiicke leicht Verletzungen zu, die fast unvermeidlich sind, 
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und diese verwundeten Stellen greift die Beize heftig an. Die Arbeiter 
haben in kurzer Zeit an Randen und Armen viele solche entziindete, 
mit Schorf bedeckte Stellen. 

Ein Arbeiter derselben Fabrik muBte den Arzt in Anspruch nehmen 
wegen einer anderen, mit starkem Jucken verbundenen Rautveranderung 
an Armen, Brust und Beinen. Der Arzt au Berte sich folgendermaBen: 
,Es handelt sich um eine Dermatose mit stellenweisen Aknepusteln, 
und da Patient schon seit mehreren Jahren mit Olen von Blech be
schaftigt war, erschien es naheliegend, daB die Beschmutzung der 
erkrankten Korperteile mit den gebrauchten Olen in Zusammenhang 
stehe und diese sogenannte professionelle Dermatose hervorgerufen 
habe.' Die Fabrik lieB das 01 untersuchen, der Chemiker fand ,keine 
atzenden, die Raut angreifenden Substanzen' darin, und so blieb die 
Frage unentschieden. 

Ein Maler glaubte, durch das Arbeiten mit ,Kronengrundfiiller' 
krank geworden zu sein. Nachforschungen ergaben, daB der sonder
bare Name einer Mischung aus festen neutralen Naturprodukten, 
Farberden und Lithopon mit Olen, spirituosen Produkten, und fiir 
gewisse Zwecke mit einer stark verdiinnten Saure, gegeben wird. 
Die wahre Ursache der Krankheit blieb unerkannt." (1914--15, 
I. Kreis.) 

"Die durch Chlorkalk verursachten Ekzeme an Randen und Armen 
haben in der Tabelle ebenfalls nicht Platz gefunden. Die gemeldeten 
FaIle betrafen ausnahmslos Farbenreiber, die zur Reinigung ihrer 
Rande unverniinftig viel von diesem Material zu gebrauchen pflegen. 
In den chemischen Fabriken werden diese Vorkommnisse durchaus 
wie Gewerbekrankheiten behandelt. Als seltene Ausnahme und nicht 
unbestritten kommen die Chlorkalkschadigungen auch in Bleichereien 
vor." (1914--15, III. Kreis.) 

"Auf eine besondere Kategorie von Erkrankungen, die in der Regel 
im AnschluB an Unfalle auftreten, mag kurz hingewiesen werden, da 
ihre Geltendmachung auf einer weit verbreiteten falschen Auffassung 
iiber die Wirkungsweise und den Charakter chemischer Sto££e beruht. 
Es sind die sogenannten ,Blutvergiftungen', die durch Eindringen 
von 'Sauren, Salzen, Farbstoffen u. dgl. in Wunden entstanden sein 
wollen. Es ist selbstverstandlich, daB gewerbliche Erkrarikungen nicht 
in Frage kommen, weil die Infektion eine ganz andere Ursache hat. 
(Irrtiimliche Auffassung bzw. Auslegung des Begriffes ,Gewerbliche 
Erkrankung'; eine solche liegt nicht nur vor, wenn ein gewerbliches 
Gift im engeren Sinne in den Korper eindringt, sondern auch dann, 
wenn bei einer im Berufe erworbenen Verletzung eine InfektioIi mit 
Eitererregern eintritt. - Ref.) 

Auf die in der Zuckerfabrik des Kreises mit auffallender Raufigkeit 
vorkommenden Infektionen nach Verletzungen und Furunkelbildungen 
mag wenigstens im Vorbeigehen hingewiesen werden. Diese Erkran
kungen werden stets wie Unfane behandelt und entschadigt." (1914-15, 
III. Kreis.) 
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"In einer Fabrik bekamen die Arbeiter auffallend Wunde Hande 
von dem Bohrol. Die Untersuchung durch den Kantonchemiker ergab, 
daB man ihm kaustische Soda zugesetzt hatte, um das Rosten der 
Arbeitsstiicke zu verhindern." (1916-:-:-17, IV. Kreis.) 

"Bemerkenswert sind die FaIle von Ekzem der Hande und Unter
arme, die sich bei den Arbeitern in Cyanamid fanden. Auch toxische 
Bronchitiden wurden durch den Staub daselbst verursacht. Viele 
Ekzemfalle ereigneten sich auch durch Verwendung schlechten Ols, 
namentlich Frauen, die mit nackten Armen arbeiteten, wurden in groBer 
Zahl davon befallen, doch dauerte die Arbeitsunfahigkeit nur kurze 
Zeit. AHe diese FaIle wurden als Unfalle betrachtet." (1916-:-:-17, 
I. Kreis.) 

England 
(s. a. "Anhang" S. 262). 

1914. 
Gewerbliches Ekzem. "Falle von gewerblichem Ekzem werden 

mir oft berichtet; meist betreffen sie nur Hande und Arme, mit
unter aber die ganze Haut. Als • Folge einer Infektion mit patho
geneD. :Mikroorganismen - Staphylokokken und Streptokokken -
entwickelt sich gelegentlich ein pustuloses Ekzem. Immerwahrendes 
Einweichen der Hand in Wasser oder alkalischen Fliissigkeiten allein 
geniigt, um die Bedingungen fiir Ekzementwicklung zu schaffen, so 
z. B. das Ekzem der Wascherinnen. Manche FaIle sind durch reizen
den Staub mit spezifischer Wirkung auf die Haut hervorgerufen, andere 
durch atzende Fliissigkeiten, wieder andere durch Stoffe, die die Haut 
ihres natiirlichen Fettgehaltes berauben, der von den Talgdriisen pro
duziert wird. Die Krankheitsbilder schwanken zwischen bloBem 
Erythem und vesikular-bullosen Erscheinungen. Wo die Haut lange 
reizenden Wirkungen ausgesetzt ist, dort wird sie infiltriert, verdickt 
und hart mit der Tendenz zur Bildung schmerzhafter Risse und Jucken. 
Die akute Erkrankung fordert Behandlung in Form von Aussetzen der 
Arbeit, beim Wiederbeginn aber pflegen die Erscheinungen zuriick
zukehren und bei jedem Anfall wird der Erfolg der Behandlung geringer, 
das Leiden immer mehr chronisch. Viele Patienten, die an chronischem 
traumatischem Ekzem leiden, sind genotigt, durch Monate, ja durch 
Jahre ambulatorische Patienten der Hautabteilungen der Kranken
hauser zu bleiben. 

Zwei solche Hautaffektionen waren Gegenstand genauerer Studien 
in diesem Jahre, zum Zwecke, die Wirkung der die Erkrankung ver
ursachenden Substanzen zu mildern, namlich Chromverbindungen 
und Terpentin. Die dagegen vorgeschlagenen Heilmittel werden natiir
lich auch in vielen anderen Fallen verwendet." 

1918. 
"Dr. Bridge hat die Hauterkrankung untersucht, die im Kriege 

infolge der reizenden Ole, die beim Schleifen in Maschinenfabriken, 
Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 16 
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bei automatischen Drehbanken und ahnlichen Maschinen sehr un
angenehm wurde. Diese Ole entstammen meist den nach der Petroleum
destillation verbleibenden Riickstanden mit dem Siedepunkt iiber 
300 0 C, nachdem die anderen Ole iiberdestilliert sind. 

Die Krankheit ist seit langem bekannt und wurde mit typischen 
lliustrationen von Dr. R. S. Purdon im Jahre 1902 in einem Bericht 
beschrieben als: ,Akneiforme Eruptionen der Flachsarbeiter zu Bel
fast'. Wie Dr. Bridge sagt, erinnert die Erkrankung an die der Paraffin
arbeiter in den Erdolraffinerien, aber in milderer Form. Er beschreibt 
die Hauterkrankung in den Maschinenfabriken zunachst als Entziindung 
der Raarbalge (Follikulitis, Perifollikulitis), dannEiterinfektion, endlich 
EkzeIl!. Die Follikel erscheinen als dunkle Papeln auf der Raut der 
Rande und Unterarme, gelegentlich der Schenkel. 1m Zentrum jeder 
Papel ist ein dunkler, etwas eingesenkter schwarzer Punkt. Diese 
Follikelentziindungen, verursacht durch Verstopfung der Ausfiihrungs
gange der Talg- und Schweilldriisen durch das 01 und den Schmutz, 
dauert recht lange an. 

Kleine Rautverletzungen sind der AnlaB fiir septische Infektionen, 
und da die Schmierole feine schade Partikel suspendiert enthalten, 
konnen Scheuerbewegungen der Finger oder bloBes Anlehnen der Arme 
an das Arbeitsstiick geniigende Verletzungen verursachen, um den 
Keimen den Eintritt zu ermoglichen. Zum Schutze sind Reinlichkeit 
und Entfernung des Ols von der Raut unerla.Blich. Dr. Bridge be
schreibt gute Edolge durch Waschungen mit Atherseife und Einpudern 
der Raut vor und nach der Arbeit mit gleichen Teilen Zink und Starke
mehl als Schutz- und Reilmittel. 
Erkrl!-nkungen, - es handelte sich um Austrocknen und Aufspringen 
der Raut und Blasenbildung, wahrend der Phenoldampf akutes Erythem 
und Gesichtsschwellungen machte, die binnen einer Stunde das ganze 
Gesicht bedeckten. 

In einem Betriebe diente ein starkes Alkali, genannt ,Lyco' zum 
Reinigen von Ziinderhiilsen. In Unkenntnis der Wirkung wurde das 
Mittel zunachst zu konzentriert verwendet und verursachte Finger
verletzungen, sie verschwanden bei Gebrauch schwacherer Losungen, 
doch das Biirsten der Riilsen war noch weiter schadlich. Es wurde 
tagliche Visitierung der Finger, Gebrauch undurchlassiger Pflaster 
nach dem Waschen angeordnet. 

In einem anderen Betriebe, wo nicht gebiirstet wurde, war die Wir
kung der Losung doch sehr bemerkenswert, da die Raut feucht ge
halten wurde wie unter einem Ring. 

In einer Weberei trat eine Hauterkrankung bei 30 Personen auf, 
die mit dem Blaufarben von Garn beschaftigt waren. Nach 
Dr. Prosser White (Wigan) war die Krankheit durch starkes Alkali 
und Atzwirkung bedingt, das der Faden erst passieren muB, um dann 
durch schwache Saure gezogen zu werden. Letzterer ProzeB war nicht 
sauber ausgefiihrt worden, so daB Zink und Kalk an dem Faden haf
teten." 
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"In einer Fabrik zur Limonadeerzeugung werden Zitronen mit der 
Hand ausgepreBt, dabei kamen die Hande der Arbeiter mit dem Saft 
dermaBen in Beriihrung, daB auf der rechten Hand und dem rechten 
Unterarm Blasen auftraten, aus denen sich allmahlich Geschwiire ent
wickelten. Die rechte Hand hatte stets eine halbe Zitrone gegen eine 
spiralig gedrehte Halbkugel zu driicken, so daB Handschuhe, die etwa 
zum Schutze gegen den Saft verwendet worden waren, wegen des Glatt
werdens nicht brauchbar gewesen waren, das Halten der Zitronen 
ware unmoglich geworden. Es wurde der Rat erteilt, den rechten Unter
arm mit einem Kautschukmuff zu bedecken und die Arbeiter nicht 
langer als 8 Tage hintereinander bei dieser Beschaftigung zu lassen." 

,,1 Arbeiter, der durch 3 Monate mit einem Stein und mit Terpen
tin Maschinenteile zu scheuern hatte, erkrankte an Hautgeschwiiren 
an der Handflache. Als Ursache kommt die mechanische Reizung 
und die chemische in Betracht. In einer Textilfabrik zog sich 1 Mann 
beim Mengen und Schiitteln von Starke mit Salzsaure eine Haut
erkrankung zu. 2 Frauen in einer Gliihlampenfabrik erkrankten durch 
Waschen von Lampen in Fluorwasserstoffsaure, dann 1 Arbeiter 
einer Olmiihle durch Beschaftigung mit siidamerikanischem Lein
samen. 1 Tabakfabrikarbeiter war einige Tage mit Umriihren ge
beizten Tabaks beschaftigt und bekam eine Hauterkrankung an den 
entbloBt gewesenen Unterarmen." 

"Ein Fall von angeblicher Benzolvergiftung bei einem Arbeiter, 
der durch 6 Wochen in einer Kokainfabrik tatig war, gab AnlaB zu 
einer Untersuchung. Seit seiner Einstellung in die Fabrik litt der Be
fallene an einer Erkrankung der Haut des Gesichtes und der Hande, 
was damit in Zusammenhang gebracht wurde, daB er in einem Lokal 
arbeitete, in dem Extraktionskessel standen, in denen die Kokablatter 
durch Benzol ausgezogen werden. Die Erhebungen an Ort und Stelle 
ergaben, daB von direktem Kontakt mit Benzol keine Rede war, daB 
der Patient hingegen in vielfache Beriihrung mit reizender Pottasche 
in einer Kanne kam, wodurch die Hauterkrankung restlos sich erklarte." 

1915. 

Erkrankungen der Haut an den Fingerspitzen wurden bei 9 Madchen 
in einer Metallwarenfabrik beim Anloten von Osen an Kupferknopfe 
gemeldet. In einer Vernickelei erkrankte ein 18jahriger Arbeiter an 
blasigem Ekzem beider Hande durch Beriihrung mit Schmirgel, Ma
schinenol und Petroleum. 

"In einem Textilbetriebe erkrankten 3 Arbeiter durch Salzsaure
einwirkung an Ekzem. Die Salzsaure zur Herstellung von Dextrin 
wird mit Wasser in einem GlasgefaB gemischt, wobei die Hande naB 
werden. Gummihandschuhe waren zwar vorhanden, doch defekt." 

16* 
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"In einer Holzsage war ein 14jahriger Bursche seit 1 Jahr mit 
Aufstapeln und Sortieren von Buchenholzbrettern zum Trocknen in 
einer Trockenkammer bei 120 0 F beschaftigt. Das Holz stammte 
von Rotbuchen aus Deutschland und war geruchlos. Der Junge bekam 
Blasen an 4 Fingerkuppen, sein Bruder war ahnlich erkrankt gewesen. 
Es wurde der Gebrauch von Handschuhen vorgeschrieben. Von reizen
den Stoffen in diesem Holz .ist nichts bekaimt." 

,,2 Falle von Ekzem der Fingerkuppen bei Jugendlichen in einer 
Metallknopffabrik wurden gemeldet. In den hohlen Knopf wird Lot
wasser gegossen, welches Zinkchlorid enthalt, bei einiger Unvorsichtig
keit ergieBt sich die Fliissigkeit auf die Finger. Dann wird eine Ose 
ange16tet, wobei Brandwunden und dann Geschwiir~ entstehen k6nnen. 
Mit dem ·Werkfiihrer wurde besprochen, daB das L6twasser mit dem 
Pinsel aufzubringen und die Kn6pfe erst nach Auskiihlung in die Hand 
zu nehmen seien." 

"In einer Leinkuchenfabrik wurden 1 Mann und t Junge mit bla
sigem Ekzem am Unterarm, Schwellung in der Axillar- und Kubital
gegend gefunden, dort bestand Druckschmerzhaftigkeit. 1 anderer 
Arbeiter meldete selbst, daB er beim Vorarbeiten argentinischen Lein
kuchens allgemeine Schwellung beider Unterarme bekommen habe. 
Das starke Schwitzen bei der Arbeit, mechanische Reizung durch die 
Schuppen des Samens, Bakterien und vielleicht reizende chemische 
Substanzen im Sam~n verursachen die Erkrankung. Das Tragen von 
Schutzarmeln, Kurzschneiden der Nagel wegen des Kratzens auf den 
Juckreiz hin wurde empfohlen." 

"In einer Kakaofabrik kamen bei den Madchen Hautgeschwiire 
durch den Kontakt mit fliissigem Kakaozucker an den Unterarmen vor. 
Der Kakao wird warm in fliissigem Zustande von den Madchen aus 
einem Kautschuksack in Formen ausgegossen, bis der Sack leer. ist, 
dann wird die Innenseite nach auBen gekehrt und der auBere Rand 
des Sackes kommt auf den Unterarm zu Hegen; die Sackwand wird 
nunmehr abgeschabt. Der Rest des Sackinhaltes beschmutzt dann 
am Rande des Sackes den Unterarm. Es wurde empfohlen, das Ab
kratzen der Sacke auf einem Tische vorzunehmen." 

"In einer Kattunabfallspinnerei bekamen 2 Arbeiter eitrige Ge
schwiire, wahrscheinlich durch Beriihrung mit schmutzigem Kattun. 
In einer Maschine werden die Kattunlappen aneinander gescheuert, 
wobei viel Staub in die Luft gelangt. 1 Arbeiter trug einen Respi

.rator, 2 andere Tiicher vor den Mund gebunden. Es wurde Einrich
tung von Duschen fiir die Arbeiter vorgeschrieben." 

1916. 

Haut- und Schleimhauterkrankungen durch Chrom: 1 Fall in 
einer Garnweberei; 18 Falle von Erkrankung der Gesichtshaut (13mal 
auch Konjunktivitis durch Verladen von Briketts auf einer Schiffswerft), 
1 Fall in einer Vernickelei, an den Fingern, 1 Fall in einer Metallwaren-
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fabrik, Ekzem durch Petroleum, 1 Fall "Fettkratze" in einer Waffen
fabrik beim Ausbohren von Gewehrlaufen, wobei (n fiir den Bohrer 
verwendet wurde, 1 Fall von Fingerekzem durch Benzin in einer Lack
fabrik, 1 Fall von Geschwiiren der Hande in einer Selcherei durch 
Salpetergebrauch, 1 Fall in einer Backerei, und zwar Ekzem der Finger
spitz en, 1 Schwellung des Handriickens auf einer Schiffswerft durch 
Reinigungsarbeiten mit Soda. Durch Kontakt mit naB gewordenem 
Atznatron bekamen einige Arbeiter einer Schiffswerft Geschwiire an 
den Hlinden, ahnliches ereignete sich beim Verladen von Fassern mit 
Atznatron. Es wurde der Gebrauch von Handschuhen angeordnet. 
In einer Jutesackfabrik wurden bei den Arbeiterinnen Hauterkran
kungen durch angeordnetes Tragen langer Armel zum Schutze der 
Unterarme zum Verschwinden gebracht. 

"Beim Auflosen von Atznatron bekamen mehrere Arbeiter einer 
Schiffahrtsgesellschaft zu Rotterdam durch Kontakt mit naB gewor
dener Soda Geschwiire an den Handen. Angeraten wurde das Tragen 
von Handschuhen aus Segeltuch iiber wollenen Unterhandschuhen. 
In Rotterdam beobachtete der medizinische Gewerbinspektor, daB 
beim Verladen roher Soda in mangelhaft verschlossenen eisernen Fassern 
wahrend des Rollens der Fasser die Hande der Arbeiter mit dem Ma
terial in Beriihrung kamen und nasse Soda ihnen auf die Schuhe 
tropfte. Infolgedessen traten an Handen und FiiBen Hautodeme, 
Geschwiire und Nagelab16sung auf. Mit Erfolg wurden passende 
Handschuhe, die aIle 4 Tage gewechselt werden, anempfohlen." 

Hauterkrankungen in einer Jutesackfabrik. "Bei einem Besuch des 
arztlichen Gewerbeinspektors in dieserFabrik wurden mehr oder minder 
ausgebreitete Hauterkrankungen an bestimmten Stellen der unbedeckten 
Haut beobachtet, die mit der Arbeit in typischer Weise zusammen
hingen. 

In der Spinnerei fanden sie sich bei mehr als der Halfte von 87 
jugendlichen Arbeiterinnen - Spulenabnehmerinnen - an der Streck
seite besonders des Unterarms, in geringerem Grade auch des Ober
armes, ungefahr in der Mitte, wo der Armel anfing. Das Leiden zeigte 
verschiedene Formen, auch nebeneinander: Rote, Schwellung, nassen
des und trockenes Ekzem, Wucherung der Hautpapillen, Erkrankung 
der SchweiB- und Talgdriisen, in 6 Fallen auch Furunkel, alles dies 
in verschiedener Ausbreitung bei den einzelnen Personen. Das Be
stehen dieser Erkrankung gerade an der Streckseite .der Unterarme 
sprach fiir eine bestimmte Schadlichkeit infolge der Arbeit. Instruk
tive Abbildungen auf S. 352 des Originalberichtes. 

Die. Spulenabnehmerinnen trugen Schiirzen aus Jute, diese waren 
getrankt mit einem Gemenge aus gelblicher Seife, ungereinigtem Tran 
und Minera16l. Ein Teil ihrer Arbeit bestand im Holen leerer Spulen 
aus einem Korbe und Hineingeben derselben in die geraumige Schiirzen
tasche. Bei dieser Arbeit scheuerten sie jedesmal die Schiirze mit der 
Streckseite des Unterarms. Begiinstigend wirkte dabei noch die Un
reinlichkeit der Haut bei verschiedenen Arbeiterinnen. 
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"Oberdies wurde bei 8 von den Madchen in der Ellbeuge und 
beiderseits davon, iiber Unter- und Oberarm sich ausdehnend, eine 
chronische Hauterkrankung (Rotung und Abschuppung) gefunden 
(Abbildung im Originalbericht), die gleichfalls durch die Arbeit hervor
gerufen war. Immer und immer wieder wurden beim Hineinwerfen der 
Spulen in den Schiirzensack die Ellbogengelenke so stark gebeugt, daB 
die verunreinigten Hautpartien des Ober- und Unterarms aneinander 
scheuerten. 

Hingegen waren bei den Knaben, die als 'Spulenabnehmer tatig 
waren, keine Hauterkrankungen an den Armen zu sehen, da die langen, 
bis an das Handgelenk reichenden Armel die Arme schiitzten. Dariiber 
hinaus, gerade am Gelenk, kam bei 2 Jungen diese Erkrankung in leich
terem Grade zur Beobachtung. 

Unter den 17 Sackmachern waren 7, bei denen langs der Elle ein 
chronisches, schuppendes Ekzem vorkam; auch dieses war eine Folge 
der Arbeitsweise. Beim Kniipfen und Abschneiden der Enden der 
Sacke wird der Sack festgehalten und zu diesem Zweck zwischen Rumpf 
und rechtem Arm festgeklemmt. 

Eine eigenartige lokalisierte Schwiele wurde bei 2 als Spulen
abnehmerinnen tatigen Madchen langs der Kleinfingerseite der Hand, 
ferner 3 mehr gleichma.Bige Gebiete verdickter Haut an der Streckseite 
des kleinen Fingers, dann 3 mehr runde nahe dem Kleinfingergelenk 
(s. Photographie des Originalberichtes) gefunden. Diese Madchen 
brachten mit der gebeugten Hand den rotierenden metallenen ,Flyer' 
zum Stillstand, um den gerissenen Faden zu' befestigen, wobei der be
treffende Handrand erst sachte, dann kriiftig angedriickt wird. Diese 
sich immer wiederholende mechanische Reizung fiihrte zu solchen 
Hautveranderungen. Der Gebrauch von Handschuhen geniigte, um 
sie zum Schwinden zu bringen .. Das Tragen langer, immer wieder 
gewaschener Armel, die yom Handgelenk bis zum Kleiderarmel reichen, 
wurde als unbedingt notig angeordnet. Der Fabrikant ging ein Stiick 
weiter und stellte fiir die Madchen eigene Arbeitskleider mit langen 
Armeln zur Verfiigung. Bei einer weiteren Inspektion, einige Monate 
spater, schienen die Hauterkrankungen der Madchen schon in Genesung 
iibergegangen zu sein. Nur 2litten noch daran, wenn es sich nicht 
etwa um ein neues Hautleiden handelte, das nach Heilung des ersten 
aufgetreten war. Letzteres schien bei einem der beiden Madchen an
zunehmen, da .bei diesem in den letzten Zeiten pathologische Fett
sucht aufgetreten war, wodurch der Armel knapp anliegend ge
worden war. Bei der anderen Arbeiterin war der Armel am Ellbogen 
zu eng gemacht. 

Beim Entkleiden der Madchen fiir die Lungenuntersuchung erga b 
sich, daB die neuen Arbeitskleider in der Achselgegend bei vielen zu 
eng waren, daher war die Haut an dieser Stelle durch die Bewegungen 
der Arme abgescheuert, rissig und entziindet. Auch iiber der Brust 
war das der Fall." 
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1917. 
Erkrankung der Gesichtshaut kam vor bei 7 Marinewerftarbeitern, 

1 Bergmann (dazu hier Bindehautentziindung), alles durch Brikett
verladen, dann Ekzem gleichfalls bei einem Bergmann durch Chlor
kalziumeinwirkung, bei einem 17jahrigen Madchen in einer Korbfabrik, 
wo Pappelholz mit einer wasserloslichen Anilinfarbe gefarbt wird, an 
Handen, Armen und Beinen. Bei einem lljiihrigen Knaben traten 
nach Anfertigung von Matten aus Binsen, die auf saurem Boden ge
deihen, kleine Hautanschwellungen auf, vermutlich durch den an den 
Binsen klebenden Schleim. Bei einem Gemiisehandler entwickelte 
sich Urtikaria der Hande durch Putzen von Sellerieknollen. Einige 
Madchen erkrankten an Ekzem der Finger durch Einpacken von 14% 
natriumkarbonathaltigem Seifenpulver. Das Packen erfolgt in ganz 
primitiver Weise. 1 Hafenarbeiter zog sich durch Tragen von· Pott
asche ebenfalls Ekzem zu. 

1918. 
Hautgeschwiire an beiden Handen traten bei 2 Arbeitern durch 

fortwahrendes Arbeiten mit Schwefelsaure enthaltender Aluminium
erde auf gelegentlich des Loschens einer Schiffsladung. 

"Eczema tyloticum mit Ragaden an beiden Handen sah der arzt
liche Gewerbeinspektor bei einem 43jahrigen Manne nach 13jahriger 
Arbeit in einer Korbmacherei. Das Ekzem zeigte sich vornehmlich 
dort, wo derGriff des Kappmessers gegen die Daumenmuskulatur und 
die Pfrieme gegen die Muskeln des kleinen Fingers driickte und zwischen 
2. und 3. Finger auflag. Verwendet wurden weiBe und graue Weiden; 
sie werden stets in schmutzigem Wasser geweicht. Der Mann arbeitete 
in einer ungeheizten Scheune und saB dabei auf den Weiden." 

"In einer Fahrradfabrik sah der medizinische Gewerbeinspektor 
einige Jungen mit Geschwiiren an den Handen, die durch das Entfetten 
von an einem Kupferdraht befestigten Metallteilen mit Wienerkalk 
entstanden waren. Das Festhalten einer Biirste und das Aufdriicken 
derselben mit der linken Hand beim Scheuern verursachte dieses Leiden. 
Empfohlen wurde eine Biirste mit zweckmaBigerer Handhabe, derart, 
daB die rechte Hand mit den bekalkten Borsten nicht in Beriihrung 
kam, fiir die linke Hand ein Gummihandschuh, ferner Einfetten der 
Hande vor der Arbeit." 

"In einer Holzsage war bei jugendlichen Arbeitern Hautabschiirfung 
an den Fingerspitzen durch mechanische und chemische Insulte zu 
beobachten. Diinne Scheiben Pappel- und Ulmenholz werden mit den 
Handen gefaBt und zur Schneidemaschine geschoben; dabei scheuert 
das Holz stets dieselben Stellen aller fiinf Finger. Besonders nach
teilig wirkt nasses Holz. Die Hautdefekte reichten in die Tiefe bis zur 
Papillarschicht und verursachten bei einigen runde und ovale Ge
schwiire an einem oder mehreren Fingern. Das Pappelholz enthalt 
salizylsaure Salze." 
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Augenerkrankungen 
(s. a. "Benzol" S.149, "Hautkrankheiten" S.233, f. Bayern "Allgemei

nes" S. 1, "Staub" S.223). 

Deutsches Reich. 
PreuBen. 

"Bei Polierern zeigten sich Augenerkrankungen durch Verdunstungs
stoffe des verwendeten Terpentinersatzes. Die Augenlider und· die 
Bindehaut roteten sich, schwollen an und schmerzten. Da Liiftungs
maBnahmen nichts nutzten, muBte von der Weiterverwendung des 
Terpentinersatzes Abstand genommen werden." (RB. Potsdam.) 

"In den Seifenfabriken waren mehrfach Augenentziindungen zu 
beobachten, von denen insbesondere die Arbeiter befallen wurden, die 
mit dem Vermahlen des K.A.-Seifenpulvers und mit dem Nachwieg,en 
und Verpacken von Hand beschaftigt wurden. Da die Krankheits
erscheinungen in Friedenszeiten nicht aufgetreten sind, miissen sie 
auf die Einwirkung der Stoffe zuriickgefiihrt werden, die nach Bundes
ratsverordnungdem Seifenpulver beizumischen sind. Dies sind bei 
einem Grundgehalt von 41/ 2% Fettsaure 30% Soda, 5-10% Sulfat, 
10-15% Wasserglas und 1/2-1% Kaolin. Nach kreisarztlichem 
Gutachten war es insbesondere die Soda, die sich in fein verstaubtem 
Zustande bei den einzelnen Arbeitsvorgangen auf die Augen setzte 
und die Entziindungen hervorrief. Wirksame Abhilfe beim Vermahlen 
der Seifenstiicke konnte durch staubdichte Verkleidung d.er Miihlen, 
automatische Abfiihrung des Mahlproduktes und das Tragen dicht 
verschlieBender Brillen erzielt werden. Fiir das Wiegen und Verpacken 
waren zwar besondere Paketiermaschinen vorhanden; doch arbeiteten 
diese nicht immer zuverlassig und einwandfrei, so daB haufig noch ein 
Nachwiegen und Nachfiillen von Hand vorgenommen· werden muBte. 
Bei diesen Nachfiillarbeiten war das Aufwirbeln von Seifenstaub nicht 
zu vermeiden, der dann in die Augen der iiber den Arbeitstisch ge
beugten Arbeiterin kam. Auch hier wurde das Tragen von dicht an
schlieBenden Brillen bei der Arbeit vorgeschrieben. 1m iibrigen wurde 
auf Beachtung groBter Sauberkeit gehalten, um zu vermeiden, daB 
der den Handen anhaftende Seifenstaub durch Reiben auf die Augen 
ii bertragen wurde." (Stettin und Stralsund.) 

"In den Kalkstickstoffabriken verursachte der auftretende Staub 
anfangs haufige Augenbindehautentziindungen und Hauterkrankungen. 
In der Folge sind aber die Arbeiter unempfindlich geworden, so daB 
ein Wechsel in der Beschaftigung aus diesem Grunde nur noch selten 
notig wurde, und die anfanglich verlangte regelmaBige Untersuchung 
aller Arbeiter aufgegeben werden konnte." 

Osterreich. 
"In einer Glanzstoffabrik erkrankten die Spinnereiarbeiter trotz 

Verwendung von Schutz brillen und obwohl oberhalb der Spinnmaschinen 
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eine mechanische Dunstabsaugung vorhanden ist, sehr haufig an Augen
entziindungen, welche sich nach einer 1-2tagigen Arbeitsunter
brechung gewohnlich besserten. Die Ursache konnte nicht ergriindet 
werden, ist aber wahrscheinlich dem Auftreten einer aus der Falliliissig
keit sich bildenden organischen Schwefelverbindung zuzuschrelben. 
Diese Erkrankungen wurden durch eine EntlUftungsanlage, insbesondere 
aber durch die Einleitung von Frischluft unterhalb der Arbeitsplatze 
beinahe ganzlich beseitigt." (St. Polten.) 

"Beim Herausriehmen eines schadhaften Atznatronschmelzkessels 
in einer chemischen Fabrik gelangte dem damit beschaftigten Arbeiter 
Atznatronstaub ins Auge. Der Verungliickte, der anfangs nur ein 
schwaches, kurze Zeit andauerndes Brennen verspiirte, bemerkte nach 
11/2 Monaten, daB er mit dem Augealles triibe sehe. Die Untersuchung 
durch den Spezialarzt ergab, daB beim Erkrankten infolge AuBeracht
lassung einer rechtzeitigen Behandlung Hornhauttriibung des Auges 
eingetreten ist." (Teplitz;) 

"In einem Eisenwerke wurden bei den Arbeiterinnen in der Hoch
ofenabteilung Augenentziindungen vorgefunden. Bei der hierauf er
folgten spezialarztlichen Untersuchung der Arbeiterinnen wurden 
7 Faile von Trachom, darunter 1 schwerer, der operativ behandelt 
werden muBte, konstatiert. Durch sofortige Internierung der Er
krankten in einem eigens hierzu bestimmten Raume sowie Beistellung 
einer Waschvorrichtung mit· Auslaufen, wodurch einer Infizierung 
vorgebeugt werden soIlte, wurde der Ausbreitung der Krankheit Ein
halt getan." (Teschen.) 

Schweiz. 
"Die zahlreichen FaIle von Augenverletzungen, die durch Ver

spritz en chemischer Agentien zustandekamen, sind nicht in die Tabelle 
des Originalberichtes betreffend Gewerbekr.ankheiten aufgenommen 
worden, sondern 'wurdenals Unfalle betrachtet." (1914-15, III. Kreis.) 

Niederlande. 
1914. 

Ein Schmied bekam eine heftige Augenbindehautentziindung beim 
autogenen SchweiBen eiserner Platten, mid zwar schon nach einem 
Tage. Dazu kam eine Entziindung der Gesichtshaut. Minder heftig 
erkrankte ein Arbeiter auf einer Schiffswerft. Ferner zog sich ein 
Arbeiter beim Verladen mit Steinkohlenteer bestrichener eiserner 
Rohre eine Konjunktivitis zu, indem sich der Teer losloste und als 
Staub die Luft erfiillte. Die Arbeit hatte von Mitternacht bis zum 
Mittag gedauert. 

1915. 
"Auf die Berufung eines Fabrikdirektors gegen die Verpflichtung. 

fiir jugendliche Arbeiter beim autogenen SchweiBen, wo die Azetylen
sauersto£flamme verwendet wird, Schutzbrillen beizusteIlen, hat der 
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medizinische Fachmann der Gewerbeinspektion eine Untersuchung der 
Arbeitsplatze vorgenommen. 

In Art. 9 sub 7 des Beschlusses yom 6. Dezember 1911 Staatsbl. 
No. 352 ist festgestellt, daB jugendliche. Personen keine Arbeit ver· 
richten sollen, bei der sie intensiver strahlender Warme ausgesetzt 
sind, wo ferner viel Licht, reichliche Spritzer von gefahrlichen Fliissig. 
keiten auftreten, wenn keine SchutzmaBnahmen dagegen vorgesehen 
sind. 

In dieser Fabrik werden jugendliche Personen fiir diese Arbeit 
abgerichtet; die meisten von ihnen hatten friiher keinerlei Fachbildung 
genossen. 

Nach der Beha.uptung des Fabrikdirektors soIl das Licht der Aze· 
tylensauerstofflamme keine schadliche Wirkung auf die Augen haben, 
das Tragen einer farbigen Brille soli allerlei Beschwerden mit sich 
bringen, sie soIl das Sehen beeintrachtigen, die Verdunstung des Schwei· 
Bes um die Augen herum wird durch das Gewicht der Brille behindert. 
Die Arbeiter selbst wollen angeblich keine Brille tragen. 

Beim autogenen SchweiBen und Schneiden ist die Kernflamme 
2-8 mm lang, sie gibt ein intensives Licht; auBerhalb derselben ist 
ein weiBgliihendes, gleichfalls viel Licht gebendes Gebiet. 

Ein 35jahriger, seit 2 Jahren ununterbrochen mit dieser Arbeit be· 
schaftigter Mann, klagte iiber ,heiBe Augen', wogegen er durch ein 
paar Stunden eine griine Brille tragt. Ein zweiter erwachsener Arbeiter 
trug eine Brille gegen das Funkenspriihen beim SchweiBen, ein dritter 
gleichfalls, und zwar mit gutem Erfolge gegen Verschlimmerung einer 
chronischen Bindehautentziindung, an der er seit Jugend litt. Der 
vierte hatte keine Klagen und trug kein Augenglas. Von den 5 Jugend. 
lichen, von denen 2 seit 10 Monaten als Lehrlinge arbeiteten, trug 
1 eine griine Brille wegen der ausstrahlenden Ritze, 2 andere hatten 
durch die Brille Beschwerden wegen des SchweiBes. 

In einer a.nderen Fabrik erklarte ein Arbeiter, ohne Brille nicht in 
das grelle Licht am Schmelzpunkt sehen zu konnen und an storenden 
Nachbildern zu leiden. 

"Ober den schadlichen EinfluB intensiven Lichtes auf das mensch· 
Hche Auge s. Birch-Hirschfeld, Ergebnisse der allgemeinen Patho· 
logie und pathologischen Anatomie des Auges, Bericht iiber die Jahre 
1906-9 und 1910-13 unter dem Hauptstiick: Die Wirkung der strah· 
lenden Energie auf das Auge, worin die verschiedenen Lichtstrahlen 
in drei Gruppen geteilt werden. 

Aus den Darlegungen Birch·Hirschfelds folgt, daB in der 
Praxis auf die Mildesung starker Lichtwirkungen auf das Auge ge· 
achtet werden muB. Es soIl ein Glas angewendet werden, das das deut· 
Hche Sehen des Arbeitsstiickes nicht behindert und die ultravioletten 
Strahlen zuriickhiilt. Eine Brille mit groB'en, runden, gelbgriinen 
Scheiben aus Eu phosglas ist geeignet, diese Bedingungen zu erfiillen 
und gleichzeitig entsprechende Ventilation zwischen Gesicht und Glas 
zu ermoglichen." 
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1917. 
"In einigen Brikettfabriken wurden bei der arztlichen Durchunter. 

suchung der Arbeiter mehrere mit Bindehautentziindung gefunden. 
Schutzbrillen stehen zur Verfiigung, werden aber nicht gebraucht, 
well sie sich im Betriebe beschlagen. ZweckmaBige Brillen sollten 
groBe, runde Glaser mit einem groBen Luftraum vor dem Auge haben. 

In einer Gliihlampenfabrik litten 12 Arbeiter und 6 Arbeiterinnen 
an Horn- und Bindehautgeschwiiren, ebenso 1 Arbeiter einer Glashiitte." 

1918. 
"In einem Lichtdruckbetriebe standen 2 Jugendliche unter Einwir

kung ultravioletter Strahlen elektrischer Lampen, deren Kohlenstift 
mit Stoffen impragniert war, die ultraviolettes Licht gaben. Die 
Arbeiter erhielten Brillen aus Euphosglas. 

Hornhautgeschwiire traten bei 4Arbeiterinnen und 1 Arbeiter in einer 
Gliihlampenfabrik auf. 2 Bergleute in den staatlichen Kohlenminen er· 
krankten an Nystagmus. S. a. Hautkrankheiten, Benzol und Benzol· 
derivate. " 

Wirkungen des elektrischen Stromes 1). 

England. 
1914. 

"Unter den Fallen von Shock durch Elektrizitat waren einige, wo 
das Opfer durch kiinstliche Atmung zu sich gebracht wurde. Anderer· 
seits wurden in mehreren Fallen keine entsprechenden Mittel in An· 
wendung gebracht, um die Atmung wieder in Gang zu bringen. In 
einem FaIle wurde der Verunfallte in die Ambulanz eines Spitals ge· 
bracht, wo der Arzt seinen Tod konstatierte. Auf eine Anfrage tellte 
dieser mit, daB, soviel ihm bekannt geworden sei, der Mann von einer 
5000·Voltleitung Strom bekommen habe, daB es daher zwecklos gewesen 
ware, die kiinstliche Atmung einzuleiten, auch wenn dies sofort statt· 
gefunden hatte. In einem anderen FaIle (440 Volt, Dreiphasenstrom) 
fiihrten die Arbeitsgenossen kiinstliche Atmung durch. Eine Viertel· 
stunde spater kam der Arzt und erklarte den Verunfallten fiir tot; 
es fanden weiter keine Wiederbelebungsversuche statt. 1 mal (200 Volt, 
Zweiphasenstrom) wurde kiinstliche Atmung durchgefiihrt, bis nach 
10 Minuten der Arzt den Tod fiir eingetreten erklarte und aIle weiteren 
MaBnahmen unterblieben; ein gleicher Vorgang wurde in 2 anderen 
Fallen eingehalten und nach 25 bzw. 30 Minuten bzw. nach dem Aus· 
spruch des Arztes, der Patient sei tot. In meinem Berichte vor 
2 Jahren lenkte ich die Aufmerksamkeit auf einen Brief Dr. Reignald 
Mortons, der in der Zeitschrift ;Lancet' erschien und darauf hinwies, 
daB der Tod durch Elektrizitat im allgemeinen zunachst nur Scheintod 
sei, und daB Patienten durch kiinstliche Atmung oft sicher gerettet 

1) Hier sind nur medizinisch interessante Falle aufgenommen. 
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werden. konnen, selbst 2 Stunden nach dem Unfall. Es scheint jedoch, 
daB die Arztewelt auf diesem Gebiete nicht entsprechend kenntnis
reich ist, so daB in solchen Fallen oft die entsprechenden Versuchezur 
Wiederbelebung 'unterlassen werden. 

AlIe Todesfalle waren durch Wechselstrom bedingt,. und zwar 
18 durch den elektrischen Schlag selbst, 2 dutch nachfolgende Er
krankung, 15mal war die Spannung 440 Volt oder geringer. Da die 
Mehrzahl der Unfalle sich bei Beriihrung nur eines Konduktors durch 
ErdschluB ereignete, betrug die Spannung, die den. Verunfallten traf, 
weniger als die zwischen den zwei Phasen." 

Aus einer Tabelle des Originalberichtes ergibt sich weiter, daB alle 
todlichen Unfalle auBer 3 durch Dreiphasenstrom bedingt waren, daB 
die geringste Spannung in der Leitung 200 Volt betrug, die geringste 
Spannung in dem vom Verunfallten hergestellten Stromkreis aber ver
mutlich nur 140 Volt. 

Niederlande. 
1918. 

Eine Obersicht iiber die elektrischen Unfalle seit 1909 gibt folgendes 
Resultat. VeI;letzungen bei Spannung bis 300 Volt: 1909-18: 8, 
21, 18, 13, 27, 25, 36, 51, 56, 51; Todesfalle: bis 1912 keine, dann 
3, 4, 5, 4, 35. Bei Spannung iiber 300 Volt: Verwundungen ab 1913: 
4, 2, 0, 1, 1, 6; Todesfalle 1909: 2, 1910: 1, 1915: 2, 1918: 1. Dem
nach war die Zahl der Unfalle bei geringen Spannungen groBer als bei 
hohen, vermutlich deshalb, weil diese' meist schwerer zuganglich sind. 
Weitere Ausfiihrungen sagen ungefahr folgendes: 

Bei Verunfallten, die .von einem Strome von 100-300·Volt Span
nung durchflossen wurden, ist in der Regel keine Verletzung innerer 
Organe zu beobachten, hingegen eine Storung der Herzkontraktionen, 
die als Herzflimmern zu' bezeichnen ist und auch bei Versuchstieren 
durch solche Strome hervorgerufen werden kann. In einem Teile der 
Falle kann der BewuBtlose durch lange fortgesetzte kiinstliche Atmung 
wieder zum BeweuBtsein gebracht werden; letzteres ist sogar haufiger 
der Fall bei starken Stromen iiber 1000 Volt. In diesen Fallen pflegt 
der Strom kein Herzflimmern, sondern bloB ungemeine Schwachung 
der Herzaktion zu bewirken, die kiinstliche Atmung ist haufiger von 
Erfolg begleitet .. Direkte mechanische, erfolgreiche Reizung des bloB
gelegten Herzens ist aus naheliegenden Griinden fast immer nur am 
Versuchstier moglich. 

Verschiedenes. 
Deutsches Reich. 

Sachsen. 
"Angeregt durch die Forschungen des Zahnarztes Kunert in Breslau 

besichtigte ein Gewerbeaufsichtsbeamter mit dem Chefarzt der Zahn
klinik der Aligemeinen Ortskrankenkasse fiir Dresden den Betrieb 
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einer gro.Beren Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik, um den Einflu.B 
der Beschaftigung auf die Zahne der Arbeiterschaft festzusteIlen. 
Hierbei nahm der Arzt bei zahlreichen Arbeitern Einblicke in die 
MundhOhlen vor. Es zeigte sich, da.B nicht aIle Beschaftigungsarten 
gleicbma.Big schadlich auf die Zahne einwirken. Den bedenklichstElll 
ZerfaIlder Zahne wiesen die Leute derjenigen Abteilungen auf, in 
denen die Luft mit Zucker staub geschwangert ist, z. B. in den Mahl
raumen. Ferner erwiesen sich die Arbeiten in der Bonbonkocherei 
als sehr schadlich. Hier sind besonders diejenigen Leute sehr gefahrdet, 
die dauernd abschmecken miissen, ob die Zuckermasse den erforder
lichen Zusatz von Fruchtsaure besitzt, weil hier zu der Wirkung des 
Zuckers noch die unmittelbare Wirkung der scharfen Fruchtsaure 
hinzukommt. Gefahrdet sind auch diejenigen Arbeiter, die durch 
Lippenproben feststellen, ob die Masse die richtige Temperatur fiir 
die Weiterverarbeitung hat, z. B. in der Pralineabteilung. Vorschrifts
ma.Big solI dies zwar mit dem Thermometer festgesteIlt werd~n. In 
Wirklichkeit kostet das aber zuviel Zeit, so da.B die Leute immer wieder· 
auf die Lippenprobe zuriickkommen. Dieses Verfahren ist leider auch 
in Riicksicht auf die Verbraucher nicht einwandfrei, da der Schoko
ladengu.B nicht so hei.B ist, da.B Krankheitskeime darin absterben. In 
den an sich nicht besonders gefahrdeten Betriebsabteilungen treten 
starke Schadigungen durch das fortgesetzte Naschen an£. Ein Wider
willen gegen den dauernden Genu.B der Sii.Bigkeiten scheint bei den 
Ar beitern nicht einzutreten." (Dresden.) 

Niederlande. 
1914. 

Untersuchung von Druckereilehrlingen fand bei 1201 Kna
ben und 153 Madchen statt. Von ersteren wurden 124, also etwa 10%, 
als behaftet mit dem oder jenem Gebrechen befunden, und zwar lag 
lOmal Verkiirzung eines Beines, 3 mal Kyphose, lOmal Skoliose, 4mal 
Kyphoskoliose, 8 mal Hiihnerbrust, 10 mal Vergro.Berung der Tonsillen, 
8 mal Leiatenbruch, 10 mal Taubheit infolge Otitis media, 6mal Struma 
vor. Eine Reihe anderer Leiden fanden sich bei je 1-3 Knaben. Nicht 
eingerechnet sind hier 20 FaIle von X-Beinen und 223 von Plattfu.B, 
dann eine Reihe leichterer Augenleiden (Blepharitis, Konjunktivitis, 
Strabismus u. a., zusammen 50 FaIle). Auch litten 4,4% der Knaben 
an Albuminurie. 

Infolgedessen wurden 983 oder 82 % der Burschen als geeignet, 
66 oder 5,5% als ungeeignet fiir den Beruf angesehen. 

Die Resultate der Untersuchung der 153 Madchen und Frauen 
bieten weniger Interesse, da sich dieselben iiber mehrere Altersklassen 
(12-31 Jahre) erstreckten und viele schon eine andere Berufstatigkeit 
hinter sich hatten. 
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Anhang. 

England. 
Berieht des Munitionsarbeiter - Gesundheitskomitees an den Munitions

minister betrefiend Gewerbekrankheiten in der Munitionsindustrie. 

1916. 

Spezifische Gewerbekrankheiten. 
Gewisse berufliche Betatigungen sind mit gewissen Gesundheits

gefahren verbunden, bedingt durch Blei, Tetrachlorathan, nitrose Gase 
und einzelne Explosivstoffe, die alle ernstIiche und mitunter tOdIiche 
Krankheiten verursachen konnen, wahrend die Beriihrung mit Trinitro
toluol, Tetryl, Knallquecksilber und ge~ssen Schmier- und Kiihlmitteln 
in der Metalldreherei lastige Hauterkrankungen zur Folge haben kann. 
Das Komitee ist iiberzeugt davon, daB obige Liste fiir die MogIichkeiten 
des Auftretens von Gewerbekrankheiten in der Munitionsindustrie 
nicht erschopfend ist, aber andererseits der Anschauung, daB es nicht 
zweckmaBig ware, andere Tatsachen von geringerer Bedeutung mit
zuteilen. Die Zahl der den Gefahren ausgesetzten Arbeiter, nicht gar 
groll, wenn man jede einze.Ine ~ankheit fiir sich betrachtet, ist im 
ganzen recht betrachtlich, und wenn keine Vors~chtsmaBregeln getroffen 
wiirden, bestande. ein Zusammenhang mit der Hohe der Erzeugung. 
Worin diese MaBregeln bestehen, solI unten kurz auseinandergesetzt 
werden. Die medizinische Seite der Sache wird nur insoweit beriihrt, 
als dies fiir das Verstandnis der MaBnahmen notig erscheint. 

Blei. 

2. Erkrankung und ihre Ursachen. Die Arbeiter kommen 
bei verschiedenen Arbeitsprozessen in der Munitionsindustrie mit Blei 
und seinen Verbindungen in Beriihrung: Bei der Verhiittung von Blei 
und Zink; bei der Herstellung von Bleiblechen und Bleikugeln; in der 
Feilenhauerei beim Harten und Tempern der Metalle; beim gewohnlichen 
Verzinnen; in der Installation und Loterei; in der Akkumulatoren- und 
Kautschukfabrikation; endlich durch Bleifarben und Mennige. In der 
Industrie gelangt das Blei gewohnlich durch Einatmung von Bleistaub 
und -dampf in den Korper. Das Blei neigt zur Aufspeicherung im 
Korper und sorgfii.ltige Unternehmungen haben zur Annahme gefiihrt, 
daB eine tagliche Aufnahme von etwa 2 mg Blei, als Staub oder Dampf 
eingeamtet, zuchronischer Vergiftung fiihrt. Das Blei kann auch durch 
den Verdauungstrakt in den Korper gelangen, wenn man mit ungerei: 
nigten Handen iBt oder wenn man mit bleibeschmutzten Handen 
Tabakspfeifen oder andere Gegenstande in den Mund steckt. Blei ist 
ein kumulatives Gift, das will heiBen, auch kleine Dosen, Tag fiir Tag 
aufgenommen, sammeln sich und verursachen schlieBIich eine Er
krankung. Die blaue Linie am Zahnfleischrand ist ein Zeichen der 
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Bleiaufnahme, Kopfschmerz, Kolik, Verstopfung und ausgesprochene 
Blasse sind ausgesprochene Krankheitserscheinungen. 

3. VorbeugungsmaBregeln. Schutz gegen Einatmung von Blei
staub und -rauch soll im wesentlichen durch die Verordnung erreicht 
werden, die das Ministerium des Innern auf Grund des Fabrikgesetzes 
vom Jahre 1901, § 79, fiir die wichtigsten mit der Verarbeitung von Blei 
und seinen Verbindungen beschaftigten Betriebe erlassen hat. Wahrend 
der Wirksamkeit dieser Verordnungen ist die Zahl der Bleivergiftungen in 
den letzten 15 Jahren trotz der Zunahme der Industrie nicht bloB an 
der Zunahme verhindert, sondern auf die HaUte reduziert worden. Ein
atmung von Blei in Gestalt von Staub und Dampf kann nur dann mit 
Sicherheit vermieden werden, wenn man die Entstehung von Staub 
verhindert (z. B. durch Feuchthalten alles Bleimaterials) und wenn 
man verhindert, daB Bleirauch an einen Arbeitsplatz gelangt. Doch 
gibt es Arbeitsprozesse, bei denen die Entstehung von Staub oder das 
Entweichen von Dampf unvermeidlich ist. Unter solchen Umstanden 
ist die Anwendung von Absaugevorrichtungen, die den Staub oder 
Rauch an der Entstehungsstelle vom Arbeitsplatze entfernen, zweck
maBig. Respiratoren mogen in wenigen Ausnahmefallen angewendet 
werden, als Schutz gegen Staub ist aber nur eine geringe Zahl von 
Respiratorentypen wertvoll, und kein einziger ist angenehm zu tragen, 
wahrend es keinen Respirator gegen Dampfe gibt, der auf die Dauer 
bei der Arbeit getragen werden kann. 

4. Um den Eintritt von Blei in den Verdauungsapparat zu ver
hindern, sollen folgende MaBregeln getroffen werden. 

a) Das Tabakrauchen solI an allen Orten, wo mit Blei gearbeitet 
wird, verboten werden. 

b) Niemandem solI gestattet werden, in den Baumen fiir Bleiarbeit 
eine Mahlzeit einzunehmen oder iiberhaupt wahrend der fiir die Mahl
zeiren bestimmten Zeiten daselbst zu verweilen. 

c) Es miissen Vorsorgen getroffen werden, damit die Arbeiter an 
einem andern Orte speisen konnen. 

d) Spezielle Waschgelegenheiten miissen vorgesehen werden l ). 

Diese MaBregel erfiillt nur dann ihren Zweck, wenn eine geniigende 
Anzahl reiner Handtiicher, Seife und Nagelbiirsten zur Verfiigung 
stehen. 

1) Ihre Beschaffenheit solI nach den Fabrikverordnungen folgendermal.len 
sein: Die Waschvorrichtungen miissen in einem gedeckten Raum sein, reinlich 
sowie in gutem Zustande erhalten werden, und zwar muB entweder 

a) ein Wassertrog mit glatter, undurchlassiger Oberflache (versehen mit 
einem weiten AbfluBrohr ohne Pfropfen) und von einer Lange, dal.l auf je 
5 Personen 65 cm kommen, ferner muB ein konstanter ZufluB von warmem 
Wasser aus Zapfen oder Strahlen in Distanzen von 65 cm vorhanden sein, oder 

b) ein Waschbassin fiir je 5 Personen mit einem weiten, durch einen 
Pfropfen verschlieBbaren AbfluBrohr oder ein Trog, der ein solches besitzt; es 
muB entweder einen konstanten ZufluB von kaltem und heiBem Wasser haben 
oder auch von warmem Wasser, oder, wenn konstanter ZufluB von erwarmtem 
Wasser undurchfiihrbar ist, so muB kaltes ununterbrochen zuflieBen und heiBes 
stets bei der Hand sein, wenn es gebraucht wird. 
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5. Der Arzt kann die Bleivergiftung erkennen, und die Anwesenheit 
von Bleisymptomen bedeutet, daB der Arbeiter von der Bleiarbeit zu 
einer anderen zu versetzen ist. Die Verordnungen verlangen von Unter
nehmern, welche Arbeiter bei irgendeiner Bleiarbeit beschaftigen, daB 
diese periodisch von einem Arzt untersucht werden, der das Recht zur 
Suspendierung von der Bleiarbeit besitzt. Diese Art der arztlichen 
Uberwachung hat sich als so wertvoll erwiesen und ist weiterhin auch 
soviel von nicht unter die Verordnungen fallenden Industrien uber
nommen worden, daB das Komitee wiinscht, es moge dieses Verfahren 
ffu alle Betriebe verlangt werden, in denen Bleioxyd oder andere Blei
verbindungen auf dem Gebiete d~r Munitionserzeugung verwendet 
werden. Bei'der Verwendung von metallischem Blei (z. B. bei Kugel
erzeugung) ist die Vergiftungsgefahr recht gering, die arztliche Uber
wachung daher minder notwendig. 

Trinitrotoluol. 
6. Die Krankheit und ihre Ursa chen. Trinitrotoluol (auch 

unter dem Namen Trotyl und TNT. bekannt) ist ebenso wie Dinitro
benzol eine Substanz, deren Verarbeitung mit Rucksicht auf ihre giftige 
Natur unter ein Regulativ fant. Der ausgedehnte Gebrauch, der von 
diesem Stoffe gemacht wird und eine Folge des zunehmenden Bedarfes 
an hochexplosiven Korpern war, hat seine giftigen Eigenschaften her
vortreten lassen. Arbeiter, die mit der Herstellung und dem Verladen, 
sei es des reinen Stoffes, sei es gemischt mit anderen, beschaftigt waren, 
wurden mit merkwfudigen Krankheitserscheinungen behaftet gefunden, 
so mit Kopfschmerz, Ekzem, Appetitverlust. AuBergewohnliche FaIle, 
wie p16tzliches Zusammensturzen nach Arbeit von wenigen Stunden 
an einem heiBen Tage, kommen vor, in der Regel aber sind dieAnfangs
erscheinungen leicht und verschwinden rasch, wenn die Einwirkung 
des Giftes aufhOrt. Wenn der Arbeiter hingegen weiter dem Stoffe 
ausgesetzt bleibt, so treten schwerere Symptome auf, wie Zyanose 
(aschgraue Gesichtsfarbe und livide Verfarbung der Lippen), Kurz
atmigkeit, Erbrechen, Anamie, Herzpalpitationen, gallig gefarbter Harn, 
Verstopfung, rascher schwacher PuIs, Gliederschmerzen und Gelbsucht; 
in wenigen Fallen ist starke Gelbsucht mit Lebensgefahr aufgetreten, 
auch todliche Fane sind vorgekommen. 

7. VerhiitungsmaBnahmen. Trinitrotoluol dfufte ebenso wie 
die Nitroderivate des Benzols durch Einatmung von Staub und Dampf, 
im Wege der Haut und durch den Verdauungstrakt aufgenommen 
werden. Folgende MaBnahmen waren zu treffen: 

a) Alles muB geschehen, um das Entstehen von Staub und das 
Entweichen von Dampfen in die Luft an den Arbeitsplatzen zu ver
hindern. Personen, die mit dem Verpacken von Trinitrotoluol oder 
mit anderen Arbeiten beschaftigt sind, bei denen Staubbildung unver
meidlich ist, sollen zum Tragen von Respiratoren verhalten werden. 
Beim Schmelzen gibt Trinitrotoluol Dampfe ab, und es mussen MaB
nahmen zu deren Absaugung an der Entstehungsstelle getroffen werden, 
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so daB keine an den Arbeitsplatz entweichen. Dies kann geschehen, 
indem das das geschmolzene Trinitrotoluol enthaltende GefaB mit einem 
Helm umgeben wird, der in einem 61/ 2 m langen empor fiihrenden 
Kanal ausmiindet und am Ende mit einer Schornsteinkappe gedeckt 
ist. Die Arbeits6ffnungen an diesem Helm diirfen nur so groB sein, 
als es fiir die n6tigsten Arlteiten unvermeidlich ist. 

b) Zum Schutze der Haut miissen D'berkleider getragen werden, 
die am Nacken und an den Gelenken dicht anschlieBen und am Armel 
nicht offen stehen. Fest genahte Lederhandschuhe wurden empfohlen; 
dabei muB die Offnung des Handschuhs so gelegen sein, daB sie beim 
Tragen unter das D'berkleid zu liegen kommt. W () Frauen beschaftigt 
werden, miissen sie Kopftiicher tragen. 

c) Um die Aufnahme von Gift durch den Mund zu verhindern, 
miissen dieselben VorsichtsmaBregeln getroffen werden wie beim Blei 
(s. oben § 4). Vorsorge fiir entsprechende Waschvorrichtungen und 
Erhaltung derselben ist besonders wichtig. Die Produktion wurde so 
dringend verlangt, daB in manchen Betrieben vor Fertigstellung des 
Gebaudes damit begonnen wurde. Daselbst ereigneten sich dann zahl
reiche Falle schwerer Dermatitis (Ekzem)1) und verursachten erhebliche 
St6rungen bei der Erzeugung; sobald entsprechende Waschvorrich
tungen beschafft waren, h6rten diese St6rungen auf. 

d) Die Zeit, wahrend welcher der Arbeiter der Schadlichkeit aus
gesetzt sein darf, soll m6glichst beschrankt und darf nicht durch trber" 
stunden iiberschritten werden. 

Die allmahlich fortschreitende Wirkung des Giftes erlaubt es, weitere 
VorsichtsmaBregeln zu treffen. Periodische arztliche Untersuchung der 
Arbeiter, verbunden mit der Vollmacht fiir den Arzt, krank befundene 
Personen von der Arbeit auszuschlieBen, sollte daher eingefiihrt werden; 
dies ist auch tatsachlich in ausgedehntem MaBe mit gutem Erfolge 
durchgefiihrt worden. 

Die Notwendigkeit von SchutzmaBnahmen wurde kiirzlich durch 
den Tod einer 22jahrigen Arbeiterin vor Augen gefuhrt. Diese war 
nur durch 5 W ochen in der Munitionsindustrie beschaftigt und dem 
Staub ausgesetzt, der beim Arbeiten mit Pulver entstand und eine 
maBige Menge Trinitrotoluol enthielt. Sie pflegte ihre 5 Meilen von 
dem Betriebe entfernt gelegene Wohnung oft ohne genugendes Fruh
stuck um 4 Uhr 45 Min. vormittags zu verlassen; es war nicht 
dafiir gesorgt, daB sie beim Eintreffen an der Arbeitsstatte um 
6 Uhr morgens Nahrung erhielt. Die Waschgelegenheiten waren 
primitiv, Aborte und trberkleider nicht entsprechend, die pers6n
liche trberwachung ungeniigend. 1m gleichen Betriebe ereigneten 
sich 6fters minder schwere Erkrankungen. Vermutlich k6nnen der-

1) Ein zweckmaBig befundenes Mittel zur Verhiitung von Ekzem ist eine 
Mischung von 2 Teilen Rizinusol mit 1 Teil Lanolin. Diese Mischung ist nach 
dem Waschen am SchluB der Arbeit in die Raut einzureiben und soUte in den 
W aschr~umen fiir den aUgemeinen Gebrauch aufgesteUt werden. 

Gewerbekrankheiten. 1914-1918. 17 
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artige Faile durch Achtsamkeit auf Details vermiooen werden, ins
besondere aber durch Vermeidung von Staub und Sorge fiir geniigende 
Nahrung vor Beginn der Arbeit. 

Tetryl (Tetranitromethylanilin). 

8. Die Krankheit und ihre Ursa chen. Die Arbeit mit diesem 
Explosivmittel verursacht leichten Staub, der zu schwerem Ekzem 
fUhren kann. Die Empfindlichkeit ist individuell verschieden; manche 
Personen scheinen so gut wie immun, wahrend andere kaum einen 
Raum betreten diirfen, wo mit Tetryl gearbeitet wird, ohne schwer zu 
erkranken. Die bisherigen Beobachtungen sprechen dafiir, daB dies 
vom verschiedenen Feuchtigkeitszustande der RalJ.t bei verschiedenen 
Individuen abhangt. Die am haufigsten affizierten Teile sind die 
Konjunktiven, die Nasenlocher und das Kinn. Arme und Rande er
kranken weniger oft, und darin unterscheidet sich das Tetrylekzem 
von dem durch Trinitrotoluol verursachten, das mit Vorliebe Unter
arme und Rande befailt. Die Tetrylarbeiter leiden auch oft an Kopf
weh, Schwache und Appetitmangel in verschiedenem Grade; doch ist 
dem Komitee berichtet worden, daB bisher keine lebensgefahrliche 
Erkrankung dem Ministerium des Innern gemeldet worden ist. 

9. VerhiitungsmaBnahmen. Die wichtigsten MaBnahmen sind 
~olgende: 

a} Vermeiden des Austretens von Staub dadurch, daB die Arbeit 
in Glaskasten ausgefiihrt wird, welche Armoffnungen zum Einfiihren 
der Rande besitzen. 

b}- Beistellung von Schleiern fiir die Arbeiter zum Schutze des 
Gesichts. 

c} Wenn keine Schleier getragen werden, Puder von einfacher Zu
sammensetzung (etwa eine Mischung von 1 Teil Zinkoxyd und 2 Teilen 
Starke) zum Bestreuen des Gesichts vor Arbeitsbeginn. 

d} Beschaffung entsprechender Waschgelegenheiten (s. FuBnote 
S. 257) und Aneiferung, nach dem Waschen eine Salbe zu verwenden 
(s. obige FuBnote). 

e} AusschluB besonders empfindlicher· Leute von der Arbeit. 
10. Abgesehen von dieser Neigung, Ekzem hervorzurufen, schadigt 

Tetryl Raut und Raare. Um dies zu vermeiden, sollen Oberkleider 
und Randschuhe getragen werden, ebenso wie sie fUr Trinitrotoluol
arbeiter empfohlen wurden (s. § 7 oben); wo Frauen beschaftigt sind, 
sollen sie Kopftiicher haben. 

Knallquecksilber (CN0 2}Hg. 

ll. Die Krankheit und ihre Ursachen. Bei der Erz~:Qg.llng. und 
Verwendtmg von Knallquecksilber besteht die Gefahr der Quecksilber
vergiftung unddes Auftretens von Ekzem. Mit Riicksicht auf die ge
ringen in Betracht kommenden Mengen sind die Symptome des Merku
rialismus selten ausgepragt, doch kommt ein blauer Saum am. Zahn-
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fleisch (? - Ref.) vor; Appetitlosigkeit, Kopfschmerz und nervose Er
scheinungen sowie Depression konnen vorkommen. Letzteres Symptom 
ist wichtig nicht allein wegen der Diagnose, sondern hauptsachlich 
als Zeichen dafiir, daB der Arbeiter die gefahrliche Beschaftigung ver
lassen solI, die eine sichere Rand und einen klaren Kopf verlangt. 
Auch Ekzem der Rande, der Unterarme und des Gesichtes kommt vor 
und kann ernste Formen annehmen. 

12. Schu tzmaBnahmen.Diese bestehen 
a) in der Fiirsorge fUr Arbeitskleider und entsprechende Wasch

gelegenheit, 
b) in Versetzung der spezifisch Erkrankten zu anderen Arbeiten, 
c) inarztlicher Uberwachung iiberall dort, wo die Arbeiter dem 

Gifte stark ausgesetzt sind. 

Tetrachlorathan. 

13. Die Krankheit und ihre Ursachen. Tetrachlorathan ist 
eine nicht brennbare Fliissigkeit und ein Losungsmittel fiir Azetat und 
Zellulose. Es ist ein Bestandteil des Firnisses, mit dem das Segel
tuch der Tragflachen und die Bander der Aroplane gestrichen werden, 
und auch die Korper der Aroplane, damit so eine Impragnierung mit 
Zellulose erfolgt, urn sie undurchlassig fiir Feuchtigkeit und Luft zu 
machen. Die Fliissigkeit ist bei gewohnlicher Temperatur fliichtig, 
der Dampf riecht nach Chloroform und ist ein wirksames Anasthetikum; 
da er doppelt so schwer ist wie Luft, hat er die Tendenz, zu Boden zu 
sinken. Die Giftwirkung hangt nicht allein von der in der Luft ent
haltenen'Dampfmenge, sondern auch von der Dauer der Einatmung 
abo Auch kleine Menge:p., durch lange Zeit eingeatmet, bewirken 
Schwache, Appetitverlust, Obstipation und Magenschmerzen; dann in 
schwereren Fallen Gelbsucht, Leberatrophie, BewuBtlosigkeit und Tod. 

14. VorsichtsmaBregeln. Das Komitee ist froh, zu horen, daB 
ein brauchbarer Firnis gefunden wurde, der dieses Gift nicht enthalt, 
doch erfolgt gegenwartig die Lieferung seiner Bestandteile nicht in 
geniigendem MaBe, urn den Bestellungen nachzukommen. Einstweilen 
miissen bestimmte MaBnahmen getroffen werden, urn die Gefahr, die 
der Gebrauch des Giftes verursacht, zu vermindern. 

, a) Die Anzahl der mit der Verarbeitung des Giftes Beschaftigten 
muB moglichst beschrankt werden. Das Firnissen muB an Orten aus
gefiihrt werden, wo keinerlei andere Arbeit getan wird. Friiher, bevor 
man die giftige Natur des Stoffes kannte, wurde diese Vorsicht auBer 
acht gelassen und andere Arbeiter hatten unter dem Gift zu leiden. 

b) Fine entsprechende Absaugung der Dampfe muB stattfinden. 
'Venn diese geniigen solI, urn die schweren Dampfe zu entfernen, muB 
die Luft am besten mit mechanisch betriebenen Ventilatoren durch 
Abziige, deren Miindungen am Boden oder nahe demselben liegen, 
etwa 30mal stiindlich erneuert werden. Fiir den Zustrom frischer Luft 
muB durch in groBerer Rohe angebrachte Offnungen gesorgt werden, 

17* 
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deren Gesamtquerschnitt mindestens dreimal so groB sein soIl als del' 
del' Abziige. 

c) Das Verweilen del' Arbeiter in den Arbeitsraumen wahrend del' 
Mahlzeiten darf nicht gestattet werden. 

d) Das Firnissen hat soweit wie moglicn abwechselnd mit anderen 
Arbeiten stattzufinden. 

e) Die Zeit, wahrend welcher die Leute del' Gefahr ausgesetzt sind, 
ist auf ein Minimum zu reduzieren und durch "Oberstunden nicht 
zu verlangern. Die oben angefiihrte Ventilation geniigt bloB, um die 
Menge des eingeatmeten Dampfes soweit zu vermindern, daB fiir die 
gewohnliche Arbeitszeit keine Gefahr besteht. Verlangerung diesel' 
Zeit bewirkt nicht allein VeFlangerung del' Zeit del' Giftgefahr iiberhaupt, 
sondern im Einzelfalle auch Zunahme del' Gefahl', weil sie bereits Er
miidete, mindel' Widerstandsfahige trifft. 

f) Periodische arztliche Untersuchung mit dem Rechte des Arztes, 
.erkrankte Personen von der Arbeit zu entfernen, ist vorzusehen. 

Beziehungen zwischen personlicher Gesundheit und gewerb
lichen Giften. 

15. Die bisher besprochenen Gifte haben die eine gemeinsame 
Eigenschaft: a) daB vor dem Eintritt von Krankheitserscheinungen 
eine mehr oder weniger lange Giftwirkung stattgefunden haben muB, 
undb) die verschieden groBe individuelle Empfindlichkeit. Es kann 
vorkommen, daB Leute erst nach lange fortgesetzter Arbeit sichtbar 
erkranken, wahrend andere gleich von Anbeginn zu leiden haben und 
spater trotz unveranderter Arbeitsbedingungengesund bleiben. Diese 
offenkundigen Verschiedenheiten hangen vermutlich von den wechseln
den Zustanden personlicher Gesundheit ab, indem ein Individuum 
einer Giftdosis gegeniiber resistent bleiben kann, der es ein andermal 
im Zustande der "Obermiidung- und geringen Widerstandsfahigkeit 
erliegt. Erhaltung eines tadellosen Gesundheitszustandes ist daher 
fiir die diesen Giften ausgesetzten Arbeiter wichtiger als fur andere. 
Von besonderer Bedeutung aber sind zwei Momente. 

a) Die Arbeiter diirfen nicht niichternen Magens an die Arbeit 
gehen, denn die Erfahrung lehrt, daB hungrige und schlecht genahrte 
Arbeiter leichter als andere den Schadlichkeiten erliegen. Solche Leute 
sollten zunachst 1/41 Milch oder Kakao erhalten, bevor sie morgens 
an die Arbeit gehen. Dieses Verfahren wurde, wie dem Komitee mit
geteilt worden ist, in Betrieben, woVergiftungsgefahr besteht, durch 
viele Jahre mit bestem Erfolge angewendet. Gegenwartig soUte diese 
Einrichtung, da Frauen - die im allgemeinen um ihre Ernahrung 
weniger besorgt zu sein pflegen als die Manner - in weitem AusmaBe 
beschaftigt werden, nach Ansicht des Komitees in giftgefahrdeten Be
trieben weitgehend in Gebrauch kommen. AuBerdem zeigen Studien 
iiber den Arbeitserfolg, daB im allgemeinen in Fabriken in der Zeit 
von 6--8 Uhr friJ.4 weniger Arbeit geleistet wird als nach der Friih-
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stiickspause. Das Komitee glaubt, daB dies in weitem MaBe darauf 
zuriickzufiihren.ist, daB der Arbeiter, ohne vorher Nahrung eingenom
men zu haben, in die Fabrik eilt. Die Errichtung von Kantinen in 
den Munitionsfabriken, die in einem friiheren Gutachten verlangt wurde, 
wiirde auch nach dieser Richtung hin ein wirksames Mittel sein. 

(3) Arbeiter in giftgefahrdeten Betrieben soUten sorgfaltig aus
gewahlt werden. Nur gesunde, niichterne Leute waren daselbst ein
zustellen. 

Nitrose Gase. 

16. Der gegenwartig herrschende Bedarf an Explosivmitteln, fast 
durchweg Produkten der Nitrierung, hat eine vermehrte Gefahr der 
Vergiftung mit nitrosen Gasen zur Folge gehabt, nicht allein bei den 
Nitrierungsprozessen, sondern auch bei der Fabrikation der hierzu 
notigen Salpetersaure. Eine Denkschrift, betreffend die Gefahr, die 
mit diesen Dampfen verbunden ist, insbesondere mit Riicksicht auf die 
gegenwartigen Verhaltnisse, ist kiirzlich vom Departement fiir Fabriken 
des Ministeriums des Innern herausgegeben worden und das Komitee 
meint, es ware vorteilhaft, wenn die Aufmerksamkeit der Unternehmer 
auf dieses Memorandum gelenkt wiirde: 

Bei der Herstellung von Salpetersaure und ihrer Verwendung zu 
verschiedenen Zwecken, insbesondere zur Fabrikation von Explosiv
mitteln, besteht die Gefahr, daB nitrose Dampfe am Arbeitsplatz ent
weichen. Die volle Wirkung dieser Dampfe fiihlt man nicht sofort, 
und oft setzen die Leute trotz Warnung vor der Gefahr die Arbeit fort 
und atmen, ohne es zu bemerken, todliche Dosen ein. 

In solchen Fallen bekommen die Betroffenen einen Hustenreiz, der 
immer arger wird, bis sie 3-4 Stunden nach der Einatmung der Dampfe 
ernstlich krank werden. Es stellt sich Kurzatmigkeit und Kollaps ein; 
mitunter treten diese Erscheinungen nach ArbeitsschluB auf dem Heim
wege auf. Die Schleimsekretion wird ungemein reichlich, oft kommt 
es zum Erbrechen, wobei die Luftwege freier werden. Die Kongestion 
der freien Bronchien und Lungenblaschen nimmt zu, und wenn das 
Leben 48 Stundcn erhalten bleibt, so entwickelt sich eine entziindliche 
Anschoppung der Lunge. Haufiger tritt innerhalb 30 Stunden der Tod 
ein, wobei das BewuBtsein bis zum Ende erhalten bleibt. 

Nicht jeder Fall mit deutlichen Anfangssymptomen geht ungiinstig 
aus, und auch nach ausgesprochenem Kollaps und Dyspnoe kann Hei
lung stattfinden. 

SchutzmaBnahmen. -Uberall dort, wo die Mogllchkeit des Ent
weichens von Dampfen besteht, Bollen Warnungen angebracht werden, 
die aIle Beschaftigten auf die Gefahr des Verweilens in Raumen auf
merksam machen, welche nitrose Dampfe enthalten. Taucherhelme 1) 

von einem Typus, der leicht und rasch angelegt werden kann, und die 
mit Frischluftzufuhr versehen sind, sollen an leicht erreichbaren Stellen 

1) Solche Helme sind zu beziehen von Siebe, Gorman & Co., Ltd. 187, 
Westminster Bridge Road, London S. E. 
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vorhanden sein und ihre Brauchbarkeit soll mindestens einmal im 
Monat ausprobiert werden. Respiratoren, die gegen Staubeinatmung 
brauchbar sind, sind zwecklos gegen Gase und sollen nicht getragen 
werden. 

Behandlung. Folgendes Verfahren kann bis zum Eintreffen 
eines Arztes Anwendung finden: Man lasse den Patienten niederlegen, 
wickie ihn warm ein, sorge fiir frische Luft. Wenn er im Gesicht blau 
ist, gebe man ihm Sauerstoff zum Einatmen; wenn ihm iibel ist, so 
gebe man ihm eine warme lO%ige Lasung von Salz in Wasser zu trinken, 
bis die Ubelkeit vorbei ist. Man schicke sofort nach dem Arzt. Auch 
scheinbar nur leicht affizierte Personen diirfen nicht allein nach Hause 
gehen gelassen werden, bevor dies nieht ein Arzt erlaubt hat. 

Dermatitis. 

17. Die Krankheit und ihre Ursaehen. Das Auftreten sehwerer 
Dermatitis oder Ekzeme dureh Einwirkung von Trinitrotoluol und 
Tetryl ist schon besprochen worden, desgleiehen dureh die von Knall
queeksilber. Abgesehen von diesen speziellen Substanzen aber kann 
Ekzem bei Munitionsarbeitern in Maschinenfabriken auftreten, die 
mit gewissen zum Schmieren und Kiihlen der ¥etalle dienenden Fliissig
keiten in Beriihrung kommen. Es gibt zwei Formen von Hautentziin
dung, die auch zusammen vorkommen kannen: a) gelbe Pusteln und 
b) mehr allgemeine Entziindungserseheinungen, die sieh in typisehen 
Fallen zu t'ypisehem nassendem Ekzem entwickeln. Die eitrigen 
Pusteln und Geschwiire entwiekeln sieh vermutlich von Talgdriisen 
und Haarfollikeln aus, welehe sieh verstopfen und infiziert werden, 
wobei die beschmutzten Kleider die alige Masse hineinreiben. Die 
allgemeine Entziindung wird mehr dureh die direkte Wirkung der ver
wendeten Fliissigkeit hervorgerufen. 

18. SehutzmaBregeln. Reine Uberkleider und Sorge fiir Waseh
gelegenheit mit heiBem Wasser sehiitzen vor der Entwieklung der 
Pusteln und Gesehwiire. Das Komitee hat beobachtet, daB in den 
Betrieben selten zweckmaBige Einriehtungen bestehen, damit sieh das 
Personal naeh ArbeitssehluB reinigen kanne. Es glaubt daher, daB 
solehe Einriehtungen, ganz abgesehen von der Gesundheitsfrage, als 
ein notwendiger Bestandteil der Einriehtung jedes Betriebes anzusehen 
waren. 

Die Erfahrung hat gelehrt, daB selbst ein nur sehwaeher Zusatz 
eines Antiseptikums zu den Sehmieralen und Kiihlmitteln, etwa 1 % 
Kar bolsaure oder ein anderes Antiseptikum, das dem Teer entstammt, 
das Auftreten von Ekzem verhindert. Das Komitee hat mit Befrie
digung zur Kenntnis genommen, daB sogenannte antiseptisehe Sqhmier
und Kiihlmittel in den Maschinenfabriken rasch in den allgemeinen 
Gebraueh kommen, und daB heute die Ekzemfalle weniger haufig sind 
als friiher. Das Komitee ist der Anschauung, daB gute Waschgelegen
heiten ein machtiges Praventivmittel gegen Ekzem sind. 
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Zusammenfassung. 

19. Die MaBnahmen zur raschen Behandlung aller Krankheitsfalle 
und Verletzungen sind von besonderer Wichtigkeit in allen Betrieben, 
wo mit Giften gearbeitet wird. Die Art und Ausdehnung derselben ist 
bereits im Memorandum des Komitees: "Erkrankungen 'und Ver
letzungen" (Memorandum Nr. 10) besprochen worden. Jedem Arbeiter 
und uberhaupt jeder in einem solchen Betriebe angestellten Person 
sollte eine sorgfaltige BelehDlng zuteil werden. 

20. Verschiedene Blatter und Memoranden, welche die Gewerbe· 
krankheiten und ihre Verhiitung eingehender behandeln, sind von der 
Abteilung fiir Fabriken im Ministerium des Innern herausgegeben 
worden. Das Komitee anerkennt die ihm von Herrn Dr. T. M. Legge, 
medizinischem Chefgewerbeinspektor, bei der Abfassung des vorliegen
den Memorandums geleistete wertvolle Hilfe. 

Februar 1916. 
E. A. Pelham, 

Sekretar. 

Fiir das Komitee 
George Newman M.D., 

Obmann. 



Alphabetisches Sachregister. 

Abdeckerei 210. 
Abfallspinnerei. 
Abmagerung. 
Abortanlagen 25. 
Absaugevorrichtungen45, 53, 71, 72, 74. 

75,87, 103, llO, ll3, 118f£., 131, 133, 
l~l~l~l~l~l~l~ln 
186,198,200,227,233,255. 

Abziehbilder 6, 48, 53. 
Aerographen 123. 
Aeroplan s. Flugzeuge. 
Arztemangel 27. 
Athan 115, 116. 
Ather 8, 209. 
Athylazetat 126. 
Athylalkohol 126, 209. 
Athylen 5, 115, 116, 149. 

. Atzen 99, 133, 242. 
Atzkalk 234. 
Atznatron 3, 52, 89, 95; 245, 249. 
Akkumulatoren 6, 31, 37, 40, 42, 48, 

54, 59, 60, 88, 92. 
Akne 133, 137, 152, 153,240. 
Alkoholiker 41, 172, 173, 182, 183, 191, 

200, 208. 
Alleinarbeiten, Gefahren 5. 
Amalgamieren 100. 
Ameisensaure 112, 113. 
Amidoverbindungen 24. 
Ammoniak 4, 8, 209. 
Ammoniaksalpeter 187, 234. 
Ammoniumsulfat 85, 94. 
Ammonpulverfabrik 69, 102. 
Amylazetat 117, 123. 
Amylen 149. 
Anamie s. Blutarmut. 
Anilin 5, 154, 155, 160, 163. 
Anstreicherei s. Malerei. 
Anthrax s. Milz brand. 
Anthrazen 133. 
Antimon 52. 
Anzeigepllichtige Erls:rankungen 9, 193, 

216. 
Appreturmittel 235. 
Arbeiter, minderleistungsfahige 12, 16, 

17, 24, 30, 201. 

Arbeiterschutz, Technischer 2. 
Arbeiterwechsel 166, 174, 180. 
Arbeitskleider 13, 24, 58, 59, 72, 75, 82, 

111, 145, 173, 183, 191, 198, 211, 
246, 257, 259, 262. 

Arbeitsraume 25, 229. 
Arbeitsschichten 17, 74. 
Arbeitswechsel 31, 33, 42, 82, 137, 164, 

198, 208. 
Arbeitszeit 111, 129, 167, 182. 
Armaturenfabrik 76. 
Arsen 6, 81. 
Arsenhiitten 81, 82. 
Arseniksaure Salze 81. 
Arsenpemphigus 89. 
Arsentrichlorid 86. 
Arsenvergiftung 6, 84, 87 . 
Arsenwasserstoff 1, 83 ff. 
Atmungsorgane, Erkrankungen 21, 26, 

61, 72, 74, 82, 85, 91, 95, 98, 101, 
112, 126, 134, 166, 175, 177, 184, 
188, 196, 223, 225, 261. 

Augenbindehautentziindung 1, 4, 70, 
72, 73, 74, 82, 85, 93, 114, 126, 134, 
147, 184, 189, 202, 248 ff, 253, 258. 

Augenglaser 72, 146, 148, 248, 250, 251. 
Augenkrankheiten 69, 146, 154, 248 ff. 
Ausschlage s. Hauterkrankungen, Ek-

zem. 
Automobilfabrik 129, 142. 
Aviatol 112ff. 
Azetatlack 114, 117, 118. 
Azeton 8, 71, 115, 117, 123, 127, 129, 

151. 
Azetylenloterei 91. 
Azetylzellulose 124, 128, 129. 

Backofen 107. 
Backer 232, 245. 
Badeeinrichtungen 24, 25, 132, 148, 163, 

182, 198. 
Bakelitlosung 104. 
Baumwollspinnereien 222. 
Baumwollwarendruckerei 93. 
Bauxitsoda 233. 



Alphabetisches Sachregister. 265 

Benzin 3, 108, 129, 135, 144. 
Benzol 1, 4, 8, 117, 123, 129, 149 ff. 
Benzolmerkblatt 16l. 
Benzolvergiftung 167, 187, 243. 
Bergarbeiter 29, 232, 247. 
Bethfilter 39. 
BewuBtlose, Wiederbelebung 5, 105,25l. 
Blasengeschwiilste 153. 
Blattern 222, 223. 
Blaufarbung s. Zyanose. 
Blaugas 148. 
Blausaure l. 
Blechwarenfabrik 108, 151, 162. 
Bleiazetat 78. 
BleTbad 31, 34, 56. 
Bleichromat 56. 
Bleidampfe. 
Bleifarben 1, 35 ff, 57 ff., 60. 
Bleifolie 6, 48. 
BleigieBer 1, 69. 
Bleiglatte 36, 54, 57. 
Bleiglasur 35, 38. 
Bleihochofen 39. 
Bleihiitten 6, 31, 32, 37, 50. 
Bleikolik 31, 67, 255. 
Bleikolorit 62 ff. 
Bleilahmung 41, 49, 55, 62, 65, 66 ff. 
Bleiplatten 51, 59, 66. 
Bleirohre 6, 48, 51, 59. 
Bleisaum 39 ff., 255. 
Bleistiftfabrik 113. 
Bleivergiftung 3, 4, 6, 31 ff., 45, 254. 
Bleivergiftung, Verminderung 33. 
Bleiwarenfabrik 34. 
BleiweiB 6, 31ff., 65, 66. 
BleiweiBerzeugung 40, 41, 48, 61, 62. 
BleiweiBkammern 33. 
Bleizuckerfabrik 61. 
Blutarmut 26, 28, 30, 39, 61, 113, 124, 

166, 179,186, 190, 193, 194. 
Blutbrechen 119. 
Blutdruck 62f£. 
Blutkorperchen, rote 61, 63 ff., 66, 84, 

87, 157, 158, 182, 187, 193. 
BlutkOrperchen, weiBe 158, 193. 
Blutschadigungen 116, 127, 157, 158, 

175, 182, 193. 
Blutuntersuchung 61 ff., 88. 
Blutvergiftung 222, 242. 
Bohrole 130, 134, 24l. 
Borsten 21l. 
Brauerei 107. 
Braunkohlenteer 140, 150. 
Briketts 145, 147 ff., 247, 25l. 
Brom 4. 
BrommethyI 112, 115. 
Bronchialkatarrh s. Atmungsorgane, 

Erkrankungen. 

Bronzieren 57, 74. 86. 
Brunnenschacht 92. 
Buchbinder, Krankenkasse 18. 
Buchdruckerei s. Setzerei, Druckerei. 
Biigeleisen 108, 229. 
Biirstenbinderei 160, 163, 211, 214, 218, 

219. 

Caissonkrankheit 226. 
Cellan 119. 
Chemische Industrie 3, 7, 8, 20, 30, 34, 

40, 44, 74, 75, 83, 84, 94; 163, 189, 
202 ff. , 208. 

Chinin 4. 
Chlor 3, 8, 94, 235. 
Chlorderivate des Athans 5. 
Chlorkalk 94, 202, 240, 247. 
Chloroform 113, 128. . 
Chlorschwefel 110, 116. 
Chlorzink 56, 75, 238, 244. 
Chlorzinn 4. 
Cholera asiatica 222. 
Chromgeschwiire 77, 78, 244. 
Chromverbindungen 3, 76, 78, 8l. 

Darmerkrankungen s. Magen- u. Darm-
erk,rankungen. 

DenaturierungsmitteI fiir Alkohol 209. 
Dermatitis s. Hautkrankheiten, Ekzem. 
Derrien-Reaktion 198. 
Desinfektion 210 ff., 218ff. 
DichlordiathyIsulfid 126. 
Digitalis 4. 
Dimethylanilin 4, 154. 
Dinitrobenzol 5, 151, 155, 156, 168 f£. , 

180 ff., 256. 
Dinitrochlorbenzol 4, 155, 185. 
Dinitrophenol 151, 198. 
Diphenylamin 4. 
Dizyandiamid. 
Dockarbeiten 216, 220. 
Dorranlagen 226. 
Drahtweberei 36. 
Drahtzieherei 134. 
Drehrostgenerator 105. 
Drescher 226. 
Druckerei 1, 6, 18, 34 ff., 65, 232, 

253. 

Eierstockserkrankungen 14. 
Eisenchloridlosung 239. 
Eisenbahnschwellen, Trankung 133. 
EisengieBerei s. GieBerei. 
Eisenkonstruktionswerke 3l. 
Eisenwarenanstrich 32. 



266 .Alphabetisches SachregiBter. 

Ekzem 1, 4, 69, 72 ff., 77, 79, 81, 85, 
131, 165, 168, 178, 199, 204, 206, 
233 ff., 256, 257, 258, 262. 

Elektrischer Strom 25l. 
Elektrische Taschenla,mpen 75. 
Elektrizitatsindustrie 14. 
Elektrizitatsmesser 74. 
Elektrolytische Bader 43, 45. 
Email 6, 35, 43, 48, 53, 54, 6l. 
Emaillit 118, 127, 129. 
Emailpulver 3l. 
Emailschilderfabrik 3l. 
Entsilbern 50. 
Epilepsie 48. 
Erdol 8, 84, 85, 112, 129, 141, 208, 238, 

242. 
Ernahrung der Arbeiter 9, 12, 13, 15, 

20, 22, 26, 28, 29, 30, 72, 173, 223, 
229, 260. 

Ersatzfarben 150. 
Ersatzstoffe 12, 28, s. a. Schmierol

ersatzstoffe. 
ErschOpfungszustande 9, 15, 26, 28, 30. 
Euphosglas 250. 

Fabriksarzt 25, 50. 
Fabrikspflegerin 10, 15, 168. 
Farberei 78, 79, 105, 131, 212 .. 242. 
Fahllederfabriken 139. 
Fahrrader 247. 
Farben, benzolhaltige 149, 150. 
Farbenerzeugung 6. 
FaBbinderei 57. 
Feilenhauer 6, 36, 47, 48, 52, 57, 230. 
Felle s. Haute u. Felle. 
Fellzurichterei 214. 
Ferrosilizium 89. 
Ferrovanadium 83. 
Feuervergolden 74. 
Filzhuterzeugung 7l. 
Fingerentziindung 75, 233, 234, 243, 

244. 
Fingernagel 70, 79. 
Firnis s. Lack. 
Flachsbrecher 242. 
Flaschendruckerei 32. 
Fleischer s. Metzger. 
Fliegen 223. 
Fliegenstich 210. 
Flugstaub 39, 84, 227. 
Flugzeugindustrie 1, Iliff., 234. 
Fluorwasserstoff 3, 243. 
FluBsaure 237. 
Franzosisch polieren 78. 
Frauenarbeit 10, 11, 13, 16, 20, 22, 23, 

26, 59, 174, 178, 180, 197. 
Friihsymptome der Bleivergiftung 60. 

Fiillofenfabrik 163. 
Furunkulose 12, 82, 240. 
Futtermittelfabriken 223. 

Garbottische 8. 
Galvanoplastik 71, 85, 86, 233. 
Gase, entweichende 6. 
Gasleitungen, Undichtigkeiten 6. 
Gasmasken 163, 207, 209. 
Gasvergiftung 140. 
Gaswerke 4, 22, 94. 
Gebarmuttererkrankung 14. 
Gefliigelhandler 232. 
Gehirnerkrankungen 49, 50. 
Geistesstorungen 48, 109, 110, 155. 
Gelbbrennen 98, 99. 
Gelbsucht 6, 61, 84, 87, 88, 113, 115, 

119, 121, 122, 127, 175, 192 ff., 193, 
200, 256, 259. 

Gelenkerkrankungen 61, 82 ff., 66,152. 
Gemiisetrocknerei 101, 102, 226. 
Gemiiseverarbeitung 236, 247. 
Generatorgas 8, 102 ff. 
Gerberei 78, 80, 83, 93, 94, 208, 210 ff., 

235, 238. 
Geschlechtskrankheiten 10, 70. 
GeschoBfabrik 16, 56, 59, tiO, 126, 141, 

142, 184, 184 ff., 223, 26l. 
Geschwiire 70, 129, 133, 242, 247. 
Gichtgas s. Hochofengas. 
GieI.lerei 51, 106, 223, 23l. 
GieBfieber 51, 76, 77. 
Glaser 34, 41. 
Glashiitten 20, 28, 37, 38, 40, 56, 57, 

64, 65, 83, 105, 107, 230. 
Glaspolierer 6, 39, 48. 
GlasscWeiferei 6, 48, 53, 237. 
Glasur, bleifreie 54, 58. 
- gefrittete 43, 45, 58. 
Gliihlampenfabrik 65, 98, 232, 243, 251. 
GranatenscWeiferei 39. 
Grippe 10, 12, 26, 28, 29, 32. 
Grubensicherheitslampenfabrik 76. 
Giirtler 18. 
Gummifabrikation 56,57, 110, 158, 161, 

163, 164. 

Haarbalgentziindung 242, 262. 
Haarzupferei. 
Hadernindustrie 216, 224. 
Harten von Metallen 35, 52, 55, 56. 
Haute und Felle 6, 210 ff., 216. 
Haftpflichtgesetz 43. 
Handschuhe 28, 72, 80, 129, 134, 142, 

151, 185, 199, 205, 236, 243, 245, 
247, 257, 258. 

Hanfspinnereien 224. 
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Harnbefund 61, 66, 85, 86,87, 119, 
160, 188, 198, 207, 253. 

Harn, bluthaltiger 4, 23l. 
Harmrntersuchung, periodische 88. 
Harzoldestillation 142. 
Harzseife 130. 
Haut, s. Giftaufnahme 180, 195. 
Hautkrankheiten 1, 12, 29, 69, 70, 75, 

77, 85, 129 ff., 156, 161, 165, 168, 
172, 175, 184, 185, 187, 189, 192, 
202, 233 ff., 262. 

Hautkrebs 132,. 145, 146, 147, 153. 
Hautverletzungen, kleine 222, 242. 
Herzerkrankungen 23, 155, 182, 193, 

252. 
mtzschlag 231. 
Hochofengas 8, 102 ft. 
Holzbearbeitung 244. 
Holzgeist, s. Methylalkohol. 
Holzimpragnierung 133, 151. 
Holzkohle 102. 
Hornhautgeschwiire 249, 251. 
Hiittenwerke 23, 24. 
Husten s. Atmungsorgane, Erkrankun· 

gen. 
Hutlackiererei 126. 
Hutmacherei s. Filzhuterzeugung 74. 

Individuelle Empfindlichkeit 260. 
Installation 6, 48, 51, 60. 
Instrumente, wissenschaftliche 74. 
Izal 219. 

Jugendliche Arbeiter 11, 24, 168, 245, 
249, 250. 

Jutesackfabrik 245. 

Kabelwerk 31, 43, 44. 
Kachelofenindustrie 32, 43. 
Kadmiumvergiftung 76. 
Kakaofabrik 244. 
Kalkstickstoff 1, 233, 248. 
Kaltleimen 234. 
Kampfgase 1, 202 ff. 
Kapselfabrik 128. 
Karbolsaure 133, 242. 
Kattunabfallspinnerei 244. 
Kattundruckerei 78, 99. 
Kautschukfabrik s. Gummifabrik. 
Keramische Industrien 35, 45, 46, 53, 

60, 61. 
Kesselgasvergiftung 91. 
Klempner 18, 35, 36, 37. 
Knallquecksilber 69 ff., 258. 
Knochenentfettung 151. 
Knochenmehl 216. 
Kohlendioxyd 3. 

Kohlendunst 101. 
Kohlenoxyd 1, 3, 5, 6, 8, .95, 96, 101, 

227. 
Kohlensaure 93, 1()1, 227. 
Kohlenwasserstoffe 131, 148, 162. 
Kokainfabrik 243. 
Koksofenheizung 101 ff., 227, 228. 
Konservenfabriken 158, 222, 236. 
Kopfschmerz 108, 109, 114, 149 ff., 162, 

163, 164, 166, 182, 183, 201, 256. 
Kratze-Epidemie 221. 
Kraftfuttermittel-Miihle 213. 
Krankenkassenberichte 10, 11, 15, 17, 

18, 26, 27. 
Krankenkassenstatistik 27, 30. 
Krankenmobelfabrik 43. 
Kiirschner 74, 89. 
Kunstdiingerfabrik 154, 208. 
Kupferschmied 34, 232. 
Kupolofen 50, 106. 
Kutscher 37. 

Lack 1, 109, 109, 113, 114, 122, 127, 
128, 197, 199, 245, 260. 

Lackfabrikation 42, 61. 
Lackierer 32, 111 ff., 159, 162. 
Lahmung 173. 
Landarbeiter 232. 
Lanolin 142. 
Leberkrankheiten 17,88,113,115, ll9, 

166 ff., 183, 193, 198, 259. 
Lebkuchenfabrik 229. 
Lederfabrikation s. Gerberei. 
Leimfabrik 143, 221. 
Leinkuchenfabrik 244. 
Leistenbruch 253. 
Leuchtgas 8, 105, 107 ft. 
Limonade-Erzeugung 242. 
Linoxylseife 131. 
Lithographen s. Steindrucker. 
Loterei 6, 31, 34, 40, 45, 48, 51, 60. 
Lokomotivfabrik 14, 32, 130. 
Luftkubus 229, 230. 
Luftrohrenkatarrh s. Atmungsorgane, 

Erkrankungen. 
Lungenentziindung 21, 58, 50, 99, s. a. 

Atmungsorgane, Erkrankungen. 
Lungentuberkulose 26, 28, 50. 
Lyco 242. 

Magen- und Darmkrankheiten 12, 17, 
22, 26, 28, 34, 39, 69, 76, 89, 108, 
112, 113, 115, 119, 121, 150, 155, 
166,169,172,175,177,187,192,198, 
201, 209, 255, 259. 

Magazineur 220. 
Mahlzeiten, Verabreichung in Betrieben. 
Majolikafabrik 39, 58. 
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Malerei I, 6, 31, 33 ff., 136, 152, 160, 
232, 240. 

Malzdarren 226. 
Maschinenfabriken 15, 17, 20, 30, 41, 

42, 61, 134, 135, 138, 142, 232, 
235. 

Maschinist 68. 
Maurer 106, 205. 
Mechaniker 18. 

"Melanose 136. 
Mennige 6, 31, 36, 39, 40, 41, 53, 54, 

57. 
Messing 6, 48, 50. 
- BIeizusatz 50. 
MetaIlgie.Berei 69, 77. 
MetaIIindustrie 14, 29, 31, 34, 35, 48. 

98, 104, 105, 142, 230, 235, 238. 
MetaIlknopffabrik 244. 
MetalIschmelzerei 75. 
MetalIsortieren 55, 56. 
Metallverarbeitung 20. 
Methylalkohol I, lI3, lI4, 126, 128, 

129. 
Methylbenzol 4. 
Metzger 210, 213. 
Milzbrand 1, 6, 210 ff. 
MiIzbrand-ErforschungsbehOrde 214 ff. 
lVIiIzbrand-Serum 221. 
Miibeltischlerei 35. 
Monteure 130. 
Mundschleimhautentziindung 89ff., 160. 
Munitionsministerium, Englisches 59. 
Muskelerkrankungen 22, 34, 63, 66, 230, 

231, 232. 
Muskelzerrungen 17. 

Nachtarbeit 12, 15, 16, 23, 26. 
Nahmaschinenfabrik 130, 224. 
Nasenerkrankungen 160. 
N asenscheidewanddurchliicherung 77 , 

82, 188. 
Na.Bschleifen 34. 
Naphthalin 133, 184. 
Naphtha s. ErdiiI. 
Naphthol 4. 
Naphthylamin 154. 
Natriumhyposulfit 72, 73, 78. 
Nebennierenerkrankung 44. 
Nerviise Erscheinungen 12, 26, 34, 72, 

113, 259. 
Nierenkrankheiten 28, 33, 34, 49, 61, 

85, 86, 113, 193, 198. 
Nitrieren von Toluol 98, 100, 101. 
Nitriertrommeln 98. 
Nitrobenzol 109, 164. 
Nitrodimethylanilin 4. 
Nitroglykol 172. 

Nitrokiirper, aromatische s. a. Dinitro
benzol usw. 5, ll, 24, lI5, 119, 155, 
188 ff., 174, 180ff. 

Nitrose Gase I, 3, 5, 8, 70, 9&, 154, 
196, 261. 

Nitrosophonol 144. 
Nitrozellulose 97. 
Nystagmus 251. 

Obduktion 85, 93, ll3, ll9, 161, 190, 
192, 228. 

Ole, minderwertige 234, 240, 241, 243, 
245, 262. 

Olfabrik 234. 
Olextraktion 116. 
Olkratze 129. 
OlmmachtsanfalIe 12. 
Optiker 18. 

Paraffinarbeiter 147. 
Paraffinkratze 134, 139, 142. 
Paraffiniil 136. 
Papierfabrik 143. 
Patronen 204, 205. 
Patronenzerlegung 71. 
Pech 1, 4. 
Pechgeschwiire 145, 146, 147, 148. 
PechBiederei 136, 137. 
Pental 149. 
Perchlornaphthalin 133, 152, 153. 
Perdit 186, 234. 
Perna 133, 153. 
Perstoff 202. 
Pferdegeschirrerzeugung 53. 
Phenol s. Karbolsaure. 
Phosgen lI5, 203, 204. 
Phosphor 6, 89. 
Phosphorgewinnung 90. 
Phosphorit 207. 
Phosphornekrose 90. 
Phosphorwasserstoff 89. 
Photographen 71, 74, 78. 
Phthise s. Lungentuberkulose. 
Pikrinsaure 100, 165, 100, 170, 171, 

175, 176, 179, 184 ff. 
Pinselerzeugung 2ll, 215. 
Poliererei 1, 51, lI3, 224, 236, 238, 248. 
Porzellan 6, 28, 48, 53, 59. 
Porzellanmalerei 39. 
Pottasche 247. 
Pulvergeschwiir 73. 

Quecksilber 1, 89. 
Quecksilberdampfgleichrichter 75. 
Quecksilberlampen 74. 
Quecksilbervergiftung 3, 6. 
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Rauchgase 101. 
Rauchhelm 121, 197, 204, 257, 261. 
Rauchwaren-Zurichterei 94, 213. 
Raulet 71. 
Reinigungsmittel, Mangel 31. 
Reinlichkeit, personliche 24, 39, 60, 74, 

143, 178, 182, 183, 184, 198. 
Respiratoren 65, 84, 179, 204, 255. 
Rettungsapparate s. Sauerstoffa pparate. 
Rettungsversuche 7. 
Rheumatismus 29, 40. 
Riemen fiir Webstiihle 219. 
RoBhaar 6, 215, 218, 224. 
RoBhaarspinnerei 210 ff. 
RiibOlersatz 143. 
Riistungsindustrie 20, 21, 29, 33. 

Sackausbesserei 221, 246. 
Salpeterfabrik 97. 
Salpetersaure 1, 261. 
Salpetersaureflaschen, Verpackung 98, 

99, 100. 
Salzsaure 1, 3, 4, 85, 86, 94, 243. 
Sattlergehilfe 35. 
Saturatoren 84, 85. 
SauerkleesalzlOsung 239. 
Sauerstoffapparate 5, 8, 97, 100, 135, 

160, 163. 
Sauerstoffeinatmung 182, 184, 186, 191, 

208. 
Sauggas 105, 109. 
SchachtOfen 31. 
Schamottefabrik 136. 
SchieBbaumwolle 98, 100. 
Schiffbau 6, 48,55, 64, 65, 66, 107, 149, 

151,152,230,231,232,245,247,249. 
Schlachter s. Metzger. 
Schleim beutelentziindung 232. 
Schlosser 18. 
Schlosserwarenfabrik 115. 
Schmiede 108, 231, 232, 249. 
Schmierol 129 ff. 
Schmierolersatzstoffe 1. 
Schmiergelscheiben 224. 
Schniirbandfabrik 232. 
Schneider 252. 
Schraubenfabrik 108, 131. 
SchriftgieBerei 42. 
Schriftsetzer s. Setzerei. 
Schuhfabrik 132, 224. 230. 
Schuhkremefabrik 164. 
Schutz brillen. 
Schutzvorrichtungen,mangelhafte13,29. 
Schwangerschaft bei Arbeiterinnen 14, 

170. 
Schwefelkiesofen 96. 
Schwefelkohlenstoff 4, 109. 
Schwefelsaure 83, 85, 91), 100, 208, 209. 

Schwefelwasserstoff 1, 5, 8, 91, 92, 94. 
Schweflige Saure 4, 8, 93, 91), 227. 

. Schweinfurtergriin 234. 
SchweiBdriisenerkrankung 147, 148. 
SchweiBen, autogenes 52, 77, 91, 101, 

249, 250. 
Schwindelanfalle 70, 76, 89, 109, 112, 

149,150 ff., 160 ff,. 163, 164, 166 ff., 
206, 209. 

Segeltuchfabrik 231. 
Sehnerven, Erkrankung 48, 66, 150, 

155, 156, 170, 172. 
Seifenfabrik 248. 
Selcherei 223, 245. 
Senkgrube 208. 
Setzerei 1, 6, 31, 34ff., 64, 65. 
Setzmaschinen 42, 44, 52, 66. 
Soda 237, 245, 247. 
Solventnaphtha 151. 
Sonntagsarbeit 12, 30. 
Speiseraume 25, 58, 75. 
Spengler s. Klempner. 
Sprengkapselfabrik 69 ff. 
Sprengstoffindustrie 24, 25, 69, 97, 115, 

164, 254. 
Spulenabnehmerin 245, 246. 
Starkefabrik 209. 
Stahlwerk 102. 
Staphylokokken 241. 
Staub 73, 77, 81, 146, 148, 173, 180, 

223 ff., 255, 256, 258. 
Staubabsaugung s. Absaugevorrichtun-

gen 57, 59, 224. 
Steindrucker 18, 58, 78, 81, 99, 141. 
Steingut 6, 28, 48, 
Steinindustrie 232. 
Steinschleifer 141. 
Stockfabrik 113, 236, 237, 238, 
Streptokokken 241. 
Stohhutfabrik 154. 
Sublimatpastillen 75. 

Tabakarbeiten 232, 243. 
TabakmiBbrauch 62, 255. 
Tankreinigung86, 135,144,154,157,208. 
Tankwagen 8, 157. 
Tapeten, Arsengehalt 86. 
Tapezierer 113. 
Taucherhelme s. Sauerstoffapparate. 
Teerdestillation 94, 146. 
Teerfettol 130, 132 ff. 
Telegraphenstangen, Trankung 133. 
Terpentin 199, 204, 205 ff. 
Terpertinolersatz 34, 109, 128, 131, 134, 

136, 137, 140, 248. 
Tetanus 223. 
Tetrachloraethan 5, 8, I11ff., 116 ff., 

197, 254, 259. 
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Tetrachlorkohlenstoff ll3, 116. 
Tetranitromethan 177. 
Tetranitromethylanilin s. Tetryl. 
Tetryl 144, 141>, 258. 
Textilbetriebe 23, 27, 56, 243, 244, 245, 

248. 
Textillosespinnerei 137. 
Thermometererzeugung 71, 72, 74. 
Thomasschlackenmiihle 21. . 
Tierversuche 120. 
Tischler 19, 35,37, 39, 232. 
Titanin s. AzetylzellulOBe. 
Tonwarenfabrik 38. 
Topferwaren 34, 58. 
Torfgraber 230, 232. 
Torpedodreherei 131. 
Toxische Gelbsucht s. Gelbsucht. 
Trachom 249. 
Transport schwerer Gegenstande durch 

Artbeiterinnen 14, 17, 29, 195, 239. 
Tremor s. Zittern. 
Trichlorathylen Ill, ll4, 115, 116, 128. 
Trinitroanisol 166 ff., 168, 172, 184, 

187ff. 
Trinitronaphthalin 171, 176. 
Trinitrotoluol 1, 5, 100, 101, 144, 164 ff., 

183 ff., 254, 256. 
Trockenschleifverbot 34, 55. 
Trotyl s. Trinitrotoluol. 
Tubenfabrik 37. 
Tuchfabrik 142, 155. 
Tiincher B. Maler. 

Uberarbeit 9, 12, 15, 16, 22, 30, 73, 232. 
mtraviolettes Licht 251. 
Unfalle 30. . 
Unterhautzellgewebe 230, 231; 232ft 
Unterleibserkrankungen 13, 14, 23, 29, 

39. 
Untersuchungen, iirztliche 25,44, 58, 60, 

63ff., 66 ff., 73, 75, 79, 80, 90, 147, 
166,174,185,188,195,199,201,253, 
256, 257. 

Ursol 94. 

Vaselin 142, 172. 
Ventilation 229. 
Vernickeln 1, 233, 235, 237, 244. 
Verstopfung 61. 
Verzinnen 6, 48, 53, 57. 

• 

Waschefabrikation 19. 
Wascherei 95, 222, 223, 232, 241. 
Waffelbiickerei 229. 
Wagnerei 6, 48, M. 
Wascheinrichtungen 13,24, 25, 31, 32, 

36, 58, 72, 73, 75, 131, 134, 135, 
138, 141, 143, 145, 165, 173, 182, 
198,233,234 ff., 235,237,249,255, 
257, 262. 

Waschmittel 211. 
Weberei 242. 
Webereikrankenkassen 20, 35. 
Websters Reaktion 199. 
Wellblechfabrik 97. 
Wochnerinnenschutz 15. 
Wolle 6. 
Wollindustrie 212, 214, 217. 

Xylol 162, 164. 

Zahnerkrankungen 69, 70, 252. 
Zellon1ack 112, 127. 
Zelluloidlack 113. 
Zellulosefabrik 96. 
Zementindustrie 233. 
Zeugclruckerei 78. 
Ziegelei 226, 230, 232. 
Ziegenhaar 218. 
Zimmermann 68, 232. 
Zink, Arsengehalt 86. 
Zinkhiitten 32, 36, 50, 60. 
Zinnkratze 1. 
Zinkstaub 44. 
ZinkweiBfabriken, Bleivergiftung 61, 

64, 66. 
Zisternenreparatur 8. 
Zisternenwagen 97. 
Zittern 40, 62, 66, 68, 72 ff. 
Zuckerraffinieren 20. 
Zuckerwarenfabrik 20,74,75,229,240, 

253. 
Ziinderfabriken 71 ff., 111, 176, 179. 
Zweizellenbad, elektrisches 45. 
Zyanamid 241. 
Zyanatrium 233. 
Zyanose 155, 156, 160, 163, 167, 172, 

176, 182, 183, 187, 189, 190, 194, 
256, 262. 

Zyllin 219 . 




