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Vorwort. 

Die Geschichte der Verwendung des Bleis in der Industrie zeigt, 
daB es iiberall und so lange eines der schrecklichsten Fabrikgifte ist, 
als es unwissend oder gewissenlos verwendet wird. 

Von den 2138 Bleierkrankungen, auf die Tanquerel des 
P 1 an c h e s 1) 1838 seine beriihmte ausgezeichnete Bleimonographie 
griindete, waren nicht weniger als 939 Bleifarbenarbeiter. Dabei waren 
im Jahre 1831 nur 106 Arbeiter (offenbar Arbeitsplatze) in den fiinf 
Pariser Bleiweillfabriken beschaftigt, von denen drei mit etwa 40 Ar
beitern nach 4' Jahren eingingen. 

1836 hat Chevallier 2) die Krankheiten der BleiweiBarbeiter vom 
gewerbehygienischen Standpunkt gewiirdigt, die Industrie war 1791 
nach Frankreich eingefiihrt und hatte dort rasch machtigen Aufschwung 
genommen. Klagen iiber gesundheitsschadliche Folgen dieser Industrie 
traten auf seit 1822. Chevallier hat wenig Zahlen mitzuteilen, bei 
M. T. L. (Lefebvre, bekannte franzosische BleiweiBfabrik), kamen auf 82 Ar
beiter jahrlich 35 -36 Bleikranke, doch war eine Mittelzahl schwer 
festzustellen wegen der Verschiedenheit der Arbeiter, ihres Tempera
ments und ihrer Lebenshaltung, sowie wegen des starken Personen
wechsels in den Fabriken - in 3 Jahren hatte er keinen Todesfall! 
1m iibrigen lauten die Berichte der einzelnen Fabrikanten ganz ver
schieden, ein kleiner Fabrikant hat nie einen Bleikranken gehabt, 
bei einem anderen sind aIle Arbeiter nach 4 Wochen krank! Tan
querel des Planches behauptet auch, daB aHe Bleiarbeiter bei der 
iiblichen Sorglosigkeit erkranken. In vielen Fabriken gab es aber 
schon damals eine Anzahl alter Arbeiter, welche die Unschadlichkeit 
des Bleis bei verniinftiger Arbeitsleitung zu beweisen scheinen. 

Eine Fabrik in Clichy Heferte 1841 allein 161 Bleikranke in die 
Pariser Spitaler mit 7 TodesfaHen (!) und 1840-44 waren 35,7-51,5% 
der Arbeiter der Bleifarbenfabriken Lefebvre in Lille jahrlich bleikrank, 
meist kolikkrank. Wir diirfen annehmen, daB iiberhaupt fast nur ernst
Hch Kranke um jene Zeit in die Spitaler kamen. AhnHche Zustande 
diirften auch in auderen Landern geherrscht haban, so sollen auch in 
einer kleinen deutschen Fabrik von 16 Arbeitern stets 2 bleikrank im 

1) Tanquerel des Planches: Die gesamten Bleikrankheiten. Deutsch 
von S. Frankenberg. 1842. 

2) Chevallier: Annales d'Hygiene Bd. 15. 1836 und Adelon et Che
vallier: Annaies d'Hygiene Bd. 19. 1838. 
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Krankenhaus gewesen und jeder Arbeiter alljahrlich einmal ins Spital 
gekommen sein. 

loh will nicht weiter auf diese wenig genauen Angaben eingehen, 
aus denen sich bloB der Eindruck von stellenweise schlimmen Zu
standen, aber keine wissenschaftliche Statistik ableiten liiBt. Jeden
falls lernten weite K.reise die Schadlichkeit der Bleifarben am eigenen 
Leibe kennen und von dieser Zeit ab rechnet die Bleifurcht, und 
noah heute stellen sich nicht nur Laien, sondern sogar auch Arzte 
die Zustande in den deutschen BleiweiBfabriken ahnlich vor, wie sie 
vor 80 Jahren an vielen Orten tatsachlich waren. 

Neue Statistiken 1) aus deutschen Bleifabrikantenkreisen lauteten im 
Jahre 1911 bei der Dresdener Hygieneausstellung ganz anders! Die 
genaueren Grundlagen zur N achpriifung dieser giinstigen Berechnungen 
lagen mir nicht vor, da aber p. 25 von den "iiberhaupt beschaftigten 
Arbeitem" gesprochen ist, so ist nicht klal', inwieweit die wenig oder 
gar nicht mit Blei beschii.ftigten Arbeiter der Bleifarbenfabriken be
riicksichtigt sind, und ob mit "Vollarbeitern" gerechnet ist. Es wurde 
angegeben, daB auf einen BleiweiBarbeiter in den Jabren 1905-10 
jahrlich nur 5,9 Krankheitstage und 1,1 Krankheitstag wegen Bleierkran
kung falle. Da in den Fabriken z. T. ein groBer Wechsel der Arbeiter 
stattfand, muBte man eine um so niedrigere Krankheitsziffer, eine um 
-so kleinere Zahl von Krankheitstagen pro Arbeiter finden, je groBer 
der Arbeiterwechsel war. Wollte man eine richtige und vergleichbare 
Zahl erhalten, so muJ3te man die Zahl der Bleikrankheitstage durch 
die Zahl der "Vollarbeiter" dividieren. Die Zahl der Vollarbeiter er
rechnet sich durch Division der jahrlichenArbeitsstunden durch 10X300 
bzw. heute durch 8 X 300. Leider sind die damaligen Angaben nicht 
so, daB diese Umrechnung sich nachtraglich vomehmen laBt. Jeden
falls hat das so sehr giinstige Resultat der Bleifarbenfabrikanten dazu 
beigetragen, in kritischen Kreisen eine gewisse Skepsis hervorzurufen. 

Aueh ich gehOrte zu diesen Skeptikem (vgl. K. B. Lehmann: 
Kurzes Lehrbuch der Gewerbehygiene 1919, S. 369), unter anderm auch 
deshalb, weil mir urns Jahr 1905 ein groBer deutscher BleiweiBfabri
kant meine bescheiden vorgetragene Bitte abschlug, mir sein als gut 
eingerichtet bekanntes Werk zu zeigen, um mir ein eigenes Urteil 
bilden zu konnen. Da keine Fabrikationsgeheimnisse auf dem Spiele 
standen, muBte ich mir wohl iiber den Grund der Weigerung meine 
eigenen Gedanken machen, die ich ihm offen aussprach. 

1) Die Ausfiihrung der ersten 2 Seiten habe ioh ziemlioh wortlioh einem 
kurzen Vortrag entnom.men, den ioh im November 1921 auf dem Arbeitskongrel3 
in Genf gehalten habe. (Zentralblatt f. Gewerbehygiene 1922, S; 46.) 

Die Resultate meiner Untersuohung sind in diesem Vortrag naoh den Er· 
gebnissen des ersten Untersuohungsjahres und nur in ihren Grllndziigen mit
geteilt, wie dil;ls bei einem Vortrag notig war, der in drei Spraohen wiederholt 
werden mul3te! Die folgenden kritisohen Ausfiihrungen wollen die gesamten 
Feststellungen zweier Untersuohungsjahre und dreier Jahre Fabrikstatistik in 
eingehender Form und mit dem vollen Zablenmaterial publizieren. 
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Meinem Iebhaften Wunsche, mich einmal selbst iiber die tatsii.ch
lichen VerhaItnisse zu orientieren und mir ein auf eigener Anschauung 
beruhendes maBgeLendes Urteil zu bilden, kam im Sommer 1920 
eine Anfrage des Verbandes der deutschen BleiweiBfabriken entgegen, 
ob ich bereit sei, ihre Industrie wissenschaftlich zu untersuchen 1). lch 
nahm den Antrag an unter der Bedingung, daB ich selbst alIe Fabriken 
und Arbeiter sehen, alles. mir gutscheinende untersuchen und frei und 
unkontrolIiert mit den Arbeitern und ihren Fiihrern unterhandeln 
diirfe und endlich, daB die Ergebnisse, ob giinstig oder ungiinstig, 
publiziert werden miiBten. Die Fabrikanten bewilIigten aIle meine Be
dingungen, denn sie waren iiberzeugt, daB die Resultate nicht ungiinstig 
sein wiirden. Sie hoff ten einmal beweisen zu konnen, daB man Blei
weiB, Bleiglatte und Mennige heutzutage in dem groBten MaBstabe 
ohne ernste Gefahr herstellen konne, und sodann versprachen sie sich 
von giinstigen Resultaten in ihren Fabriken einen wichtigen Wahr
scheinlichkeitsbeweis, daB auch das Malergewerbe, das mit den Farben 
arbeitet, bei verstandiger Arbeitsweise nicht in unzutraglicher Weise 
geschadigt werde. 

Bei meinen Arbeiten haben mich im ersten Jahr mein damaliger 
Assistent, Privatdozent Dr. Ph. O. SiiBmann, jetzt Leiter des bakte
riologischen Dienstes der Stadt Niirnberg, im zweiten Jahr mein Assi
stent Dr. Fer d. Wei n del in vielseitiger Weise unterstiitzt. Sie haben 
an der Untersuchung der Arbeiter teilgenommen und die Blutunter
suchungen Z1lm Teil unter Mithilfe von Dr. R. Spatz und Dr. Hack 
zum groBen Teil ausgefiihrt. Die chemischen Untersuchungen der 
Staubproben sind groBenteils von Dr. SiiBmann gemacht. Die Be
schaffung, Sammlung, Bearbeitung und kritische Verwertung des Ma
terials ist von mir allein vorgenommen. Die Herren Fabrikarzte waren 
fast immer bei den Untersuchungen ganz oder teilweise anwesend und 
haben mich mehrlach in sehr freundlicher Weise bei meinen Arbeiten 
unterstiitzt und vielfach ihr lebhaftes Interesse an den Tag gelegt. lch 
bin verschiedenen der Herren fiir orientierende Ausfiihrungen und 
einzelne Spezialangaben zu Dank verpflichtet. 

Unumganglich notig ist es, in Fabriken stets einen Assistenten bei 
sich zu haben, schon aus dem Grunde, weil er in der Zeit, in der 
man selbst mit den Leitern verhandelt, von den Unterbeamten und 
Arbeitern manche beachtenswerte Mitteilung empfiingt und weil es 
auch nur so moglich ist, unauffaIlig gewissen Vorkommnissen durch 
mehrfache Kontrolle nachzugehen, 

Seit Aufhoren der Fabrikuntersuchungen haben wir im Wiirzburger 
Hygieneinstitut eine groBe Zahl Tierversuche vorgenommen, deren zum 
Teil wichtige Ergebnisse an anderer Stelle veroffentlicht sind und die 

1) Von den Werken des Verbands sind 21 einmal und 9 zwei· bis dreima! 
untersuoht, ununtersuoht ist nur ein ganz abgelegenes Werk geblieben. Die 
untersuohten Werke umfaBBen den allergroBten Teil der deutsohen Bleifarben
industrie. 
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bier vielfach verwendet werden konnten 1). Literaturzitate und Be
sprechungen habe ich wegen Raummangel nur bei einzelnen Streit· 
£ragen gebracht - im wesentlichen soUten eigene Ergebnisse und An· 
sichten publiziert werden. 

Die Arbeit ist zwar im Auftrage und auf Kosten des Verbandes 
der deutschen Bleifarbenfabriken gemacht, sie beansprucht aber eine 
wissenschaftliche, ernste und soweit ich etwas dazu tun konnte, eine 
absolut unparteiische Arbeit zu sein, fiir deren Durchfiihrung ich keine 
Miihe gescheut habe. Moge sie zu einer gerechten Beurteilung der 
Verhaltnisse in einem wichtigen Teil unserer Industrie fiihren! 

1) ExperimenteUe Beitrage zum Studieren der chronischen Bleivergiftung. 
In Verbindung mit den Dr. Dr. SiiBmann, Weindel, Argus, Benz, Bundschuh, 
Hetzel, Jobs, Sohler, Wenk ausgefiihrt und herausgegeben von Prof. Dr. K. B. 
Lehm ann. Arch. Hyg. Bd.94, p. 1 (Juni 1924). 1m Auszug vorgetragen Jan. 1924 
in der physik.-medizinischen Gesellschaft, Wiirzburg. Eine Fortsetzung dieser 
Studien ist in Vorbereitung. 

Wiirzburg, Juni 1924_ 

K. B. Lehmann. 

Einige Kunstausdriicke fiir nichtmedizinische Leser. 

lch habe die medizinischen Dinge nur in schlichtester Sprache und mit 
AusschluB aUes Theoretischen besprochen, einzelne Kunstausdriicke und Doppel
bezeic4nungen fiir den gleichen Gegenstand nicht ganz vermeiden konnen. 

Erythrozyten = Rote Blutkorper oder &te Blutkorperchen. 

Granulierte Erythrozyten : Gr. Ery. = Rote Blutkorperchen mit eingelagerten 
Granula ~ Basophil granulierte Erythrozyten = gekornte rote Blutkorperchen. 

Leukozyten = WeiBe Blutkorperchen. 

Polychromatische Erythrozyten = Poikilochromatische Ery. = Blutkorperchen, 
welche sich mit Methylen- oder Toluidinblau nicht griinlichblau, sondern 
violett farben und die als J ugendformen der Erythrozyten aufgefaBt werden. 



Inhaltsverzeichnis. 
Seite 

A. Die Einrichtung der Fabriken und der Fabrikbetrieb 1 
L Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

n. Die Einrichtung der Bleiweillfabriken . . . . . . . 2 
ID. Die Glatte- und Mennigfabrikation. . . . . . . . . 11 
IV. Die Bleichromatfabrikation . . . . . . . . . . . . 14 
V. Die Gefithrlichkeit der Bleifarbenindustrie nach den technischen 

Fabrikeindriicken ...... '" . . . . . . . . . . . . . .. 15 
VI. Eigene Bleibestimmungen in den Fabriken und in denAusscheidungen 

der Arbeiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
VII. Die MaBnahmen gegen die Bleigefahr in den Bleifarbenwerken. . 26 

1. Gesundgestaitung der Arbeit (Staubbekampfung) S. 26. - 2. Ge
sunde Lebensfiihrung der Arbeiter S. 28. - 3. Arbeitswechsel 
oder Arbeiterwechsel S. 32. 

VID: Gibt es Beobachtungen, die fiir die Bleiimmunitat sprechen? . . 34 
B. Eigene Untersuchungen iiber die Arbeitergesundheit. . . . 35 

I. Die Methoden der Untersuchung der Arbeiter. . . . . . . . . . 35 
1. Frische des Aussehens S. 35. - 2. Kritftezustand S. 35. -
3. Blutdruck S. 36. - 4. Der Hamoglobingehalt des Blutes nach 
TalquiBt S. 36. - 5. EiweiBgehalt des Hams S. 36. - 6. Der 
Hi£matoporphyringehalt des Harns S. 36. - 7. Bleisaum S. 37. -
8. Basophile Granula S. 37. - 9. Handgelenke S. 38. - 10. Sonstige 
Fragen S. 38. - 11. Beurteilungsschema S. 39. 

II. Allgemeine Ergebnisse der Arbeiteruhtersuchungen 1921 und 1922 40 
III. Die Hitufigkeit der Einzelsymptome und ihre Bedeutung fiir die 

Feststellung einer Bleierkrankung . . . . . . . . . . . . . . . 48 
1. Granulierte Erythrozyten im Blut S. 48. - 2. Hitmoglobin
gehalt des Blutes nach Talquist S. 51. - 3. Bleisaum S. 51. -
4. EiweiBgehalt des Hams S. 52. - 5. Hiimatoporphyringehalt 
S. 53.:- 6. Mundgeruch S. 54. - 7. Magen- und Darmbeschwerden, 
iiberBtandene Bleikrankheit S. 54. - 8. Schwache des Handgelenks. 
Radialislithmung S. 54. - 9. Verschiedene a,ndere Krankheits
symptome und Krankheiten S. 56. 

IV. Versuch aus einer kombinierten Betraohtung der Fehler (Fehler
zahl) die Bleigefahr zu erschlieBen. . . . . . . . . . . . . .'. 57 

V. Genauere Diskussion einzelner Ergebnisse der Fabrikuntersuchungen 64 
1. "Ober den EinfluB der Lebensjahre und der Bleiarbeitsjahre 
auf die Zahl der Fehler S. 64. - 2. Aussehen und Hitmoglobin. 
gehalt S. 66. - 3. "Ober das V orkommen der granulierten Erythro
zyten bei den Arbeitem S. 67. - 4. Hitmatoporphyrin und 
Fehlerzahl S. 70. - 5. Bleisaum und Fehlerzahl S. 71. - 6. Die 
Verteilung der einzelnen Bleifehler auf das Individuum S. 71. -
7. "Ober die Raschheit, mitder Bleisymptome auftreten konnen S. 71. 

VI. Welche Gefahr bedeutet fUr den Arbeiter eine iiberBtandene Blei-
vergiftung!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Vn. Was fiir MaBnahmen sind aus dem Resultate der itrztlichen Unter
suohungen an Bleiarbeitem abzuleiten? . . . . . . . . . . . . 76 

VID. Einige Vergleiohsuntersuohungen an anderen Arbeitergruppen . . 77 
C. Krankheitsstatistik der Bleifarbenfabriken. . . . . . . .. 78 
D. Warum ist der gegenwartige Zustand in den deutsohen Blei

farbenfabriken so viel besser wie friiher? . . . . . . . . . . 91 
Anhang: Einige Worte iiber die Bedeutung der Bleifarben fUr Maler. 92 
Einige HauptergebniBBe der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 



A. Die Einrichtnng der Bleifarbenfabriken 
nnd der Fabrikbetrieb. 

I. Aligemeines. 
Die Mehrzahl der 21 Fabriken des Vereins deutscher Bleifarben

fabrikanten kann als mittlere und groBe Betriebe bezeichnet werden. 
Manche diirfen direkt mustergiiltige groBziigige Anlagen genannt wer
den. Auch in den alteren Merkt man, daB vor dem Kriege Umbauten 
und'Verbesserungen in groBem Umfang stattgefunden baben. Einzelne 
Betriebe haben auch seit dem Frieden Verbesserungen vorgenommen. 
Von den besuchten Werken sind nur wenige als diirftig und zuriick
geblieben zu bezeichnen 1). Die meisten Fabriken stellen BleiweiB nach 
dem deutschen Kammerverfahren und Mennige, eine Anzahl bloB Blei
weill dar. Zuweilen werden auch Zinkweill, Lithopone, Buntlarben 
daneben hergestellt. 

Die Schilderung der Fabriken gebe ich nach Meinen eigenen Ein
driicken, ich habe aber iiberall sowohl mit dem Fabrikanten wie mit 
den Betrieb~ra.ten eingehend Riicksprache genommen. Dieser Teil ist 
hierauf von eini~en berufenen Mannem der Bleiindustrie durchgesehen, 
so daB die Verantwortlichkeit fUr die Richtigkeit des rein Technischen 
mir dadurch abgenommen ist. 

Es muB hervorgehoben werden, daB die folgenden Beobachtungen 
gemacht sind im Herbst 1920, 1921, 1922, nachdem im Winter 1918 
der verlorene Krieg und die Revolution eine ungeheuere Erschiitterung 
des Wirtschaftslebens hervorgebracht hatten. Die Arbeit ist in diesen 
Jahren vielfach ohne sichere Absatzquellen bei sinkender Valuta und 
vollkommener Unsicherheit der Zukunft ausgefiihrt worden. DaB trotz
dem in vielen Fabriken neue, den Arbeitem sehr zugute kommende 
Verbesserungen eingefiihrt wurden, verdient Anerkennung; das Gegen
teil ist zu verstehen. Klagen iiber abnehmendes Interesse der Arbeiter 
fiir ihre eigene W ohlfahrt hOrte ich oft II), ebenso aber auch Versta.nd-

1) In den kleinen Fabriken habe ioh mehrfaoh geiuBert, daJl sie dooh un
m<Sglieh finanziell mit den groBen konkurrieren konnten. Es wurde mir ver
siehert, daJl billige Wasserkraft, wenig Reparaturen, wenig und billige Arbeiter 
aueh die kleinen Bleibetriebe gerade noeh konkurrenzfihig machen. 

I) In einer alteren Fabrik hatten wir bei der eraten Besiehtigung 1921 
relativ giinstige VerhiJtnisse. 1m folgenden Jabr klagte der Besitzer bitter fiber 

L e h m an n. BleifarbenindUBtrie. 1 
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nis dafiir, daB der schlechter als friiher genahrte und gekleidete Ar· 
beiter mehr Wert auf die Hebung der Lebenshaltung als auf Ver· 
besserung der Hygiene legt. 

lch habe mich im allgemeinen einer rein referierenden Sprache be· 
dient, aber nicht geglaubt, Lob und Tadel vollkommen unterdriicken 
zu diirfen. 

II. Die Einricbtung der Bleiwei1lfabriken. 
Das Blei, (es enthiilt 99,8 - 99,9 % reines Blei) wird in 50 Kilo 

schweren Blocken gekauft und in einem Kessel mit gutem Abzug fiir 
Bleioxydnebel geschmolzen. Es flieBt f88t iiberall fortwiihrend aus einer 
4 dm breiten SpaIte Blei auf eine gekiihlte Trommel, erstarrt darauf 
und eine Maschine schneidet I m lange Stiicke von dem unendlichen 
Blechbande abo Der Transport der Streifen (Lappen) findet teils auto· 
matisch, teils auf Handkarren statt. Sie sind noch warm und werden 
mit Handschuhen angefaBt. 

Die Herstellung von BleiweiB geschieht in den von mir besich· 
tigten deutschen Fabriken mit einer Ausnahme ausschlieBlich nach dem 
deutschen Kammerverfahren 1), auf das ich gleich zu sprechen komme. 
In einer Fabrik konnte ich noch das alte Top fv e r f a h r en, genannt 
hollandisches Verfahren, sehen. Je ein 1 dm breites, 1/2 m langes 
Stiick Bleiblech wird aufgerollt in ein innen glasiertes blumentopf. 
artiges, aill Boden aber nicht durchlochertes TongefaB auf ein Holz· 
stabchen gestiitzt eingestellt und ein Bleiblech als Deckel darauf ge· 
legt. nachdem 1/2 Liter Essig in den Topf eingefiihrt ist. 7 Schichten 
solcher Topfe werden aufeinander geschichtet mit Hilfe von Holzgestellen. 
Zwischen die Topfe kommt eine reichliche Menge von !\>usgebrauchter 
Gerberlohe, die auch auBen die ganze Anlage etwa 1/2 m hoch um· 
gibt. Die Lohe produziert Wiirme und Kohlensiiure, der verdunstende 
Essig liefert Wasser und Essigsaure. Eine Heizung findet nicht statt. 
Nach etwa 10 Wochen werden die Lohebeete von oben nach .unten 
schichtweise abgetragen. Die Deckel sind nur zum Teil angegriffen, 

die UnbotmiWigkeit der Arbeiter, iiber die Hii.ufigkeit der Diebstiihle, den AI· 
koholismus, die Gleichgiiltigkeit gegen alle V orachriften. Er habe auch Ungliick 
mit Meistem gehabt, die krank wurden, so daJl ihm sein ganzer Betrieb ver· 
leidet sei. Er begreife sehr gut, wenn die zweite Untersuchung wesentlich 
schlechtere Resultate ergeben solIte, als die erate. Es war dies auch tatsii.chlich 
in hohem Malle der Fall (73 % Granulatriiger, 73 % vermind. Hii.mogIob.). Es 
war in dieser Fabrik der Eindruck des ersten Jahres "einfach aber gut", der 
des zweiten Jahres "stark verachlechtert". 

1) In keiner der von mir besichtigten Fabriken ist das FiiJlungsverfahren 
auf nassem Weg eingerichtet, bei dem Kohlensii.ure eine Bleiazetatlosung fallt. 
Es wurde mir gesagt, dall so Bleikarbonat und nicht basisches Bleikarbonat 
(Blei.weiB) erhalten werde, das technisch minderwertig sei, weil es sich mit 
LeinO} nicht oder nioht so vollstii.ndig zu einer zii.hen Leinolseife verbinde, also 
keine so haltbaren Anstriche liefere, auBerdem sei die Deokkraft 'Von kohlen· 
Baurem Blei eine sehr geringe im Gegensatz zum basischen Bleikarbonat (BleiweiB). 

Diese Angaben werden auoh duroh die Ausfiihrungen in den versohieden· 
sten teohnisohen Werken bestii.tigt. 
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die Rollen zum groBten Teil in BleiweiB verwandelt. Die abgedeckten 
Topfe werden von Arbeitem mit Handschuhen und Mundschwammen' 
Stiick fiir Stiick langsam entleert. Die Bleiriickstande werden mog
lichst durch Riitteln von BleiweiB befreit und in ein FaB zur weiteren 
Verarbeitung geworfen. Das Rohbleiweill wird dann in ahnlicher Weise 
wie bei der gleich zu schildemden Kammermethode gereinigt und ver
arbeitet. Es enthalt etwas Lohepartikelchen, die aber unschwer daraus 
zu entfemen sind. Die ganze Methode wirkt primitiv und kleinbetriebs
mallig, soll aber an Qualitat und Ausbeute durchaus befriedigen und 
namentlich im Krieg bei dem Kohlenmangel gewisse Vorziige gehabt 
haben. Hygienisch hat sie keine besonderen Vor- oder Nachteile bei 
sorgsamer Arbeit. 

Beim Kammerverfahren sind die Bleikammem (Logen) teils in 
einem besonderen Gebaude untergebracht, teils sind sie in die Haupt
fabrik eingebaut. 

Die Blelkammem sind stets in Mehrzahl, etwa 4 -16, vorhanden, 
meist durch Zwischenraume getrennt, wahrend die einen Bleiweill er
zeugen, werden die anderen gefiillt oder entleert. Eine Bleikammer 
groBeren Umfangs hat etwa 8 m im Geviert und eine Hohe von 
6 -7 m und nimmt 600 -' 1000 Zentner Blei auf. Sie sind meist aus 
Backsteinen aufgemauert. Das Blei Mngt an Stangen fLatten) aus 
Holz, die auf einfachen Geriisten liegen. 

Das EinMngen des Bleis in die entleerte Kammer ist ein ziem
lich harmloser Vorgang, wenn die Kammern vorher gut von BleiweiB 
befreit und die Aufhangestangen sauber sind. In den leeren Kammern 
herrscht eine angenehme Temperatur. Die frischen Bleiplatten sind 
zwar schwer an Gewicht, aber ungefahrlich zu verwenden, do. sie kaum 
Blei an die Hande des Arbeiters abgeben und jedenfalls keinen Staub, 

Der Kammerbetrieb, d. h. die kunstgerechte Einleitung von reich
Iichem Wasserdampf, Essigdampf und Kohlensaure geschieht von einem 
UntergeschQB unter der Kammer aus. Wasser und Essig verdampft 
in einfachen Pfannen, Kohlensaure wird meist in Koksofen erzeugt, 
die Gase und Dampfe steigen durch einfache Rohrleitungen in die 
Bleikammern, ein Mensch braucht sie wahrend der 4-5 Wochen in 
Anspruch nehmenden BleiweiBerzeugung nicht zu betreten. Kleine 
Klappfenster gestatten dem Meister die Beobachtung des fortschreiten
den Vorgangs und d~e Beurteilung, ob der Gaszustrom richtig arbeitet, 
endlich ob die Kammer fertig ist. In diesem Zeitpunt wird Essig
saure und Kohlensaure abgestellt und noch 24-48, ja 72 h Wasser
dampf eingeleitet, um das BleiweiB soweit zu durchfeuchten, daB es 
nicht mehr staubt wie trockenes Mehl aber auch nicht klebt Wie Mehl
teig oder nasser Lehm, sondem sich moglichst wie leicht angefeuchtetes 
Mehl klumpig geballt mit Holzschaufeln ausschOpfen lasst. 

In einer Fabrik (19) sah ich vor Beginn der Kammerentleerung 
von oben her durch ein am Scheitel der Kammer befindliches Loch 
die Kammer mit einem Schlauch mit Wasser bespritzen, nicht um 
aUes abzuspiilen, sondem nur um griindlich zu befeuchten. 

1* 
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In der Regel gehen, nachdem zuerst daB auf dem Kammerboden 
liegende BleiweiB entfernt ist, in die durchfeuchtete und ausgekiihlte 
Kammer einige Arbeiter hinein, welche zunachst die oberen, spater 
die unteren Holzlager entfernen, dabei die groberen Bleiplattenreste 
herausnehmen und daB BleiweiB, solern es noch nicht von selbst auf 
den Boden der Kammer gefallen war, dahin fallen lassen und ab
streifen. Das BleiweiB wird mit Schaufeln herausgenommen. 

Bei dieser· Arbeit darf es wenig stauben, immerhin laBt sich dies 
nie ganz vermeiden und sowie eifrig oder gar eilfertig und sorglos 
gearbeitet, z. B. die Zeit zur Befeuchtung so kurz wie maglich ge
nommen wird, sieht man auch einmal Staubwolken. Es ist maglich, 
nachtragIich Kammern, deren Inhalt zu trocken erscheint, durch vor
sichtiges Spritz'en mit diinnen Schlauchen oder GieBkannen zu be
feuchten, doch entsteht dabei leicht nebeneinander Staub und lehm
artig zaher Schlamm, der sehr miihsam zu entfernen und wegen seines 
Wassergehalts unnotig schwer im Gewicht ist. Auch die Latten sind 
schwer zu reinigen, wenn sie mit zahem BleiweiBschlamm iiberzogen 
sind. LaBt man ihn aber antrocknen, so bildet er eine Vergiftungs
gefahr beim Neubelegen der Kammer. 

Ob es besser ist fiir die Arbeitergesundheit, die Kammer behn 
Entleeren moglichst vollstandig vom BleiweiB zu befreien und sich 
damit langer aufzuhalten oder reichlichere Reste zuriickzulassen und 
beim nachsten Kammerfiillen dadurch gewisse Gefahren herauf zu 
beschworen, scheint nicht zu entscheiden zu sein. 

Bei der beschriebenen Bleikammerarbeit werden tatsachlich meist 
nasse Schwa.mme oder Respiratoren getragen, vgl. S. 31. Ist die Blei
kammerarbeit so eingerichtet, daB - wie ich dies mehrfach sah -
ein Stauben fast absolut ausgeschlossen ist, so erscheinen die von den 
deutschen Vorschriften streng anbefohlenen Respiratoren entbehrlich. 
Nie laBt sich aber eine Verschmutzung der Kleider mit feuchtem Blei
weill vermeiden, auf die spater beim Trocknen der Flecke eine Ver
staubung folgt. 

Wahrend in den allermeisten Fabriken die Kammerausnehmer jetzt 
. regelmaBig angestellte Arbeiter sind, gibt es immer noch einzelne, 

in denen ein Vorgehen iiblich ist, wie es friiher aIlgemein war, daB 
namlich ein sta.ndiger Unternehmer aus der Umgebung der Fabrik 
mit dazu von ihm angeworbenen Leuten von Zeit zu Zeit auf Ruf 
kommt, um eine Kammer zu entleeren. Ein solches Kammeraus
nehmen und Leeren dauert etwa 5 Tage. In der Regel sind diese 
Gelegenheitsarbeiter, die nebenbei Dachdecker, Bauem, Tagelahner, 
Strolche usw. sind, aJIe 7 - 8 Wochen 4-5 Tage mit Blei beschaftigt. 
Das waren also 30 Bleitage jahrlich oder 1 Bleitag aIle 12 Tage. Uber den 
Gesundheitszustand dieser Leute ist nicht viel zu erfahren. Sie werden 
nicht in den Listen gefiihrt. Sie sind offenbar nicht iibermii.Big ge
fihrdet, wenn verniinftig gea.rbeitet wird. Es diirfte aber bei dieser 
Akkordarbeit rasche und nicht immer sehr vorsichtige Arbeit daB 
iibliche sein. Die Leute sind bei de, Ortskrankenkasse angemeldet. 
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Die Fabrikkrankenkasse entschii.digt aber die Ortskrankenkasse bei 
etwaiger Bleikrankheit. Gelegentlich kommen immer wieder FaIle 
vor, daB Arbeiter in der Bleikammer geraucht oder geschlafen haben 
und dergleichen mehr. 

Das Entleeren einer mittleren Kammer ohne Verwendung des Hy
dranten dauert fiir 4 Mann ungefahr 2 Tage, wenn von geiibten 
Arbeitem fleiBig gearbeitet wird. Es sollen aber 1921 auch schon 
3 Mann 8 - 9 Tage in einer Kammer verweilt haben! Die Bleiarbeit 
muB natiirlich ohne Hast, aber auch ohne Verzogerung durchgefiihrt 
werden. 

In einer Fabrik sah ich 2 Arbeiter 4 W ochen lang eine Kam
mer leeren! Sie arbeiten die vorgeschriebenen 6 Stunden taglich in 
der Kammer nach dem Schema: 2 Stunden Arbeit, 1 Stunde Pause, 
2 Stunden Arbeit, 1 Stunde Pause, 2 Stunden Arbeit. In den Pausen 
gehen sie mit sauber gewaschenem Gesicht und Handen im StraBen
rock und Miitze, aber in der nur etwas abgestaubten Arbeitshose auf 
dem Hofe spazieren. Eine einstiindige Pause in der Mitte der Arbeit 
mit griindlicher Reinigung und vollem Umziehen, dann Essen und 
wieder Anziehen der Arbeitskleider ware jedenfalls vemiinftiger. Es 
scheinen "Oberhosen nicht mehr getragen zu werden. 

Besondere Erwahnung verdient das Bestreben einzelner neuer Fa
briken, die Staubgefahrdung des Arbeiters ganz zu umgehen, indem 
die Kammem mit dem Hydranten nicht nur befeuchtet, sondem 
gradezu ausgespiilt werden, so stark, daB auch die Latten ganz 
blank werden. Der spritzende Arbeiter ist in Gummi gekleidet ohne 
Gesichtsschutz, er betritt allein die Kammer und spritzt sie in 
3 bis 5 Tagen allein sauber. Wohl klatscht ihm zuweilen ein Blei
weiBspritzer ins Gesicht und der Gummianzug wird beschmutzt, 
dies scheint aber bei etwas Vorsicht und Intelligenz nicht allzu 
sch1imm. 

Die modernste Kammer,' die ich gesehen habe, hat viereckige Auf
hangebalken, die auf Zementvorspriingen der Mauern liegen. Beim 
vollkommen nassen Ausspritzen der Kammer werden auch diese Balken 
abgespritzt und dann um 90° gedreht, wobei noch ein biBchen feuchtes 
Material herunterfiiJlt, das wieder abgespritzt wird. Die Kammer wird 
bis zum anderen Tag trocknen lassen. 

Das RohbleiweiB aus den Kammem wird bei der feuchten Ent
leerung teils auf Schubkarren, teils auf Schienenwagen 1), bei der nasl:len 
Entleerung durch Spiilung in einen groBen Zementbehalter gebracht 
und mit Wasser gemischt. 1st das Material ziemlich trocken und 
geschieht das Befeuchten ungeschickt, kann es auch dabei nochmals 
stauben. Aus dem Zementbehalter kommt nun das milchige diinn
breiige BleiweiB teils durch Pumpen, teils durch Handarbeit in eine 

1) In einer Fabrik miissen BOgar zweispii.nnige Wagen angespannt werden, 
um das Material lO Min. weit zu transportieren. W 0 dies der Fall ist, hat 
man natiirlich allen Grund, das BleiweiB nicht unnotig naB zu machen! 
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Trommelmiihle 1). Man versteht darunter groBe sieh drehende Eisen
fasser mit Porzellanfutter, in denen kartoffelgroBe Feuersteinknollen 
rollen, das BleiweiB fein mablen und dabei die kleinen Bleibroekehen, 
die dem BleiweiB noeh beigemiseht sind, zu Kliimpehen vereinigen. 

Das Material der Trommelmiihle flieBt nun diinnfliissig dureh Holz
rinnen auf Siebtrommeln, wo die Bleipartikel zuriiekbleiben. Die vom 
Blei befreite BleiweiBmasse kommt dann in Riihrbottiehe, wo sie reiehlieh 
mit Wasser bzw. sehwacher Bikarbonatlosung vermengt wird. Das mileh
artige gesehlemmte BleiweiB kommt in oft labyrinthartige Absitzbecken 
aus Zement oder Holz. Das Jetzte Absitzbeeken enthalt das feinste 
Material. Das klare iiberstehende Wasser der Absitzbeeken wird dureh 
Seitenoffnungen abgelassen und kommt wieder in die Fabrik zuriiek. 
Der BleiweiBsehlamm wird mit Pumpen gehoben, seltener in kleineren 
Fabriken mit Loffeln ausgeschOpft und teils in TrockenbleiweiB, teils 
in OlbleiweiB verwandelt. Dabei wird gelegentlich ein wenig feuchte 
BleiweiBmasse verschiittet und bringt getroeknet Staubgefahr 2). 

Vor dem Kriege hatte die groBartige Erfindung, durch Verkneten 
von teigigem WasserbleiweiB (etwa 25 - 30 % Wasser) mit 01 ohne 
weiteres OlbleiweiB zu erzeugen, eine gewaltige Verbessemng der Ar
beitergesundheit bewirkt, indem dadurch der Arbeiter der BleiweiB
fabrik mit dem trockenen BleiweiB iiberhaupt '11icht in Beriihrung 
kommt. Diese OlbleiweiBfabrikation habe ich 1920 - 22 in allen Fa
briken angetroffen, aber wahrend 1920 etwa 9/10 BleiweiB zu 01-
bleiweiB verwandelt wurde, nahm mit der wirtsehaftliehen Notlage, der 
Unmogliehkeit 01 zu bekommen, der geringen Naehfrage naeh Olblei
weiB in Deutschland, der leichteren Exportierbarkeit des Troekenblei
weiB die TroekenbleiweiBherstellung stark zu und belief sieh 1923 auf 
etwa 60 % der GesamtbleiweiBmenge. 

Die OlbleiweiBfabrikation verlauft etwa folgendermaBen: 
Der dicke BleiweiBbrei (etwa 30 Gewichtsproz. Wasser) wird direkt 

mit einer Pumpe in einen mit Riihrwerk versehenen Behalter gepumpt 
und hier 01 beigemischt. Dabei findet eine Verdrangung des Wassers 
dureh das 01 statt und es bildet sieh ein Olteig, wahrend das Wasser 
vollstandig ausgepreBt wird und obenl),uf sehwimmt. Das OlbleiweiB 
passiert dann noeh eine Walzenmiihle, die eine vollstandig feine Dureh
misehung des Materials bewirkt. Dabei findet eine Erwarmung und 
in geringem MaBe eine Bildung von Olsaurem Blei statt. 

Einmal habe ieh eine sehr unerfreuliehe OlbleiweiBmiihle gesehen 
(6), bei der schon beim Einfiillen des WasserbleiweiB groBe Spritzer 
in der Umgebung entstanden und weitere beim Riihren. 

1) Die friihere Methode der Zermahlung des BleiweiB bediente sich einer 
sogenannten Terrassenmiihle, diese sind heute in den groBen Werken fast 
ganz versohwunden. 

2) Die groberen Stiicke der zerfressenen Bleilappen werden auf Hiirden 
in eine neue Kammer hineingebracht oder auch in der Mennigfabrikation ver
wendet. Alles Bleimaterial, welches aus kleinen Bleiresten stammt und sich 
nicht im Betrieb verwenden laBt, wandert in die Hiitten zum Einschmelzen. 
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Natiirlich kann man auch heute noch aus TrockenbleiweiB (s. u.) 
OlbleiweiB machen, wie ich dies in schauerlich naiver Weise vor etwa 
15 Jahren einmal sah, wo der Arbeiter bis an die Knochel in Blei
weill stehend dass~lbe etwa als ob es Mehl oder Gips gewesen ware 
in 01 schaufelte 1). Dergleichen habe ich in den 21 besichtigten Fa
briken nie gesehen, doch vernahm ich nebenbei, daB eine der von 
mir besichtigten Fabriken tatsachlich noch OlbleiweiB aus Trocken
bleiweiB gegen die deutschen Vorschriften mache. Die Einrichtung 
war aber hygienisch kaum zu beanstanden: 

Von der BleiweiBvorratskammer wird BleiweiBpulver horizontal 
durch eine Schnecke in eine Eisentrommel gefiihrt, in die standig et
was 01 eingelassen wird. Ich iiberzeugte mich, daB nach kurzem In
gangsetzen des Apparates ein standiger Strom von OlbleiweiB ohne 
Spritzen und Staubentwicklung abflieBt. Das Material wird nochmals 
hochgehoben und durchflieBt einen zweiten ahnlichen Apparat, den es 
dann in handelsfertigem Zustand verlaBt. Solche Einrichtungen sind 
noch in manchen Fabriken aus alter Zeit vorhanden aber angeblich 
nicht mehr im Gebrauch. 

Der groBte Teil des aus Deutschland exportierten Trockenbleiweill 
wird offenbar im Ausland zu OlbleiweiB verarbeitet. In den Fabriken 
behauptet man, es werde auch in Deutschland von Kleinhandlern 
immer noch in ziemlicher Menge OlbleiweiB aus TrockenbleiweiB her
gestellt, es ist dies verwerflich aber immer noch besser, als wenn die 
Maler es tun. 

Zur Herstellung des TrockenbleiweiB 2) bringen manche Fabriken den 
reinen BleiweiBschlamm, nachdem er sich dicht abgesetzt hat und das 
iiberstehende Wasser abgelassen ist, mit Schaufeln als klebrige Brocken 
auf Trockenbretter oder in Trockentopfe, die teils noch - in den 
kleinsten Fabriken - durch Menschenkraft, sonst durch Wagen oder 
unendliche Bander in den Trockenraum wandern. Maache Fabriken 
verringern den Wassergehalt des Bleiweillschlammes in Holzbottichen, 
die mit Filtertiichern versehen sind, andere wenden Filterpressen zur 
Entwasserung des BleiweiB an, in zwei Werken sah ich ein Manipu
Heren mit dem Filterpresseninhalt, wie mit dem Teig beim Backer, 
es wurden die groBen PreBkuchen mit Holzmessern in Stiicke zer
teilt und auf die Trockenbleche gebracht. 

Das Trocknen geschieht in einfachen Of en, in manchen Fabriken 
wandern die mit den Brettern beladenen BleiweiBwagen langsam durch 
die Trockenkammer und verlassen ihn nach einer Anzahl Stunden. -
Auch auf zickzackformigen Drahtnetzen, die sich langsam bewegen, sah 
ich sehr schon BleiweiB trocken, es fiel trocken so locker vom Netz 
ab, daB es kaum mehr das Mahlen notig hatte. 

1) Es wurde mir spater von anderer Seite erkliirt, daB er wohl dabei gutes 
und schlechtes BleiweiB schaufelweise mischte. 

B) Ein Tell des BleiweiB wird auch im Innland ala TrockenbleiweiB ver
braucht, indem er in der keramischen Industrie und bei der Chromgelbfabri
kation nur olfreies Material Verwendllng finden kann. 
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In einer Fabrik bemerkte ich eine sehr mangelhafte BleiweiBtr.ocken
anlage, die angeblich noch einen Versuch darstellte und dem Besitzer 
auch nicht gefiel. Das geschlemmte BleiweiB mIlt auf zwei nebenein
ander angebrachte gesohlossene Trommeln, die von innen stark ge~ 
heizt sind, langsam rotieren und von denen das BleiweiB trocken 
herunterfaJIt. Es findeii dabei nicht nur ein maBiges St8.uben statt, 
sondem es fallen auch Kliimpchen von trockenem BleiweiB von dem 
Apparat ab und beschmutzen die Arbeiter. Auch die gelegentlichen 
Kratzbewegungen, die mit einem Handkratzer gemacht werden, damit 
das BleiweiB gleichmaBig abfallt, bringen Beschmutzung der Umgebung 
mit BleiweiB hervor. Der Raum soIl sehr stark ventiliert sein, um den 
Dampf und etwaigen Staub zu entfernen. Die Wirkung war aber 
mangelhaft.· Die Arbeiter trugen angeblich den ganzen Tag Respira
toren, WaB kaum durchfiihrbar iat. 

DaB Zermahlen des stiickigen BleiweiB 1) geschieht zunii.chst durch 
einen Vorbrecher, dann durch einen Desintegrator (Schleuder), in dem 
die Bleiteilchen dUl'ch zwei in entgegengesetzter Richtung laufende 
Metallzapfenkra.nze hindurch miissen und dabei durch die heftige Be
wegung an die Peripherie geschleudert werden. Dann folgt eine Sicht
maschine (vgl. iiber das Sichten S. 12 bei der Mennige) und die Pack
maBchine. 

In einer Fabrik hatte ich die Genugtuung, eine recht primitive 
Einwurfeinriehtung fiir stiickiges BleiweiB bei meinem nachsten Be
such in befriedigender Weise verbessert zu sehen. tJber dem vier
eckigen breiten Einwurfsspalt steht jetzt ein viereckiger Blechkasten. 
Die eine Seite des Blechkastens kann um 90° herabgeklappt werden. 
Dann wird auf ihrer Innenseite durch zwei Fiihrungsl~isten daB Trag
blech angeklemmt. Wenn die Klappe wieder aufgestellt ist, fallen die 
Brocken in den Trichter und das Austreten entstehenden Staubs ist 
verhindert, da gleichzeitig eine Ventilation dieses viereckigen Brocken
einwurfkasten bet8.tigt wird. 

In einer iilteren Fabrik sah ich auch einmal, daB sich das Blei
weiBmahlen auch unter Mitwirkung von Menschen und nicht rein 
maschinell recht schOn vollziehen laBt. Die Wagen fahren aus dem 
Trockenschacht mit dem TrockenbleiweiB auf Schienen in ein Kam
merchen, dessen Tiir verschlossen wird 2). Durch Ziehen an einem 
Strick oder einer Kette senkt sich das auf dem Wagen stehende Korb
geriist so, daB das siiickige BleiweiB durch einen breiten Blechspalt 
in die Miihle hinunterfiillt. Durch ein Glasfensterchen in der Tiir bnn 
man beobachten, daB dabei eine kIeine Staubwolke entsteht. Bei dem 
mir vorgemachten Versuch war der Wagen so stark beladen gewesen, 
daB sich der Korb nicht ganz programmaBig entleert hatte. Es muBte 

1) Der Export von Trockenbleiweil3 geschieht z. T. in Stiicken, es soll in 
dieser Form mehr Gewicht in ein FaJ3 hineingehen. 

2) Vor der geschlossenen Tiire wurden drei mit Vaselin iiberzogene Glas
kolben aufgestellt, die nach 1 Stunde keinen merklichen Beschlag von Blei
wei8 zeigten (hochstens 1/40 Milligramm). Die Tiire schlo13 also vollkommen. 
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ein Arbeiter mit Respirator nach einer Weile den Raum betreten und 
in zwei Minuten durch NachstoBen mit einer Stange den BleiweiB
vorrat vollkommen in den Trichter hineinbringen. Dabei Bah ich wie
der eine leichte Staubwolke entstehen, die aber natiirlich bei der kurz 
dauemden Einwirkung nicht von nennenswertem Schaden sein kann. 
lch untersuchte nachher das" Waschwasser dieser Arbeiter. Das Hand
waschwasser gab mit Schwefelammonium eine schwarzgraue Farbung, 
das Gesichtwaschwasser nur eine schwache. Graufarbung. Es waren 
also nur sehr geringe Bleimengen an Handen und Gesicht hangen 
geblieben. 

Ab und zu trifft man noch recht primitive Miihlen und Packvor
richtungen. Sie werden gewohnlich als Platzhalter fUr vollkommenere 
und neuzeitlichere bezeichnet, nur fehIe zur Zeit das Geld dazu. Es 
handelt sich meist um kleine Betriebe, in denen PulverbleiweiB kein 
Hauptartikel ist. "In einen viereckigen trichterformigen Aufsatz einer 
Miihle werden z. B. die trockenen Brocken aus einer flachen leichten 
Holzmulde etwa in der Menge von einem halben Zentner auf einmal 
ohne irgendwelche Schutzvorrichtung eingeworfen und mit einem Holz
scheit nachgeholfen, dann der Deckel geschIossen. Zu meiner Ver
wunderung konnte ich aber hierbei kein Entweichen von groBen Staub
wolken, sondern nur von geringen StaubwOlkchen sehen. Die Arbei
ter trugen einen Respirator. Auch das Fillien der Holzmulde mit der 
Schaufel mit BleiweiBbrocken geschieht in so langsamem und immer
hin ganz gut fordemdem Tempo, dilJ3 von einer besonderen Staub
entwicklung dabei nicht gesprochen werden kann. Schwarze Papiere, 
die wir in dem Raum auslegten, zeigten nur einen ganz zarten Blei
weiBanHug nach 25 Minuten. 

Zum Packen des PulverbleiweiB dienen gute, ventilierte Pack
maschinen. Einzelne dieser Maschinen funktionieren gradezu iiber
raschend schOn. lch sah groBe Packraume, in denen gefUllt wurde 
und eine Menge voller Fasser lagen, an denen man nicht sehen konnte, 
ob sie BleiweiB oder Mennige enthielten und wo der Boden auch bum 
eine Spur des verwendeten Materials verriet. Andere Packraume waren 
allerdings weniger sauber. 

Die Packmaschine besteht ~eist aus einem Metallzylinder, in den 
von oben durch eine Schnecke standig BleiweiBpulver hereinfallt. Eine 
ganz Hache Scheibe mit zwei Fliigeln, am Ende der"zentralen Langs
stange stehend, preBt bei ihren Drehungen das auf sie fallende Blei
weiBpulver in das FaG, in das der Fiillzylinder hereinragt, herein. 
Der Druck geniigt, um das BleiweiB im FaB etwa 3 cm hoher stehen 
zu lassen als im Zylinder. Eine Staubentwicklung ist bei normalem 
Gang des Fiillens ganz ausgeschlossen. Bei einer Art dieser Pack
maschine senkt sich das FaG nach MaBgabe seiner Fiillung, bei der 
anderen hebt sich der Fiillzylinder. Beim Abnehmen des Fasses, wenn 
es voll ist, fitllt gelegentlich doch eine Kleinigkeit aus der Fiillrohre 
heraus auf den Boden. Eine Staubwolke habe ich nicht austreten go
sehen. AIle Packmaschinen sind ventiliert. 
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Ein anderes Packsystem, von dem ich Gutes sah, ist folgendes: 
Von der Miihle fallt das BleiweiB in dieser Fabrik durch ein 

Stockwerk hinunter zur FaBpackmaschine, die gut ventiliert, schein· 
bar langsam, gerauschlos und ohne jede sichtbare Staubentwicklung 
im Raum arbeitet. Die Fasser sind mit den Abfiillrohren oben durch 
dicke sogenannte Leinwandmanschetten verbunden und es wird durch 
den Ventilator kraftig I.uft aus dem Fasse abgesaugt. Eine Staubbe· 
stimmung im Arbeitsraume hatte jedenfalls im Moment meiner Beob· 
achtung ein annahernd negatives Resultat ergeben. Beim Abstellen 
der Packmaschinen in der Mittagspause und Abends kann fiir 1-3 Mi· 
nuten etwas Staub entstehen, wenn der Ventilator abgestellt wird, 
bevor die Maschinen ausgelaufen sind. 

Einmal habe ich Gelegenheit gehabt zu sehen, daB auch eine aus· 
gezeichnete Packmaschine in einer der besten Fabriken unangenehme 
Storung hervorbringen kann und da ich dabei eine Reihe nicht un· 
interessanter Beobachtungen machen konnte, so teile ich den Fall aus· 
fiihrlich mit. Es war nach Erklarung des Herrn Direktor ein Riemen 
morgens verkehrt aufgelegt worden, so daB sich die Packmaschine in 
umgekehrter Richtung drehte. Dabei war der Riemen gerissen, die 
Maschine mit BleiweiB verstopft, der Fliigel abgerissen. Nachdem die 
Maschine moglichst auseinander genommen, wird mit Klopfen undDriicken 
versucht, die verklemmten und verbogenen Teile zu reparieren, dabei 
rieselt fortwahrend BleiweiB in groBeren und kleineren Mengen her· 
unter, so daB die Arbeiter an Schuhen, Kleidern, Handen, im geringeren 
MaBe wohl an den Armelausschnitten und auf den Miitzen mit Blei· 
weiBstaub bedeckt werden. Die fUnf Mann, die an der Maschine ar· 
beiten sind aIle Schlosser. Die Arbeit geht sehr ruhig, ohne Vorwiirfe 
und Streit aber ohne jeden Fortschritt offenbar seit Stunden vor sich. 
Wir sehen etwa 20 Minuten lang zu. Auf Papieren, die ausgelegt 
sind, findet ein deutlicher Niederschlag kleiner BleiweiBwolken statt. 
Es muB zugegeben werden, daB auf den Gesichtern der Arbeiter, die 
teilweise mit SchweiB bedeckt sind, nur sehr geringe BleiweiBmengen 
mit dem Finger abgewischt werden konnen. Allerdings haftet da und 
dort ein dickeres Kliimpchen, das von oben heruntergefallen ist. Die 
Arbeiter standen etwa drei Stunden. lang in einem mehr oder we· 
niger leichtem BleiweiBnebel. Auch unsere Schuhe und Kleider be· 
kommen samtlich Spritzer, obwahl wir uns nicht zu nahe stellen. 
Auffallend ist, daB weder der Meister noch einer der Arbeiter daran 
denkt, einen Mundschwamm oder Respirator anzuziehen! Herr Direk· 
tor hat das auch im Stillen konstatiert und sagt mir nachher, es 
seien mindestens zehn gute Lixrespiratoren zur Verfiigung des Mei· 
sters ge3tellt. Als ich den Meister am nachsten Tage darau£ hin zur 
Rede stellte, meinte er: "Ja, Respiratoren sind immer etwas lastig, 
wir hatten sie aber doch recht wohl tragen konnen." Das ganze Vor· 
kommnis zeigt, wie auch in einer sehr gut geleiteten Fabrik etwas 
eintreten kann, was erhebliche Gefahrdung der Arbeiter bedeutet und 
daB der Respekt der Arbeiter, auch der Meister vor der Bleigefahr 
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immer noch ungeniigend ist. lch bin nicht in der Lage anzugeben. 
ob man technisch anders eingreifen konnte, aber daB Respiratoren 
hatten getragen werden miissen steht fest. 

Nach solchen Eindriicken versteht man die Vorliebe der kleinen 
Fabriken fiir einfachste Apparate, die einfach zu bedienen und sehr 
leicht auszubessern sipd. Doch sind die komplizierteren Apparate fiir 
den GroBbetrieb unerlaBlich und der beobachtete Vorgang diirfte im
merhin ein seltenes Vorkommnis sein. 

III. Die GUttte- und Mennigfabrikation. 
Die feurigrote Mennige (Pb30 4 ) wird stets aus der zitronengelben 

Bleiglatte (PbO) dargestellt, Wir haben also zuerst die Herstellung 
der Glatte zu besprechen, die auch selbst schon einen Handelsartikel 
darstellt (fUr Bleiglasbereitung, Bleipflaster usw.). 

Die altere Methode der Glattebereitung besteht darin, daB man 
in Flammofen mit einer muldenfOrmigen Sohle Blei schmilzt. AHe 
halbe Stunde etwa kratzt der Arbeiter das gebildete Bleioxyd (Blei
glatte) von der Bleioberflache ab und gibt einen neuen Bleiblock zu. 
Die abgekratzte Bleiglatte wird in eisernen Wagen mit einer Kleinig
keit Wasser befeuchtet 1) um das Stauben zu verhindern, dann mit' 
reichlich Wasser benetzt zwischen Miihlsteinen erst grob, dann fein 
naB gemahlen und durch ein Sieb gegeben, das Bleibrockchen und 
einige Bleioxydbrockchen zuriickhalt. Der Bleioxydschlamm setzt sich 
in Bottichen ab, er wird getrocknet und in Flammofen nochmals ge
gliiht, in einem yentilierten Desintegrator gemahlen, durch eine Sicht
maschine geleitet und in einem VorratsgefaB gesammelt, mit einer 
ventilierten Packmaschine gepackt und als Bleiglatte verkauft. Ein 
anderer Teil der Glatte wird in besonderen Mennigeofen (siehe unten) 
in Mennige verwandelt. ' 

Eine Anzahl groBerer Fabriken arbeiten nach dem Bartonpatent. 
1m Bartonofen' wird das geschmolzene, automatisch einlaufende oder 
vom Arbeiter mit Loffeln eingefiillte Blei durch ein schnell laufendes 
Riihrwerk feinst verteilt und bei hOherer Temperatur (etwa 600<>j mit 
Wasserdampf und Luft oxydiert. So entsteht gelbliche Glatte, die 
ein Ventilator in eine Kammer mit schragen Wanden einsaugt. Dort 
setzt sich die Hauptmenge an· den schragen Wanden ab und gleitet 
ihnen entlang zu Boden 2), eine Riihrvorrichtung beschleunigt den 
ProzeB der Abscheidung 3). 

1) Beim unvorsichtigen Befeuohten der heiJ3en Glatte konnen bleioxyd. 
haltige Dampfwolken auftreten. 

B) Geeignete V orriohtungen befreien den 'austretenden Luftstrom von etwas 
Glatte, die nioht in der Kammer ausgefallen ist. 

S) In einer Fabrik sah ioh -aine eigene Einriohtung, die ebenfalls Wasser· 
dampf, Blei und Luft zur Oxydation des Bleis verwendet. Das etwas kom
pliziertere Verfahren hat hygienisoh keine andere Beurteilung zu finden als das 
gewohnlioh{' Gliitteverfahren, es ist auoh hier nooh zi{'mlioh Handarbeit dabei. 
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Das so erhaltene Bleioxyd wird vom Grund der Kammer durch 
eine Schnecke horizontal, durch ein Becherwerk vertikal gefordert und 
in geeigneten SammelgefiiJ3en gesammelt. Es wird dann entweder noch 
einmal gegliiht und umgekriickt und als Glatte verkauft oder mit 
Schnecken und Rohren automatisch in die einfachen Mennigofen ge
bracht, in denen es bei geeigneter nicht zu hoher Temperatur unter 
Luftzutritt und standigem Riihren in die rote Mennige verwandelt 
wird. Aus dem Mennigofen wird die fertige Mennige durch einen 
Stutzen gliihend, heiB taglich einmal abgelassen 1), durch ein Becher
werk in einen Vorratskasten gehoben und wieder durch Schnecken 
und Becherwerke auf die Sichtmaschine geleitet. Unter der Sicht
maschine steht die Packmaschine mit der iiblichen Staubabsaugung
genau die gleichen MaBnahmen wie beim BleiweiB. Sie konnen so 
tadellos funktionieren, daB Irian am Boden und den weiBen Wanden 
des Packraums nach Monaten kaum rote Spuren sieht. Uber die 
haufigen Mangel siehe unten. 

Es ist anzuerkennen, dass die Apparaturen im alIgemeinen das 
Austreten von Mennige in die Luft ziemlich volIstandig verhindern, 
solange nicht Betriebsstorungen eintreten durch allerlei unvorher
gesehene Defekte. Da aber bald da, bald dort eine kleine Storung 
auftritt, so ist ein wenig Mennige fast iiberall zu finden und eine 
weiB getiinchte Mennigfabrik schimmert oft rotlich, ja auch einmal 
in einer Ecke feuerrot. Ausnahmsweise kommt es aber auch einmal 
zu groberen Storungen; was ich oben von einer BleiweiBpackmaschine 
beschrieb, ist auch im Mennigbetrieb stets moglich. Auch die nicht 
selten reparaturbediirftigen Mennigesiebtrommeln sind vor und wahrend 
der Reparatur recht gefahrliche Vergiftungsgelegenheiten. 

Einige Beispiele hierzu fiihre ich etwas eingehender an, weil ich 
glaube, daB die Hygiene der Mennigarbeit bisher weniger streng be
aufsichtigt ist als die der BleiweiBarbeit und weil es iiberhaupt schwerer 
ist, eine ideal arbeitende Mennigfabrik zu schaffen als eine BleiweiB
fabrik. 

In einer Mennigfabrik fand ichauf .dem groBen alten Staub
sammelkasten, wo alIer Staub aus den Packmaschinen in Zickzack
kanalen gesammelt und durch Dampf niedergeschlagen wird, eine dicke 
Mennigschicht mit Kohlenflugasche vermischt. Ais Erklarung wurde 
mir nach einigem Strauben gesagt, es seien 3 Offnungen des Kastens, 
welche zu Revisionszwecken dienten, offenbar einmal zu schlieBen 
vergessen worden und hatten monatelang Bleifarbstaub entweichen 
lassen. Der Staub sei nicht aufgefallen, wei! er mit viel Kohlenflug
asche gemischt gewesen sei. - Es lagen hier mehrere Kilo Bleifarbstaub! 

1) Die Entleerung der Meunige aus den ()fen geschieht in primitiver 
Form so, daB unter einer gebogenen AblaBstutzen ein Wagen untergeschoben 
und der Stutzen geiiffnet wird, bei verniinftigem langsamem Ablassen entsteht 
dabei wenig Staub. Die stark heiBen Mennigiifen saugen zudem durch die 
AuslaBiiffnungen, sowie sie frei sind, ziemlich stark Luft ein, so daB die kleinen 
Staubwiilkchen beim ruhigen Arbeiten abgesaugt werden. 
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1m Raume, wo die Sichtmaschinen stehen, sieht es gelegentlich 
bos aus - alles Balken- und Treppenwerk ist von millimeterdicken 
Mennigschichten bedeckt. 

Die Abnahme eines Drahtnetzes zum Zweck des Reparierens ge
scbieht durch Offnen von 6 - 8 Klammern. Dabei fallt aber oft gramm
weise Mennigpulver heraus und beim Wiedereinsetzen ebenso. Nach
lassige Arbeiter schlie Ben auch die Klammern nicht aHe, ziehen die 
Schrauben nicht fest an usf., um bequemeres Arbeiten zu haben -
die Folgen sind Staubaustritt. 

Eine groBe Kalamitat fand ich in einer Mennigfabrik, wo durch 
Undichtigkeit der Sichtmaschine, deren Beseitigung mit Kitt, Holz, 
Blech groBe Schwierigkeiten machte, recht viel Staub verstreut war 
und an Wandvorspriingen und auf den Boden lagerte. Beim Ab
reiBen einer alteren benachbarten Mennigpackmascbine war weiterer 
Staub entstanden, kleine Nachlassigkeiten und Ungliicksfalle hatten 
die Sache weiter verschlechtert, so daB ich ernstlich die Leitung zur 
Rede stellen und auf die Mennigmengen binweisen muBte, die miIli
meterhoch auf jedem V orsprung lagen. DaB dieser Staub zum Teil 
frisch war, bewies, daB neu aufgestellte gestrichene Metallteile auch 
schon 1/2 mm hoch Staub in den letzten 14 Tagen erhalten hatten. 
Auch bier wurde von der Direktion zur Entschuldigung auf hohere 
Gewalt und Unvermeidbarkeit von Ungliicksfallen, daneben aber auch 
auf Gleichgiiltigkeit von Meistern und Arbeitern hingewiesen. 

lch bemerke, daB die an dieser Stelle seit 2-3 Wochen bescbaf
tigten Arbeiter fast ohne Ausnahme granulierte Erythrozyten und zwar 
oft in sehr groBer Menge aufwiesen, und daB nachher auch die Staub
beseitigung langere Zeit nicht ungefahrliche Arbeit edorderte. 

Eine andere ganz veraltete, zu Staubentwicklung AnlaB gebende 
Einrichtung sah ich einmal in einer Staubkammer, wo die an die 
Filterschlauche angebundenen Staubfangsacke von den Arbeitem ab
gebunden und entleert wurden. Es staubte in dem Raum und be
sonders bei der Arbeit. Die neue Staubsammeleinrichtung, die damals 
erwartet wurde, ist jetzt schon aufgebaut . 

.Abnliche nur weniger schlimme Edahrungen habe ich noch mehrere 
notiert - die zeigen, daB wir in der Technologie der Mennige zwar 
aIle Fragen grundsatzlich sehr schOn gelOst haben und daB wir theo
retisch fast ohne Menschenarbeit und Menschengefahrdung Mennige 
m~hen Mnnen, daB aber in weit hOherem MaBe als bei der Bleiweill
fabrikation bier Unvollkommenheiten der Apparatur und der Sorgfalt 
storend wirken. Dies scheint bisher noch nicht allgemein bekannt 
und anerkannt. 

Einer der fiihrenden Herren der Bleiindustrie sagte mir auf meine 
Beschwerde iiber die mancherlei Mangel in den Mennigfabriken: Er 
habe sich durch den Kopf gehen lassen, w/lorum die Mennigfabriken 
hinter den BleiweiBfabriken im allgemeinen an Vollkommenheit zuriick
standen; er glaube, as kotnme dieses daher, daB man bisher immer 
nur gegen das BleiweiB und nie gegen die Mennige gehetzt babe und 



14 Die Einrichtung der Bleifarbenfabriken und der Fabrikbetrieb. 

er gibt zu, daB es jetzt die Hauptaufgabe der Bleifarbenfabriken sein 
miisse, auch den Mennigbetrieb tadellos zu gestalten. Ich stimme ihm 
bei und bemerke, daB ich eigentlich eine ganz tadellos arbeitende 
Menniganlage iiberhaupt noch nicht gesehen habe und daB hier die 
Fabrikanten miteinander arbeiten miiBten, unter Zuziehung tiichtiger 
Techniker, um die bekannten Mangel zu beseitigen. 

IV. Die Bleichromatfabrikation. 
Bleichromat wird nur in ganz wenigen (3-4) der von mir besich

tigten Fabriken und in maBigen Mengen hergestellt und spielt gegen
iiber den anderen Bleifarben eine geringe Rolle. Ich habe nur in 
drei Fabriken einige Studien dariiber anstellen konnen. 

Die Herstellung von Bleichromat geschieht etwa folgendermaBen: 
BleiweiB wird in Essigsaure in Holzbottichen zu Bleiazetat gelost und 
dort mit einer Natriumchromatlosung umgesetzt. Chromsaures Blei 
setzt sich ab und wird aus den Bottichen auf Filtertiicher gebracht. 
Die getrockneten Bleikuchen werden in einem Vorbrecher und einem 
Desintegrator fein gemahlen oder auch in Kollergangen zerrieben. 

Einmal habe ich einen Desintegrator in musterhaft ungiinstiger 
Weise arbeiten sehen. Das Einwerfen des Schleudergutes geschah 
mit der groBten Gleichgiiltigkeit. Strome von Staub quollen aus dem 
A pparat heraus. Die Arbeiter waren im Gesicht, auf der Brust, in 
den Haaren, in den Kleidern mit Chromatstaub eingestaubt und auf 
meine verwunderte Beschwerde, wie da,s moglich sei, wurdemir er
klart, es sei die Filzpackung an der Achse des Schleuderkastens defekt 
geworden und dies sei iibersehen worden. Ich muB konstatieren, daB 
der gleiche Zustand am Morgen, ehe ich mir den Apparat ansah, ge
herrscht haben muB, denn die Arbeiter waren, ehe ich den Apparat 
in Tatigkeit sah, gelb verstaubt und ich muB weiter feststellen, daB 
del' Apparat am andern Morgen, als er mir angeblich repariert vor
gestellt wurde, nicht viel besser arbeitete und starke Luftverunreinigung 
hervorbrachte. In dem kleinen Werk sah ich auch ein sehr naives 
Mischen von Bleichromat verschiedener Farbe mit Schaufel ohne jede 
Staubabsaugung. Es herrschte hier der Glaube, das Bleichromat sei 
iiberhaupt nicht giftig, und ich wiirde den Betrieb wohl nicht in-, 
spizieren. Interessant ist, daB mir der Betriebsfiihrer angab, daB in 
diesem Betrieb seit ein bis zwei Jahren keine Berufskrankheit v,or
gekommen sei. 

Bemerkenswert war auch in diesem Werk, daB ein wortfuhrender 
Betriebsrat kein Wort der Entriistung iiber diese schlecht funktionie
rende Chromatmiihle aufzubringen wuBte, wahrend er iiber hygienisoh 
ganz gleichgiiltige Dirige groBe Emporung an den Tag legte. Ich 
habe in dieser Fabrik die Leute auch in den mit Bleichromat be
schmutzten Kleidern essen sehen. 

In anderen Fabriken habe ich zum Teil das Bleichromat in ver
deckten Kollergangen mahlen sehen, aber doch auch mehrfach in 
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offenen. Dabei entsteht nicht nur etwas Staub direkt, sondern es 
taUt auch gelegentlich etwas Mahlgut iiber die niedrigen Rander der 
Mahltische hinunter und staubt vom Boden aus. Allgemein wird ver
schnittenes Bleichromat offen gemahlen, es ist dies teils Schwerspat
pulver, auf dem Bleichr~mat gefallt ist 1), teils eine Mischung von 
Schwerspat und Bleichromatpulver. Manche Fabriken setzen beim 
Mahlen etwa 1 % Vaseline zu, es store das Stauben und verbessere 
das Feuer. Andere halten dies fiir unerlaubt. 

Die verschnittenen hellen chromgelben und griinen Farben ent
halten hOchstens 5 -1 0 % Bleichromat. Es kann ~ber der Bleichromat
gehalt auf 1,5 %, der Bleigehalt also auf 1 % sinken! Das letztere 
sind Farben fiir hellgelbe, billige, lichtechte Anstriche. 

V. Die Gefahrlichkeit der Bleifarbenindustrie nach den 
technischen Fabrikeindriicken. . 

Ich konnte in den spateren Darlegungen Mennige und 
BleiweiBarbeiter 2) nicht auseinanderhalten, zunachst weil damit 
die Dbersichtlichkeit sehr gelitten hatte und die Zahlen fiir beide Ab
teilungan sehr klein geworden waren, vor allen Dingen aber deswegen, 
weil sehr viele Arbeiter zeitenweise in Mennige, zeitenweise in Blei
weill arbeiten, so daB es ziemlich willkiirlich ware, Mennigarbeiter und 
BleiweiBarbeiter voneinander zu trennen. Ganz unerlaubt ware es, 
diese Einteilung damach vorzunehmen, was die Leute im Augenblick 
der gegenwartigen Untersuchung arbeiteten. Es mag aber einiges 
Besondere, was sich fiir die BleiweiB- und Mennigarbeiter ergibt, hier 
vorweggenommen werden. 

Nach dem (im Abschnitt II) Gesagten haben die Arbeiter in den 
BleiweiBfabriken Gelegenheit zur Bleiaufnahme: 

1. Durch die Atmung. BleiweiBstaub kann in den Kammem, an 
den Miihlen und Packmaschinen fiir TrockenbleiweiB bei schlechtem 
Funktionieren eingeatmet werden. Auch zertretene eingetrocknete Blei
weiBspritzer konnen iiberall im Betriebe zur Staubquelle werden. Spuren 
BleiweiB konnen also iiberall staubfOrmig auch beirn besten Betrieb 
eingeatmet werden. 

2. Durch den Magen kann BleiweiB bei Befolgung der deutschen 
Vorschriften kaum mehr aufgenommen werden. Das Essen und Rauchen 
in den Arbeitsraumen ist streng verpont. Das Tragen von Barten iet 
unzweckmaBig. Vor der EBpause werden die Hande meist recht ge
wissenhaft gewaschen und die bleihaltigen Arbeitskleider abgelegt. 
Geschieht dies letztere nicht, so drohen die Kleider sowohl durch Blei
staublieferung von den Atemwegen als vom Magen her Gefahr. 

1) Diese Methode preisen manche Fabrikanten, andere behaupten, das 
Prii.parat komme teuerer und werde nicht besser' als beim Vermischen des 
fertigen Chromgelb mit Schwerspat. 

I) Die Bleichromatarbeiter sind auch nicht abgetrennt, vgl. iiber sie S. 17. 
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Nach meinen friiheren Untersuchungen (Lehmann J;Dit Saito und 
Gfrorer, Archiv f. Hyg., B. 75, S. 135 u. 153) ist es sicher, daB die 
eingeatmeten Mengen zu einem erheblichen Teil von der Nasenschleim
haut zuriickgeha.lten und beim Naseputzen und - noch besser - beim 
haufigen Nasespiilen nach auBen geschafft werden. Wer allerdings den 
Nasen- und Rachenschleim - wie dies meist der Fall ist - von Zeit zu 
Zeit verschluckt, der macht diese wichtige Schutzeinrichtung unwirksam 
und erhalt das eingeatmete Blei in den Magen. Daneben geht natiir
lich der Teil, den die Nasa nicht zuriickhalt, direkt in die Luftrohre 
und Lunge, von wo er teils ausgehustet teils zuriickgehalten wird. Aus 
Magen und Lunge wird Blei aufgesaugt 1). 

3. Ein Eindringen von Bleisalzen in die unverletzte Raut bnn 
man nach den sorgfiiJtigen Versuchen meines Schiilers, Privatdozent 
Dr. Ph. O. SiiBmann als hygienisch helanglos ansehen. Der tatsach
lich nachgewiesene Bleieintritt beschrankt sich auf so kleine Zahlen 
(pro 1 qdcm Menschenhaut 0,14 mg pro Tag), daB von einer Gesund
heitsgefahrdung auf diesem Wege nicht wohl gesprochen werden bnn, 
selbst nicht bei den Personen, die etwa den feuchten BleiweiBteig aus 
der Filterpresse wie Backer den Teig in Stiicke schneiden (siehe S. 7). 
Es kommen dabei nur die relativ kleinen Flii.chen der dickbehauteten 
Hande mit dem Bleiweill in Beriihrung. Bedingung ist natiirlich, daB 
die Hande nachher sorgfiiJ.tig gewaschen und die Nagel geputzt werden. 
lch habe mich besonders fiir die Hande des eben erwahnten Blei
weillteigzerteilers interessiert und seine Hande nach dem Waschen beim 
Betupfen mit Schwefelammonium nur sehr wenig geschwarzt gefunden, 
ohwohl er nicht &hoen konnte, da/l ich ihn untersuchen warde. 

In der Mennigefabrikation ist die Gefahr einer groberen Blei
aufnahme direkt durch den Magen ziemlich ausgeschlossen. Die immer 
in trockenem Zustande vorhandene Mennige ist ihrer Feinheit wegen 
aber schwer ganz vollstandig von der Luft der Fabriken abzuhalten 
und man findet fast iiberall, wo man darnach sucht, kleine und grollere 
Mennigespuren in der Fabrik. Ausgelegte Glanzpapiere zeigen haufig 
einen spurweisen bis deutlich staubigen, rotlichen Beschlag in Zeit 
von mehreren Stunden, bei UngliicksfliJlen und Reparaturen viel mehr. 
Jedenfalls wird die Mennige (wie die Glatte) zum allergroBten Teil in 
Staubform eingeatmet. 

BetJondere Untersuchungen dariiber, ob die Menoige weniger giftig 
ist als Bleiweill, bezogen auf den Bleigehalt, sind meines Wissens nicht 
ausgefiihrt. Man hort zuweilen von der Mennige PbsO" die Meinung 
aussprechen, daB sie nur nach ihrem Gehalt an PbO giftig sei, wahrend 
das darin enthaltene PliO., weil"in SaJpetersiure unlOslich, bum schaden 
werde; nun lOst sich aber Mennige in heiller recht verdiinnter Salz
siure gut vollstandig, so daB Versuche erwiinscht waren. Mir sind 
im Augenblick keine solchen bekannt. 

1) Nach Minot (Journ. of ina, Hyg., Bd. VI, 1924) wird auch aus der 
Naeenrachenhohle BleiweiB im Tierversuoh auffallend got aufgenommen. 
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Die BleiweiBarbeit ist noch weniger mechanisiert, sie braucht mehr 
und zum Teil wohl auch kri.ftigere Menschen &Is die Mennigarbeit. 
Sie ist aber leichter voJ.J.standig zu sanieren, well gar nicht (Olblei
weiB) oder doch weniger (TrockenbleiweiB) mit feinem bleiischem Staub 
gearbeitet werden muD wie bei der Glitte- und Mennigarbeit. 

Ich fiige bei diaser Gelegenheit ein paa.r Worte iiber die Giftigkeit 
des BleichromatB an, iiber das ich 1890 eingehende Studien.mit meinen 
Schiilem Schoppe nnd Kern angestellt habe, bei (Arch. f. Hyg. Bd. 16, 
S.315). Ich konnte damaJs an zahlreichen Bunden und Katzen mit 
Leichtigkeit. allerdings durch meist groBe und wiederholte Dosen von 
:Bleichromat. chronische Bleivergiftung erzeugen und z'!VeiHe schon des
halb nicht daran, daB as auch bei Menschen 80Iche herbeifiihrt 1). Es 
erscheint zwar moglich, daB seine Giftigkeit bei seiner schwereren LOs
lichkeit in schwacher SaIzsaure ffir den Menschen geringer ist aJs die 
von BleiweiB, doch enthalt die Literatur eine - wenn auch nicht. 
eben groBe - Reihe typischer Bleichromatvergiftungen am Menschen, 
namentlich beim Bearbeiten von trockener mit Bleichromat (vielleicht 
nachliissig) gefii.rbter Baumwolle. Robert C. Smith hat 1881 bei 
60 Weberinnen in Manchester, Carry in Lyon 1888 bei GarnhaBple
rinnen, Clayton (Brit. med. journ. 1906) bei englischen Baumwoll
gampackerinnen Bleivergiftnng beobachtet. Namentlich schwere orange
gelbe Game sind gefii.hrlich, in dem letzten Falle erkrankten nur Per
sonen, die das trockene Gam verpackten. Die Fiille von Clayton 
sind zum Teil 1895, zum Teil (9) aber erst 1906 vorgekommen, dar
unter waren neben den iiblichen Darmleiden 2 mit schwerem Him
leiden (Enzephalopathie) mit epileptiformen Anfallen, einer mit Neu
roretinitis verbunden. 3 litten mehr oder weniger an RadiaJisJiibmung 
(Liihmung der Handstrecker). Also schwere Erkrankungel!. durch Blei
chromatstaub und eine Wamung, nicht leichtsinnig mit dem Blei
chromat namentlich mit dem basischen rotgelben Priiparat umzugehen! 
Aus der deutschen Textilindustrie sind bisher keine schweren Erkran
kungen bekannt geworden, wohl aber gibt as franzOsische Fille. -
Dagegen sind a.uch in Deutschland beim Herstellen gelber Ma.8stiibe 
Bleivergiftungen belmimt. 

Sehr viel weniger, ja praktisch offenbq,r bum mehr giftig bei 
verstandiger Arbeit sind die verschnittenen blaBgelben Bleichromat
Schwerspatpriiparate (vgL oben S. 15). Ich habe keine Spezialstudien 
iiber die Gesundheitsverhiiltnisse der Bleichromatarbeiter angestellt, 
weil ihre Zahl zu klein war. Sie sind im folgenden einfach &Is Blei
arbeiter angefiihrt. Folgende Notizen sind aber vielleicht nicht ohne 
Interesse: 

Fabrik 1. 10 zurzeit groBtenteils mit Bleichromat beschiiftigte.Ar
beiter. Davon hatten 4 keinen Bleisaum, 4 leichten, 1 deutlichen. 

1) In einer groBen rheinischen Bleiohromatfabrik solI in 40 Jahren kein 
Fall von Bleivergiftung votgekommen sein. Die Fabrik gehOrte nioht in den 
Kreis der von mir zu unterBo.ohenden Fabriken. 

Lehmann, BJeifarbenindastrie. 2 
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7 hatten Granula unter 200 auf 1 Million, einer 1800, einer 7000. 
Aussehen, Krafte, Blutdruck ohne besondere Befunde. Einer hatte 
Hamoglobingehalt von 50 %, die anderen 90 - 100 %. Also mit einer 
A usnahme keine ernsteren Schadigungen. 

In einer anderen Fabrik haben wir die Chromatarbeiter bloB auf 
Bleisaum untersucht, unter 10 5 mal keinen, 4 mal einen leichten, 
1 mal einen deutlichen gefunden. Weiter wurde hier nicht untersucht, 
da keine. auffallenderen Storungen vorzuliegen schienen. 

Es ist also nirgends etwas beobachtet, was besondere Sorgen recht
fertigte, aber Bleichromat ist durchaus als giftiges Bleipraparat zu be
handeln. Es ist immerhin leicht moglich, daB in den oben erwahnten 
Baumwollgarnfabriken sehr erhebliche Staubmengen unaufhorlich wirkten 
und das kleine Mengen Bleichromat weniger schadlich als gleiche Mengen 
BleiweiB sind. In den Garnfabriken handelt es sich zudem um Frauen. 

VI. Eigene Bleibestimmungen in den Fabl'iken und in den 
Ausscheidungen der Arbeiter 

nach mit Herrn Privatdozent Dr. Ph. O. SiiBmann ausgefiihrten 
Analysen. 

Es war im Programm vorgesehen, daB diese Untersuchungen in 
groBem Umfange ausgefUhrt werden soUten. Leicht auszufiihren waren 
die Bestimmungen der Bleimengen, welche sich in einer bestimmten 
Zeiteinheit auf einer schwarzen Papierunterlage von 1 qm GroBe nie
derschlugen. Dies ist in sehr groBem Umfange gemacht. Es ist aber 
klar, daB diese Zahlen nur einen sehr ungefahren Anhaltspunkt iiber 
die Luftverunreinigung geben, indem es an Mitteln fehlt, die gefun
denen Bleimengen auf den Bleigehalt pro Kubikmeter umzurechnen, 
immerhin halte ich diese orientierenden Ermittelungen fUr sehr wert
voll, auch zur Belehrung der Fabrikanten und Arbeiter. 

Luftuntersuchungen im iiblichen Sinn, so daB der Bleistaub aus 
~iner bekannten Luftmenge auf dichten Wattefiltern aufgefangen wurde, 
sind in einer ziemlichen Zahl ausgefiihrt. Wir haben aber stets groBe 
Schwierigkeiten gehabt, Luftmengen von I cbm pro Stunde durch die 
notigen mit Watte gestopften Filterrohrchen von 1,4 cm Querschnitt zu 
saugen und den Strom durch eine Gasuhr zu messen. Der geringe Druck 
in den Wasserleitungen erschwerte die Anwendung von Wasserstrahlluft
pumpen, Fiisser mit Wasser als Aspiratoren zu verwenden ist auch 
schwierig, die Staubsauger, auf die ich gehofft, befriedigten auch nicht 
immer. Die Zahl der Analysen ware sonst groBer 1). 

1) Die neuerdings in Amerika empfohlenenen Luftwaschapperate, in die Luft 
in auBerordentlicher Geschwindigkeit und Menge angesaugt wird, widersprechen 
dem bei uns allgemein anerkannten Grundsatz, die Luftgeschwindigkeit den 
Untersuchungsapparaten nicht groBer zu nehmen wie in der Nase. Bei groBerer 
Luftgeschwindigkeit werden noch Staubteilchen mitgerissen und bestimmt, welche 
bei geringer Gescbwindigkeit schweben bleiben. 
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Mehrere Fabriken haben durch ihre Beamten nach meinem Be
Buche noch Untersuchungen ausfiihren lassen, die uns mitgeteilt wurden, 
jedesmal unter der Versicherung, daB die Proben unter normalen Ver
hiiJtnissen mit groBter Gewissenha.ftigkeit entnommen worden lreien. 
Viele mir versprochene Untersuchungen sind aber unterblieben und 
so sind nur etwa 20 brauchbare Zahlen vorhanden. 

DaB dieselben unter sich variieren, ist selbstverstandlich. Denn as 
wurde, wenn ich selbst die Proben entnahm, die Luft an Stellen f-nt
nommen, wo eine besondere Gefahrdung zu herrschen schien unter 
Bedingungen, die als unerfreulich angesprochen werden muBten; ins
besondere wurden die Proben entnommen, 'wenn Ventilationsvorrich
tungen nicht tadellos funktionierten. 

Mehr gelegentlich habe ich auch Abwischungen yom Gesicht, Aus
wischungeJ;l. yon N ase und Ohren bei Arbeitern 'Vorgenommen, die an 
besonders staubigen Stellen betroffen wurden. Diese Zahlen lieBen 
sich leicht vermehren. Sie geben aber auch kein kla.res Bild von der 
Bleiaufnahme, mehr von der Bleigefahrdung, da das Blei, was wir aus 
der Nase herausholten, eben das ist, was nicht in die Lunge gelangt 
und vorlii.ufig noch nicht in den Magen geschluckt ist. Ob es in den 
Magen geschluckt wird, hii.ngt zum groBen Teil von den Gewohn
heiten der Leute abo 

Tabelle 1. 
Untersuchungen iiber die Bleimengen; welche auf 1 qm 

schwarzes Papier fallen. 
Ausgelegt wurden mit sohwarzem Glanzpapier bezogene KartonBtiioke von etwa. 
8 qdm. Die Auslagezeit sohwankte zwischen 1/.-14 Stunden und betrug meiBt 

2-4 Stunden. 
AIle Zahle1! sind auf 1 Stunde und 1 qm umgerechnet. 

Ort der Anzahl mg Blei I 
Fabrik der pro 1 h und I 

Probeentnahme Proben 1 qm 

16 I 

11 

BlehveiBpackraum, 
4 verschied. Stellen. 

Mennigepackraum. 

I 
5 123; 23; 23; 

I 30; 60. 

I 

I 

Meh-I 
rere 

Proben. 1 =0. 

Anmerkungen 

Bei der le~ten Zahl einige 
Pulverspri~er (also zu 
hoch). 

Auf der Oberseite der Staub
kammer in der groBen 
Arbeitshalle lag reiohlich 
stark bleihaltiger, roter 
Staub mit 71 %, 40%, 
50 % Mennige, gemisoht 
mit Flugasohe. V gl. die 
Angaben S. 12. 

2* 
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Tabelle 1. (Fortsetzung.) 

-1 Ort der 
ADzahl mg Blei 

der pro-lh und ~erkungen 
Probeentnahme Proben 1 qm 

8 Am Deaintegrator 
bei minimal. Staub-
absaug. (pro forma) 

I in der Hohe der 
Triebwelle. 1 18001 I Sehr primitiv! 

Unterer Teil des 
Desintegrator, wo Furohtbare Zahl ~ &her 
BleiweiBpulver di-

I 
kein MaS fUr Luftverun-

rekt herunterfi.llt. 1 14000! reiniguDg im Ra1lllL 

13 Beim Chromgriin- I I desintegr. reinigen. I 1 6,4 
Chromgriinkoller 
1 m entfernt. 1 11,8 
Chromgriinkoller 
II. m entfernt. 1 39,0 (Das Chromgriin enthilf; 
Gesohloss. Koller- nur 3% Blei, der Staub 
gang. 
Beinigen d. Chrom-

1 10,0 war also 80hr reiohliQbI) 

griinsiohtmaaohine. 1 13,5 
Glittepaokmaaohin. 1 4,5 

I Glittemiihle. 1 9,0 

I 
Neben den Glitte-
men in :Detrieb. 1 0,51 

7 Glittepaokraum. 15 AlB "Kohlenflugasobe be-
zeiohnet". 

" 
225! 

I 
I 

14 NeueMennigefabr.: 61; 31; 29; Frillier soil 80hr wenig ab-
Beid.Desin~tor, 46; 56; 34; gestaubt worden 8Oin. Auf 
Sioht- und aok- 16; 16; 9; 50 qom Dampfrohr liegen 
masoh. d. Menoige. 10 33. tatBiohlioh noch 2375 mg 

AIteM~fabr.: 18; 24; 9; Blei als Mennige, d. h. 

Dei d. Olen and der 15; 54; 24. 4'15 Gramm pro Quadrat-

Paokmasohine. 6 meter! PI. FaD Mennige 
soil in einigen Wochen mit 

In der BleiweiB- dem Staubabaauger aus 
trookenanlageneben 

I 
der Fabn"k entfemt wor-

Band ohne Kude. 2 80; 27. den 80in vor unserer Be-

I siohtigung. 

1 Je naoh dar Aua- Sohlecht betriebener un-
1agestelled.Papien. 3 6851 1665! diohter Bleiohromatdesin-
Naoh augeblioher 62101 tegrator. Skandal! 
Beparatur (!) des 1340; 7MO! Apparates. 2 
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Fabrik 

3 

7 

17 

19 

Tabelle 1. (Fortsetzung.) 

I~ Ort der 

I Proben 
Probeentnahme 

Men n i gefiillappa-
rat* unter Staub-
absaugung unten 

oben 
Bartonofen. 

'Ober dem PackfaB. 
Neb. d. Packmasch. 
Oben auf der Sicht-
maschine. 
BleiweiBmiihle 
oben. 
Blei weiBpack
raum unten. 

Mennigeofen, neben 
dem Arbeiter. 
Auf d. Treppe, oben 
" "Sichtmasch. 

Packmaschine bei 
ruhendem Werk. 
Sichtmaschine bei 
ruhendem Werk. 

I 

I 

I 

1 
1 
1 

1 
1 

2 

1 

1 

2 
1 
1 

I 

I 

Glii.ttepackranm. 2 
Wii.hrend 2 FaBfiill ! 

Bleikammer, aus d. 
angefeuchtet. Blei
weiB herausgekehrt 
wird. 
Neben d. BleiweiB
miihle. 
Neben d. BleiweiB- I 
miihle 6 m entfemt. I 
Mennigepackmasch. I 
lIennigesichtmasch. 

" neben den I 
FaBschlleBem. 

Primitiv. BleiweiB
mahlraum ohn. Ven
tilation an versch. 
Stellen nahe beim 
Einwurftrichter. 

I 

I 

I 
I 
I 

1 

I 
! 
! 

I 
i 
I 

i 

I mg Blei 

pro I' und I 
1 qm 

4,4 
3,5 
6 

174 
295* 

37; 68. 

4 

etwa2-3 

90; 164 
276 
250 

2,5 

6,7 

15 
225 

0,3 

21 

200* 
317 

12 

238 

252 
360 
249 
453 

I 
I 

Anmerkungen 

Kein automat. Betrieb, pri-
mitive Handeinfiillung. 

Es scheint an diesen Tagen 
nicht gefiillt worden zu 
sein. 

* Zahl zu JIoch, indem deut-
lich Spritzer auf die Pa-
piere gefallen waren. 

Die Oberfliiche einesRades, 
das zum Abwischen schwer 
zugii.nglich ist, zeigt pro 
I qdm 390mg, also pro qm 
39 Gramm. Vor 10 Tagen 
solI der Raum griindlichst 
gereinigt worden sein. Es 
ist aber leicht moglich, 
daB diese schwer zugii.ng
liche Fliiche iibersehen 
wurde. 

* Angeblich durch Repara
tur eines Riemens verur
sacht. 
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Aus den Zahlen iiber den Bleiniederschlag pro Quadratmeter geht 
hervor, daB ein Bleiniederschlag von 20-30-50 mg a.uf 1 qm pro Stunde 
in der Mennigefab~kation kaum zu vermeiden zu sain scheint. Ahnliche 
Zahlen haben wir auch in gut eingerichteten BleiweiBfabriken mehr
fach gesehen neben den Sicht- und Packmaschinen, wenn gearbeitet 
wird. Ausnahmsweise sind aber auch ganz besonders niedrige Zahlen 
erharlten worden: Mengen von 2 -10 mg an Glattepackmaschinen, 
Vorlaufig mochte ich mit· allem Vorbehalt etwa Zahlen bis 10 mg als 
gut, bis 20 mg als befriedigend bezeichnen, 40 - 60 mg als die oberste 
Grenze der Zulassigkeit. 

Daneben sind nun aber auch eine groBe Anzahl wesentlich hahere 
Zahlen gefunden. Zahlen von 100-200, ja 300 mg sind, sowie eine 
kleine Storung im Betrieb stattfindet, aber verein!',:elt auch ohne daB 
eine solche von der Fabrikleitung ausdriicklich angeschuldigt wurde, 
bestimmt worden, Zahlen, die also das 10- und 15 fache von denen 
betragen, die man noch als gut bezeichnen kann. 

An man chen Stellen sind endlich noch viel hohere Zahlan gefunden 
worden. Ganz besonders habe ich in der Fabrik 1 an ainem un
dichten Bleichromat -Desintegrator Mengen bis zu 6 - 7 g in der 
Stunde auf 1 qm fliegen sehan, wenn ich die kurzen Expositionszeiten 
auf 1 h umrechne. Diese Verhaltnisse waren als "skandalos" zu be
zeichnen. Die Zahlen sind aber nicht recht vergleichbar mit den rich
t,igen Absatzen aus der Luft. 

Ich komme nun zur Mitteilung unserer Zahlen iiber den Blei
gehalt der Luft. Einige Versuche, den Bleiniederschlag auf Respira
toren zu untersuchen, ergaben durchweg kleine Zahlen. 

Die Zahlen wurden gewonnen durch Analyse der Watteeinlagen 
nach ein-· bis mehrstiindigem Tragen. Der Gehalt pro Tag (8 Stunden) 
umgerechnet war iIi Milligramm Blei: 

2,1; 7,2; 1,5; 2,5; 8,6; 6,6. 
Die Respiratoren waren meist an starker staubenden Orten getragen. 
Nehmen wir an, daB bei ruhiger Arbeit 1/'10 cbm Luft in der Stunde 
geatmet wird, so gaben die obigen Zahlen den Gehalt fiir 4: cbm oder 
pro cbm 0,4-2,15, also einen sehr bescheidenen Gehalt. 

Da die Respiratoren (vgl. S. 31) meist etwas Seitenluft )laben, so 
ist der Filterriickstand in Wirklichkeit nicht aus 4, sondern etwa 
aus 3 cbm gewonnen, der Staubgehalt also etwa auf 0,5-2,9 zu be
rechnen. 

Die wertvollsten Zahlen, die wir zu bieten haben, sind die in To.
belle 2 niedergelegten. Sie sind im wesentlichen von einem uns sahr 
zuverlassig erscheinenden Chemiker der Firma 14 erhoben. Sie zeigen, 
daB 1 cbm Luft unter ungiinstigeo Verhaltn'issen bis 3,8 mg Blei ent
halt, wii.hrend unter giinstigen Verhaltnissen der Bleigehalt 0,2 - 0,6 
ausmacht. Halten wir uns an diesa Zahlen, so ware an den nicht be
sonders gefahrdeten Orten und zu den normaIen Zeiten, also wii.hrend 
des groBeren Teiles der Arbeitszeit die von dem Arbeiter eingeatmete 
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Luftmenge von 4 cbm in 8 Arbeitsstunden etwa mit einem Bleigehalt 
von 1-2,5 mg behaftet. An den gefahrdeten Stellen konnte der Ge
halt etwa bis gegen 16 mg in 8 stiindiger Arbeitszeit steigen. Dabei 
unterliegt es keinem Zweifel, daB die Arbeiter an den gefahrdeten 
Punkten meist nur einen Bruchteil des Tages sich aufzuhalten brau
chen oder daB andererseits nur an einem Bruchteil des Tages die Luft 
so staub reich ist, wie sie hier angegeben wurde. 

Tabelle 2. Bleigehalt pro 1 cbm. 

14 I BleiweiBfabrik I 4 I 
I Alte Mennigefabrik an ge- i 

I 
fahrdeten Stel1en I 4 

Neue Mennigefabrik an ge-
fahrdeten Stellen 4 

17 Neben der Mennige-Pack- I 
u. Sichtmaschine; selbst I 
entnommene Probe. 

mg Blei 

0,3; 0,6; 0,3; 0,2 

2,0; 0,3; 2,5; 3,8 

3,1; 3,4; 3,5; 1,4 

0,33 

Auch diese Zahlen bediirfen dringend der Vermehrung. 
Es ware sehr wiinschenswert, durch neue Versuche das Verhalt

nis der auf 1 qm in einer Stunde fallenden und der in 1 cbm Luft 
enthaltenen Bleimengen zu bestimmen. Absolut gleichmaBige Zahlen 
in mehreren Versuchen sind natiirlich nicht zu erwarten, aber es 
scheint moglich, durch planmaBige Versuche doch einen gewissen An
haltspunkt zu bekommen 1). Es ist dabei natiirlich von allen Proben 
abzusehen, bei denen der Papierbelag sich nicht gleichmaBig aus 
der Luft niedergeschlage n hat, also nicht vorher in der Luft schwebte, 
sondern teilweise von Staubspritzern, aus Ritzen herabrieselndem Staub 
usf. herriihrte. Selbstverstandlich miiBte auch Abwesenheit starkerer 
Luftstromung gewahrleistet sein. 

Die Abwischungen der Arbeiter im Gesicht haben ergeben, daB am 
starksten an der oben als schlecht funktionierenden Bleichromatschleu
der die Arbeiter mit Bleifarbenstaub im Gesicht beschmutzt waren. 
Bei dem Arbeiter D. in Betrieb 1 wurden 29,7 mg Blei als Bleichro
mat nach etwa 2 Stunden Arbeit vom Gesicht (Stirne, Wangen, Nase 
und Lippen) abgewischt. Bei 14 ergab der Arbeiter G. im Mennige
raum in der Nase 7,7 mg, im Gesicht 21,4 mg, im Schnurrbart 6,2 mg 
unerfreuliche Zahlen! Es waren dies 2 Arbeiter die durch ihre grobe 

1) Nur mit allem Vorbehalt teile ich mit, daB 2 Untersuchungen, die fiir 
diesen Zweck brauchbar sind, folgendes ergeben haben: 

1) Auf 1 qm 33 mg abgesetzt, gleichzeitig 2,85 mg in 1 cbm 
2) " 1 " 24 " " , " 2,05"" 1 " 

in beiden Fallen ist die auf 1 qm niedergeschlagene Menge etwa dem Gehalt 
von 12 cbm Luft gleich - es kann dies aber Zufall sein. 
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Beschmutzung aufgefa.Ilen waren. Solche Arbeiter sind entschieden die 
Ausnahme, kommen aber immer wieder vor. 

Sehr geringe Mengen fanden wir z. B. bei einem Arbeiter an der 
Packmaschine. Eine· quantitative Analyse eines besonders sorgfa.Itig 
im Gesicht abgeriebenen Mannes nach 21/2 h Arbeit in einem nicht 
ganz musterhaften Packraum ergab 2,3 mg. 

Solche Zahlen wird manhii.ufig finden. Wir haben die Proben, bei 
denen sich die Abreibnog mit Schwefelammonium nur maBig farbte 
nod nur wenige Milligramm Blei erwarten lieBen, nicht niiher unter
sucht. Auch diese Untersuchungen miiBten noch vermehrt werden. 

Wenn wir annehmen, daB die Oberflache des Gesichts 5 qdm 
(!/20 qm) betragt und vOf&ussetzen, daB an der senkrechten Flache 
sich der Staub so gut absetzt wie an der horizontalen, was jedenfalls 
zu ungiinstig gerechnet ist, so kommt man bei dem von mir als er
tra.glich bezeichneten Bleigehalt von 10-20 mg auf den Quadratmeter 
1/2 -1 mg pro Stunde ins Gesicht. Es sind das Mengen, die sehr gut 
zu unseren Beobachtungen stimmen. DaB bei einem Gehalt von eini
gen hundert Milligramm pro Quadratmeter und Stunde nach einer 
Stunde Arbeit sich im Gesicht 10 - 30 mg finden, entspricht auch. 
Natiirlich f1iegt gelegentlich auch dem Arbeiter einmal ein Kliimpchen 
oder Spritzer Bleipriiparat ins Gesicht wie einmal ein solcher Staub
spritzer auf die ausgelegten Papiere faIlt nod auBer Acht bleiben muB. 

Der Geschmack der Bleipriiparate wurde von mir und Meinen Hills
kraften einmal in der Niihe eines Glatteofens aIs suBlich wahrgenommen. 
Einzelne Arbeiter versichem aber, daB dies gar nicht so selten der Fall 
sai, das Wahrnehmungsvermogen fUr diesen suBen Geschmack scheint 
verschieden zu sein. 

Der einwandfreieste Weg, die aufgenommene Bleimengen zu be
stimmen, wird darin bestehen, den Bleigehalt des Kotes zu ermitteln. 
Auch diese scheinbar einfache Aufgabe erwies sich fUr die Praxis aIs 
nicht leicht. Selbstverstandlich muB der Arbeiter sehr sorgfa.Itig ge
waschen sein, am besten geduscht nod abgeseift, wenn man den Kot 
quantitativ auf Blei untersuchen will, damit nicht auBen an der Haut 
anhaftendes Blei die Zahl vergroBert. Zweitens ist es notig, eine ge
wisse Garantie zu haben, daB man die ganze Tagesmenge bekommt. 
Solche Untersuchungen sind eigentlich nur anzustellen von Fabrik-
1i.rzten, welche die Arbeiter genau kennen, wissen wie die Arbeiter 
beschaftigt sind, sie nach Beschaftigungsgrad und Gewissenhaftigkeit 
auswahlen und die Kotentleerung beaufsichtigen konnen. AIle diese 
Hillsmittel standen.mir nicht zu Gebote. Ich muBte mich darauf be
schriinken, in zwei Fabriken, wo mir Leitung nod .Arzte besonders 
freundlich entgegenkamen, einige Kotproben zu erbitten. Dieselben 
haben folgendes ergeben 1): 

1) Diese Analysen sind von Dr. SiiBmann mit der hOchsten Sorgfalt er
mittelt unter Beriicksichtigung al1er des Kautelen, wie es sie in seiner Arbeit 
.Arch. f. Hyg., Bd. 90, p. 175 als notwendig erkannte. 
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Tabelle 3. Bleigehalt des Kotes. 

Kotmenge 
445 
230 
187 
185 
125 
300 
395 
180 
235 

Summa. 2282 g 

mg Bleigehalt 
0,9 
1,3 
1,0 
0,4 
1,1 
2,6 
0,2 
0,5 
0,7 
8,7 mg 

also in 150 g, der Pettenkoferschen Normaltageskotmenge 0,63 mg Blei 
Rechnet man bei der gegenwartigen starker vege.bilischen Kost 

eine Kotmenge von 250 als TagesJD.enge, so gibt dies etwa. 1 mg. 
Die Zahlen der beiden Fabriken sind· jedenfalls sehr giinstig, denn 

1 mg Blei wird man auch unter den verschiedensten anderen Um
standen am Tage aufnehmen und aUBBcheiden. SiiBmann land einen 
Bleigebalt seines normalen Kotes und Hames von 0,5-0,3 mg, aber 
auch einmal 1,18. Auch Vermehrung dieser Zahlen ware dringend 
notwendig. 

Alles zusammengenommen lal3t sich eine tii.gliche Bleiaufnahme von 
wenigen Milligrammen in den Bleifabriken aunehmen, unter giinstigen 
Verhii.ltnissen mogen es 1-2 sein, unter ungiinstigeren 5-10 und mehr. 

Die minima.le Bleimenge, die notwendig. ist, um bei chronischer 
Aufnahme eine Bleivergiftung hervorzubringen, ist von verschiedenen 
Autoren geschii.tzt worden. Brouardel hat schon 1 mg pro Tag fiir 
eine,Vergiftung des Menschen bei einige Monate langer Aufnahme fiir aus
reichend gehalten, was aber ganz sicher nicht allgemein zutriHt. Gart
ner fand (Viertelj. f. gerichtl. Med. 1920, S. 104) durch das Studium 
von einigen chronischen Bleivergiftungen am Menschen, daB 0,35 mg 
tii.glich unscha.dlich seien, daB 4 -7 mg bei einige Monate langer Zu
fuhr zur Vergiftung ausreichen, und daB bei einer Aufnabme von tag
lich 60-70 mg hierzu 3-4 Wochen notwendig sind. Teleky hiiJt 
schon 10 mg taglich fiir hierfiir ausreichend. Ich balte die Empfind
lichkeit fiir recht verschieden, vgL S. 34. 

An den empfindlichen Katzen, die leicht an schweren Bleivergif
tungen erkranken, land ich 1 und 5 mg pro Kilo 1 Ja.hr lang un
schii.dlich 1), bzw. die Tiere verhielten sich klinisch vollkommen normal. 
Das Blut wurde nicht untersucht. 10-15 mg pro Kilo indessen brachte 
meist in 30-150 Ta.gen den Tod. (VgL:Lehmann, Arch. f.Hyg. Bd.94.) 

1) Ob man, wenn man viele Katzen priift, nicht auch solche findet, denen 
1-5 mg Blei pro Kilo allmiihlich schadet, mi:ichte ich nicht ohne weiteres vor
hersagen. 



26 Die Einriohtung der Bleifarbenfabriken und der Fabrikbetrieb. 

vn. Die Ma13nahmen gegen die Bleigefahr 
in den Bleifar.benwerken. 

1m folgenden will ich in alIer Kiirze vorwiegend meine Eindriicke 
mitteilen. Literatur habe ich keine gebracht. Es ist iiber den Gegen
stand schon. unendlich viel geschrieben und abgeschrieben worden, was 
ich nicht wiederholen will. Die Beschreibung des Tatsiichlichen habe 
ich durch Wiinsche erganzt, die in Riicksprache mit Arbeitnehmem 
und Arbeitgebern - ich nehme absichtlich die Arbeitnehmer vorher -
sich mir aufgedrangt haben. Es wird hier aus vielem im Abschnitt I 
ausgefiihrten eine kurze Folgerung zu ziehen sein. Selbstverstandlich
keiten habe ich ganz weggelassen. 

1. Gesundgestaltung der Arbeit. 

Zunachst ist der Staub als gefahrlichste Vergiftungsquelle Zll be
kampfen und sowohl direkt als indirekt. Um erst die indirekte Be
kampfung kurz zu erledigen, _ so handelt as sich hier um die Beseiti
gung all jener Brockchen, Spritzer, Kliimpchen von bleihaJtigem Ma
terial, die durch Nachlassigkeit und menschliche Unvollkommenheit in 
den Raumen zerstreut werden und beim Gehen und Manipulieren zer
treten und abgestreift werden. Diese Dinge sind in allererster LiDie 
auf feuchtem Wege zu entfemen. Ein feuchter Lappen muB immer 
wieder bereit Hegen, um BleiweiBverschmutzungen zu entfemen. Der 
Hydrant muB immer wieder iiber die Korridore der BleiweiBfabriken 
spillen um sie sauber zu halteD. Was man in dieser Richtung leisten 
kann, habe ich namentlich in einer Fabrik mit Freude gesehen. 

Die ganze Fabrik war von einer derartigen militarischen Sauber
keit - 2 - 3 mal tagHch wird feucht abgewaschen - daB ich meinen 
Augen nicht trauen wolIte, als ich die Zustande das erstemal sah. Beim 
zweiten Besuch war es ebenso und als ich in einer anderen Fabrik davon 
erzahlte, wurde mir zunachst vom Chef gesagt, daB konne nicht _mog
Hch sein. Ais ich bat, seine Arbeiter dariiber befragen zu diirfen, ob 
sie dergleichen fUr moglich hielten, natiirlich ohne den Namen der 
Fabrik zu nennen, wurde mir- das gestattet. Aber auch die Arbeiter 
erklarten, das sei auf die Dauer nicht moglich und es sei mir jeden
falls etwas vorgemacht worden. Ich bat darauf - es war zwei Tage nach 
meinem letzten Besuch in jener von mir so rein befundenen Fabrik -
den zweifelnden Fabrikdirektor um sein Auto, um mich nochmals, dies
mal nun ganzlich unangemeldet und unvorbereitet, zu der reinen Fabrik 
zu begeben. In- kurzer Zeit war ich dort und konnte nur bestatigen, 
daB es genau so aussah wie die beiden friiheren Mal~. Ich habe daraus 
den Eindruck gewonnen, daB mit ernstem Willen sich ganz auBer
ordentlich viel und Wichtiges erreichen laBt in der Reinhaltung der 
FuBbOden, namentlich soweit es sich um die Verunreinigung mit waB
rigem BleiweiB handelt. 

Erwahnung mag noch verdienen, daB auch der pulverformige Staub, 
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der gelegentlich durch NachUi.ssigkeiten, Undichtigkeiten usf. die Ar
beitsplatze etwas verunreinigt, dort ebenfalls jeden Tag mit feuchtem 
Sagemehl und Besen entfernt wird. Wenn man die Fabrik so baut, 
daB eine systematische Reinigung erleichtert wird, ist dies besonders 
einfach. Aber auch in alteren Fabriken laBt sich dies bei gutem Willen 
durchfiihren, doch natiirlich nur wenn Besitzer, Meister und Arbeiter 
wollen (s. u.). Ahnlich sind die Verhaltnisse noch an vielen Orten, 
so planmi.iBig miIiti.irisch fand ich aber die Sauberkeit nirgends. 

1m Gegensatz zu dieser mustergiiltig sauberen Fabrik babe ioh 
in verschiedenen anderen gesehen, daB namentlich das, was ich indirekte 
Staubverhiitung nenne, nur in groben Ziigen befolgt wurde, und daB 
man vielfach BleiweiBbrocken und Mennigepulverhaufchen noch am 
Montag an Orten finden konnte, wo sie spi.itestens am Samstag hatten 
verschwinden miissen. Es ist dies aber eine Ausnahme. In der Mehr
zahl der Fabriken herrschte, wenn ich kam, eine verstandige, allerdings 
in vielen FaUen noch zu hebende Sauberkeit. 

Die direkte Staubbekampfung muB vor allen Dingen durch 
die Apparatur versucht werden. Die wichtigste Staubbekampfung ist 
jedenfalls in der BleiweiBfabrikation wie schon erwahnt durch feuchte 
Herstellung des OlbleiweiB erreicht worden. Die Bedeutung dieses 
Fortschritts laBt sich kaum iiberschatzen, indem zu der Zeit als dieses 
Verfahren leicht durchfiihrbar war, weil 01 vorhanden und die Fracht
kosten nicht iibertrieben hoch waren, l,>is zu 90% des hergestellten 
BleiweiB zu OlbleiweiB gemacht wurde. Es ware dringend zu wiin
schen, daB die Marktlage wieder die Riickkehr zu diesem Verfahren 
in groBem Umfange erlaubte. Was der Staat durch Gebote es zu 
tun und durch Verbote, BleiweiBpulver auBerbalb der Fabriken mit 
01 anzureiben, erreichen konnte, ware sehr im Interesse der Volks
gesundheit. 

Die Dichtung der Apparaturen, die staubfOrmiges Material ent
halten, mag es nun BleiweiB oder Mennige sein, ist mit der groBten 
Sorgfalt durchzufiihren und hier ist der Punkt, der, wie ich schon 
mehrfach im technischen Teil ausgesprochen babe, eine "der allerwich
tigsten aber auch schwierigsten Aufgaben der Bleifarbenfabriken da;r
gestellt, die Apparatur ist so herzustellen, daB sie schwer falsch ein
geschaltet und dadurch beschi.idigt wird, daB sie bequem zu offnen 
und zu schIieBen ist, daB der Arbeiter nicht aus Bequemlichkei~ Ver
schliisse halb schlieBt, die ganz geschlossen gehOre"n usw. Eine leichte 
Auswechselbarkeit der Teile, die einer Beschiidigung unterliegen kon
nen, Sorge fiir die Dichtung der Stopfbiichsen und zahllose ahnUche 
Aufgaben miissen sorgfaltig erfiilIt sein. 

Damit dies durchgefiihrt wird, ist in der Fabrik eine unausgesetzte 
Beaufsichtigung der Arbeiter durch die Meister, der Meister durch die 
Betriebsleiter und dieser durch die Direktoren notwendig. 

Die Fabriken versprachen sich von Staubsaugern groBen Erfolg 
zur Staubbekampfung, nam,entlich auch vor etwaigen Besichtigungen! 
Es haben sich aber diese Apparate nicht bewahrt. Sie sind eben doch 
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nur fUr ganz spezielle Zwecke brauchba.r, etw80 zur Entstaubung von 
Teppiche~ Es ist iiberhaupt die Frage, ob der Staub an schw~r zu
gii.nglichen Ponkten, wo er auch von Erschiitterungen nieht getroHen 
wird, also 80uf festen BaJkenvorspriingen in der Bohe 8obgeIa.gert wird, 
hii.ufig beseitigt werden solI. Die Beseitigung ist immer mit einer 
gewiBBen Gefii.brdung des Arbeiters verbunden. Die St80ubverhiitung 
durch Staub80bsaugung an der Enstehungsstelle ist natiirlich 
sehr viel wichtiger! Die App80ratur dafiir ist bekannt. 

Wii.nde und FuBboden einer BleiweiBfabrik sollten zur Kontrolle 
nicht weiB sem. FUr die FuBbOden ist Asphalt oder dunkIer Zement, 
dunkles Pflaster 80US Fllellen, Klinkem u. dgL gut. FUr die Wii.nde 
wird mch ein dunkIer Anstrich empfehlen, d80 es in den Fabriken nicht 
.sehr hell zu sein braucht und groBe GefaBe, in denen mch BleiweiB-
8o'lfschwemmung~n befinden, ohnehin weiB glii.nzen und Licht reflek
tieren. 

Der FuBboden in Mennigefa.briken kann aus hellem Zement, keines
falls wie ich dies zuweilen sah aus roten ZiegelBteinen beBtehen. Die 
Wii.nde der Mennigefabriken Bollen weiB getiincht sein, um Veron
reilfigungen hervortreten zu la.ssen. Mijglichst wenig vorspringende 
Ecken auf denen sich Staub abIa.gemkann, diirfen in den Mennige
fabriken geduldet werden. 

FUr die Reinigung der FuBbOden von verschiittetem Staub wird 
vielfa.ch ein Streuen von feuchtem 8agemehl und na.chtrii.gli.ches Zu
sammenke1u:en desselben 8ongewendet. 

2. Gesunde Lebensfti.hrong der Arbeiter. 
DaB wichtigste fUr die Gesundheit der Arbeiter ist die Disziplin 

der Fabrik. Der Gifta.rbeiter muS gezwungen sein, nicht nur fUr seine 
eigene Gesundheit unabliissig zu sorgen, sondem es muS ibm in gleichem 
Ma.Be die Sorge fUr die Gesundheit seiner Gefii.hrten am Berzen liegen. 
Es ist ungla.ublich, wie oft man selbst von Mteren Arbeitem, die 
einen verstii.ndigen Eindmck machen, nur Achselzucken und gleich. 
giiltige Worte ws Antwort bekommt 80uf derartige Vorstellungen. Es 
ist eben ein Ungliick, daB die Bleiprapa.rate nicht einen urumgenehmen 
Geruch und Geschma.ck haben, die vor ihnen warnen, sondem daB 
ihre Aufnahme unmerklicb vor mch geht und ihre Wirkung mch selten· 
rascb a.uBert. 

D80 die Mehrza.hl der eigentIicben Bleifa.rbeoarbeiter ungelemte kraf
tige Arbeiter sind, welche weder besondere Kenntuisse noch Intelligenz 
zu besitzen br8ouchen, Leut&, welche heute bei Mangel sonstiger Arbeit 
die Bleifarbenfab:rik 80ufsuchen und me leicht urn anderer Arbeit willen 
verla.ssen, so ist kla.r, daB unter diesen Arbeitem viele sind, die voll
kommen sorglos und oft interesselos an die Arbeit gehen. Interessa.nt 
war, daB fast aIle Betriebsrii.te der Bleifarbenfabriken keine eigentlichen 
Bleifa.rbena.rbeiter sondem Handwerker waren, die fUr die schwierigeren 
gelemten Arbeiten des Monteurs,ScblOBBers, Battlers UBW. in der Fabrik 
sind 
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Ich stelle die Hebung der Einsicht und der Lebensfiihrung der 
Arbeiter zur Verhiitung der Bleigefahr in &llererste Linie. Alles 
andere folgt eigentlich aus dem ersten. Die H&ufigkeit der Blei
erkrankungen an Wiener Bleiarbeite$n,en geht nach Sterriberg ge
nau proportional der Zahl der Kopflii.use. Die Bleierkrankung hiingt 
also von der 80zialen Stellung, d. h. Intelligenz und Sorgfalt der Ar
beiter abo 

DaB oft in der Belehrung des Arbeiters iiber die Bleigefahr mehr 
geschehen kannte aJs geschieht, glaube ich auch behaupten zu diirfen. 
Ein Bleimerkblatt und einige im Fabrikraum angeschlagene Vorschriften 
werden gewohnlich sehr wenig studiert. Persanliche verstindige Be
lehrung durch den Fabrikarzt, die Meister und die Arbeiterpresse kannte 
gewiB manches Gute stilten, wenn der Arzt eindringlich und die 
Arbeiterpresse ohne "Obertreibungen spricht. Ich habe nie den Stand
punkt mancher Fabrikanten verstanden, die fiirchten, daB der Arbeiter 
durch Belehrung iiber die Gefahren von den Fabriken ferngehaJten 
werden. Der Arbeiter muS wissen, daB es in der Fabrik gewisse 
Gefa.hren gibt. Er muS wissen, daB er zwar meist durch hOheren Lohn, 
durch kiirzere Arbeitszeit oder leichtere Arbeit in den Giftfabriken 
entschidigt wird, daB aber alIe MaBnahmen der Fabriken nicht allS'
reichen ihn zu schiitzen, wenn er nicht selbst geschiitzt sain will. Es 
ist erstaunlich, wie wenig Angst vor Bleierkranlrungen die Arbeiter 
zeige~, wie sie von vor lii.ngerer Zeit stattgehabten Erkranlrungen 
meist gleichgiiltig und mit schlechter Erinnerung sprechen, wie wenig 
zuginglich viele von ihnen einem anderen Fabrikgesprich. sind ala Auf
besserung der Lahne, Verbesserung der Verpflegung, Stellung der Fabrik
kleidung, Gewii.hrung irgendwelcher Priimien und was a.b.nliche Dinge 
mehr sind. Ich habe nur sehr wenige Arbeiter gesahen. die die Ga
legenheit der Untersuchung benutzt hatten, um sich irgendwie iiber 
die Bleigefahr zu erkundigen. 

Die strenge Erziehung zur Sauberkeit ist die erste Pfticht. Die 
StraBenkleidung der Arbeiter war meist ertraglich, die Unterkleidung 
oft jammervoll zerrissen und vertragen - eine Folge der traurigen 
Lage Deutschland&. Besondere getrennte Schrii.nke fUr die Arbeits
und StraBenkleidung habe ich nicht iiberall getroffen, sie ist not
wendig. Wenig Sinn fUr Nettigkeit und Selbstgefiihl verriet alters 
der Zustand dieser Kleiderschranke: Staub, Unordnung. 

Reine ,Arbeitskleidung aIle Woche gibt es in den meisten Fabriken, 
bei J{ammerarbeit nach Redar£. Die Fabrikkleidung war in den 
schweren Jahren Meiner Studien oft in recht abgeniitztem Zust&nd, 
die Vorrite geschwunden, die Arbeiter nicht aJIzu selten unzufrieden. 
Die Fabrik mOOte immer vollstindige Anziige stellen, die gut ga
waschen und ge1Iickt werden. Dem jungen Burschen, den ich am Mon
tag friih dabei ertappte, wie er seine mit fettem, nassem BleiweiB be
schmutzten Hande statt in einem Wassergefi8 an seinem frischen 
Arbeite&nzug reinigte, hii.tte ich von der Hand eineS Mitarbeiters einen 
energischen Denkzettel .gewiinscht. Natiirlich muS as an ·bequemen 
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Gelegenheiten zum Abspiilen der Hande im nassen Teil der BleiweiB
fabrik nicht fehlen. 

Die griindliche Reinigung der· Hande der Arbeiter vor dem 
Essen und nach der Arbeit geschieht gewohnlich mit Seife und Biirste. 
Sie laBt sich bei jiingeren Leuten mit einigermaBen gepflegter Haut 
sehr vollstandig machen. Ich habe in einer Fabrik die Leute im 
Sonntagsstaat untersucht und mit Schwefelammonium an vielen Handen 
kaum eine Bleispur entdecken konnen. Die empfohlene Akremninseife 
habe ich nirgends in Gebrauch gesehen. Es ist auch nach meiner 
Meinung nicht zu verlangen, daB ein Mann, der sich die Hande ge
waschen hat, nachher regelmaBig eine solche Seife heniitzen solI, um 
Spuren von Blei, die etwa noch anhaften, zu sehen und mit schrout
zigen Handen aus der Fabrik zu gehen. Dagegen wird die Schwefel
wasserstoffreaktion, meinetwegen mit Akremninseife sehr zweckmaBig 
sein, um den Arbeitern dann und wann zu demonstrieren, ob sie ihre 
Hande geniigend gereinigt haben oder nicht. 

Gebadet wird in allen Bleifarbenfabriken meist etwa zweimal 
wochentlich, von den Kammerarbeitern taglich. Ein tagliches Baden 
aller Arbeiter nach der Arbeit ware eine sehr erwiinschte Einrichtung, 
es scheint nicht iiberall moglich zu sein, da es natiirlich nur nach 
der Arbeit Zweck hat und die Brausen nicht iiberall zahlreich genug 
vorhanden sind, um dies bequem in der letzten Viertelstunde zu tun. 
Brausebader geniigen, die Aus- und Ankleideraume sollten im Winter 
etwas gewarmt sein. Pantoffeln mit Holzsohlen soUten bereitgesteUt 
sein. Die Ausstattung der Kabinen sei hell, solid, einfach und sehr 
sauber. Kontrolle der Baderaume und Aborte durch einen Arbeits
invaliden ist sehr im allgemeinen Interesse, Erziehung der Arbeiter 
auch hier unentbehrlich. 

Mund- und Zahnpflege durch arztlich kontrollierte Zahntechniker ware 
sehr erwiinscht, Bekampfung der Faulnisprozesse im Mund bekampft 
den Bleisaum. Junge Arbeiter zeigen oft mit Stolz ihre guten Zahne, die 
von Zahnpflege sprechen. Bei alten kann man graBliches sehen (S. 54). 

Das Rauchen iet streng verboten in allen Bleifarbenfabriken, ge
schieht aber offenbar doch immer wieder. Ich beobaohtete mehrmals 
im Betriebe meist Pfeifen rauohende Arbeiter. - Ein Meister geht um 
6 Uhr friih mit einer frisch angebrannten Zigarre ganz unbefangen 
in der Fabrik herum, und gibt mir auf meine Frage zur Antwort: 
"Ja, wir sind eben so ans Rauchen gewohnt." Der Direktor sagt: 
"Ioh strafe den Rauchenden das erste Mal mit 5 Mark, das zweite 
Mal mit 25 Mark, dann sind aber meine Machtmittel ersohopft und 
das dritte Mal miiBte ich ihn entlassen. Das ist aber im Interesse 
der Fabrik und der Arbeiter unmoglich. Es fehlt an Mitteln, die Dis
ziplin aufrecht zu erhalten, die der Bleibetrieb notwendig erfordert." 

loh sehe personlich im sauberen gelegentlichen Rauchen nicht die 
fundamentale Gefahr, ale die es von mancher Seite hingestellt wird. 
Wer denkt, kann' auch im Bleibetrieb· dann und wann gefahrlos 
rauchen, aber ioh sehe in der Ubertretung des an sich und fUr die 
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Mehrzahl der Arbeiter absolut richtigen Verbotes ein Symptom von 
Gleichgilltigkeit und Pflichtvergessenheit. 

In der Frage der Bedeutung des Alkohols fiir das Zustandekommen 
der Bleivergiftung baben alIe Gewiihrsmanqer, die ich sprechen konnte, 
den gleichen Stan:dpunkt vertreten. "Alkoholiker sind starker ge
fiihrdet," ob aber deswegen, weil sie Alkohol trinken, ist nicht ohne 
weiteres klar. Die starkeren Trinker sind eben im allgemeinen wenig 
sorgsame, schwer belehrbare Menschen, die vielfach trinken, obwohl 
sie wiesen, daB es ihnen schadet und auch die Bleigefahr nicht recht 
ernst nehmen, um so weniger ernst nehmen, je mehr sie getrunken 
haben. DaB Bleiarbeiter wahrend der Arbeit abstinent Rein sollen, 
ist selbstverstandlich, wirkliche Trinker sind eine schwere Gefahr fiir 
sich und die Arbeitsgenossen in einem Giftbetrieb. 

DaB gute Ernahrnng der Bleiarbeiter wichtig ist, ist klar. Mir 
fiel der groBe Wunsch der Leute nach Fett und Milch auf. Aber es 
konnte dies einmal ein Dogma sein, das ihnen angelernt worden ist, 
und zweitens fielen meine Untersuchungen in die Zeit der groBten 
Fettknappheit in Deutschland, so daB das Verlangen schon yom all
gemeinen Ernahrungsstandpunkt aus sehr zu verstehen war. - Von 
Mehlsuppenfriihstiicken und anderem Erniihrungszwang halte ich wenig, 
auch der Bleiarbeiter will essen, was ihm schmeckt, und soferne es 
ihm nicht schadet, ist dagegen nicht viel zu sagen. DaB bei der 
Arbeit nicht gegessen und vor dem 'Essen Gesicht und Hande ge
waschen und die Fabrikkleider mit den StraBenkleidern vertauscht 
werden, babe ich einige Male durchgefiihrt gesehen. Meist wird aller
dings nur der Arbeitskittel ausgezogen, Hosen und Schuhe nicht ge
wechselt oder wenigstens abgeklopft oder abgewaschen. 

Die Bleifarbenfabriken sollen selbstverstandlich so organisiert sein, 
daB auch ohne Respirator keine Staubbedrohung des Menschen 
beim normalen Betrieb vorkommt 1). Dagegen wird bei Unfallen und 
Reparaturen in der Bleifarbenindustrie der Respirator vorlaufig immer 
noch ein notwendiges Ubel bleiben. Vorgebundene nasse Schwamme 
sind den Arbeitern meist am bequemsten, sie sind aber eine mangel
hafte Methode. Sie haben zwar den VorteiI, leicht auswaschbar zu 
sein und die Atmung wenig zu hindern, aber sie schiitzen dabei nur 
sehr unvollkommen, indem sie einmal nur ganz ungenau anliegen, 
also sehr viel unfiltrierte Nebenluft haben und zweitens von vielen 
weiten kaum filtrierenden Kanalen durchzogen sind. ,An den Juck
reiz des feuchten Schwamms, der dem Ungewohnten widerwartig ist, 
soIl man sich bald gewohnen. Von Respiratoren sah und empfahl 
ich namentlich den "Lix-Respirator" der Chemischen Werke vormals 
Auergesellschaft Berlin, da ich ihn genauer kenne als die iibrigen. 

1) Ob sioh durohfiihren liiJ3t: "Mund gesohlossen halten, Nasen-, &achen
und Bronohialsohleim naoh auJ3en entleeren und nioht versohluoken!," ersoheint 
mir fraglioh. DaB man, wie ioh es bei einem Autor las, auch den Speichel 
aUSBpuoken und nicht verschlucken soIl, iet aber weder zweokmaBig nooh duroh
fiihrbar. 
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Untersuchungen meines Institu1:6 haben mir gezeigt, daB die ,,Lix
Respiratoren" gut verpa.Bt mindestens 90% des Bleis, das auf sie 
fa.llt, zuriickhalten, daB allerdings nicht gut verpaBte und leichtsinnig 
angelegte nicht dicht anschlie.Ben und leicht etwas unfiltrierte Luft 
in der Nasen-Wangengegend einstromen lassen, was sich durch wei.Ben 
oder roten Belag an diesen Stellen zu erkennen gibt (vgl. R. Spatz, 
Arch. f. Hygiene 91, 277). Zu bedauem ist auch die Kondensation 
von Wasser in dem Respirator, es mOOten die Respiratoren ofters 
gewechselt werden. 

Diese theoretischen Bedenken gegen Schwamme und Respiratoren 
zeigten sich auch beim Betrieb. An Arbeitem mit Schwammen und 
schlecht verpa.Bten Respiratoren tritt der weille Belag links und rechts 
von der N ase an den Wangen deutlich ani Ala ich mit meinen 
~nten seIber probeweise in kalten Fabrikraumen Schwamme und 
nicht . gut verpa.Bte Respiratoren trug, machte sich ein rasches Be
schlagen der Brillen geltend wegen des durch das undichte Anliegen 
auf das Auge hin abgelenkten Exspirationsstroms, wahrend die Aus
atmungsluft bei gut schlie.Benden Schwiimmen nach allen Seiten ent
weichen solI und bei gut sitzenden Respiratoren nur. durch das seit
liche Ausatmungsventil entstromt. 

Schwii.mme und Respiratoren werden vielfach nur angezogen, wenn 
die Inspektion kommt und bis zum Gebrauch in der Tasche gehalten, 
wo sie gelegentlich durch weiteren Staub verunreinigt sind oder auch 
von Haken heruntergenommen, an denen sie in der staubigen Luft 
hingen. Respiratoren, die ich genauer priifte, fand ich ofters defekt, 
was bei gleichgiiltiger Behandlung kein Wunder ist. Manchmal ent
halten sie nicht unansehnliche Mengen Bleiwei.B. Auch auf diesem 
Gebiet hilft nur Erziehung und Geduld. DaB noch immer Verbesserungen 
in der Ausgestaltung der Staubschutzapparate moglich sind, davon bin 
ich fest iiberze~gt. 

3. Arbeitswechsel oder Arbeiterwechsel. 
1st die Bleifarbenfabrik tadellos eingeriehtet und betrieben, so ist 

kein Grund zur Arbei1:6kiirzung vorhanden. Auch die Bleikammer
arbeit lii..Bt sich so gestalten, daB sie 8 Stunden ohne besondere Ge
fa.hrdung zu leisten ist. DaB bei mangelhaftem Betrieb Arbei1:6kiirzung 
die Arbeiter schont, ist klar, es ist aber viel richtiger, die Arbeit ge
sund zu gestalten als sie zu kUrzen. 

Die in manchen Fabriken durchgefiihrte Vorschrift, daB die Blei
kammerarbeiter aIle 2 Stunden die Arbeit fiir 2 Stunden unterbrechen 
und solange sich womoglich im Freien aufhalten, macht sich auf dem 
Papier schoner aIs wie in der Praxis, indem die Leute leicht zu 
MOOiggang erzogen werden und zweitens, wenn sie nicht jedesmal. die 
Kleidung wechseln und sich sorgfli.ltig reinigen, unnotig lang in ihren 
bleibeschmutzten Kleidem stecken. 

Klebe: (Die gewerblichen Bleivergiftungen und ihre Verhiitung, 
Miinchen 1911) gibt an, daB der Jahreswechsel der Arbeiter in den 
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deutschen Bleifabriken das 6-10fache der durchschnittlichenArbeiter
zahl betragt. Die Arbeiter waren also vorwiegend Gelegenheitsarbeiter 
und deshalb unerfahren und sorglos. Legge und Sternberg geben 
iibereinstimmend an, daB mit der GroBe des Arbeitswechsels zu
nehmende Erkrankungsziffern auftreten. Die Gelegenheitsarbeiter sind 
auch besonders schlecht entlohnt. 

Heute ist ein groBes Bestreben vorhanden, moglichst viele bleibende 
zuverlassige Arbeiter zu haben; auch die Arbeiter wechseln viel weniger 
gern, der groBe Arbeiterstrom, der sich durch die deutschen Industrie
gegenden walzte, ist ziemlich versiegt, die bescheidene sichere Gegen
wartsstellung wird sehr ungern gewechselt. 

Und dennoch ist noch ein ziemlich starker Wechsel in den Blei
fabriken vorhanden. 1m Durchschnitt der Bleifabriken sind 2,3 mal soviel 
Leute beschaftigt als Arbeitsplatze vorhanden sind, also ein 1,3facher 
Wechsel der urspriinglichen Arbeiterzahl. Die konservativsten Fabriken 
haben nur 1-2mal so viel Arb"iter als Platze, d. h. sie wechseln 
0-1 mal. In einigen Fabriken sind noch 4 mal soviel Arbeiter als 
Platze beschaftigt, also ein dreimaliger Wechsel. In den von mir neben
bei kontrollierten Buntpapier- und ZinkweiBfabriken ist der Wechsel 
im allgemeinen kleiner: in den Buntpapierfabriken 2,2 mal sovielArbeiter 
als Vollarbeiter, in den ZinkweiBfabriken 1,8mal soviel, also ein 0,8-
1,2facher oder durchschnittlich einmaliger Arbeiterwechsel. Ob diese 
paar Stichproben dem Durchschnitt der Industrie entsprechen, kann 
ich nicht angeben. Interessant ist auch, daB die mit Blei wenig be
schaftigten Bleifabrikhandwerker 1,4mal so zahlreich sind, wie ihre 
Arbeitsplatze, also nur O,4mal wechseln. Starker Arbeiterwechsel in 
deti Bleifabriken diirfte wohl immer dar auf hindeuten, daB in der be
treffenden Fabrik die Zustande nicht ideal sind. Der Arbeitgeber sucht 
moglichst frisches Material herein zu bekommen, weil er Kranke oder 
Unzufriedene ersetzen muB. Der Arbeitnehmer vermeidet die be
treffenden Betriebe, sobald er kann. 

Ein gewisser Wechsel in den Bleifarbenfabriken bleibt zweckmaBig, 
um von den Neugekommenen immer wieder die ausscheiden zu konnen, 
die wenig geeignet zu dem Berufe sind. Es ware ein groBer Fort
schritt, wenn in der Bleiindustrie die Zahl der verwendeten Menschen 
noch herabgesetzt werden konnte und nur solche verwendet werden 
miiBten, die sich als relativ oder vollkommen immun gegen das Blei 
herausgestellt haben. 

Wir stehen also dem Blei gegeniiber prophylaktisch ungefahr auf 
dem gleichen Standpunkt, wie er sich bei der Chlorakne und bei den 
ekzemartigen Erkrankungen durch die verschiedenartigsten Schadlich
keiten allgemein bewahrt hat: moglichst rasche Ausscheidung der un
geeigneten Elemente aber doch moglichst geringer Wechsel. 

Ob ein Mensch geeignet oder ungeeignet fiir die Bleiarbeit ist, 
laBt sich bisher nach keinem sicheren Kriterium vorher erkennen. 1m 
allgemeinen sollen blasse, schwachliche, lymphatische Menschen, sowie 
Alkoholiker in der Regel besonders empfindlich sein. Jede Fabrik 

Lehmann, Bleifarbenindustrie. 3 
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verfiigt iiber einige Renommierexemplare von Arbeitern, die zehn 
und mehr Jahre da sind, dick und wohlgenahrt, kraftstrotzend 
und von der tlberzeugung durchdrungen sind, daB ihnen das Blei 
iiberhaupt nichts schadet. Ofters sind sie nicht vorsichtiger als 
wie die Mehrzahl ihrer Kameraden und insofern gelegentlich von 
schlechtem EinfluB, als Neugekommene mit ihnen in Sorglosigkeit wett
eifern wollen. 

Selbstverstandlich ist es zweckmaBig, wenn ein Bleiarbeiter zeit
weise bleifreie Arbeit hat, etwa durch Tausch mit einem Lithopone 
oder Farblackarbeiter der gleichen Fabrik. Arbeitswechsel statt Ar
beiterwechsel ist ein altes ganz verniinftiges Wort. Auch ist es er
freulich, wenn der Arbeiter etwas Landwirtschaft daneben hat, beim 
Achtstundentag bleibt im Sommer dafiir doch ziemlich Zeit: Sonnen
wirkung, Lebensfreude, Zulagen zum Ernahrungsbudget sind wichtige 
Gesundheitsfaktoren. 

VIII. Gibt es Beobachtungen, die fur Bleiimmunitat sprechen? 
Zur Frage der Bleiimmllnitat ist vielleicht nicht ohne Interesse 

die folgende Zusammenstellung, zu der ich 11 Arbeiter ausgesucht 
habe, die 37-;-65 Jahre alt sind und 2-27 Jahre im Blei gearbeitet 
haben. AHe sehen sie fUr ihr Alter bliihend aus und verrichten ihre . 
zum Teil schwere Arbeit sehr gut. Eine groBere Anzahl hat Blei-

Tabelle 4. 
Gesundheitszustand bliihend aussehender und sehr leistungs

fahiger mehr- und vieljahriger Bleiarbeiter. 

I I Q) i S!j I 

I~ I 
1>Il'~ ... ~~ ~ -a~ Aus-Bezeichnung 1$ -'" ~ E. .~ o~ sehen 

Sonstiges 
~ .~ S ~ S ~ 

~.~ !Xl :oJ 
l:t: 

I 

Baht leistungsfahig 164 2 150 0 80 gelbl. gut 
bliihend. Erscheinung 47 27 125 0 90 frisch sehrgut 
sehr leistungsfahig I 44 41/. 0 0 60 gut zan Hamatoporphyrin 

I = 75. (Macht alIe 

"Renommierfall" 147 
Arbeit) 

4 150 2 90 frisch sehrgut 

Rehlam.mann 142 8 200 1 90 gut sehrgut 
Respiratortrager 37 21/4 4550 0 90 frisch gut 
tadellose frische Er-

scheinung 48 16 100 2 95 frisch sehrgut 
macht noch alle 

schwere Arbeit 65 81/. 50 3 80 gut gut Blutdruck 210. 
Friiher 1 mal blei-

Renommierfall (triigt wohlge- krank gewesen 
nie Schwamm) 49 21 25 1 65 gut nahrt 

Reklamemann 50 27 450 1 90 eehrgut sehrgut 
sellr riistig 56 13 300 0 75 sehrgut gut I Maoht alle Arbeit 
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saum, aber nur einer gran. Erythr. liber 500, also liber die Nagelische 
GrenzzahI. Drei haben einen Hamoglobingehalt von 60-75 %, einer 
einen Blutdruck von 210. Sonst ist bei der Mehrzahl auch durch 
die Untersuchung nichts abnormes an ihnen zu beobachten. Ob 
Dian diese Leute als einen Beweis einer relativen Bleiimmunitat an
sehen darlP). Vgl. auch S. 41. 

B. Eigene Untersuchnngen fiber die Arbeiter
gesundheit. 

I. Die Methoden der Untersuchung der. Arbeiter. 

Unsere Arbeiteruntersuchung beriicksichtigte: 

1. Frische des Aussehens. 
Die Arbeiter wurden eingeteilt in 

Gruppe 1 = besonders frisch, iibernormal, 
" 2 = normal, 
" 3 = unternormal, blaB z. T. etwas gelblich. 

Die Frische des Aussehens hii.ngt ill erster Linie von der Durchblu
tung und Farbung der Hautdecken abo 

Wer blaB oder sehr blaB war, kam natiirlich in Gruppe 3. lch 
muB gestehen, daB mir typisch "gelblich blasse" Arbeiter nur in be
scheidener Zahl auffielen. Auf leichte Abweichungen in der Farbe 
mochte ich nach meinen Wahmehmungen nicht allzuviel geben, sind 
doch bei Versammlungen von Menschen, die nichi bleiverdachtig sind, 
immer auch eine Anzahl gelblicher zugegen, und schlechte Ernahrung 
bedingt an sich unfrisches Aussehen. 1m Sommer sahen die Leute 
durchweg frischer aus. 

2. Kriiftezustand. 

Der Kraftezustand wurde nach den Kategorien iibernormal, nor
mal, unternormal geschatzt. Das Urteil bleibt immer etwas subjektiv. 
DaB wir eine Anzahl Schwerathletik-Sporttreibender unter den Blei
arbeitern fanden, war interessant. 

Bei der Erteilung der Note wurde neben dem Zustand der Mus
keln (Krii.fte) auch die Menge des Fettes (Reserven) in zweiter Linie 
beriicksichtigt, bei all den Taxierungen aber ein ziemJich strenger MaB
stab angelegt. 

1) 1m Arch. f. Hyg. Bd. 94 S. 1. habe ich zugeben miissen, daB es ein
zelne Katzen mit auHallender Bleiimmunitii.t zu geben scheint, wenn auch mir 
selbst unter meinen sehr zablreichen Versuchstieren bisher nioht dergl. vorga
kommen iat. 

3* 
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3. Blutdruck. 

Die Blutdruckuntersuchungen sind mit dem Riva-Rocci-Apparat 
sorgfaltigst ausgefiihrt, jede auffallendere Zahl ist kontrolliert worden. 
Die Zahlen 'geben systolische Maximalzahlen an. 

4. Der Hiimoglobingehalt des Blutes nach Talquist. 

Die Methode ist nicht sehr genau, gibt aber bei Ubung recht be
friedigende Resultate, wenn zwei Beurteiler den gleichen Fall unter
suchen. Ich schatze die Untersuchungen etwa mit einem Fehler von 
+ 5 bis - 5 behaftet. Bei Massenuntersuchungen wird aber nicht 
leicht eine andere Methode durchgefiihrt werden konnen. 1m allge
meinen sind die Talquistzahlen entschieden eher zu niedrig als zu 
hoch, an mir selbst haben wir mit Talquist mehrmals 80-85 % be
stimmt, wahrend Professor Biirker in GieBen spektrophotometrisch 
93 ermittelte. Auch an anderen ganz gesunden Mannern haben wir 
nach Talquist meist Werte von 80-85 erhalten, recht selten hohere. 

5. Eiwei13gehalt des Harns. 

15 ccm Harn wurden mit einer Messerspitze gepulvertem Ferro
zyankalium. versetzt, 3 Tropfen Essigsaure zugegeben, bis zur Losung 
des Ferrozyankaliums geschiittelt und 1/2 Stunde beobachtet. Es 
wurde notiert: Klar, Opaleszent, leichte Triibung, starke Triibung. Der 
Harn wurde stets bei der korperlichen Untersuchung frisch gelassen 
und stammte also sicher von dem Untersuchten. 

6. Der Hiimatoporphyringehalt des Harns 

wurde in der Weise untersucht, daB von uns 500 ccm Nachtharn mit 
Natronlauge gefallt, der Niederschlag abfiltriert und lufttrocken mit
genommen wurde. Die nahere Untersuchung nach der in der Reichs
vorschrift gegebenen Art geschah in Wiirzburg. 

Die Untersuchung ist nicht bei allen Arbeitern, sondern nur bei 
etwa 1/4 derselben vorgenommen worden, aber ohne Auswahl etwa 
der schwereren FaIle. Es war an manchen Orten sehr schwer, reich
Hch Nachtharn zu erhalten. Wo nicht 500 ccm Nachtharn zu beschaffen 
waren, haben wir auf die Untersuchung verzichtet. 

,Einige Werke hatten die Freundlichkeit, uns unter Garantie der 
Zuverlassigkeit von ihren samtlichen Arbeitern nachtraglich Natron
laugeniederschlage der Harne einzusenden, so daB wir von ihnen gro
Beres Material zur Untersuchung hatten. Von einigen Arbeitern konnten 
wir den Harn einige Male untersuchen. 

Wir nannten einen Gehalt vermehrt (nach der deutschen Reichs
vorschrift vom 29. I. 20), wenn der Natronlaugeniederschlag aus 500 
Nachtharn abfiltriert und in 10 ccm salzsauren Alkohol gelost bei Ver
diinnung auf mehr als 50 ccm in einer 5 cm langen GIaskammer noch 
das charakteristische Spektrum zeigte. Die Zahl lO, 30, 50, 70 gibt 
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an, wie stark der Auszug verdiinnt werden durfte, ohne die Spektral
bander unter Anwendung eines Taschenspektroskops verschwinden zu 
lassen. Ein Erhaltenbleiben der Spektren bis 50 usw. gilt noch als 
normal. 

7. Bleisaum. 

Uber den Bleisaum und seinen Sitz wurden anfangs ziemlich aus
fiihrliche Protokolle aufgenommen; in den Tabellen sind aber die An
gabe~ gekiirzt und nur angegeben: 0 d. h. Null oder zweifelhafte Spur, 
1 = schwach, 2 = deutlich, 3 = stark. 

Es mag bemerkt sein, daB wir in keiner Fabrik eine ganz spezielle 
Zahnbehandlung und Prophylaxe antrafen, wie ich dies friiher einmal 
gelegentlich gesehen habe, wo man sich planmaBig bestrebte, Bleisaum 
nicht aufkommen zu lassen nnd wo man ihn wohl auch mit Wasser
stoffsuperoxyd "bekampfte". 

8. Basophile Granula. 

Sehr viel Zeit haben wir auf die Ermittlung der granulierten Ery
throzyten verwendet. Es wurden von jedem Arbeiter fiinf Blutaus
striche angelegt, urn sicher zu sein, gute Ausstriche zu haben. Die 
Ausstriche miissen so diinn sein, daB sie sehr rasch trocknen. 

Die Annahme, daB im allgemeinen 200 Erythrozyten auf ein Ge
sichtsfeld des Immersionsmikroskops kommen, fanden wir im groBen 
ganzen bestatigt. Es wurden im allgemeinen nur Felder gezahlt, die 
normale Dichte der Erythrozyten besaBen. Bei besonders diinnen 
oder besonders dicken Praparaten wurden auch gelegentlich Korrek
tionsumrechnungen auf 200 Erythrozyten pro Gesichtsfeld vorge
nommen. Die Praparate wurden im ersten Jahr gleich, sowie sie 
trocken waren, 5 Minuten in absolutem Alkohol gehartet, trocken mit 
nach Wiirzburg genommen. Dies ist eine gute Methode, wenn man 
zu Hause - wie es bei uns geschah - die Praparate gleich unter
sucht. 1m zweiten Jahr nahmen wir die Praparate unfixiert mit und 
fixierten sie erst kurz vor der Farbung 3 Minuten in 96 % Alkohol. 
Wir fanden, diese Modifikation vorzuziehen 2). Die Praparate halten 
sich unfixiert 3 Monate sehr gut. 

Die Farbung geschah nach einigen V orversuchen niemals mit 
Giemsafiiissigkeit, sondern anfangs mit alkalischem.Methylenblau nach 
der Reichsvorschrift, spater mit Borax-Toluidinblau nach Litten-SiiBmann. 
Die Kornchen werden dann am schonsten gesehen, wenn die Ery
throzyten nur blaBgriinlichblau gefarbt sind. Es wurden alle Pra
parate gefarbt, die bestgelungenen untersucht und zwar so, daB sich 
zwei Untersucher kontrollierten. 1m groBen ganzen waren die Er
gebnisse der Kontrollen sehr befriedigend. Es ging aber deutlich her-

1) Naheres liber die Farbung und viele andere Punkte die Granula betreffend 
bei K. B. Lehmann, Arch. f. Hyg. Bd, 94 S. 1. 

2) Da wir nie erh6hte Granulazahl bei fehlendem Bleiverdacht beobachten, 
so scheint uns diese Fixierung ausreichend. 
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vor, daB die Giite der Beleuchtung und der Ermiidungszustand des 
Auges von wesentlicher Bedeutung fiir die Erkennung der granulierten 
Erythrozyten ist. Unzweifelhaft ist, daB einzelne Stellen eines Pra
parates die granulierten Erythrozyten manchmal gehaufter enthalten 
wie andere, daB also eine Zahlung einer groBeren Anzahl von Ge
sichtsfeldern notwendig ist. 

Sind die granutierten Erythrozyten so zahlreich, daB man in jedem 
dritten Gesichtsfeld punktierte Erythrozyten findet oder enthil,lt gar 
jedes Gesichtsfeld ein oder mehrere derselben, so scheint mir eln ge
naues Auszahlen ohne groBen Nutzen zu sein. Wir haben es aber 
doch planmaBig getan. 

In einer Anzahl von Fabriken waren von Arzten Ziihlungen von granu
lierten Erythrozyten vorgenommen worden. Ich habe aber vorgezogen, 
fiir die Schliisse und tlberlegungen nur meine Zahlen zu verwenden. 

9. Handgelenke. 

In allen Fallen wurde die Streckfahigkeit der Handgelenke 
untersucht, wobei man sich aber sehr hiiten muB, eine Steifigkeit im 
Handgelenk, wie sie bei sehr vielen alteren Arbeitern vorhanden ist, 
mit einer Lahmung der Handgelenkstrecker zu verwechseln. lch habe 
bei au13erordentlich vielen Arbeitern, wenn ich ihnen die Bewegung 
vormachte, nach dreimaligem Bewegen dieselben gut nachmachen sehen, 
wiihrend sie im Anfang, als sie nicht wuBten, was ich haben wollte, 
mit ihren auf diese Bewegung gar nicht eingeiibten Handen nichts 
Rechtes anzufangen wuBten. Sie sollten mit gestreckten Fingem das 
lIandgelenk moglichst bis zum rechten Winkel strecken (riickwarts
beugen), "als ob sie auf den Handen gehen wollten". 

10. Sonstige Fragen. 

Jedel' Arbeiter wurde eingehend befragt, ob er an Leibschmerzen 
kolikartigen Charakters leide oder friiher gelitten babe. Fiir die 
Gegenwart wurde diese Frage fast ausnahmslos verneint, fiir die Ver
gangenheit zuweilen zugegeben. Auch nach Kopfweh und Appetit
stoI'ungen wurde jeder einzelne gefragt, meist ohne Erfolg. 

Jedem Arbeiter wurde femer die Frage gestellt, ob er schon "blei
krank" gewesen sai. Auf die Angaben, die er dariiber machte, lege ich 
keinen allzugroBen Wert, weiB ich doch, wie rasch oft leichte Krank
heiten vergessen werden und wie leichtsinnig oft geantwortet wird. tlber
haupt stellte ich in jeder Beziehung den objektiven Befund iiber An
gaben und Auskiinfte iiber medizinische wie iiber technische Dinge. 

Untersuchungen auf lIerz und Lunge wurden nur in ganz seltenen 
Fallen vorgenommen. Es war dazu einmal zu wenig Zeit vorhanden, 
und zweitens lag auch die Priifung dieser Dinge auGer dem Rahmen 
unserer Aufgabe. 

Einige weitere Unvollkommenheiten der Untersuchung hangen mit 
den Schwierigkeiten der Zeit zusammen. Es war nicht mehr so ein-
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fach wie friiher, von den Arbeitern zu verlangen, daB sie zu einem 
bestimmten Termin ihren Nachtharn mitbrachten, daB sie Kot abo 
lieferlen und ahnliches mehr. 1m iibrigen darf ich iiber das Verhalten 
der Arbeiter im groBen und ganzen durchaus nicht klagen. Es ge· 
lang mir meist, sie zu iiberzeugen, daB es in ihrem Interesse liege, 
wenn sie mir die Wahrheit so gut mitteilten, als sie sie kannten, 
und weder Schaden verdeckten noch iibertrieben. Von ganz wenigen 
stOrrischen und fanatischen Menschen abgesehen, habe ich gar keine 
Schwierigkeiten im Verkehr mit der Arbeiterschaft gehabt. Auch aus 
den Sitzungen mit den Arbeiterraten habe ich dann und wann eine 
schatz bare Anregung mitgenommen. 

Ende 1920 wurde mit der Bleiarbeit meist erst richtig angefangen 
in den Fabriken. 1m Jahre 1921 wurde im allgemeinen von giin· 
stiger Konjunktur berichtet, im Jahre 1922 war die Stimmung eine 
viel gedriicktere, die Arbeiterlage verschlechtert. 

Ob mir die Arbeiter die Wahrheit sagten in der Schilderung ihrer 
Gesundheit, ist natiirlieh eine sehwierige Frage. leh will nieht leugnen, 
daB mir einzelne den Eindruck machten, als ob sie geneigt waren, 
aUerlei vor mir zu verbergen, Es ist dies mensehlich, daB ungelernte 
Arbeiter - und das sind die Bleiarbeiter allermeist -, die so leieht 
gegen gesunde ausgewechselt werden konnen, ihren Gesundheitszustand 
so giinstig wie inoglich sehildern, so lange sie sich nicht wirklleh krank 
fiihlen. Man soUte aber meinen, daB der Fehler, der dadurch ent· 
steht, dadureh wieder ausgeglichen wird, -daB sich einzelne Leute 
interessant maehen wollen, daB einzelne Leute angstlich oder auf· 
gehetzt sind und einzelne vieUeieht aueh der Fabrik wenig wohlgesinnt. 

Zahlreiehe Nebenbeobaehtungen, die auch ganz interessant waren, 
die gewaltigen PfeifenlOcher in den Schneidezahnen durch die Tabak· 
pfeife, die enorme Verbreitung der Tatowierungen, der verhaltnismaBig 
ausgezeiehnete Zustand der Haut, die durehweg sehr erfreuliche Rein· 
lichkeit, die bei den alteren Leuten meist nieht mehr vorhandene 
Zahnpflege, die auffallend seitene Beobaehtung von iibeIrieehendem 
FuBsehweiB seien nur gestreift. Die Beobachtungen deuten darauf 
hin, daB die iiberall vorhandenen Badeeinriehtungen fleiBig beniitzt 
werden. 

11. Beurteilungsschema. 

Aus dem Urmaterial habe ieh von jedem Bleiarbeiter eine Zahl· 
karte angelegt, weiche aIle wesentlichen Beobachtungen, also Name, 
Alter, Dauer der Beschaftigung im Bleibetrieb, Aussehen, Kraftezu· 
stand, Bleisaum, Blutdruck, Hamoglobingehalt, EiweiB· 
gehalt und Hamatoporphyringehalt des Harns, Zahl der granu· 
lierten Erythrozyten auf eine Million, Handschwache -enthielt. 
Dieses Kartenmaterial gestattete nun eine Beantwortung der verschie· 
densten Fragen mit relativ wenig Miihe und in vollster Ubersicht· 
lichkeit. lch habe bei der Beurteilung vom Aussehen und Krafte· 
zustande abgesehen, weil diese Symptome teils von angeborenen 



40 Eigene Untersuchungen iiber die Arbeitergesundheit. 

Faktoren bedingt sind, teils durch Zufalligkeiten, Ernahrungsschwierig
keiten, Sport, landwirtschaftliche Nebenbetriebe, Sonnenbader usw. 
nicht unwesentlich beeinfluBt sind. Auch der Hamatoporphyringehalt 
des Harns blieb als nicht geniigend allgemein untersucht bei der Be
urteilung zunachst weg. Dagegen diesen Karten wurde festgestellt, bei 
welchen und wievielen Arbeitern Bleisaum, Blutdruck, Hamoglobingehalt, 
EiweiBgehalt, Handbeweglichkeit und Zahl der granulierten Erythrozyten 
pathologische Veranderungen darboten. Fiir die Beurteilung diente 
das Schema: 

Tabelle 4a. 
MaBstab zur Beurteilung der Befunde als normal und 

pathologisch. 

Granulierte Erythrozyten 
auf 1 Million. . . . . . 

Hamoglobin % . . . . . . 
Blutdruck mm . . . . .. 

EiweiB im Harn . . . . . 

normal 

bis und mit 200 

100-80 

100 + Lebensjahr 

o 

pathologisch 

von 250 ab 

unter 80 

mehr als 
100 + Lebensjahr 1) 

Spur bis deutlich 

Bleisaum. . . . 0 oder zweifelhafte Spur leicht, deutlich, bis starl,{ 

Handschwache . . . . .. StarkeRiickwartsbeugung Erhebung nur wenig (etwa 
moglich 30°) iiber die Horizontale 

moglich. 

lch hatte erst versucht, zwischen "normal", "leicht pathologisch" 
und deutlich "pathologisch" zu trennen, also drei Klassen einzqfiihren 
- dies erwies sich aber als zu kompliziert. 

II. Allgemeine Ergebnisse der Arbeiteruntersuchungen 
1921 und 1922. 

Der allgemeine Eindruck der Bleiarbeiter war ein durch
aus normaler, vielleicht stellenweise ein etwas zu giinstiger wei! im 
Jahre 1920 und 1921 die Bleibetriebe vielfach erst nach langerer 
Pause wieder begonnen hatten und reichlich frische Leute eingestellt 
waren, doch kann dies nicht von groBem EinfluB sein, denn 1922 war 
der Eindruck und die Resultate ziemlich die gleichen. 

Besonders in landlichen Gegenden, wo die Leute etwas eigene Land
wirtschaft treiben, einen weiteren Weg in die Fabrik haben, etwas 
Sonnenwirkung erfahren! durch den Besitz von Gemiiseland und Klein-

1) Es muB bemerkt werden, daB in den groBen Tabellen S. 42-46 der Blut
druck noch nicht nach dieseni. Schema beurteilt wurde, sondern: Blutdruck bis 
130 normal, 135-145 schwach erhOht, iiber 145 stark erhOht. Dagegen ist im 
Abschnitt III (S. 48) die obige Betrachtung streng durchgefiihrt. Sie erscheint 
gerechter. Es ist aus den Tabellen aUQh zu ersehen, wieviele der erhohten Blut
drucke auf Arbeiter iiber 50 Jahre kommen. 
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tieren in der Ernahrung auch in der schwersten Zeit relativ giinstig 
dran waren, boten die Bleiarbeiter vielfach ein durchaus normales Aus· 
sehen dar. Schlimmer lagen die Verhaltnil'lse in den Stadten, wo zur 
Zeit der Untersuchungen vielfach die groBten Ernahrungsschwierig· 
keiten bestanden und die Arbeiter sich unendlich viel mehr dafiir in· 
terest,lierten, ob ich ibnen Speck, Corned beef, Milch, Margarine ver· 
schaffen konne als dafiir, ob sie etwas mehr oder weniger Blei ein· 
atmeten und ob ihnen Gelegenheit gegeben sei, sich sauber zu halten 
.und umzukleiden. Ich habe 1922 manches charakteristische Wort in 
dieser Richtung horen miissen etwa des Inhalts; "Was niitzt uns die 
gauze Hygiene, wenn wir nichts zu fressen haben!" . 

Immer findet man unter den Arbeitern den einen oder anderen 
blassen, schlanken, mageren (asthenischen) Mann, der unter den straf· 
fen, rosigen, wohlgenahrten aussieht wie der Schneider oder Lehrer 
unter den Schmieden und Fleischern. Spricht man naher mit diesen 
zartgebauten Leuten, so findet man vielfach, daB sra zu den Intelli· 
genten der Fabrik gehoren, daB sie Werkmeister, Betriebsfiihrer, Vor· 
arbeiter, kurzum Vertrauenspersonen darstellen, die nicht durch die 
Fabrik schwachlich wurden, sondern i;rotz ihrer Schwachlichkeit in der 
Fabrik vorwarts gekommen sind und nicht selten eine langere Reihe 
von Jahren da sind. Man mochte aus derartigen Vorkommnissen schlie· 
Ben, daB bewuBte Aufmerksamkeit in gut geleiteten Fabriken ausreicht, 
um auch zarte Konstitution oft in ganz auffallender Weise vor den 
gewohnlich so hoch eingeschatzten Bleigefahren zu schiitzen. 

Es ist mir mehrfach aufgefallen, wieviel Leu te ii ber 50 Jahre (im Durch· 
schnitt 23 %, in vier Werken 40 - 45 %) in den Fabriken tatig sind und 
dartlnter Leute, die den Bleiberuf erst in hoherem.Lebensalter angefangen 
haben. Man konnte dies so deut,en, daB der Bleiberuf grade nicht sehr 
g~schatzt ist, und daB alte Leute, die in Not sind, ibn aufsuchen oder 
aber auch, daB Fabriken alte Leute in diesem Betrieb lieber anstellen, 
weil sie glauben, daB sie etwas vorsichtiger sind und vielleicht auch 
in dem instinktiven Glauben, da13 der altere Organismus vom Blei 
weniger bedroht wird. Eine Anzahl der Alten sind aber auch sicher 
deswegen in der Fabrik, weil sie von Jugend auf, sei es durch Sauber· 
keit, sei es angeboren, auffallend bleivertragend sind, also stets iibrig· 
bleiben, wahrend die Genossen ausscheiden (vgl. S. 34). 

Das ausfiihrliche Urmaterial, das von mir in den einzelnen Fa· 
briken erhoben wurde, ist in tabellarischer Form sehr wenig iiber· 
sichtlich. Ich begniige mich also, statt 21 Tabellen der einzelnen Fa· 
briken nur die Tabellen 5, 6, 7 zu publizieren und zwar nur in der 
Form der prozentualen Haufigkeit der Befunde. Die absolute Zahl der 
Arbeiter jeder einzelnen Fabrik ist mitgeteilt, sie warnt durch ihre 
Kleinheit den Prozentzahlen jeder einzelnen Fabrik eine zu groBe Be· 
deutung zuzubilligen. Die Addition der Arbeiter in Tabelle 5 ergibt 
392, indessen sind die Stabe 3-25 nur unter Zugrundelegung von 
376 Arbeitern ausgerechnet, d. h. nur unter Beriicksichtigung der ganz 
vollstandig durchgefiihrten Untersuchungen, die dabei wegfallenden 
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Tabelle 5. Vbersichtstabelle 1921. (AIle Angaben 

~ Aussehen 
~ Absol. 

Krafte Blutdruok 
~ Zahl ------,:::.;- ------

~ u!:r. in OJ i in 1 ~ ;:: ~ ;:: 
~~ suoht. ~ o~ 't:Io' ~ ! '~a ~ ~ I:s os ~ -9 os 

135-145 fiber 150 

"" - .... - ~ -I· ... · .... : .... Arb Q) = .. :os .~ "" .~ 
• ttl ~ ~ :., ~ ~o ~ ~o 

Z ..cI 't:I1Q1 't:I1Q 
-1-1-2- -3-1415 -6--'-1--7 -'-1-8-1--9 -'--1-10---'1-1-1-'-1-1-2 ~I -13-1 

1 9 11 78 11 11 44 1 45 100 0 1 0 0 1 0 
2 8 12 50 38 12 75 113 87 13 0 0 0 
3 34 0 60 40 9 56 35 60 22 1 43 18 I 0 
4 20 0 80 20 10 70 20 75 20 I 25 5 0 
5 9 0 89 11 0 67 33 78 22 0 0 0 
6 16 13 31 56 19 62 19 87 13 50 0 0 
7 30 27 50 23 37 30 33 73 17 20 10 67, 
8 3 0 33 67 0 67 33 ? ? ? ? ? 
9 8 37 38 25 37 63 0 25 38 33 37 33 

10 10 0 70 30 30 50 20 80 20 0 0 0 
11 22 9 64 27 40 55 5 82 4 100 14 100 
12 31 4 74 22 35 52 13 67 17 40 16 100 
13 31 6 61 33 45 42 13 74 6 0 20 50 
14 30 0 55 45 3 59 38 80 7 0 13 100 
15 11 0 78 22 33 56 11 67 24 50 9 100 
16 25 9 78 13 26 61 13 73 19 25 8 100 
17 26 4 42. 54 12 77 11 74 10 50 16 67 
18 18 22 56 22 0 83 17 89 5 100 6 100 
19 19 6 68 26 5 58 37 941 6 100 0 0 
20 27 30 37 33 2~ 67 11 561 30 0 114 50 
21 5 20 60 20 40 20 40 60 20 0 20 0 

1392 I I I 1 I I 1 I 1 I I 
Durohsohnitt aus I I I I I I I I I I dem Gesamtergebnis 8 61 31 22 57 21 73 15 27 12 60 

unvollstandigen Untersuchungen beziehen sich fast aHe auf erst seit 
wenig Tagen beschaftigte und deshalb nicht untersuchte Arbeiter. 

In die groBen Vbersichtstabellen haben wir die Untersuchung liber 
Eiweil3gehalt des Hams, Hamatoporphyringehalt, Schwache der Strecker 
ebensowenig aufgenommen, wie die gelegentlichen Beobachtungen liber 
rheumatische Schmerzen, MagenstOrungen, Verdauungsstorungen usw. 
- die Griinde gehen aus Abschnitt ill hervor (p. 48). 

Die Tab. 5, S. 42 u. 6, S. 44 gestattet nun einen Vergleich einmal 
der einzelnen Fabriken untereinander und zweitens des Verhaltens der 
gleichen Fabrik in den aufeinanderfolgenden Jahren. 

Um sie weiter vergleichen zu konnen, habe ich in Tab. 8, S. 46 u. 47 
Resultate in den 9 zweimal untersuchten Fabriken der beiden Jahre 
nochmals auf einer Seite vereinigtl). Man sieht nun klar, daB das Ge-

1) In der Tabelle sind eigentlioh nur die Angaben fiber Bleisaum in den 
beiden Jahren etwas starker versohieden und dies kann daher kommen. daB 
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in Prozent, mit Ausnahme der Sta.be 1 und 2). 

Hiimoglobin Granulierte Erythrozyten auf 
I Million Bleisaum Bleiar-

100 751 65 
300bis I tiber Obis beiter 

Obis 125 bis 1000 1000 zwei- waren 

bU bI'l odM 
100 250 deut-

zweifel- leioht stark fel- leioht stark tiber 
80 70 ~e- nor- hafte lioh 50 J. mal haft ver- ver-mger daohtig diiohtig Spur 

14 115 I 16 17 I 18 I 19 I 20 21 I 22 I 23 I 24 25 

89 01 11 45 33 1 0 
I 

22 33 1 56 11 1 0 11 I 75 25 1 0 12 38 
1 

38 12 38 12 25 

I 

25 13 
21 47 32 41 37 18 4 50 30 12 8 26 
70 20 10 45 15 15 25 70 25 5 0 10 
89 11 0 22 22 44 11 56 0 33 0 22 
75 0 25 19 19 25 37 50 36 7 7 25 
70 23 7 13 27 53 7 70 20 10 0 30 
? ? ? 0 33 0 67 33 0 67 0 33 

50 25 25 13 50 12 25 37 25 13 25 25 
50 50 0 30 20 30 20 40 40 20 0 40 
77 18 5 50 27 5 18 64 13 14 9 45 
90 10 0 20 19 35 26 50 10 22 18 45 
65 35 0 52 19 29 0 68 26 3 3 13 
21 34 45 31 14 38 17 50 34 13 3 25 
67 33 0 22 33 33 11 46 27 18 9 44 
86 14 0 5 18 27 50 60 13 27 0 24 
32 31 37 26 5 32 37 54 38 8 0 27 
78 16 6 44 6 22 28 83 '11 6 0 17 

100 0 0 50 11 28 11 58 26 16 0 10 
85 19 I 0 15 15 37 

I 
33 51 

I 
30 19 

I 
0 11 

80 20 0 0 60 40 40 60 0 0 0 

I I I I I I I I I I I 
661221121 29 . I 21 I 29 1 21 1 56 1 25 1 14 1 5 I 23 

samtresultat (die Heiden letzten unteren Zeilen) in den 
beiden Jahren ein auffallend ahnliches war. 

Vergleichen wir aber genauer die Befunde der einzelnen Fabriken 
in den heiden J~ren miteinander, so ergeben sich recht merkwiirdige 
Resultate, die sich schwer erklaren lassen·. Ich habe deshalb das Er
gebnis in eine kleine Tabelle 7 S. 44 zusammengefaBt, welche in 
roher Schatzung angibt, in welchen Punkten die Untersuchung des 
zweiten Jahres giinstiger oder ungiinstiger wie die des ersten aus
gefallen ist. Bei diesen Betrachtungen ha.be ich den Bleisaum weg
gelassen. Bezeichnen wir mit a = leicht verschlechtert, mit aa stark 
verschlechtert, mit b leicht verbessert, mit bb stark verbessert, mit 

ioh im ersten Jahr aIle Bleisaumangaben seIber priifte und im zweiten Jahr 
der damalige Assistent vielleioht einen etwas milderen Ma8stab wie ioh a.n
legte. Es ist natiirlioh eine ziemlioh mi8liohe Saohe, einen leiohten und einen 
deutliohen Bleisaum scharf voneinander zu halten. 
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Tabelle 6. Ubersichtstabelle 1922. (Alle Angaben 
... 
Q) 

Aussehen Krafte Blutdruck ~ 
~ 1: ..:, <l1 I I..:, I ! 1 erhOht auf: OJ 

I ~ -Q) i 0 ... .~ I ~I:§ ~ I~ 135-145; 150 und Q) Q) 
::I _ -e "C .~ 

~ 
b() ~ Q) OJ I mehr ::I 

&, -... !:ill "C - .s ~ Ida-I ida-
Q) 

~ OJ ... ... OJ 
S ... ..<:I ..<:I S Q) ..<:l ~ ~ 0 
S 0 Q) ... "C Q) ::I Q) von I Q) von ::I til o 0 III 0 Q) : f.l li ber f.l I iiber ::I '" ::I ::I po 
Z ... C!:l Q) OJ I ~ !50J. ~ 50J. ~ ::c I I alt I alt p I 

1 I I ----
1 2 3 1 41 5 6 1 7 I 8 9 1 10 1 11 I 12 1 13 

'3 37 o 1 43 57 14 62 24 92 1 8 100 I 0 I 0 
4 27 18,51 63 18,5 44 37 19 78 15 25 7' 50 
6 11 o 73 27 9 73 18 55 27 100 18 1100 

12 24 29 I 63 8 20 71 8 58 29 43 13 100 
14 15 o 67 33 47 33 20 67 26 50 7 100 

26 8 50 42 15 65 20 69 23 67 8 100 
15 7 14 I 57 29 0 100 0 86 0 0 14 100 
16 39 10 62 28 38 44 18 64 26 40 10 75 
17 57 16 I 51 1 33 40 46 114 75 21 1 16 4 100 
20 23 9 52 39 22 65 13 78 13 0 9 50 

Insgesamt Arbeiter 266 I I I I I I I I I I 
1 ! 

Durclischnitt aus 
156 I 33128 I 55 117173 120 1 36 ! 

I 
dem Gesamtergebnis: 11 7 I 85 

= ungefiihr gleich geblieben, so kommen wir zu folgender Tabelle, 
die ein nicht gerade sehr erfreuliches Bild enthiillt: 

Tabelle 7. 

I 
Vermin- Vermin- I 

Vermin-

I I Erhohter I Leute 
Nr. dertes derte 

I dertes Granul. iiber I 
Aussehen Krafte 

I 
Hamo- Erythr. 1 Blutdruck I 50 Jahre 

1 globin I I 

3 
1 

b I ss b bo S8 
I 

= 
4 = = bb = = I = I 

12 bb b s b = 
1 

= 
14a b b 8 SS S I = 
l4b - b bb = S 

I 
= 

16 8 8 SS b B = 
17 b - bb bb = weniger 
20 s = = bb b weniger 

Krafte und Aussehen stimmen zwar leidlich in ihrer Verbesserung 
miteinander, dagegen stimmt schlecht die Veranderung des Ramo
globingehaltes mit der del" granulierten Erythrozyten. Wir haben nur 
bei Fabrik 17 eine Ubereinstimmung, indem sich beide stark ver-
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in Prozenten, mit Ausnahme der Stabe 1 uud 2). 

Granulierte Erythrozyten 
.., 

Hamoglobin Bleisaum ~ 
auf 1 Million IP ... 

-a I bIl bIl ~ I 

1 

.:: 
I a! 

Cil - .p~ :p 
"'.:: 

.:: I-j 
a! .:: ~.:: ... .~ ~ ~ § - '::0 ... 0 :E~ .:: c 

vermindert IP .~ :e6 a!:a! 0 ':;s 

I 
" 10 ..... 

0 0 .a:: IP", ..,'" o·~ .a:: $ ... 
s= - ... '" ... - '" ... s= ~ IP IP ~ '" IP 

'eft I ., ~ ~ ., I ;§ 
0 I 

0 

I 

8 0 I 

I i ]] 
... 

00 0 I '" ... 0 10 :3 a; 

I ~ s=~ 0 ~ 
I .., 

I I ~.~ - .... .... 1 
I 

2 3 .a:: 
8 1 ... ::1'bv 

10 1 10 
8 " o~ -e .... 

I 
~ <C ~ 0 C'I I .0 

! <11 .... 
1 C<:) :::1 i 

14 I 15 I 16 17 I 
I 

18 I 19 I 20 21 I 22 , 23 I 24 25 

I I 19 I 22 I 43 36 I 41 
i 

13 I 25 49 43 8 16 I 0 i 
85 15 0 48 19 

I 
22 11 78 

. 
18 ! 4 I 0 11 

27 73 0 27 0 27 46 91 9 0 0 55 
79 17 4 37,5 17 37,5 8 62 38 0 0 45 
14 73 13 13 0 I 7 80 40 40 20 0 27 
69 27 4 23 8 31 38 77 19 0 4 23 
86 14 0 0 

I 
0 43 

I 

57 43 I 43 14 

! 

0 2H 
46 49 5 26 13 28 33 59 

I 
41 

I 
0 0 21 

74 19 7 68 I 7 21 4 86 7 7 0 16 
83 17 I 0 39 i 17 i 22 I 22 61 I 30 i 9 0 4 I 

I 
I I I 

I 
I I I 

I I I I 

I I I 
I 

1 1 I 126,71 

I 

I 65 30 5 36 11 25 28 67 6 I 0,3 22 I I ! I 

bessert haben. 1m iibrigen haben wir Verbesserungen des einen mit 
Gleichbleiben des anderen Punktes und umgekehrt. Wie ich das er
kIaren soIl, weiB ich nicht. V orlaufig kann mitspielen die inzwischen 
in meinem lnstitut ermittelte Tatsache, daB die Granulazahl bei Tieren 
morgens hoher ist als wie abends und mittags ein Minimum erreicht. 
Da nicht notiert ist, zu welchen Stunden die Blutenthahmen gemacht 
wurden, so laBt sich hier keine Korrektur mehr anbringen. 

Wie es moglich ist, daB die Hamoglobinzahlen so stark schwanken, 
wie dies einigemal der Fall war, z. B. Werk 3: Erste Untersuchung 
21 %, zweite Untersuchung 49 % zwischen 100-80 % H., ebenso in 
der gleichen Fabrik erst 32 % unter 60, dann 8 % unter 60 H., ist 
schwer zu sagen. Die zu kleine Zahl der Untersuchten, 34 und 37, 
kann man hier wohl nicht anschuldigen, eher ist mogIich, daB vor 
der ersten Untersuchung zuflUlig ein starkerer Ersatz von kranklichen 
durch frische Arbeiter stattgefunden hatte, bei Fabrik 3 waren z. B. 
im Jahre 1921 21/4mal so viel Arbeiter als Arbeitsplatze beschaftigt. 

1m dem einen oder anderen FaIle glaube ich in der Lage zu sein, 
eine bestimmte ErkIarung zu geben. So hat Werk 14 im zweiten 
Jahre bei der Untersuchung 14a auBerordentlich hohe Zahlen von gra
nuIierten Erythrozyten. lch kam damals in diese groBe Fabrik hin, 
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Tabelle 8. Dbersichtstabelle 1921 und 1922 uber 
AIle Angaben in % mit Ausnahme von Stab 1 und 2. 

1 1 

I 3 

Durchschnitt % 
1921 
1922 

4 

12 

14 
a) 
b) 

16 

17 

20 

Aussehen 

2--3-1 4-1 5-

340116040 
37 0 43 57 

20 0 80 20 
27 18 63 19 

31 4 74 22 
24 29 63 8 

30 0 55 45 
15 0 67 33 
26 8 50 42 

25 9 78 13 
39 10 62 28 

26 4 42 54 
57 16 51 33 

27 30 37 33 
23 9 52 1 39 

8 61 31 
11 56 33 

Kriifte Blutdruck 

9 
14 

10 
44 

35 
20 

3 
47 
15 

26 
38 

56 
62 

70 
37 
52' 
71 

59 
33 
65 

61 
44 

11,5 77 
40 46 

22 67 
22 65 

22 
28 

35 
24 

20 
19 

13 
8 

38 
20 
20 

13 
18 

i erhOhtauf 
1---

- /1 ~ I ~ 
ilO 
1"-' 

I~ 
9 110/11112/13 

60 
92 

75 
78 
67 
58 

80 
67 
69 

73 
64 

1 

22 18 
8 0 

20 
15 

17 
29 

7 
26 
23 

19 
Z6 

5 
7 

16 
13 

13 
7 
8 

8 
10 

11,5 74 
14 75 

10 
21 

16 
4 

ill 
i 13 

56 
78 

73 
73 

30 
13 

14 
9 

15112 
20 1 7 

als gerade der groBe defekte Mennige-Sicht- und Packapparat abgerissen 
und neu aufgestellt wurde. DaB in dieser Dbergangszeit eine Reihe 
ubler Dinge sich in der Fabrik ereignet hatten, konnte nicht bestritten 
werd.n. Sie wurden als unvermeidliche Folgen einer bevorstehenden 
groBen Verbesserung bezeichnet, was der Wahrheit entsprechen mag. 
1m Moment aber war der EinfluB der Umraumung, des staubenden 
AbreiBens der alten Anlagen am Aussehen und dem Granulagehalt 
deutlich zu erkennen. Ais ich daraufhin eine nochmalige (also dritte) 
Untersuchung dieser Fabrik vier Wochen spater vornahm (14b), war 
das Resultat wieder viel besser, die Granulatrager von 87 % auf 69 % 
(1921 55 %) gesunken, dle Zahl der Manner mit :vermindertem Ramo-
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die 7 groBeren zweimal untersuchten Werke. 
1921 Zahlen aufrecht, 1922 Zahlen 8chief. 

Hamoglobin 

I
' vermindert 

auf 
~ -----

~ ... 

8 I .~ ... ~ ,. 
o 

I" 
10 
t-

21 47 32 
49 43 8 

70 20 10 
85 15 0 

90 10 0 
79 17 4 

21 34 45 
14 73 13 
69 27 4 

86 14 0 
46 49 5 

32 31 37 
74 19 7 

85 15 0 
83 17 I 0 

66 II 22 12 
65 30 5 

I Granulierte Erythrozyten Bleisaum 
I I 8 1-0 - 11--::---1:---'1----

081 
o o ... 
J 

o 
10 

I 
g 
...... 

... ...... 

J ~ ~ I g :§ ~ ..d 
bO bO ~ .., 0 

~ ~ ~ 1 ~ 
~ ~ '" - "0 
~ J...I :c 
~ ~ o 
~ .!d 
o ~ 

] .u 

17 I 18 I 19 I 20 21 I 22 I 23 I 24 25 

41 
16 

I 
37 I 18 4 
19 22 43 

45 
48 

15 15 25 
19 22 11 

20 
37 

19 
17 

31 14 
13 0 
23 8 

5 18 
26 13 

26 5 
68 7 

15 15 
39 I 17 

29 I 21 II 

36 I 11 

35 26 
38 8 

38 17 
7 80 

31 38 

27 50 
28 33 

32 37 
21 4 

37 33 
22 I 22 

29 II 21 
25 28 

50 II 30 
46 41 

70 25 

78 /18 
50 10 
62 38 

50 34 
40 40 
77 19 

60 13 
59 41 

54 38 
86 7 

51 
61 

30 
30 I 

12 
13 

5 
4 

22 
o 

13 
20 
o 

27 
o 
8 
7 

19 
9 

8 
o 
o 
o 

18 
o 
3 
o 
4 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

26 
25 

10 
11 

45 
45 

25 
27 
23 

24 
21 

27 
16 

11 
4 

5 23 
0,3 22 

globingehalt stark verkleinert - aber da sich die Belegschaft wieder 
stark geandert hatte, ist die Besserung in erster Linie darauf zu 
beziehen. Ich wollte offen diese Schwierigkeiten darlegen. 

Am interessantesten erscheinen die Untersuchungen bei (17), wo 
die erste Untersuchung Ende Dezember 20, die zweite im August 21 
gemacht wurde. Hier haben wir nie Verschlechterung, vielmehr meist 
Verbesserung bei allen Eigenschaften. Es geht aber hier aus unseren 
Protokollen hervor, qaB wir das erste Mal vorwiegend verdachtige, 
dem Fabrikarzt unklare Leute untersucht haben, nur ungefahr die 
Halfte der Arbeiterzahl (dies ist sonst nie geschehen), das zweite Mal 
wurden alle Arbeiter untersucht, die mit Blei in Beriihrung kommen, 
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inklusive auch acht Leute, die mcht viel mit dem Blei zu tun haben 
wie Kohlenfahrer und einige Handwerker; dadurch mu.6ten die Resul
tate besser werden. Es kam dazu, da.6 die Leute bei der August
untersuchung deutlich Sonnenwirkung zeigten, sie waren gebraunt. 

III. Die Hauftgkeit der Einzels~ptome und ihre Bedeutung 
fiir die Feststellung einer Bleierkrankung. 

Schon die alteren Autoren, insbesondere Tanquerel des Planches, 
haben die Ansicht vertreten, da.6 die einzelnen Symptome der Blei
vergiftung bei den einzelnen Kranken sehr verschieden entwickelt und 
vergesellschaftet sein konnten 1). Nageli hat dies neuerdings wieder 
betont und auch fiir die modernen feineren Ermittelungsmethoden er
wiesen. So ziemlich ane Symptome konnen gelegentlich fehlen. lch 
halte es fiir notwendig, zunachst alIe einzelnen Bleisymptome einmal 
getrennt zu behandeln und bei jedem kurz anzufiihren, inwieweit sein 
Vorhandensein oder Fehlen eine Diagnose einer Bleischadigung ge
stattet. DieReihenfolge nehme ich nicht nach der Wichtigkeit, sondem 
nach der Haufigkeit der Symptome 

1. Granulierte Erythrozyten im BInt. 
Seit Paul Schmidt die quantitative Bestimmung der granulierten 

Erythrozyten im Blut als wertvollstes und sicherstes Mittel zur Er
kennung der Bleivergiftung empfahl, haben sich viele Beobachter mit 
del' Frage beschaftigt und die meisten habeIi im wesentlichen znge
stimmt. Es ist anerkannt, da..6 lOO granulierte Erythrozyten auf 1 Million 
noch normal sind, da.6 von 150 ab (Schmidtsche Grenzzahl) der Be
fund verdachtig wird. lch habe, da wir mit besten Farbemitteln und 
sicherer Beachtung aller Fehierquellen beobachteten, geglaubt, bis 200 
die Zahl noch als normal und erst von 250 ab als vermehrt bezeichnen 
zu diirfen. Auch Nageli halt erst eine Steigerung auf 3-500 fiir eine 
einwandfreie Vermehrung. 

Die Zahl der "Bleiverdachtigen" sinkt natiirlich mit ErhOhung der 
Grenzzahl nicht unwesentlich. Folgende Zusammenstellung beweist das. 

Rechnet man bis und mit 100,200,250 gtanulierte Erythrozyten 
als normal, so ergeben sich 1921 und 1922 folgende Prozentzahlen 
von Granulatragem: 

ale normal 

bis 100 gr. E. 
bis 200 gr. E. 
bis 250 gr. E. 

Tabelle 8a. 

1921 

68% 
55% 
50% 

1922 

64 % Granulatrager 
58% 
52% " 

1) Es scheint dies eine Eigenschaft vieler (aller?) chronischer Vergiftungen 
zu sein, jedenfalle trifft sJe bei Alkohol, Nikotin, Arsen, Quecksilbei: ein. Es 
macht den Eindruck, ala ob bei den einzelnen Individuen die erkrankungs. 
fiihigen Apparate oder Gewebesysteme versohieden empfindlioh seien. 
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Ich behandle im folgenden die Leute mit 100-200 granulierten 
Erythrozyten noch alB nicht geniigend wegen ihrer granulierten Erythro
zyten verdiichtig und zahle sie als normal und rechne erst die mit 
250 uod mehr als krankhaft bzw. positiv. 

Beifolgendes Schema gibt eine Ubersicht iiber unsare Granula
befunde: 

Tabelle 9. 

Granula Zahl Prozent 
1921 I 1922 1921 I 1922 

I 

0-100 117 
I 

97 31 36 
100-200 52 14 14 6 

meine Grenze 
250-1000 I 126 I 84 33 31 

1000-5000 70 59 19 22 
noch mehr 1l I 12 3 5 

Summe 376 266 100 100 

Die Zunahme der granulierten Erythrozyten beweist fiir. sich allcin 
nicht Bleikrankheit, sondern cine in ihrer letzten Deutung noch strit
tige Reaktion des Korpers (wohl des Knochenmarks) auf das Blei, 
mag man dabei die punktierten Erythrozyten fUr bloB unreif oder 
krankhaft verandert ansehen. DaB 250 auf 1 Million oder 1 granu
lierter Erythrozyt auf 4000 normale Erythrozyten an sich noch keine 
Schadigung bedcuten, sondern nur eine Warilung, ist klar. GroBere 
Zahlen von 500 - 5000 granulierten Erythrozyten sind Zeichen starkerer 
StOrung der Blutbildung, solange aber nichts vollkommen sicheres iiber 
das Schicksal der granulierten Erythrozyten bekannt ist, ist es vor
sichtig, die Bedeutung auch dieser diagnostisch wichtigen Befunde fUr 
die Beurteilung des Gesundhei tszustandes nicht zu iibertreiben, 
vorlaufig wird nichts dagegen einzuwenden sein, wenn wir die granu
lierten Erythrozyten um so unfreundlicher beurteilen, je reichlicher sie 
auftreten, ohne aber in jeder Zunahme eine Verschlechterung, in jeder 
Abnahme eine Besserung zu erblicken. 

Ich muB aber auch denen Recht geben, die festgestellt haben, daB 
bei schwerster Bleierkrankung die Granula verscbwinden. Wir 
haben dergleichen an Tieren sehr oft gesehen und konnen sogar sagen, 
daB die mit Blei gefiitterten Tiere kurz vor ihrem Tode fast immer 
granulafrei waren. Da aber Schwerkranke in den Fabriken keine Rolle 
spielen und ein Fall von schwerer Bleikrankheit aus den andcren Sym
ptomen meistens unschwer zu diagnostizieren ist, so kann dieser Ge
sichtspunkt im folgenden unberiicksichtigt bleiben. Dagegen muB ich 
auf Grund der zahlreichen Tierversuche, die ich mit meinen Schiilern 
ausgefiibrt habe, mit der weiteren Moglichkeit rechnen, daB wie bei 
den verschiedensten Tieren auch beim leicht und mittelschwer gescha
digten Menschen im Verlaufe seiner Bleikrankheit moglicherweise kiirzere 
und langere Perioden (3-14 Tage) auftreten konnen, in denen keine 
granulierten Erythrozyten nachgewiesen werden konnen. Ich will hier 

Lehmann, BleiCarbenindustlie. 4 
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auf das, was ich im Archiv fiir Hygiene, Bd. 94, fiir Tiere ausfiihr
lich dargestellt habe, nicht naher eingehen. lch kann nur bedauem, 
daB ich in Wiirzburg keine Bleiarbeiter zur Verfiigung hatte, die ich 
taglich untersuchen konnte, um mich zu iiberzeugen, ob und wie haufig 
beim Menschen negative Resultate bei typischen Fii.llen von leichter 
Bleivergiftung beobachtet werden. lch habe aber immerhin doch schon 
jetzt einige Erfahrungen, die mich veranlassen, einer einmaligen 
negativen Untersuchung eines Menschen auf Granula keine allzugroBe 
Bedeutung fiir den Beweis des Fehlens einer Bleiaufnahme zuzusprechen. 
lch habe mehrfach die Untersuchungen von Fabrikarzten (l,n Bleiarbeitem 
mit eigenen Resultaten vergleichen konnen, wobei die Untersuchungen 
nur eine bis wenige Wochen auseinander lagan, und habe mich dabei 
iiberzeugt, daB zwar die Resultate im groBen ganzen stimmten, insbe
sondere die prozentische Zahl der Granulatrager unter den Arbeitem, 
daB aber bei einzelnen Fallen der Fabrikarzt ein negatives und ich 
ein positives Resultat hatten, in einzelnen anderen Fii.llen war es auch 
umgekehrt. Haufiger kam vor, daB der Fabrikarzt eine recht kleine 
Vermehrung, wir eine wesentlich groBere Zahl gefunden hatten, aber 
auch dies war zuweilen umgekehrt. 

In dem Werke 16 worden die gieichen 17 Arbeiter nach etwa vier 
Wochen zum zweiten Male von uns auf granulierte 'Erythrozyten 
untersucht; das Ergebnis war: 

2 hatten die gleichen Zahlen ergeben, 
8 hatten erhOhte Zahlen ergeben, davon 6 stark, 2 mii,Big erhoht, 
7 hatten niedrigere Zahlen ergeben, davon 1 Null, 3 viel niedriger, 

3 miillig vermindert. 

Bei den kolossalen Spriingen, die sich bei den bleikranken Meer
schweinchen in der Granulazahl finden, sind diese Resultate jetzt ganz. 
verBta.ndIich. lch meine aber, daB sie bis auf weiteres nicht eine Ent
mutigung dafiir darstellen konnen, die Granulauntersuchung weiter 
sorgfiiltig zu machen. Fii.lle, bei denen, aus sonstigen Griinden tat
sachlich ein Verdacht auf Bleikrankheit gerechtfertigt scheint, wird man 
eben ein zweites- und evelituell drittesmal in Abstli.nden von je 5 - 8 
Tagen auf Granula untersuchen, genau' wie bei Tuberkuloseverdacht, 
Verdacht auf Dauerausscheidung von Typhusbaltterien, bei Dysenterie 
und Diphtherie eine wiederholte Untersuchung eintritt, wenn die erste 
bei klinischen Verdachtlimomenten negativ war. Scharlach ohne Aus
schlag, Typhus mit ganz kurzem iibersehbarem Fieber, Cholera ohne 
Vibrionenbefund usw. kommen immer wieder zur Beobachtung, bedingen 
in einzelnen Fillen Unsichemeit der Diagnose, storen me aber praktisch 
nicht ernstlich. Es gibt wohl iiberhaupt kaum ein "pathognomonisches" 
Symptom irgendeiner Krankheit, das nicht einma} fehlen konnte und 
ein Wagnostisches Schematisieren erschwerte. Vom St&ndpunkt der pralt
tischen Fabrikhygiene - hier der Bleidiagnose - ist aber mehr
facher negativer Granulabefund ein Grund, eine nicht sonst 
fest begriindete Bleidiagnose abzulehnen oder sie fiir hochst 
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zweifelhaft zu halten, insofern es nicht eine sehr schwere 
Krankheit ist (s. 0.). 

Es stellen also bis auf weiteres bei Bleiverdacht wiederhol te 
Granulauntersuchungen eines der sicherstenHilfsmittel dar, 
um In zweifelhaften Fallen namentlich im Anfang diagnostisch fest7.u
stellen, ob wohl Blei im .Spiele ist. lch mochte bei der Gelegenheit hier 
betonen, daB wir in einer groBeren Zahl von Fallen beim Menschen, 
die nicht in Beriihrung mit Blei kamen, nach Granula gesucht haben 
und durchaus bestatigen konnen, was unsere Vorganger feststellten, 
daB beim AusschluB von schweren Fallen von Blutarmut, Krebs, Malaria, 
uns Menschen mit mehr wie 100 - 200 Granula auf eine Million nicht 
vorgekommen sind. Speziell habe ich in Gemeinschaft mit Frl.Grete 
Berkenbusch Neuentbundene nach normalen und starken Blutver
lusten, sodann Frauen, welche einen Abortus mit Blutverlust durch
gemacht hatten, endlich eine Reihe von Mannern und Frauen mit 
sonstigen schweren Blutungen, im ganzen ungefahr 20 FaIle, sorgsam 
Ituf das BlutbiId untersucht, und zwar bei einer ganzen Anzahl von 
ihnen eine deutliche Vermehrung der Polychromatischen, nicht ein ein
ziges Mal aber eine irgendwie hervortretende Vermehrung der Granu
lierten gefunden. Es werden also die physiologischen Blutverluste der 
Frau, einmaliger Blutverlust bei Operationen im allgemeinen gut ver
tragen. Es werden sehr bald norm ale rote Blutkorperchen als Ersatz 
fur die bei der Blutung verlorenen geliefert. Erst nach sehr starken Ader
lassen, bis gegen das Verbluten hin, habe ich mit meinen Schiilern bei 
Meerschweinchen sch'Were Blutveranderungen hervorbringen konnen: 
Eine Menge polychromatischer und granulierter roter Blutkorperchen 
treten auf, obwohl die Tiere kein Blei bekommen haben. Es ist also 
das Blei moglioherweise nur die indirekte Ursache der Granula. 

2. Hamoglobingehalt des BIutes nach Talquist. 
Un sere Untersuchungen ergaben: 

Tabelle 10. 

Hamoglobingehalt 1921 I 1922 
Zahl I Prozent Zahl ! Prozent 

Normal, d. h. 80% und mehr 247 

I 
66 173 65 

leicht vermindert 75-70% 84 22 80 30 
stark vermindert 65% und weniger 45 12 13 5 

Es ist klar, daB verminderter Hamoglobingehalt ein wichtiges und 
unerwiinschtes Symptom darstellt, es ist aber in keiner Weise spezifisch 
charakteristisch fur Blei, da viele andere EinfluBBe, z. B. Unterernji.btung, 
Tnberkulose, angeblich auch Lichtmangel, Blutarmut begunstigen. 

3. BIeisaum. 
Der Bleisaum ist ein sehr wertvolles Zeichen dafur, daB ein Arbeiter 

mit Blei beschii.ftigt war und Blei aufgenommen hat. Bleikrankheit 
4* 
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beweist er nicht. Er tritt oft sehr frOO auf und fehlt in anderen FiiJIen 
auffallend. Menschen mit Zahnfteischeiterungen (Eitel' und Schwefel
wasserstoffbildung im Zahnfach) zeigen friih Bleisaum. Es scheint sichel', 
daB Blei zuweilen bei von Hause aus gesundem Zahnfteisch leichte Er
krankungen des Zahnfteischrandes selbst bedingt, wie dies beim Quook
silber in viel starkerem MaBe del' Fall istl). Del' Bleisaum kommt und 
geht bei Versuchstieren und auch bei Arbeitern mit Zunahme oder 
Ausheilung del' Zahnfteischerkrankung. 

Es hatten Bleisaum: 

Tabelle II. 

1921 1922 
Zahl I Prozent Zahl I Prozent 

o oder fraglich 205 55 178 67 
leicht 

97} 
25 

71} 
26,7 

deutlioh 55 171 15 1~ 88 6 
stark 19 5 0,3 

Summe 376 I 100 266 100 

Es ist auffallend, daB die Zahlen 1922 nicht unerheblich giinstiger 
waren, nul' 34 statt 45 % Bleisaum und deutlich niedrigere Zahlen, 
bei den starkeren Graden. Eine plausible Erklarung fiir diese "Vel'
besserung" weiB ich nicht - vielleicht ein etwas ungleicher MaBstab 
in beiden Jahren1 

'4. Eiwei8gehalt des Harns. 

Wenig Symptome lassen sich bei einer Massenuntersuchung so scharf 
untersuchen als wie die EiweiBausscheidung. Wit haben sie des
wegen in sehr groBem Umfange ausgefiihrt und immer, wo die Zeit 
nicht reichte all e Arbeiter zu untersuchen, ohne Auswahl etwa die 
Leute von' A-K oder die von L-Z nicht untersucht, oder wiihrend 
derVormittagsuntersuchung das EiweiB beriicksichtigt und am Nach
mittag nicht oder umgekehrt. So haben wir im Jahre 1921 318 Leute 
untersucht, unter denen 15mal EiweiB gefunden wurde, und zwar 

ganz schwache Spuren 9 mal, 
ein deutlicher Gehalt, d. h. 1/0, 1/6, 114., 1/4" l/s und 3/4, 0/00, 

Roohnen wir aIle FiiJ.le gleich, so gibt das 4,7% FiiJIe mit EiweiB
gehalt. Rechnen wir die Fa.lle von spurweisem EiweiBgehalt von vom
herein nicht, so ware es nur 1,9%. 

Ganz iiJmlich sind die Resultate im Jahre 1922 gewesen. Von 256 
hatten 20 einen spurweisen bis merklichen EiweiBgehalt, 7,5 % alIer 
Arbeiter. Es sind in diesem Jahr keine genaueren Aufschreibungen 
gemacht worden iiber die Starke des EiweiBgehaltes. Es ist nur 
notiert, daB es sich in 9 FiUlen um Spureu, in den iibrigen 11 Fii.llen 

1) Vgl. meine Ausfiihrungen im Arch. f. Hyg. 94. 
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urn positiven Befund handelt. Es war aber kein auffallender EiweiB
gehalt dabei. 

Do, nach Leube 16% der gesunden jungen Rekruten EiweiBspuren 
bis geringe Eiweil3mengen im Harn ausscheiden und zudem von den 
auf EiweiB untersuchten Arbeitern etwa 30 % iiber 50 Jahre alt waren, 
so ist unser Befund eher als unter- als wie als iibernormal zu bezeichnen. 
Do, wir mit den besten Methoden untersucht haben, ist an den Befunden 
nichts zu andern. Ob die EiweiBspuren, die man sonst haufiger findet, 
durch die bescheidene Ernahrung, die sich die Mehrzahl unserer Arbeiter 
nur gestatten konnten, beeinfiuBt war, entzieht sich meinem Wissen. 
Tatsache ist, dal3 irgendwelche Anzeichen fiir eine vermehrte Eiweil3-
ausscheidung nicht vorhanden sind Dall unter Hunderten von Arbeitern 
auch einzelne mit ganz Ieichten Nierenaffektionen sein miissen, ist ja 
selbstverstandlich. Eine Zylinderuntersuchung war untunlich. 

o. Hiimatoporpbyringebalt. 

Eine Untersuchung aller Arbeiter war untunlich. 1921 wurden von 
376 Arbeitern im ganzen 108 kunstgerecht in 500 cc Nachtharn auf 
Hiimatoporphyrin untersucht. 

Tabelle 110,. 
In 4 Fabriken mit 73 Arbeitern aile: 

Hamatoporphyrin 

o 
5-20 

25-45 
50 und mehr 

Zahl 

24 
27 
14 
8 

Prozent 

33 } 
37 89 % normal 
19 
II II % vermehrt 

Tabelle 11 b. 
In 6 Fabriken wurden von II4 Arbeitern aile qualitativ durch die Natronprobe 
auf Hamatoporphyrin untersucht und nur die Harne, die verdachtig gefarbte 

NiederBchlage ergaben, ,weiter unterBucht: 

Hamatoporphyrin Zahl Prozent 

0 4 
} 53 normal 5-20 7 

25-45 5 
50 und mehr 14 47 erhoht 

N ehmen wir an - was sehr wahrscheinlich ist - daB die bei 
der Vorpriifung unverdachtig gefundenen wirklich unter 50 Hamato
porphyrin hatten, so berechnet sich: 

auf 114 Arbeiter 14 mit pathologisch erhOhtem Hamatoporphyrin
gehalt, d. h. 12%, also ein mit der Untersuchung der Grl.lppe 'a) voIl
kommen stimmendes Resultat. 

Es folgt daraus, daB wir uns bei allen Massenuntersuchungen da
mit begniigen diiden, die Harne zu untersuchen, die bei der Vorprobe 
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positiv zu reagieren scheinen, namlich einen deutlich gefil.rbten Natron
laugenniederschlag geben. Nur wird dieser gefarbte Niederschlag nicht 
ohne weiteres als Beweis ftir Hamatoporphyrin beh'achtet werden. 
Nur etwa die Halfte dieser positiven Vorproben entsprechen einem 
tatsachlich vermehrten Hamatoporphyringehalt. DaB ein Hamatopor
phyringehalt bei den Granulatragern ungefahr doppeh so MuSg ist ala 
bei den Granulafreien stimmt zu den Anschauungen, daB vermehrter 
Hamatoporphyringehalt und vermehrte Granula gleichmaBig Zeichen 
von einer Bleiwirkung darstellen. 

1m Jahre 1922 ergaben die Vorproben mit Natroniauge im Tages
harn ganz auffallend selten einen rotlichen oder violetten Niederschlag 
- es sind deswegen keine Hamatoporphyrlnbestimmungen gemacht. 
Bei der "Fehlerzahl" sind tiberhaupt die Hamatoporphyrinbestimungen 
nicht beriicksichtigt (vgl. S. 57). 

6. ltlnndgernch. 
"Ober tiblen Geruch aus dem Munde, der nach manchen Au

toren ganz charakteristisch bei Bleischadigung ist, haben wir gar keine 
Untersuchungen angestellt, vielleicht mit Unrecht, neige ich doch, durch 
neuere Ergebnisse an Tieren belehrt, zu der Auffassung, eine Stoma
titis saturnina ftir ein nicht a)]zu seltenes Symptom der Bleivergiftung 
zu halten. Zum Verzicht auf die Kontrolle des Mundgeruchs bestimmte 
uns in erster Linie die Tatsache, daB die MundhOhle im allgemeinen 
namentlich bei den alteren Arbeitern oft recht schlecht gepflegt wurde 
und daB Tabakrauchen sehr allgemein, Tabakkauen wenigstens in Aus
nahmefallen getrieben wurde. Wurde auch nicht bei der Arbeit ge
raucht, so war doch eine Verfarbung und Impragnierung der Mund
hOhle mit Tabaksaft und TabakrauchplOdukten in groBem Umfange zu 
beobachten, womit die vielfach sehr glOBen durch die Pfeife ausge
schliffenen PfeifenJocher der Zahne in bester "Obereinstimmung waren. 

7. Magen- nnd Darmbeschwerden, iiberstandene Bleikrankheit. 
Von 3.76 (266) Arbeitern 1) berichten 42 (31) tiber jetzige oder 

frtihere- Magendarmbeschwerden. Davon wollen 34 (14) sicher blei
krank (Kolik) gewesen sein, davon 7 zwei- bis dreimal (1922 8 ein
mal, 3 zweimal, 2 dreimal). Die Dauer der Krankheit solI einmal 
4 Tage, sonst zwischen 2-16 Wochen gedauert haben. Die tibrigen 
8 . (17) klagen teils tiber leichte Magenbeschwerden, teils tiber Darm
katarrh, teils tiber Leibschmerzen und Stuhlverstopfung, kurz tiber 
Symptome, die die Moglichkeit einer Schadigim.g des Verdauungsappa
rates durch Blei bedeuten konnten, vgl. meine Auffassung S. 85. 

8. Schwache des ·Handgelenks. Radialisliihmnng. 
Eine besondere .Betrachtung widme ich den Fa~len, bei denen eine 

Schwache der Strecker des Handgelenks beobachtet illt. Es 
wurde uns in Genf mitgeteilt von dem franzosischen Arbeiterfiihrer 

1) Die 8Mieten Zahlen beziehen sioh s\i8ts auf 1922. 
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Jouha.ux, daJ3 er 1905 "des milliers", d. b. Tausende von Bleikranken 
in Paris versammelt und dem Arbeitsminister vorgefiihrt ha.be, darunter 
sehr viele "estropies par Ie plomb". Das letztere \mnn ja wohl nichts 
anderes hellien als wie mit Bleiliihmungen. Auch in England sollen 
Handlii.hmungen nach den Mitteilungen, die mir der oberste englische 
Gewerbearzt Herr Dr. Legge in Genf machte, nicht gerade sehr selten 
sein unter den mit Blei beschaftigten Arbeitern. 

Ich dan sagen, daB ich in den Fabriken iiberhaupt keinen Men
Behan gesehen habe, der eine wirklicbe Bleilahmung des Handge
lenks hatt,e, was nicht -verwundem kann, da ja solche Gelahmte nicht 
arbeitsfahig waren. 

lch berichte zunachst iiber das zweite Jahr, da mir damals schon 
bekannt war, daB Teleky groBen Wert auf die Schwache der Hand.
gelenke zur Friihdiagnose der Bleivergiftung legte. Ich dad sagen, daB 
wir im zweiten Jahr jeden uns halbwegs anormal erscheinenden Hand
befund notiert haben. Bei 31 Arbeitem von 266 wurden Symptome 
oder Klagen yom NerVo'luskelapparat der Hand notiert, darunter waren 
keine FaIle von einer wirklichen Lahmung des Handgelenks. Etwas 
vermindert war die Streckung (ohne daB man dabei einer bindegewe
bigen Versteifung des Handgelenks Schuld geben konnte) bei streng 
gerechnet 13 Fallen, bei denen jedesmal konstatiert wurde "etwas 
Schwache der Handgelenkstrecker, so daB die Hande nur in einem 
stumpfen Winkel gegen den Unterarm erhoben zu werden vermogen". 
Einen Fall, wo nicht mit Leichtigkeit die Hand iiber die Horizontale 
erhoben werden konnte, habe ich nicht geseben. In 18 weiteren FaI
len war die Bewegung im Handgelenk auch etwas vermindert, wir 
hatten aber den Eindruck, als ob es sich bier um eine Versteifung 
des Bandapparates durch grobe Arbeit, in einzelnen Fallen auch 
um Residuen von iiberstandenem Gelenkrheumatismus oder kleinen 
Handverletzungen ha.ndelte. Bei dam wiederholt betonten schlechten 
Erinnerungsvermogen der Leute fiir die Ursache kleiner bleibender 
Storungen muB die Ursache der Steifigkeit von einer Anzahl Hand
gelenken bei Massenpriifung unaufgeklart bleiben. 

Bei einem Arbeiter ist das ScblieBen der Finger zur Faust er
schwert. Man muB wohl an eine Schwache der Beugemuskeln denken 
bzw. an eine Ulnarislahmung. Ich muB gestehen, daB mir keine der 
hier erwahnten 31 Feststellungen den Eindruck machte, als ob sie 
die Arbeitsfahigkeit des Arbeiters wesentlich beeinfiuBte, und daB es 
fUr die Arbeitsleistung gleichgiiltig sei, ob das Handgelenk aus -dem 
einen oder anderen Grund nicht wie bei einer normalen und durch
gebildeten Hand stark retrofiektiert werden kann. 

Beson\iers auffallend ist mir, daB 3 der 13 Falle, die jch als leichteste 
Handlahmung gerechnet habe, junge Leute von 20-22 Jahren be
traf, die 1-31/ 2 Jahre im Bleibetrieb sich aufhielten und im iibrigen 
gar keine pathologischen Befunde darboten. Die anderen verteilen 
sich auf die verschiedenen Fehlergruppen uud sind in den Tabellen 
verwendet worden. Ich dad sagen, daB ich ganz vorurteilsfrei an die 
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Untersuchung herangegangen bin und mich nur wundere, daB ich bei 
den Arbeitern so wenige Storungen im Handgelenk fand. 

Die Resultate im Jahre 1921 waren ahnlich. Ich war damals 
offenbar noch etwas strenger in meinen Anforderungen an Handliihmung. 
Wir haben nur 6 mal Schwa.che der Handgelenkstrecker, bei 5 Leuten 
starkeres Zittern und bei 11 eine gewisse Steifigkeit des Handgelenks 
beobachtet. Auch in diesem Jahre war kein schwerer Fall dabei, wenn 
man nicht zwei ala solche bezeichnen will, die von einer zunehmen
den Schwii.che des Handgelenks sprachen. 

Nach den Angaben von Telekyl) ware Schwii.che des Handgelenks 
ein sehr verbreitetes Friihsymptom und er halt namentlich ein Zu
riickbleiben der Streckfii.higkeit der rechten Hand gegenliber der lin
ken fUr wichtig. Ich habe auf letzteren Punkt bei Bleiarbeitem nicht 
speziell geachtet, nachdem einige orientierende Versuche ergaben, daB 
die Sache zu kompliziert liege, um bei Massenuntersuchungen neben
bei entschieden werden zu konnen. Hier mochte ich vorlaufig nur 
sagen, daB ich im letzten Jahre mit meinem SchUler Schonherr ver
gleichende Untersuchungen liber die Bewegungsfahigkeit der rechten 
und linkeD Hand bei Nichtbleiarbeitem ausgeflihrt habe, welche er
gaben, daB die rechte Hand im allgemeinen eine geringere Bewegungs
fii.higkeit als die linke hat, und daB der Unterschied um so groBer zu 
sain pflegt, je starker die Hande arbeiten, je mehr also zu einer binde
gewebigen Versteifung des Handgelenks, die man als eine Art Schutz
einrichtung des Organismus aufiassen konnte, Veranlassung geboten iet. 

Ich kann diesen Abschnitt nur mit der Erklarung schIieBen, daB 
ich an den Bleifarbenarbeitem in den Betrieben zwar viele leicb.te 
Bleiwirkungen sah, aber sehr wenig und leichte Handschwache 6 au' 
376 und bei Einrechnung aller Andeutungen 13 am 266. 

9. Verschiedene andere Krankheitssyptome und Krankheiten. 

Kopfweh wurde als dann und wann auftretend 1921 17mal von 
-376 Arbeitern angegeben, 1922, als wir noch etwas eingehender fragten, 
von 266 Arbeitem 27 mal, also von 4 bzw. 10%. Inwieweit die im 
Jahre 1922 gegenliber 1921 verschIimmerte Emiihrung der Arbeiter 
Schuld war, entzieht sich meinem Wiesen. Versuche, durch statistische 
Bearbeitung der FaIle des Jahres 1922 etwas spezielleres liber die 
Konstitution der Kopfwehfalle zu sagen, ergaben keine besonderen 
Resultate. Es waren 12mal Granula, Smal Bleisaum und 7mal beides
vorhanden. Also waren die Granula bei den Kopfwehleuten hii.ufiger 
wie bei den iihrigen. 1m librigen ist auf solche vage Angaben liber 
Kopfweh sehr wenig Wert zu legen, und wenn man 100 Menschen 
fragt, ob sie gelegentlich Kopfweh haben, so wird man wahrscheinIich 
bei 5-10% eine positive Antwort bekommen. Jedenfalls sind die 
Angaben in den Kreisen meiner niiheren Umgebung etwa in dieser Art. 
Von den 4-5 Fehlerigen hat keiner liber Kopfweh geklagt. Ich mochte 

i) Teleky, Miinch. med. Wochenschr. 1924, Nr.9. 
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glauben, daB das verbreitete Malerkopfweh auch aus diesem Grunde 
im wesentlichen nicht als Bleikrankheit, sondem als durch TerpentinOl 
und seine Ersatzstoffe und ahnliche Korper bedingt aufzufassen ist. 

Die wenigen (6) Fiille von "rheumatischen" Schmerzen an den 
verschiedensten Korperstellen, die 1921 notiert wurden, sind bei niiherer 
Betrachtung jedenfalls zum groBeren Teil nicht auf Blei zu beziehen. 
Fall 1 ist als bleigesund zu bezeichnen, ebenso Fall 3 und Fall 5, wenn 
auch der letztere etwas verminderten Hamoglobingehalt hat. Die FiiJ.le 
2, 4, 6, also die Halfte der FiiJ.le, zeigen einen deutlichen, aber mii.1lig 
vermehrten Gehalt· an granulierte Erythrozyten, wenig Bleisaum, wenig 
Hamoglobinverminderung, etwas Blasse. Fall 6 mit seiner teigigen 
Kniegelenkschwellung ist einer tuberkulosen Erkrankung verdachtig. 
Anhaltspunkte fiir Bleigicht oder Bleirheumatismus haben wir nicht 
gefunden. 1922 haben wir 9 l!~alle von Schmerzen vorwiegend im Ge
biet der Arme notiert. Die Schmerzen wurden mir teils in den Mus
keln, teils in den Gelenken angegeben. Einmal waren sie im Hiift
gelenk bei einem 57jahrigen sonst ganz unverdachtigen Mann. Ich 
mochte glauben, daB man iihnliche kleine Zahlen bei korperlich tatigen 
Menschen iiberall finden wiirde. Ich weiB nicht, warum unsere Nach
fragen nach Gliederschmerzen aller Art (Arthralgie von Tanquerel 
des Planches) so wenige positive Antworten fanden - sie treten 
wohl mehr bei schwereren Bleischadigungen auf. 

Ganz vereinzelt hOrten wir 1922 bei 6 Arbeitern von einem po,. 
ranephritischen AbszeB, von Blasenkatarrh, Mittelohreiterung, Herz
beschwerden u. dgl., wie sie in einer groBeren Menschenzahl immer 
zur Beobachtung kommen miissen, 1921 war es iihnlich. 

Auf Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten bei den Arbeitem 
haben wir nicht speziell geachtet und nur wenig davon gesehen. 1m 
allgemeinen kann die Bleiindustrie nur kraftige Menschen gebrauchen. 

Gar nicht geachtet habe ich auf den "feinschlagigen Tremor", der 
nach Nageli zu den charakteristischen Bleisymptomen gebOrt. Ich 
fiihlte mich hier klinisch zu unsicher, um das Zittern, wie es durch 
allgemeine oder lokale Anstrengung, durch Aufregung, Schiichternheit, 
Angst, Alter, Hunger und ErschOpfung, Alkoholismus, Tabak und man
nigfache Nervenkrankheiten bedingt ist, so sicher von dem Bleizittem 
zu unterscheiden, daB ich den Resultaten selbst groBes Vertrauen ent
gegenzubringen imstande war. 1m allgemeinen darf ich sagen, daB uus 
auffallend zittemde Leute nur ganz sparlich aufgefallen sind (S. 56). 

IV. Vel'suche, aus einer kombinierten Betrachtung der Fehler 
(Feblerzabl) die Bleigefahr zu erscWiei3en. 

1m vorhergehenden Abschnitt haben wir gesehen, daB eine Kom
bination der Bleisymptome notwendig ist, wenn in einer statistischen 
Arbeit viele Arbeiter gleichmaBig beurteilt und miteinander verglichen 
werden sollen. Leider kann die Kombination der Symptome nicht so 
gemacht werden, wie sie der Arzt vorzunehmen in der Lage ist, der 
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nur einen Fall zu begutachten hat, ihn eingehend untersucht, ihm 
Proben entnimmt, ihn dann nach dem Ausfall der Proben nochmals 
sieht und nun ein Gutachten fiber den einzelnen Fall abgibt. Ich 
gebe unumwunden zu, daB dies ein 'Obelstand jeder Massenunter· 
suchung ist, sehe aber kein Mittel, das zu vermeiden und hoffe, durch 
den folgenden Versuch der allerdings schematischen Heran· 
ziehung' einer ganzen Reihe von Krankheitssymptomen zur 
Beurteilung des GesundheitBzustandes des Arbeiters einen ertraglichen 
Ersatz gefunden zu haben. DaB diese Methode brauchbare Resultate 
gibt, scheint mir daraus hervorzugehen, daB die Untersuchungen des 
ersten Jahres an 376, die Untersuchungen des zweiten Jahres an 266 
Arbeitem bei ihrer statistischen, ganz unabhangig voneinander vor· 
genommenen Durcharbeitung auffallend gut fibereinstimmende Resul· 
tate ergeben haben, auf die ich unten zuriickkomme. 

Zu der schematischen Betrachtung der Fehlerzahl jedes einzelnen 
haben nach dem Schema von S.40 Verwendung gefunden: Granula· 
vermehrung, Bleisaum, Hamoglobinmangel, Blutdrucksteigerung, Ei· 
weiBgehalt des Hams, Handsch'Yache. Die anderen, ganz vereinzelten 
Symptome, wie gelegentliche Leibschmerzen, gelegentliches Kopfweh 
u. dgl. sind nicht gerechnet. Es hatte dies die Sache auBerordentlich 
kompliziert, ohne einen Fortschritt gebracht zu baben. 

Es bedeufet in den folgenden Tabellen: 
Gran. = Granulierte Erythrozyten 250 oder mehr auf 1 Mill. 
SaUDl = Bleisaum. 
Hae.·mangel = Hamoglobin unter 80 %. 
Drucksteig.1) = Blutdruck fiber 100 + Lebensjahr. 
EiweiB = EiweiBgehalt im Ham, wenn auch nur in Spuren. 
Handschwache: Unfahigkeit, die Hand mehr als 30° fiber die Hori· 

zontale zuriickzubiegen. 

Nach diesen Grundsatzen geordnet fanden sich (schiele Zalden 1922): 

Tabelle 12. 

Klasse I Fehlerzahl I Arbeiterzahl 
1921 1922 

In % der Untersuchten 
1921 I 1922 

0 I 0 80 62 21 I , 23,5 
1 1 115 83 31 31 
2 2 124 77 33 29 
3 3 47 35 12,-5 13,1 
4 4 6 8 1,5 } 3,4 
5 5 4 1 1 

Alle Arbeiter: 376 266 100 100 

Die nahere Betrachtung der einzelnen Klassen lieferte folgende 
Tabellen: 

1) In. allen jetzt folgenden Spezi&lbetrachtungen ist der Blutdruck dann als 
erhOht angenommen, wenn er 100 + Lebensjahr iiberschritt. 
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Tabellel3. DieNullfehlerigen gehoren in folgendeAltersklassen: 

Unter 30 1 30-39 40-49 50-59 I 60 u. m. Summa 1 Summa % 

29 25 I 12 15 19 16 13 6 I 7 0 80 62 I 21 23,3 

Tabelle 14. Einfe hlerige: 

Alter unter30 130-39140-49 I 50-59 160 u. m·1 Summa i % 

Gran. . 21 16 12 15 13 '1 13 8 3 5 62 51 54 61 
Saum 6 3 5 2 9 4 6 1 - - 26 10 22,612 
Hae.·mangel 7 '1 1 2 7 4 4 3 2 - 21 16 18 20 
Drucksteig. - 2 - 1 1 - - - 1 ~ 2 3 2 3,6 
Eiweill - 2 - - - - - - 1 - 1 2 0,8 2,4 
Handschwii.che 1 1 - - I - - 1 - 1 - 2 1 2,6 1 
-

135 31118 20 I 30 15 I 24 12! 8 5 1114 83 1100 100 

Nach dem letzten Stab hat mehr alB die Halfte der Einfehlerigen 
eine Granulavermehl'l,mg, aber keinen. Bleisaum, fast ein Viertel (l/S) 
einen BleiBaum und keine Granula, 18 % (20%) Bind etwas blutarm 
ohne Granula zu haben. Zu hoher Blutdruek fehIt fast ganz. 

Es iBt alBa bei den Einfehlerigen die Oranuiavermehrung mit 54 % 
(61 %) 3 mal so hii.ufig alB eine Hamoglobinverminderung auf 80 % und 
darunter, noch Beltener (etwa 21/ 2-5 mal) tritt der BleiBaum auf. 

Tabelle 15. Zweifehlerige: 

Alter unter30 130-39140-49150-59160u.m·1 Summa i % 
, 

Gran. + Saum 24 10 14 5 14 3 11 10 - 0 63 28 50 36 
Gran. + Hae.-mangel 
Gran. + Drucksteigerung 
Gran. + EiweiB 
Gran. + Handsohwaohe 

Gran. 

Saum + Hae.-mangel 
Saum + Druoksteigerung 
Saum + EiweiB 
Saum + Handschwii.che 

S,..um! 

-mangel + Druoksteig. Rae. 
Hae. 
Rae. 
Eiwe 

-mangel + EiweiB 
-mangel + Handsohw. 
ill + Handsohwiohe 

6 
2 

-
-

3 

1 

2 
-
1 

-

'1 4 '1 3 6 8 
2 - 1 - 1 -
3 1 1 1 0 1 
1 - - - - 2 

I 
2 3 31 4 31 '1 

- -·-1 1 -I 1 
- 1 11- -I-
- 1 -1- -i-

I I 1 I 

I' 1 - 1 - I -
- - - 2 2 -
- - - - - -
- - - - - 1 

5 2 0 23 25 18,5 32 
- - - 2l 4 5,2 

0 - 0 ~J 41 6 5,5 
- - - 1 I 1,3 

1 93 62 I 75 80 

0 2 17 10 13,7 13 
1 

!} I 5 1,3 

1 86 39 1 69 40 

- 4\ ~} - - 4 - - - ~J 6 
- - - -
- - 1 1 1 1 1,8 

Zusammen: 139 26125 18126 15131 151 3 31124 'l'l !100 100 

Es ergibt sieh, daB die weitaus hii.ufigste Kombination ist: Gran. + 
Saum. 50 % (36 %) der 124 (77) Zweifehlerigen zeigen diesa Sym-



60 Eigene Untersuchungen iiber die Arbeitergesundheit. 

ptomverbindung. Dazu kommen 18,5% (32%) Gran. + Hae.-mangel, 
13,7% (13%) Saum + Hae.-mangel. Die obrigen Kombinationen sind 
salten. 

93 = 75% (62 = 80%) haben Gran. 
86 = 68% (39 = 50%) " Saum. 
47 = 38 % (38 = 50 %) " Hae.-mangel. 

Es ist immerhin merkwiirdig, daB von den 68 % (50 %) Bleisaum
tragem 18% (14%) keine vermehrte Granula baben, damit erschiene 
der Bleisaum ala Lokalaffektion. 

Tabelle 16. Dreifehlerige: 

Alter unter 30 1 30-39 ! 40-49 150-59 !60u.m. I Summa 1 % 

Gran. +Saum 
+ Hae.-mangel 10 4 2 6 12 4 10 8 1 1 35 23 74,5 66 

Gran. + Saum 
+ Drucksteig. 1 - - - - - 2 1 - 1 

:} 
2 5,7 

Gran. + Saum 8,5 
+ EiweiB 1 II- I - - - - - - 2 5,7 

Gran. +Saum 
+ bes. matt - - - - - 1 - - - - - 1 - 2,9 

Gran. + Hae.-mangel 
+ Drucksteig. - 2 - - - - 1 - - -

:1 

2 - 5,7 
Gran. + Hae.-mangel 

+ Handschw. - - 1 - - - - 1 - - 1 6,4 2,9 
Gran. + Hae.-mangel -1-+ EiweiB - 1 - - 1 - - 1 2 5,7 

Gran. I 
Saum + Hae.-mangel I 

_I~ 
I I 

+ Drucksteig. . 2 - 1 - - 1 - 1 
3} 1 

2,9 
Saum + Hae.-mangel 8,5 

+ EiweiB - - - - - - - - 1 - 1 - -
Saum + Drucksteig. 

+ EiweiB - -,- - 1 ,'- - - - 1 1 2,1 2,9 

Zusammen: 114 81 4 8113 5114 10 I 2 4147 351100 100 

35 = 75% (23 = 66%) der Dreifehlerigen zeigen Gran. + Saum + 
Hae.-mangel. Andere Kombinationen von Gran. + zwei Fehlem sind 
zusammen noch 7mal da = 15% (28%), also haben 89% (94%) Gra
nula. Immerhin sind unter den Dreifehlerigen 5 Falle oder rund 10% 
(2 = 6 %), die keine GranuIa haben. Alle 5 haben Saum, sie gehOren 
den verschiedensten Altersklassen an. 

Wir kommen nun zu den Mehrfehlerigen, 4 - 5-Fehlerigen. 
Diese Gruppen sind sehr klein, ummssen Leute, die groBenteils solort 
bei der Untersuchung als verdli.chtig auHalIen, die ausnahmslos Gra
nulavermehrung. Bleisaum und Hamoglobinmangel zeigen. Als 4. bzw. 
5. Fehler wurde bei ihnen nicht nur Drucksteigerung, Hanrlschwache 
oder EiweiB gerechnet, sondem zuweilen auch noch sonstige auHallende 
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Symptome, die bei den iibrigen Arbeitern kaum vorkamen, also be
sondere Schwache, Klagen iiber langer dauernden Appetitmangel, auf
fallend starker Hamatoporphyringehalt, fortdauernde Stuhlbeschwerden. 
Dabei habe ich eine gewisse Inkonsequenz begangen: es wurde hier 
bei den wenigen starker belasteten mehr nach klinischen als wie nach 
rein statistischen Prinzipien verfahren. DaB dadurch die Statistik etwas 
verschlechtert wurde, war mir recht, da man in meiner Situation aIles 
vermeiden muB, was den Vorwurf erwecken konnte, daB man eine zu 
gute Statistik gemacht habe, Bei strengster Begrenzung der 4 - 0-
Fehlerigen auf die in der Statistik bisher von mir beriicksichtigten 
Fehler verminderte sich ihre Zahl um ungefahr 30 %. 

Die 6 Vierfehlerigen der Untersuchung 1921 hatten neben Blei
saum, Granula, Hamoglobinmangel noch 3 mal Blutdruckerhohung, 
1 mal Schwache des Handgelenks, 1 mal Zittern der Zunge und 1 mal 
auffallende Hartleibigkeit. Sie waren alt: 1 unter 30, 2 = 30-39, 
2 = 40-49, 1 = 54 Jahre. 

Alle 8 Vierfehlerigen von 1922 habtln Granula, Bleisaum, Hamo
globinverminderung, 4 haben noch Eiweill dazu (Alter 26, 50, 53, 66 

Tabelle 17. 
Zusammenfassende Tabelle derKombinationen der haufigsten 

Fehler: Granula, Bleisaum, Rae. mangel auf 100 Arbeiter. 
Drucksteigerung ist nicht in die Tabelle aufgenommen. 

I I I I I~ - } - 1 1 - ~ t>D t ~ 

t t>D ~ ~ ~ ~ 
I 

I~ 
~ El El ~ ~ ~ ~ 

I 
~ El El El " cis ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

., ... - I:Q I:Q I:Q c rn ~ t>D I:Q I:Q + + I I + I El = G) G) ~ d 
d d ., + I a El El El a El ~ fl '8 ..CI ~ ~ c 0 El El El ~ ~ ~ ~ ~ ~ rn 

~ ~ 1 ~ - ::s ~ ::s rn rn rn 00 rn 00 
Q) G) G) ., ., 

+ I I + I I d d r J rn 00 rn 
El ~ ..CI ..CI 

.!l 0 0 + + + + + ~ = g ~ ~ ~ ~ ::s ~ ~ 
~ El ~ 

~ ~ 
El ~I~ 

., - i .~ as as 
~ 

r$ r$ C ..CI 
~ ~ ~ Q) r$ ~ 

., 
r$ c; I + + I I I ~ IX! C 00 I:Q rn 

2 

3 

4 + 5 1100/100/1001 0 1 0 1 0 / 0 1100/100110011001-1-1-1-1-11 -1-mmm----mmmm-------
AIle 1=1:1=1=1=1=1=1=1=1=1=1=/=1=1=1=1=1= 
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Jahre). Die iibrigen 4 zeigen je einmal Hamatoporphyringehalt des 
Harns (47 Jahre), Versteifung der Ellbogen (30 Jahre), Zittern der Augen
tider (34 Jahre) und einer (27 Jahre alt) macht einen besonders matten 
Eindruck. 

Die 4 Fiinffehlerigen der Untersuchung 1921 hatten !tIle Gra
nula, Bleisaum, Hamoglobinverminderung, jeder mit noch zwei an
deren Fehlern oder mit besonders krankhaftem Aussehen. 

Der einzige Fiinffehlerige von 1922 war kiirzlich zweimal blei
krank gewesen: 43 Jahre alt, Granula., Bleisaum, Hamoglobinvermin
derung, Ha.matoporphyrin, Handschwa.che. 

Kurz zusammengefallt ergibt sich fijr die Kombina.tion der wich-
tigsten Fehler Tabelle 17 (S. 61). 

Versuche ich nun, die Arbeiter in drei Kategorien zu teilen: 
1. Unverda.chtig einer Bleierkrankung, 
2. leicht verda.chtig einer Bleierkrankung, sogenannte Bleitrager, 
3. stark verda.chtig, bzw. leicht bleikrank,· 

so komme ich zu folgendem Vorschlag (Erklarung unten). 

I Kein I Fehler 

·1 

I 
80 
62 

n 

ill 

Tabelle 18. Schema I. 

Fehler 

1 I 2 I 3 I 4 I 5 

ohne Gran. I 
53 I 31 I 51 15 

mit IOhne 
Granuala Gran. 

I I 
62 93 5 
32 62 2 

mit GranuaJa 

42 

I 
6 

I 
4 

33 8 1 

Urteil 

1 
Unverdii.ohtig 

einer 
164 44 aleierkrankung 
1~8 48 

Leicht verdachtig, 

160 42 
sogenannte 
"Bleitriger" 

96 36 

I Stii.rker verdachtig 52 14 aufBleierkra 
42 16 

nkung 

I 
I 376 1

1
100 I 

266 100 I 
lch babe in die Gruppe r; "Unverda.chtige", die 80 Fehlerlosen, 

die granula.freien 53 Einfehlerigen und granulafreien 31 Zweifehlerigen 
eingereiht, in die Gruppe m "Stark verdii.chtig oder leicht bleikrank" 
die 42 Dreifehlerigen, 6 Vierfehlerigen und die 4 E'iinffehlerigen, 
welche aIle Granula baben. Zwischen diesan heiden Gruppen, iiber 
die man. sich bum straiten wird, steht in der Mitte die Gruppe IT 
der Leichtverdichtigen, wozu ich die 62 Ein- und 93 Zweifehlerigen 
mit Granula. reclnle. Es geniigt also, da.Il jemand Granula. bat, um 
als verdichtig zu. erscheinen. Wenn er auller den Granula noch mehr 
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wie 1 Fehler hat, kommt er in die Klasse III. 5 in der Tabelle 
eingeklammerte FaIle ohne Granula, aber mit 3 Fehlem, babe ich 
geglaubt in der Gruppe II am besten unterbringen zu sollen. Man 
kann streiten, ob sie in Gruppe III g.ehOren. Ein Blick auf Tabelle 16 
zeigt, daB aIle 5 Bleisaum und entweder Hamoglobinmangel und Blut
druckerhOhung oder Hamoglobinmangel und Eiweill oder Blutdruck
erhOhung und Eiweill ha.tten. Man wird die Leute niOOt &Is blei
krank, aber als mindestens leicht verdii.chtig bezeichnen miissen. 

Noch bequemer und schematiscber ware folgende Einteilung ein
fach nach der Fehlerzahl: 

Tabelle 19. Schema II. 

4 5 I Summa I % I Urteil 

I Iso 62 1115 831 1195 145 1 51 54 i Unverdichtig 

1 I I Leicht ver· 
124 77 33 30 dii.chtig 

m l 
I Stirker ver-

1
4735 

6 8 4 1 57 44 16 16 dii.ohtig auf Blei-
krankheit 

1376 2661 

Hier sind die Granula nicht anders wie die anderen Fehler ge
wertet, die Gruppe der Unverdachtigen wird so etwa 10-20 % groBer, 
die der Leichtverdaohtigen 10 - 20 % kleiner, die Starkverdii.chtigen 
bleiben gleich. Ich balte das erste wie das zweite Schema vorlii.ufig 
fiir etwa gleich gerecht, do. aber das zweite statistisch so sehr viel 
bequemer anzuwenden ist, so mochte ich ibm eher den Vorzug geben. 

Nehmen wir d~ Mittel der beiden Betrachtungen und der beiden 
Jahre, so ergibt sich: 

Tabelle 20. 

1921 1922 Generalmittel 

Unverdichtig I naoh Schema I 44 48 49% naoh Schema II 51 54 

Leicht verdichtig I ~:~ Schema I 42 36 35% Schema II 33 30 

Stark gefihrdet I naoh 
Schema I 14 16 16% naoh Schema II 16 16 

oder rund 3/6 = l/B der Arbeiter unverdii.chtig, 
2/6 = 1/3 " " leicht verdachtig, 
1/6 " " starker verdii.chtig. 

Unter den "starker Verdii.chtigen" sind einzelne Leichtkranke. 
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v. Genauere Diskussion einzelner Ergebnisse der Fabrik
untersu~hungen. 

Ich habe meine' Zettel nicht nur nach dem Standpunkt der Fehler
zahl, der im vorhergehenden Abschnitt abgehandelt ist, sondem auch 
nach den verschiedensten anderen Gesichtspunkten geordnet und ver
sucht, zu einem Urteil iiber den Zusammenhang vetschiedener Fak
toren mit der Arbeitergesundheit zu kommen. Ich gebe einen Teil 
dieser Untersuchungen im folgenden wieder. 

Ich habe diese Betrachtungen zum Teil nur an den 
Zahlen des zweiten Jahres vorgenommen, um die Tabellen 
nicht sehr anschwellen zu lassen, wo 2 Zahlen stehen ist 
80 fiir 1921, 80 fiir 1922 zu lesen. 

1. fiber den EinfluB der Lebensjahre und der Bleiarbeitsjahre 
auf die Zahl der Fehler. 

Ich gebe hieriiber eine tabellarische tJbersicht, wobei nur die ab
solute Zahl der Arbeiter jeder Klasse in Stab 2 ausgedriickt ist, im 
iibrigen aber nur Prozente. 

Es ist eine sehr mi13liche Sache, von den Arbeitern genauere Aus
kunft dariiber zu bekommen, wieviel Jahre sie im Blei beschiiftigt 
sind. Selbst beim besten Willen und der gro13ten Geduld des Aus
fragenden und des Arbeiters sind diese Zahlen nicht allzu zuverliissig. 

Tabelle 21. Die Fehler treffen auf die Altersklassen (%). 

Arbeiter- bis 60 In 
Fehlerklasse 30~39 40-49 50-59 % aller zahl 30 J. lL m. Arbeiter 

0 80 62 36 40 15 24 24 26 16 10 9 - 21 23 
1 115 83 30 37 16 24 26 18 21 14 7 6 31 31 
2 124 77 31 33 20 23 21 20 25 20 3 4 33 29 
3 47 35 30 23 9 23 28 14 29 28 4 12 12 13 

4+5 10 9 40 25 10 25 49 13 10 25 - 12 3 4 

AIle KlaBBen 1.376 266 131 35116 24125 20 /22 20 / 6 51100 100 

Die Altersklassen sind mit einer ziemlich regelmaBig abnehmen
den Zahl von Arbeitern besetzt. 20 % zwischen 50-60, 5 % alter 
als 60. Einen ahnlichen AbfaH der Altersklassen zeigt jede einzelne 
Fehlerklasse. Wie zu erwarten, zeigen die O-Fehlerigen mehr junge, 
die 4-5-Fehlerigen mehr altere Leute. Die 3-,4-, 5-Fehlerigen sind 
in ihrer Zusammensetzung nicht verschieden. 

Die Zahl der 0-, 1- und 2 -Fehlerigen ist in der GesiJ.mtzahl der 
Arbeiter nicht sehr wesentlich verschieden (Tab. 22). Das gleiche gilt fiir 
die drei j'iingeren Altersklal¥len bis zu den 50jahrigen. In den hOheren 
Altersklassen sind die O-Fehlerigen seltener, die Vielfehlerigen hii.ufiger. 
Die 13 rutesten Leute zeigen keine O-Fehlerigen, wie zu erwarten. 
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Tabelle 22. 
Die Altersklassen zeigen folgende Verteilung der Fehler (%). 

Alterskl&88C Arbeiter- 0 I 1 2 3 1,+5 % aller 
zahl 

I 
I Arbeiter 
i 

unter 30 Jahr 121 93 24 27 29 33 32 27 12 10 3 3 31 36 
30-39 Jahre 60 63 20 24 30 31 42 28 6 13 2 3 16 24 
40-49 

" 
92 63 21 30 32 28 28 30 14 9 4 2 25 20 

50-59 
" 

83 44 15 14 29 27 38 31 17 22 1 6 22 16 
6Ou.m. 20 13 35 0 40 38 15 23 lQ 30 - 7 6 6 

AIle 1376. 266 /21 23/31 31i33 29 I 12 131 3 4 /100 100 

Es werden unter allen 60jiihrigen Menschen liberhaupt nicht leicht viel 
0-Fehlerige zu finden sein! 

Sehen wir nun, wie sich die Fehler zu den Dienstjahren im Blei 
verhalten: 

Tabelle 23. 
Die Fehler kommen vor in den Bleidienstjahren (%). 

, 

0 I 80 62 21 17 28 24 31 39 20 20 21 23 
1 115 83 21 26 34 30 28 31 17 13 31 31 
2 

[124 
77 22 32 31 26 27 32 20 10 33 29 

3 47 36 30 29 36 28 19 28 15 16 12 13 
4+5 10 1J 20 g6 I 40 26 10 26 I 30 26 3 4 

AIle Kl&88en I 376 266 I 23 26 I 32 27 I 27 33 I 18 14 I 100 100 

Tabelle 24. 
In den betr. Dienstzeitgruppen kommen die Fehler vor (in %). 

I Arbeiter-I 
, 

I-F. I 2-F. I 3-F. 14u.5 F·I 
% alIer Bleidien&t zahl O-F. ! Arbeiter 

bis 1/2 Jahr I 84 69 20 16 29 36 32 
36

1

17 
141 2 4 23 26 

1/2-2 Jahre 122 72 18 20 33 34 32 26 14 141 3 3 32 27 
2-10 

" I 
101 87 25 27 32 30 33 29 9 11 1 2 27 33 

liber 10 " 69 38 23 31 28 30 35 211 10 13 i 4 6 18 14 

1 376 266 /21 23: 31 31 1 33 29112 131 3 4 100 100 

Vnter der Gesamtzahl (Ta.b. 23) sind iihnlich viele Leute mit Blei
dienst bis l/S Jahr, 1/2 - 2 Jahre und 2 -10 Jahre vorhanden. Die zweite 
Kategorie ist allerdings 1921 fast 40 % groBer als die erste, die dritte 
Kategorie 1922 etwa 20% starker wie die beiden ersten. Uber 10 Jahre 
sind es nur 18-14%. 

AuHallend ist Tab. 24, daB die Fehlerzahl der liber 10 Jahre im Be
trieb befindlichen Arbeiter im Jahre 1921 nicht groBer, sondern ein wenig 
kleiner, im Jahre 1922 aber viel kleiner war als die der Jungen 
(Tabelle 24, vorlet;zte Horizontalspalte). Man konnte schlieBen, daB 

Lehmann, BleiCarbenindustrie. 5 
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bei langerem Bleiaufenthalt die Leute gesund werden und ihnen das 
Blei nichts mehr an hat. Wahrscheinlicher ist es mir aber, daB nur 
die Leute im Blei iiber 10 Jahre ausdauern, die von Hause aus eine 
erhebliche Unempfindlichkeit gegen Blei haben. 

2. Aussehen und Hamoglobingehalt. 

Eine spezielle Betrachtung habe ich der Frage gewidmet, ob das 
Aussehen, also "Frische" oder "Blasse der Gesiehtsfarbe" mit der Hohe 
des Hamoglobingehaltes stimmt. 1m groBen und ganzen ist die nber
einstimmung eine befriedigende. leh habe aber aus 376 (266) Arbeitem 
109 bzw. 108 in zwei Kategorien von 45 und 64 (53 uud 56) aus
gesucht, bei denen ein Widerspruch in den Aussagen der beiden Me
th.oden vorhanden ist. 

Tabelle 25. 

L n. 
Fehlerklasse 

BlaB oder gelblich, aber FJ;jsch oder sehr gut, aber 
80-100 Hamoglobin 75-55 Hiimoglobin 

I 
davon haben 

I 
davon haben 

Granum Granum 

I 1 
0 10 17 0 0 - 1. I - 0 
1 18 13 13 7 13 10 I 0 0 
2 17 19 17 18 25 25 

I 
9 16 

3 - 3 - 3 20 16 20 16 
4 =} =} ~} 

I 

~} 1 1 3 I 3 5 I I 
Summa 45 53 30 29 64 55 35 35 

Es hatten also von den 45 Hamoglobinreichen aber Blassen 30 (29), 
d.h. 66% (55%) Granula, was man als ein Zeichen ansehen konnte, 
daB der Bleikranke noch durch irgendein anderes Merkmal als wie durch 
Blutmangel blaB aussehen bnn. Manche Autoren spreehen von einer 
Kontraktion der GesichtsgemBe, andere von einem gelblichen Pigment 
oder direkt von Gallenfarbstoff, der aUein oder mit dieser Kontrak
tion zusammen eine blasse Farbe hervorbringen soU. Die Gruppe II 
zeigt 64 (55) z. T. sehr gut Aussehende mit vermindertem Hamoglobin. 
35 (35) haben Granula, d. h. etwa 54 % (63). Man konnte hier daran 
denken, daB das gute Aussehen nicht vom Blutgehalt, sondem von Sonnen
wirkung verursacht war. Es diirfte aber auch an Gesunden, wenn man 
Hamoglobingehalt und Aussehen miteinander vergleicht, die Zahl der 
nicht befriedigend stimmenden nicht allzu klein sein. Ich bin z. B. 
personlich immer eher blaB gewesen und mein Hamoglobingehalt ist 
zweimal nach verschledenen Methoden auf 94 % bestimmt worden. Ein 
Teil der mangelnden Ubereinstimmung ist sieher auch der Ungenauig· 
keit der Talquistschen Methode zuzuschreiben. Fiir die Beurteilung der 
Fehler sehlen es mir aber sicherer, die wenn auch nicht maximal ge
naue Hamoglobinbestimmung als wie den subjektiven Eindruck der 
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Farbe zugrunde zu legen. 1m iibrigen gleichen mch bei einer groBeren 
Statistik die Fehler na.ch oben und unten ungefiihr aus, denn es wiir
den 45 (53) Hamoglobinreiche durch ihr Aussehen zu schlecht, 64 (55) 
Hamoglobinarme durch ihr Aussehen zu gut beurteilt worden $ain, was 
ein ganz ii.hnliches Gesa.mtresultat gibt a.ls wie die Beriicksichtigung 
des Hamoglobingehaltes allein. 

11 FaIle unter den 376 Untersuchten des Jahres 1921, welohe unter 
60 % Hamoglobin zeigten, babe ioh nooh speziell zusammengestellt: 

Tabelle 26. 

<I) ~ .S I S i III ;; ·s i 
.. 

S 1 
~ !aP:\ .Q 

! t CQ 

~ o~ 

1 i i 8- :~ t is i, IiIil ~ Sonstiges - < <I) ... 

J ~ IiIil .1:1 

j Ja~ ! I ! II 
\lI;t 

1 22 Ila 55 frisch normal 0/0 0 0 0 
1 43 11/1 50 etwas 

blaB " 0 0 0 0 0 vor III J. Kopfsohmerz, 
vom Arzt auf Blut· 

a/. 
armut bezogen. 

2 48 55 gut gut 0 + 0 0 0 Zittem (Alkoholismus) 
2 55 1/. 55 etwas 

blaB " + 0 0 0 0 
2 55 14 55 frisoh " + 0 0 0 0 
3 21 1/. 55 gut " + + 0 0 0 
3 48 '/1. 55 

" " + + 0 0 0 
3 55 21/. 55 " " + + 0 0 0 
4 46 18 55 etwas 

blaB 
" + + + 0 0 

5 22 1/. 40 etwas 
blaB 
gelb-
lioh 

" + + 0 + 0 auffall. Appetitmangel 
5 22 1 40 auffalL deutl. 

I 
blaB ver-

min-
dert + + 0 0 0 

11 Falle I 8 I 7 I 1 lit 0 I 
Es zeigt auoh diese Tabelle wieder, daB das Aussehen und der 

Hamoglobingehalt zuweilen auffallend schlecht ~usammenstimmen, daB 
aber immerhin mehr wie die Halfte gieichzeitig blaB und blutarm sind, 
nur ein auffallend blasser war auoh extrem blutarm. Es sind auch 
hier drei ohne Granula darunter. 

3. Uber das Vorkommen der granulierten Erythrozyten bei den 
Arbeitern. 

a) Haufigkeit der Granulatrager in den Fehlerklassen. 
Wir haben Uo a.. festgestellt, wie sioh die Granulatrager auf die ein

zelnen Fehlerklassen verteilen: 
5* 
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Tabelle 27. 

1921 1922 
Fehlerklasse 

Granulatriiger I Granulafreie I Granulatrager I Granulafreie 

I I 
0 0% [00% 0% 100% 
1 54% 46% 61% 39% 
2 75% 25% 80% 20% 
3 89% 11% 94% 6% 
4 100% 0% 100% 0% 
5 100% 0% 100% 0% 

~----

AHe Untersuchten 55% 45% 58% 41% 

d. h. mit der Zahl der Fehler steigt progressiv die Zahl der Granula· 
trager, die Dreifehlerigen haben schon zu 89 (94 %) Granula. 

b) Granulahaufigkeit nach ver.schieden langer Bleiarbeit. 

Tabelle 28. 
Prozentuale VerteiIung der Granulatrag.er auf die 

Beschaftigungszeit im Blei (1922). 

Zeit d. Be- I A b iter-
In 1 Million = granulierte Erythrozyten: 

auf 100 Arbeiter zu· 
h"ft' Ire 

1 650 I 1050 1 2050 I 
sammen 

sc a 19ung I hI Obis 200 I 250 Granula-im Blei za granul. bis bis 1 bis bis 1 liber triiger i 

I Erythroz. 600 I 1000 2000 i 5000 5000 

bis 1/2 Jahr 69 30. 22 10 15 17 : I 70 
1/z-2Jahre 72 38 22 11 11 14 62 
2-10 

" 
87 51 13 13 11 7 5 ~ 49 

liber 10 " 38 50 26 16 2,5 2,5 2,0 I 50 

AHe 266 42 I 19 I 12 I 11 I 11 I 5 58 

Aus der Tabelle folgt: Wahrend die unter einem halben Jahr be
schaftigten Arbeiter noch 30% granulafrei bzw. sehr granulaarm sind, 
steigt die Zahl der Granulafreien in den folgenden Kategorien auf 38, 
51, 50%. Gleichzeitig zeigt auch die Zahl der granulierten Erythro· 
zyten eher eine Abnahme als eine Zunahme mit den Dienstjahren 
im Blutbild. Bei den jungen bis 1/2 Jahr beschaftigten Arbeitern haben 
wir z. B. tiber 1000 38 %, bei den folgenden Kategorien 29, 23, 7 %, 
Das deutet darauf hin, daB bei den alteren entweder das Blei das 
Knochenmark weniger schadigt oder daB diejenigen, bei denen das 
Knochenmark stark geschadigt wird, eben ausscheiden. 

c) Granulahaufigkeit der Altersklassen. 

In einem gewissen Widerspruch mit Tabelle 28 steht schein bar 29. 
Wahrend mit Zunahme der Bleiarbeitsjahre die Zahlader Granulatrager 
abnimmt, nimmt sie mit der Zunahme des Lebensaters zu, aber ohne 
richtige GesetzmaBigkeit. Das 5. Dezennium hat sogar die niederste 
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Zahl . der Granulatrager (46 %). Die Besetzung der einzelnen Granula
klassen, wie wir sie angenommen haben, ist ungefahr gleich groB: 
42 % haben unter 250 granulierte Erythrozyten, die folgenden Klassen 
zeigen je 19-11, nur liber 5000 sind nur 5% vorhanden. Die Ver
teilung der Hohe der granulierten Erythrozytenzahlen auf die einzel
nen Lebensalter ist keine auffallend gesetzmaBige. Eine Diskussion 
darliber lohnt nicht. 

Tabelle 29. x Prozent der Altersklasse haben Granula. 

\ 
In einer Million granulierter Erythrozyten II· 

Ar Granula . 
Alter beiter· 0 250 I 2050 I"b i trager I 

bis bis I bis bis 
650 I 1050 

zahl I bis I ~O~ I ! 200 600 
I 

1000 2000 Summa i I 
5000 I 

I I I ! I I I Bis 30 Jahre 92 I 47 24 9 8 I 8 4 53 
30-39 I 

63 \ 40 II I 16 
, 

16 17 I 0 60 
" I 

40-49 53 54 II 10 
, 

11 10 4 46 
" I 50-59 45 I 22 32 II I II 13 II I 78 
" 13 [ ! I 60 und mehr 30 23 30 8 0 8 70 I I ----- I 

-~-.-

AIle I 266 I 42 I 19 I 12 I II I 11 I 5 I 58 

d) Fehlerhaufigkeit bei Granulatragern und Granulafreien. 

Um zu entscheiden, ob im Durchschnitt ein Mensch, der Granula 
hat, weniger wobl ist als wie einer der keine Granula hat, habe ich 
das ganze Material nach folgendem Gesichtspunkt ausgezahlt. Ich habe 
verglichen die Zahl der Fehler del' granulafreien Leute mit der Zahl 
del' Fehler der Granulatrager, wobei natiirlich fUr diese Berechnung 
das Besitzen von Granula nicht als Fehler gerechnet ist. 

Granulatrager hatten 1921 (1922) auBerdem noch: 

o Fehler 1 Fehler I 2 Fehler 3 Fehler 4 Fehler 
I I 

1 
62 I 51 93 162 42 I· 33 6 8 4 1 
30% I .13% 45% . 40% 20% ' 21% 3% , 5% 2% 1% 

Granulafreie haben: 

o Fehler 1 Fehler 2 Fehler 3 Fehler 4 Fehler 

80 I 62 53 132 31 1\ 15 5 1 2 ! 

47% 56% 31% 29% 18% 13% 3% 2% I -

Die Zahlen fUr 1921 u. 1922 sind fast genau gleich und es er
gibt sich: "Die Granulafreien sind sehr erheblich freier von anderen 
Fehlern als die Granulatrager. 

e) Hamatoporphyrin und Granula. 
Von den S. 53 erwahnten Hamatoporphyrinausscheidern war es 

interessant, festzustelIen, wie oft sie vermehrte granulierte Erythro
zyten hatten. 



70 Eigene Untersuohungen iiber die Arbeitergesundheit. 

Es fanden sich unter den 8 Hamatoporphyrintragern der Gruppe a 
75% Granulatrager nnd 25% Grannla.freie, nnter den 14 der Gruppe b 
78 % Grannlatrager nnd 32% Grannlafreie. Also wie zn erwarten, sehr 
viel mehr Hamatoporphyrin bei den Grannlatragern. 

f) EiweiB nnd Granula. 

Ein Versuch, etwas Genaueres tiber die im Jahre 1922 gefundenen 
20 Arbeitem mit EiweiBgehalt des Harns zu erfahren, ergab nur fol
gendes: Es trat hervor, daB 8 der Leute frei von granulierten Ery
throzyten waren (40 %), daB 4 ganz niedere granulierte Erythrozyten
zahlen (250-600) (20 %) gehabt hatten, wahrend die iibrigen 8, also 
40 %, meist 1000 - 8000 granulierte Erythrozyten aufwiesen. Es sind 
dies Verhaltnisse, die sich nicht im geringsten von denen bei allen 
Arbeitern unterscheiden. Wie S. 69 angegeben, haben von allen Ar
beitem 58% Granula, darunter 19% 250-600 und 27% tiber 1000. 

Der Hamoglobingehalt ergab nichts auffallendes. Bleisaum war bei 
der Halfte nicht, bei der anderen ganz leicht vorhanden, also etwa 
wie beim Durchschnitt. Interessant ist, daB von den 20 EiweiB
lieferanten nicht weniger wie 14 unter 2 Jahren und nur. 6 iiber 
2 Jahre beschaftigt waren. Man konnte also annehmen, daB die Blei
empfindlichen spat ausscheiden. 

1m iibrigen soIl Blei Schrumpfniere machen und nicht notwendig 
mit EiweiBgehalt verbunden sein. 

4. Hlimatoporphyrin und Fehlerzahl. 

Bei der obenstehenden Betrachtung der Fehlerzahl ist das Ha
matoporphyrin nur dreimal bei den hOchsten Klassen beriicksichtigt. 
Das Bild wtirde sich durch seine Berticksichtigung kaum. andern. 

Von den 4 dnrchuntersuchten Fabriken hatten 1921 auf 73 Ar
beiter nur 8, d. h. 11 %, tiberhaupt Hamatoporphyrin tiber 50. Davon 
waren nach obigem Schema: 

O-fehlerig 
1 

I-fehlerig 
2 

2-fehlerig 
4 

3-fehlerig 
1 

Davon waren nur 2, der Nullfehlerige und ein Zweifehlerige, granuls.
frei. Der Nullfehlerige hatte allerdings nur Hamatoporphyrin 55, also 
an der Grenze. 

Wahrend ohne Beriicksichtigung des Hamatoporphyrins die 73 Leuie 
gehOrten in die Fehlerklassen: 

o 1 
10 23 

2 
27 

3 
12 

4 und 5 
1 

ergaben sich, wenn Hamatoporphyrin iiber 50 als Fehler gerechnet 
wurde, nur eine minimale Verschiebung: 

o 
9 

1 
22 

2 
25 

3 
15 

4 und 5 
2 
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5. Bleisanm und Fehlerzahl. 

Es haben Bleisaum: Tabelle 30. 

Fehler- 1921 1922 

klasse Zahl I % Zahi % 
I 

1 26 23 10 12 
2 86 68 39 50 
3 33 75 23 66 

4 und 5 10 100 9 100 

d. h. mit dem Steigen der Fehlerzahl steigt die Haufigkeit des Bleisaums. 

6. Die Verteilung der einzelnen Bleifehler auf das Individuum. 
Wir haben die gesamten Beobachtungen des ersten Jahres 1921 fur 

samtliche Fabriken und samtliche Arbeiter graphisch dargestellt. Fur 
jeden Arbeiter auf der gleichen Ordinate aufgetragen sind: die Dienst
jahre, das Alter, der Hamoglobingehalt, der Blutdruck, das Aussehen, die 
Krli.fte, die, granulierten Erythrozyten, Bleisaum und ob er Bleikrank
heit gehabt hat. Die Kurven zeigen einen gewissen Parallelismus von 
Lebensalter und Blutdruck, sonst aber nicht allzuviel. Eine Wieder
gabe dieser Kurven ware ohne allgemeineres Interesse und die darauf 
verwendete Arbeit hat sich bisher nicht gelohnt. 

7. TIber die Raschheit, mit der Bleisymptome ltuftreten kOnnen. 
Einige wenige gelegentliche Beobachtungen seien angefuhrt, welche 

zeigen, wie rasch bei gefahrlicher Arbeit (es handelte sich um AbreiBen 
einer alten Packvorrichtung und Aufstellung einer neuen, wobei mit 
dem Staub wenig vorsichtig umgegangen wurde) auch heute noch Blei
schadigungen in Farbenfabriken eintreten konnen. 

Tabelle 31. 

I "'" "'" ' 6 .: '43 "; 1 .... 0 .: 
'" ..<:I :~3 

.;::: 
~ "C Q;) :;.,.- :;., 

I = .: l>D ~~ ..<:I 
::l ~ .: i:' 
l>D "'" ~ :E Q;) ..... 0 Bemerkungen 
~ .: ., 

'" 0 1::- p. a Q;) ::l 
'" ::l bh Q;) ::l 0 

:~ ..<:I ., .... ;.:::ca C!l ~ 
::l 

.... ..<:I ., 
"'" "C 0 '43 ~ 

~ 
<:> '" ..... +> s g~ S <IJ ., -'" :~ ::l ~ '43 ., ::l .... :~ 

~~ 
:~ 

-< P=l -< :.::l p:i = 0'" 
f;il = p:i 

1 3011 Tag gut Igut 115 80 0 0 0 I~ Packer u. am Mennigeofen 
30 1 Mon. blaB gut 125 1012750 0 0 

2 23 '9 Tage frisch sehr15 851 0 0 0 o I Am Mennigeofen. Gesicht 

123 2 Mon. 
gut mit Mennige eingestiiubt 

gut gut 125 75 1 1250 + 0 0 

3 43 2 Mem.! gut gut 1145 75 6500 -I roti. 2 Subakute Bleivergiftung 
Stich 

31/ 2 " blaB- matt 130 80 1500 nicht 3 Innerhalb der letzten W 0, 

I I gelb- I geliefert chen 2mal bleikrank, 
I lich I siehe Protokoll 
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3 Leute waren also schon in 1-11/. Monaten deutlich verschlech
tert, as gilt dies auch fUr Nr. 3, der in den Zahlen z. T. verbessert 
scheint, aber unzweifelhaft schlechter damn war als vor II/a Mono.ten. 

VI. Welche Gefahr bedentet fiir den Arbeiter 
eine iibel'Standene Bleivergiftung? 

lch 'hoffe auf diese Frage noch an anderem Orte einzutreten, 
mochte aber, do. sie zu den fundamentalsten gewerbehygienischen 
Fragen gehart, doch auch an dieser Stelle vorlaufig meine Meinung 
sagen. lch bin durch meine Tierversuche zu der tJberzeugung gekom
men, daB nach chronischer Bleifiitterung hochgradig geschadigte Tiere, 
namentlich Tiere mit schweren Himerscheinungen, st-ark verandertem 
Blutbild, sich in der groBen MehrzahI' der Falle iiberraschend gut er
holen. Es scheint dies auch bei den Menschen in der Rege) so zu 
sein, wenn sie, sowie deutliche Zeichen einer Bleivergiftung auftreten, 
fUr einige Zeit dem Blei entzogen werden. Ich kann deswegen auch 
den beklagenswerten und mit allen Mitteln entgegenzutretenden, ziem
lich rasch auftretenden, aber meist leichten Vergiftungen; die sich an 
groBere Reparaturarbeiten in den Fabriken leider nicht allzu selten 
anschlieBen, nicht mehr die alarmierende Bedeutung beilegen, die sie in 
der Literatur vielfaoh gefun~en haben, wo man immer wieder liest, daB 
ein Mensch, der einmal bleikrank gewesen sei, nach Wochen, Monaten, 
ja naoh noch langerer Zeit, aufs neue an Blei erkranken konnte, ohne 
sich einer neuen Bleischii.dlichkeit ausgesetzt zu haben. DaB dergleichen 
ausnahmsweise vorkommen kann, will ich nicht bestreiten, wenn ioh 
auch nicht geneigt bin, die in den Joumalen oder gar in Kranken
kassenberichten aufgenommenen Berichte iiber das Verhalten einzelner 
Menschen immer gleich fUr wissenschaftlich verwertbares Material zu 
halten. Ich habe mich zu sehr davon iiberzeugen miissen, wie leicht
fertig Aussagen von Patienten gemacht werden, namentlich wenn es 
sich um Angaben handelt, die sich auf etwas zuriickliegende ZustiLnde 
beziehen; wissen wir doch selbst, wie schwer es ist, dem uns' behan
delnden Arzt genaue Angaben zu machen, wann bei uns selbst ein 
Schmerz zuerst eingetreten sei, wie lange irgend eine StOrung besteht 
und dergleichen mehr. Zweitens aber bin ich fest iiberzeugt, daB eine 
Reihe von Menschen, die behaupten, nach einer einmaligen Bleikrank
heit ohne neue Bleizufuhr wieder erkrankt zu sein, iibersehen haben, 
daB sie doch wieder Blei zufiihrten, sei es .durch Gewerbebetriebe, die 
die mit Blei in einer anderen Form in BeriihrulJg brachten, sei es 
durch den Haushalt. DaB im Haushalt weit mem Bleivergiftungen 
vorkommen als man annimmt, habe ich an anderer Stelle auszufiihren 
Gelegenheit gehabt. lch will bier nur erwiLhnen, daB namentlich die 
Fii.lle, wo bleihaltiger Apfelwein Bleikrankheit erzeugte, mir in neuerer 
Zeit wieder mehrfach zur Beobachtung gekommen sind. Solche Falle 
bleiben bei oberflii.chlicher Befragung des Patienten ganz dunkel oder 
werden in der abenteuerlichsten W.eise erklii.rt. Z. B. sollte ein Fall 
in Wiirzburg erkrankt sein, weil er sich mit den Handen vielfach auf 
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einen mit Bleifa.rbe gestrichenen Heizkorper gestiitzt haben wollte! 
Die Untersuchung ergab: 1. daB er dies nicht iibermiiJlig haufig getan 
hatte, 2. daB der Anstrich kaum Spuren von Blei enthielt, 3. daB er 
sich einen Apfelwein hergestellt hatte in einer mit BleiweiB gestrichenen 
Kufe, die dabei ihren BleiweiBanstrich zum groBten Teil abgegeben 
hatte. Auch der bleihaltige Schnupftabak, die bleihaltigen Preiselbee
ren und Essiggurken durch Aufbewahren in einem bleiglasierten Topf 
spielen immer wieder eine Rolle. Es ist also immer groBe Vorsicht 
geboten in der Beurteilung von merkwiirdigen Geschichten 1). 

Ob ein Mensoh, der einmal bleikrank war, durch das Vberstehen 
dieser Erkrankung ein zweites Mal leichter bleikrank wird, ist mir 
zum mindesten zweifelhaft. lch mochte glauben, daB in der Mehrzahl 
der FaIle eine wiederholte Bleierkrankung ebensogut beweist, daB 
der Mensch entweder gegen Blei besonders empfindlich oder in der 
Arbeit mit Blei unvorsichtig ist, oder daB er an einer Stelle arbeitet, 
wo ibm eine besondere Gelegenheit zur Bleiaufnahme gegeben ist. 
Solche- Fragen pflegen von der Mehrzahl der Kritiker gar nioht ernst
haft erwogen zu werden, namentlich wenn sie bei wen Berichten die 
Tendenz haben, die Beschaftigung mit Blei ap sich als etwas ganz 
besonders Gefahrliches zu schildern. , 

lch wiirde also eine Wiedereinstellung eines genesenen Bleiarbei
ters nicht zu sehr ersohweren und ihm nur besondere Sorgfalt und 
gleichzeitig der Fabrik die Anweisung einer nicht besonders gefahr
deten Stelle empfehlen. Selbstverstandlich wiirde eine abermalige bal
dige Erkrankung oder auch nur ein deutliches Auftreten von Blei
symptomen zu dem Rat fiibren, sich urn eine andere Arbeit umzusehen. 

1) So kann ioh z. B. leise Bedenken gegen die Erklii.rung, die Nageli einem 
sehr' interessanten Bleivergiftungsfall gibt, nioht ganz unterdriioken. 

Am 23. Marz zersohnitt ein 50 Jahre alter Landwirt eine Bleikugel auf 
dem Tisoh zu 'feinen SpaneD, um einen Stahlkern darin zu Buchen. Ohne daB 
der Tisoh abgewisoht wurde, aB der Mann gleioh darauf Brot. "Dabei mull er 
eine sioherlioh auBerst geringe Menge Blei von den fejnen Bleispanen mitbe
kommen baben. Sohon am 26. Marz typisohe kolikartige Leibsohmerzen. Vom 
29. liarz an Erbreohen und sohwere Kolikanfalle. Es entstand eine sohwere 
Bleierkrankung und der Mann stand 5 W ochen in arztlicher Behandlung." 
"Nachdem er schon vollstii.ndig sich erholt hatte und bereits mehrere Woohen 
seiner gewohnten Beschii.ftigung wieder nachgegangen war, fand am 23. Mai ein 
Hoohzeitsessen statt, dem der Mann zu reichlich zusprach. Am 25. Mai zeigte 
sich ein Riickfall der Bleivergiftung, und zwar in der denkbar schwersten Form, 
mit enormen Kolikanfiillen, Hii.moglobingehalt 69%, rote Blutkorperchen 3420000, 
dunkelgelbem, hochviskosem Serum, ganz maximal starker Blutverii.nderung im 
Sinne der basophilen Punktierung, EiweiB im Harn. Trotzdem es sich um ein 
Rezidiv handelte, war im Harn Blei in auffiillig groBer Menge nachweisbar. 
Der Mann erholte sioh erst im Herbst von der schweren Erkrankung." 

W enn hier die paar einmal genossenen Bleispanchen und nicht Apfelwein 
oder dgl. schuld war, so ist es ein Fall von fabe1hafter Bleiempfindlichkeit, 
die, wenn sie haufiger ware, nicht nur alIe Bleigewerbe, sondern auch das Ver
zebten von mit feinem Schrot erlegtem Wild gefahrlich machen miiBte. 

Bei der Korrektur: Die erheblichen Bleidepots, die Minot neuestens 
in den Knoohen bei Bleiaufnahme gefunden und die bisher meist ubersehen 
waren, mussen in ihrer vielleicht wichtigen Bedeutung erst noch gewiirdigt werden. 
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Um ein moglichst objektives Urteil iiber die Gefahrdung von einmal 
bleikrank Gewesenen zu gewinnen, habe ich mit meinem Material einiges 
zu rechnen versucht. 

Es schlen von Interesse, die Leute, die friiher "bleikrank" gewe
sen waren, in ihrem Gesundheitszustand mit denen zu vergleichen, von 
denen nichts dergleichen bekannt war. Ich weill sehr gut, daB wohl 
mehr Leute bleikrank gewesen sein werden als uns angegeben wurde und 
bin andererseits nicht von jedem, der friiher als bleikrank angegeben 
wurde, iiberzeugt, daB er es tatsachlich war l ). Immerhin halte ich es 
bei den meisten fiir wahrscheinlich. Ich habe mit den Arbeitern stets 
iiber ihre friihere Bleikrankheit gesprochen und fast immer gehort von 
dem typischen Kolikanfall, heftigen Schmerzen, Stuhlverstopfung usw. 

1921 waren nachunseren Nachfragen von 376 Arbeitern 34, d. h. 
9% mindestens einmal im Leben bleikrank gewesen, auBerdem waren 
8, d. h. 3 % iiberstandener Bleikrankheit verdachtig, zusammen also 
etwa 12 % - eine sehr kleine, wohl zu kleine Zahl. Schon bei den 
Besprechungen gewinnt man den Eindruck, daB unter den friiher blei
krank Gewesenen die alten Leute ein weitaus groBeres Kontingent 
stellen als wie beim Durchschnitt. 

Es standen im Alter ! Von den bleikrank-! 
von 1921: Gewesenen 

Unter 30 Jahr 
31-50 

iiber 50 I ~% I 

Von allen Ar
beitern 

31 % 
41 
28 

D. h.: Ernste Bleikrankheit, speziell Bleikolik, ist offenbar viel sel
tener geworden - die jiingeren Arbeiter sind kaum mehr befallen ge
wesen_ Allerdings werden auch die jiingeren Arbeiter besonders leicht 
gewechselt, wenn sie eine Bleikraukheit befiirchten lassen oder durch
machen. 

Die Verteilung der bleikrank Gewesenen und Bleikrankheitsverdach
tigen auf die Fehlerklassen ergibt sich aUB foIgender Ubersicht: 

Tabelle 32. 

Es fanden sich Bleikrank I Bleikrank und blei-
unter den gewesen I verdachtig zusammen 

80 0-F ehlerigen 1,2% 3,7% 
115 1- " 

3,5 3,5 
124 2- " 

16 17 
47 3- " 

15 19 
6 4-

" 
16 50 

4 5- " 
25 50 

1) Ein Fabrikarzt hat mir freiwillig mitgeteilt, daB er friiher ab und zu 
einen Fa.ll absichtlich bleikrank geschrieben habe, abwahl er nicht an Blei
krankheit glaubte, bloB weil er moh fiirchtete, daB ihm das Fehlen von wenig
stens vereinzelten Bleikrankheitsfallen unter seinen Patienten als Vertuschung 
angerechnet wiirde. 
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D. h. von den Null· und Einfehlerigen, die ich ala unverdachtig 
gerechnet ha.be, waren nur 1-3,5 %, also verschwindend wenig bIei
kra.nk gewesen, von den Zwei- und Mehrfehlerigen 16-25%. 

Es war weiter leicht festzustellen, ob die Fehlerzahl bei den nach 
der Anamnese einmal bleikrank gewesenen Leuten groBar sei, als die 
der iibrigen Arbeiter. 

Tabelle 33. 

AlIe Arbeiter Bleikrank Gewesene Verd8.chtig 

Fehler-
krank Gewesene 

kla88e 1921 I 1922 1921 I 1922 1921 I 1922 

Zahl[ % I Zahll % Zahll % I Zahl I % ,ZahI[ % IZahll % 

0 80 21 62 23 1 3 0 0 2 25 4 24 
1 115 31 83 31 4 12 2 14 0 0 2 12 
2 124 33 77 29 20 60 8 57 1 13 6 35 
3 471 12 35 13 7 20 3 22 2 25 3 17 

4undS lO 3 9 4 2 S 1 7 3 37 2 12 

So.. I 376 1100 1266 1100 I 34 1 9 I 14 I 5 I 8 1 2 1 17 1 7 

Die kleine Tabelle ist wegen der Kleinheit der absoluten Za.hlen 
natiirlich mit Vorsicht zu verwenden. Unter den bleikrank Gewesenen 
zeigen in beiden Jahren die Null- und Einfehlerigen stark verminderte, 
die Zwei- und Dreifehlerigen erhOhte Hii.ufigkeit - wie zu erwarten. 
Es sind also von der Bleikrankheit einzelne Symptome zuriickgeblieben. 
V'ber die gesundheitliche Bedeutung dieser Symptome ist aus der Ta
belle nichts zu ersehen. - Die kleinen Zahlen der Verdachtigen geben 
kein klares Resultat, die Fehlerklassen sind 1922 fast wie bei allen 
Arbeitem, 1921 etwas ungiinstiger. 

Um die Haufigkeit der wichtigsten Krankheitssymptome bei blei
krank Gewesenen und "Allen" vergleichen zu konnen, dient foigende 

Tabelle 34. 

Es zeigt.en I Gran·oEryth.[ BleisaUIn I Hae.-mangel 
Yo I % I % 

auf 100 bleikrank Gewesene I 1921 
I 

65 I 74 
I 

41 
I 1922 80 57 63 

Alle Arbeiter 
I 

1921 
I 

55 
I 

41 
I 

32 
1922 58 33 34 

Also iiberall zum Teil erhebliche Steigerung der Symptomhiufigkeit, 
was man sowohl im Sinne einer unvollstii.ndigen Genesung oder einer 
angeborenen oder erworbenen Bleiempfindlichkeit deuten kann. Der 
Gegenstand verdient weitere kritische Aufmerksamkeit. (Tierversuche!) 
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VII. Was fDr MaUnahmen sind aus dem Resultate der iirzt
lichen Untersuchungen an Bleiarbeitern abzuleiten? 

a) Bei der Einstellung neuer Arbeiter. 

Vber den EinfluB der arztlichen Untersuchung der Arbeiter vor 
der Einstellung in den Betrieb, um ~genleidende, besonders Schwii.ch
liche und Anamische, Tuberkulose und Nierenverdachtige auszuscheiden, 
babe ich keine personIiche Erfahrung. lch glaube aber wohl, daB auch 
diese Untersuchung an der Besserung der GesundheitsverhaItnisse der 
Bleiarbeiter mit Schuld sind. 

Koelsch meint, das rasche oder langsame Auftreten voil. Bleisaum 
habe prognostische Bedeutung fUr rasches oder verzogertes Auftreten 
von Bleikrankheit. 

Nach den oben vertretenen Ansichten ist as fiir mich sicher, daB 
Menschen, welche Wher einmal an einer Bleivergiftung gelitten haben, 
deswegen nicht ohne weiteres als besonders gefahrdet angesehen zu 
werden brauchen - nur V orsicht ist am Platz. 

b) Bei laufenden Untersuchungen. 
Die Null- und Einfehlerigen bediirfen keiner besonderen V'ber

wachung. Sie, d. h. die Ungeschadigten oder hOchstena ganz leicht 
Verdachtigen, konnen in Bleibetrieben verwendet werden ohne andere 
als die iibliche Yorsicht. Den starker verdii.chtigen Zweifehlerigen ist, 
insbesondere solange sie Anfanger sind, besondere Vorsioht einzusch1i.rfen 
und das Verlassen der Bleiarbeit zu empfehlen, wenn die Schwere der 
Symptome zunimmt. Die stark gefahrdeten bzw. leicht geschii.digten 
Drei- bis Mehrfehlerigen waren von der Bleiarbeit zeitweise oder dauemd 
zu entfemen. Sie konnen spater wieder eingestellt werden nach der Er
holung, sie sind abel'" dann unter strenger Aufsicht zu halten und nach
dem ein abermaIiges Hervortreten von Schadigungen ihre Nichteignung 
fiir den Bleiberuf erwiesen hat, endgiiltig aus dem Blei zu entfernen. 
- Selbstverstandlich konnen diese FormuIierungen nur einen Anhalts
punkt darstellen - es wird immer der Arzt das Allgemeinbefinden und 
die speziellen Eigenschaften der Arbeiter beriicksichtigen miissen, allch 
die soziale Lage wird nicht unberiicksichtigt bleiben diirfen - mull 
doch der praktische Hygieniker wie jeder andere Praktiker sich oft 
damit begniigen sich fiir des klein ere V'bel zu entscheiden. 

Diese Regeln gelten auch nur fiir jiingere Leute. Altere Bleiarbeiter 
- etwa vom 40. Jahre ab - halte ich, selbst wenn sie 4 oder 5 
Symptome aufweisen, fiir nicht so gefiihrdet, daB ich sie zwangsweise 
entferQen mochte. Sie sind meist lange Jahre mit Blei besch1i.ftigt, 
behaupten es gut zu vertragen und kennen die notigen VorsiohtsmaB
regeIn und sind in einem, wenn auch labilen, Gleichgewicht mit dem 
Bleigift, ahnIich wie alte Raucher und Trinker. Sie fiirchten das Blei 
nicht und nehmen auch eine leichtere voriibergehende Bleikrankheit 
nicht tra.gisch. Sie machen die Einstellung und Gefahrdung neuer Ar
beiter unnotig. 
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Ein Fabrikdirektor sagte mir, er arbeite mogliehst mit alten er
fabrenen Leuten, die aus ihm unbekannten Griinden fiir Blai weniger 
empfindlieh seien. Leiehtsinnige junge Leute sonte man grundsatzlieh 
nieht einstellen. Leiehtsinnige Meister und Betriebsfiihrer ebenso wenig. 

VIII. Einige Vergleichsuntersuchungen an anderen 
Arbeitergruppen. 

Zum Vergleieh mit den Bleiarbeitern haben wir ZinkweiB
und Hofarbeiter untersueht, 34 Mann, 19 Arbeiter einer Kohlen
saurefabrik und 16 Arbeiter eines Stein- und Tonindustrie
werkes. Dieses Material ist natiirlieh ganz ungeniigend groB, aueh 
waren nur einige Nebenstunden zu seiner Erhebung zur Verfiigung. 
Eine mikroskopisehe Blutuntersuehung konnte unterbleiben. 

Tabella 35. 
AlIe Angaben in %. 

Aussehen 

sehr gut" unter 

In C: I ZinkweiB- und Hofarbeiter 
34 Mann I 17-72 Jahre 

In B: 
Kohlensaure 

19 Mann 
20-59 Jahre 

Stein- und Tonindustrie-
werke B: 
16 Mann 

15-49 Jahre 

In B: 
AHe Bleiarbeiter 1) 

August 1922 

AHe Bleiarbeiter unserer I 
Statistik 

Sommer 1922 

+ gut normal 

I 
70 30 

i 

I 

57 I 43 ! 

I 

75 25 

I 
I 

67 

I 

33 

67 33 

Krafte 

sehr gut" unter 
+ gut normal 

! 

74 I 26 

I 

I 
I 63 37 
I 
I 
I 

63 37 

I 
86 I 14 

I 
83 17 

Hamoglobin 

100 bis I unter 
80 80 

I 
76 I 24 

I 
I 

78 22 

57 43 

I 
74 

I 
26 

65 35 

leh will aus den paar Zahlen nieht viel sehlieBen, so viel steht 
aber fest: 

Ein auffalliger Untersehied in Aussehen, Kraften, Hamoglobin
gehalt, EiweiB zu ungunsten der Bleiarbeiter tritt nieht hervor. 

1) Hier sind einige Arbeiter mituntersucht, die als Wenigbleiarbeiter zu 
deuten waren, also ist die Ziffer eine Kleinigkeit zu giinstig. 
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Es bestiitigt dies den oben ausgesprochenen Satz, daB nackte 
Bleifarbenarbeiter unter anderen nicht auffallen. - Natiirlich beweist 
dies nicht die Harmlosigkeit des Bleis, sondern nur, daB Vorsicht und 
Wechsel ausreicht, unsare Bleifarbenarbeiter im Durchschnitt der Be
triebe nicht als auffallig geschadigt und jedenfalls nicht als deutlich 
krank erscheinen zu lassen. 

c. Krankheitsstatistik der Bleifarbenfabriken. 
Bin ich fiir die bei der Untersuchung der Arbeiter erhobenen Be

£Unde selbst verantwortlich, so fallt fiir die Fabrikkrankenstatistik diese 
auf die Arzte und die Buchfiihrung. lch muBte mich begniigen -
nachdem ein erster Versuch brauchbares Material zu erhalten an der 
Ungenauigkeit der Angaben fehlgeschlagen war - allen Fabriken aus
fiihrliche Formblatter zuzusenden und das Ergebnis iibersichtlich dar
zustellen, zu berechnen und zu erlautern. 

Folgende Gesichtspunkte waren mir maBgebend' fiir die Statistik: 
Die Krankenstatistik ist erhoben von allen Arbeitern der 21 Firmen 

(mit Ausnahme der Bureauarbeiter), die zu diesem Zweck in drei Kate
gorien geteilt wurden: 

I. Bleiarbeiter, d. h. die eigentlichen Arbeiter im Bleiweill, Men~ 
nige, Bleichromat (einmal Bleizucker) und die in wesen Betrieben mit 
Blei viel in Beriihrung kommenden Handwerker (Schlosser, Sieb
macher, Sattler, Essigstocher, Maurer). 

II. Handwerker, die mit Blei wenig (oder nicht) in Beriihrung 
kommen: Kiifer, FaBmacher, Dreher, Hobler, Schmiede, Rofarbeiter. 
Fahrer, Chauffeure, Kesselheizer, Maschinisten, Elektromonteure, Ar
beiter eines Bleiwalzwerks 1). 

III. Arbeiter, die gar nicht mit Blei in Beriihrung kommen, 
sondern in anderen Betrieben der Bleifarbenwerke arbeiten, die nur 
organisatorisch mit ihnen verbunden sind: 

Zinkweill, Buntfarbenfabrik, Kohlensaure, RuI3iabrik, Magnesiafabrik. 
Diese Werke beschaftigen meist wenig Arbeiter, sie wurden be-

riicksichtigt in der Hoffnung Vergleichsza.hlen zu erhalten. 
Die Erkrankungen wurden in folgende Gruppen zusammengefaBt: 
1. Grippe. 
2. Andere Infektionskrankheiten ausschlieBlich Lungentuberkulose 

aber eiDschlieBlich Geschlechtskrankheiten, Tripper, Syphilis usw.}. 
3. Bleivergiftungen (insbesondere Bleikolik, einschlieBlich der von 

den Fabriken bestrittenen BleikrankheiteD. 
4. Andere Vergiftungen (Kohlenoxyd, Methylalkohol usw.). 
5. NerveD (Ischias, Neurasthenie, Neuralgie). 
6. Atmung (einschlieBlich Lungentuberkulose). 

1) Bleiwalzwerke bedingen anerkannterweise kaum Bleigefahr. 
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7. Kreislauforgane (einschlieBlich Asthma, Aderverkalkung, Krampf
adem). 

8. Verdauungsorgane (einschlieBlich Magengeschwiir, Blinddarment
zundung, Leistenbruch, Gallenstein, Gelbsucht). 

9. Nieren. 
10. Blasen- und Hamleiden. 
11. RheumatismuB, Gicht. 
12. Hauterkrankungen. 
13. Verletzungen, Unfii.1le. 
14. Sonstige mehr a.uBerliche Erkrankungen: z. B. Augen, Ohren, 

Zii.hne, StirnhOhle, Plattftill. 
15. Sonstige innere nicht in das Schema passende Erkrankungen. 
16. ErschOpfung, Schwa.che, Schwindel, Bluta.rmut, Aniimie, Kopf

schmerzen. 
Bei der Berechnung der Krankentage sind keine Karenztage ab

gezogen, wohl aber Sonn- und Feiertage nicht gerechnet worden. Es 
sind also die Arbeitstage gerechnet, die durch die Krankheit weg
fallen. Es ist dies die Rechnung der beriihmten Statistik der Leip
ziger Ortskrankenkasse, mit der ich mich verpflichtet fuhle Mch glei
chem Prinzip zu rechnen. In den ersten Angaben der Fabriken an 
mich war sehr willkurlich gerechnet. Jetzt ist allas auf dieses ein
heitliche Schema gebracht. Es sei ubrigens bemerkt, daB es praktisch 
a.uf das gleiche herauskommt, wenn man zwei bis drei Karenztage 
abzieht und dafiir Sonn- und Feiertage nicht a.bzieht. Es geht dies 
schon daraus hervor, daB auf 15 Krankheitswochentage (ohne Sonn
und Feiertage) zwei Sonntage fallen, die man auch in Form von zwei 
Karenztagen abziehen bnn - es kommt dann noch etwa 1/4,_1/, 
Feiertag hinzu. Es ware trotzdem aber wiinschenswert, wenn stets 
bei allen Angaben einheitlich gerechnet wiirde. 

lch habe mehrfach von den Fabrlken gehOrt, daB sie einzelne 
der sogenannteI). Bleierkrankungsfii.lle anzweifeln. lu einer Fabrik 
war sogar die Meinung verbreitet, daB die Bleidiagnose sehr oft ziem
lich willkurlich gestellt wiirde. lch habe daraufhin in den Kranken
hausern von Dusseldorf eine groBere Anzahl Krankengeschichten von 
Fii.llen, die als "bleikrank" behandelt und in die Statistik ala Blei
erkrankungsfii.lle verwendet sind, durch die Vermittlung der Kranken
hausdirektoren nachlesen und ausziehen konnen. lch muD sagen, daB 
man bei dem einen oder anderen Fall der einige wenige Tage im 
Krankenhaus war und gebessert entlassen worden war, fragen kann, ob 
die Moglichkeit einer Bleierkrankung wahrscheinlicher oder unwahr
scheinlicher ist. In der Mehrzahl der FaIle handelt es sich aber um 
unzweifelhafte Bleierkrankungen und es bleibt mir deshalb nichts 
anderes ubrig, als die FaIle so zu bezeichnen, wie sie von den be
handelnden A.rzten bezeichnet waren. DaB bei dem einen oder anderen 
Fall direkte Betrugsmanover der Patienten .bei den .Arzten stattge
funden haben, um "bleikrank" bezeichnet zu werden und gewisse VOl
teile dadurch zu erreichen, ist mir recht wahrscheinlich gemacht 
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Tabelle 36. Krankentage fur die wirklichen 
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I 1 Keine Krankenbiicher gefiihrt 
2 67 14 8 92 13 7 1 
3 105 35 43 1O~9 25 29 0,7 
4 46 22 8 221 0 10 0 
5. 74 10 4 138 llO 13 11 
6 20 8 Keine Erkrankungen 

I 7 41 21 8 I 165 I 10 I 8 I 0,5 

I 
8 Keine BleiweiJ3herstellung 
9 11 6 0 {} 0 0 0 

I 10 17 7 1 12 0 2 0 
II 38 22 13 377 7 1 0,3 
12 51 19 13 105 28 5,5 1,5 
13 18 10 10 239 0 24 0 
14 242 71 73 1352 130 19 1,8 
15 28 11 3 79 0 7 0 
16 89 33 20 287 12 9 0,3 
17 61 48 24 372 0 8 0 
18 28 12 2 19 15 1,5 1,3 
19 13 8 2 19 0 2,4 0 
20 70 18 5 46 0 2,5 0 
21 Beschrankter Betrieb, keine Erkrankungen 

Gesamtsumme I 1019 I 375 I 237 I 4542 I 350 I 12,3 I 0,9 

worden. Aber auch das konnte bei der Statistik nicht berucksichtigt 
werden. Nach meiner nberzeugung ist ja die Zahl der angegebenen 
Bleikrankheitstage entschieden nicht zu groG, sondern eher zu klein 
(s. u.). Es durfen also einzelne falschlich als Bleikrankheit bezeichnete 
Tage als ein Ausgleich fur andere nicht berucksichtigte betrachtet 
werden. AuBerdem spielt das Weglassen oder das Dazunehmen des 
einen oder anderen kurzdauernden Fanes absolut keine Rolle fUr die 
erhaltenen Ziffern. Nur das AusschlieBen langdauernder FaIle hiitte 
Bedeutung. Einen langdauernden Fall mit emsthaft zu bezweifelnder 
Diagnose kenne ich aber nicht. 

An die Tabelle 36, welche die Gesundheitsverhiiltnisse der wirklichen 
Bleiarbeiter darstellt, und die ichnach den einzelnen Fabriken auffuhre, 
schlieBt sich Tabelle 38 auf Seite 84 (aus buchtechnischen Grunden hint
angestellt) an, uber die mit Blei wenig beschiiftigten Arbeiter. 

Es sollte nun eine besondere Tabelle uber die ~sundheitsverhaltnisse 
in den einzelnen von uns zum Vergleich herangezogenen Buntfarben-, 
ZinkweiB-, RuB- und Kohlensaurefabriken folgen, die als Nebenbetriebe 
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"Bleiarbeiter" 1919, 1920 und 1921. 

1920 1921 
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Keine Krankenbiicher gefiihrt 49 24 1 3 79 0 3 \0 
42 12 9 

126
1 

0 10,5 0 63 13 14 183 30 14 2,3 
135 46 58 1021 0 22 0 115 51 84 1327 8 26 0,2 
21 21 10 126 0 6 0 33 23 17 157 0 7 0 
68 10 8 153 12 15 1,2 54 10 2 35 14 4 1,4 
30 13 3 57 0 4,4 0 70 23 24 308 117 13 5 
34 28 15 438 62 15,6 2,2 83 33 24 545 139 17 4 
15 5 3 46 0 9 0 18 7 5 66 0 9,4 0 
17 6 2 9 0 1,5 0 121 8 3 68 0 8,5 1 0 
14 11 2 631 0 6 0 25 15 1 9 106 60 7 4 
381 27 121 3601 0 13 0 65 28 10 152 24 5,4 0,9 
86 36' 26 473 12 13 0,3 96 45 42 711 0 16 0 
20 11 7 85 0 8 0 21 14 11 93 0 7 0 

170 67 93 2088 135 31 2 156 62 94 1893 125 30,5 2 
27 11 5 150 0 14 0 21 12 8 284 96 23,6 8 
80 37 34 514 31 14 0,8 95 34 30 579 117 17 3,5 
65 53 29 502 34 10 0,6 81 63 36 499 0 8 0 
67 18 25 539 24 30 1,6 78 19 40 565 97 30 5,1 
19 16 9 1136 0 8,5 0 20 15 I! I 296 0 20 0 
3724 9 95040 46 26 203 11 8 0,6 

Beschrankter Betrieb, keine Erkranko 10 8 9 0 1,1 0 

9971460 1359 169811310 115,2 i 0,7 1211 1533 1477 181581838 115,31 1,57 

einzelnen unserer Bleifarbenfabriken angegliedert wareno Ieh kann aber 
verziehten, dafiir eine besondere Tabelle zu geben, indem meist nur 
iiber 1-3 Fabriken von jeder Sparte zu beriehten ist, deren Arbeiterzahl 
aul3erdem so klein ist, dal3 es zweckmal3ig ist, sie gleich zusammen 
zu nehmen und nur die Mittelzahl mitzuteileno Es geniigt also, diese 
Zahlen an Stelle von einer besonderen Tabelle gleieh in Tabelle 37 
mitzuteileno 

In Tabelle 39 habe ieh aus den Tabellen 36 und 37 die Zahl der 
Krankheitsfalle und Krankheitstage auf einen Vollarbeiter gerechnet 
und aul3erdem aus dem Urmaterial, das nicht ausfiihrlieh mitgeteilt 
zu werden braucht, die Verteilung der Krankheitstage an den ver
sehiedenen Krankheiten auf jeden einzelnen Vollarbeitero 

Aus den Tabellen 36-38 Hi-l3t sich nun schliel3en: 

1. Die Zahl der Krankheitstage der Bleiarbeiter betragt zwischen 
12-15,3 pro Vollarbeiter und Jahr im Mittel 14,40 In den Jahren 
1920/21, wo in den meisten Fabriken erst riehtiger Vollbetrieb herrsehte, 

Lehmann, Bleifarbenindustrie. 6 
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Tabelle 37. Ubersichtstabelle zum Vergleich der Bleiarbeiter 
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1 I 2 I 3 I 4 4al 5 

1. Bleiarbeiter: 1919 10191375 237 4542 0,6 12,3 
1920 997 460 359 6981 0,8 15,2 
1921 1211 533 477 8158 0,9 15,3 

Mittel der 3 Jahre 11076 1456 1 358 1 6560 I 0,8 11.4,4 

II. Mit Blei wenig beschaftigte Arbeiter: 
249 1 84 1919 392 1559 0,3 6,2 

1920 440 3171148 2760 0,5 8,7 
1921 478 358 132 2556 0,4 7,1 

Mittel der 3 Jahre I 437 1 308 1121 1 22921 0,4 1 7,4 

ill. Andere Betriebe angegliedert an Blei-

83! 361677 0,41 8,1 
fabriken. 

a) ZinkweiB: 1919 174 
1920 166 94\ 411 648 0,41 6,9 
1921 184 107 65 1088 0,6 10,1 

-~ 

Mittel der 3 J a~re I 175 1 951 471 805 10,51 8,4 

b) Buntfarben: 1919 I 421 18 i 
16

1 

291\ 0,9116,1 
1920 46 

18
1 

31 355 1,7 20,0 
1921 571 30 32 376 1,0 12,5 

Mittel der 3 Jahre 1 481 221 26 ! 34011,2 116,0 

c) Kohlensaure: Mittel der 2 Jahre 1 4Ii 331 11 I 248 1 0,31 7,5 

d) RuBfabrikation: Mittel der 3 Jahre 35 1 18 1 141 2151 0,81 12,0 

Leipziger Ortskrankenkasse (1887-1905) .. 
AIle miinnlichen Arbeiter. . . . . . . - - - - 0,4\8,6 

Arbeiter der chemischen Industrie - - - - 0,5 9,5 
Freiluftarbeiter. .. . . - - - - 0,6 12,8 
Arbeiter in geschl. Raumen mit Staub • - - - - 0,4 8,0 

" " " " 
ohne " - - - - 0,3 6,4 

Holzbearbeitungsfabriken . - - - - 0,6 11,5 
Draht- und Blecharbeiter . - - - - 0,7 12,6 
Aspha.ltgewinnung - - - - 0,6 13,2 
Steinbearbeitung . - - - - 0,6 13,1 
Gips-, Kalk-, Zementindustrie - - - - 0,6 12,3 
Ka.lk-, Mortel- und Zementgewinnung - - - -- 0,6 13,9 
Zuckerarbeiter . - - - - 0,4 14,4 
Hilfsarbeiter im Maurergewerbe. - 1- - - 0,7 14,4 
Tiefbau- und Erdarbeiter . - ,- - - 0,7 15,2 
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mit den Wenigbleiarbeitern und den bleifreien Betrieben. 

Es treffen Krankheitstage auf folgende Erkrankungen: 
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1 I I: I 1 I I I 0,31 0,1 1,0 0,1 0,311,91 0,2 2,6 0,5 1 ° 0,9
1
1 0,7 2,6

1
' 0,4 0,3! 0,4 

1,4 0,4 0,7 0,2 I' 0,5 3,6 0,6 2,9 0,1 0,1 0,7 0,5 2,2 0,8 0,2 I, 0,4 
1,2 0,2 0,6 0,1 0,4 2,1 0,5 4,7 0,1 10,2 11,3 0,5 1,7 0,1 0,3! 0,3 
l;orjj,2Tl~ I 0,1 ; 0,4 ~ 2,6 I 0,45, 3,6 i 0,1 I 0,1 : 1,0 i 0,6 1 2,1 I 0,4 I 0,2 1 0,3 

1 I I ' 1 ' , i ' I 'I I I 1 1 

0,41- 1 - 1°,1 ,0,9 1,61°,41°,5 I ° 1 ° 1°,4 0,7 i 1,1 1°,2 - 0,01 
1,3 0,01 0,07! - J 0,1 2,7 0,1,1,5 I ° i 0,1 0,1 1°,6 : 1,3 0,5; 0,1 : 0,1 
0,6 - 10,06,0,2 10,3 ! 1,6 10,9 ! 0,9 1 ° : 0,1 10,2 0,6 11,4 1°,1 I - 10,2 
0,8 1 - i 0,05' 0,1 ! 0,4 1 2,0 : 0,5 ,1,0 I - i 0,1 1 0,2 0,6 I 1,3 10,2 10,1 10,1 

, I I I I 1 I I 1 I 1 1 1 

0,4 i - -! - - 12,611,0 : 0:2 - I, -12,2 0,8 I 0,8 I 0,1 ! - , -
0,41 - -, - 1 -1 1,5 0,8 1 1,0 - 1°,7 0,21 1,4 I 0,8 I - 'I - ,0,1 
0,410,1 - 1°,1 0,1 3,0 0,7 1,5 - 0,4 0,7 0,3 12,0 10,2 0,2 10,4 
0,4 I 0,1 1 - 1 0,03 0,1 : 2,3 ; 0,8 11,0 I - : 0,4 : 1,0 I 0,8 . 1,2 0,1 1 0,1 I 0,1 

04 - - I - ,- 26 1 - 26,14 I - 60. - 31 I' - - -I I I I I ' 1 ' ' 1 ' I I I I , I ' , I "I' I " , I 4,3 1 - 0,9 I - ,- 5,0 - 11,4 I - 11,8 - 1 1,4 4,8 - 0,2 -
5,0 I - - I 1,2 I 0,2 11,1 - i 1,6 - - 1,0 I 0,1 2,0 i 0,2 -.-

3,6!=-10-;-2 i 0,6 10,1 I 2,6 I - 11,8 10,4 i 0,5 I 2,1 i 0,4 3,1 10,1 10,1 : --
, I ' 1 1 ' I' I 1 I ' 1,2' - I - : - - 2,7 I - I 2,2 ! - , - 0,1 ! - 1,0 I 0,3 - I -

4,5 ! - 1 - i-I - 11,6 1 2,4 11,1 ! 0,1 I 0,6 : 0,2 i 1,0 0,4: 0,1 I - I -
0,8 -I ° 0,5 2,1 0,310,9 - - 0,8 0,6 1,71 - - -
0,9 0,1 0,6 2,2 0,4 1,1 - - 0,8 0,7 2,0 - - -
1,1 - 0,6 3,2 0,5 1,4 - - 1,5 0,8 2,7 - - -
0,6 - 0,6 1,8 0,2 0,7 - - 0,7 0,8 1,9 - - -
0,6 - 0,5 2,0 0,3 0,9 - - 0,6 0,3 0,5 - - -
1,0 - 0,6 2,6 0,3 1,2 - - 1,0 0,7 3,3 - - -
- - 0,3 1,5 - 1,4 - - 1,1 - 3,6 - - -
1,2 - 0,5 2,3 0,5 1,3 - - 2,0 1,0 3,2 - - -
1,0 - 0,4 5,1 0,3 1,0 -- - 1,1 0,6 2,3 - - -
1,0 - 0,4 2,5 0,4 1,2 - - 1,8 1,0 2,9 - - -
- - 0,4 3,9 - 1,2 - - 2,0 -11,7 - - -
- - 0,4 4,5 - 1,2 - - 1,4 - 2,4 - - -
1,1 - 0,5 3,2 0,4 1,5 - - 1,8 1,0 3,9 - - -
1,1 - 0,6 3,4 0,4 1,6 - - 2,3 1,0 3,5 - - -

6* 
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Tabelle 38. 
Krankheitstage fUr die wenig mit Blei beschii.ftigte-n 

Arbeiter ("Wenigbleiarbeiter', 1919-1921. 

1919 1920 1921 

~! 50< ~ 

CI) l CI) ~(I) 
~ 

1 ~ f .if 
It It t I ~ 

50< j ~ ~ I .8J i ~ ~ ~.~ ~~ (I) ,.Q .~ 

.!III .= ,.Q ·s ·s 0(1) '1=1 ~ i j 0(1) .= ! 
(I) 

j .;::: I; 

l 1 I>~ ~~ -= 
~ t :a l l l ~ ~al ~ riTot ·s I> 'S~ ~ 'S~ 

·s 
,.Q I:CI ~ .;j ~ < 

1 
-3 ~211 - - - - - - - 31[211 1 18 

2 41 20 3 '3 0 0 0 3 3 0 0 
3 74 25112 129 5 80 41 22 327 8 81 451 26 629 
4 35 221 0 0 0 20 20 4 31 1,5 30

1
23 0 0 

5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
6 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 
7 2 1 2 71 7W ufa.ll 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
8 - - - - - - - - - - - - - -
9 

-21-2 "0 - - 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
10 0 0 4 4 0 0 0 5 5 4 58 
11 - - - - - - - - - - -
12 151016 112 11 36 15 11 239 16 32 22 12 ~~ 13 6 5 4 41 8 6 6 4 100 8,3 6 6 3 
14 90 55 27 406 7 104 79 47 610 8 91 74 35 620 
15 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 
16 8 7 0 0 0 11 9 4 35 4 19 9 5 101 
17 126 97 31 722 7 133 110 48 1193 11 137 107 36 523 
18 17 11 0 0 0 19 13 6 212 16 10, 16 5 63 
19 4 4 1 37 9 10 4 4 63 16 141 9 4

1

123 
20 4 !I~ 0 0 6 5. 0 1 0 ,91 6 1 16 
21 - - - - - - - 21 2 o 0 

50< 

]f 
~.~ o CI) 1>-= 
~1 
~~ 

0,8 
0 

14 
0 
0 
0 
0 
-
0 

12 
-
16 
8 
8 
0 

11 
5 
4 

14 
3 
0 

Gesamt 1 ~9212491 ~ 115591 6,! 1 ¥O13171150128101 8,~ ~7813581132125561 7,! 

in 16 Fabriken in 17 Fabriken in 19 Fabriken 

betrugen sie 15,2 und 15,3 1). Diese Zahl ist nicht unwesentlich 
hOher ala die Durchschnittszahl samtlicher Betriebe nach der Leip
ziger Ortskrankenkasse 8,6. Sie ist auch haher als die der chemischen 
Arbeiter 9,5 und kommt den stii.rkstbelasteten Gruppen, wie ich sie 
in Tabelle 37 zusammenstellte, mit 12-15,2 Krankheitstagen gleich. 
Wenn wir fragen, wodurch diese relativ hohen Krankenziffern bei den 
Bleiarbeitern abgesehen von der nicht ganz niedrigen Zahl der Ver
letzungen bedingt ist, so ergeben die Zahlen der Tabelle 39 wohl 
eine sehr einfache Antwort. 

Es werden bei den Bleiarbeitern die Krankheitstage ffir folgende 
Kraokheitsgruppen deutlich gegen den allgemeinen Durchschnitt erhOht. 

1) Vergleiohe mit den relativ hohen Zahlen, die wir bei den Buntfarben
arbeitem erhalten haben, 12,5-22,5 unterlasse ioh, da es moh hier im ganzen um 
18-30 Vollarbeiter handelt, was fiir statistisohe Zweoke bei weitem nioht geniigt. 
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Tabelle 39. Krankheitstage pro Jahr fiir 1 Vollarbeiter. 

Eigene Statistik Leip- Also 
I---,....--~----- ziger mehr 

. I wenig-I Zink- Statistik bei den 
Bl~l- I blei- weill- aIle Blei-

arbelter arbeiter. arbeiter Arbeiter arbeitern 

1. Bleivergiftung (gemeldet). . . 
2. Nerven. . . . . . . . . 
3. Respirationsorgane + Tuberku-

lose + Grippe . . . . . . 
4. Verdauungsorgane. . . . . 
5. Verletzungen und Unfiille . . 
fl. Erschopfung, Schwache, Aniimie 

1,1 
0,4 

3,6 
3,6 
2,1 
0,3 

o~ I O~ 
2,8 ! 
1,0 I 1,3 
0,1 . 

2,7 
1,0 
1,2 
0,1 

° 0,5 

2,9 
0,9 
1,7 
? 

1,1 

° 
0,8 
2,6 

0,3-0,8 
0,2 

Nieren, Raut, Herz- und GefaBstorungen und Rheumatismus schei
nen bei den Bleifarbenarbeitern J;llcht merklich vermehrt. 

Zunachst falIt auf wie gut die Statistik meiner Wenigbleiarbeiter 
und ZinkweiBarbeiter mit dem Durchschnitt aller Arbeiter der Leip
ziger Ortskrankenkasse stimmt - die Zahlen sind also bei den Wenig
blei- und ZinkweiBarbeitern als normal anzusehen. nber die Leipziger 
Zahlen erheben sich die Bleiarbeiterzahlen zunachst sehr deutlich um 
0,8 in der Gruppe der Verletzungen - es ist nicht zu verwundern, 
daB die stark wechselnden Arbeiter von den mannigfachen technischen 
Einrichtungen der Bleifarbenfabriken etwas gefiihrdet sind, auch das 
hohe Gewicht des Bleis mag mitwirken. Die Erkrankung der Respi
rationsorgane ist um 0,3 etwa hoher, ohne daB dafiir eine bestimmte 
Erklarung gegeben werden konnte; die Zahlen sind aber auffallend 
regelmaBig und schlieBen aus, daB etwa die Influenza daran schuld 
ist. Warme und kaIte Rii.ume, Staub, Feuchtigkeit, zugige Hallen 
konnen daran schuld sein, von einer bleiischen LungenaffektioI. wissen 
wir bisher nichts. . 

Eine groBe Differenz ergeben die Verdauungskrankheiten: rund 
3,6 gegen 1,0, also 3,6mal soviel oder um 2~6 Krankheitstage pro 
Jahr mehr. Diese Tage diirfen wir wohl ganz sicher z. T. als Bleitage 
bewerten und ihnen wohl auch 0,2 Tage fiir Anamie usw. zuzahlen. 
lch niache nun im folgenden die fiir die Bleifarbenfabriken ungiin
stige Annanme, daB man durch Addition aller Verdauungskrankheits
tage minus eins zu den angemeldeten "Bleitagen" eine annahernd 
richtige Zahl der tatsachlichen Bleitage berechnen kanfi. 

Es erklli.ren sich dann die 5,8 Tage vermehrte Bleikrankheit pro 
Jahr, welche die Bleifarbenarbeiter mehr haben als der Leipziger 
Durchschnitt etwa 

zu 1,1 + 2,6 + 0,2 = 3,9 
zu 0,8 = 0,8 
zu 0,8 = 0,8 

5,5 

als "Bleivergiftung berechnet" 
als Unfii,lle 
als Lungenkrankheit 
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Es ist klar, daB die Anrechnung aller 1,0 iiberschreitender Darm
krankheitstage als Bleitage etwas willkiirlich und besonders bei Darm
krankheitsepidemien zu hoch 1) ist. Diese Berechnung ist also am 
sichersten bei den MitteIzahlen aller Werke erlaubt, am unsichersten 
wird sie, wenD. ein einziges Werk betrachtet wird, das tatsachlich ein
mal eine Diarrhoehaufung verzeichnen kann. Die Leipziger Hills
arbeiter im Maurergewerbe zeigen auch 1,5 und die Tiefbauarbeiter 1,6 
ohne Blei, meine Rechnung kann auch nur eine Schii.tzung sein wollen. 

Inwieweit die schlechte Ernahrung der Jahre 1920/21 die Mor
biditat der Menschen gegeniiber der Leipziger Statistik von 1887-1905 
verschlechtert, weiB ich nicht. Die Wenigbleiarbeiter und die Zink
weiBarbeiter standen aber unter den gleichen Ernahrungsverhii.ltnissen. 

Es ist also trotz des noch immer ziemlich groBen Menschenwechsels 
in den Bleifa:briken trotz der geringen Zahl von ernsteren Bleikrank
heiten nicht zu verkennen, daB der eigentliche Bleifarbenarbeiter eine 
Krankheitsziffer liefert, welche etwa der der iibrigen ungiinstig ge
stellten anderen Industriearbeiter gleich kommt. Es ist dies kein 
erfreuliches Resultat, aber ein Resultat, wie es wohl erwartet werden 
muBte. Denn es war vorauszusehen, daB die Bleiarbeit die Morbiditat 
mindestens so stark beeinflussen muJ3te, wie andere Sehiidigungen die 
Morbiditat vieler a.nderer Betriebe. In schroffem Gegensatz steht aber 
jedenfalls die Vermehrung der Morbiditat nur um einige Tage im 
Jahre mit der Vorstellung, die in weiten Kreisen iiber die Gefahrlich
keit der Bleiarbeit herrscht. Das muB bei dieser Gelegenheit offen 
ausgesprochen werden. 

Die Resultate dieser Erkrankungsstatistik stimmen durchaus mit 
den Eindriicken, die ich bei der ~ethodischen Durchuntersuchung der 
Arbeiter (S. 63) gewonnen habe. Eine leichte Schadigung der Ar
beiter ist unbestreitbar. Von einer schweren Schadigung zahlreicher 
Arbeiter bnn ohne 'Obertreibung nicht gesprochen werden. 

Die Statistik ware wahrscheinlich noch etwas ungiinstiger, wenn 
nicht deutlich bleikrank gewesene Arbeiter nach der Erkrankung den 
Beruf gewohnlich wechselten, sei es aus eigener Initiative, sei es, weil 
ihnen von der Fabrik gekiindigt wird. Es ist das etwas, was man als 
zweckmii.J3ig bezeichnen muB, weil der Bleiarbeiter kein gelemter Ar
beiter ist und in jedem anderen ungelernten Bernf ebenso leicht und 
unter Vermeidung einer neuen spezifischen Gesundheitsgefii.hrdung be
ginnen kann. Diese Frage hat nichts damit zu tun, inwieweit er fiir 
die iiberstandene Krankheit zu entschadigen ist, eine Frage, die bier 
nicht zur Diskussion steht. 

Noch ein Wort iiber die Frage, ob die bei uns beobachteten Blei
krankheitstage im wesentlichen als unvermeidlich hinzunehmen sind. 
Ich glaube n ein. Man mag nicht allzuviel auf die Differenz der Mor
biditat in den einzelnen Fabriken geben, weil die absoluten Arbeiter
!la.hlen klein sind, die einzelnen Jahre an verschiedenen Orten uner
klarbare Haufungen von Darmkrankheiten, Respirationskatarrhen usw. 

1) Es sind ja auch einige Gallensteinkoliken, Hernien uew. dabei. 
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bieten konnen, das geht aber doch aus der Statistik hervor, daB eine 
Anzahl der Fabriken sich 3 Jahre lang besser stellen als wie die anderen. 
In den giinstig abschneidenden herrschte ipl allgemeinen gute Sauber
keit, landliche Wohnungs- und Lebensformen, vielleicht auch mehr 
historisch gewordenes Verstandnis fiir die notwendige Zusammenarbeit 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer unter
einander. Sollte dieser Geist allgemein Eingang finden, so diirite es 
ohne allzugroBe Schwierigkeit moglich sein, auch die Erkrankungsziffer 
noch wesentlich zu reduzieren. 

lch habe versucht, die Fabriken mit Noten zu versehen: 
Erstens: Nach dem Schema (Zahl der gemeldeten Bleitage pro 

Jahr) + (Zahl der Verdauungskrankheitstage) - 1 (d. h. Normalzahl 
der Verdauungskrankheitstage). . 

Es erhielt Note 1 Firmen mit 1- 3 berechneten Bleitagen 
,,2 " ,,4- 7" " 
,,3 " "8-12,, " 

Zweitens nach der Prozentzahi der Bleisymptome bei der Arbeiter-
untersuchung. Es wurde die Prozentzahl der mehr ala 1 fehlerigen 
Arbeiter festgestellt und damus Noten gegeben: 

Es erhielten Note 1 Firmen mit bis 30% mehr als lfehlerigen 
,,2 " "31-50%",, " 
,,3 " " fiber 50 %,," " 

Die Noten ergaben folgendes fiir 1921 - es sind nur die Firmen 
mit mehr als 15 Vollarbeitern im wirklichen Bleibetrieb benutzt: 

Tabelle 40. 
Vergleich der Bleifarbenfabriken nach zwei N otenskalen. 

I "Bereohnete I Daraus Mehr als 1 Blei- Damus I Bleikrankheitstage" I Note feWer auf Note pro Bleiarbeiter 1 00 Arb~iter bei 
1 0 1 22 1 
3 8,2 3 62 3 
4 1,8 1 30 1 
6 9,4 3 57 3 
7 8,2 2-3 43 2 

10 4,0 2 80. 3 
11 1,2 1 32 1 
12 6,4 2 40 2 
13 2,2 1 29 1 
14 8,0 3 69 3 
16 7,9 2 45 2 
171) 0,7 1 19 1 
18 1) 11,4 3! 28 1 
19 4,3 2 34 1-2 
20 4,7 2 55 3 

1) Hier muBte 1922 zugrunde gelegt werden, weil 1921 in diesem Betrieb 
mit Vorliebe die auf Granula Verdachtigen untersuoht wurden. 

2) 1920 waren nur 6,6 statt 11,4 bereohnete Bleitage; 1921 bereohnet sioh 
11,4 dumh 5,1 + 6,3, weil nioht weniger ale 7,3 Darmsoorungstage - ·die natiir
lioh auoh teilweise andere Griinde haben konnen - angegeben sind. 
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Mit Ausnahme des drittletzten Werks l ), dessen Arbeiter und Be
trieb mir bei meinen Besuchen einen viel besseren Eindruck machte 
als die KrankenziHer auswies, kann man wohl die N oten, die nach 
den beiden prinzipiell verschiedenen Gesichtspunkten gegeben wurden, 
als sehr iibereinstimmend auffassen und als Beweis, daB die beiden 
Methoden Befriedigendes leisten. 

Wenn wir endlich horen, daB unter unserem Material mindestens 
4 Fabriken mit mehr als 15 A'rbeitern in beiden Jahren, nach den 
Vollarbeiterkrankentagen beurteilt, sehr gut und mehrere andere ebenso 
schlecht abschnitten, so kann dies nur so gedeutet werden, daB wirk
liche Verschiedenheiten vorhanden sind, welche in Zukunft in dem 
Sinne auszugleichen waren, daB die schlechteren Ergebnisse den guten 
angenahert werden miissen. Einige solcher Zahlen sind: 

Tabelle 41. 
Extreme Unterschiede der Resul.tate einzelner 

Bleifar benfabriken. 

Es hatten pro Voll- Angemeldete Von uns bereohnete arbeiter Gesamt-
Werk krankheitstage Bleitage Bleitage 

1919 11920 1 i921 1919 11920 11921 1919 1 1920 1 1921 

r 2,5 4,0 I 8,0 0 0 0,4 1,5 I 1,7 4,7 
Sehr gute 2 2,0 6 ' 7 0 0 4 0 0 4 

Resultate a ) ~ 10 6 7 0 0 0 1,1 0,8 1,8 
8 9,5 8 0 0,6 0 0 0,6 0,7 

Sohleohte {6 19 31 31 1,8 2,0 2,0 6,2 7,1 8,0 
Resultate 2) 7 29 22 26 0,7 0 0,2 5,5 5,3 8,2 

AuHallen- } 
des ' ) Vor- 4 0 4 13 0 0 5 0 0,5 9,4 
kommnis 

Also 4 Fabriken mit ganz normalen Krankheitstagzahlen und z. T_ 
minimalen BIeitagezahlen selbst nach der strengsten Berechnung! 

Zu den zwei Ergebnissen 6 und 7 ist folgendes zu bemerken: 
Die sehr hohen Allgemeinerkrankungszahlen sind bei 6 durch 5,1 (!); 
3,0; 4,2(1) Verletzungen bedingt und durch 1,0; 9,9(!); 6,2(!) Atmungs
erkrankungen mit Grippe und tuberkuloseverdachtige Erkrankungen 
gegen 2,3; 4,0; 3,3 im Durchschnitt aller Bleiarbeiter_ Man konnte 
in der starken Besetzung der Atemkrankheiten anen Einwand er
blicken, hier den VberschuB der Verdauungskrankheiten iiber den 
Leipziger Durchschnitt als Bleikrankheiten zu rechnen, erfahrungs
gemaB sind bei gesteigerten ErkaItungskrankheiten der Atemorgane 

1) Siehe FuBnote 2) auf S. 87. 
2) Die Nummem hier sind nioht die Fabriknummem des TeItes. 
I) Bier versohleohterte sioh vor unsem Augen duroh Riiokgang der Ord

nung in der Fabrik der Zustand ganz auBerordentlioh; die absolute Kranken
tagzahl war nooh nioht extrem, aber die Steigerung ganz auffiillig. 
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sehr oft auch Darmkatarrhe gesteigert. Aber selbst, wenn einzelne 
Tage des Darmkrankheitsiiberschusses sich anders erklarten, der V'ber
schuB der berechneten Bleikranken iiber die giinstige Gruppe ist doch 
sehr groB. 

Ahnliches gilt von der Firma 7. Auch hier sind Verletzungen 
7,4 (!); 4,8 (!); 3,9 zum Teil erstaunlich hoch,Atmungserkrankungen nlit 
Grippe und Tuberkulose 10,7 (!); 7,4; 6,1. Gerade diese Firma zeigt 
aber, wie einzelne Patienten mit hohen Einzelziffern das Resultat 
storen und wie schwer es ist, eine Firma allein mit ihren 30-50 Ar
beitem nach der Statistik zu beurteilen. lch setze, um dies zu er
halten, einige Originalzahlen der Firma 7 her. 

1919 
Atmungserkrankungen: 

Verdauungsorgane: 

Verletzungen: 

1920 
Atmungserkrankungen: 

Verdauungsorgane: 

Rheumatismus : 
Verletzungen: 

1921 

Je ein Fall von 
Lungenleiden 1 Fall. 

" 1" 
Lungenspitzenkatarrh 
Magendarmkatarrh 30 Fiille 

Gastritis " 
Kopfverletzung . 
Unterschenkelhruch 

2 

Lungenspitzenkatarrh 
Brustkatarrh . 
Lungenleiden (aus 1919) 
Blinddannentzundung 
22 Magendannkatarrhe je bis zu 
1 Fall. . . . . . • . 
Kopfverletzung (aus 1919) . 
Verst&.uchung . 
Augenverletzung 

Atmungserkrankungen: Lungenkatarrh. 
Bronchitis 
Influenza . 

Verdauungsorgane: Dannkat&.rrh . 

Magenkatarrh 

83 Tage 
63 

. 155 
30 
28 
25 
85 

. 129 

56 
39 
24 
42 
39 
63 
75 
56 
27 

84 
39 
60 
37 
32 
39 

" 

Wenn wir also auch immer zugeben wollen, daB den Fabrikanten 
im einen oder anderen Jahr statistische Zufiille gute oder schlechte 
Zahlen bescheren, so wird man doch wiederholte schlechte Zahlen wie 
bei 6 und 7 mindestens als Anregung zu ernster Weiterpriifung auf
fassen miissen. Beide Werke sind GroBstadtbetriebe mit GroBstadt
arbeitem, also zur Zeit der Untersuchung in schwierigerer Lage als die 
Schwesterfabriken unter landlichen Bedingungen. 

lch glaube aber anch daraus, daB die Wenigbleiarbeiter in den 
beiden genannten Fabriken recht giinstige Zahlen aufweisen und keine 
vermehrten -Darmkrankheiten bieten, einen wichtigen Beweis dafiir 
entnehmen zu diirfen, daB hier das Blei und nicht die GroBstadt 
oder der Zufall schuld ist: 
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Tabelle 42. Auf 1 Vollarbeiter kommen in 2 Betrieben: 

..t>l 
Gesamt- Verdauungskrank-... krankheitstage heitstage iiber 11) cP 

~ 
1919 119-20 1 1921 1919 11920 1921 

6 (Wenigbleiarbeiter) 7 8 8 0,7 1,1 0,5 
ZinkweiBarbeiter 4 4,5 13,5 0 0 0 

7 (Wenigbleiarbeiter) 5 8 14 0,5 2,5 1,5 
ZinkweiBarbeiter 12,4 11 13,6 0,6 1,1 2,1 

AlleArbeiter Leipzigs 2) (1887-1905) - 8,6 - 0 0 0 

Die Morbiditat der ZinkweiBarbeiter ist dabei dadurch auch etwas 
erhOht, daB gerne Bleiarbeiter, die das Blei schlecht vertragen, oder 
bleikrank werden, im ZinkweiB beschaftigt werden. 

tiber die Veranderung in der Morbiditat der Bleifarbenarbeiter im 
Laufe der Jahre 1919 -1923 geben folgende Zahlen beherzigenswertes 
Material. 

Auf 1 Bleivollarbeiter kam 

Krankheitsta:ge 
Bleitage nach den Listen . 
Magendarmkrankheiten 
"Berechnete Bleitage" 
V erletzungen 

in 3 Jahren 
1919 
12,3 

1,0 
2,6 
1,0 + 1,6 
2,6 

in allen Betrieben: 
1920 
15,2 
0,7 
2,9 
0,7 + 1,9 
2,1 

1921 
15,3 

1,6 
4,7 
1,6 + 3,7 
1,7 

1m Jahre 1919 war der Betrieb noch gering in vielen Werken, 
diese Zahlen sind noch keine Vollbetriebszahlen, die Unfalle waren 
am hochsten, die Gesamtkrankheit'stage am kleinsten. Man konnte den. 
Eindruck gewinnen, als ob seit 1919 die angemeldeten Bleitage und 
die berechneten Bleitage zugenommen hatten. Es wird aber abzu
warten sein, was die weitere Statistik ergibt, allerlei Zufalle konnen 
an den maBigen Zahlenverschiebungen mit schuld sein, wie ofters ge
sagt haben schon einige langer dauemde Bleikrankheiten oder eine 
Diarrhoeepidemie, leichteste Ruhrepidemie, sofort starken EinfiuB. 

Zum Schlusse sei nochmals daran erinnert, daB die Untersuchungen 
der Jahre 1919, 1920, 1921 und 1922 in eine Zeit flelen, in der die 
Bleiarbeiter sich zwar wegen des Achtstundentages einer kiirzeren Ar
beitszeit erfreuten, im iibrigen aber in W ohnung, Kleidung, Emahrung 
schlechter standen ala je zur Friedenszeit und in der auch die sani
taren MaBnahmen der Fabriken wegen Geldsorgen, Materialmangel und 
allgemeiner Depression aller Beteiligten wohl ofter unlilicherer arbeiteten 

1) D. h. Krankheitstage, die wir als bleiverdachtig bezeichnen. 
2) Inwiefern die Leipziger Zahlen heute nach iiber 10 Jahren noch als Ver

gleichsmaBstab zutreffen, ist mir leider nicht bekannt - wir haben wohl zur 
Zeit keinen ahnlichen MaBstab und miissen den Leipziger benutzen, selbst wenn 
er indessen etwas zu streng oder zu giinstig geworden ware. 
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wie friiher. DaB trotzdem im Durchschnitt recht leidliche Resultate 
erhalten wurden, berechtigt zu guten Hoffnungen fUr die Zukunft. Tat
sache ist auch, daB die gut abschneidenden Bleifarbenwerke Zahlen 
haben, die denen der Durchschnittsindustrie durchaus entsprechen -
dies scheint mir von grundsatzlicher Bedeutung. 

D. Warum ist der gegenwartige Zustand in den 
deutschen Bleifarbenfabriken soviel besser 

wie friiher? 
Nachdem ich in Hauptabschnitt A die von mir fUr wichtig gehal

ten en Vorschlage zur Sanierung der Arbeit in Bleifabriken gegeben 
habe, kann ich mich in diesem Abschnitte, der ohne weiteres aus dem 
friiheren folgt, sehr kurz halten - es besteht iiber diese Fragen ziem
lich allgemeine trbereinstimmung in den Arbeitgeber- und Arb~itnehmer
kreisen. Die Verbesserungen sind zuriickzufUhren: 

1. Auf Verbesserung~n in den technischen MaBnahmen: 
a) Viele geraumige Neubauten mit Licht, Luft. Feste Boden. 
b) In den BleiweiBfabriken moglichst Herstellung von OlbleiweiB. 
c) Sorge' fiir Staubbeseitigung in den Bleikammem. Spritzen. 

,Respiratoren. 
d) Viel bessere Packmaschinen. 
e) Verbesserte Apparatur der Mennigefabriken mit Ausschaltung 

von Menschen. 
f) Bader, Ankleideraume, Speisoraume. 

2. Auf Verbesserung des Arbeitermaterials: 
a) Zunehmender Ersatz der Arbeit von heimatlosen, in jeder 

Richtung tiefstehenden und unwissenden Gelegenheitsarbeitern 
durch bleibende, mit dem Werk moglichst durch dauemde 
Interessengemeinschaft verbundene standige Arbeiter. Ein 
Stamm solcher Arbeiter ist iiberall notwendig, je groBer er 
ist, um so besser. Nicht Arbeiterwechsel, sondem Arbeits
wechsel. 

b) Ausscheidung der wenig widerstandsfahigen und wenig sorg
faltigen Elemente durch die Arzte', sowie eine merkliche 
Schwachung der Gesundheit eingetreten ist. 

c) Verkiirzung der Arbeitszeit. 
d) Abnahme des Alkoholgenusses. 

3. Viel strengere Gesetze und Vorschriften von Seite des Staates. 
4. Einsicht der Arbeitgeber, daB nur gesunde und zufriedene Ar

beiter Tiichtiges leisten, Furcht vor Zeitungsbeschwerden. 
Schreiten wir planmaBig auf diesen Wegen fort, so kann noch viel 

Vermeidbares vermieden werden. 
DaB ein Teil der giinstigeren Resultate gegen friiher auf anderer 

Art der Registrierung beruhen konnte, ist kaum zu befiirchten. Sicher-
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Hch ist ab und zu frillier Bleivergiftung einmal leichtsinnig diagnosti
ziert, "weil es eine Erkrankung eines Bleiarbeiters war" - dafiir werden 
jetzt manche leichte zweifelhafte FaIle als Bleivergiftungen mit den 
neueren Hilfsmitteln in den vielen KrankenhiLusem der Industriestadte 
erkannt. Vermehrend muBte die schlechte Emiihrung auf die Erkran
kungszahl wirken. Inwieweit die Sorge, ihr Brot in diesen schweren 
Zeiten 'zu verlieren, die Arbeiter zur Verheimlichung von Krankheiten 
getrieben haben mag, bleibt unbekannt, - einen wesentlichen Ein
HuB glaube ich nicht, daB dies auf die Krankmeldungen gehabt hat, 
eher auf die Angaben iiber die Vergangenheit. 

Anhang: 
Einige W orte iiber die Bedeutung der Bleifarben fiir Maler. 

Die vorliegenden emsthaften Studien zeigen, daB weitgehende Be
schii.ftigung mit Blei in den Farbfabriken moglich ist ohne schwere 
Gefli.hrdung, sowie die notige Vorsicht herrscht. 

Dies muB auch fUr die Maler gelten, die ja, so lange GleichgiiItig
keit und Unwissenheit herrschten, viele Bleivergiftungen aufwiesen. 
Auch wenn man manche der alteren Berichte iiber Malerkrankheiten 
als unkritisch und zu ungunsten des Bleis iibertrieb,en auffaBt, so 
wird eine hohe Bleimorbiditat an manchen Stellen bestehen bleiben. 

Dies erklii.rt sich aufs leichteste, wenn man sich klar macht, wie 
friiher das BleiweiB von den Malem selbst mit 01 angerieben wurde, 
wenn man das leichte Verstauben des trockenen Pulvers, die Be
schmutzung der Kleider (Abstreifen der Pinsel an den Kleidem und 
im Munde), das trockene Abschleifen, die Unsauberkeit der Arbeits
raume in Betracht zieht, dazu die mangelnde Sorge fiir Reinlichkeit 
am eigenen Korper und wenig Waschgelegenheit, keine Bader, kurz 
auf Unwissenheit begriindete Sorglosigkeit. Ich habe selbst als 
Knabe viel Gelegenheit gehabt, hier unverlierbare Eindriicke zu sam
meln. N och gefiihrdeter ala die Maler waren, wie ich mehrfach hOrte, 
die Farbenhandler, die ReinbleiweiB kauften und es mit' anderen weiBen 
Farben trocken verschnitten. Diese stii.ubende, naiv ausgefiihrte Arbeit 
war eine stii.ndige QueUe der Bleivergiftung fUr die Lehrlinge, denen 
sie auferlegt war. 

Heute wird von den Malem fast nur fertige Olfarbe verwendet, 
die Entfemung alter Anstriche geschieht meist durch Ablaugen, die 
Herst..: Hung neuer nur ausnahmsweise unter trockenem Abschleifen, 
meist wird feucht geschliffen. 

Die statistischen Angaben, die ich iiber einige aufs Geratewohl her
ausgegriffene Gruppen von Malem in Genf 1921 machte, wurden da
mala wegen ihres giinstigen AusfaJIs - fast vollkommener Mangel an 
Symptomen von Bleivergiftung - ziemlich skeptisch aufgenommen 
und von vielen Seiten neue Stati&tiken verlangt. Offenbar waren meine 
Angaben aber richtig, es ist seitdem, in Deutschland wenigstens, sehr 
still von Bleivergiftungen bei Malem geworden. Besonders interessant 
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war mir aber, daB in einer Sitzung im Reichsgesundlieitsamte unter 
tatiger Mitwirkung der Vertreter des Malergewerbes beschlossen wurde, 
zurzeit keine neuen Untersuchungen uber den Gesundheitszustand der 
Maler zu beginnen, da tatsachlich zurzeit eine solche Untersnchung 
kaum viel Positives ergeben werde. Ala Ursache wurde in erster Linie 
die Einschrankung der Verwendung von Bleifarben im Malergewerbe 
angegeben, daB aber die vermehrte Sorgfalt im Herstellen undo der 
Benutzung der Farben und die hOhere Einsicht der Arbeitgeber und 
-nehmer /l.uch eine wichtige Rolle spielt, durfte kaum zu bestreiten sein. 

Selbstverstandlich sind nach wie vor Bleifarben gefahrlich, aber 
dauernde gewissenhafte Sorgfalt verII1ag die Gefahr sehr stark einzu
schranken. Die Frage, inwieweit Bleifarbenanstriche durch andere blei
freie gleichwertig ersetzt werden konnen, bedarf weiterer streng ob
jektiver Prufung, sie steht auBerhalb des Rahmens dieser Arbeit. 

Einige Hauptergebnisse der Arbeit. 
1. Die genaue z. T. wiederholte Besichtigung der 21 BleiweiB-, 

Mennige- und einig.er Bleichromatfabriken zeigte wenig grundsatzliche 
Mangel in Anlage und Betrieb. Trotzdem kommt es namentlich im 
Zusammenhang mit Versehen, Unfallen und Wiederherstellungsarbeiten 
nicht selten zu recht unerwunschten Vorkommnissen: Austritt von 
bleihaltigem Staub und dergleichen. Es wird die Richtigkeit dieses 
Standpunktes durch eingehende Mitteilungen erhartet. S. 1-15. 

2. Die Giftigkeit von Mennige wird bis auf weitereR der von Blei
weiB gleichgesetzt, Mennigfabriken sind technisch etwas schwieriger 
zu sanieren als BleiweiBfabriken. Bleichromat wird in der Technik 
oft fur ungefahrIich gehalten, es vermag aber in der Technik und im 
Tierversuch giftig zu wirken, es muB also ala Fabrikgift - von viel
leicht etwas geringerer Giftigkeit als BleiweiB - betrachtet werden. 
S.15-18. 

3. Der Bleigehalt pro 1 cbm Fabrikluft ist in 12 Analysen zu 
0,3-3,8 bestimmt. .Ahnliche Zahlen geben einige Respiratorunter
suchungen. S.22. 

4. Auf 1 Quadratmeter }j'lache schlagt sich in Mennig- und Blei
weiBfabriken pro Stunde im gunstigsten FaIle 0 - 5 mg Blei nieder, 
Werte bis 10 mg erscheinen noch als gut, 20 als befriedigend, 40-
60 erscheinen als oberste Grenze der Zulassigkeit, es sind Werte bis 
300 mg pro Stunde gefunden unter besonderen Umstanden. Es sind 
nur Luftniederschlage, nicht zufallig auffallende KIumpchen zu rechnen. 
S.19. 

5. Die Bleiaufnahme in den Fabriken laBt sich in gunstigen Fallen 
auf 0 - 2, in ungiinstigen auf 5 -10 mg pro Tag und Arbeiter an
nehmen, bei Storungen vorubergehend mehr. S. 22. 

6. Fur die Bekii.mpfung der Bleigefahr ist das wichtigste die direkte 
und indirekte Staubbekampfung und die verstandige Lebensfiihrung 
des Arbeiter&; Einsicht und Wille des Arbeiters mussen die Durch-
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fUhrung einer straffen Disziplin fordern. Sauberkeit von Mensch, Arbeits
raum und Kleidung ist notig. Respiiatoren sollen nur voriibergehend 
namentlich bei Reparaturen getragen werden miissen. S. 26 - 32. 

7. Arbeitswechsel ist wertvoll, Arbeiterwechsel nur soweit zu emp
fehlen, ala er zum Ersatz ungeeigneter (sorgloser und besonders emp
findlicher) Arbeiter notig wird. Die Arbeiterzahl ist heute im Durch
schnitt 2,3 mal so groB als die Vollarbeiterzahl, in manchen Fabriken 
4 mal, in anderen - meist gut abschneidenden - nur 1-2 mal so 
groB. Diese letzte Zahl stimmt etwa auch fUr die ZinkweiBarbeiter 
und die wenig mit Blei beschaftigten Fabrikhandwerker. S.32. Mancherlei 
spicht fiir relative Bleiimmunitat einzelner Arbeiter. S. 34. 

8. Die eigenen Untersuchungen von 2 Jahren iiber das Befinden 
der Bleifarbenarbeiter mit den verschiedensten Methoden sind nicht in 
wenigen Satzen wiederzugeben. S. 35-57. 

9. Ich empfehle bei dem Arbeiter als Bleifehler anzusehen: 
Granulierte Erythrozythen 250 oder mehr auf 1 Million, 
Bleisaum, 
Hamoglobin nach Talquist unter 80, 
Blutdruck hoher als 100 + Lebensalter, 
EiweiBgehalt, wenn auch nur in Spuren, 
Handschwache: Unfahigkeit der Hand mehr als 30° iiber die 

Horizontale zu erheben. 

Rechnet man die Arbeiter mit 
o oder 1 Fehler als normal, 
2 Fehler als leicht verdachtig, 
3 - 5 Fehler als stii,rker verdachtig z. T. leicht krank, 
so findet man \1/2 der Arbeiter unverdachtig einer Bleischadigung, 

etwa l/S der Arbeiter leicht verdachtig, 
1/6 der Arbeiter starker verdachtig, z. T. leicht krank. 

Unter den Einfehlerigen dominieren die Granulatrager, Bleisaum und 
Blutarmut sind viel seltener S. 59. Unter den Zweifehlerigen machen 
Granula + Saum, den groBten Teil aus, dann folgen Granula + Hamo
globinmangel, dann SaUI;n + Hamoglobinmangel. Von den Bleisaum
tragern sind 18% (14%) keine Granulatrager. S. 60. Unter den 3 Fehle
rigen haben 89% (94%) Granula, 75% (66%) hat die Kombination 
Granula + Saum + Hamoglobinmangel. (Naheres S.61). 

10. Ausfiihrliche Diskussion der Zusammenhange von Lebensalter 
und Bleiarbeitsjahren mit den einzelnen Fehlern und ihren Kom
binationen ergibt mancherlei interessante Resultate, vgl. Text S. 64~ 72. 
Granulatrager haben z. B. vielmehr Febler als Granulafreie. 

11. Eine iiberstandene Bleierkrankung erscheint fiir gewohnlich 
bei V orsicht kein direktes Hindernis fUr weitere Bleiarbeit. Beginnende 
Bleivergiftung ist fast stets heilbar, immerhin sind bleikrank gewesene 
Arbeiter meist reicher an Bleisymptomen. S. 75. 

12. Bei der laufenden Untersuchung der Bleiarbeiter sollen nament
Hch die jiingeren und noch nicht mit dem BIei vertrauten beobachtet, 
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beeinfluBt, beraten werden. Altere Bleiarbeiter sollen nur im Notfall 
aus den Betrieben genommen werden. S. 76. 

13. Auffallende Unterschiede im Aussehen nackter Bleifarbenarbeiter 
und anderer Arbeiter bestehen nicht. S. 78. 

14. Die Krankenstatistik der Bleifarbenfabriken (S. 78 bis SchIuB) 
ergibt fiir 1919-1921 fUr I Vollarbeiter: 

fUr die eigentlichen Bleiarbeiter 
fiir die mit Blei wenig beschaf-· 

tigten Handwerker der BIei
farbenfabriken . 

fiir die an die Bleifarbenfab
riken angegliederten Zink
weiBfabriken . 

AIle Arbeiter der Leipziger Kran
kenkasse . 

Krankheitstage 
14,4 

7,4 

8,4 

8,6 

Bleikrankhllitstage 
1,1 

0,05 

o 

o 
15. Es wird gezeigt, daB die Bleiarbeiter eine maBige Vermehrung 

der Unfalle und Lungenkrankheiten zeigen, daB ihre vermehrten Krank
heitstage aber namentlich auf Darm- und Magenkrankheiten kommen. 
Wahrend die iibrigen Vergleichsarbeiter etwa I solchen Krankheitstag 
haben, sind bei den Bleiarbeitern 3,6 vorhanden. Es erscheint billig, 
die 3,6 - I = 2,6 noch als wahrscheinlich groBenteils auf Blei zu be
ziehende Tage zu rechnen. 

16. Hat der Durchschnitt der Bleifarbenfabriken eine Morbiditat, die 
sich der der starkst belasteten Berufe (c. 15) (insbesondere Baugewerbe 
mit vielen ungelernten Arbeitern Un fallen und Erkaltungen) nahert, so 
sind einzelne Bleifarbenbetriebe 3 Jahre hindurch mit niederen Zahlen 
(7 -8) da, die dem Durchschnitt alIer Arbeiter iiberhaupt entsprechen. 
Andere Betriebe mit 25-30 Krankheitstagen und hohen Magen-Darm
krankheitsziffern schein en noch recht verbesserungsfahig zu sein und 
sind weiter zu studieren. - Weiteres im Text. 

17. Die Beurteilung der Fabriken nach meinen Fehlerklassen und 
gleichzeitig nach den Resultaten der Krankheitstagestatistik stimmt 
meist recht gut. 

18. Die deutschen Bleifabriken sind demnach zur Zeit von Arbeitern 
betrieben, deren Gesundheitsverhaltnisse in Anbetracht ihrer taglichen 
Beschaftigung mit einem der starksten Fabrikgifte befriedigend ge
nannt werden kann. Geschieht das, was geschehen muB vom Arbeit
geber und Arbeitnehmer gewissenhaft, so ist es sehr wahrscheinlich, 
daB sich die Verhaltnisse noch in den mancher Werke verbessern und 
dann den en der giinstigst arbeitenden Werke nahern. Es lassen sich 
tatsachlich fast gefahrlos Bleifarben herstelIen. S. 88. 

19. 1m Malerbetrieb gibt es nach Stichproben teils wegen vorsich
tigerer Arbeit, teils wegen geringer Verwendung von Bleifarben zur Zeit 
nur ganz wenig Bleiverdachtige. S. 98. 
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