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Verfasser war zehn Jahre lang in der Forschung iiber die 
Wirlc~~ng von Luftverunreinigungen tatig und hat von 1955 
bis 1965 zahlreiche Untersuchungen und Gutachten iiber 
Imrnissionsschaden ausgefiihrt, wobei zumeist die Einwir- 
lcung von Abgasen auf Walder im Vordergrund stand. Abgase 
verursachen belcanntlich die verheerendsten Schaden der 
Luftverunreinigung. Mehrfach mugten jedoch auch Vegeta- 
tionsschaden diagnostiziert, klassifiziert und bewertet werden, 
die durch Staube aus Schwermetallhiitten oder -verarbei- 
tungsstatten bewirkt wurden. Welch enorme Mengen Staub 
und Abgase von solchen Anlagen in die Luft ausgestoi3en 
werden konnen, mag schon Abbildung 1 ahnen lassen. 

Nach Ueckermann und Spiecker h d e t  sich die Kreuzlahme 
beim Rotwild vornehmlich in der Nordwest-Eifel, im Flamers- 
dorfer Wald, im Forstamt Wesel und im Harz, lcommt sonst 
jedoch irn Bundesgebiet kaum vor. Ich mochte dazu feststellen, 
dai3 diese Schwerpunktverteilung geilau dem gemeinsamen 
Vorkommen von Bleihiitten und Rotwild in der Bundesre- 
publik entspricht. Sie nimmt daher den Immissionsokolo- 
gen nicht wunder. 

In der Nordwest-Eifel liegen die grogen Zink- und Bleihiit- 
ten von Stolberg den besonders betroffenen Forstamtern We- 
nau und Hiirtgen westlich vorgelagert. In der Nahe des Fla- 
mersdorfer Waldes befjnden sich die schon in der Romerzeit 
abgebauten Bleivorlcommen und Aufbereitungsanlagen von 





Beeren der Eberesche mit adiegendem Metdstaub aufnah- 
men, gingen in Scharen ein. Beachtenswerte E~gebnisse ein- 
gehender Untersuchungen iiber die Ursachen des Viehsterbens 
in der Nachbarschaft einer Kupferhiitte bei Niedermarsberg 
(Sauerland) 1938139 veroffentlichten Jotten, M ~ ~ w y c k  und Rep- 
loh im Arrrhiv filr Hypiene und Bakteriolonie 1940. 

In der bewaldet4-umgebung einer ~feihiitte, in der ich awe- 59~II78q f x JSW% f , - <  t 
Bodfi&IC15nW% 1475~2' y q d = '  -??g9%2 1955 bis 1957 eingehende Untersuchungen durchzufiihren 
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hatte, waren Boden, Bodenpflanzen und Baume jeweils nach 
einer Aufeinanderfolge von meheren trockenen Tagen bis Abb. 2: GelihdeproJil der Na&bms&aft einer Bleihiitte mit -: 
zwei Kilometer weit mit einem schon optisrh dem bloi3en Untersu&ungsdaten iiber den na& Entfemung abgestuften s' 
Auge erkennbaren grauen Staubbelag iiberzogen. Naturgemu Gehalt von Buchenbllittern an Sulfaten und Bodenproben 
sedimentiert der Staub no& in vie1 weitere Entfemung als an Blei. Photo und Zeichnung vom Verfasser 



optisch sichtbar 1st. Er erwies sich bei den chemischen h a -  
lysen in der Hauptsache aIs Bleioxyd. In 100 g Waldboden- 
proben fanden sich mit der Entfernung von der Hatte ab- 
gestuft folgende Bleianteile: in I40 m Entfernung 1615 mg 
Pb, in 320 m Entfernung 1415 mg Pb, in 1030 m Entfemung 
149 mg Pb. 

Wie der Gelandesdnitt der Abbildmg 2 verinschaulicht, 
ist an der starken Verminderung der Ablagerung mit der p:.$ 
Entfemung in diesem Falle die ,,filternde" Wbk-g der Wald- 
bestiinde beteiligt. In 100 g Schmutzprobe ans' der D a m e  
eines Forsthauses fanden sich sogar 8740 mg Blei; das ist - ''>@iY 
ein weit hoherer Gehalt als in dem Bleierz vorhanden i$t. ; -2; 

Nach solchen analptischen Ergebnissen konnten keine Zwei- 
fel mehr bestehen, da13 die Hauptwsache der Haustierver- 
luste von u. a. iiber zwei Dutzend Kiihen und Schafen auf 
rnehreren bis 3 km entfernt liegenden Bauernhofen eine 
Aufnahme von Blei war, das auf @e eingezaunten Weiden 
und Wiesen sedimentiert und beim Grasen der Tiere in den I 
Verdauungstrakt aufgenommen wird. Diese Tatsache ist auch 
im besprochenen Fall spaterhin durch veterinLr3rztliche Un- 
tersuchungen bestatigt worden. . , ,  

RegeIm'iig fanden sich signifikant iiberhohte Bleigehalte in 
den Lebern der verendeten Tiere. Auf Atiologie, Sympto- 
matik, Diagnose, Therapie und Prophylaxe der Bleivergif- 
mng soll Bier nicht eingegangen werden. Eine gute Zusammen- 
fassung darirber bringt Roemmele in ,Das Problem der Blei- 
vergiftung bei Mensch und TierN, Tiereztliche Rundschau 
1950, S. 109J114, Ubrigens haben sich Pferde und Schweine re- 

I tativ wegiger d w g  gegen Bleivergiftung erwiesen als Schafe 
; w d  Kiihe. Dies mqg ds Hinweis fiir die Anf-dligkeit der 

Widarten von Interwe sein, 
Im DienstgehDft eines Fmstw&es, d d s  nur 50 m von i. ,id 

der aul3eren Umfass-smauer der Bleihiitte gelegen, habe 
id eine Woche lang gewohnt und dabei Gelegdei t  gehabt, 
die Folgen der Inlrorporation von Bleistaub bei einigen Haus- 
tieren eingehend zu verfoIgen. Dem Forstwart waren innerhall, . !. . 'L- 
von m e i  Jahren vier Jagdhunde, sieben Katzen und 30 Haus- '*:' 
kaninchen eingegangen. Die Leidenseit dieser Tiere war 
von qualvollen krampfartigen Erscheinnngen be$eit.et. 

Die Kaninchen starben, obwohl das Wen verabreichte Fut- 
ter gut gewaschen wurde. Die JagcIhun.de waten nach mei. 
nen Beobachtungen so anfallig, weil -die Hunde bekannt- 
lich die Gewohnheit haben, aus Regenpfiitzep Wssser m schop- 
fen. Immer nach griii3eren Regenfaen, die in der N h e  der 
Hiitte Bleistaub von den Baumen abwaschen, aus der Luft nie- ,, 
derschlagen oder auch am Boden lljsen, traten die Vergiftmgs- I:, 

kr2mpfe bei den Jagdhunden auf. Eine typische Reaktion war ['-; 
das auch bei der K r e u z l h e  des Rotwildes beobachtete Weit- y4 
spreizen der Hinterlaufe sowie fortlaufende Drehuagen der ;k , . 
Jagdhunde um sich selbst. Typisch war weiterhin eine aus- 
gesprochene Abneigung fur ein weiches Lager. Die bleiver- t' '''4 
gifteten Jagdhunde suchten sichtbar nach harten Fliichen, stie- 
i3en sich fortlaufend an Mauern und Kanten, Mobeln und Me- 
talWachen und jaulten erbamlich. 

Die Hauskatzen hilzierten sich nach meinen Beobachtun- 
gen vomehmlirb abet die Miuse, da deren Balg beim Kriechen 
fiber den Boden besonders std-rk mit Bleistaub angereichert 
wird. Einem &&chert GefArdungsgrad waren in der N i e  
der Bleihiitte vermutlich auch Fiichse, Wiesel nnd anderes 
Raubwild sowie Greifvogel ausgesetzt. Sie allerdings haben 
bessere MSglidkeiten als Haustiere, ddas gef8lmlich.e Areal 
zu meiden. 

Auf Grund dieser ~ntersuchungser&bniase und gleichlau- 
fender Erfahrungen an anderen SchwerrnetaJlbiitten bin id 
fest davon iiberzeugt, dai3 die K f e u z l h e  in Deutschland zur 
Hauptsache durch toxisihe Schwermetdst5ube, insbesondere 
Blei-Staub, verursacht wird.Jd vermute, d d  die aus Raumen, 
wo keine solchen Gefahrenquellen vorhanden sind, berich- 
teten seltenen Erkrankungsfidlle keine Beuzlhef i i l le  in 
diesem S h e  sind, sondern auf spezielle Vergdtungen dm& 
ganz ausgefallene Ereignisse, vielleicht sogar auf andere Ver- 
letzungen oder Irrtiimer in der Beobachtung zuriickgehen. 

Besonders bezeichnend fiir den engen Zusammenhang des 
Kreudiihme-Auftrete mit der industriellen Produktion ist 
die hochintsressante und fur den Immissionsijkolo~ kei- 



neswegs iiberraschende Peststellung von Ueckermann und 
Spiecker, daB das zeitlich gehaufte Auftreten der K r e u z l h e  
beim Rotwild yon 1935 bis 1942 und dann wieder ab I956 re- 
gistriert wurde, warend es zwischen 1943 und 1955 kaum zu 
beobachten war. Dies korrespondiert genau mit der unserer 
Generation so gut bekannten Folge von ,,ErzeugungsschlachtN 
Autarlziebestrebungen im sogenannten Dritten Reidr, der 
Endlzriegs- und Nachkriegsbaisse der industriellen Produktion 
in Deutschland infolge Bombenkrieg, Niederlage und Demon- 
tage der Industrie und schliel3lich dem Beginn des ,,Wirtschafts- 
wunders" danach ab 1956. Die gleiche Periodizitat im Gesund- 
heitszustand von Lebewesen habe id bei Zuwachsuntersu- 
chungen an Waldbaurnen in der NZhe grol3er Industriewerke, 
die ,,Rauchschaden" verursachten, immer wieder gefunden und 
mehrfach in  der Fachliteratur dariiber berichtet. 

Leider babe ich bisher Izeine Gelegenheit gehabt, systemati- 
sche Untersuchungen iiber den Zusammenhang zwischen Blei- 
staubsedimentation und Landschaftsgesundheit aufzunehmen. 
Solche seien jedoch den jagdwissenschaftliden Forschungsin- 
stituten zur weiteren Klarung der Kreuzl2hme-Erscheinungen 
dringend anempfohlen. 


