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jetdjnet, ba biefe 9Irten roeber reiben, noch iljrer ©erauS»
beforberung auS ben Sungen Sßiberftanb entgegenfetjen.
SfietjDOÜet roirft bet ©taub con ©olz, ©orn, Knodfjen,
©tfenbeln, Kofße unb ®ipS. Sireît fchâbtgenbe ©taub»
arten finb Sumpetr», ©aar», gifdljbein» unb @cf)ilbpatt»
fiaub, not aüem abet Sie Klefelftaub enthaltenben ©taub»
arten, ju benen ©anbfteht», ©ranit», ©chtefer», Son» unb
^orjellanflaub jaulen.

Selm aSot^anbenfein non Kohle im ©taub färbt fidf)
bie Sunge fdjrcatj; roirb ©djleifftaub eingeatmet, fo tritt
etne jtegelrote gärbung bcr Sunge ein. Mineralftaub
erzeugt bie Kiefetlungenfrantbeit, bie au^ als 9llumtHofiS
ber Sange bezeichnet roirb, roäfyrenb bie ©inatmung non
SöaumrooUenßanb (Snfyünbungen ber Sunge bewirft, bie

in ga^freifen als SBaumrooUenlunge bejel^net roirb*
9lußerbem äußert ftcîj bie SBitfung beS eingeatmeten
©taubes auch in djtonifcfien Sron^ialtatarr^en, bie bei

gortbauer ber fi^abttc^en ©inroirfung auch an gäüenfität
zunehmen unb Rhroächenb auf baS Qnbioibuum einroirfen.

93et bcr (SijalicojtS tritt unter ©t^merjen im Kehl-
topf unb Sungen ein quäienber ©ufien auf unb alle
geilen beS djronifd^en SronchialfatarrheS finb oothan»
ben. Kommt eS aber jur ©taubablagerung in ben
Sungen, fo entftetjen ®ntjänbungen, bie" fchlteßlich zur
©eroebSoerbicfung unb bamit zur Knotenbiibung führen.

Obwohl bie afute Sungenentjünbung burdt) ©taub»
einatmung nidjf entfielt, fo fann Doch ilfte ©ntftehung
buret) biè, buref) bie ©taubeinatmung erzeugten Sftetz'

juftänbe begünftigt werben. ©ei gortbauer ber t$ro»
nifcf)en Katarrhe, bei 93efcf)ränfung ber Suftiocge burdE)

SSetfSfé Heiner Qroetgäfte unb einer baib größeren,
balb îtetneren ïtnjatjt oon Sungenjeüen muff im roeiteren

Söetlaufe ißneumonofoniofe ©mphpfem unb bamit Stern»

not entfielen, ©äuftg roieber^olen fleh bann auch bie

Sungenenijünbungen, beren golgen bann ber baoon be

troffene unterliegt.
$m pd^fien ©rabe gefährlich roirb bie ©taubein»

atmung, roenn fiel) mit ber mecpnifdfien ©taubetnatmung
eine chemifche SSirfung oerblnbet, rote baS j. 53. beim
23etmahlen oon SpmaSfdfjlacfe ber gall ift, welche neben

pboSppr» unb îiefelfauren SBerblnbungen ca. 50 % 9©-
fait enthält; bie ©tnatmung beS KalfS foil bte oft be»

obacfjteten afuten, bösartigen unb oft löblichen Sungen»
entjönbungen preorrufen.

^Bewirft nun bie ©taubetnatmung bireït feine Sungen»
enfjünbung, fo fc^afft fie boef) bie ißorbebingung zur
3nfeïtion, ben Sungenfatarcf) unb bei bem noch baju
erblich belafteten Srbeiter bie Sufnafjme oon Subetfel»
bajillen mit größter Setd^tigfeit, ba er mit Subetfulofen
otelfadj jufammenarbeitet unb jufammen roohnt unb oft
nicht bie nötige 9lufmerffamfeit zur93efetligung beS bte über»

tragung oermittelnben SungenauSromfS oerroenbet roirb.
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SaS gufammenfaUen »on Suberfulofe unb ißtieumo»

foniofe ift baher fe!>\: begreiflich unb ift bah« t"
mit ©taubeniroicJelung arbeitenben berufen bie ©terb»

lichfeit an ©c^roinbjuc^t boppelt fo grofj, als in ftaub*

freien berufen. Um Siefen lülängeln auS bem SBege J«

geben, mujj ber ©taub entfernt roerben, ober bie m

folder Suft befestigten Arbeiter bur^ geeignete $pr*
ridjtungen anberroeit gef'cfjütjt roerben. Éîan fudEjt baljer
in mannen iberufen bk Arbeiter bittreh eng «n
Sösper aTifd^lle^enbe Hleiber unb baS $ragen oon iRefpt'

ratoren oor ©taub ju fcl^ö^en, ober roaS bem nod^ »oï'
Sujie^n ift, man fuc|t ben ©taub unmittelbar an feinet
GimtftefptngSfMe abzufangen unb tn geft^loffeneri
burcl) einen ©ïbauftor abjufäugen unb tnS grete ju g«'

leiten ober, falls eS fleh um etne roettere Sßerroer»

tung beS ©taubeS bmibelt, in ju btefem ange*

legten ©taubfammelfteUen ec. abjufiifjren.
3n ber i>olj oerarbeitenben ffnbuftrie finb hierauf

bezügliche @inridE)tungen burch bte tn jahltetchen @rof?'

betrieben fic| ootfinbenben ©taub» unb ©päneab*
faugungSanlagen befannt, mit benen ben barin

befestigten Slrbeitern etn ftaubfreteS Arbeiten in reiner
gejunber Suft geroäbrletftet unb bamit ben beseitigen
bpgtentfd|en Slnforberungen in oollem Maße ©enüge ge*

leiftet rotrb.
3u roünfdhen bletbt nur, baß audf) weniger große S3e»

trtebe jicï) im Qntereffe ißrer SlrbeiterfSt mit folc^en
©inrichtungen oerfehen möchten. („®er Çolzîâufer")

33om C»eij»ert DeS §oljcô. ®te erften Unterfuch*

ungen tn ber ©d^roeiz, bie auch Slnerfennung im 3luS*

lanbe fanben, h<ü ber ehemalige ißrofsffor für
roirtfdhaften am ifiolptechmfum unb frühere thurgauifdfje
HantonSforfimeifter f). Kopp burdfgefühst. 3m aiuftrage
beS aargauifchen DberforftamteS nahm Sr. 91. Such'
fdhrnib, ^rofeffor an ber KantonSfSe tn 9larau, in ben-

fahren 1888—1889 ebenfalls Unterfuchungen oor unb

prüfte etne SReihe oon Holzarten auf ihren Çeizmert,
roobei foroohl baS S3olumen als auch baS ©eroicht be»

rüdfuhtigt rourbe. îuchfdhmib fanb für bte na^genannten
Pötzer tn lufttro(Jenem ßuftanbe folgenbe mittlere #elr
roerte, in SSärmeetnheiten ober Kalorien auSgebrücft, pe»

Kubifbezimeter : Sannenholz 1698, 9lhomhoIz 1854,
fföhrenholz 2072, »itfenholz 2133, ©ichenholz 2207,
©fcf)enbolz 2290, iRotbuchenholz 2413 unb $agenbu<hen»
holz 2427. Ser mittlere Çetzroert per Kilo ift: Sannen
3227, 9lborn 3142, göhren 3571, Söirfen 3349, ©tchen

3139, ©Rhen 3070, »totbuchen 3204, ©agenbuchen 3136.
©letdhe ©eroichtSmengen oerfchiebener ©olzarten lieferten
fomit bei gleichem SrocJnungSgrabe nahezu gletche SBärm«*

mengen: Sie ©etjnoerte ber einzelnen ©olzarten bet

gleichem 93olumen unb gleichem StocJnungSgrab — ber»

jenige ber Stotbuche auf 100 angefeßt — ftufen fidh mte

folgt ab : ©agenbuche 103, Suche 100, ©fd^e 98, 9lh»*"
96, ©iche 94, Ulme 94, Sirfe 90, Särdhe 80, ©d&marz*
tiefer 78, gichte 73, Sanne 71, Slnbe 68. Mit 5Kücfftcf)t

auf bte immer oerfd)tebenen SrodfnungSgrabe fönnen
btefe Qnhlen nicht In jebem galle 9lnfpru<h auf abfolut®

©enauigfeit erheben, ße geben aber bodfj genügenb 9ln»

haltSpunfte, um beim ©Infauf bte oft ftarfen ißtetSbiff^
renzen beurteilen unb einigermaßen richtig etnfehäßen Z"

fönnen. ^e nach ©olzart unb Qualität oermag etn ©kt
luftirocfeneS ^Brennholz 2—3 ©ter Sorf ober 'Vu—V» f
Kohle mittlerer Qualität ober unter 93erüctßdhtigung, bap

ber ©etzroert bei geroöhnlicher Ofen» unb ©erbfeuerunp
nur zu 20—30"/o, auf ©aSherben bagegen zu 50—60 /«

ausgenutzt roerben fann, 120—190 m® @aS zu erfc^"'
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zeichnet, da diese Arten weder reizen, noch ihrer Heraus-
besörderung aus den Lungen Widerstand entgegensetzen.

Reizvoller wirkt der Staub von Holz, Horn, Knochen,
Elfenbein, Kohle und Gips. Direkt schädigende Staub-
arten sind Lumper-, Haar-, Fischbein- und Schildpatt-
staub, vor allem aber die Kieseistaub enthaltenden Staub-
arten, zu denen Sandstein-, Granit-, Schiefer-, Ton- und
Porzellanstaub zählen.

Beim Vorhandensein von Kohle im Staub färbt sich

die Lunge schwarz; wird Schleifstaub eingeatmet, so tritt
eine ziegelrote Färbung der Lunge ein. Mineralstaub
erzeugt die Kiesellungenkrankheit, die auch als Aluminosis
der Lunge bezeichnet wird, während die Einatmung von
Baumwollenstaub Entzündungen der Lunge bewirkt, die

in Fachkreisen als Baumwollenlunge bezeichnet wird."
Außerdem äußert sich die Wirkung des eingeatmeten
Staubes auch in chronischen Bronchialkatarrhen, die bei

Fortdauer der schädlichen Einwirkung auch an Intensität
zunehmen und schwächend auf das Individuum einwirken.

Bei der Chalicosis tritt unter Schmerzen im Kehl-
köpf und Lungen ein quälender Husten auf und alle
Zeichen des chronischen Bronchialkatarrhes sind vorhan-
den. Kommt es aber zur Staubablagerung in den

Lungen, so entstehen Entzündungen, die schließlich zur
Gewebsverdickung und damit zur Knotenbildung führen.

Obwohl die akute Lungenentzündung durch Staub-
einatmung nicht entsteht, so kann doch ihre Entstehung
durch die, durch die Staubeinatmung erzeugten Reiz-
zustünde begünstigt werden. Bei Fortdauer der chro-
ntschen Katarrhe, bei Beschränkung der Luftwege durch
Verschluß kleiner Zweigäfte und einer bald größeren,
bald kleineren Anzahl von Lungenzellen muß im wetteren
Verlaufe Pneumonokoniose Emphysem und damit Atem-
not entstehen. Häusig wiederholen sich dann auch die

Lungenentzündungen, deren Folgen dann der davon be

troffene unterliegt.
Im höchsten Grade gefährlich wird die Staubein-

atmung, wenn sich mit der mechanischen Staubetnatmung
eine chemische Wirkung verbindet, wie das z. B. beim
Vermahlen von Thomasschlacke der Fall ist, welche neben

phosphor- und kieselsauren Verbindungen ca. 50°/« Atz
kalk enthält; die Einatmung des Kalks soll die oft be-

obachteten akuten, bösartigen und oft tödlichen Lungen-
entzündungen hervorrufen.

Bewirkt nun die Staubeinatmung direkt keine Lungen-
entzündung, so schafft sie doch die Vorbedingung zur
Infektion, den Lungenkatarrh und bei dem noch dazu
erblich belasteten Arbeiter die Aufnahme von Tuberkel-
bazillen mit größter Leichtigkeit, da er mit Tuberkulosen
vielfach zusammenarbeitet und zusammen wohnt und oft
nicht die nötige Aufmerksamkeit zur Beseitigung des die über-
tragung vermittelnden Lungenauswurss verwendet wird.
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Das Zusammenfallen von Tuberkulose und Pueumo-
koniose ist daher sehr begreiflich unk ist daher in den

mit Staubentwickelung arbeitenden Berufen die Sterb-

lichkeit an Schwindsucht doppelt so groß, als in staub-

freien Berufen. Um diesen Mängeln aus dem Wege zu

gehen, muß der Staub entfernt werden, oder die in

solcher Luft beschäftigten Arbeiter durch geeignete Vpr-
Achtungen anderweit geschützt werden. Man sucht daher

in manchen Berufen die Arbeiter durch eng an den

Köiper anschließende Kleider und das Tragen von Respl-

ratoren vor Staub zu schützen, oder was dem noch vor-

zuziehn ist, man sucht den Staub unmittelbar an seiner

Entstehungsstelle abzufangen und in geschlossenen Röhren
durch einen Exhaustor abzusaugen und ins Freie zu ge-

leiten oder, falls es sich noch um eine weitere Verwer-
tung des Staubes handelt, in zu diesem Zwecke ange-

legten Staubsammelstellen ec. abzuführen.
In der Holz verarbeitenden Industrie sind hierauf

bezügliche Einrichtungen durch die in zahlreichen Groß-
betrieben sich vorfindenden Staub- und Späneab-
saugungsanlagen bekannt, mit denen den darin

beschäftigten Arbeitern ein staubfreies Arbeiten in reiner
gesunder Luft gewährleistet und damit den verzeitigen
hygienischen Anforderungen in vollem Maße Genüge ge-

leistet wird.
Zu wünschen bleibt nur, daß auch weniger große Be-

triebe sich im Interesse ihrer Arbeiterschaft mit solchen

Einrichtungen versehen möchten. („Der Holzkäufer")

Vom Heizwert VeS Holzes. Die ersten Untersuch-

ungen in der Schweiz, die auch Anerkennung im Aus-
lande fanden, hat der ehemalige Prost ssor für Forst-
wirtschaften am Polytechnikum und frühere thurgauische
Kantonsforstmeister I. Kopp durchgeführt. Im Auftrage
des aargauischen Oberforstamtes nahm Dr. A. Tuch-
schmid, Professor an der Kantonsschule in Aarau, in den

Jahren 1888—1889 ebenfalls Untersuchungen vor und

prüfte eine Reihe von Holzarten auf ihren Heizwert,
wobei sowohl das Volumen als auch das Gewicht be-

rücksichtigt wurde. Tuchschmid fand für die nachgenannten
Hölzer in lufttrockenem Zustande folgende mittlere Heiz-
werte, in Wärmeeinheiten oder Kalorien ausgedrückt, per
Kubikdezimeter: Tannenholz 1698, Ahornholz 1854,
Föhrenholz 2072, Birkenholz 2133, Eichenholz 2207,
Eschenholz 2290, Rotbuchenholz 2413 und Hagenbuchen-
holz 2427. Der mittlere Hetzwert per Kilo ist: Tannen
3227, Ahorn 3142, Föhren 3571. Birken 3349, Eichen
3139. Eschen 3070. Rotbuchen 3204, Hagenbuchen 3136.
Gleiche Gewichtsmengen verschiedener Holzarten lieferten
somit bei gleichem Trocknungsgrade nahezu gleiche Wärme-
mengen: Die Heizwerte der einzelnen Holzarten bel

gleichem Volumen und gleichem Trocknungsgrad — der-

jenige der Rotbuche auf 100 angesetzt — stufen sich wie

folgt ab: Hagenbuche 103, Buche 100, Esche 98, Ahorn
96. Eiche 94, Ulme 94, Birke 90, Lärche 80, Schwarz-
ktefer 78, Fichte 73, Tanne 71, Linde 68. Mit Rücksicht

auf die immer verschiedenen Trocknungsgrade können

diese Zahlen nicht in jedem Falle Anspruch auf absolute

Genauigkeit erheben, sie geben aber doch genügend An-
Haltspunkte, um beim Eintauf die oft starken Pretsdiffc-
renzen beurteilen und einigermaßen richtig einschätzen zu

können. Je nach Holzart und Qualität vermag ein Ster
lufttrockenes Brennholz 2—3 Ster Torf oder
Kohle mittlerer Qualität oder unter Berücksichtigung, daß

der Heizwert bei gewöhnlicher Ofen- und Herdfeuerung
nur zu 20-30°/°, aus Gasherden dagegen zu 50—60 /»

ausgenutzt werden kann, 120—190 Gas zu ersetzen-
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