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Messung van Formaldehyd 
in der Raumluft 

Zusammenstellung der praktizierten MeBverfahren 

G.SCHLOTER 

Aus dem Trend. den 1,.urtwechsel zwisehen (geheizten) Raumen und 
tier AuDenlllft us Eaffglespargrilnden zunehmend einzuschriinken, 
resultlert elne potendelle Schaditotranreicherun11 in der lnnenraum
haft. Aus der Vlelzabl der dabei mOgllchen Luftverunreinigungen 
wird bier Formaldehyd und dessen Messung nacb den bekannten Me
thoden verglelchend behandelt. Es zeigt slch, daD eine genaue Bestlm
mung besonders sebr geringer Formaldehydkorizentratlonen in ~r 
Luft um und unter 0, 1 ppm nur · mit den pbotonietrischen .Verfahren 
miiglk:h ist. Diese Genauigkeit bleibt auch durch den Elnsatz relativ 
einfacher, besonders ftir Feldmessungen konzipierter Luftprobenah
~Apparaturen im wesentlicben erhalten. Es wird die stets notwen
cUge KaUbrienmg der photometrischen Verfahren behandelt und la 
eiaer Tabelle elne vergleichende Oberslcht ihrer MeDbereiche darge
stellt. 

Im Rabmen der selt einer Reihe von Jabren mit zunehmender Bedeu
tung praktizierten Energleeimparung, losbesondefe bel der Behei
zung voa Wohn-, Arbelts- und sonstlgen Aufenthaltsrliumen, ffir die 
ca. 40 % der Gesamtprimiirenergie aufgewendet werden mu8, wird 
u. a. verstiitkt auf besondere Fugendichtheit der Fenster Wert gelegt. 
Darch ein- oder mebrfache Gummi- oder Kunststotrdichtungen wlrd 
ier nalilrliche Luftwechsel zwischen AuDen- und Innenraum z. T. ri-
1oros nrmindert. Neben der zweifellos erreichbaren Heizenergieein-
sparung in der kalten Jahreszeit werden dadurch aber eine Reihe 
lufthygienischer Nachteile eingehandelt. Mindestens 17 m3 / h Au-
8enluft sincl in Aufenthaltsriiumen pro Person notwendig, um das 
durcb normalen Grundumsatz produzierte Kohlendioxid (C01) in 
der Raumluft la Konzentrationen unter dem hygienischen Grenzwert 
von 0,15 Vol.% zu halten. Denn parallel mit C02 werderi Wasser
.tampf sowie Riech- und sonstige Stoffe (Tabakraucb etc.) von de9 
R1mmlnsaMen cneugt, die zu ~ruchs.- und anderen Beliistlguagen 
filhren. Koblendloxid dlcnt bier wegen der objektlven und leichten 
Me8barkeit als Leitsubstam bei der Beurteilung der ,,Appetitllch
keit" der Raumlaft. 

Bedenklicher als die vom Mensdlen selbst erzeugten Luftverunreint
anngen sind die aus Ball8toffen, Elnrlchtungsgegenstiinden, alL'i Putt• 
und Pftegemltteln usw. m0gllchetwelse emlttier,t~n Schadstoft'e [l]. 
8ej dfcht bis sebr dicht schlleDenden Fenstern -und gleichzeitlger 
Nicbteinhaltung der unbedlngt notwendigen Fensterliiftungszyklen 
kaoodi~ ,Awek:heruaa der o. a. Schad.sloffe Im Raum i u einem hygle· 
ltischen P,pblem werden. 

1. Formaldebyd als Schadstotf 

Aus det sroBen P:tlette der hierbei in Frage kommenden 
Raumluftschadstoffe . soil Fonnaldehyd (HCHO) auf 
Grund seiper ubiquitiiren Anwendung herausgegriffen und 
<lessen Messung in der Raumluft behandelt werden. So-
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wohl iiber die chemischen Eigenschaften, ilber Herstellung, 
Anwendung und mogliche Quellen von HCHO, als auch 
ilber seine Toxikologie gibt der am 1. Oktober. 1984 zu die
sem Thema erschienene gemeinsame Bel'icht von Bundes
gesundheitsamt, Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Um
weltbundesamt [2] erschOpfend A.uskunft. 

Auf zwei filr die Praxis wichtige Grenzkonzentrationen von 
HCHO in der Luft von Aufenthaltsriiumen soil an dieser 
Stelle noch aufmerksam gemacht werden; 1 ppm oder 
1.2 mg HCHO/m3 Luft betragt z. Z. in Deutschland die 
maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Wert) tur 
Fonnaldehyd; d.h., an Arbeitspliitzen, an denen mit der 
Abgabe von Fonnaldehyd aus dem Arbeitsgut oder aus 
anderen Quellen, die in direktem Zusammenhang mit der 
Tatigkeit stehen, gerechnet werden muB, darf die HCHO
Konzentration in der Luft innerhalb 8 Stunden tiiglich be
sagten MAK-Wert betragen. Die restlichen 16 Stunden ei
nes Tages sind als Regenerierungs- und Erholungszeit in 
schadstoffreier Umgebung anzusehen. 0,1 ppm oder 
0,12 mg HCHO pro m3 Luft wurden bereits 1977. als tole
rierbarer Konzentrationswert fiir die Dauerexposition des 
Menschen in Aufenthaltsriiumen aller Art aufgrund einge
hender Beiatungen einer Sachverstiindigengruppe vom 
Bundesgesundheitsamt angesehen. Auf di~en Wert ist be
reits in mehreren Richtlinien iiber den U mgang mit formal
dehydhaltigen bzw. -abgebenden Produkten Bezug genom
men worden. In dem oben zitierten ,,Fonnaldehydbericht" 
[2] heillt es unter ,,Empfehlungen": ,,Aufgrund der ange
]uhrten Gefahrdungen durch Formaldehyd ist die Belastung 
in alien Bereichen so gering wie mog/ich zu ha/ten". Darum 
ist es besonders angezeigt, di.e genaue Messung auch sehr 
kleiner Formaldehydkonzentrationen in der Luft praxisge
rechter, d. h. mit geringem apparativen Au/wand moglich zu 
machen. Die folgenden Ausfilhrungen sollen eine Anleitung " 
dazu geben. 

2. Messung von Formaldehyd In der Luft 

2.1 Forma/dehydmessung mit Prufrohrchen 

Fonnaldehyd-Prilfrohrchen, die fUr versdtiedene MeBbe
reiche angeboten werden, Z; B. [3], erfordern an sich den 
geringsten apparativen Aufwand. Mit einer einhandig be
dienbaren Balgenpumpe wird schubweise (je 100 ml) die zu 
priifende Luft durch ein Glasrohrchen gesaugt, das ein 
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Reagenz auf einer gekornten Triigerschicht enthiilt. Je nach 
HCHO-Gehalt der Luft findet bei der entsprechenden 
Hubzahl eine in Saugrichtung fortschreitende Rosaverfiir
bung der anfangs farblosen Testschicht statt. Leider gestat
tet der Vergleich der verfii.rbten Zone mit der auf das Glas
rohrchen aufgedruckten Skale nur ein Abschiitzen des si
cheren Bereiches, in dem der wahre MeBwert liegt. So ha
ben Vergleichsmessungen ergeben, daB bei der mit einem 
photometrischem Verfahren (VDI 3484, Blatt 1) in einem 
Versuchsraum festgestellten Konzentration von 
0,07 ppm HCHO mit dem Driiger-Priifrohrchen ,,Formal
dehyd 0,2/a" und vorgeschaltetem Aktivierungsrohrchen 
bei 100 HUben nur die Aussage ,,>0,04, aber <0,1 ppm" 
moglich war - besonders bei Beurteilung <lurch verschiede
ne Beobachter. ,,In gleicher Weise konnte bei 0,16 ppm mit 
Priifrohrchen lediglich" >0,1, aber <0,2 ppm'1 abgelesen 
werden. Zahlreiche Vergleichsmessungen bestiitigen die 
zwar angeniihert richtige, aber mit erheblicher Toleranz
breite behaftete Anzeigemoglichkeit. Darum sollten 
HCHO-Priifrohrchen im besonderen fiir orientierende 
Messilngen verwendet werden, In dieserri Zusammenhang 
muB auf die relative Standardabweichung von 20 bis 30 % 
sowie auf die Queremptindlichkeit gegeniiber Acetaldehyd, 
Acrolein u. a. der Formaldehyd-Priifrohrchen aufmerksam 
gemacht werden [3, S. 79], 

2.2 Formaldehydmessung mit dem ,,Formaldemeter" 

Das von der Fa. Lion Laboratories Ltd. gefertigte ,,Formal. 
demeter" -ein handliches Geriit im Format eines Taschen
rechners - gestattet auf Knopfdruck, bei dem eine geringe 
Priifiuftmenge in eine elektrochemische MeBzelle gesaugt 
wird, die Formaldehydkonzentration auf einem 3stelligen 
Display abzulesen. Leider konnen zahlreiche andere orga
nische Stoffe, wie Methanol, Ethanol, Propanol, auch Ta
bakrauch und andere oxydierbare Gase und Dampfe die 
Anzeige verfiilschen, so daB besonders im bier interessie· 
renden. Mel3bereich unter 0,5 ppm - der kleinste anzeigbare 
MeBwert ist 0,1 ppm - mit erheblichen Fehlern gerechnet 
werden mull Der Hersteller gibt an, daB das Geriit im Kon
zentrationsbereich von 0,3 bis 10 ppm besonders genau an
zeigen soil, und daB durch Beachtung der zeitlichen Anzei
geanderung auf die Anwesenheit querempfindlicher Stoffe 
geschlossen werden konne. 

2.3 Gaschromatographische Messung van Formaldehyd 

Die gaschromatographische Auswertung des auf irgendei
nem Triigennaterial gesammelten Formaldehyds ist mit 
wesentlich h6h~rem apparativen Aufwand verbunden als 
die: photometrische Analyse und daher in der Praxis uniib
lich. 

2.4 Photometrische Analysenverfahren 

Die gebriiuchlichsten naBchemischen Analysenverfahren 
mit photometrischer Auswertung [ 4; 5] sind: 

a) Daa Sulfit-Pararosanilin-Verfahren [6; 7] 
b) Das Chromotropsil.ure-Verfahren [8] 
c) Das Aoetylaceto11-Verfahren. 

2.4.1 Probenahme 

Der Verfahrensgang gliedert sich grundsiitzlich in die Pro
benahme vor Ort und die chemisch-analytische Aufberei
tung mit photometrischer Auswertung im Labor. Allein bei 
Verfahren c) ist es iiblich, die photometrische Auswertung 
sogleich am Mel3ort vorzunehmen. 

2.4.1.1 Probenahme mit Passivsammlern 

Um einen Mittelwert der HCHO-Konzentration in der 
Luft iiber 1 bis 2 Tage zu erhalten, ist die Probenahme mit 
sog. Passivsammlern angezeigt [9]. Diese bestehen aus 
7,5 cm langen Silikat- oder Plexiglasrohrchen mit 1,0 cm 
lichtem Durchmesser. In einer der beiden Polyethylenkap
pen, mit denen die Rohrchen verschlossen sind, liegen drei 
nlit Triethanolamin beschichtete Edelstahldrahtnetze. Zurn 
Exponieren wird die den Drahtnetzen gegeniiberliegende 
Kappe abgenommen und das Rohrchen fiir 24 bzw. 48 
Stunden frei aufgestellt. Auf dem Diffusionsweg gelangt 
HCHO aus der zu untersuchenden Luft definiert durch das 
Roh~chen und wird vom Triethanolamin absorbiert. Nach 
dem SchlieBen der Rohrchen sollte die chemische Auswer
tung-iiblicherweise nach den oben genannten Verfahren a) 
oder b) - innerhalb von 2 Tagen vorgenommen werden, da 
spiiter HCHO-Verluste auftreten. 

2.4.1.2 Probenahme mit Gaswaschfiaschen 

Luftprobenahmen iiber etwa eine Stunde (oder auch kiir
zer) erfolgen iiblicher- und praktischerweise durch Gas
waschffaschen mit Fritte, in denen als Absorptionsfliissig
keit fiir die Verfahren a), b) und c1) bidest. Wasser, fiir 
Verfahren c2) bereits ein Gemisch aus Acetylaceton- und 
Ammoniumacetatlosung verwendet wird, siehe 2.4.2.3. 

Um die drei photometrischen Mellverfahren in ihrer Emp
findlichkeit vergleichen zu konnen, wird bier eine standar
disierte, einheitliche Probenahme eingefiihrt: 

100 I der zu untersuchenden Luft werden innerhalb einer 
Stunde durch eine mit 25 ml bidest. Wasser beschickte Frit
ten-Gaswaschfiasche ( 100 ml, Fritte PO) gesaugt. Im Inter
esse der MeBgenauigkeit sollte diese Luftmenge moglichst 
genau eingehalten werden. Die VDI-Richtlinie 3484 [7] 
schreibt darum die Verwendung eines geeichten Gasmen
genzii.hlers oder einer kritischen Diise vor, aus deren Kenn
linie bei entsprechendem U nterdruck der Pumpe und der 
mit Stoppuhr zu messenden Zeit ein genaues Luftvolumen 
resultiert. 

Fiir Messungen in der Praxis (z. B. in Wohnungen, Klassen
riiumen, Krankenzimmern u. a.) kann die Luftmenge aber 
auoh mit einem Schwebekorper-DurchfiuBmesser und ei
ner wesentlich kleineren und entsprechend leichteren Mem
bra11pumpe auf ca. ± 5 % genau eingehalten werden - eine 
Basis, die fiir die meisten Untersuchungen vollig ausrei
chend ist. Eine gelegentliche Oberpriifung der Luftdurch
fiuBmenge mit einem geeichten Laborgasmengenziihler ist 
jedoch angebracht. Die daraus entstandene Probenahme
apparatur ist auf einem 20 cm · 20 cm groBen Grundbrett 



202 gi Gesundheits- lngenieur-H austechnik-Bauphysik- Umwelttechn ik 106 (19 85) Heft 4 

Bild 1. Probenahme - Apparatur fiir Formaldehydmessungen in Luft. 

montiert und- fiir ambulante Messungen in einem entspre
chend angepal3ten Holzkasten geschiitzt - leicht transpor
tierbar (Bild I) . 

Da diese Apparatur der Einfachheit halber keine Bauteile 
fiir die kontinuierliche Trocknung der Luft nach dem Pas
sieren der Gaswaschflasche enthalt, sollten zum Trocken
halten von Pumpe und Durchflul3messer diese zwischen 
den einzelnen Messungen fiir ca. eine halbe Stunde mit 
moglichst trockener Luft durchspiilt werden. Daraufkann 
verzichtet werden, wenn bei den Probenahmen eine Silica
gelpatrone entsprechender Grol3e nach der Waschfiasche 
zwischengeschaltet wird. Im i.ibrigen sind die Gaswaschfia
schen und Fritteneinsatze nach jeder Messung bzw. nach 
einer Reihe von Messungen am gleichen Ort gri.indlich mit 
destilliertem Wasser zu spi.ilen. 

2.4.2 Analysenverfahren 

2.4.2.1 Sulfit-Pararosanilin-Verfahren (a) 

Fi.ir das Sulfit-Pararosanilin-Verfahren sind zwei Reagenz
losungen zu bereiten: 160 mg Pararosanilin werden in 24 ml 
konzentrierter Salzsaure gelost und mit bidest. Wasser auf 
100 ml verdi.innt. Diese Reagenzlosung I ist mehrere Wo
chen haltbar. 50 mg Natriumsulfit, wasserfrei, p .a . werden 
in 50 ml bidest. Wasser gelost. Diese Reagenzlosung II mul3 
taglich neu bereitet werden. Um eine Storung der Messung 
<lurch Schwefeldioxid in der zu untersuchenden Luft zu 
vermeiden, sollte beim Ansetzen der Reagenzlosung II die 
Halfte des bidest. Wassers <lurch eine Tetrachloromercurat
losung folgender Zusammensetzung ersetzt werden: 27,2 g 

Quecksilber (Il)-chlorid und 11 ,7 g Natriumchlorid werden 
in 1000 ml bidest. Wasser gelost. Moglichst bald (max. ei
nige Stunden) nach der in 2.4.1.2 beschriebenen Probenah
me werden 20 ml Absorptionsfliissigkeit (aus der Gas
waschflasche) mit je 2 ml der Reagenzlosungen I und II in 
einem 25 ml-Glaskolbchen gut gemischt und fiir 90 min in 
einem Thermostaten auf 20 °C gehalten. Das gleiche wird 
mit 20 ml bidest. Wasser vorgenommen. Beide Losungen 
haben sich nach der genannten Zeit voll ausgefarbt - als 
Blindlosung die mit dem bidest. Wasser, die andere (Pro
benlosung) entsprechend dem Formaldehydgehalt der un
tersuchten Luft. Mit einem Photometer werden die Extink
tionen E beider Losungen gegen bidest. Wasser bei einer 
Wellenlange von 570 nm bestimmt. Da <lurch den Licht
strahl im Photometer die Losungen erwarmt werden kon
nen und als Folge die Extinktionswerte ansteigen, sollte die 
Ablesung unverziiglich nach dem Einsetzen der Kiivetten 
erfolgen. Je nach Farbsattigung sind dafiir 1 bis 5 cm-Kii
vetten zu verwenden. EProbe minus Eslind nennt den Extink
tionswert, der mit einem nach 2.4.3 zu ermittelnden Faktor 
F multipliziert, die HCHO-Konzentration in der unter
suchten Luft ergibt [10]. 

Bei Konzentrationen iiber etwa 0,3 ppm HCHO wird die 
Farbintensitiit der Probelosung zu groB, um in 1 cm-Ki.ivet
ten noch meilbar zu sein. In diesem Fall mu13 die Absorp
tionslosung vor dem Zugeben der Reagenzien im Verhalt
nis 1 + 1, 1 + 4 oder 1 + 9 mit bidest. Wasser verdiinnt wer
den, was bei der Auswertung entsprechend zu beriicksichti
gen ist. 

2.4.2.2 Chromotropsaure-Verfahren (b) 

Fiir das Chromotropsaure-Verfahren - hier in modifizier
ter, <lurch zahlreiche Vergleichsmessungen mit anderen 
Verfahren bestatigter Form - werden 200 mg Chromotrop
saure-Natriumsalz in 10 ml bidest. Wasser gelost. Diese 
2 %ige ,,Chromotropsaurelosung" (Chr. Los.) ist 2-3 Tage 
haltbar. 2 ml der Absorptionsfliissigkeit werden - auch hier 
moglichst bald nach der Probenahme - mit 0,2 ml der Chr. 
Los. und 3 ml konz. Schwefelsiiure (98 %ig) in einem 25 ml
Glaskolbchen gemischt. Nach der vollen Ausfarbung und 
Abkiihlung (ca. 15 min.) wird mit bidest. Wasser auf 25 ml 
aufgefiillt und wiederum <lurch Schiitteln gut gemischt. Fur 
die Blindprobe werden 2 ml bidest. Wasser statt der 2 ml 
Absorptionsfliissigkeit mit den Reagenzien zusammenge
bracht. Wegen der konz. Schwefelsaure, die im iibrigen aus 
Erfahrung am besten mit einer Dispensette zudosiert wird, 
sollte bei diesem Verfahren besonders vorsichtig hantiert 
werden. Dann wird je nach Farbintensitat mit 1, 2 oder 
5 cm-Kiivetten bei 570 nm gegen die Blindprobe photome
triert. Auch bei diesem Verfahren resultiert die HCHO
Konzentration der untersuchten Luft k aus der ermittelten 
Extinktion und dem gemii13 2.4.3 zu bestimmenden Faktor 
F [10]. 

k= F·E 

Das Chromotropsaure-Verfahren kann in seltenen Fallen 
zur Formaldehydbestimmung ungeeignet werden, wenn 
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Tabe//e I. che haltbar. Fiir Reagenzlosung II sind 

Mef3verfahren Weitgefaf3ter Bereich der mef3baren HCHO-Konzentrationen in Luft 100 g Ammoniumacetat in 250 ml bidest. 
bei Probenahme mit Gaswaschfiaschen gemal3 2.4.1.2 und Verwendung Wasser aufzulosen und auf 500 ml zu ver-
von 

F 1 cm -2) F 

Sulfit- 0,4 0,004ppm 0,2 
Pararosanilin- bis 
Verfahren (a) 0,32ppm 

Chromotropsiiure- 4 0,04ppm 2 
Verfahren (b) bis 

3,2ppm 

Acetylaceton- 2,5 O,D25 ppm 1,3 
Verfahren (c1)

1
) bis 

2,0 ppm 

Acetylaceton- 0,01 ppm 0,5 
Verfahren ( c2) 

1
) bis 

0,8 ppm 

bei 100 1 Luft durch 25 ml bidest. Wasser 
bzw. bei C2 100 1 Luft durch 30 ml Reagenzlosung 
1) Siehe Text 2.4.2.3 

2cm - F 5 cm-KU.vetten 
diinnen. Je 10 ml der Absorptionsfiiissig-
keit aus der Gaswasserfiasche und der 

0,004ppm 0,08 0,003 ppm Reagenzlosungen I und II werden in ei-
bis bis nem 50 ml-Glaskolbchen gut gemischt 
0,16 ppm 0,06ppm 

und 10 min. auf 40°C erwiirmt. Das glei-
O,D2ppm 0,8 0,01 ppm che wird mit 10 ml bidest. Wasser und den 
bis bis Reagenzlosungen I u. II gemacht (Blind-1,6ppm 0,6ppm 

0,013 ppm 0,5 
probe). Nach einer Stunde Abkiihl- und 

0,005 ppm Ausfarbezeit wird die Losung bei 412 nm bis bis 
1,0ppm 0,4 ppm gegen die Blindprobe photometriert. Der 

HCHO-Gehalt der Luft k ist dann k 
0,005 ppm 0,2 0,002 ppm = E · F (F nach 2.4.3) [10]. Diese Verfah-bis bis 
0,4 ppm 0,16 ppm rensweise ist in Tab. 1 als ,,Verfahren c1 " 

bezeichnet. 

Beim Acetylaceton-Verfahren konnen 

2) Fur hohere HCHO-Konzentrationen als die oberen Bereichsgrenzen sind vor dem Zugeben der 
jeweiligen Reagenzlosungen Verdiinnungen anzufertigen, siehe 2.4.2.1 

aber auchje 10 ml bidest. Wasser und Re
agenzlosung I und II vor der Probenahme 
in ·die Gaswaschfiasche gefiillt werden. 
Durch die Verwendung des gesamten ab

die zu untersuchende Luft mit oxidierbaren (bes. organi
schen) Substanzen wie auch mit Tabakrauch stark verun
reinigt ist. Dies wird sofort sichtbar, wenn nach der Zugabe 
der Schwefelsiiure eine gelbe bis braune statt der bei 
HCHO-Anweseoheit charakteristischen rosa bis rot-violet
teo Verfarbung eintritt. In ruesem FaH muJ3 auf eines der 
anderen Verfahren zuriickgegriffen werden. 

Durch praktische E1/ahru11g hat es sich als empfehlenswert 
herausgestellt, zur Orientierung zuniichst mit Verfahren ( b) 
die HCHO-Konzentration zu messen, weil dann mit der rest
lichen, evtl. noch zu verdunnenden Absorptionsflussigkeit 
nach Verfahren (a) kontrolliert werden kann. 

2.4.2.3 Acetylaceton-Verfahren (c 1 und c2) 

Fiir das Acetylaceton -Verfahren werden 2 Reagenzlosuri
gen benotigt: 2 ml Acetylaceton, moglichst frisch destilliert, 
werden mit 100 ml bidest. Wasser geschiittelt und auf 
500 ml verdiinnt. Diese Reagenzlosung I ist etwa eine Wo-

1.3 KalibrierlOsung 

entsprechend : 

HCHO-Luft-
konzentration 

[! kin ppm 

0.1 

" k= 0.42 -E1 

Gemessene 

i.01 
l.01 
D,05 
0,1 
D,1 
0,3 

sorbierten HCHO wird die Empfindlichkeit dabei um den 
Faktor 2,5 erhoht. In Tab. 1 ist dieses als ,, Verfahren c2 " 

bezeichnet. 

An dieser Stelle diirfen die MeJ3apparaturen nicht uner
wiihnt bleiben die mit prinzipiell ahnlicher aber regelba
rer, kontinuierlicher Luft-Probenahme arbeiten, bei denen 
nach vollautomatischer Zudosierung der Reagenzien der 
photometrischen Verfahren und nach abgekiirzter Ausfiir
bezeit fortlaufend die hinter durchstromter Kiivette gemes
senen Extinktionen bzw. HCHO-Konzentrationen digital 
angezeigt werden. Als Beispiel dafiir sei der TG M 5 5 5 Toxic 
Gas Monitor der Fa. Antechnika genannt, der auch fiir die 
vollautomatische Messung einer Reihe weiterer Schadstof-

.. fe geeignet ist. 

E, 

Ull 
0, 011 
0, 115 
0,243 
0,491 
0,101 

2.4.3 Kalibrierung der Verfahren 

Da die Dichte von HCHO bei einer mittleren Lufttempera
tur in Aufenthaltsriiumen von ca. 22 °C 1,24 kg/m 3 be

triigt, entspricht dann 1 ppm 
= 1,24mg/m3

. Wenn <lurch die Gas

F : D. 4 Z 
waschfiasche gemiiJ3 2.4.1.2 100 l der 
1 ppm-haltigen Luft gesaugt werden, so 
sind danach bei einem Wirkungsgrad von 
etwa 1 [7, Abschn. 7] in der Absorptions-
fiiissigkeit 5,0 µg HCHO/ml. GemiiJ3 die
sem Verhiiltnis: 1 ppm entspr. 5,0 µg 
HCHO/ml Wasser sind mit handelsiibli
cher, konzentrierter, ca. 37 %iger Form-

Regression fuhrt zu : 

k: 0,419 · E1 - 0, 0001 

aldehydlosung (der genaue HCHO-Ge
halt ist zu iiberpriifen!) Verdiinnungen 
herzustellen, die z. B. 0,02 0,05, 0,1 0,25 
und 0,5 ppm HCHO in der Luft entspre-

a.1 o,l 0,3 0,4 I.I D.& O.l 0,8 E, 

Extinktion bei 570 nm 

Bild 2. Beispiel einer Kalibrierfunktion fiir das Sulfit-Pararosanilin-Verfahren, mit 1 cm-KU.vette 
gemessen. 

chen. Mit diesen Kalibrierlosungen und 
den jeweiligen Reagenz!Osungen der drei 
Verfahren sind gemiiB Verfahrensweise 
bei den Probenahmen und Auswertungen 
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die Extinktionen Emit 1,2 und 5 cm-Kiivetten bei den ent
sprechenden Wellenliingen zu bestimmen. Daraus !assen 
sich Kalibriergraden aufstellen E = f(k) Bild 2, deren Stei
gung den Faktor F fiir Extinktionswerte E bei Luftanaly
sen liefert. 

Wegen der Blindwertschwankung wird in der VDI-Richtli
nie 3484 fiir das Sulfit-Pararosanilin-Verfahren eine relati
ve Nachweisgrenze von 4 µg/m 3 Luft entsprechend 
0,0033 ppm angegeben. Darum ist auch in Tab. I fiir dieses 
Verfahren hier die untere Grenze gesetzt, obwohl photo
metrisch eine gr6Bere Auflosung moglich ware. 

Tabelle I zeigt die weitgefaBten MeBbereiche der drei pho
tometrischen Verfahren zur Bestimmung von HCHO in der 
Luft bei Verwendung von 1, 2 und 5 cm-Kiivetten. Beson
dere Beachtung erfordert dabei stets die eindeutige Fixie
rung der Kiivetten im Photometer. Geringste Verkantun
gen - soweit die Kiivettenhalter solche zulassen - konnen 
erfahrungsgemii.B bereits Extinktionsfehler bis zu 0,03 und 
mehr bringen. 

Der in gerundeter Form eingesetzte Faktor F basiert auf 
Werten, die bei der Kalibrierung dieser Verfahren gefunden 
wurden (Bild 2). Jeder Anwender sollte jedoch mit den Kali
brierlosungen, mit den von ihm verwendeten Chemikalien 
und seinem Photometer den individuellen Faktor F mit ei
ner maximalen Fehlerbreite von etwa 2 % bestimmen, da 
erfahrungsgemii.B sonst ungenaue MeBergebnisse zu erwar
ten sind. 

Alie Aussagen in dieser Zusammenstellung beruhen auf 
zahlreichen Einzel-, Serien- und Vergleichsmessungen; die 

angegebenen Rezepte garantieren eine einfache praktische 
Durchfiihrbarkeit der Verfahren. Im iibrigen wird darauf 
hingewiesen, daB bei allen HCHO-Messungenin Innenriiu
men auch die Raumabmessungen und_ die jeweiligen wohn
hygienischen Parameter zu Vergleichszwecken mit erfaBt 
werden miissen. 
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