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LUFTUNGSTECHNIK 

ABSAUGUNG AM ARBEITSPLATZ 
In zahlreichen lndustriezweigen. 

z. B. in der holzverarbeitenden Indu
strie. in GieBereien, bei der Metallverar
beitung. in der chemischen lndustrie. im 
Bergbau u. a. m. rnuB man mit Ferti
gungsverfahren arbeiten. bei denen un
vermeidliche Stiiube. Gase oder Diimp
fe entstehen. 

Das stellt fUr die in diesen Betrieben 
beschaftigten Menschen eine Beli.i.sti
gung oder sogar eine Gefahr filr die Ge
sundheit dar. Nach dem Umweltschutz
programm der Bundesregierung [I] 
vom 14. Oktober 1971 sind Yorschrif
ten zu erarbeiten. die sicherstellen, daB 
bei der Entwicklung von Arbeitsverfah~ 
ren besonders aber beim Bau von Ar
beitsstatten. die Erfordemisse einer an
gemessenen LUftung und Absaugung 
am Arbeitsplatz sch.on bei der Planung 
beriicksichtigt werden. Diese Yorschrif
ten liegen in der »Yerordnung Uber 
Arbeitsstatten« [2] vom 20. Marz 1975 
vor. Zurn Schutz gegen auftretende 
Gase. Dampfe. Nebel und Staube besagt 
der Paragraph 14 dieser Yerordnung 
folgendes: 

Soweit in Arbeitsrliumen das Auf
treten von Gasen. Dampfen, Nebeln 
oder Stauben in unzutraglicher Menge 
oder Konzentration nicht verhindert 
werden kann. sind diese an ihrer Entste
hungsstelle abzusaugen und zu beseiti
gen. Sind Storungen an Absaugeein
richtungen nicht ohne weiteres erkenn
bar. so mlissen die betroffenen Arbeit
nehmer durch eine selbsttiitig wirkende 
Wameinrichtung auf die Storung hinge
wiesen werden. Es mUssen femer Yor
kehrungen getroffen sein, durch die die 
Arbeitnehmer im Falle einer S!Orung an 
Absaugeeinrichtungen gegen Gesund
heitsgefahren geschlitzt sind.« 

In den Erliiuterungen zu Paragraph 
14 dieser Verordnung wird darauf hin
gewiesen. daB sich in Arbeitsraumen 
Gase. Diimpfe. Nebel oder Staube nur in 
einer Menge ansammeln dUrfen. welche 
keine Belastigungen. Gesundheitsge
fahren oder Explosionsgefahren zur 
Folge haben konnen. Die Unzutriiglich
keit hangt von der Menge bzw. der 
Konzentration und der Art der Luftver
unreinigung ab. 

Grenzwerte fi.ir gesundheitsschadli
che Stoffe sind in der Liste der max. Ar
beitsplatz-Konzentration ( MAK-W erte) 
aufgefUhrt [3 ]. 

Dipl.-Ing. Herbert \.1Urmann 

Die Explosionsbereiche. d. h. die 
unteren und die oberen Explosionsgren
zen sind in der Literatur unter der Zu
sammenstellung »Brenn- und Explo
sions-KenngroBen von Stiiuben« [8 J zu 
finden und die VDI-Richtlinie YDI 
2263 » Yerhlitung von Staubbriinden 
und Staubexplosionen« [7] erg1inzt die 
Sicherheitsvorschriften der gewerbli
chen Berufsgenossenschaft. 

Wie erfasse ich den Staub 
Der Paragraph 14 der » Verordnung 

Uber Arbeitsstatten« geht von dem 
Grundsatz aus. die in Arbeitsraumen 
entstandenen Gase. Dampfe. Nebel und 
Staube zuerst an der Entstehungsstelle 
zu beseitigen. Zur Erfassung der ent
standenen Gase. Diimpfe. Nebel und 
Stiiube bestehen im Grundsatz 3 Mog
lichkeiten: 
O Absaugung an der Entstehungs

stelle. 
O Lokalisieren der Entstehungsstelle. 
O Einkapselung der Entstehungsstelle. 

Als typisches Beispiel der Absau
gung an der Entstehungsstelle soil die 
schematische Darstellung in Bild 2. Ab
saugung beim ElektroschweiBen. die-
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Bild 1: 1Jnterschied zwischen Saug- und 
Blaswirkung 

nen. Wieweit dabei ein Erfassen an der 
Entstehungsstelle moglich ist. hangt in 
hohem MaBe von der Ausbildung der 
Absaughaube und von der richtigen 
Bemessung der Absaugluftmenge ab. 
Die Absaugoffnung der Absaughaube 
soll moglichst dicht an die Entstehungs
stelle herangelegt werden. Es ist zweck
los. auch nur in geringer Entfemung von 
der Entstehungsstelle absaugen zu wol
len. Es mUBte dazu eine Absaugluft
menge gewiihlt werden. bei der jede 
Absauganlage unwirtschaftlich wird. 
Gegen diese grundlegende Erkenntnis 
wird vielfach verstoBen. Man verkennt 
zu leicht den Unterschied zwischen 
Saug- und Blaswirkung. In Bild l ist 
dieser Unterschied bildlich dargestellt. 
Beim Blasen tritt die Luft mit hoher 
Geschwindigkeit aus der Ausblasoff
nung heraus und behalt in Folge der ihr 
innewohnenden kinetischen Energie 
ihre Bewegungsrichtung bei. Die Ge
schwindigkeit verringert sich nur all
mahlich durch die Reibungsverluste an 
der umgebenden ruhenden Luft. Es tritt 
also eine Strahlwirkung ein. 

Beim Saugen dagegen muB. wie 
Bild 1 zeigt. die um die Saugoffnung 
herum in Ruhe befindliche Luft be
schleunigt werden. Da nun die der Sau
goffnung niichsten Luftteilchen am 
schnellsten beschleunigt werden. tritt 
mit zunehmendem Abstand von der 
Saugoffnung eine schnelle Abnahme 
der Saugwirkung ein. Die Strahlwir
kung fehlt hier also. 

Unter Lokalisieren der Entstehungs
stelle soil verstanden werden. daB man 
Arbeiten mit Staubentwicklung durch 
Begrenzungswande soweit lokalisiert. 
daB sie sich in dem jeweiligen Arbeits
raum nicht rnehr ausbreiten konnen. Die 
Absaugung kann dann an geeigneter 
Stelle erfolgen. In Bild 3 ist schematisch 
ein solcher Arbeitsplatz dargestellt. Die 

Begrenzungsll~cnen 

~) 

~' 

Bild 2: Absaugung an der 
Entstehungsstelle 

Bild 3: Lokalisierung der 
Entstehungsstelle 

s 

Bild ~: Einkapselung der 
Entstehungsstelle 
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Staubentstehungsstelle ist von .+ Fla
chen begrenzt und durch die Tischtla
che findet die Absaugung statt. wahrend 
durch die Arbeitstlache ein Strtimen der 
abgesaugten Luft stactfindet und so 
noch austretenden Staub erfal3t. 

Die dritte Moglichkeit der Erfassung 
stellt die vtillige Einkapselung der Ent
stehungsstelle dar. In Bild .+ ist dieser 
Yorgang schemarisch dargestellt. Die 
Staubentstehungsstelle selbst ist voll
kommen eingekapselt. die Absaugluft
menge ist dabei abhiingig von der Grtil3e 
der Einkapselung und von der GrtiBe 
der Nachstromoffnungen. 

Bei der Frage der Erfassung von 
Yerunreinigungen ist die Luftfilhrung 
von groBer Wichtigkeit. Anhand der 
Darstellung 5 soil das niiher erltiutert 
werden. Die Anordnung einer soge
nannten Oberhaube Uber einem Bad 
oder einer Staubentstehungsstelle ist 
sehr ungUnstig und sollte man unbe
dingt vermeiden. weil die schiidlichen 
Dampfe und Sttiube in den Atmungsbe
reich der Personen gesaugt werden 
(Bild 5, oben). Eine Absaugung nach 
unten ist besser (Bild 5. unten), weil in 
diesem Falle die schiidlichen Dtimpfe 
oder die Stiiube nicht in den Atmungs
bereich der Personen kommen. 

Wahl der Absaugluftmenge 
Die optimale Absaugluftmenge wird 

festgelegt nach Erfahrungswerten und 
empirischen Formeln. die aufgrund von 
systematischen Untersuchungen aufge
stellt wurden [5]. FUr einfache. trichter
formige Absaughauben sind in Bild 5 
die entsprechenden Fonneln in Abhiin
gigkeit von der Haubenordnung ange
geben. 

Ausschlaggebend filr den Wert der 
Absaugluftm~';"ige V in m-'/s ist neben 
der Haubentlache A und der 
Erfassungsgeschwindigkeit v besonders 
der Abstand x von der Entstehungsstel
le. da hier eine quadratische Abhtingig
keit vorhanden ist. Bei Anordnung der 
Haube auf einem Arbeitstisch oder FuB
boden betriigt die Absaugluftmenge V 
nur noch 75 9C des Wertes bei Anord
nung frei in der Luft. FUr Hauben mit 
einem umlaufend..:>1 Flansch. Bild 5. ist 
der Wert der Absaugluftmenge eben
falls um 25 9C geringer. 

Die Erfassungsgeschwindigkeiten v 
flir die in Bild 6 aufgeflihrten Gleichun
gen ktinnen als grobe Anhaltswerte der 
Tabelle I entnommen werden. Damit 
!assen sich aber nicht flir alle Fi.ille der 
Praxis die erforderlichen Werte des Ab-
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/ll 'j ' 
~r Bad lA schlecht 

besser 

Bild 5: Absaugung der Luftfiihrung 

V,•(10~2 +F)WGl.(1~ 
" v. 

ifT 
_jx~ 

V,~0.75(10x+F)wGI (2) 

Bild 6: Formeln zur Berechnung der Ab
saugluftmenge fiir trichterfOrmige Hau
ben 
E Entstehungsstelle der schadlichen 

Gase und Stiiube (zentrisch bis auf 
grofle Haube) 

A = B ·Hin m" 
x Abstand von der Entstehungsstelle 

in m 
v Erfassungsgeschwindigkeit in m/s 

A 

beweglicher Sc111auc~ 

Werkstiici< 

Bild 7: TrichterfOrmige Absaughaube 
zum Erfassen der Rauche beim Elektro
Schweifien 

Ta belle I: Erfassungsgeschwindigkeiten \' 
beim Absaugen auflerhalb \'On Hauben in 
.-\bhiingigkeit von der Art der \"erbrei
tung der \"erunreinigungen 

. .\n der VerhreHun_g: Anwendung:-.- I,, 1n m1' I 
der Verunreini- gebiere 

I g.ungen 

' 
ohne Eigengeschwin- Badabsaugungen. 0.~5 

digkeit in die ruhende Entfettung, bis 
Luft treteml Galvanik. 0.5 

Beizbader usw. 

mil g:eringer Eigen- Spritzkabinen. 0.5 
,geschwindigkeit in unterbrcx:hene bis 
schwach bewegte Abftillarbei1en. l.O 
Luft tretend langsame Band-

transpone. 
SchweiBen 

lebhafte Entwick- kleine Spritz· 1.0 
lung in Zone stiinde. FaBab- bis 
schneller Luft- ftillung. Trans- 2 . .5 
bewegung ponbander be-

laden. Brecher 

mit groBer Anfangs- Schleifen. 1.5 
geschwindigkeit in Trommeln, bis 
Zone sehr schneller Sandstrahlen. 10 
Luftbewegung Umriihren 
dringend 

saugluftdurchsatzes festlegen. Die Ge
stalt der Absaughauben wird oft nach 
verschiedenen Gesichtspunkten festge
legt. Tritt Eigengeschwindigkeit des 
abzusaugenden Mediums auf. z. B. in
folge Fliehkraftwirkung. Auftrieb und 
Strtimungsenergie. so muB dies bei 
Anordnung und Gestaltung der Absaug
hauben berlicksichtigt werden. Die 
Werte der Absaugluftmengen !assen 
sich dann nur aufgrund von Erfahrun
gen festlegen [5]. 

schwenkbar um 180 'C 

Absaughaube 
" um 360 'C drehbar 

und teleskopartig 
...., verschiebcar 

j \" 

Bild 8: Trichterfiirmige Absaughaube. 
schwenkbar. drehbar und teleskopartig 
verschiebbar 
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Bild 9: Einsatz trichterftirmiger Absaughauben mit Schwenkarm 
in einer E-Schweillerei 

Bild 10: Einsatz trichterfOrmiger Absaughauben mit Schwen
karm an Feinschleifpliitzen 

Beispiele iiber Ausfiihrung 
von Absaughauben 

Eine trichterformige Absaughaube 
zum Absaugen von SchweiBdampfen 
beim ElektroschweiBen ist schematisch 
in Bild 7 dargestellt. Diese trichterfor· 
mige Absaughaube mit Flanschenaus
bildung wird Uber einen beweglichen 
Schlauch mit einem Absaugsystem 
bzw. mit dem Absaugventilator verbun
den. Die Absaughaube selbst soil mog
lichst dicht an die SchweiBelektrode 
herangeftihrt werden, um so ein direktes 
Absaugen der beim SchweiBen entste
henden Rauche zu erzielen, d. h. der 
Abstand A von der Absaughaube zur 
Elektrode soil moglichst klein sein. 

Werden die SchweiBarbeiten auf 
einer SchweiBplatte durchgefiihrt. so 
kann die Befestigung der Absaughaube 
mittels Stander oder durch ein~ verstell
bare Haltegabel an der SchweiBplatte 
erfolgen. Werden auch gr6Bere Werk
sti.icke geschweiBt. so empfiehlt es sich. 
gegebenenfalls einen Haftmagneten zu 
verwenden. deres gestattet. die Absaug
haube direkt am Werksti.ick an den ver
schiedensten Ste lien zu befestigen. Eine 
sehr zweckmiiBige und vielseitig ver
wendbare Absaugvorrichtung stellt der 
in Bild 8 gezeigte Spezial-Schwenkarm 
dar. Die trichterfonnige Absaughaube 
ist an einem Doppel-Schwenkarm befe
stigt, dessen Aktionsradius 4 bis 5 m 
betragen kann. Die Absaughaube kann 
innerhalb des Aktionsradius ohne gro-

Ben Kraftaufwand in jede beliebige 
Stellung gebracht werden und bleibt 
ohne Befestigung stehen. Das ist fi.ir das 
einwandfreie Erfassen der Stliube und 
Dlimpfe von groBer Wichtigkeit. da die 
Absaughaube immer schnell in unmit
telbare Ntihe der Entstehungsstelle ge
bracht werden kann. Die Absaughaube 
ist auBerdem noch <lurch ein teleskopar
tig verschiebbares Rohr in der Hohe 
verstel!bar und lliBt sich auch noch dre
hen. Je nach Art der Erfassung kann der 
Durchmesser des Schwenkannes 
125 mm, 160 mm und 200 mm ausge
fiihrt werden. Dem Durchmesser ent
sprechend erfolgt dann auch die Ausle
gung der Absaugluftmenge. Der An
wendungsbereich dieses Spezial
Schwenkarmes erstreckt sich von der 
Absaugung von SchweiBdiimpfen (sie
he Bild 9) und Auspuffgasen bis zur 
Staubabsaugung beim GuBputzen. bei 
Steinmetzarbeiten und an Maschinen 
zur Holzbearbeitung. 

Eine Entstaubungsanlage mit die
sem Spezial-Schwenkann fUr 3 Feinst
schleifpllitze fiir Werkzeugmaschinen
teile zeigt Bild 10. Zur Entstaubung. 
d. h. zur Absaugung und Staubabschei
dung wurde ein Entstaubungsgerat mit 
Gewebetaschenfilter eingesetzt. 

In vielen Fallen wird der entstehen
de Staub durch das Fertigungsverfahren 
in bestimmte Bahnen gelenkt. Die Ab
saughauben sind dann so auszubilden, 
daB der Staub der Absaugstelle zuge
fiihrt wird . 

Bild l l zeigt eine Absaughaube an 
einem Schleif- oder GuBputzbock. Das 
typische Lokalisieren einer Entste
hungsstelle fi.ir Staub stellen GuBputzti
sche dar. Beim Putzen von GuBstilcken 
durch Handschleifmaschinen bringt die 
Anordnung von Saughauben direkt an 
der Handschleifmaschine immer eine 
Erh6hung des Gewichtes der Hand
schleifmaschine mit sich. AuBerdem ist 
auch die Einkapselung der Schleifschei
be sehr schwierig. Aus diesem Grunde 
werden Putzarbeiten an GuBstiicken an 
sogenannten GuBputztischen oder in 
GuBputzkabinen durchgefi.ihrt. Bei den 
GuBputztischen erfolgt die Absaugung 
durch die Tischflliche und der Raum 
oberhalb der Tischfliiche ist haubenartig 
eingekleidet. Dadurch ergibt sich bei 
minimalem Luftbedarf eine einwand
freie Stauberfassung. 

Auch das Absaugen von Pendel
schleifmaschinen ltiBt sich nicht immer 

Bild 11: Absaughaube an einer 
Schleifscheibe 
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Tabelle 2: Richtwerte fiir das Absaugen von Gieneinrichtungen 

Absaugluftmenge Anschlul3durchmesser 
\1aschine oder Arbeitsplatz VA (m-'/h) d0(mml 

Ausschlagrost Lange< 2.5 m 7500/m; 
> 2.5 m 9300/m; 

Bodenrost 1600/m; 

G'bergabestelle FOrderband 2000/m 

Forderband 1500 bis 2000/m 

Becherwerk. Oberteil 
Unterteil 
Aufgabe 

GuBputztrommel 0.6 m 
Durchmesser 0.9m 

l.2m 
1.5 m 
1.8 m 

GuBputzbocke bis 300mm 
45 m/s Umfangs- 400mm 
geschwindigkeit 500mm 
mittlere Scheiben 0 600mm 

700mm 

Hochleistungsputz- 300mm 
bocke. 80 m/s Um- 400mm 
fangsgeschwindig- 500mm 
keit, minlere 600mm 
Scheiben 0 700mm 

Punktabs. Winkelschleifer 

Punktabs. MeiBelhammer 

GuBputztisch lOOOmm 
Lange 1500 mm 

2000mm 

Putzhaus 20 m3 

Rauminhalt 30 m3 

50 m3 

100m3 

150 m; 
200 m3 

300ml 

mittels Haube. die in unmittelbarer 
Nahe der Schleifscheibe angebracht 
wird. durchftihren. Beim Putzen und 
Schleifen von Stahl oder Stahlgu6 mit 
starker Funkenbildung besteht au6er
dem die Gefahr, da6 <lurch die Funken
bildung die Haube zubackt oder die 
Rohrleicung verstopft. In diesen Fallen 
isc eine Lokalisierung des Arbeitsplat
zes flir Pendelschleifen zweckma6ig 
(siehe Bild 13). 

Eine Einkapselung der Entstehungs
stelle isc als Beispiel in Bild 12 zu se
hen. In der hinceren Kabine in Bild 12 
befindec sich der Ausschlagrosc einer 
Gie6screcke. Dieser Ausschlagrost isc 
<lurch eine Kabine vollig eingekapselt. 
Lediglich die Eintrittsseite der Werk
stilcke und die Austrittsseite sind »Of
fen«. Durch diese beiden Offnungen 
erfolgt ein Nachstromen der abgesaug
cen Luft. 
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1850/m; 
2000/m; 
2000/m: 

700 110 
1600 150 
2900 200 
4700 250 
6600 300 

450 80 
550 80 
650 100 
800 110 
950 l 15 

570 90 
1140 120 
1560 150 
1950 165 
2250 180 

180 50 

90 40 

1800 180 
2800 225 
4100 280 

12000 450 
14400 500 
16000 525 
18000 565 
27000 700 
34000 775 
36000 800 

Bild 12: Einkapselung einer Kiihlstrecke 
und Ausschlagkabine in einer Gienerei 

Pendelschle1lmaschine Einkleidung 
(evtl. bauseits) 

Bild 13: Stauberfassung beim 
Pendelschleifen 

Auch die im vorderen Tei! von Bild 
12 zu erkennende GieBstrecke kann als 
vollige Einkapselung gelten. Die auf
sceigenden Dampfe und Staube bei der 
Ki.ihlstrecke sceigen infolge Thennik 
nach oben. Seitlich ist die Gie6strecke 
durch leicht abnehmbare Klappen ver
kleidet. Lediglich der uncere Teil der 
Gie6strecke ist zum Nachstromen der 
Luftmenge offen. 

Fiir Gie6ereieinrichtungen gibt die 
Tabelle 2 Richtwene Uber Absaugluft
mengen an. die Uber Jahrzehnte in der 
Praxis erprobt sind. Die hier gezeigten 
Beispiele und aufgefi.ihrten Werte der 
Absaugluftmenge sind auch fi.ir andere 
Arbeitsplatze und Arbeitsvorgange an
zuwenden. weitere Beispiele [5] . 

Zurn Schlu6 sol! noch darauf hinge
wiesen werden. daB bei der Abfi.ihrung 
der Abluft aus Absauganlagen darauf zu 
achten ist. da6 keine Beliistigung oder 
Gefiihrdung der Nachbarschaft auftritt. 
Auf die Vorschriften des Bundes-Im
missionsschutzgesetztes vom l5. Marz 
1974 [ 4] sol! hingewiesen werden. 
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