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Vorwort. 

Die Klagen iiber die gesundheitsschadlichen Einwirkungen der Arbeit 
an den Setzmaschinen sind seit der Einfiihrung dieser Maschinen nicht 
verstummt. Die Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die 
Einrichtung und den Betrieb der Buchdruckereien und SchriftgieBereien 
yom 31. J uli 1897 ist in erster Linie auf Handsetzereien und Stereo~ 
typien zugeschnitten; sie konnte die Eigenarten der Setzmaschinen 
noch nicht beriicksichtigen, weil noch keine geniigenden Erfahrungen 
iiber die gesundheitlichen Auswirkungen vorlagen. Auch die von ver~ 
schiedenen Seiten veroffentlichten Berichte und Statistiken iiber die 
Erkrankungen der Maschinensetzer lie Ben keine bindenden Schliisse 
auf das Vorhandensein bestimmter schadigender Einfliisse zu. 

Es wurde deshalb mit Freuden begriiBt, daB im T echnischen Aus~ 
schuB der Deutschen Gesellschaft fiir Arbeitsschutz von Seiten der 
Arbeiter der Antrag gestellt wurde, die Verhaltnisse in den Setu 
maschinenraumen eingehend untersuchen zu lassen und in einer Ver~ 
offentlichung aufklarend auf Betriebsleiter, Arbeiter und Aufsichts~ 
beamte einzuwirken. Das damalige PreuBische Ministerium fiir Handel 
und Gewerbe (spater PreuBische Ministerium fiir Wirtschaft und Ar~ 
beit,jetzt Reichs~ und PreuBisches Arbeitsministerium) wurde gebeten, 
die Untersuchungen zu veranlassen. Dieses stellte dankenswerter Weise 
auch die Mittel £iir die Ausfiihrung der sich als notwendig erweisen~ 
den zahlreichen Untersuchungen zur Verfiigung. Die chemischen 
Untersuchungen wurden im gewerbehygienischen Laboratorium des 
Reichsgesundheitsamtes ausgefiihrt. 

Ein einheitliches Bild iiber die hygienischen Verhaltnisse in den 
Setzmaschinenraumen konnte nur gewonnen werden, wenn die U nter~ 
suchungen alle diejenigen Einfliisse erfaBten, die das Wohlbefinden 
der Maschinensetzer beeintrachtigen konnen. N eben umfangreichen 
klimatischen Messungen wurden deshalb auch Untersuchungen der 
Luft auf ihren Gehalt an Blei, an Kohlenoxyd und Kohlendioxyd und 
Untersuchungen des in den Raumen abgelagerten Staubes ausgefiihrt. 

Ich glaube nicht zu weit zu gehen in der Behauptung, daB das 
Ergebnis wichtige Fingerzeige fiir eine Verbesserung der hygienischen 
Verhaltnisse in den Setzmaschinenraumen gibt. Neben den Herren 
Dr. Vaje und Dr. Weber gebiihrt besonderer Dank der Deutschen 
Buchdrucker ~ Berufsgenossenschaft und den Betrieben, die bereit= 
willigst die Durchfiihrung der Untersuchungen wahrend der Arbeits~ 
zeit ermoglichten, sowie Allen, die mit Rat und Tat dabei zur Seite 
gestanden haben. 

Deutsche Gesellschaft fur Arbeitsschutz. 

Der stellvertr. Vorsitzende des Technischen Ausschusses: 

DrAng. Kremer 
Ministerialrat 

1· 
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Einleitung. 

Um die hygienischen Einrichtungen in Setzmaschinenraumen ist 
bereits vor dem Weltkriege, man kann fast sagen, seitdem im Jahre 
1897 die Setzmaschine in Deutschland eingefuhrt wurde, heftig ge~ 
stritten worden. Auch heute ist man sich noch nicht einig gewor~ 
den. Von Zeit zu Zeit wurden besonders in den Fachbliittern der 
Maschinensetzer allgemeine Wahrnehmungen uber die gesundheits~ 
schadliche Arbeit an den Setzmaschinen mitgeteilt und darau£ fuBend 
Behauptungen aufgestellt, welche die Grundlage zu der heute weit 
verbreiteten Anschauung gelegt haben, die Arbeit in den Setz~ 
maschinenraumen sei fur die Gesundheit besonders nachteilig. Da 
es sich beim Maschinensetzer um einen seiner Arbeit nach hoc~ 
qualifizierten V olksgenossen handelt, so sind seine Klagen auf eine 
besondere Waagschale zu legen. Bei einer sachlichen Untersuchung 
uber ihre Berechtigung ist naturgemaB die Literatur der Maschinen~ 
setzer eine wichtige Stiitze. Das Bild, das man aus dieser Literatur 
gewinnt, ist wenig erfreulich. 

Die Anschauungen iiber die Arbeitsverhaltnisse 
in Setzmaschinenraumen. 

Zuerst haben sich die franzosischen Maschinensetzer um die J ahr~ 
hundertwende mit den hygienischen Verhaltnissen bei der Arbeit 
an Setzmaschinen befaBt. 1) Sie bildeten aus ihren Reihen cine 
hygienische Kommission, die eine Statistik uber die Krankheiten bei 
den Maschinensetzern aufstellte. Es wurden folgende Erscheinungen 
ermittelt: Migrane, Kopfweh, Entzundungen der Augenlider, Seh~ 
storungen, Schlaflosigkeit, Appetitmangel, Karies der Zahne, Magen~ 
kolik, Magenkrampfe, Hamorrhoiden, T aubheit der Arme und Beine, 
Lahmungserscheinungen, Scheintod und Wahnsinn, Fehl~ und Tot~ 
geburten. Die beiden letzten Erscheinungen ruhren daher, weil in 
Frankreich auch Frauen an den Setzmaschinen beschaftigt wurden. 
Diese Statistik hat allerlei Spottbemerkungen, besonders wegen der 
vier zuletzt genannten Erscheinungen, hervorgerufen. Um einwand~ 
freie Unterlagen zu erlangen, sah sich die Zentralkommission der 
Maschinensetzer Deutschlands veranlaBt, neben anderen Erhebungen 
auch solche auf gesundheitlichem Gebiete zu veranstalten und gleich~ 
zeitig die Krankheiten zu ermitteln, die sich als Folgeerscheinungen 
beim Arbeiten an den Setzmaschinen ergeben hatten. Diese Er~ 
hebung umfaBte ein Jahrzehnt, und zwar bis zum Jahre 1907. Aus 

1) Vcrgl. den Geschaftsbericht der Zentral.Kommission der Maschinensetzer 
Deutschlands fUr das Jahr 1907. 
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ihr gewinnt man einen guten Oberblick tiber 
Setzmaschine. Es waren vorhanden: 

die Einfiihrung der 

Marz 1901: 389 Maschinen mit 525 
816 

1482 
2069 
3048 

Setzern 
September 1901: 560 
Jahr 1903: 1022 

1905: 1399 
1907: 2082 " 

" 

" 
" 
" 

Zum T eil waren nach dieser Erhebung die Maschinen in Raumen mit 
vollig unzureichendem Luftraum untergebracht. Geklagt wurde auch 
iiber die Temperaturverh:iltnisse, die sich je nach der Jahreszeit 
empfindlich bemerkbar machten. Zugluft, Kalte im Winter, sowie 
unertragliche Hitze im Sommer wurden fast allgemein angegeben. 
Ein auffallend hoher Hundertsatz der rund 3000 Maschinensetzer litt 
an Krankheiten, und zwar: 

337 an Kopfweh 
403 " Sehstorungen 
176 " Schla£1osigkeit 
112 " Appetitlosigkeit 

189 
129 
62 
55 

an Magenleiden 
" Verstopfung 
" Hamorrhoiden 
" Bleierkrankung. 

Die iiberwiegende Mehrheit hat auBerdem "Nervositat" angegeben. 
Die Ursachen dieser Krankheiten werden zum iiberwiegenden Teil 
auf die Betriebsweise zurtickgefiihrt, und zwar Kopfweh auf die 
Ausdtinstungen von Gas, das unter und am GieBkessel in offenen 
Flammen brennt, ferner auf die Ausdtinstungen beim Einschmelzen 
des Metalls, je nachdem Zeilen in mehr oder weniger gereinigtem 
Zustande dem GieBkesse1 zugefiihrt werden. Die Sehstorungen 
werden der kiinstlichen Be1euchtung und der ungiinstigen Auf" 
stellung der Setzmaschinen zugeschrieben. Die erhohte Anstrengung 
der N erven sowie der Bleidunst sol1 in der Regel die U rsache der 
Schla£1osigkeit sein. Ftir die Appetitlosigkeit und Magenleiden wer" 
den teils die ungeregelte Lebensweise der Maschinensetzer, die in 
Doppelschicht arbeiten, teils Bleivergiftungen verantwortlich ge" 
macht. Mehrere Angaben auf den ausgegebenen Fragebogen tiber 
Lahmungen, und zwar der Finger, des ganzen Armes sowie der 
Beine sollen in erster Linie den Bleiabfallen und den feinen Blei .. 
absonderungen beim GieBen und Beschneiden der Zeilen zuzu" 
schreiben sein. Bemerkt wird noch, daH wegen der Bleierkrankungen 
eine Anzahl Maschinensetzer ihren Beruf wieder aufgegeben haben 
sollen. Das Ergebnis dieser Statistik ist angegriffen worden. Es 
wurde dagegen eingewandt, die kurze Zeit der Setzmaschinenein" 
fiihrung konne noch kein Urteil tiber den gesundheitsschadlichen 
Ein£1uB rechtfertigen - die Angaben der Maschinensetzer seien 
iibertrieben -, solche Krankheiten konne man bei den Handsetzern 
ebenfalls feststellen u. a. m. Infolgedessen veranstaltete die Zentral" 
kommission der Maschinensetzer im Jahre 1910 cine erneute Rund" 
frage. Sie erstreckte sich auf 1251 Betriebe, in denen 3248 Setz" 
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maschinen standen, die von 4275 Maschinensetzern bedient wurden. 
Das Ergebnis der Krankheitsermittiungen war folgendes: 

Es klagten In arztlicher Arbeitsunfahig 
Behandlung Personen Tage 

Kopfweh 813 60 14 248 
Sehstorungen 705 130 15 484 
Schiaflosigkei t 336 23 
Appetitiosigkeit 204 9 1 14 
Magenieiden 300 145 77 2486 
Verstopfung 274 27 5 100 
Hamorrhoiden 190 19 4 299 
Bleierkrankungen 127 67 38 1355 
N ervenieiden 640 219 92 4571 
Rheumatismus 106 50 1961 
Lungenieiden 36 30 2530 
Halsleiden 71 43 1069 
Herzieiden 24 16 469 
Ohrenieiden 17 6 85 
UnWle 98 71 48 1189 

1024 439 16860 

Hieraus wird der SchluB gezogen, daB die Diinste aus den GieH~ 
kesseln und die Verbrennungsgase die Urheber von Kopfschmerzen, 
rheumatischen Schmerzen, Hals~ und Lungenieiden, Magen~ und 
zum T eil auch N ervenieiden sind. Das Blei wird ais die Hauptgefahr 
fur den Maschinensetzer und die Ursache zu den meisten Erkran~ 
kungen angesehen. Zur Frage der Abzugsrohre und der Liiftung 
wird eine Erganzung der Bundesratsvorschriften fur unbedingt 
notwendig gehalten, und zwar dahin, daB iiber jeder Setzmaschine 
ein Abzugsrohr von bestimmter Starke anzubringen sei, an dessen 
Ende ein Exhaustor eingebaut sein miisse. Der Trichter zum Auf" 
saugen der Diinste miisse so gestaltet sein, daB er nicht nur die dem 
Kessel entstromenden Diinste, sondern auch das unverbrauchte Gas 
der Heizflamme (durch Umhiillung des GieBkessels) ins Freie ent~ 
fiihre, auBerdem miiBten je nach der Anzahl der Maschinen Venti~ 
Iatoren vorhanden sein, die eine Luftzufuhr ermoglichen. 

Die Luftraumverhaltnisse werden noch immer ais ungiinstig be~ 
zeichnet, die meisten Betriebe hatten sich streng nach der V orschrift 
der Gewerbeordnung gerichtet: 15 cbm je Maschine. Das Umschmel~ 
zen der ausgedruckten Zeilen in KIotze wird ais Forderung aufge~ 
stellt, desgieichen das Reinigen der Magazine in besonderen Raumen. 
Auch der Schadlichkeit des elektrischen Lichtes auf die Augen wird 
noch gedacht. 

Das gesamte Wissen urn diese Dinge ist dann 1913 in einer kleinen 
Werbeschrift "Hygiene im Setzmaschinensaal" niedergelegt, die von 
der Zentralkommission der Maschinensetzer Deutschiands heraus~ 
gegeben und in den Kreisen der Maschinensetzer verbreitet wurde. 
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Sie ist insofern bemerkenswert, als die in ihr enthaltenen Anschau .. 
ungen auch heute noch fortleben. Zum Beispiel hat ein Aufsatz aus 
dem Jahre 1930 in der Zeitschrift fur Deutschlands Buchdrucker 
Nr.42 wortlich die Angaben der Schrift ubernommen. Bemerkens .. 
wert aus der Schrift ist, daB Front gemacht wird gegen die Ansicht 
der Gewerbeinspektoren uber die gunstige Wirkung der Setz .. 
maschinen auf die Gesundheit der Arbeiter, weil sie den Maschinen .. 
setzer im Gegensatz zu dem Handsetzer vor der Beruhrung mit 
bleihaltigen Lettern schiitze und seine Augen und N erven an .. 
strengende Tatigkeit erleichtere. Wesentlich ist ferner, daB positive 
Vorschlage fur eine Besserung der Arbeitsverhaltnisse gemacht 
werden z. B. fur die Aufstellung und Anordnung der Setzmaschinen. 
Aber auch die Zwiespaltigkeit einer Losung kommt darin zum Aus .. 
druck. Es wird, was an sich richtig ist, die Aufstellung der Setz" 
maschinen parallel zur Fensterwand am vorteilhaftesten angesehen, 
aber auch darauf hingewiesen, daB der Platz am Fenster im Winter 
zur Qual fur den Setzer werden kann, wenn durch die Fensterritzen 
die kalte AuBenluft in den Raum dringt. Zur Verhutung von Erkal" 
tungen usw. sollen Doppelfenster mit Erfolg verwendet worden sein. 
Ais die wichtigste Frage wird die Liiftung des Setzmaschinen .. 
saales, das Abfuhren der Blei" und Verbrennungsgase und die Zu" 
fuhrung frischer Luft hingestellt. Es wird dazu ausgefuhrt, daB in 
den meisten Setzmaschinensalen iiber den GieBkesseln die gesetzlich 
vorgeschriebenen Abzugsrohre vorhanden seien. Abgelehnt werden 
Abzugsrohre ohne Exhaustoren - wir haben solche Abzugsrohre, 
die einfach ins Freie munden, heute noch angetroffen. - Ober die 
Luftzufuhrung wird folgendes geschrieben: 1m Sommer ist diese 
Frage schnell gelost: bei ruhigem Wetter durch Offnen der Fenster. 
Schwieriger ist schon die Losung, wenn die Fenster geschlossen 
gehalten werden mussen. Jede Luftzufuhrung durch Klappfenster, 
Windradchen, Exhaustoren und dergl. verursacht eine gewisse Zug" 
luft und daher werden von den Setzern diese Einrichtungen meistens 
nicht benutzt, um sich der Gefahr der Erkaltung nicht auszusetzen. 
Diese Anschauung gilt noch heute, wir haben sie oft bestatigt gei::: 
funden. Damals hat man als beste Losung angesehen, wenn an die 
in den Fenstern eingebauten Exhaustoren Rohre angeschlossen 
werden, die bis hinter die Maschinen reichen und in ein Sieb aus'" 
laufen, urn so die hineingetriebene Luft gleichmaBig zu verteilen. -
Der Erfolg solcher Einrichtungen im Verein mit Abzugsrohren iiber 
den GieBkesseln diirfte auBerordentlich zweifelhaft sein. 

Fur die GroBe eines Setzmaschinenraumes wird ein Luftraum von 
mindestens 25 bis 30 cbm je Maschine gefordert. Anerkennenswert 
ist, daB den Setzern personliche Ratschlage gegeben werden. Hier" 
von ist folgende Anschauung bemerkenswert: "Eine Arbeit, die 
auch wahrend der Arbeitszeit vorgenommen wird, ist das Reinigen 
der Bleikessel. Das aus dem Kessel geschopfte Metall mit der 
Kratze und all dem sonstigen Schmutz wird dann in einen Kasten 
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neben der Maschine geschuttet (Abfallkasten), und - das ist das 
wichtigste - bis zum Erkalten teilen sich die Bleidampfe dem 
Arbeitsraum mit." Es wird daran die Mahnung geknupft, diese 
Arbeit in einer Zeit auszufiihren, in der die Mitarbeiter abwesend 
sind. Hier kommt also die auch heute noch in den Kreisen der 
Setzer vertretene Au££assung zum Ausdruck, daB das £lussige 
Lettermetall in den GieBkesseln Bleidampfe entwickelt, ja sogar 
bis zum Erkalten. 

Diese Erkenntnisse, daB namlich die Luft in den Setzmaschinen" 
raumen schlecht ist, ferner daB die Setzer Bleidampfen ausgesetzt 
sind, haben in der Nachkriegszeit zu Eingaben an Behorden und zu 
Beschlussen ge£uhrt. So hat im Jahre 1920 der 3. Deutsche Maschinen" 
setzer"KongreB in Nurnberg beschlossen, die Reichsregierung auf" 
zufordern, besondere sanitare Bestimmungen fur Setzmaschinen" 
raume herauszugeben. Es ist daraufhin von der Zentralkommission 
der Maschinensetzer ein Entwurf aufgestellt worden. Er verlangt: 

1. Der Luftraum fur jede Buchstaben" und ZeilengieBmaschine 
muB mindestens 30 cbm betragen. Fur mehr als eine Maschine 
ist ein besonderer Arbeitsraum zu bescha££en. Die Monotype" 
Taster muss en raumlich getrennt von der Monotype" GicB" 
mas chine untergebracht werden. 

2. Ober jedem GieBkessel ist eine Abzugsvorrichtung anzu" 
bringen, die sowohl die Ausdunstungen des Bleikessels als auch 
die Verbrennungsgase der Kesselheizung entfuhrt. 

3. Fiir die Zufuhrung frischer Luft in den Arbeitsraum ist durch 
geeignete Anlagen Sorge zu tragen. 

4. Zum Einschmelzen durfen nur gereinigte und trockene Zeilen 
verwendet werden. Wenn moglich, ist das Einschmelzmetall in 
Klotzen zu liefern. 

5. Das Umschmelzen der Zeilen oder der Einzelbuchstaben zu 
Klotzen muB in besonderen Arbeitsraumen geschehen. 

6. Das Reinigen der Magazine der Linotype"Maschine hat auBer" 
halh des Arbeitsraumes zu erfolgen. 

Diesem Entwurf ist eine Begrundung beigefiigt. Sie fuhrt zu Punkt 1 
u. a. aus: Abgesehen davon, daB die Setzmaschine selbst einen Luftraum 
auf einer Flache von 2,25X 1,75 m beansprucht, auch die Hantierungen 
des Maschinensetzers einen gewissen Raum in Anspruch nehmen, 
sind es die im Setzmaschinenraum vorhandenen Blei" und Gasdunste 
sowie die Warmeausstrahlung der Kesselheizung, die die Forderung 
nach groBerem Luftraum fur Setzmaschinen herechtigt erscheinen 
lassen. Die Festsetzung von 30 cbm fur jede Maschine hat sich bis" 
her in der Praxis als notwendig erwiesen. Die gleiche Forderung 
wird auch von Sozialhygienikern vertreten. So stellte Hahn ("Die 
Gesundheitsverhaltnisse im polypraphischen Gewerbe Deutschlands") 
fest, "daB der Kohlensauregehalt der Luft beim Luftkubus von 
15 cbm je Maschine schon nach kurzer Arbeitszeit ganz unzulassige 
Werte erreicht". Dr. Berger ("Die volkswirtschaftliche und sozial" 
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politische Bedeutung der Einfiihrung der Setzmaschine in Deutsch" 
land") und Dr. Hinke ("Auslese und Anpassung der Arbeiter im 
Buchdruckgewerbe mit besonderer Riicksichtnahme auf die Setz" 
maschine") halten einen Luftraum von 30 cbm fiirunbedingt erforderlich. 

Zu Punkt 2 enthiilt die Begriindung folgendes: Der in der Bundes" 
ratsverordnung niedergelegten V orschrift der Anbringung von Ab" 
zugsrohren iiber den GieBkesseln ist in den Setzmaschinensiilen im 
allgemeinen Rechnung getragen. Leider erfiillen diese Vorrichtungen 
nur zum Teil ihren Zweck; sie befinden sich in der Regel 30 bis 
40 em iiber dem Schmelzkessel und sind am Ende mit einer mehr 
oder weniger groBen Fanghaube versehen. Dadurch wird nur ein 
T eil der Bleidiimpfe abgefiihrt, wiihrend der andere T eil im Arbeits" 
raum verbleibt. V ollstiindig im Raum bleiben die Abgase der durch 
Gas bewirkten Kesselheizung, die innerhalb achtstiindiger Arbeits" 
zeit 4,5 bis 5 cbm Gas erfordert. Die Folgen dieser ul1Zuliinglichen 
Abzugsvorrichtungen sind die vielen Krankheitserscheinungen der 
Maschinensetzer (Schwindelanfiille, Kopfschmerz, Erkrankung der 
Atmungsorgane usw.). Ein weiterer Mangel eines Teiles der vor" 
handenen Abzugsvorrichtungen ist, daB die Rohre in den Schorn" 
stein gehen oder gar ins Freie gefiihrt werden ohne Verwendung 
von Ventilatoren. In solchen Fiillen ist die Abfiihrung der Gase 
mangelhaft und wird bei der Ableitung ins Freie durch Witte rungs" 
einfliisse zur U nmoglichkeit. Die Verwendung von Ventilabren 
zur Abfiihrung der Gase ist eine unbedingte Notwendigkeit. 

Die Forderung in Punkt 3 ist beachtlich. Sie gewinnt besonderes 
technisches Interesse, wenn man sich vergegenwiirtigt, daB beim 
V orhandensein von Abzugsrohren mit Ventilatoren, wie unter 2 
gefordert wird, ja irgendwoher frische Luft anstelle der abgesaugten 
kommen muG. Die Begriindung erliiutert diesen Punkt folgender" 
maBen: Ein auBerordentlich fiihlbarer Mangel in den Setzmaschinen" 
siilen ist das Fehlen einer Anlage zur Einfiihrung von Frischluft., 
Durch den Verbrauch des SauerstoHgehaltes der Luft seitens der 
Kesselheizung entsteht eine sauerstoHarme Luft in den Arbeits" 
riiumen, die vermengt mit den Gasen des Schmelzkessels und den 
Verbrennungsgasen der Heizung, die bei sauerstoffarmer Luft sich 
vermehren, eine geradezu betaubende Atmosphiire schafft. In den 
Sommermonaten ist dem Mangel an frischer Luft durch Offnen der 
Fenster abzuhelfen. Fiir den groBten Teil des Jahres allerdings 
miissen die Fenster geschlossen gehalten werden, da die Arbeiter 
in den Riiumen sehr erhitzt und beim Eindringen kiihler Luft Er" 
kiiltungen ausgesetzt sind, andererseits auch der GieBprozeB der 
Maschine durch die Abkiihlung Storungen unterworfen ist. 

SchlieBIich sei noch die Begriindung zu Punkt 4 des Entwurfes 
erwiihnt: Ein groBer Obelstand in den Setzmaschinenriiumen ist die 
Verarbeitung der von den Druckmaschinen kommenden Zeilen. 
Diese mit Druckerschwarze und feinem Papierstaub behafteten 
Zeilen werden zum T eil ungereinigt in den GieBkessel geworfen, 
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und die dann aus dem Kessel aufsteigenden Dampfe erftiIlen mit 
ihrem iiblen Gestank den Arbeitsraum. Auf der T arifausschuB:: 
Sitzung der Tarifgemeinschaft der Deutschen Buchdrucker im No:: 
vember 1920 kam dieser MiBstand zur Sprache; von Unternehmer:: 
seite wurde zugesagt, in ihren Kreisen fiir eine AbsteIlung des 
Obelstandes zu wirken. 1m Organ der Zeitungsverleger erschien 
auch eine entsprechende langere N otiz. Welchen Erfolg diese Be:: 
miihungen der Unternehmer hatten, soIl nicht feststehen. 

Bekraftigt wurden diese Ausfiihrungen durch statistische Angaben 
aus dem Jahre 1920. Von 3365 Setzmaschinen, die mit Abzugsrohren 
versehen waren, hatten nur 879 Maschinen AnschluB an Venti:: 
latoren. 60 Setzmaschinen waren ohne Abzugsrohre. Von 5132 Ma:: 
schinen standen 3842 ineigenen abgeschlossenen Raumen, 1006 
Maschinen standen mit anderen Maschinen in einem Raum. (Boston:: 
pressen, Tiegeldruckpressen, Schnellpressen, Rotationsmaschinen, 
Buchbindereimaschinen, Stereotypie::Apparaten, KomplettgieBmaschi:: 
nen, Kalandern, Gas:: und anderen Motoren, MetaIlschmelzofen, 
Metallsagen u. a.). 167 Setzmaschinenraume waren ohne jede Heiz:: 
gelegenheit, in 34 v. H. aIler Betriebe war die Beheizung mangel" 
haft, besonders wahrend der Nachtschichten. 57 v. H. aller Maschinen:: 
setzer befanden sich im Alter von 31 bis 45 Jahren, 16 v. H. waren 
iiber 45 Jahre alt. SchlieBlich liegt noch eine Statistik vor iiber die 
Todesfalle und Todesursachen in den Jahren 1885 bis 1924, die yom 
Verband der Deutschen Buchdrucker aufgesteIlt ist. 

Todesfalle 
149 
131 

T odesursachen 
Altersschwache 
Arterienverkalkung . 
Asthma. 
Bauchfellentziindung 
Binde:: und ZeIlgewebeent .. 

ziindung 
Bleivergiftung . 
Blutvergiftung 
Darm:: und Magenleiden 
Driisenleiden . 
Gehirn:: und Riickenmarks:: 

lei den 
Gelenkentziindungen 
Geschwiire, Karbunkel 
Gicht, Rheumatismus 
Herzleiden 
Infektionskrankheiten 
Kehlkopf:: und Halsleiden 
Knochenkrankheiten 
Krebsleiden 

54 
41 

5 
112 
92 

722 
8 

425 
3 

76 
133 

1085 
391 
248 

17 
289 

Obertrag 3981 

T odesursachen T odesfalle 
Obertrag 3981 

Leber:: und Gallenleiden 189 
Lungenleiden . 4892 
Nervenleiden . 218 
Nieren:: und Blasenleiden 441 
Ohrenleiden 26 
Operationsfolgen 101 
Rippen::, BrustfelI:: und 

Lungenentziindung 
Rose. 
SchlagfluB . 
Freitod . 
Speiserohrenverengung 
U ngl iicksfaIle 

279 
20 

759 
292 

28 
298 

T uberkulose 527 
Vergiftungen 48 
Wassersucht 95 
Zuckerkrankheit 93 
U rsachen anderer Art 90 
Todesursache unbekannt 659 

-1-30"'-4-6 
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Betrachtet man diese Statistik nach der GroBenordnung der 
Krankheitsgruppen, so stehen die T odesursachen durch Krank" 
heiten der Atmungsorgane an der Spitze, es folgen die Krankheiten 
der Kreislauforgane, des N eryensystems und der Verdauungs" 
organe. Irgendwelche Besonderheiten lassen sich aus der Statistik 
nicht erkennen. Die Reihenfolge der GroBenordnung ist dieselbe 
wie bei den Ursachen der Sterbefalle in der Gesamtbeyolkerung 
z. B. des Jahres 1924. 

Ober Einzelheiten bei den Erkrankungsfallen geben die Geschafts" 
berichte der Ortskrankenkassen fiir das Buchdruckgewerbe Aus" 
kunft. Aufgefiihrt sei dazu als Beispiel die Zahl der Erkrankungs" 
fane nach dem Geschaftsbericht der Ortskrankenkasse fiir das 
Buchdruckgewerbe zu Berlin fiir den Zeitraum yom 1. Januar 1929 
bis 31. Dezember 1929. Zum Vergleich ist die Zahl der Erkrankungs" 
falle bei den Handsetzern, Druckern und Tiefdruckern und den 
kaufmannisch Angestellten im Buchdruckgewerbe mitangegeben. 

Maschinensetzer. . . 
Handsetzer . . . . 
Drucker, Tiefdrucker. 
kaufm. Angestellte. . 

M't l' d E k k I von den Mit-I g Ie er- r ran ungs- I gliedern waren bis 
zahl fane zu 13Wochen krank 

1136 
6321 
3351 
1148 

476 (41 v.H.) 
3528 (57 " ) 
2217 (66 .. ) 
811 (70 " ) 

40 v. H. 
52 
63 
67 

Die aufgefiihrte Krankheitsdauer bis zu 13 W ochen ist der nied" 
rigste edaBte Zeitraum in dem Geschaftsbericht, in ihm sind auch 
die leichten Erkrankungen enthalten. Betrachtet man die groBeren 
Krankheitsgruppen und rechnet aus, welchen Vomhundertsatz der 
Mitgliederzahl die Krankheitsgruppen betreffen, so ergibt sich fol" 
gendes aufschluBreiches Bild. 

Maschinen. Hand- I Drucker, kaufm. 
Art der Krankheiten setzer setzer Tiefdrucker Angestellte 

1 2 I H 4 

1. Epidemische, endemische 
I 

und libertragbare Krank_ 
heiten ....... 9 v. H. 10 v. H. 11 v.H. 

I 

18 v.H. 
2. Krankheiten der Verdau_ 

ungsorgane . . . . . 7 
" 

9 
" 

11 
" 

14 
" 3. Krankheiten der Nerven_ ! 

organe. . . . 6 
" 

8 
" 

9 
" 

I 

8 ,. 
4. Krankheiten der 

Atmungsorgane . 4 
" 

6 
" 

6 
" I 

8 
" 5. Krankheiten der Kreis-

lauforgane. . . . . . 
6. Krankheiten der Knochen 

4 
" 

4 
" 

3 
" 

3 
" 

und Bewegungsorgane 2 
" 

4 " 5 
" 

3,5 
" 
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Das Auftreten der Krankheitsgruppen bewegt sich bei den ein", 
zeIn angefiihrten Sonderberufen in derselben Reihenfolge, wenn 
man von der Abweichung in Spalte 3 Ziffer 6 absieht. Dagegen ist 
der V omhundertsatz der von Krankheiten Betroffenen bei den 
Maschinensetzern am geringsten, bei den kaufmannischen Ange" 
ste11ten zum Teil doppelt so hoch. 

Zu der Frage der besonderen Gesundheitsgefahrdung der Ma" 
schinensetzer wird im Jahre 1929 ein neuer Beitrag gelidert. In 
einer Schweizer Druckerei war in einer Rohrleitung, in welche die 
von den GieBkesseln der Setzmaschinen aufsteigenden Abzugsrohre 
miindeten, insbesondere hinter der Einmiindung der von einer 
Typographmaschine kommenden Leitung, ein betrachtlicher Nieder" 
schlag eines dunkelgrauen Pulvers entdeckt worden, das bei der 
chemischen Untersuchung sich als stark bleihaltig erwies. Die 
Analyse so11 folgende Bestandteile ergeben haben: 16 v. H. Anti" 
monoxyd, 20 v. H. Aluminium" und Eisenoxyd, 32 v. H. Bleioxyd, 
20 v. H. Wismutoxyd, 10 v. H. Gangart, 1 v. H. Gliihverlust. Dieser 
Be£und hat in der Arbeiterschaft Beunruhigung ausgelost und in 
der Fachpresse zu einem lebhaften Meinungsaustausch gefiihrt. Der 
Bericht der eidgenossischen Fabrikinspektoren iiber ihre Amtstatig" 
keit in den Jahren 1928 und 1929 fiihrt dazu aus (S. 71/72): "Es 
erschien erwiinscht, die Frage (namlich ob Abzugsrohre erforder" 
lich sind) einer neuen Abklarung entgegenzufiihren, wiewohl schon 
im Jahre 1907 der damalige Vorsteher des hygienisch"bakteriologi" 
schen Instituts der Eidgenossischen Technischen Hochschule in 
Ziirich, Professor Dr. o. Roth, den Beweis erbracht hatte, daB aus 
einem Bleischmelzbad kein Blei in nachweisbaren Mengen in die 
Luft iibertritt. Die im Auf trag der Unfa11versicherungsanstalt yom 
ziirichschen Kantonchemiker Professor Dr. o. Waser, in einer 
Ziiricher Buchdruckerei durchgdiihrten neuen Untersuchungen ge" 
langten zur Bestatigung des friiheren Be£undes: Blei konnte in der 
Luft iiber den Bleibadern nicht oder hochstens in Spuren festge" 
stellt werden. W oher die bedeutenden Bleimengen in der Abzugs" 
leitung stammten, wurde allerdings nicht we iter aufgeklart; es ist 
anzunehmen, daBes sich urn oxydischen Bleistaub handelt, der aus 
der Kratze des bei der Typographmaschine erheblichen Erschiitte" 
rungen ausgesetzten Schmelzkessels aufgewirbelt wurde. Schon im 
Hinblick auf diese Moglichkeit wird man aber die Wiinschbarkeit 
von Abziigen auch bei elektrischer Schmelzbadheizung bejahen 
mussen." 

Jm Jahre 1932 ergreift der Vorstand des Schlesischen Maschinen" 
setzervereins erneut die Initiative. Er richtet ein Rundschreiben 
an die Gewerbeaufsichtsbehorden Schlesiens tmd bittet die Gewerbe" 
rate, dafiir Sorge zu tragen, daB auch die elektrisch beheizten Setz" 
maschinen mit Abzugsvorrichtungen versehen sein mussen. Begrun" 
det wird es damit, daB auch die elektrische Heizung eine gewisse 
Dampf" und Bleistaubmenge entwickelt, die am starksten bei Ober" 
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hitzung des Bleies auftritt. Ferner werden die Gewerberate aufge .. 
fordert, der Be.. und Entliiftung in den Setzmaschinen .. Betrieben 
lIlehr Beachtung zu schenken. Hohe T emperaturen waren in den 
Betrieben tiberall anzutreffen. 

Hiermit sind die Anschauungen iiber die Verhaltnisse in den 
Setzmaschinenbetrieben, wie sie sich bei den unmittelbar Beteiligten 
herausgebildet haben, kurz umrissen. Verwunderlich bleibt, daB es 
in dem Zeitraum von 30 Jahren nicht gelungen ist, iiber die Streit .. 
punkte, die immer dieselben geblieben sind, zu einer Einigung zu 
kommen, obwohl Untersuchungen wissenschaftlicher Art, insbe .. 
sondere iiber die Entstehung von Bleidampfen, geniigend ange .. 
stellt sind. 

Wir haben daher, um zu einer Klarung beizutragen, Unter .. 
suchungen iiber die am meisten vorgetragenen Klagen angestellt. Sie 
haben sich auf die klimatischen Verhaltnisse in den Setzmaschinen .. 
raumen erstreckt, ferner dar auf, ob aus den GieBkesseln der Setz .. 
maschinen Bleidampfe kommen konnen, gegebenenfalls in welcher 
Menge, weiter ob bei gasbeheizten Setzmaschinen Kohlenoxyd in 
gefahrlichen Mengen in der Luft des Arbeitsraumes vorhanden ist, 
und schliefilich, welchen Kohlensauregehalt die Luft in solchen 
Raumen hat. 

Klimatische Untersuchungen in Setzmaschinenraumen. 

Will man sich ein Bild von den T emperaturverhaltnissen eines 
Raumes machen, in welchem mehrere Warmequellen vorhanden sind, 
so geniigt es im allgemeinen, stichprobenweise Einzelmessungen vor .. 
zunehmen. Jedoch muB man sich dann auf mehrere bestimmte 
Stellen im Raume festlegen, um zu einem Durchschnittswerte zu 
kommen. Uns kam eine Zuschrift zu Gesicht, in der die Temperatur 
eines Setzmaschinenraumes mit 44 0 C angegeben wurde und in der 
das Entsetzen iiber solche Temperaturen, bei den en die Setzer 
arbeiten miiBten, zum Ausdruck kam. Eine nahere Nachpriifung 
ergab, daB die Temperatur iiber dem GieBkessel gemessen war. Der 
Fehler der Beobachtung liegt auf der Hand. Wir haben weniger 
Interesse fiir die T emperaturen an einzelnen Punkten des Setz .. 
maschinenraumes gehabt, sondern streb ten danach, einen Durch .. 
schnittswert fiir die Dauer der Arbeitszeit zu erhalten. Diese Mog .. 
lichkeit verschaffte ein selbsttatiger Registrierapparat, wie er zum 
Beispiel von der Firma FueB, Berlin .. Steglitz, geliefert wird. Der 
Apparat wurde im Arbeitsraum am Arbeitsplatz des Setzers auf .. 
gestellt, und zwar am ungiinstigsten Platze, das heiBt, dort, wo der 
Platz weder im Bereich einer Tiir noch von Fenstern war. Weiter 
war es erforderlich, ein Bild von der relativen Feuchtigkeit in den 
Setzmaschinenraumen zu erhalten, um im Vergleich mit den ge .. 
messenen Temperaturen Riickschliisse auf das fiir das Wohlbefinden 
erforderliche Klima zu ermoglichen. Auch die relative Feuchtigkeit 
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wurde am Arbeitsplatz des Setzers mit einem Registrierapparat 
selbsttatig aufgezeichnet. Allein die so ermittelten F aktoren, T em~ 
peratur und Feuchtigkeit, geben noch kein vollstandiges Bild dar~ 
iiber, ob in einem Raume der Aufenthalt den gesundheitlichen 
Anforderungen entspricht. Von grofiem EinfluB ist die Luft~ 
bewegung, die eine Durchmischung und eine Erneuerung der Luft 
herbeifiihrt. 1m Warmehaushalt des Korpers tragt sie bekanntlich 
zur Wasserabgabe durch die Haut bei, dient der Abhartung und 
der Erhohung des Stoffumsatzes. In Anbetracht der geringen Ge~ 
schwindigkeit der Luftbewegung in Setzmaschinenraumen - gegen 
starkere Luftbewegung ist der Setzer wie viele andere .Menschen 
erfahrungsgemafi aufierordentlich empfindsam - ist es schwierig, 
sie mit dem Anemometer, etwa mit dem bekannten Schalenkreuz 
zu messen. Wir haben uns zu diesem Zwecke des Katathermo~ 
meters bedient, das gleichzeitig auch auf die beiden anderen klima~ 
tischen Faktoren anspricht, auf Temperatur und Feuchtigkeit. Die 
Arbeitsweise des Katathermometers ist folgende. Auf der Suche 
nach einem MaBstab, der die fiir die Warmeregelung des mensch~ 
lichen Korpers mafigebenden Faktoren, Temperatur, Feuchtigkeit 
und Luftbewegung, gleichzeitig erfaBt und wiedergibt, kam man auf 
die Abkiihlungskraft der an einer bestimmten Stelle vorhandenen 
Luft; denn diese ist abhangig von den genannten drei Faktoren. 
Zur Messung dient ein Alkoholthermometer, dessen Skala nur zwei 
Punkte aufweist, und zwar 35 0 und 38 0 C, entsprechend der mitt~ 
leren Temperatur des menschlichen Korpers. Die Alkoholsaule des 
Thermometers wird durch Eintauchen in warmes Wasser auf 60 0 

gebracht, das Instrument peinlich abgetrocknet und frei, jedoch 
ohne daB es pendelt, aufgehangt. Der Raumluft ausgesetzt, gibt es 
nun seine Warme ab, die Alkoholsaule sinkt. .Mit einer Stoppuhr 
stellt man die Zeit fest, wahrend der die Saule von 38 0 auf 35 0 

abkiihlt. Die Dauer ist abhangig von der T emperatur bezw. von 
der Luftbewegung. Aus ihr lafit sich die Warmeabgabe auf den 
Quadratzentimeter Oberflache unter den Beobachtungsbedingungen 
berechnen. Man erhalt dann einen Wert, der von dem Englander 
Leonard Hill, dem ersten Erprober des Instrumentes, Kataindex 
genannt und mit dem Buchstaben H bezeichnet worden ist. Die 
von Hill entwickelte Berechnungsformel lautet: 

H=~ = (X (<I>-A) 

(1.=0,27 
(<I>-A) =@ 

H=0,278 

H = Warmeverlust in g kal vom qcm/sec. 
T = gemessene Abkiihlungszeit. 
cP = mittlere Temperatur des Katathermometers = 36,5 0 C. 
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A = Lufttemperatur wahrend der Messung. 
ex. = eine Konstante, deren Wert Hill mit 0,27 bestimmt hat. 
H = 0,27 e ist ein Wert, der nur fur die Eichung der Instrumente 

von Bedeutung ist. Mit ihm muB der F .. Wert eines jeden 
Instrumentes bestimmt werden. Er betrug bei unserem In .. 
strument 606. 

MiBt man die Abkiihlungszeit in Sekunden, so ergibt sich der ge .. 

suchte Kataindex aus H = ~. 
In Raumen mit heiBer Luft ist es erforderlich, die Abkiihlungs .. 

moglichkeit durch Verdunstung des SchweiBes zu berucksichtigen, 
also den EinfluB der Feuchtigkeit zu erfassen. Zu diesem Zwecke 
wird die Thermometerkugel mit einer feuchten Musselinhiille um .. 
geben, wodurch das Instrument auch zur Bestimmung der Luft .. 
feuchtigkeit brauchbar ist. Das Instrument kuhlt rascher abo Man 
erhalt bei Berechnung nach obenstehender Formel einen Wert H', 
der im Gegensatz zu H, dem "trockenen Kataindex", mit "feuchter 
Kataindex" bezeichnet wird. 

Es liegt auf der Hand und ist mit der Eigenart des Instrumentes 
in Anbetracht seiner kleinen Masse verbunden, daB man aus den 
Abkiihlungsbedingungen nicht unmittelbar rechnerisch die Ent .. 
warmung eines Menschen ermitteln kann. Das Katathermometer 
gibt nur Vergleichswerte fiir die verschiedenen auBeren Bedingungen, 
deren Sinn erst die Erfahrung aufschlieBen muB. Es setzt uns also 
in die Lage, zu beurteilen, ob die Be .. und Entluftung der Hygiene 
entspricht, wie die Temperaturverhaltnisse sind, ob Klagen uber 
Zugluft berechtigt sind oder nicht usw. Der den hygienischen 
Anforderungen entsprechende Katawert ist bis jetzt nur fiir wenige 
Betriebszweige ermittelt. Der trockene Katawert liegt normalerweisc 
zwischen 5 :Und 6, d. h. bei diesen Werten besteht fur den Menschen 
Behaglichkeit. Sinkt der Wert unter 4, so zeugt dies von zumindest 
unangenehmen Verhaltnissen, bis sie bei ganz kleinen Werten un .. 
ertraglich sein konnen. Beim feuchten Katathermometer liegt der 
entsprechende untere Grenzwert bei 10. Werte iiber 10 zeugen von 
ertraglichen Arbeitsbedingungen. Rosenthal!) hat versucht, eine 
Beziehung zwischen dem trockenen und feuchten Katawert herzu .. 
stell en, um zu einem einzigen Wert zu kommen, der einen immcr 

giiltigen Anhalt bietet. Er gibt den Wert 2 H t H' an. Der Sinn 

dieser Bruchformel solI sein, daB angenommen wird, zwei Drittel 
der Korperoberflache sei bekleidet und trocken und ein Drittel 
bloB und mit SchweiB bedeckt, so daB also fur zwei DritteJ 
das trockene Katathermometer und fur ein Drittel der Korper .. 

I) Beihefte 5/6 zum Zentralblatt fiir Gewerbehygiene und Unfallverhiitung 
(Deutsche Gesellschaft fUr Gewerbehygiene). 
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oberflache das feuchte ein passender Vergleichswert ist. Diese Be .. 
ziehung scheint uns gerade in Setzmaschinenraumen, in denen die 
Setzer ilberaus leicht bekleidet ihre Arbeit verrichten, anwendbar 
zu sein, wir haben daher auch dies en Wert, H" bezeichnet, hin und 
wieder ermittelt. Das Arbeiten mit dem Katathermometer erfordert 
einige Obung und genaues Arbeiten, insbesondere sind Vorversuche 
notig, um durch Vergleichswerte die Zuverlassigkeit des Instru .. 
mentes zu erproben. Hinzuweisen bleibt noch, daB das Katathermo .. 
meter die am Warmeaustausch beteiligten physiologischen F aktoren 
wie Korpertemperatur, Blutdruck usw., die erst das Bild der ther .. 
mischen Gesamtwirkung vervollstandigen wilrden, nicht erfassen 
kann. Eine gleichzeitige Messung mit den klimatischen Faktoren 
ist nicht moglich. Immerhin genilgen die katathermometrischen 
Messungen filr den praktischen Gebrauch, da sie wertvolle Anhalts" 
punkte liefern. 

Wir haben also in Setzmaschinenraumen den Verlauf der T em .. 
peratur und der Feuchtigkeit erfaBt und ferner die Katawerte, die 
zugleich AufschluB ilber Temperatur, Feuchtigkeit und Luftbewegung 
geben. Da die Werte demnach einander kontrollieren, schienen uns 
die so ermittelten Faktoren zu einer Beurteilung ausreichend zu 
sein. In einigen Raumen haben wir ferner vergleichsweise die T em .. 
peratur des feuchten Thermometers bestimmt, das ebenfalls zur 
Beurteilung der Warmeverhaltnisse sich eignet. Die kritische T em .. 
peratur des feuchten Thermometers liegt bei 24 0 C. Sie solI nicht 
ilberschritten werden, da bei unbewegter Luft und hoherer Tempe .. 
ratur ein Arbeiten auf die Dauer gesundheitsschadlich ist. 

Insgesamt sind die klimatischen Verhaltnisse in 20 Setzmaschinen .. 
raumen untersucht worden. Die Untersuchungen fanden im Sommer 
wie im Winter statt. 

Betrachten wir zuerst die Verhaltnisse in einer der groBten 
Zeitungsdruckereien, die in ihrem Setzmaschinenraum 64 Maschinen 
stehen hat, davon 46 mit elektrischer und 18 mit Gas .. Heizung. Auf 
eine Maschine entfallen etwa 60 cbm Luftraum, zweifellos aus .. 
reichend. Die Setzmaschinen sind samtlich mit Abzugsrohren vcr .. 
sehen, die in eine gemeinsame Leitung munden und in der Ex .. 
haustoren eingebaut sind. Der Betrieb arbeitet Tag und Nacht. 
Die folgende Tafel gibt die Temperaturverhaltnisse wieder, wie sie 
an einem heiBen Sommertage zu finden sind. 

Temperaturen in Co. 

Uhrzeit \~_~1~1~1_2_1_6_1~1_14 __ 1_8 \~_ 
Raumtemperatur 28,5 30,5 ~I~ ~_I~~ ~,~ 30 _ ~1~5 

~~~:tl"temperatur ~I 27 ~ ~1~1\ __ I~ ~ ~ 25,51~~120,5 
Unterschied 2,5 I 3 8 7 7,5\ 6 4,5 4,5 8 7 

2 
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Uhrzeit 

Feuchtigkeit im 
Raume 

Feuchtigkeit im 
Freien 

Unterschied 

Relative Feuchtigkeit in v. H. 

12 14 18 i 22 2 6 10 14 18 22 
-- -~- -~- -~- -~- -~- -~- -~----~ 

70 70 85 90 85 70 80 90 

Die hochsten Temperaturen liegen in den Nachmittagsstunden 
und fallen in die Zeit verstarkter Benutzung der MaschiPlen. Die 
Unterschiede gegeniiber der AuBentemperatur sind immerhin be" 
achtenswert. Die Feuchtigkeitsmessungen zeigen nichts Ungewohn" 
liches, abgesehen von der bedingten Schwiile. Messungen mit dem 
Katathermometer ergaben in den Nachmittagsstunden trockene Kata" 
werte zwischen 2 und 2,8. Dieselben Werte wurden auch in den 
Vormittagsstunden des zweiten Tages gemessen. Der feuchte Kata" 
wert bewegte sich zu denselben Zeiten zwischen 10 und 11. Wir 
haben auf Grund der Erfahrungen spaterhin den trockenen Kata" 
Idealwert fiir Setzmaschinenraume auf 6 festgesetzt. 1m vorliegendcn 
Falle weicht der gemessene Wert von diesem Idealwert erheblich abo 
Irgendwelche Schliisse lassen sich jedoch in Anbetracht der hohen 
Raum" und AuBentemperaturen nieht daraus ziehen. Der feuchte 
Katawert, der hier zur Beurteilung herangezogen werden muB, unter" 
schreitct an sich nicht die zulassige Grenze. Stellt man die oben 
erwiihnte Beziehung zwischen trockenem und feuchtem Katawert 

her, H" = 2 H t H', so ergeben sich Werte zwischen 4,8 und 

5,5, die dem Idealwert naherkommen. Dieses in Anbetracht der 
hohen T emperaturen noch giinstige Ergebnis hat natiirlich seine 
Ursache. Sic liegt darin, daB samtliche Fenster und Luftklappen, 
mit den en der Raum reichlich ausgestattet war, geoffnet waren. 
Ein Ventilator schaffte eine, wenn auch nur geringe Luftbewegung, 
auBerdem war der Raum auBergewohnlich groB und hoch. Eine 
Vergleichsmessung im Freien um 14 Uhr des ersten Tages zeigte 
im Schatten einen trockenen Katawert von 2, einen feuchten von 
17,8. Der H"" Wert lag iiber 7. Ein Vergleich der feuchten Kata" 
werte auBen und innen laBt deutlich den EinfluB der Luftbewegung 
im Freien erkennen. Wiirde die Luft im Innern mehr bewegt wer" 
den, so wiirde den Verhaltnissen nach der Aufenthalt durchaus 
angenehm sein. Unangenehme Zugerscheinungen sind bei den vor" 
handenen Temperaturen nicht zu erwarten. 

In demselben Betriebe wurden in kalter Jahreszeit bei AuBen" 
temperaturen zwischen -5 und + 11 0 C Messungen vorgenommen 
(siehe Abb. 1). Die Temperaturkurve erreicht tagsiiber mit 25 0 C 
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den hochsten Wert, urn in der Nachtzeit und in den Morgenstunden 
zwischen 4 und 8 Uhr bis auf 21 0 herabzusinken. In diesen Stun~ 
den ruht der Betrieb teilweise. In die Morgenstunden soU auch die 
Reinigung des Betriebes faUen. Bemerkenswert ist der T emperatur~ 
verlauf am Sonntag. Von 6 Uhr morgens an muB der Betrieb 
ruhen. Das Absinken der Kurve hiBt den Zeitpunkt der Einstellung 

der Arbeit genau erkennen. Von 
Freitaq SOn!lf.. 20 Uhr ab darf mit bestimmten 
8 10127,6 18 20 22 0 2 .. 6 8 10 72 Arbeiten wieder begonnen werden. 
I Jl"VI I II / .L¥,' 
I .J, I I I I I I I I .1 j ,k 

"' / I /I I I I II'V I "/v 
Jill I I I I r.. 0"'-

'r1V ( \ v 

I ., , I I .... 

... itl '): ... v 

I" 

Die T emperaturkurve weist durch 
ihr Ansteigen nach, daB bereits 
kurz nach 17 Uhr mit den Ar~ 
beiten begonnen sein muB. Der 
Betrieb war dazu berechtigt, da an 
diesem Tage Wahlen stattfanden 
und eine Ausnahmegenehmigung 
erteilt war. Die Einhaltung der 
Arbeitszeitvorschriften la6t sich so~ 
mit einwandfrei nachprufen. Die 
Feuchtigkeitskurve liegt verhaltnis~ 
ma6ig niedrig, sie verlauft zwischen 

~ Sonn 35 und 50 v. H. relative Feuchtig~ 
8 10 72 1~ 76 18 20 22 O. 2 4 6 8 10 1 keit. Zum Vergleich haben wir ein 

geraumiges Burozimmer herange~ 
zogen, das eine ruhig zwischen 19 
und 21 0 C verlaufende Kurve und 
60 v. H . Feuchtigkeit aufweist. Ge~ 
luftet worden ist das Burozimmer, 
wie aus der Kurve abzulesen ist, 
allerdings nicht. Immerhin leuchtet 
es ein, da6 der Aufenthalt in diesem 
Zimmer angenehmer ist als im 
Setzmaschinenraum. Die trockenen 
Katawerte im Setzmaschinenraum 
lagen in den Vormittagsstunden 
von 8 bis 12 Uhr zwischen 4 und 

Abb.2. 
5, die feuchten zwischen 12 und 13. 
H" betrug urn 11 Uhr vormittags 
des zweiten T ages 6,6. In den Nach~ 
mittagsstunden dagegen sanken die 

trockenen Katawerte bis zu 2, die feuchten auf 9,5 herab. Urn 
15 Uhr des zweiten Tages betrug H" = 4,5 . 1st in den Vormittags~ 
stunden der Kata.Idealwert erreicht, so bleibt in den Nachmittags~ 
stunden der Wert davon betrachtlich entfernt. Was fehlt, ist Zu. 
fuhrung von Frischluft und dam it Erhohung der Luftfeuchtigkeit. 
Eine dritte Untersuchung in demselben Betriebe bestatigte die fruheren 
Erfahrungen. 
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Aus den Untersuchungen in einem zweiten Zeitungs~GroBbetriebe 
ist folgendes bemerkenswert. 

Nach einem warmen Sommertage mit AuBentemperaturen bis 26° C, 
brachte die Nacht Abkiihlung und in den Morgenstunden Regen, 
so daB die AuBentemperatur auf 16° zuriickging. Da die Abkiihlung 
als Wohltat empfunden wurde, waren samtliche Fenster geoffnet; 
die T emperatur betrug im Setzmaschinenraum um 12 Uhr mittags 
21 ° C, sie stieg am Nachmittag und Abend auf 24° an. Auch in der 
Nacht hielt sie sich auf dieser Hohe, bis piinktlich um 5 Uhr die 
Reinemachefrauen mit der feuchten Reinigung des FuBbodens be .. 
gannen, wie es in der Bundesratsverordnung iiber die Einrichtung 
und den Betrieb von Buchdruckereien und SchriftgieBereien aus 
dem Jahre 1897 vorgeschrieben ist. Wie die Abb. 2 zeigt, stieg durch 
die griindliche Reinigung und Liiftung die Feuchtigkeit bis auf 
90 v. H., damit verbunden gingen die Temperaturen von 23° bis 
auf 17° zuriick. Man konnte also durch fortlaufende Temperatur .. 
und Feuchtigkeitsmessungen in gewissem Umfange die nicht un .. 
wichtige Bestimmung der Verordnung nachpriifen, wenn man dabei 
in Rechnung stellt, daB beim Abkiihlen der Luft gleichzeitig ihr 
Feuchtigkeitsgehalt ansteigt. Erwahnt sei an dieser Stelle, daB wir 
an Hand der Kurven eine sorgfaltige Reinigung und Liiftung nicht 
allzu haufig feststellen konnten. Die Katawerte entsprachen zur Zeit 
der Messung den Anforderungen, die trockenen lagen zwischen 5,5 
und 7, die feuchten zwischen 15 und 17. Zu beriicksichtigen ist 
dabei, daB die AuBentemperaturen niedrig waren und daB durch 
die weitgeoffneten Fenster ein dauernder Luftaustausch stattfinden 
konnte. Auch in diesem Betriebe war der Luftraum reichlich be .. 
messen, die Maschinen hatten Abzugsrohre. Es herrschte die elek .. 
trische Heizung und selbsttatige Metallzufiihrung vor. 

Von Interesse war es festzustellen, welchen Wert die Abzugsrohre 
iiber den GieBkesseln fiir die Warmeabfiihrung im Sommer haben. 
Wir trafen eine Setzerei, die nur elektrisch beheizte Maschinen 
aufgestellt hatte, und zwar ohne jede Absaugung iiber den GieB .. 
kesseln. Es waren 27 Setzmaschinen vorhanden, der Luftraum auf 
1 Maschine betrug 20 cbm. Sie waren in zwei Langsreihen auf .. 
gestellt. Der Raum konnte durch einen Ventilator entliiftet werden, 
meistens war er abgestellt. Der Betrieb arbeitete in drei Schichten. 

Temperaturen in Co. 

Uhrzeit 14 16 18 20 22 0 2 4 6 
I 

8 

Raumtemperatur 25,5 27 26,8 26 25,5 26 25,5 25 23 24 

AuBentemperatur 22,6 22 21,5 21 20 19 17,5 17 19 19,2 

Unterschied 2,91 5 
I 

5,3 5 I 5,5 7 8 8 4 4,8 
I 
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Relative Feuchtigkeit in v. H. 

Uhrzeit ~I~ ~ ~~ _0 ___ 2 ___ 4 ___ 6 ___ 8_ 

Feuchtigkeit im 
Raume 70 66 67 73 74 73 72 71 75 76 

Feuchtigkeit im 
Freien 

Unterschied 

70 75 85 I 90 90 - - - 91 87 
----------------------

- 9 18 17 16 - - - 16 11 

Der trockene Katawert wurde an einer Maschine, die am weitesten 
yom Fenster entfernt und am ungiinstigsten aufgestellt war, um 16 Uhr 
mit 2,9 gemessen, an Maschinen, die dicht am Fenster standen mit 
3,5-4,4; der feuchte Katawert entsprechend mit 9,2 und 11,2 bis 13,4. 
H" betrug im ungiinstigsten Falle 5, im giinstigsten 7,4. Es waren 
hier ohne Absaugung noch ertragliche, wenn auch nicht ideale 
Arbeitsbedingungen vorhanden, weil durch geschickte Fensteroffnung 
eine Luftbewegung stattfand, die das Arbeiten trotz der erhohten 
Temperaturen ertraglich machte. Wenn nicht sehr stark abgesaugt 
wird, ist der Wert der Abzugsrohre fiir die Warmeabfiihrung recht 
zweifelhaft. Sie bestehen aus Blechrohren, die den groBten T eil der 
abgesaugten Warme aufnehmen, sie sind oftmals so heiB, daB sie 
nicht anzufassen sind und tragen bei ihren Ausmessungen letzten 
Endes nur zur besseren Verteilung der Warme im Raume bei. Eine 
starke Absaugung findet jedoch ihren Ausgleich in vermehrtem 
Heizaufwand. 

Beachtenswert sind die Verhaltnisse in einer neuzeitlich und nach 
dem Grundsatz: "Mehr Licht" gebauten Setzerei. Sie hatte ein Glas=, 
dach und zwei einander gegeniiberliegende Glaswande. Die 16 eleb 
trisch beheizten und mit Abzugsrohren versehenen Setzmaschinen 
verfiigten iiber einen ausreichenden Luftraum, etwa 60 cbm je 
Maschine. Der Raum war mit einer besonderen Entliiftungsanlage 
ausgestattet, sie war aber durch Verstopfen der Rohrschlitze zum 
T eil unwirksam gemacht, auBerdem nach Aussagen der Setzer 
selten in Betrieb. Das Glasdach und die Glaswande tragen im 
Sommer zur starkeren Erwarmung bei. Selbst bei sommerlich nie=, 
drigen AuBentemperaturen sind die Raumtemperaturen verhaltnis=, 
maBig hoch, trotz Absaugung und Entliiftungsanlage. 

Temperatur in Co. 

_u_h_rz_e_it _______ 1_9_~_1_1_ ~ ~ 
I 23,5 23,8 25,5 28,5 26,2 

----------: 
Raumtemperatur 

AuBentemperatur 15,6 16,1 18,9 22 21 
------------------------
Unterschied 7,9 7,7 6,6 6,5 5,2 
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Relative Feuchtigkeit in v. H. 

Uhrzeit 9 I 10 I 11 I 12 I 16 
Feuchtigkeit im Raum 5250~I~~ 
Feuchtigkeit im Freien --sg-i----s5�80�n-�~ 

In den Vormittagsstunden zwischen 9 und 11 Uhr wurden trockene 
Katawerte von 4,5 bis 3,9 gemessen, in der Mittagszeit von 3,4 bis 3,7. 
Der feuchte Katawert betrug urn 12 Uhr 14,8 und zwar waren zu 
dieser Zeit zwei gegeniiberliegende Fenster geoffnet, wodurch eine 
leichte Luftbewegung stattfand. Man sieht, daB der neuzeitliche Bau 
keine besonderen V orteile in den klimatischen Verhaltnissen gegen'" 
iiber den vorher erwahnten Betrieben aufweist. 1m Winter, bei 
Temperaturen unter 0° erfordert er eine nicht unbetrachtliche zu", 
satzliche Heizung. 

Bei der V ornahme weiterer Messungen lernten wir einen auBerst 
schlechten Setzmaschinenraum kennen, wie wir ihn zum zweiten 
Male nicht angetroffen haben. Es konnten leider nur wenige Mes", 
sungen ausgefiihrt werden. Zwol£ gasbeheizte Setzmaschinen waren 
in einem winkligeri Raum aufgestellt. 

Temperaturen in Co. 

_U_h_rz_e_it _______ 1-9-~I-l-l-~I~ ~ 
Raumtemperatur 30,5 31,2 32,2 33 - -

----------
A_u_B_en_t_e~p_e_ra_tu_r___ 20,91~ 23'41~ 25,4

1 
~ 

Unterschied 9,6 9,1 9,5 9,2 

Relative Feuchtigkeit in v. H. 

_u_h_rz_ei_t ______ 1_9_1~I-l-l-l-l-2-1~1~ 
Feuchtigkeit im Raum 60 56 48 45 - -
Feuchtigkeit im Freien 1~1~1---s61-7()t-6()I-86 -

T emperaturen von 33 ° C um 12 Uhr bei einer AuBentemperatur 
von 23,8 ° C lassen schon eine kritische Betrachtung zu. Das feuchte 
Thermometer zeigte morgens gegen 11 Uhr 25,6° bei einem Unter", 
schied gegeniiber dem trockenen von 7°. Genauen AufschluB dar", 
iiber, ob die Verhaltnisse so hingenommen werden konnen, miissen 
die Katamessungen bringen, wenngleich jetzt hinterher beim Ver", 
gleich der Temperaturunterschiede zu erkennen ist, daB die Luft 
im Raume unbewegt sein muB. Der trockene Katawert wurde mit 
1 bis 1,2, der feuchte mit 8 und 6 gem essen. Sie liefern die Be", 
statigung, daB ein Arbeiten in solchem Raume unertraglich sein 
muB. Die Fenster wurden von den Setzern fest geschlossen gehalten, 
weil sie einmal ungiinstig angeordnet waren, zum andern auf jeden 
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Fall Zugluft, gegen die die Setzer nun einmal sehr empfindlich 
sind, entstehen muBte. In irgend einer Weise muBten sich diese 
Temperaturen auf die Setzer auswirken, sie schwitzten daher machtig . 
Aber sie wuBten sich zu helfen und hatten hinter ihrem Stuhl ein 
Handtuch befestigt, mit dem sie sich in Minuten~Abstanden den 
SchweiB fortwischten. Eine Arbeit unter diesen Umstanden kann 
langere Zeit ohne Storung des Allgemeinbefindens nicht verrichtet 
werden. Was hier fehIt, ist ausreichende Erneuerung der Luft. 

Geschickte Aufstellung der Setzmaschinen sowie gute Raumver" 
haitnisse lie Ben in einer anderen Setzerei im Sommer kaum nennens" 
werte T emperaturunterschiede gegeniiber auBen erkennen. Der Raum 
hatte folgende Anordnung: 

'" 18m ~ 

I 
7,16m 

6 Linotype, Gasheiz. 

1 0 0 0 » 0 0 

r 
0 

~lm 

6 Fenster 

t:: 
22m Cfrt·--i 

1 
. ~ 
Q) 

0 .c:: 

'" I:s 
\;!) 

Q)- 0 .. 
~ :l 
~ 

., .... " Q ~ r:: '- 0 CO 
-.I 

...... 

0 

0 

Abb.3 

-+- 7,16 m --? 

Die Liiftung durch Offnung der Fenster geniigt hier selbst in 
warmen Tagen, dagegen ist beim Eintritt der kalten Jahreszeit eine 
regelmaBige Heizung wie in jedem anderen Raume notig. 
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Wie liegen die Verhaltnisse in der kiihleren Jahreszeit? 
Wir fanden einen Setzmaschinenraum, der rein auBerlich be" 

trachtet, einen ungiinstigen Eindruck machte. Er lag im obersten 
Stockwerk, unmittelbar unter dem schragen Dache. Es waren sechs 
elektrisch beheizte Linotype .. Maschinen aufgestellt, auf eine Maschine 
entfiel 20 cbm Luftraum. Absaugung liber den GieBkesseln war 
nicht vorhanden. Nachts ging die Heizung aus. Der Raum konnte 
durch einen groBen Kipp£liigel im schragen Dache entliiftet werden. 

Temperaturen in Co. 

Uhrzeit 

Raumtemperatur 25 25 24 24 24 20 20 22 24 25 

AuBentemperatur ~ ---- 13.61---- 10,6 ---- 12,3 

Relative Feuchtigkeit in v. H. 

_U_h_rz_ei_t ___ I~ ~1~~~1~_6_1_8_1~1~~ 
Feuchtigkeit im I Raum 53 53 52 53 52 55 56 55 50 52 

Feuchtigkeit im -----;;-1----I~ --1-- --;:1----1-;-
Freien 

Die Katawerte wurden bei ge6ffnetem Kipp£lligel, so daB eine ge" 
ringe Luftbewegung bemerkbar war, und bei geschlossenem Fliigel 
ermittelt. 

a) geoffnet 

_U_h_r~_ei_: __ I_:_~I_1 ~: 1_~_5_ 

b) geschlossen 

_U_h_rz_ei_t __ 1 16 I 17 I 18 'I 19 
H = 3,2 3,4 3,3 3,3 

H" ergab um 14 Uhr einen Wert von 4,6, um 19 Uhr einen von 
4,1. Die Messungen bestatigen den ungiinstigen Eindruck, den dl!r 
Raum machte. Die tagsiiber ziemlich konstant verlaufenden T em" 
peraturen und die wenig abweichenden Katawerte lassen eine an" 
gemessene Luftbewegung vermissen. Auch tragt der gering be .. 
messene Luftraum zu diesen Verhaltnissen bei. 

Ein anderer Betrieb, der wenige T age spater untersucht wurde, 
hatte einen Linotype .. Raum und einen Typograph"Raum. Die beiden 
Raume zeigten weitgehende klimatische Unterschiede. 
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Temperaturen in Co. 

_U_h_rz_ei_t ____ �~I~I~ _0_1-6-1-8-1~ ~I~ -~I~I~ 
Temperatur im I I Linotype.Raum 24 25 24 23 21 18 20 21,5 23 25 25 24 

TeT:;~;!~;~:. ~ 21,5 17,5------~--~~-~;~120,5 
Raum 

AuBentemperatur 12111,4 wi 9,5 6,61~ -1- 13,81-,-1-11-

Relative Feuchtigkeit in v. H. 

Uhrzeit 16 20 i 0 6 I 12 18 20 
------------------,----------
Feuchtigkeit im Linotype. 55 52 i 51 55 50 45 41 

Raum 

Feuchtigkeit im Typo. 62 I 50 57 
graphen.Raum I 
---------------------

Feuchtigkeit im Freien 75 79 i I 84 52 68 

Die Katawerte betrugen am 2. Tage 

a) im Linotype.Raum 

Uhrzei~_I~I-1-2 _1~1-~6_-
H - 4,4 4,7 4,7, 4,5 

b) im Typographen.Raum 

_U_h_rz_ei_t __ 1 9 [ 11 1 13 115 117 
H = 5 6,1 7,6 6,8 5,8 

Bei Betrachtung dieser Ergebnisse muG man sich die Raumverhalt~ 
nisse vergegenwartigen. Der Linotype~Raum war 6 m breit, 9 m 
lang, 3 m hoch. Er hatte an dereinen Langsseite zwei Fenster, die 
nach einem Lichthof fiihrten, im iibrigen keine Licht~ und Luft~ 
zufuhr. Die Tiir war mit einem Windfang versehen, urn ja keine 
Luftbewegungentstehen zu lassen. Ein im oberen Fliigel eines 
F ensterseingebauter Ventilator war dort zur U ntatigkeit verdammt. 
Ober den fiinf gasbeheizten GieBkesseln war eine Absaugung vor~ 
gesehen. Sie hat ein Ansteigen der T emperaturen bis zu 25 0 C nicht 
verhindern konnen. 

Der Typograph~Raum dagegen hatte eine Lange von etwa 17 m, 
war 4 m breit und 3 m hoch, also ein langgestreckter Raum, an 
dessen Langsseite breite Fenster fiir ausreichende Licht~ und Luft~ 
zufuhr sorgten. Obwohl auf jede der zehn gasbeheizten und mit 
Absaugung versehenen T ypograph~Maschinen nur 20 cbm Luftraum 
entfielen, war der Aufenthalt in dem Raume durchaus angenehm. 
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Die Setzer waren hier nicht so empfindlich gegen Luftbewegung, 
sie hie1ten das iiufierste Fenster stets etwas geoffnet. Gearbeitet 
wurde in beiden Riiumen von 71/ 2 bis 16 1/ 2 Uhr. 

Ais charakteristisches Beispiel fiir die Verhiiltnisse in Betrieben, 
die nur tagsiiber wiihrend 8 Stunden arbeiten, konnen aus unseren 
Untersuchungen folgende Messungen angesehen werden. Sie sind 
in einem Betriebe vorgenommen worden, der iiber acht gasbeheizte 
Setzmaschinen verfiigte, die mit Abzugsrohren ohne Exhaustor ver~ 
sehen waren. Auf eine Maschine entfiel 30 cbm Luftraum. 

M!!!Jag 1Jlen§tag M'IihpOcll 
8 10 12 ,. " 18 20 22 0 2 .. 6 8 '0 12 ,. 16 18 20 2Z 0 2 of 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ~ 

"~'.f r JJf!T I ""vl I 1 I I 
I I .L,. I I i I I I I I I I I..L. I I I I I I I L J. .1 .L-. I I I I I f I I 
I , IV I I I " ' IA I ..,...".'71"1 , , , u,...-t-I , T"'I "" "I T 71 

I I I I 7 

" u 

111 J 
v 

1\ l\ 

MfJ~ 1Jlenstag N't1f!Poch ..,-
; 8 10 12 If 16 18 20 22 0 2 .. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 of 6 " 10 12 14 lO6 18 10 22 0 2 

SRaum T 

F~ AU8sen T 

Abb.4 
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Die T emperaturkurve (Abb. 4) zeigt yom Anfang bis zum Ende 
der Arbeitszeit ein regelmaBiges, stiindliches Ansteigen. Nachtsiiber 
sinkt die Kurve mit dem Nachlassen der Heizung, fallt in den 
friihen Morgenstunden beim Reinigen noch weiter, urn dann beim 
Arbeitsbeginn die Aufwartsbewegung anzutreten und als Hochst" 
punkt 25 und 27 0 C zu erreichen. 

Dementsprechend ist auch der Verlauf der Feuchtigkeitskurve. 
Die trockenen Katawerte bewegten sich wahrend der Dauer der 
Arbeitszeit zwischen 3,7 als giinstigstem und 3 als niedrigstem in 
der Mittagszeit gemessenen Wert, bleiben also hinter dem Ideal" 
wert urn die Halfte zuriick. Messungen in der Handsetzerei des" 
selben Betriebes gaben Werte zwischen 5 und 6. Die Setzer klagten 
iiber trockene Luft. Die Fenster wurden aus Furcht vor Zugluft 
fest geschlossen gehalten, hin und wieder wurde ein Kippfliigel 
kurze Zeit betatigt. 

Bemerkenswert sind die Beobachtungen in einem groBen Betriebe, 
der bestrebt war, moglichst gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
Es waren dort 19 Linotype"Maschinen, davon 16 gasbeheizte und 
3 elektrisch beheizte, aufgestellt, samtlich mit mechanischer Ab" 
saugung ausgestattet. Auf eine Maschine entfiel etwa 40 cbm Luft" 
raum. Der Verlauf der Temperaturkurve (Abb.5) zeigt gegeniiber 
den friiheren Beobachtungen nichts Abweichendes, nur daB die 
T emperaturen niedriger verlaufen. 

Beachtenswert ist auch hier wieder der Temperaturabfall und das 
Ansteigen der Feuchtigkeit im Zusammenhange mit der Reinigung 
in den Morgenstunden. Die Katawerte sind verhaltnismaBig giinstig. 

Uh~~~~ a~ zweiten_Tage_I~I~I~_I_l_2_I_l_3_1. 1: J_l_5_ 
H - 5,6 4,9 I 4,9 5,5 I 5,3 5,5 I 5,4 

Dieses giinstige Ergebnis wurde dadurch erzielt, daB tiber den 
GieBkesseln sehr stark abgesaugt wurde, und zwar so stark, daB 
die Abzugsrohre vibrierten und daher im Raume ein lautes Summen 
dauernd zu horen war. Der Raum selbst stand durch das starke 
Absaugen unter einem gewissen Unterdruck. Besonders bemerkbar 
machte sich dies beim Offnen der Tiir, das einige Kraft erforderte 
und bei den Setzern unangenehmen Luftzug hervorgerufen haben 
muK Infolgedessen war ein schwerer Vorhang schleusenartig vor 
der Tiir angebracht worden. Der Unterdruck war ferner an den 
geschlossenen Fenstern spiirbar, durch die Ritzen drang fiihlbar 
standig Luft ein. Wir versuchten ein kleines Scheibenfenster zu 
offnen, muBten es aber gleich darauf wieder schlieGen, da die 
Setzer es nicht aushalten konnten. Den Setzern am Fenster muG 
das Eindringen der Luft in der kalten Jahreszeit unangenehm ge" 
wesen sein. Am Fenster waren dem Rahmen entlang Reste von 
angeklebtem Papier zu entdecken. Die Setzer erklarten dazu: "Sie 
stammen noch yom letzten Winter her. Wenn es drauBen kalt wird, 
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30 Klimatische Untersuchungen in Setzmaschinenraumen 

holen wir den Buchbinder von oben, der klebt dann die Fenster" 
ritzen mit Papier zu." W oher die Luft danach gekommen ist, lid~ 
sich leider nicht feststellen. Bei einer an der Decke angebrachten 
Beliiftungsanlage, bestehend aus zwei geo£fneten Rohren, lieB sich 
eine Wirkung nicht feststellen. Wie die T emperaturmessungen und 
Katawerte zeigen, kann man auch mit solchen "Eisenbart"Methoden" 
ertragliche Arbeitsbedingungen scha£fen. Zu empfehlen sind sie 
jedoch nicht. 

Kontrollversuche in Monotype"Betrieben zeigten gegeniiber den 
Verhaltnissen in Linotype"Betrieben keine nennenswerten Unter" 
schiede. Bei AuBentemperaturen von 17 bis 20° betrugen die Innen" 
temperaturen in den GieBraumen urn die Mittagszeit durchschnittlich 
25° C, nur in den ersten Morgenstunden lagen sie bei 20°. Die 
Katawerte bewegten sich zwischen 2 und 4, erreichten in keinem 
FaIle den Normalwert. H" betrug in einigen Fallen 5, im iibrigen 
lag der Wert darunter. Ais giinstiges Moment kann in den Mono" 
type"Betrieben angesehen werden, daB die GieBer stehen und sich 
bewegen konnen. 

Erwahnenswert ist von diesen Untersuchungen noch die in einem 
groBeren T ypographenraum mit 21 gasbeheizten T ypographen, von 
denen z. Z. der Messungen nur acht in Betrieb waren. Der Raum 
war 30 m lang, 14 m breit und 3,90 m hoch. Die acht in Betrieb be" 
findlichen Maschinen geniigten, urn den Raum bei einer AuBen" 
temperatur von 18 bis 20° C bereits in den Vormittagsstunden auf 
28° C zu erwarmen. Die trockenen Katawerte lagen bei 2, die 
feuchten bei 9, H" wurde zu 4,2 ermittelt. Also ungiinstige Ver" 
haltnisse, die der Betriebsleitung auch einleuchteten. Die Fenster 
waren, wie iiblich, fest geschlossen. Auf die Frage, war urn sie nicht 
geo£fnet wiirden, erfolgte die iibliche Antwort: "Es zieht". Dieses 
Klagen iiber Zugluft ist nicht ganz unberechtigt. Durch den immer" 
hin betrachtlichen T emperaturunterschied entstehen starke Luft" 
bewegungen, die sich unangenehm bemerkbar machen. 

Untersuchungen in weiteren Betrieben brachten lediglich die Be" 
statigung der geschilderten Verh:iltnisse, so daB von ihrer Wieder" 
gabe abgesehen werden kann. 

Fassen wir das Ergebnis kurz zusammen, so ist festzustellen, daB 
im Sommer die Innentemperaturen in den Setzmaschinenraumen 
5-8 ° C, in eincm besonders ungiinstigen FaIle sogar fast 10 ° C, 
hoher liegen als die AuBentemperaturen. In der kiihleren Jahreszeit 
liegen sie in der Spitze urn durchschnittlich 5° C hoher als die fiir 
Aufenthaltsraume allgemein angenommenen Normaltemperaturen, 
hingegen ist bei Betrieben, die nur tagsiiber arbeiten, in den friihen 
Morgenstunden in der Regel eine zusatzliche Heizung erforderlich, 
urn auf die Normaltcmperatur Zll kommen. Die Feuchtigkeit hielt 
sich innerhalb der zulassigen Grenzen, wenngleich sie in manchen 
Fallen hart die Grenze erreichte. Die Katawerte schwankten in den 
einzclnen Betrieben auBerordentlich, je nachdem mehr oder weniger 
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ge!iiftet wurde. Der trockene Katawert erreichte nur se!ten den 
Idealwert, er lag fast durchweg zwischen 2 und 4, der aus trockenem 
und feuchtem Katawert errechnete H""Wert erreichte nur in einigen 
Fallen den Normalwert. 

Die Bestimmung des Blei., des Kohlensaure. und des Kohlen. 
oxydgehaltes der Luft in Setzmaschinenraumen. 

A. Bleibestimmung. 

Ober die Frage, ob in Setzmaschinenraumen und SchriftgieBereien 
eine Gesundheitsgefahrdung der Arbeitnehmer durch verdampfendes 
oder verstaubtes bleihaltiges Letternmetall vorhanden ist, ist - wie 
oben schon erwahnt - bereits eine betrachtliche Zahl von Unter" 
suchungen - und zwar fast stets mit negativem Ergebnis - durch. 

Abb . 6. 

gefiihrt worden, so daB es eigentlich als iiberfliissig h;ltte erscheinen 
konnen, eine so oft gepriifte Frage nochmals wm Gegenstand 
eingehender Nachforschungen zu machen. 

1m Zusammenhang mit anderen Untersuchungen konnten wir 
jedoch nicht an ihr voriibergehen. Es fie! namlich bei den Betriebs. 



32 Bleibestimmung 

besichtigungen auf, daB in den iiber den GieBkesseln der Setz~ 
maschinen befindlichen Absaugungsrohren starkere Staubansamm~ 
lungen mit gelblichem Anflug sich fanden (Abb. 6 und 7). Die 
daraufhin im Reichsgesundheitsamt vorgenommene chemische Unter~ 
suchung dieses Staubes ergab einen Gehalt an Blei von etwa 30 v. H . 

1m Verein mit sogleich naher zu erorternden Erwagungen wurde 
hierin ein AniaB gesehen, der Frage nach der Gefahrdung der an 
diesen Maschinen Beschaftigten durch verdampfendes Blei mit einer 
verbesserten Bestimmungsmethodik nochmals nachzugehen. Neuere 
Untersuchungen hatten namlich gezeigt,l) daB wohl samtliche bisher 

ausgefiihrten Bleigehalts. 
bestimmungen der Luft 
iiber GieBkesseln grund. 
satzliche Fehler aufwie. 
sen, deren GroBe nicht 
ohne weiteres abzuschat. 
zen war. Es handelt sich 
hierbei urn folgendes: 

Derartige U ntersuchun. 
gen sind bisher meist in 
der Weise durchgefiihrt 
worden, daB die zu un. 
tersuchende Luft durch 
eine oder mehrere Wasch. 
flaschen abgesaugt wurde, 
die mit verdiinnterSchwe. 
fel., Salpeter. oder Essig. 
saure gefiillt waren, wo. 
bei der eine oder andere 
U ntersucher noch ein 
Watte. oder Asbestfilter 

Abb. 7. "zum Abfangen der grob, 
sten Bleistaubteilchen" 

vorschaltete. Man erwartete, daB der das Wattefilter durchstromende 
Staub oder kolloidale Bleirauch nun in den nachgeschalteten Wasch. 
flaschen quantitativ zuriickgehalten werden wiirde. Es hat sich indessen 
in Versuchen, die im gewerbehygienischen Laboratorium des Reichs. 
gesundheitsamtes durchgefiihrt wurden, gezeigt, daB selbst vier hinter. 
einandergeschaltete, mit Prallkorpern gefiiII te, 10 % ige Salpetersaure 
enthaltende Waschflaschen fiir diesen Zweck wenig geeignet sind und 
unter Umstanden nur etwa 3 bis 5 v. H. des Bleigehaltes der durch. 
streichenden Luft zuriickhalten. Da nun auch die Filtration des Blei~ 
rauchs wie des feinsten Bleistaubes in den W atte~ oder Asbest~ 

1) We b e r, Ober die Brauchbarkeit einiger Filterarten zur Bestimmung 
luftkolloidalen Bleirauchs und iiber eine neue Filtermodifikation, Zentralbl. 
f. Gewerbehygiene u. Unfallverhiitung 10 (1933), 154. 



Bleibestimmung 33 

filtern keineswegs quantitativ ist, dieser vielmehr unschwer ein 
9 em langes Wattefilter zu durehdringen vermag, wie aus Versuehen 
von Heise 1) zu entnehmen ist, sehien es wlinsehenswert, solehe Ver:: 
suche mit einer verbesserten Methodik zu wiederholen. 

Flir diese Versuche stand uns eine leistungsfahige, tragbare 

Abb . 8 . 

Apparatur zur Verfligung, die im gewerbehygienischen Labora:: 
torium des Reichsgesundheitsamtes flir derartige Untersuchungen 
entwickelt worden ist und hier kurz: beschrieben sei: 

Ein TurbogebLise (Abb. 8, a), mit Universalmotor fur Gleich:: und 
Weehselstrom, das bei Verwendung des spater beschriebenen kol" 
loiddichten Filters eine Leistung bis zu 16 1/ min. hat - mit weniger 

') R. He i s c, Der Bleigehalt cler Luft obcrhalb cler Bleischmelzkessel in 
Schriftgiel\creien, Arbciten aus clem Reichsgesunclheitsamt, 51 (1919), 23 . 
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dichten Filtern eine weit hohere - saugt einen Luftstrom an, der 
durch Einstellung auf ein Baro~Vakuummeter und ein Rotameter (b) 
genau gemessen und konstant gehalten werden kann. Urn das Gerat 
an jede vorhandene Stromleitung anschlieBen zu konnen, wurde 
fiir den Universalmotor eine Spannung von 110 Volt gewahlt. 
Steht an der Versuchsstelle nur Netzstrom von 220 Volt zur Ver~ 
fiigung, so muB dessen Spannung herabgesetzt werden, was in 
einfachster Weise durch das Vorschalten eines Tauchsieders (c) als 
Widerstand geschieht, den man in einen iiberall zu beschaffenden 
Eimer mit Wasser hangt; man vermeidet auf diese Weise das Mit~ 
fiihren eines der gewohnlichen schweren Widerstande. 

Ahh 9 

Von den in einem Lederkoffer - der noch geniigend Platz fiir 
die Aufnahme del' Filter, Stative usw. enthalt - angebrachten MeB" 
instrumenten geht eine Schlauchleitung zu einem Hiilsenfilter (d), 
das nach unseren Versuchen auch die feinsten kolloiddispersen Blei" 
rauchteilchen mit Sicherheit zuriickhalt. Die auBerst kompendiose 
Form dieses Filters ermoglicht sein Heranbringen auch an schwerer 
zugangliche Stell en des Arbeitsraumes oder seine Befestigung an 
der Kleidung eines Arbeiters, ohne diesen merklich zu behelligen. 
Die ganze Apparatur, die in zwei Gepackstiicken untergebracht 
werden kann (Abb. 9), ist leicht zu befordern. 

Die Untersuchungen auf das Vorhandensein gesundheitlich be~ 
denklicher Konzentrationen von Bleistaub~ oder Rauch in der Luft 
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der Setzmaschinenraume erfolgten gemaB den nachstehenden Ge~ 
sichtspunkten: 

Zunachst wurden in Nachpriifung friiherer Versuche Absaugungen 
der Luft iiber den GieBkesseln gas" und elektrisch beheizter Setz~ 
maschinen in einem hygienisch gut betreuten Betriebe durch~ 
gefiihrt. 

Es wurde jedesmal 4 Stun den lang mit etwa 1000 l/st. abgesaugt, 
so daB die geforderte Luftmenge etwa derjenigen entsprach, die ein 
Mensch in 8 Stunden verbraucht. 

Es durfte nach den bisher in der Literatur vorliegenden Er~ 
fahrungen angenommen werden, daB die zu untersuchende Luft 
dann als unbedenklich angesehen werden konnte, wenn in der ge~ 
nannten Luftmenge erheblich weniger als 1 mg Blei gefunden wurde. 
Die quantitative Untersuchung der Filter auf Blei wurde nach 
dem bekannten Chromatverfahren (titrimetrisch) durchgefiihrt, eine 
Methode, die noch mind est ens 0,2 mg Blei mit hinreichender Ge~ 
nauigkeit zu bestimmen gestattet. 

Die Moglichkeit, solche Mengen Blei in den Filtern zu finden, 
erschien allerdings von vornherein sehr gering. Die T emperatur 
des Metallbades der verwendeten Setzmaschinen lag bei etwa 280°. 
Nach bekannten Regeln laBt sich nun, wenn die molekulare Ver~ 
dampfungswarme des Bleies bekannt ist, der theoretische Hochst" 
gehalt an Bleidampf im Liter Luftraum bei einer bestimmten Tern" 
peratur berechnen.1) Fiir die zwischen 250 und 1500 ° liegenden 
Temperaturen ergeben sich dann folgende Naherungswerte: 

Berechneter hochstmoglicher Gehalt cler Luft an Blciclampf 
fur Temperaturen zwischen 250 uncl 1500°. 

t: 250 0 300° 350 0 400 0 450 0 500" 550 0 

Pbmg/l: 6.10- 11 6.10-9 16.10-7 2.10-6 2.10- 5 2.10-4 8.10-4 

t: 600° 650" 700° 750 0 800 0 850 U 900" 950" 1000" 
Pbmg/l: 0,004 0,014 0,055 0,17 0,43 0,89 2,5 5,4 10,4 

t: 1050 0 1100 0 1150 u 1200° 1250° 1300° 1350" 14000 H500 1500° 
Pbmg:l: 20 36 65 103 168 260 400 586 840 1180 

Aus dieser Berechnung wird ersichtlich, daB bei 250 0 bestenfalls 
0,00000000006 mg Blei im Liter Luft, in 4000 1 daher 0,00000024 mg 
Blei, bei 300 0 0,000024 mg Pb zu erwarten waren, Mengen, die weit 
unter der analytischen ErfaBbarkeit liegen. 

In Obereinstimmung mit diesen Berechnungen fand sich, wie 
danach zu erwarten war, in keiner der von uns durchgefiihrten 
Absaugungen Blei in bestimmbaren Mengen in den Filtern, so daB 
die Grenzmenge von 1 mg Blei I 4000 I Luft in keinem FaIle auch 
nur annahernd erreicht wurde. 

') Durchgefuhrt unter Benutzung cler Angaben von Au e r b a chin cler 
Arbeit von R He is e (s. 0.). 

3' 
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Die Absaugungen wurden an folgenden Stellen durchgefilhrt: 
I. Ober dem Schmelzkessel einer gasbeheizten Linotype~Maschine 

(Abb. 10). 
II. Ober dem Schmelzkessel einer elektrisch beheizten Linotype~ 

Maschine. 
III. Zwischen den elektrisch beheizten Linotype~Maschinen einer 

hygienisch sehr wenig gilnstigen, schlecht gereinigten Druckerei 
bei geschlossenen Fenstern (Abb. 11). 

Abb.10. 

Es ergab sich somit aus dem negativen Ausfall samtlicher Ver" 
suche, daB bei den in Rede stehenden Maschinen mit einer Metall~ 
badtemperatur von 250 bis 300 0 von einer Gefahrdung der Arbeit" 
nehmer durch verdampfendes Blei nicht gesprochen werden kann. 
Dariiber hinaus ergab die Untersuchung Nr. III, daB auch in 
schlecht gefegten, staubigen Ratlmen dieser Art die Grenzkonzen" 
tration von 1 mg Pb ! 4000 1 Luft nicht erreicht wird. 

Diese mit einer verbesserten Methodik unternommenen Versuche 
bestatigen also die Erhebungen frilherer Bearbeiter, nach denen 
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"a u s den G i e B k e sse 1 n d e r S c h rift g i e B ere i en, ins b e ~ 
sondere den Kesseln der TypengieBmaschinen, bei 
normaler Arbeitsweise weder durch Verdampfen noch 
durch VersLiuben Bleimengen entweichen, durch die 
eine in gesundheitlicher Hinsicht bedenkliche Er~ 
hohung des Bleigehaltes der Raumluft zu befiirchten 
war eU

• (Heise.) 
In einem gewissen Gegensatz zu dem negativen Ausfall dieser 

Ahb. II. 

Luftuntersuchungen scheinen auf den ersten Blick die oben er~ 
wahnten Staubabscheidungen in den Ventilationsrohren iiber den 
GieBkesseln zu stehen. Wie bereits mitgeteilt, ergab die Unter~ 
suchung dieses Staubes einen Bleigehalt von etwa 30 v. H. (ein Er~ 
gebnis gleicher GroBenordnung wie bei dem auf Seite 13 mit~ 
geteilten Befund des Bleigehalts in den Staubablagerungen, die sich 
in den Abzugsrohren einer Schweizer Druckerei fanden), so daB, 
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wie es die Abb. 6 und 7 anschaulich machen, nicht unbetrachtliche 
Mengen dieses Metalls in den Absaugungsrohren sich angesammelt 
haben. Nach Auskunft der Betriebsleitung handelte es sich hier aber 
urn Rohre, die seit etwa 10 Jahren in Benutzung waren und deren 
Staubbelag diese Zeitspanne zu seiner Bildung benotigte. Ferner 
wird man wohl annehmen konnen, daB diese meist nicht unbetracht~ 
lich erwarmten Ventilationsrohre eine Art von Filterwirkung auf 
die durchstreichende Luft ausuben, die bis zu einem gewissen Grade 
mit der der elektrischen Filter verglichen werden kann; eine solche 
Wirkung ist an sich seit langem bekannt, wird aber bei der Be~ 
urteilung derartiger Staub ablagerungen meist nicht genugend in 
Rechnung gestellt. 

B. Kohl ensa ur e bestimm ung. 

1m Rahmen der Untersuchung der allgemeinen hygienischen Ar~ 
beitsbedingungen an Setzmaschinen war weiterhin die Frage von 
Bedeutung, ob an den gas beheizten Maschinen eine betracht~ 
liche Vermehrung des Kohlensauregehaltes der Luft sich nach~ 
weisen lassen wurde. Aus diesem Grunde wurden einige Bestim~ 
mung en des Kohlensauregehaltes der Luft in einem hygienisch nicht 
sehr guten Betriebe vorgenommen. Ausgefuhrt wurden diese Ver~ 
suche nach der Pettenkoferschen Flaschenmethode. Luftproben wur~ 
den (bei geschlossenen Fenstern) entnommen 

I. in Mundhohe (stehend) mitten im Arbeitsraum, 
II. an der Maschine in Mundhohe am Platze des sitzenden Druckers, 

III. dicht neb en dem gasbeheizten GieBkessel. 
Es ergaben sich folgende Werte: 

I. Raumluft . 1970 T eile CO 2 in 1 Million, 
II. Arbeitsplatz 2500 T eile CO 9 in 1 Million, 

III. am Kessel . 4900 Teile CO; in 1 Million. 
Zum Vergleich der erhaltenen Werte seien folgende Zahlen nach 

Lehmann 1) genannt: 
CO~~Gehalt der freien Luft . 
CO:~Gehalt in Wohnraumen bis 
CO ;~Gehalt in Fabriken 

300 T eile in 1 Million, 
1000 T eile in 1 Million, 

1000-4000 T eile in 1 Million. 
Eine Beeintrachtigung der Gesundheit der Arbeitnehmer in Rau~ 

men mit gasbeheizten Setzmaschinen durch Kohlensaurebildung ist 
nach diesen Be£unden also nicht anzunehmen. 

C. Kohlenoxydbestimmung. 

Die Untersuchungen uber das Vorkommen von Kohlenoxyd 
wurden ebenfalls in einem Betriebe vorgenommen, der einen hygi~ 

1) K. B. Lehmann, Arbeits< und Gewerbehygiene, Leipzig 1919, S. 181 und 
Archiv=Hygiene 34 (1899) 335. 
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enisch nicht sehr guten Eindruck machte. Der Betrieb verfugte 
nur iiber gasbeheizte Setzmaschinen. Gemessen wurde mit einem 
Drager CO~Messer, der vorher im Laboratorium durch genau ab~ 
gemessene CO~Mengen nachgepruft worden war. Es wurde der 
CO~Gehalt bestimmt 
1. am Arbeitsplatz des Setzers in Atemhohe, 
2. am GieBkessel in einem Abstand von 50 cm und einer Hohe von 

1,50 m iiber dem Fu13boden, 
3. am Gie13kessel in einem Abstand von etwa 50 cm, aber in einer 

Hohe von 1 m iiber dem Fu13boden (Abb. 12). 
Am Arbeitsplatz des Setzers in Atemhohe wurde eine CO~Menge 

von 0,0034 v . H. gemessen. An einer zweiten Maschine wurde durch 

Abb . 12. 
CO, Messung am G ieBkcsscl. Absaugung .1bgestellt. 

OHnung eines benachbarten Fensters eine kaum bemerkbare Liif~ 
tung bewirkt. CO lie13 sich nicht feststellen. Erst nach Schlie6en 
des Fensters lief~en sich in Atemhohe des Setzers 0,0068 v. H . CO 
nachweisen. 

Messungen in der Nahe des Gief~kessels, also in nachster Nahe 
der Heizvorrichtung, ergaben in Hohe von 1,50 m iiber dem Fu13~ 
baden 0,010 v. H. CO, in Hohe von 1 m uber clem Erclboden 
0,0134 v. H . CO. 

Daruber, welche Kohlenoxydkonzentrationen fur den Menschen 
giftig sind, besteht keine einheitliche Auffassung in der arztlichen 
Literatur. Die Empfindlichkeit mag bei dem einzelnen Menschen 
verschieden sein. Feststeht jedenfaHs, daB die von uns gemessenen 
Kohlenoxydmengen zu einer akuten Erkrankung nicht ausreichen. 
Inwieweit sie zu einer chronischen Vergiftung beitragen konnen, 
soH uncl kann z. Zt. noch nicht beurteilt werden. 
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Nach AbschluB unserer Untersuchungen erhielten wir Kenntnis 
von gleichartigen Untersuchungen, die Koelsch 1) in Maschinen" 
setzereien mit gasbeheizten GieBkesseln angestellt hat. Er halt seine 
Befunde fur im allgemeinen befriedigend. Von 23 Proben waren 
7 vollig negativ, von den ubrigen 16 wiesen nur 5 hohere Werte, 
und zwar urn 0,01 v. H. CO herum, auf. Sie decken sich mit den 
von uns ermittelten CO"Konzentrationen. 

Allgemeine Betrachtungen iiber die Untersuchungen. 

Die Folgerungen, welche die Untersuchungen zulassen, sollen 
abschlieBend kurz umrissen werden. DaB die T emperaturen in 
Setzmaschinenraumen hoher liegen als in gewohnlichen Arbeits" 
raumen, ist in den Fachkreisen hinreichend bekannt. Wo Warme" 
quell en in groBerer Zahl vorhanden sind, werden die Raum" 
temperaturen sich stets erhohen. Wir stellen bewuBt aus den Mes" 
sungen des Katawertes keine allgemeinen Beziehungen her, die 
Ruckschlusse auf die korperliche Einwirkung des Raumklimas gestat" 
ten. Uns haben die Katawerte lediglich zur Beurteilung der physk 
kalischen Raumverhaltnisse gedient. Es sind zwar Versuche angestellt 
worden, urn Beziehungen zwischen der Einwirkung klimatischer 
Faktoren auf die Haut (Temperaturabfall) und auf das physk 
kalische MeBinstrument (Katagrad) aufzusuchen. Uns scheinen der" 
artige Versuche in Anbetracht der bekannten Tatsache, daB die 
physiologischen Faktoren bei den einzelnen Menschen stets ver" 
schieden sind und immer sein werden, geringwertig zu sein. Wir 
haben daher angenommen, daB der auf Grund von Erfahrungen 
als normal anzusehende physikalische Zustand eines Raumes gleich" 
zeitig sich gesundheitlich am besten auf den darin Arbeitenden aus" 
wirkt, ohne behaupten zu wollen, daB ein Arbeiten in den Setz" 
maschinenraumen bei erhohten T emperaturen unbedingt gesund" 
heitsschadlich sein muB. 

Von diesem Gesichtspunkt aus konnen die mit der Setzarbeit nun 
einmal verbundenen Warmeverhaltnisse nicht allgemein in Kauf 
genommen werden. Man muB sich vergegenwartigen, daB der 
Setzer den groBten T eil seiner Arbeitszeit im Sitzen verbringt und 
nur wenig Gelegenheit hat, sich "Luft zu machen". Andererseits 
liebt der Setzer, der gewohnlich nur mit Hose und Hemd bekleidet 
seine Arbeit verrichtet, eine gewisse Warme. Jeder merkbaren 
Luftbewegung ist er abhold. Es muB daher ein Ausgleich gefunden 
werden, der einerseits den hygienischen Anforderungen an einen 
Arbeitsraum gerecht wird, andererseits dem Setzer keine Gelegen" 
heit zum Klagen gibt. Einen groBen Fortschritt hat bereits die 
selbsttatige T emperaturregelung bei der Beheizung der GieBkessel 
gebracht sowie die Einfuhrung der elektrischen Heizung. In den 

I ) Archiv f. Gewerbepathologie u. Gewerbehygiene, 4. Bd., Heft 33, 1933. 
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untersuchten Betrieben waren die Setzmaschinen samtlich mit der~ 
artigen Einrichtungen versehen. W 0 se1bsttatige T emperaturregler 
noch fehlen, mussen sie eingefuhrt werden, da sie die Warme~ 
verhaltnisse in den Raumen entscheidend beeinflussen. Viele Be~ 
triebe steIl en sich von Gasheizung auf e1ektrische Heizung urn, nur 
in einem FaIle wurde der rucklaufige Weg aus angeblich wirtschaft~ 
lichen Grunden festgestellt. 

Es muB danach gestrebt werden, in den Setzmaschinenraumen die 
durch die Strahlungswarme der GieBkessel bedingte T emperatur~ 
erhohung in maGigen Grenzen zu halten. Zur Erreichung dieses 
Zieles ist es zunachst erforderlich, die GieBkessel soweit als mog~ 
lich gegen Warmeabgabe in den Raum zu isolieren, eine MaBnahme, 
die der Verringerung der Heizkosten fiir das Schmelzen de.., 
Metalls zugute kommt. Dann darf der Raum nicht zu dicht mit 
Maschinen belegt werden. Der Luftraum darf unter keinen Urn" 
standen weniger als 30 cbm je Setzmaschine betragen. Dieser For" 
derung wird oftmals in nicht gerade gliicklicher Form Rechnung 
getragen. Es steht zwar haufig ein geniigend groBer Raum zur 
Verfiigung, j edoch sind die Setzmaschinen auf einer Seite, und zwar 
gewohnlich nach der Fensterseite hin, so dicht zusammengeruckt, 
daB kaum Platz zum Durchgehen bleibt. Betrachtet man dann den 
Raum, iiber den eine Setzmaschine fiir sich verfiigt, so betragt er 
meist weniger als 30 cbm. Diese oft zu beobachtende Aufstellungs" 
weise hat ihren Grund. Man wollte in guter Absicht ausreichende 
Lichtverhaltnisse schaffen. Aber nur allzuhaufig haben wir fest~ 
stell en miissen, daB die yom Fenster weiter entfernten Reihen der 
Maschinen nur bei zusatzlicher kunstlicher Beleuchtung bedient 
werden konnen, sodaB eine Aufstellung in etwas groBeren Ab~ 
standen auch die Gefahr des Zwielichts vermieden hatte. Dort, wo 
die Betriebsentwicklung nachtraglich zu einer dichteren Beiegung 
unter groBtmoglicher Ausnutzung des Raumes gefiihrt nat, mug 
mit der Zeit eine raumliche Erweiterung ins Auge gefaBt werden. 
Von EinfluB auf die T emperaturverhaltnisse ist ferner die Bauart 
der Raume. Langgestreckte Raume mit einer Fensterwand verdiencn 
vor viereckigen oder von den F enstern aus in die Tiefe gehenden 
Raumen den Vorzug. Langgestreckte Raume lassen, wie wir fest~ 
gestellt haben, eine Liiftung durch die Fenster leicht zu, ohne daB 
unangenehme Zugluft entsteht; gleichzeitig bringen sie einwandfreie 
Lichtverhaltnisse. Voraussetzung ist, daB die Setzmaschinen in nicht 
mehr als 2 Reihen der Lingsseite entlang aufgesteUt werden. Ais 
ideal sind mindestens 31;'2 m hohe langgestreckte Raume anzusehen, 
deren Langswande mit moglichst durchlaufender Fensterflache ver~ 
sehen sind und in denen die Setzmaschinen an den beiden Fenster" 
seiten in nicht mehr als je 2 Reihen aufgestellt sind, wahrend in 
der Mitte ein geniigend breiter Verkehrsgang bleibt. Zuglufterschek 
nungen bei ungunstigem Wind konnen dadurch vermieden werden, 
daB die Fensterflache nur im oberen Drittel zum Offnen ein" 
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gerichtet wird. Durch geschickte F ensteroffnung lassen sich in 
solchen Raumen die Temperaturen einfach und befriedigend regeln, 
ohne daB es zusatzlicher Liiftungseinrichtungen bedarf. Solche 
Raume sind jedoch auBerst selten anzutreffen. 

Man sieht aus den angefiihrten T emperaturkurven, daB die T em~ 
peraturen nicht zu jeder T ageszeit gleich hoch sind, sondern an~ 
steigen und abfallen. Die Spitz en sind daher auszugleichen, so daB 
die Kurve ziemlich gleichmaBig verlauft. Dies laBt sich in Betrieben 
mit bis zu 8 Setzmaschinen, die mit genauer Arbeitseinteilung in 
ein oder zwei Schichten arbeiten, durch einfache Fensterliiftung 
erreichen. Steht der Verlauf der Temperaturkurven in solchen 
Betrieben einmal fest, so kann man die Pausen, wenn es der Arbeits~ 
ablauf zulaBt, in die Nahe der hochsten T emperaturen legen. Der 
Raum ist in diesen Pausen stark zu entliiften. Auf jeden Fall aber 
miissen die Setzer wahrend der Pause und Liiftung den Arbeits~ 
raum verlassen. In Betrieben, in denen eine gleichmaBige Arbeits~ 
einteilung nicht moglich ist, also zu jeder Zeit Setzer anwesend 
sein miissen, sowie in groBeren Betrieben wird man ohne besondere 
Entliiftungseinrichtungen nicht auskommen, es sei denn, daB Raume 
der oben beschriebenen Art zur Verfiigung stehen. 

Ob die Gasheizung zu einer merkbaren Luftverschlechterung, wie 
behauptet wird, heute noch beitragt oder nicht, mag dahingestellt 
sein. Wir haben sie, wie die CO 2~ und CO"Bestimmungen zeigen, 
nicht feststellen konnen. Es leuchtet jedoch ein, daB yom hygi~ 
enischen Standpunkt die elektrische Heizung vor der Gasheizung 
den Vorzug verdient, aIle in schon deshalb, weil dadurch die Mei~ 
nungsverschiedenheiten iiber die Einwirkung der Verbrennungsgase 
zum Schweigen gebracht werden. Andererseits leuchtet es auch ein, 
daB in einem Raum, in dem Gas verbrannt wird, ein T eil der Luft 
verbraucht und die iibrige verschlechtert wird, wenn nicht fiir 
Erneuerung, d. h. fiir Liiftung gesorgt wird. Zu einem guten T eil 
kann der Luftverschlechterung durch die Gasheizung schon ab~ 
geholfen werden, wenn dafiir gesorgt wird, daB Gaszufiihrung 
und Brenner stets in Ordnung sind. Undichtigkeiten und schlechte 
Verbrennung sind die Hauptursachen der Luftverschlechterung. 
Die iiber den GieBkesseln angebrachten Abzugsrohre sollen nach 
herkommlicher Ansicht auch die Verbrennungsgase der Gasheizung 
abfiihren, ein Ziel, das nur in seltenen Fallen bei starkem Saugzug 
erreicht werden kann. Man hat auch versucht, den GieBkessel voll~ 
stan dig zu ummanteln, urn somit die Verbrennungsgase nicht mit 
der Raumluft in Beriihrung kommen zu lassen. Zu einer grund~ 
legenden Verbesserung der Raumluft und Warmeverhaltnisse tragen 
solche Einrichtungen nicht bei, sie konnen sogar zwiespaltig sein, 
da sie andere Erscheinungen wie Zugluft, ausgedehnte Warme~ 
verteilung u. a. hervorrufen konnen. Urn einwandfreie Raumluft 
und einwandfreie Warmeverhaltnisse zu erreichen, bedarf es einer 
regelmaBigen Lufterneuerung des gesamten Raumes, sei es, daB sie 
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in kleineren Betrieben durch Fensterliiftung wahrend der Arbeits~ 
pausen oder in groBeren Betrieben durch cine Ent~ und Beliiftungs~ 
anlage herbeigefiihrt wird. Alsdann spielen Verbrennungsgase keine 
Rolle mehr. 

Wir haben, wie viele vor uns, theoretisch und praktisch fest", 
gestellt, daB aus den GieBkesseln der gas" wie elektrisch beheizten 
Setzmaschinen Bleidampfe in meBbaren Mengen nicht heraustreten. 
Kommen jedoch keine Bleidampfe aus den GieBkesseln, so ist auch 
eine Absaugungsanlage zu diesem Zweck iiberfliissig. Sie konnte 
zwar erforderlich werden, wenn ausgedruckte Zeilen wieder ein" 
geschmolzen werden, dann aber nur wegen der iibelriechenden V er~ 
brennungsgase. Nach den Unfallverhiitungsvorschriften der Deut" 
schen Buchdrucker~Berufsgenossenschaft darf jedoch in den GieB" 
kesseln gebrauchter Satz nicht eingeschmolzen werden. Diese Vor" 
schrift muB streng durchgefiihrt werden, sie ist zweckmaBig auch 
in die Verordnung iiber Einrichtung und Betrieb von Buchdrucke" 
reien und SchriftgieBereien aus dem Jahre 1897 - ihr hohes Alter 
rechtfertigt allein schon eine Erneuerung - aufzunehmen. 

Auch der Versuch, in einer bestimmten Menge Raumluft meBbare 
Mengen Blei nachzuweisen, verlief ergebnislos. Daraus den SchluB 
zu ziehen, daB nun iiberhaupt kein Blei in der Raumluft der Setz" 
maschinenraume vorhanden sein kann, ware verfehlt. Dem aufmerh 
sam en Beobachter wird beim Aufenthalt in Setzmaschinenraumen 
auffallen, daB einfallende Sonnenstrahlen hin und wieder Staub" 
teilchen metallisch aufflimmern lassen. Sie entstehen beim Weiter~ 
bearbeiten der gegossenen Zeile, wie Gratentfernen und Beschnei" 
den, durch die Matrizen, hin und wieder auch durch das jedem 
Setzer bekannte "Miillern", d. i. Verstaubung von Metall beim 
GieBvorgang durch Undichtigkeit, was lediglich auf mangelhafte 
Instandhaltung und Pflege der Maschine zuriickzufiihren ist. Die 
Metall"Staubteilchen erlangen z. T. eine gewisse Flugfahigkeit, sin" 
ken infolge ihrer Schwere bald zu Boden oder lagern sich auf der 
Maschine oder Gegenstanden abo Sie zerfallen mit der Zeit, wer" 
den vertreten, gewinnen beim Auftreten von Luftstromungen wieder 
Flugfahigkeit und konnen sich somit auch auf hoher gelegenen 
Gegenstanden, Fensterrahmen usw., ablagern. Der Hauptteil des 
Staubes wird durch die tagliche, vorgeschriebene Reinigung des 
FuBbodens entfernt, vorausgesetzt, daB sie Feucht erfolgt. Aber diese 
Reinigung vermag nicht zu verhindern, daB sich iiberhaupt kein 
Staub mehr ablagert. Wir haben diesen abgelagerten Staub auf 
seinen Bleigehalt hin untersucht, zunachst in einer Maschinensetzerei, 
die elektrisch beheizte Setzmaschinen ohne Absaugungsanlage hatte. 
Er wurde von den 2,50 m hohen F ensterrahmen und von einer in 
derselben Hohe angebrachten Wanduhr genommen, wo er sich in 
diinner, etwa 1 mm hoher Schicht wahrend dreier Monate ab" 
gelagert hatte. Der Fensterstaub enthielt 10,58 v. H. Bid, der Staub 
auf der Wanduhr 12,43 v. H. Blei. Eine zweite Probe wurde aus 
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einer Maschinensetzerei, deren Setzmaschinen mit Absaugung aus~ 
gestattet waren, genommen, und zwar wiederum von den Fenster~ 
rahmen in Hohe von 2,50 m. Dieser Staub enthielt 6,23 v. H. BleL 

Von Interesse erschien es uns, zum Vergleich den Staub in eincr 
Handsetzerei Ztl untersuchen. Hier lieBen sich in dem Fensterstaub 
2,69 v. H. Blei feststellen. DaB der Staub in der Handsetzerei einen 
geringeren Bleigehalt als der in den Maschinensetzereien aufweist, 
ist erklarlich, da in Handsetzereien nur den Letternkasten entstam~ 
mender bleihaltiger Staub sich im Raume ablagern kann, wahrend 
in den Maschinensetzereien das bei der mechanischen Bearbeitung 
der gegossenen Zeile abfallende Metall sowie an den Matrizen haf~ 
tende T eilchen viel starker zur Staubablagerung bei tragen. 

Es sei ausdriicklich dar auf hingewiesen, daB eine akute Gefahr 
bei der taglichen Arbeit durch den Staub nicht besteht, meBbare 
Bleimengen konnten, wie der oben angefiihrte Versuch gezeigt hat, 
in der Raumluft nicht festgestellt werden. Dagegen kann der Staub, 
wenn nicht vorbeugende MaBnahmen getroHen werden, mit der 
Zeit zu einer Gefahr werden. 

Der Staubbekampfung in den Maschinensetzereien ist nach alle~ 
dem dahererhohte Beachtung zu schenken. 

Es will scheinen, als ob die bisher fiir erforderlich angesehenen 
Absaugungsanlagen an einer falschen Stelle der Maschine angebracht 
worden sind. Wenn iiberhaupt, dann hatten sie ihren Platz besser 
an den Stell en gefunden, an denen Bleistaub entstehen kann. Dem 
wird man aber auch durch konstruktive MaBnahmen an der Setz~ 
mas chine selbst begegnen konnen. Beim Gratentfernen wird die 
Zeile durch zwei Messer hindurchgefiihrt. Der abgescherte Grat 
fliegt wahllos umher. Bei Linotype"Maschinen ist auf dem FuBboden 
ein Blech vorgesehen, auf das der Grat fallen solI. Oft fehlt dieses 
AuHangblech, auch fliegt der Grat iiber das Blech hinaus oder 
bleibt an T eilen der Maschine hangen. Es muB sowohl bei Linotype~ 
wie Typograph"Maschinen moglich sein, den V organg des Ab~ 
scherens so zu lei ten, daB dem Grat seine Flugkraft genommen 
wird und er dann nicht auf den FuBboden fallt, sondern in einem 
Behalter sicher aufgefangen werden kann. Wo gehobelt wird, fallen 
zwar Spane, aber sie konnen und miissen beseitigt werden. Der 
beim Beschneiden der Zeile entstehende Abfall fallt bei den 
Linotype"Maschinen iiber ein Rutschblech in einen seitlich an der 
Maschine angebrachten Behalter. Das Blech ist haufig verbogen 
oder zu kurz oder fehlt gar ganz. Der AbfaH faHt dann einfach 
auf den FuBboden. Blech und Behalter sind Schutzvorrichtungen 
und diirfen nicht entfernt werden. Der Behalter muB taglich ent" 
leert und von Zeit zu Zeit mit staubbindendem 01 ausgerieben wer" 
den. Nach AbschluB der Arbeit erhielten wir Kenntnis von einem 
neuen AusschlieBkeil"Reiniger der Linotype, der in hohem MaBe 
dazu beitragt, die Staubbildung durch die Matrizen zu vermeiden. 
Einfach in seiner Form, gibt er den AusschlieBkeilen einen leichten 
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Olhauch, wodurch das Ansetzen von Blei vermieden und ferner 
auch die Hauptursache des SpieBiibels beseitigt wird. 

Abgesehen von diesen konstruktiven MaBnahmen ist die Reini~ 
gung und sachgemaBe Instandhaltung der Setzmaschine durch den 
Setzer fiir die Staubbildung und ~bindung von ausschlaggebendem 
EinfluB. Die Notwendigkeit, die Setzmaschine sachgemaB zu pflegen 
und zu behandeln, ist so bekannt, daB weitere Ausfiihrungen 
dariiber entbehrlich sind. 

Der FuBboden darf nicht aIs Freistatt fur Bleiabfalle, Unrat usw. 
angesehen werden. U nd wenn es sich nicht vermeiden laBt, daB 
Abfalle auf den Boden fallen, so solI mit dem Beseitigen nicht 
gewartet werden, bis am Ende der Schicht die Reinemachefrau mit 
dem Besen erscheint. Hier ist noch viel Erziehungsarbeit zu leisten. 

Von nicht zu unterschatzender Bedeutung ist weiter die Reinigung 
der Raume. Die Verordnung yom 31. Juli 1897 iiber Einrichtung 
und Betrieb der Buchdruckereien und SchriftgieBereien, die auch 
fiir Maschinensetzereien gilt, obwohl in erster Linie auf Hand~ 
setzereien und Stereotypiebetriebe abgestellt, enthalt daruber Be~ 
stimmungen, die nicht sorgfaltig genug beachtet werden konnen. 
Manche dieser Bestimmungen sind jedoch nicht ausreichend und 
z. T. veraltet, sodaB eine Oberarbeitung notwendig ist. Z. B. ver~ 
langt Ziffer 4 der Verordnung u. a., daG Bekleidung und Olfarben~ 
anstrich der Wande jahrlich einmal abzuwaschen sind. Ferner for~ 
dert Ziffer 7: Die Raume und Einrichtungen, insbesondere auch 
Wan de, Gesimse, Regale sind zweimal im Jahre grundlich zu 
reinigen. 1st es schon fur den Gesetzeskundigen schwer, die beiden 
Vorschriften, soweit sie die Wande betreffen, in einen inneren 
Zusammenhang zu bringen, so muB der Druckereibesitzer urn so 
mehr Oberlegungen ansteUen, was die Durchfiihrung zumindest 
nicht fordert. Abgesehen davon,geniigt diese Reinigung in Setz,," 
maschinenraumen nicht. Wenn sich schon innerhalb 3 Monaten 
Bleistaubmengen ablagern, so muB eine vorbeugende MaBnahme 
wie die Reinigung kiirzere Zeitraume vorsehen. Unabhangig von 
der Art der Wande ist in Setzmaschinenraumen eine monatliche 
grundliche Reinigung des gesamten Raumes, also der Decken, 
Wande, der Maschinen und der Einrichtungen notwendig, wobei 
vorspringende Teile von Fenstern, Turen und Gegenstinden beson~ 
ders zu beriicksichtigen sind. Die FuGboden mussen taglich feucht 
gereinigt werden, wie es die Verordnung verlangt. Eine Reinigung 
des Raumes durch Abfegen ist nicht zweckdienlich, da der Staub 
dann erst recht aufgewirbelt wird und nicht zuletzt der reinigcnden 
Person gefahrlich wird. Am sichersten und besten geschieht die 
Reinigung durch einen Staubsauger, der in jeder Druckerei vorhan~ 
den sein und als Arbeitsgerat nun einmal zu dem Betriebe gehoren 
soU. Man wird erstaunt sein, welche Staubmengen dabei anfaUen, 
durch eine Analyse auf Blei kann sich jeder Druckereibesiher von 
dem Unterschied gegenuber dem ublichen Staub uberzeugen. In 
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Abo. 13. 

Abb. 1+ 
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Handsetzereien wird man mit einer vierteljahrlichen Reinigung den 
hygienischen Anforderungen gerecht. Ferner kann die in groBeren 
Betrieben notwendige Ent", und Beluftung in den Dienst der Staub", 
bekampfung gestellt werden. Die heute vorhandenen Absaugungs" 
anlagen uber den einzelnen Setzmaschinen werden und konnen 
dieser Aufgabe nicht gerecht werden. Sie erfassen einmal nur die 
allernachste Umgebung des GieBkessels, oftmals nur diesen selbst, 
zum andern tragen sie zu den Klagen der Setzer uber Zugerschei" 
nungen bei, denn die abgesaugte Luft muB durch neue ersetzt wer" 
den, die meistens den Weg durch die Fensterritzen nimmt. Das" 
selbe gilt von Raumventilatoren, die auBerdem, wenn sie Luft in 
den Raum hineindrucken, den Staub aufwirbeln helfen. Diesen 
unerwunschten Begleiterscheinungen kann allein durch Absaugung 
der Raumluft an mehreren Stellen yom FuBboden aus, also nach 
un ten, und Zufuhrung von Frischluft von der Decke aus, von oben, 
begegnet werden, wobei durch Verteilervorrichtungen die Luft" 
geschwindigkeit sich in maBigen Grenzen halten muB. Derartige 
Anlagen durften nicht teurer sein und arbeiten als die vorhandenen 
Einzelabsaugungsanlagen. Es ist nicht moglich, ein allgemein gul" 
tiges Schema einer Ent" und Beluftung fur Setzmaschinenraume 
aufzustellen, da die Raumverhaltnisse, GroBe, Anordnung sowie die 
Dauer der Benutzung in jedem Falle verschieden sind. Die Grund" 
lagen der Be" und Entluftungstechnik sind jedoch schon hinreichend 
wissenschaftlich erforscht, sodaB die Anpassung einer solchen An" 
lage an die jeweiligen Betriebsverhaltnisse keinen Schwierigkeiten 
begegnet. SachgemaB ausgefuhrt bannt sie die Staubgefahr, schafft 
einwandfreie Temperaturverhaltnisse, laBt in Raumen mit gasbeheiz" 
ten Setzmaschinen keine verbrauchte Luft aufkommen und vermei" 
det vor allem die lastigen Zugerscheinungen, uber die fast alle 
Setzer klagen. 

Zum SchluB mussen noch emlge personliche Beobachtungen 
herausgestellt werden. Wir haben in mehreren Setzereien gesehcn, 
wie Setzer bei ihrer Arbeit rauchten. Auf Vorhalten erklarten sic, 
die Arbeit koste Nerven, zur Beruhigung muBten sie rauchen. 
Auch das Biertrinken bei der Arbeit wurde in warmeren Tagen 
beobachtet. Und ebenso wie der im Buro Tatige gewohnlich sein 
mitgebrachtes Essen am Arbeitsplatz verzehrt, macht es auch der 
Setzer, oftmals ohne sich vorher die Hande zu was chen, wie es aus" 
drucklich die Verordnung verlangt. Essen und AlkoholgenuB wah" 
rend der Arbeit, Rauchen, Schnupfen, T abab oder Gummikauen 
in den Arbeitsraumen ist verboten. Ein Aushang der Berufs" 
genossenschaft weist ausdrucklich auf dieses Verbot hin. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die bislang vorgesehenen Ab" 
saugungsanlagen in Setzmaschinenraumen konnen ihren Zweck nicht 
erfullen, weil sie auf falschen Voraussetzungen und irrigen An" 
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schauungen beruhen. Neben den schon geschilderten Nachteilen 
sind sie schwer zu reinigende Platze fur Staubablagerungen und 
machen auch sonst freundliche Raume unschon (Abb. 14 im Gegen~ 
satz zu Abb. 13). Einwandfreie gesundheitliche Verhaltnisse sind 
durch T emperaturregelung, zweckmafiige und technisch richtige Be~ 
und Entlu£tung sowie durch vorbeugende Mafinahmen fur Staub~ 
bekamp£ung zu erreichen. Die Wege hoffen wir gewiesen zu haben. 
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