
Zehn Regeln zur 
WohnungslOftung 

Die wesentlichen Vorschriften und 
Empfehlungen zur Wohnungsluttung 
sind in [1], [2] enthalten. Die hier 
genannten Volurnenstrorne, konstruk
:: ven Angaben sowie Berechnungshin
weise sollen den Anwender zu einer 
sicheren Auslegung der LOftungsan
lage betahigen. Eine gute , Losung 
berucksichtigt jedoch nicht nur die 
Sicherung des notwendigen Luftwech
sels an sich. 
Das Anliegen dieses Beitrages 
besteht in der Autstellung und Erlaute
rung eines in Form von zehn Regeln 
zusamrnengefaBten Forderungspro
gramrns zur Wohnungsluftung. Diese 
sollen lauten: 

1. Sicherung des notwendigen Luft
bedarfes 

2. Beachtung der gunstigsten Luft
stromungsrichtungen 

3. Anstrebung stabiler U.iftungsver
haltnisse 

4. Vermeidung von Unbehaglichkeits
zonen 

5. Maximaler Einsatz der Fensterluf
tung 

6. Bedartsgerechte Anpassung des 
Luttstromes 

7. Verwirklichung eines energiespa
renden Luftungsprinzips 

8. Beachtung der Rauchubertragung 
im Brandfall 

9. Gerauscharme Ausfuhrung 
10. Wartungsarme Ausfuhrung. 

In den folgenden AusfOhrungen wird 
naher auf diese Forderungen einge
gangen. 
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Entscheidend fur die .Qualitat einer L.Oftungsanlage ist nicht allein die Einhaltung 
des notwendigen Luftwechsels. Sit .muB daruber hinaus verschiedene andere 
Forderiungen und Einflusse erfi.illen und berucksichtigen: stablle 
Oruckverhiiltnisse, gerauscharme Ausfuhrung, Entluftung im Brandfall, um nur 
einige zu nennen. 'Ole Forderungen !assen sich in einem Zehn-Punkte-Programm 
zusammenfassen. 

1. Sicherung des . 
notwendigen Luftbedarfes 

Bekanntlich wird die Wohnungsluftung 
benotigt 

- aus hygienischen Grunden 
- aus bauphysikalischen Grunden 
und 
- zur Bereitstellung von Verbren
nungsluft. 

Bei fehlendem Luttaustausch ergeben 
sich unzulassige Schadstoffkonzentra
tionen, wobei der C02-Gehalt hervor
zuheben ist, unangenehrne Geruchs
belastigungen, unzureichende 02-. 
Konzentrationen und schiidliche Was
serdampfkonzentrationen. Bei fenster
losen Kuchen sowie unter hochsom
merlichen Bedingungen stellen sich in 
der gesamten Wohnung zusatzlich 
noch hohe Lufttemperaturen ein. 
Der wichtigste MaBstab ist die Festle
gung des notwendigen Luftaustau
sches nach dem C02-Gehalt, der 
unter norrnalen Verhaltnissen sowohl 
im 'Kuchen- und Sanitarbereich als 
auch in den Wohnraurnen entschei
dend ist. Der irn Bild 1 schraffiert her-

Biid '1 • Zeitllcher Veri.ut des C02-Gehal.tes 
llir elnen Schlatraum (20 m3 je Person) nl'Ch 
[3) 

vorgehobene Grenzbereich von 
CO;!.max zeigt den Mindestluftstrom fO.r 
einen ausgewahlten Schlafraum. 
Vom Menschen unmittelbar empfun
den wird die Geruchsintensitat. Da die 
Bewertung der Geruche subjektiv 
unterschiedlich erfolgt, kann im 
Gegensatz zum Beispiel der C02-Kon
zentration kein einfacher und einheitli
cher MaBstab .zur Geruchskompensa
tion im betreffenden Raum festgelegt 
werden. me von [4] ermittelten Richt
werte tur den spezifischen Fr.ischluft
bedarf von .sitzenden Personen sind 
daher nur mit Einschrankung verwend
bar. Danach gilt, daB der C02-Gehalt 
nur bedingt mit der Geruchsintensitat 
in Einklang gebracht werden kann. In 
anderen Arbeiten [5] wird dagegen 
von einer ausreichenden Korrelation 
gesprochen. Man kann daraus die 
SchluBfolgerung ziehen, daB unter 
dem Gesichtspunkt einer "sparsamen~ 
Raumluftung der sichere Abbau von 
Geruchsbelastigungen das schwierig
ste Problem darstellt. 
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt 
stellt die Verhinderung zu hoher Was
serdampfkonzentrationen dar. Neben 
Koch- und Waschprozessen im 
Kuchen- und Sanitarbereich wird der 
Wasserdampfgehalt in der Wohnung 
durch den Menschen beeinfluBt. Wah
rend jedoch im ersteren Fall von relativ 
kurzzeitigen Emissionen gesprochen 
werden kann, stellt die rnenschliche 
Wasserdampfabgabe eine kontinuierli
che Last dar. Geht man davon aus, 
daB zum Beispiel im Fall der soge
nannren Querluttung mit Wasserdampf 
angereicherte Luft aus der Kiiche in 
die Wohnraume stromt, s·o wird deut-
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ilc'1, daB. bci niedrigen Raumtempera
~uren (Schlafzlmmer) und ungunstiger 
Raum~usstattung (Verdeckung groBe
rer Wandflachen, verbunden mit einer 
merkbaren Verringerung der wasser
dampfspeichernden Elemente) der 
Taupunkt unterschrltten und umfang
reiche Kondensationserscheinungen 
auftreten konnen. Als Folge mussen 
andauernde Durchfeuchtung der 
Umfassungswande, Schimmelbildung 
an Wandoberflachen und Lebensmit
teln sowie Schaden an Textilien 
genannt werden. Diesen Erscheinun
gen ist nur durch eine ausreichende 
Luftung entgegenzuwirken. Es besteht 
jedoch keine Notwendigkeit, den 
erforderlichen Luftstrom nach den 
maximal auftretenden Wasserdampf
emissionen festzulegen, da die Last
spitzen durch die Speicherfahigkeit 
der Umfassungswande (insbesondere 
in Kuchen und Sanitarraumen) abge
baut werden. In diesem Zusammen
hang dart auch die Fensterluftung 
nicht vergessen werden. 

lnsbesondere in Kuchen kommt es bei 
Kochprozessen zu relativ hohen 
Raumtemperaturen. Da deren Kom
pensation ebenso wie bei der Wasser
dampf-Konzentration durch Speiche
rung, Luftwechsel und Fensterluftung 
erfolgt, sell auf weitere Ausfuhrungen 
verzichtet werden. 

Zusammenfassend kann gesagt war
den, daB fur die Festlegung der not
wendigen Luftstrome (Bild 3) die C02-
und teilweise die Wasserdampfkon
zentration als Kriterien verwendet war
den. Der groBe EinfluB der Fensterli.il
tung spiegelt sich unter anderem darin 
wider, daB innenliegende WCs geson
dert hervorgehoben werden. 

In Wohnungen mit Einzelfeuerstatten 
tritt zusatzlich zu den genannten 
Anforderungen der Verbrennungsluft
bedarf auf. Wie an Hand der Verbren
nungsrechnung leicht nachzuweisen 
ist, betragt der notwendige Verbren
nungsluftbedarf etwa 10 m3/h je 
Feuerstatte. Je Wohnung ergeben sich 
damit Luftstr6me van 30 bis 40 m3/h, 
die damit unterhalb der aus hygieni
schen und bauphysikalischen Grun
den genannten Luftmengen liegen. Da 
die Aufstellung der Elnzelfeuerstatten 
in den Raumen erfolgt, wo die Durch
luftung nach der C02- und Wasser
dampfkonzentration festgelegt wird, 
kann daraus schluBfolgernd ein Luft
strom tor beide Zwecke Verwendung 
finden. Das heiBt, der zur Kompensa-
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Biid 2 · Frlschluftbedarf von sitzenden Perso
nen in Abhiingigkelt des Je Person zur Varfii
gung stehenden Raumvolumens [4] 

.. ..., '.· Fa--- •": ra--• ~: .. ~ ...... .. 

I 
~·: .. • .. 

i;:. I'!' ' 
!~ 

.. 
~r::' .. .. :.: : 

:.~ "'li 

·. ~ H~ ~ • . "' ~~ . ~ 
" 

: ~~ 
' ... .. t' L' . . 
~ "' ; 0 
l I • • T 

Biid 3 Vorschrlften und Empfehlungen zum 
Luftaustausch In Kiichen und Sanitiirriiumen: I 
Kiichen > 8 m2 (*) bel Klelnstwohnungen); II 
Kiichen < 8 m2; Ill Kochnlschen (**) Mlndest
angabe); IV Biider (einschlleBllch WC); V lnnen
llegendes WC 

• . - - -
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Biid 4 . Belsplele liir zu vermeidende LuftstriS
mungsrlchtungen In Wohngebiiuden: 1 RUck
saugung von Fortluft lnnerhalb der Wlrbel
schleppa In die Wohnungen; 2 Obartrltt von Luft 
durch Baufugen; 3 Obertrltt von Luft Uber dlll 
K11n11inetz; 4 Obartrltt von Luft Uber das Trep
penhaus; 5 QuerstriSmung; 6 Obertrltt von Luft 
des Sanltiirberelches In den Wohnberelch 

tion der Lasten notwendige Luftstrom 
wird anschlieBend als Verbrenm.mgs
luft genutzt. Eine Addition der Luft· 
mengen 1st nicht notwendlg, bei der 
Auslegung der Luftungsanlage wird 
die Verbrennungsluftmenge nicht 
berucksichtigt. Im Ausnahmefall ist 
darauf zu achten, daB die Stromungs
richtung der Verbrennungsluft nicht zu 
unbehaglichen Zustanden in der Woh
nung fuhrt. 

2. Beachtung der gilnstigsten 
Luftstromungsrichtungen 

Im Bild 4 sind die wichtigsten Luftstro
mungsrichtungen angegeben, die bei 
der Wohnungsluftung vermieden war
den sollen. Dazu gehoren insgesamt 

- Luftstromung vom Kuchen- und 
Sanitarbereich in den Flur und die 
Wohnraume 
- Luftstromung van Bad oder WC 
Ober das Kanalsystem in die Kuche 
der betreffenden Wohnung 
- Luftstromung von Bad oder WC 
Ober den Flur in die Kuche der betref
fenden Wohnung 
- Querstromung innerhalb einer 
Wohnung van Wohnraum zu Wohn
raum. 
- Querstromung zwischen zwei oder 
mehr Wohnungen auf gleicher Etage 
- Luftaustritt aus dem Abluftkanal in 
den Kuchen- oder Sanitarbereich 
infolge ungunstiger Druckverhiiltnisse 
- Luftstromung zwischen ubereinan
derliegenden Wohnungen durch 
Undichtheiten zwischen Vertikalkanal 
und Deckenkonstruktion 
- Luftstromung zwischen ubereinan
derliegenden Wohnungen durch das 
Treppenhaus 
- Luftaustritt aus dem Abluftkanal in 
den Kuchen- oder Sanitarbereich 
infolge Kanalundichtheiten 
- Rucksaugung van Fortluft des 
Luftschachtes (oder van Rauchgasen) 
in die Wohnung an der windabgewand
ten Gebaudefassade bei hoheren 
Windgeschwindigkeiten innerhalb der 
Wirbelschleppe 
- Ruckstromung van Rauchgas aus 
dem Schornstein Ober Einzelfeuerstat
ten. 

Diese hier aufgefuhrten Luftstro
mungsrichtungen sollen aus Grunden 
der Hygiene (Geruchs-, Staub·, 
SchadstoffUbertragung), der Bauphy
sik (Wasserdampfanreicherung). des 
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Schall- und Brandschutzes vermieden 
werden, wobei als Folgeerscheinun
gen Belastigungen und Getahrdungen 
auftreten. 
Die vollstandige Vermeidung dieser 
Moglichkeiten tuhrt zu relativ groBen 
Aufwendungen, so daB zwischen Not
wendigem und Wunschenswertem 
unterschieden werden muB. Zurn 
ersteren gehort die Rauchgasrilck
saugung, die jedoch durch bauliche 
MaBnahmen (Schornstein) beeinfluB
bar ist. Eventuell konnen auch durch 
eine vorschriftsmaBige Bauausfuhrung 
Falschluftmengen im Bereich der Luft
schachte (sowohl innerhalb als auch 
auBerhalb) verhindert werden. 
Als wichtigste MaBnahme ist die 
Unterdruckblldung Im Kuchen- und 
Badberelch anzustreben, womit bei 
fensterlosen Raumen eine sichere 
Beherrschung der Luftstromungsrich
tung moglich ist. Raume mit Fenstern 
unterliegen einem zusatzlichen Diffe
renzdruck durch den Winddruck, der 
eine Luftstromung im Sinne der Quer
IOftung anstrebt (Bild 5). Die Kopplung 
von baulichen (dichtere TUren und 
Fenster, entsprechende GrundriBge
staltung) und luftungstechnischen 
MaBnahmen (getrennte Be- und Ent
IOttung von Fluren) stellen "geeignete 
GegenmaBnahmen dar. Im praktischen 
Fall wird die QuerlOftung jedoch nicht 
vollstandig zu vermeiden sein. 
Der Luftaustausch zwischen Wohnun
gen Ober das Treppenh~ gehOrt fast 
zum normalen Erscheinungsbild. Wie 
den Bildern 6 und 7 entnommen wer
den kann, bildet das Treppenhaus 
unabhangig vom verwendeten Luf
tungsprinzip ein wichtiges Luftfuh
rungselement. Durch eine entspre
chende Ausbildung des Luftungssy
stems sollte jedoch vermieden war
den, daB Abluft der unteren Wohnun
gen Ober das Treppenhaus in die dar
Oberliegenden Wohnungen gelangt. 
Das ist dann der Fall, wenn 

- das Treppenhaus die einzige verti
kale Luftstromungsmoglichkeit im 
Gebaude darstellt; 
- der Unterdruck im Luftschacht zu 
gering ist (bzw. relativ hohe Druckver
luste im Schacht gegenuber dem Luft
stromungsweg Ober das Treppenhaus 
vorhanden sind) . 
Eine Obliche MaBnahme zur Reduzle
rung der TreppenhausdurchlUftung 
bildet die Verwendung von Windfang
tUren oder ahnlichen Einrichtungen, 
die letztlich alle auf das Luftschleusen-
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Biid 5 · DurchlOHung 
elnes Verw•ltung19e
biiudes bel 11) Wlnd1tlll• 
bzw. gerlnger Wlndg•· 
schwlndlgkelt; b) groBe
rer Wlndgeschwlndlg· 
kelt 

a 

prinzip hinauslaufen. Das Grundprinzip 
besteht in einer merklichen Erhohung 
des Gesamtdruckverlustes. Aus Bild 8 
wird ersichtlich, wie sich die Durch
stromung des Treppenhauses im Ver
gleich zu Bild 7 andert. Dazu gehoren 

Senkung der Gesamtluftmenge 
- Anderung der Stromungsrichtung 
an den WohnungstUren der unteren 
Etage 
- Anderung der Stromungsrichtung 
an den unteren Treppenhausfenstern. 

Mit Wegfall des Anteiles der HaustUr 
Obernehmen die unteren Etagen und 
die unteren Treppenhausfenster die 
Funktion einer zusatzlichen Zuluft
strecke fUr die oberen Geschosse. 
Diese nicht erwOnschte Luftverteilung, 
bei der verbrauchte Luft in die oberen 
Geschosse einstromt, wird nur bei 
hoheren Differenzdrucken am Luft
schacht vermieden. Im Sommerbetrieb 
und in der Obergangszeit ist das nur 
durch die mechanische Luftung mog
lich. 
Ein besserer Effekt entsteht durch die 
Verwendung dichter WohnungstOren. 
An Hand von Bild 9 wird gezeigt, daB 

b 5 

Biid 6 · Stromungsver
lauf tn elnem Mehrf•ml· 
llenhaus mtt LuHilber
trttt Im Treppenhau1 

Biid 7 • Stromun91ver
lauf In elnem Mehrf11mt· 
llenhau1 mlt Entlllf· 

7 tungHchecht 

Biid 8 • Stromung1ver
laur In elnem Mehrfaml
llenhau1 mlt EntlUf
tungsschacht und dlch
ter H•ustilr 

Biid 9 · Stromungsver
lauf In elnem Mehrfaml· 
llenhaus mlt EntlUf· 
tungsschacht und dlch· 

9 ten Wohnungstiiren 

sich die TreppenhauslUftung isoliert 
von der eigentlichen Wohnungsluttung 
vollzieht (Zuluft Ober HaustUr, Abluft 
Ober Treppenhausfenster, eventuell 
Ober Oachraume). Auch aus Brand
schutzgrunden ist eine solche Luft
stromungsrichtung zu bevorzugen. 

3. Anstrebung stabiler 
Luftungsverhaltnisse 

Die EinfluBgroBen auf die Luftstro
mung sind Hohe der Druckverluste, 
ihre Verteilung und die Antriebskratte. 
Unterliegen die Antriebskrafte zeitli
chen und ortlichen Schwankungen, so 
muB sich bei konstanten Druckverlust
beiwerten (oder umgekehrt bei kon
stanten Antriebskraften und wechseln
den Oruckverlustbeiwerten) eine Ver
anderung im Luftstrom bemerkbar 
machen. Hauptantriebskrafte bilden 
auBer dem Ventilator der Wind und der 
thermische Auftrieb. SchachtlOftungs
anlagen unterliegen vollstandig den 
veranderlichen Einflussen von Wind 
und AuBenlufttemperatur. In Kenntnis 
dieses Zusammenhanges lassen sich 
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hjer zur e:rreichung relativ stabiler Luf-
tllngsv~~ rhaltnisse nur rein baullche 
MaBnahmen ergreifen. Dazu gehoren 

a) WindeinfluB (Vermeidung des Quer
luftungseffektes): 
- geeignete Grundrisse 
- dichtere Fenster und TUren 

b) thermischer Auftrieb : 
- Auslegung der Schachtquer
schnitte fUr einen mittleren (haufige
ren) Betriebsfall, die Abweichungen 
des Sommer- und Winterbetriebes 
werden dann geringfugiger. 
- Reduzierung der hoheren winterli
chen Luftmengen durch zusatzliche 
Drosselorgane. 

Der prinzipielle EinfluB des Windes 
(d. h. Windgeschwindigkeit) auf die 
Gebaudedurchstromung ist Bild 10 zu 
entnehmen, wobei zwischen Wind
stille, niedrigen und hohen Windge
schwindigkeiten unterschieden wird. 
Fur den Fall der hier gewahlten Wind
richtung bekommt das Treppenhaus 
die Funktion eines besonderen Zuluft
kanals. Die Unterschiede werden 
besonders auf der windabgewandten 
Seite des Gebaudes offensichtlich, da 
mit steigenden Windgeschwindigkei
ten die neutrale Zone immer mehr in 
niedrigere Etagen absinkt. Als Grenz
fall ist die reine Querstromung anzuse
hen. Die Stromungsrichtung innerhalb 
des Treppenhauses hangt van der 
Druckverlustverteilung zwischen Haus
tur und Treppenhausfenster (Zuluft) 
bzw. den WohnungstUren und Fen
stern (Abluft) ab. Daraus folgt, daB 
durchaus auch eine abwarts gerich
tete Stromung im Treppenhaus auftre
ten kann . 
Die reine Querstromung nach Bild 5 
bildet nur einen Sonderfall der norma
!en vieltaltigen Moglichkeiten. Die Stro
mungsverhaltnisse nach Bild 11 wider
spiegeln ein dementsprechendes Bei
spiel. Wie ersichtlich, mussen alle am 
Treppenhaus angebundenen Wohnun
gen, der Aufzugsschacht und samtli
che Raume der betroffenen Wohnung 
berucksichtigt werden. Nur in den sel
tensten Fallen gelingt eine Festlegung 
der zu erwartenden Luftstromungs
richtungen ohne eingehendere Unter
suchungen. Bei richtiger Auslegung, 
d. h. ausreichenden Differenzdrucken, 
wird die Unterdruckbildung in den fen
sterlosen Sanitarraumen nicht behin
dert. 
Die Wirkung des thermischen Auftrie
bes auf den Luftaustausch kann durch 
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eine Variation der AuBenluftzustande 
demonstriert warden, da die wichtigen 
inneren Temperaturen (Treppenhaus
und Luftschacht) in wesentlich gerin
geren Amplltuden schwanken. Mit 
steigenden AuBenlufttemperaturen 
nimmt der thermische Auftrieb und 
damit die Saugwirkung des Luft
schachtes ab. Im Extremfall des Som
merbetriebes kann eine Stromungs-

umkehr in den oberen Geschossen 
eintreten. Neben einem ausreichenden 
Querschnitt des Luftschachtes helfen 
hier nur verstellbare Abluftoffnungen. 
Unter winterlichen Bedingungen mit 
niedrigsten AuBentemperaturen nimmt 
die Luftstromung Werte an, die weit 
uber den hygienisch und bauphysika
lisch notwendigen liegen. Hier ist eine 
Drosselung unbedingt erforderlich. 

G) b) C) 
Bild 10 · Wlrkung der WlndgeschwindlgkeM aut die Luttstromung In einem Mehrfamillenhaus 
a) v .. O; b) v > O; c) v > O 
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Biid 11 · Wlrkung unterschledllcher Wlndrlchtungen aut die Querstromung [6] 

Cl) b) C) 
Bild 12 · Wirkung unterschiedilcher AuBentemperaturen aut die Luftstromung in einem 
Mehrfamlllenhauaa)t1 • -10 ° C;b)t1 - 20 °C;c)t1 • 32°C 
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Vergieicht man die Wirkung der Ein
fluBgroBen miteinander, so wird deut
lich, wie zwischen den Extremwerten 
Sommerbetrieb und Windstille einer
seits sowie Winterbetrieb bei hoheren 
Windgeschwindigkeiten andererseits 
sehr groBe Luftstromabweichungen 
zustande kommen. Unter Stabllltit 
wird nun die Eigenschatt einer L.uf
tungsanlage verstanden, bei der trotz 
starkerer auBerer Beeinflussung ver
tretbare Abwelchungen vom Nenn
luttstrom auttreten. Neben den bereits 
genannten MaBnahmen stellt der 
Obergang zur mechanischen Luttung 
den Hauptweg dar. Entscheidend ist 
das Verhaltnis der Druckdifferenz vom 
Lutter zu der des thermischen Auttrie
bes bzw. Windes, wobei wirtschattli
che Grunde der Lutterleistung Gren
zen setzen. Hieraus wird ersichtlich, 
daB Ventilatoren zur ortlichen Absau
gung instabiles Verhalten zeigen mus
sen. 
Die Unabhangigkeit von auBeren Ein
flussen nimmt beim Obergang zur 
kompletten Zu- und Abluttanlage zu. 
Aus luttungstechnischer Sicht muB 
dieses als das geeignetste System 
angesehen werden. 

4. Vermeidung von 
Unbehaglichkeitszonen 

Unter Unbehaglichkeitszone (oder 
auch Diskomfortzone) soll der Bereich 

' 

Biid 13 · Unbehagllchkeitszonen: 1 Elndrln
gen von kalter AuBenluft Uber Fensterfugen 
oder Zuluttottnungen; 2 Elndrlngen kUhler 
Treppenhaualuft In den Wohnungatlur; 3 Eln
drlngen kiihler Treppenhaualutt In den Sanl
tiirberelch; 4 Oberatromen kUhlerer Luft au1 
dem unbehelzten Schlatzlmmer In dH Wohn
zlmmer bel Wlndengrltt 
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einer Wohnung oder eines Gebaudes 
verstanden warden, bei dem infolge zu 
hoher Luttgeschwindigkeiten verbun
den mit zu niedrigen Temperaturen 
(nur bei Luftheizungsanlagen ist mit zu 
hohen Temperaturen zu rechnen) 
unbehagliche Zustande auttreten. Als 
besonders gefahrdet mussen die im 
Bild 13 gekennzeichneten Bereiche 
angesehen werden. 
Sieht man von der Wirkung extrem 
hoher Windgeschwindigkeiten, ver
bunden mit einer auBergewohnlichen 
Ouerstromung, ab, so lassen sich die 
gezeigten Getahrdungen durch ent
sprechende bauliche MaBnahmen ver
meiden. In erster Linie sind darunter 
die Zuluftelemente fiir AuBenwinde 
zu verstehen, die mit Druckdlfferenz
regler versehen sind. Moglichst dichte 
Wohnungsturen, verbunden mit einer 
windgeschutzten HaustOr, vermeiden 
kalten Luttzug im Wohnungsflur. 
Problematisch bleibt die Kanalluftstro
mung bei Wohnungen mit Einzelfeuer
statten. Bekanntlich erfolgt deren 
Anordnung bedingt durch den not
wendigen SchornsteinanschluB im 
Kernbereich der Gebaude, so daB die 
eindringende Kaltluft durch Fensterfu
gen und Zuluttelemente ohne vorhe
rige Aufheizung den Raum durch
stromt. 

5. Maxlmaler Einsatz der 
FensterlOftung 

Die Fensterluttung stellt das billigste 
und zugleich wirksamste Luttungsprin
zip in Wohngebauden dar. Wahrend 
die Fugenstromung auf groBere Tem
peraturunterschiede zwischen Gebau
de und Atmosphare, Winddruckditte
renzen oder Lutter angewiesen ist, 

• 

• Biid 14 • ElntluO untar-
knstw 'flibt oft.ft. schledllcher Fenater
ln~tw~ "~ ... stellungen auf den Lutt-
9""11'*11199"* ren -wechael elnet Raumn 
... off• nach [7] (8) 
Fenstu Yilll;, olttn 

,_..,,....,., ............. 

genugen der Fensterlliftung kleinere 
ortliche Dichtedifferenzen zwischen 
AuBen- und Raumlutt. Aufgrund ihrer 
Durchstromungsoffnung, die zugleich 
Zu- und Abluttoffnung darstellt, treten 
sehr geringe Druckverluste und damit 
sehr hohe Luftvolumenstrome auf. 
Bild 14 gibt einen Vergleich der in etwa 
zu erwartenden Luftwechselzahlen bei 
unterschiedlichen Fensterstellungen. 
Im wesentlichen kann von folgenden 
vortellhaften Elgenschaften der Fen
sterluttung ausgegangen warden: 

- Erreichung vergleichbar groBer 
Luftstrome 
- Erreichung einer notwendigen 
Lufterneuerung in kurzester Zeit 
- individuelle Moglichkeit der Rege
lung 
- im Sommer und der Obergangszeit 
oftmals einzig wirksame Luttungsart. 

Diesen Vorteilen stehen bestlmmte 
Nachtelle gegenuber, zu denen 

grobe Regelungsmoglichkeiten 
- unokonomische Raumauskuhlung 
- mangelnder Schutz vor Umweltbe-
lastungen (larm, Staub) 
- mangelnder Schutz vor Schlagre
gen 
- keine Eignung als Dauerluttungsart 
in der kalten Jahreszeit 
- Zugbelastigung in Fensternahe 

zahlen. Aus den aufgefuhrten 
Gesichtspunkten geht hervor, daB die 
Fensterluttung als hervorragendes 
Mittel zum diskontinuierlichen Abbau 
von Lastspitzen geeignet, aber als 
Dauertuftung nicht ganzjahrtg zu 
empfehlen ist. Die gunstigste Luf
tungstorm besteht in einer geeigneten 
Kombination von Schacht- (oder 
mechanischer) Luttung und Fenster
IOttung. Zur Vermeidung der Zugge-
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fahr · L1!1d~ der Geruchs-, Schadstoff
und Wasserdamptubertragung ist zu 
empfehlen, Raume mit hohen Lasten 
mit einer Fensterluttung auszustatten. 
Psychologische und Behaglichkeits
Grunde sprechen damit gegen die fen
sterlosen Kuchen und Sanitarraume. 
Die Wirkung der FensterlUftung ist 
nicht nur auf die betreffende Wohnung 
zu beschranken. Im allgemeinen uber
nimmt das geoffnete Fenster die 
gesamte Zuluftzufuhr einer Wohnung, 
die Fugenluftung der anderen Fenster 
geht merklich ·zuruck. Bei ungunstiger 
Verteilung der Druckverluste stromt 
zusatzlich Luft uber die WohnungstUr 
ab. 
Die im Punkt 3. definierte Stabilitats
Forderung ist auch hier anzuwenden. 
Die Verteilung der Druckverluste hat 
so zu erfolgen, daB durch ein beliebi
ges Fensteroffnen nicht die Luftstro
mungsverhaltnisse in anderen Woh
nungen spurbar beeinfluBt werden. Zu 
diesem Zweck ordnet man die Haupt
druckverluste der gesamten Luftstro
mungswege nicht den Fenstern und 
Turen zu. 

6. Bedarf sgerechte 
Anpassung des Luftstromes 
Der Schadstoff- und Wasserdampfan
fall in Wohngebauden ist durch ausge
pragte Diskontinuitat gekennzeichnet. 
Schachtluftungssysteme sind nur teil
weise in der Lage, deren Bedurfnissen 
zu genugen. Eine wirkliche Anpassung 
ist nur durch die Fensterluftung und 
bei innenliegenden Raumen nur durch 
eine mechanlsche LUftungsanlage mit 
entsprechender Regelungstechnik 
moglich. Hier zeigt sich der Vorteil der 
ortlichen, individuellen Entluftungsan
lagen. 
Sammelschachtanlagen lassen sich 
nur bedingt regelungstechnisch 
anpassen, obwohl auch hier im Zuge 
der Heizkostensenkung Anstrengun
gen in der genannten Richtung unter
nommen werden'. 

7. Verwirklichung eines 
energiesparenden 
U.iftungsprinzips 

Energiesparende Luftungsprinzipien 
soliten folgende Eigenschaften aufwei
sen: 

- Verwendung minimaler AuBenluft
mengen 
- optimale Lastanpassung 
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-: Ausnutzung von Warmeruckgewin
nungseffekten. 

Da auf die ersten beiden Kriterien 
bereits eingegangen wurde, seien hier 
einige Gesichtspunkte zur Wirme
ri.ickgewinnung genannt. 
Die Wohnungsluftung zahlt zu jenen 
Anwendungstallen der Warmeruckge
winnung, wo bei kleineren Anlagen, 
d~s heiBt geringen Volumenstromen, 
keine oder nur geringe Kostendek
kung erreicht werden kann. Folglich 
besteht die Notwendigkeit, fur kleinere 
und mittlere Anlagen einen Wlrtschaft
lichkeitsnachwels zu fUhren. In die
sem sind der Anstieg der Druckverlu
ste, der Platzbedart und der erhohte 
Reinigungsaufwand einzubeziehen. 
Die wohl einschneidendste Bedingung 
stellt jedoch die Forderung nach einer 
B~~ und Entluftungsanlage dar, weil 
nur auf diese Weise eine Aufheizung 
des Zuluftstromes erfolgen kann. 

8. Beachtung der 
Rauchubertragung im 
Brandfall 

Fur die Luttungstechnik ist der Brand
fall besonders im Entwicklungssta
dium interessant. In diesem Zeitraum 
treten bei noch so geringer Brandaus
breitung schon intensive Verqual-

1110r-~-r""[""'ll~IT"""~--,r"T~:..-~--, 
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mungserschelnungen auf. Durch eine 
gezielte Luftung soll vorrangig aus den 
Flucht- und Rettungswegen der Rauch 
abgefUhrt und somit die Gebaudenut
zer vor Rauchgasvergiftungen als hau
figste Todesursache bei Branden 
geschutzt werden. 
Als Flucht- und Rettungswege gelten 
solche Gebaudeabschnitte, die Perso
nen bei Brand und Verqualmung die 
Moglichkeit geben, aus den gefahrde
ten Zonen ins Freie zu gelangen. 
Besonders gefahrdet sind in dieser 
Hinsicht innenliegende Treppenhau
ser, wotur besondere IUttungstechni
sche MaBnahmen zu treffen sind. 
Bereits beim Mehriamilienhaus und 
erst recht beim Hochhaus treten 
Feuerdrucke auf, die hinsichtlich der 
Luftfuhrung durch die normale Woh
nungsluttungsanlage nicht kompen
siert werden konnen. Erfahrungsge
maB verlaBt man sich hier auf die 
enorme Wirkung des thermischen 
Auftriebes und steuert die Rauchstro
mungsrichtung nur durch bauliche 
MaBnahmen (Rauchabzuge), oder es 
werden maschinelle Entrauchungsein
richtungen zur Rauchfreihaltung ver
wendet. Hier steht man vor dem Pro
blem, daB zur Erzielung von ausrei
chender Entrauchung sehr hohe Luft
wechselzahlen erforderlich sind. Die 
allgemeinen raumlufttechnischen Ania-

~~ 
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Biid 15 · Liiftungsver
halten in Wohn- und 
Schlafzlmmern nach (9) 

Bild 16 · Wlrkung ofte
ner Fenster auf den 
Luftaustausch Im Mehr
famlllenhaus: a) rlchtl
ge Vertellung der 
Druckverluste; b) fal
sche Vertellung der 
Druckverluste 
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gen sind, wie bereits erwahnt, dazu 
nicht in der Lage (/... = 6 ... 10 1/h). 
Spezielle maschinelle Entrauchungs
anlagen sind unumganglich, wobei der 
lnstallationsort und das Luftungsprin
zip vor allem eine Funktion der Lage 
der Fluchtwege innerhalb des Gebau
des darstellt. In [10] wird dazu aus
tuhrlich Stellung genommen. 
Im Bild 17 wird gezeigt, wie bei einem 
Brand im unteren Gebaudeabschnitt 
eine vollige Verqualmung der oberen 
Geschosse eintreten kann, wenn nicht 
spezielle MaBnahmen ergriffen war
den, auf die hier kurz eingegangen 
wurde. 

9. Geriuscharme Ausfiihrung 

Zu den unangenehmsten Umweltbela
stungen geh6rt der Uirm, der auch in 
der vom Menschen nicht mehr bewuBt 
aufgenommenen Form (z. B. konti
nuierliche Gerauschquellen) auBerst 
negativ zu bewerten ist. Um so mehr 
muB eine sorgfaltige Analyse aller 
Schallquellen innerhalb eines L.Qf
tungssystems durchgefUhrt werden. 
Bei mechanischen LOftungsanlagen 
stellt der Ventilator die wlchtlgste 
Schallquelle dar. Hier werden die Obli
chen SchalldampfungsmaBnahmen 
ergriffen. Hinsichtlich des Kanalnetzes 
und der Gebaude selbst mussen vor
rangig 

- Wahl des Gebaudestandortes und 
seine Orientierung 
- Festlegung der Ansaug- und Fort
luftoffnungen 

- Wahl der Luftgeschwindigkeiten in 

London trank aus der Themse 

Im Frankreich des 17. Jahrhunderts 
wurde das beruhmte Wasserpump
werk an der Seine zur Versorgung der 
Wasserspiele des SchloBes Marly 
gebaut, wahrend die Wasserversor
gung von Paris uberwiegend mit her
kommlichen Schopfbrunnen und ein
fachen Pumpen geleistet wurde. Zur 
gleichen Zeit hat der technische Erfin
dergeist in England fur die zentrale 
Wasserversorgung der Stadt London 
eingesetzt. Hier ist vor allem das 
Pumpwerk • Water Works at the Lon
don Bridge" zu nennen. Als Antriebs
kraft fi..ir dieses Meisterwerk vorindu-
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Biid 17 · Rauchauabreltung In elnem Mehr
famlllenheua bei elnem umfengrelchen 
Brend Im 1. ObergeschoB 

den Kanalen und Schachten beachtet 
werden. 

10. Wartungsarme 
Ausfiihrung 

Wie in der Formulierung bereits aus
gedrQckt, werden an die Kanalverle
gung eine Reihe von forderungen 
gestellt, die nach lnbetriebnahme der 
Luftungsanlage hohen Wartungs- und 
Reparaturaufwand vermeiden sollen. 
Die Suche und die Beseitigung von. 
Falschluftquellen, schlechte Zugiing
llchkelt zu Kanalverbindungen oder 
Austauschgruppen, fehlends Relnl· 
gungsoffnungen oder damit in Zusam
menhang stehende unuberlegte 

Kanalfuhrungen bilden die Ursachen 
fur den hohen Aufwand bei Betrieb der 
Anlage; Fehler dieser Art lassen sich 
im nachhinein nur bedingt beseitigen. 
Die Forderung nach einer wartungs
freundlichen Austuhrung sollte daher 
zu den Grundsatzen der LOftungstech
nik im Wohnungsbau gehoren. (2534) 

In der November-Ausgabe der SHT wlrd , 
erllutert, wl• dleH Forderungen ' 
m•them•tlsch erfaBt und demit kon
struktlv erfllllt werden kannen. 
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strieller Maschinenbaukunst wirkte der 
Gezeitenhub. Dieser ist bei der 
Themse so ausgepragt, daB er 75 km 
von der MOndung entfernt noch zu 
erheblichen Schwankungen des Was· 
serspiegels tuhrt. Das heiBt, bei Flut 
.hat das Themsewasser eine starke 
Stromung fluBaufwarts und bei Ebbe 
eine noch starkere fluBabwarts. Diese 
Stromung hielt das groBe vierradrige 
Wasserrad in Bewegung. 
Entnommen dem Marz-zu-Februar
Kalender .Meister des Fortschritts" 
von KSB. 
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