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""°HNFEUCHTE . · , f ~ 
UND WARMEBRiiCKEN,£J~, 

Wegen der dichteren Fenster geht die na
turliche LOftung ·unserer Wohnbauten in letz
ter Zelt zuruok. Dies fuhrt zu .elnem Anstieg 
der Raumluftfeuchte und zu Tauwasserbii
dung an der lnnenoberflache van AuBenbau
teilen mit Warmebrucken. lnsbesondere Ek
ken und Dachkanteri sind tauwasser- und 
schimmelpllzgetahrdet. Die Untersuchungen 
zeigen auf, welcher Mindestluftwechsei notig 
ist, urn diese Feuchteschaden zu vermeiden. 

o. Prof. Or.-lng. Karl Gertis 1) und Dipl.-lng. 
Hans Erhorn2) . · 

Hlntergrilnde und Problemstellung 

Die Wohnfeuchte und F euchteschl:iden an Wohnungen sind 
in der letzten Zeit ins Gerede gekommen. Tatsache 1st, da6 In 
den letzten Jahren aus Grunden der Wohnungsmodernisie
rung und d'er Energieelnsparung im Alt- und Neubauberelch 
Fenster in besserer Qualitat eingesetzt werden, die dichter 
schlieBen els fruher. Die hierdurch tellweise erreichte Reauzie
rung der "u.iftungswarmeverluste ist prinz.ipiell zwar er
wunscht, sie dart aber - zumindest solange der Luftwechsel 
nicht durch anderweitige Einrichtungen sichergestellt ist - -
·nicht so gravierend aasfallen, ,daB der aus hygienischen [1] und 
bauphysikalischen (2) Grunden erforderliche Mindestlutt
wechsel unterschritten oder gar unterbunden wird. _Dicht 
schlie8ende Fenster, die dank einer in den letzten Jahrzehnten 
stark .verbesserten Fenstertechnlk und Fensterproduktion 
hi~ute aut dem Markt angeboten warden, sind unter dlesen 
Umstanden ungunstig. Sle wtlren dann angebracht, wenn z.B. 
eine mechanische LOftungsanlage mit Warmeruckgewinnung 
den notwendigen Luftwechsel sicherstellte. Dies ist derzelt Im 
ublichen Wohnungsbau (nochl) nicht der Fall. Deshalb mussen 
dicht schlieBende Fenster fGr den Wohnungsbestand zur Zeit 
noch abgelehni werden. 

Wenn der Luftaustausch zwischen der Raumluft und AuBan
luft reduziert wird, steigt die Feuchte der Aaumluf1 an, well der 
von den Feuchteemittenten produzierte Wasserdampf nur 
noch In geringem MaBe aus der Wohnun·g abgefOhrt wird. Eine 
Feuchteproduktion in den Wohnungen ist normal und lmmer 
schon Oblich g'ewesen. Die Feuchte ruhrt z.B. von der Physio· 
logie der lnsassen her, von Pflanzen und Aquarlen bz~. von 
typ!schen WohnabUlufen (Kochen, Waschen. Trocknen usw.). 

Die Feuchteabgabe der Mensohen durch Atmung, SohwelB· 
sekretlon sowie in geringem MaBe durch Diffusion steht In 
direktem Zusammenhang mit seinem Gesamtenergieumsatz. 
Als ~ichtwerte der Feuchteabgabe von Personen in Wohnun· 
gen kQnnM nach [3 : 4] fGr den Auhetustand etwa 40 g/h und 

'l Dt .-lng. Nabll. K. Ger111 war bis Ok1ober 1984 ordentllol'ler Professor fur 
Bauphysik und Baus1ottlel'lr1t der UniverSlfil l Essen. Al> diesem Zeltpunl<I st er 
Ordinanus fur Konsrruktlve Bauphyslk der Unlversll~t S1u119an und Mllglled der 
Lei1ung des Fraunholer-lnsllhlUI !Or Bauphysik . 
~ ) Oipl.· lng. H. lirhorn war Wlsse111cl'laftlicher Assis-ten. 111'1 f' aohgebU!t Baupt\ysik 
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8alJpl'ly91k Obergewechsell. Oie v•tllagande Ai bll ll en!Slal\d Im .i!~ i lraum von 
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fOr enstrengendere hausllche Tstigkeiten, die mit SchweiBpro
duktion verbunden sind, etwa 175 g/h angenommen werden. 
Die hiiufigsten Tatigkeiten in Wohnungen sind mit einer pe.rso
nenspezifischen Feuchteproduktlon van etwa 90 g/h verbun
den. In den Sanitarraumen ist nach 15] ein FeuchteanfaJI beim 
Wannenbad von etwe 700 g/h und beim Ouschbad von etwa 
2600 g/h zu erwarten. In Kuchen ergibt sich wahrend des 
Kochvorganges und der hauswirtschaftllchen Nutzung nach 
[6) eine Feuchtebelatung zwischen 600 und 1500 g/h. Auch 
Zimmerpflanzen tragen zur Feuchtebelastung der Raume bei, 
in denen sie stehen. Pflanzen verdunsten praktisch das ge
samte Wasser, das ihnen beim BlumengieBen zugefi.lhrt wird. 
Z.B. setzten kleinere Topfpflanzen zwischen 7 und 15 g/h an 
Feuchte frei; ein mittelgroBer Gummibaum liefert 10 bis 20 g/ 
h. Trotz dieser zunachst gering erscheinenden Wasserabgabe 
der einzelnen Ziinmerpflanze ist die sum·rrarische Wirkung 
nicht zu unterschi:itzen. 

Die Feuchteabfuhr aus dem lnneren der Raume hat via L\jf
tung zu erfolgen ! F euchte in der Raumluft ist zunachst nicht 
nachteilig oder schadlich. Sie wird es erst dann, wenn aut
grund zu hoher Wasserdampfkonzentration ein Tei! der m der 
Luft gebundenen Feuchte auf Gegenstanden im Raum oder an 
der lnnenoberflache der RaumumschlieBungsflachen ausfallt. 
Ein derartiger Feuchteniederschlag setzt zuerst an denjenigen 
Stellen an, die eine niedrige Oberflachentemperatur besitzen. 
Das sind primar die sogenannten WarmebrOcken, an denen 
insbesondere im Winter und in der Obergangszeit Tauwasser
bildung auftritt. Aufgrund des Tauwassers setzen Durchfeuch
tungen ein, die bei li:ingerer Feuchteeinwirkung zu Flecken und 
Schimmelpilz fGhren. Ober derartige Schaden wird zur Zeit 
haufig und heftig geklagt (vgl. [7]), wobei Ecken in AuBenwan-

. den oder entlang von Dach- und Kellerdeckenansch!Ossen be
sonders krltisch sind. Mit der Feuchtebildung und der Warme
bruckenwirkung in solctien Fallen befaBt 5ich die vorliegende 
Untersuchung. · .· · · 

Zugrund•gelegte Baukonstruktlon 

Untersucht wurden Ecken in AuBenwanden (zweidimensio
nale Ecken) und Eck&n entlang der Dachkante (dreidlrnerislo
nale Ecken), wobei verschiedene Damm·Niveaus zugrundege
legt worden sind, namllch: 

- Niveau Im Altbau, Stand um 1950, etwa identisch mit dem 
Stand 1973 vor der Energiekrlse · 

- Niveau im Geb~udebestand, der nach 1974-erstellt wurde 
-- Niveau entsprechend dem derzeitigen durcMchnittlichen 

Wllrmeschut%, Stand 1980 . 
- Zui<unftlget Watmeschut2·Niveau, Stand Ende der 80er 

Jahre. 

In der jewtillgen Zell wareh durch technls¢he Regelwerke 
versehiedene wirmesthutzteehnisehe Mindestanforderungen 
an W~nde und Dicher festgelegt. Dlese Mindestanforderun
gen sind in Taoelle 1 lUtaml'tlen9astellt. Bei den Wani:len ist in 
d~r Ausgabe 1969 von DIN 4108 und in del"l erganzend&n Be· 
&timmungen von 1974 noch nach ·c.irei Warmedammgebieten 
unter.sc:hleden warden. Oiese Untersche idurig fiel spater weg . 
In der vor 1969 gOltigeri Norrn, die in Tabelle 1 nicht aufgefuhn 
ist, wartr'I dit gleloheh Wene festgelegt. Tabe!le 2 enthilt Ati-
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