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Luftung von Garagen 
In den nachstehenden Ausfilhrungen wird versucht, eine Analyse der bisherigen baurechtlichen und technlschen Entwlcklung durch· 
ziifiJhren. Sodann sollen die physikalischen und technlschen Grundlagenfilr die Planung, den Bau und den Betrleb der LUftungsan
lagen in Garagen aufgezeigt sowie gewisse VoraussagenfiJr die zukiJ.eftige Entwlcklung gemacht werden. Im wesentlichen wlrd da
bei au/ die Muster-Garagenverordnung Bezug genommen, die als Grundlagefilr elne geplante Bundesgaragenordnung dlenen soil, 
und der Text der (bayerischen) Garagenverordnung 'zugrundegelegt. Es /st aber nlcht auszuschli<fJen, dq/J gerlng/Uglge Abwelchun
gen vom Verordnungstext anderer Bundeslander auftreten. Kempunkte der AusfiJhrungen bleiben dabei aber immer die physikall
schen und technischen Grundlagen. 

Ventilation of garages 

In the submilled paper an al/empt is made to analyse the hitherto existing building bylaw and technical development. Thereafter the 
physical and technological principles of planing, the erection and the operation of ventilation plants in garages is shown as well as 
forecasts made with regard to the future development. Substantially the author refers to the model garage regulations and he works 
on the text of the Bavarian garage regulations. Not excluded, however, are insignificant deviations from the regulation text of other 
Federal Countries. The essential point of the statements always remain the physical and technical principals. 

La ventilation des garages 

On essayera, dans les considerations suivantes, de proceder a une analyse de son developpement du point de vue des /egislatio11s en 
vigueur ainsi que du point de vue technique. On montrera, ainsi, les ~/ementsfondamentaux pour /'etude, la construction et /'exploi
tation des installations cJe ventilation dans les garages et on /era crrtaines previsions concernan/ le developpemenl ulterieur. On se 
rapportera, en grande partie, a la prescription mode/e sur [es garages et, le texte de la prescription (bavaroise) sur /es garages sera 
pris comme reference. II n 'en sera pas pour au/ant exclu que de tegeres differences puissent apparaitre avec /es texies des au/res pays 
(Lander) de la Republique Federate. Les elements centraux seront toujours constilues par /es principes de base phy~iques et techni· 
q11es. 

1. Entstehung der Rechtslage 
Die Erstellung und der Betrieb von Garagen unterlag bis nach 
dem 1-'..riege der Reichsgaragenverordnung (RGaO). Diese 
wurde von dem jeweiligen Landesrecht abgel5st. In den Bau
ordnungen der einzelnen Bundeslllnder isl heute in umfang
reichen Vorschriften festgelegt, was in der RGaO mit zwei na
hezu gleich lautenden Slitzen ilber die Belilftung von Garagen 
zu sagen war: ,. ... Die Garagen und ihre feuergefllhrdeten Ne
benrliume milssen ausreichend entlilftbar sein (§ 24 RGaV), 
(entlilftet werden, § 48, Abs. 2 RGaV) ... " 
Die RGaV ist in Bayern durch die Bayerische Bauordnung 
(BayBO) abgel5st worden. In den Bauordnunizen der Under 
ist bezOglich der technischen Ausfilhrung und Ausstattung 
solcher Garagen, insbesondere auch der Lilftung, auf Landes
verordnungen und teil\l(eise deren Ausfilhrungsanweisungen 
verwiesen, in Bayern beispielsweise auf die Garagenverord
nung (GaV). In den wesentlichen Richtwerten stimmen die 
Garagenverordnungen der Uinder mit dieser Muster-Gara· 
genverordnung ilberein, soweit es sich um die LUftungsein
richtungen filr Garagen und deren Grundforderungen dreht. 
Zusll.tzlich sind aber noch weitere Vorschriften zu beachten, 
die nur indirekt durch die Lll.nderverordnungen abgedeckt 
sind. Wlihrend die Muster-Garagenordnung und die Uberwie
gende Zahl von Lll.ndergaragenverordnungen ein eindeutiges 
Richtziel vorschreiben und die Ausfilhrung der LOftungsanla
gen den Planern und Sachverstll.ndigen ilberlassen, engen ge
rade sowohl diese Ausfilhrungsanweisungen als auch die Auf
lagen und Empfehlungen der einzelnen Baubeh5rden den Pla
nungsrahmen hll.ufig stark ein. Der Grund ist, daB verstllndli
cherweise einesteils die Bauaufsichtsbeh5rden konkrete Aus
filhrungsrichtlinien haben wollen, andererseits die geistigen 
Vliter der Muster-Garagenverordnung im Hinblick auf die 
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Schwierigkeit der Materie und die Unmllglichkeit, jeden ein
zelnen Fall in ein Schema zu pressen, den Fach\euten einen 
erfreulichen Ermessensspielraum gelassen haben, wie er kaum 
bei einer vergleichbaren Baurechtsverordnung vorkommt. Lei
der filhrt dies jedoch zu einer gewissen Verunsicherung, die 
sich dadurch zeigt, daB h1iufig Planer (und Sachverstlindige) 
durch gewohnheitsmlil3ige Auslegung, aber auch mangelnde 
praktische Erfahrung in den Anforderungen an die lufttechni· 
schen Anlagen, erheblich Uber das eigentliche Ziel der Vcr
ordnung hinausschieBcn. Bedauerlich ist, daB bisher die prak· 
tischen Erfahrungen und durchgefOhrten Dauermessungen an 
bestehenden LOftungsanlagen in Garagen kaum verOffentlicht 
wurden und deren Ergebnisse nach den bisherigen Feststel· 
lungen kaum ihren Niederschlag in den Verordnungen gefun
den haben. 

2. Aufgaba der Garagenlilftung 
Die VDI 2053, .,Lilftung von Garagen und Tunneln", formu
liert die Aufgabe einer IOftungstechnischen Anlage in Gara
gen so: ..... die beim Betrieb der Verbrennungsmotoren in der 
Raumluft anfallenden gesundheitssch1idlichen Gase, at
mungserschwerenden und sichtverschlechternden Stoffe aus 
dcm Raum abzufilhren oder zumindst auf ein physiologisch 
vertretbares Mall zu verdilnnen, so da13 ein gcfahrloser Auf
enthalt filr Menschen in diesen Rll.umen gewlihrleistet ist ... " 
In der baycrischen Garagenverordnung steht dann, abwei
chend von l'nderen Garagenverordnungen:,. ... Geschlossene 
Mittel- und Grollgaragen mussen mechanische Lilftungsan\a
gen haben, soweit nicht nach Absatz 6 eine.natilrliche LOftung 
ausreicht ... " Die Abluftanlage ist so zu bemessen und einzu
richten, dall der Volumengehalt an Kohlenmonoxid (CO) in 
dtr Luft, gemessen in einer Hllhe von etwa 1,50 m Ober dem 
Fullboden, Uber einen zusammenhlingenden Zeitraum von ei
ner Stunde, unter Belilcksichtigung der regelmlillig zu erwar-
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tenden Verkehrsspitzen im Mittel nicht mehr als 100 ppm 
(- I 00 cm1 /ml) betrllgt. Das gilt in (ler Regel nls erfUllt, wenn 
die Ablunanlnge bei Gnragen mit geringem Zu· und Abgangs· 
vcrkchr wic bei Wohnhnusgaragen mindestens 6 ml, bei ande· 
rcn Garagen mindestens 12 ml Ablun in der Stunde je m1 Ga· 
rng.:nnutzmlche abruhren knnn .•. " Demit wird aber unzullls· 
sigcrwcise implizicri, dnB nur durch cine mechanische LOf· 
tungsanlage eine ProblemlOsung mOglich ist. Dn der § 14, Abs. 
6 dcr Yerordnung im Wortlaut die MOglichkeit ciner anders 
als mechanischen LOftung juristisch so einengt, gibt es kaum 
eine rechtlich m<lgliche Ausnahme, obwohl dies technisch oft· 
mats mOglich wllre. 
Das grunds!ltzliche Ziel einer GaragenlOftung und demit der 
gesctzlichen Yerordnungen sollle aber sein, den Benutzer der 
Garage vor gesundheillichen Schlldcn und Bel!lstigungen zu 
bcwahrcn und die durch den Fahrbetrieb entstehenden Ab· 
gase so abzufOhren, daB wiederum niemand bel!lstigt oder ge
sch!idigt wird. Damit kommt bereits die Problematik jeder 
AbfOhrung von Verunreinigungen zum Ausdruck: Ab wel
chem Grenzwert kann man im zu lilrtenden Raum von Verun· 
reinigung sprechen, welche Grenzwerte gelten filr die Fort
luft? Nur in den seltensten Fllllen wird die verunreinigte Fort· 
luft gereinigt, zumeist nur mehr oder Weniger wirkungsvoll 
verdilnnt und verteilt wcrden k<lnnen, ohne daB Klarheit be· 
steht, welche Folgen dies in allen F!illen hat. Hierzu wird, 
wenn dies mit mechanischer Lilftung erfolgt, wieder Energie 
ben<ltigt, deren Erzeugung erncut eine Umweltbelastung dar
stellt. 
Das eigentliche Problem bei einer Garagenbelilftung ist dabei 
von Anfang an gcweser., :.um elnen cine ausreichende Be!Of· 
tung zu haben, zum anderen aber die Anlage nur so lange in 
Betrieb zu halten, wie dies erforderlich ist. Es isl nun mOglich, 
die Anlage entweder so zu steuern, daB bei zu erwartendem 
Fahrverkehr mittels Schaltuhr oder tatsllchlichem, durch cine 
Zllhlvorrichtung, gekoppelt mit den Garagentoren der oder 
die Lilfter eingeschaltet werden. Eine wesentlich bessere Me· 
thode ist es, den tatslichlichen Luftzustand zu ilberprilfen und 
danach die Lilftung zu schalten. Damit ergeben sich aber wie· 
derum zwei Probleme. Das eine ist, eine MeBmOglichkeit zu 
schaffen, den Grad an Schadgasanreicherung zu bestimmen. 
Dies ist theoretisch zwar m<lglich, erfordert aber einen hohen 
apparativen Aufwand und !lndert nichts am zweiten, zuvor 
schon angesprochenen Problem, einmal festzulegen, welche 
Stoffe sind filr den Menschen gef!lhrlich oder lllstig, bei wel
cher Konzentration tritt diese Schlldigung oder Belllstigung 
ein und wie sind die Verh!lltnisse, wenn mehrere bel11stigende 
oder sch!ldigende Stoffe in unterschiedlicher Zusammenset· 
zung und Anreicherung in der· Atemluft vorhanden sind? 
Diese Fragen sind aber nicht neu. 
Bereits der Milnchner M. von Pellenkofer hat sich vor 150 
Jahren als Mediziner mit der Frage beschllftigt und festge· 
stellt, daB bei der Atemluft zwar verschiedene Stoffe ~ur Luft
verschlechterung filhren, das Kohlendioxid aber immer betei
ligt ist. Pe1te11kofer hattc den genialen Einfall, den relativ ein· 
fach zu bestimmenden Gehalt an Kohlendioxid als .,Pilotgas" 
zur Bestimmung der Luftverschlechtcrung zu verwe:iden. 
Ruscl1e11berg (I) hut in den sechzigcr Jahren in Untersuchun
gen nachgewiesen, dafl man das Kohlenmonoxid ebenfalls als 
.,Pilotgas" zur Bcstimmung der Verschlechtcrung der Luft 
durch Verbrennungsgase in Garagen benutzen kann, wobei 
das geflihrlichste und in geringsten Anteilen vorkommende 
Gas zur Messung herangezogen w!rd. Deshalb ist hcute dcr 
Gehalt an Kohlenmonoxid in alle Rechtsverordnungen als 
Me13gr013e eingegangen. Dies kann aber in Zukunll verhllng
nisvolle Folgen haben, weil auch einige andere Stoffe, darun· 
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ter natQrlich auch das Kohlendioxiti, fQr den Menschen ge·· 
fllhrlich sind. Durch die Katalysatortechnik und den Mager· 
motor wlrd aber gerade das Kohlenmonoxid bcsonders im 
Anteil gcsenkt, es verschwindet nahezu. 

3. Physlkallsche Grundlagen 
Die Komponenten motorischer Abgase werden 1960 in einer 
Studie von C. Kroger [2] wic folgt aufgezllhlt: 
,, ... Die bei gewOhnlicher Tempcratur gasfOrmigen Kompo
nenten 
a) aus der Verbrennungsluft N2 und 0 2 

b) die vollstllndigen Verbrennungsprodukte.C02 

c) die unvollstllndig verbrannten Produkte CO, NO, S02 und 
H1I 

In die bei Abgastemperatur dampffOrmig entwichenden, kon
densierbaren Komponenten: 
a) unverllnderte Kraftstoffe, je nach Motorenart (Vergaser

motor, Einspritzmotor, Viertakt- oder Zweitaktsystem, 
Dieselmotor) in sehr unterschiedlichen Mengen. 
Dazu kommt ein geringer Anteil Motoren<ll, der mit dem 
Abgas entweicht. Dieser bislang wenig beachtete Anteil 
dilrfte bei der Geruchsbel!istigung durch Abgase besonders 
eine Rolle spielen. 

b) vollst!lndig oxydierte Produkte wie: Wasser, organische 
und anorganische Slluren 

c) unvollst11ndig oxydierte Produkte wie: smogbildende Ole
fine, Aldehyde, Ketone, Polykondensationsprodukte, von 
denen die kondensierten Aromaten cine Sonderstellung 
einnehmen. 

d) Feststoffe der Verbrennung, in erster Linie Rull und 
Asche, letztere vor all em aus den Kraftstoffzus!ltzen." 

Die Komponenten werden weiter unterteilt nach: 
a) ,,nur unangenehme Stoffe, die eine Geruchsbelllstigung er

geben wie z. B. ungiftige Kohlenwasserstoffe 
b) gesundheitsschlldliche Abgasprodukte wie: CO, N02 , NO, 

colt unvollst!lndig oxydierte smo:1"l)rdernde Stoffe, can
cerogen wirkende polycyclische Kohlenwasserstoffe, 
giftige unverbrannt entweichende Zusatzstoffe der Brenn
stoffe 

c) besonders stark st<lrende Abgasbestandtcilt: wie Acrolein, 
das eine starke Reizwirkung auf Augen und Rachen aus
Obt 

d) die Sicht behindernde RuBentwicklung." 
Dies isl cine ganze Palette von Stoffen, von denen bei nliherer 
Betrachtung der Wasserdampf, der ja zuntichst vom Volumen 
her etwa die Hlllfte der Abgasmenge ausmacht, keinerlei Pro
bleme bereitet. Der W!irmeinhalt des Darnpfes liegt zudem so 
hoch, dal3 sowohl im Sommer wie im Winter die Luft den 
Dampf aufnimmt. Nun ist zu bedenkcn, daB die weiteren 
Stoffe in drei verschiedenen Formen abgefilhrt werden mils
sen und demzufolge auch ein vollkommen verschiedenes Ver
hallen zeigen. Das eine sind nossige Stoffe, die als Schwebe
t1:ilchen teilweise nach und nach verdumten oder sich an 
Feststoffe ansetzen. Das sind zum zweiten FeststofTe, wie 
Staub und Rul3. Schliel31ich ist dies drittens der Hauptanteil: 
die Gase, wie Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxide und 
StickstofT, der den Moto1· mit der Verbrennungsluft durch· 
llluft. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, weil sich gerade 
die Gase vollkommen anders verhalten als die Fest- und Flils
sigschwebstoffe. FOr Gase gilt das Gesetz von Dalton, das bc
sagt, daB sich ideale Gase b dem vorhandenen Raum gleich
mlll3ig verteilen. Es trill ~:so in ganz kurzeu Zeiten bei unter
schiedlichen Gaskonzentratiorien ein vollkommener Aus
gleich in einem abgeschlosse:1en Raum ~in, auBerdem difTun· 
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diert das Gas ohne jegliche Konvektion durch jede Ofl'nuna 
im Ruum, ja sogar in erheblichem MaBe durch Wllnde. 
R11sd1e11berg hat diese, jedem Gasthermodynamikcr btkannte 
Gesetzm!tlligkdt bei seinen umrangreichen Messungen an Ga· 
rngen festgestellt, aber mOglicherweise nicht richtig erkannt, 
wenn er schreibt: ,.Der nicht unerhebliche CO-Abbau durch 
den natOrlichcn Luftaustausch wird unvcrstllndlicherweise bci 
ullen d'cm \'crfnsser bckannt gcwordencn Bcrechnungcn au
!ler 1•cht gclassen." An anderer Stelle schreibt er: ,.Sowohl in 
Gnragen als auch in kleineren und mittleren Strallenvcrkehrs• 
tunnel& werden CO-Grcnzkonzentrationen von 100-200 ppm 
selten, zumeist aber nie erreicht." Und an anderer Stelle: ,.In 
Garngen \'':'rtcilt sich das Kohlenoxid der Autoabgase gleich· 
m!lllig Ober den ganzen Raum .... Ort und Anzahl der Proben
nahmestellen fOr die auf CO zu untersuchende Melllurt sind 
daher irrelevant. ... Anordnungen, wonach die Abluft zur 
H1ilfte oben und zur H11lfte unten abgefilhrt werden mull, sind 
aus lilftungstechnischen und wirtschaftlichen GrOnden nicht 
... vcrtretbar." R11schenherg filhrt dies zwar auf den natOrli
chen Luftaustausch zurOck, erkennt aber gerade im letzten 
Satz. dafl dies unabh11ngigig von der Luftstr1\mung geschieht. 
linter IlerOcksichtigung des Gesetzes von Dalton kann diese 
gemessene GasverdOnnung aber nur mit der ganz erheblichen 
Gasdiffusion erkl11rt werden. Nur gelegentlich ergeben sich 
durch thermische Schichtungcn, insbesondere bei verdunsten
den Staffen in unmittelbarer Nlihe der FIOssigkeitsobernache 
sUlrkere Konzentrationsumerschiede. Deshalb isl es unver
stiindlich, wieso bis vor kurzem SachYersl11ndige bei Garagen
entHll tungen cine Absaugung oben (filr das ,,leichte" CO) 
und unten (filr das ,,schwere" CO~) vertreten haben. Der in 
lctztcr Zeit hllufig vorkommende Denkfehler liegt darin, dall 
zwar ein Mol eines idcalen Gases das Volumen von rd. 22,4 
dm·' hei I 013 h Pa einnimmt, wenn es sich in einem di ch ten 
Beh11ltcr befindet und dann in einem Gas mit gleichem Druck, 
··:ber gr1\13erem Molgewicht einen Auftrieb hat. Nach Dalton 
mischen sich aber beide .Gase durch Diffusion. 
Die gefahrlichsten und im Anteil Oberwiegenden Schadstoff
anteile sind Gase. Abgcsehen davo11, da!l diese mit LOftungs
anlagen nicht beseitigt, sondern nur verdOnnt werden kfinnen, 
miissen diese mil geringstem Energieaufwand und moglichst 
in den freien Windstrom eingefilhrt wcrden, so dafl keine Ge
ruchsbeli!stigung entsteht. Es ist drshalb die in der Garagen
verordnung nicht festgelegte Filhrung der Fortluft Ober Dach 
hei sehr groflen und intensiv befahrenen Garagen richtig. Zu
mindest fiir kleinere Mittelgaragen und insbesondere Wohn
hausgaragen ist diese FortfOhrung nicht nur nicht zu vertre
ten, sondern in der Mehrzahl von Fallen sogar als falsch anzu
sehen, wie durch Messungen festgestellt wurde. 
r1ie von eincm kommunalen Umweltschutzreferat in Bayern 
ahgegelJcnen ,,Gutachten" empfehlen filr alle Garagen aus
schliel3lich eine Fortlurtfilhrung Uber Dach, weil offenbar der 
lkrater dieser Stelle mangels Sachkenntnis dies filr richtig 
hillt. Yon der GenehmigungsbeMrde wird diese Empfehlung 
in der Ilaugenehmigung als zwingendc Aunage festgeschrie
ben . Begriindet wird dies, da!l die Fortluft aus Garagen den 
Abgasen von Feuerungssl11tten gleichgcsetzt wcrden mOsse. In 
Jer Mchrzahl der Fill le filhrt diese BauauOage zu einem bauli
chen und technischen Aufwand, der in keinem Verh11ltnis zum 
Erfolg steht. Gerade dann, wenn in einem ausreichenden Ab
st:md von Wohngebauden die Moglichkeit besteht, die Fort· 
tuft innerhalb cines Gr11ndst0ckes auszublasen, wird dies die . 
cindcutig bessere Lfisung sein. Bekanntlich erfolgt die Aus
breitung der Schadgase immer weitgehend radial von der Aus
trittsoffnung nach alien Ric'.1tungen (Gesctz von Da/1011). Die 
Ahnahme der Schadgaskonzentration geht auch ohne den 
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EinOuB elner lconvelctiven LuftstrOmung In nahezu der dritten 
Potenz der Entremuna von der Austrittsorrnung vor aich. Ge· 
rade beim Luftaustritt Ober Dach besteht die Gerahr, daB die 
Gase durch Diffusion nach unten an DachOllchenrenster ge
iangen, besonden aber werden die Staubpartikel gerade dort· 
bin gewirbelt, wo diese am meisten stOren. In diesem Zusam
menhana muB auch die jahrelang geQbte Praxis von Sachver
stllndigen gerQgt werden, Rauchpatronen zum Nachweis der 
SchadgasverdOnnung in Garagen und der ,.Einleitu1~g in den 
rreien Wintlstrom" zu verwenden. Dieser Rauch be~teht o.us 
Festpartikeln, die sich keinesralls wie ein Gas verhalten. 
Es kann weder mit der Gasphysik noch durch Messungen die 
unrichtige Behauptung nachgewiesen \lterden, daB die Gasan
teile der Fortturt solcher Garagenentl!lftungen in B!lumen und 
Strlluchern, in Bodensenken oder Windschatten von Geb!lu
den oder Bodenerhebungen .,h!lngenlJleiben". 
Der MAK-Wert des Kohlenmonoxids Hegt gegenwllrtig l.>ei 50 
ppm. Dieser Wert wird einem arbeitcnden Menschen wllhrend 
der ge~amten Arbeitszeit als Atemluft zugemutet. Die Fortlurt 
aus den meisten Garagen, die Stellpllltze fOr Hausbewohner 
haben, geht keinesfalls !linger als Minuten Ober diesen Wert. 
Bereits nach I bis 2 Metcrn vom Luftaustritt entfernt, ist die 
Konzentration auf ein Zehntel dieses Wertes abgebaut. Es 
darf als gesichert angesehen werden, dall zum Antrieb der 
Ventilatoren einer Lllftungsanlage filr Wohngaragen durch 
die benotigte elektrische Energie mehr Schadgase erzeugt, als 
aus der Garage abgefOhrt werden m!lssen, weil der Verstro
mungswirkungsgrad bei fossilen Brc.nnstoffen nur 35% be
trllgt. Werden au!lerdem noch lange LOrtungsleitungen ver
legt, so fllllt der Energieaufwand besonders ins Gewicht. Des
halb ist auch die Forderung nach vertikalem Ausblas der Luft 
Ober Dach in den meisten Fallen unsinnig. Die hierfOr ver
wendeten sog. ,.Denektorhauben" sind nicht nur bautech
nisch unsch1\n, sie korrodieren sehr rasch und sind dann eine 
gr61lere Gefahr filr das Geb!lude als der richtig gefOhrte seitli
che Ausblas, wenn schon Ober Dach g.:fahren werden mull. 

4. Technische unci rec:itliche Grundlagen der 
Planung 

Die Planung einer TiefgaragenlOftung erfordert ganz beson
ders die Beachtung und Durcharbeitung von vielen Vorschrif
tcn. Vielfach sind nur Halbs!ltze zu beachten. Eine vollstlln
dige Aufzllhlung wird nur schwer m6glich sein. 

a) Ba11- 1111d 11erwaltu11gsred1/iche Vorscliriften 

- Bauordnung des betreffenden Bundeslandes 
- Landesverordnung Ober den Betrieb und den Bau von Ga-

ragen des Bundeslandcs 
- DurchfOhrungsverordnung zur Garagenverordnung (nur ei

nige Under) 
- DurchfOhrungsverordnungcn z1ir Bauordnung 
- Einschl!lgige UnfallverhOtungsvorschriften z. B. VBG 13, 

,.Ausbesserungswerksl11tten und Garagen filr Kraftfahrzeu
ge" 

- DIN 4102 .,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen", 
Teil I bis 7, da diese Norm in alien Landern allgcmeine 
Bauvorschrirt geworden ist 

- Technische Anlcitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) 
- Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA-Larm) 
- Besondere Aunagen der BaubehOrde in der Baugenehmi-

gung 

b) Technische Regelwerke und Normen 

- DIN 1946 ,,L!lftungsanlagen" 
- VDl-Richtlinie 2053 ,.LOftung von Garagen und Tunneln" 
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- DIN 57108 (VOE 0108) Errichlen und Belreiben von Stark· 
slomanlagen in baulichen Anlagen ... 

Um cine Lllflungsanlage zu planen, sind zuersl einlge Begriffe 
zu klllrcn. Die Garagenverordnungen unlerscheiden zwischen 
Klcingaragen bis 100 ml Nutznache, Mittelgaragcn von 100 
bis IOOO m 2 Nutznachc und Grollgaragcn llbcr 1000 m2 Nutz
n11che. Dabci isl zu bcachtcn, dall zu dcr Nutznllche die 
Summc alter Abstcll- und Verkchrsnachcn, also Zu- und Ab· 
fahrt bis zum Zufahrtslor, Slellnachen und Doppelparkerna. 
chen zllhll. 
Diese Nutznachen sind deshalb wichtig, well die Anfordcrun
gcn an G11ragenlllflungen von dieser Zuordnung abhllngen 
und den erforderlichcn slilndlichcn Massenstrom dcr Luft 
festlegen, den die Gnragcnenllilflungsanlage aufbringcn mull. 
Danebcn wird noch zwischcn offencn und gcschlosscncn, 
oberirdischen und untcrirdischcn Garagen unterSchieden. 
Auch die erfordcrliche Zahl der Brandabschnittc wird hicrmit 
bestimmt, da diesc Brandabschnitte mllglicherwcise gegencin
ander abi;etrennt werden milssen, wcnn Lllftungslcitungcn 
solchc Brandabschnittc durchfahren. Schlielllich isl noch zu 
bcachten, ob die Garage ein- oder mchrgeschossig ausgefllhrt 
wird und ob eine Sprinkleranlage vorgesehen wird oder wcr
den mu(), wobei auch die Benlllzungsart und -frcquenz beach· 
tel werden mu(). Alie diese Einzelheiten sind den La:idesbau
ordnungen und den Landesgaragenvcrordnungen samt dcrcn 
Aus- und Durchfilhrungsvcrordnungen zu cnlnehmen. Dall 
dabei auch Oberschneidungen und Kuriositlltcn bci der wort· 
getreuen Auslegung enlstehcn kllnnen, zcigt das Beispiel aus 
der bayerischen Garagenverordnung, wo Brandabschnitte in 
unterirdischcn Garagen in Brandabschnitte mil hOchslcn 'iSOO 
ml Nutznache zerlegt werdcn milssen. Dicsc Brandabschnittc 
dilrfen auf das Doppelte vergrllllert wcrden, wenn cine selbsl
tlltige Feuerlllschanlage (Sprinkleranlage) vorgesehen wird. 
Eine solche Sprinkleranlagc isl aber filr Grollgaragen mil Ga
ragengeschosscn, die untcr dcm oberstcn Kcllergescholl lie· 
gen, ohnedics vorgeschrieben. Aullerdem mllssen Rampcn 
zwischen Garagcngeschos.~i:" durch mindestens feuerhem
mende Abschlilsse v-:;.schcn scin, die glcichen, die Brandab
schnitte trennen. Dies filhrt in der Praxis dazu, dall fllr cine 
Garage, die ctwas Ober :000 ml NutzOl!che hat und auf drei 
Geschol3ebenen liegt, filr jcdes Gescholl cin Brandschutztor, 
filr mindestens 2 Geschosse cine Sprinkleranlage und noch 
cine CO-Warnanlage vorgesehen .werden mull, weil im ersten 
Kellergescholl auch Parkkunden filr Ladengeschl!fte einfah· 
ren dilrfen. Damit wird diesc Garage; deren · einzclnc Brand
abschnitte unter 400 ml liegcn, mil BauauO!lgen versehen, wic 
diese nur filr Grollgaragen mit starkem Fahrverkehr gel· 
ten. 
Im wesentlichen schreibcn die Garagcnverordnungen verein· 
facht folgende zw;ngende Aunagen vor: 
- Stllndliches Fllrdervolumen der Lllftungsanlagc 12 m3AI, 

filr Wohnhausgaragen oder vergleichbar gequtzte 6 m3/hjc 
ml Garagennutznache. 

- Die mechanische Lllftungssnlage mull mindestens zwei 
gleich grollc Vcntilatoren habcn, die bci gleichzeitigcm Be
trieb zusammen das vorgcnannte Luftvolumen fllrdern. 

- Jeder Ventilator mull aus einem eigcncn Stromkrcis gespcist 
werden, an den anderc clcktri~che Anlagcn nicht angc· 
sc:hlossen sein dilrfcn. 

- Geschlossenc Grollgaragen, mit nicht nur gcringem Zu
und Abgangsverkchr milsscn CO-Warnanlagcn haben. 

- Arbciten in Rllumen innerhalb von Garagcn Mcnschcn, so 
sind diesc Rllumc nach den Arbcitsstl!ttcnrichtlinicn zu be· 
und cntlllften. 

- Die Garagcnabschnittc milsscn ausrcichcndc ZuluflOffnun· 
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acn haben, ersatzweise kann die Luft durch Zuluflanlaacn 
zugefOhrt wcrden. 

- Tieferliegcndc Teilc dcr Garage, also die Gruben von Dop· 
pelparkereinrichtungen, sind erforderlichcnfalls gcsondert 
zu be- und entloncn. • 

Aus den vorgenannten Forderungen ergcbcn sich weitere· 
tcchnische Einzelhciten, die juristisch nur durch die zwin
gende Forderung der Garagenverordnungcn abgcdcckt sind, 
dall der CO-Gehalt der Garagcnluft 100 ppm im Mittcl Ober 
den Verlaur einer Stunde nicht llbcrschreiten darf. 
Solchc Einrichtungcn sind: 
- Luftstromllbcrwachung in tcchnisch sinnvollcr Weise 
- Einrichtungcn zur wirtschaftlichen Betricbsweisc der LOf· 

tungsanlagc, wic Schaltuhrcn, CO-Anlagcn, TOrkontakte. 
Einrichtungen zur Feststcllung dcr Fahrfrcqucnz. 

- ROckstrOmsicherungen, falls durch Ausfall cincs Lllfters 
das vorgeschenc FOrdcrvolumen unterschritten ist. 

- Wameinrichtungen bci Ausfall von Tcilen oder der Ge· 
samtanlage. 

- Ausrcicl:c:ndc WartungsmOglichkcitcn und Zugllnglichlc.eit 
der Anlagen und Anlagcnteile, um die daucrhafte Betricbs
sichcrheit zu gcwl!hrleiston. Die crforderlichen Wartungs
und lnstandsctzungsarbcitcn mOsscn untcr Beachtung der 
allgemcin gcltenenden Sicherheitsvorschriften ausgefOhrt 
werden kOnncn. 

- StOrungs· und belllstigungsfrcic Fortfllhrung der Luft. 
Dabei ist zu bcachten, daB die Aunagcn des Brandschutzes 
und der Unfallverhlltungsvorschriftcn cingehaltcn wcrden. 
Einc Sondcrstellung nehmen Garngen ein, die Doppclparker
anlagen haben. Hier bestcht die Gcfahr, daB aus Obervollen 
Kraftstoffbch!lltem schrllgstehcnder Fahrzeuge heraustrop· 
fender KraflstofT in der Doppclparkergrubc ein zOndflhigcs 
Gemisch bildet. Hier sollte unbedingt ausschlieBlich im Gru
benbcrcich dcr verdunstcnde KraflstofT abgesaugt werdcn. 
Zuslltzliche Laufzcitcn cmpfchlcn sich hier. Vorteilhaft ist cs, 
die Fortluft llbcr Bodenlc.anllle abzuziehen, weil hllufig die of. 
fen liegcnden, zur Garagcndccke fllhrendcn Absaugleitungcn 
zu Schwierigkciten bcim Einbau und dem Bctricb der Doppcl
parkcranlagen fllhrcn. Im allgemcincn gilt fllr die Lortung dcr 
Grundsatz: Grollrllumigc Lllngs· oder Querlllftung, kcin zcr
gliedcrtcs Rohrsystem. 
Der Planer hat somit cine sehr hohc Eigenverantwortung. 

&. CO-MeB·, Regel- und Warnanlagen 
Solche Anlagen wcrden nach den vcrschicdenen Garagcnver
ordnungen nur filr geschlossenc Grollgaragen gefordcrt, die 
nicht nur geringen Zu- und Abgangsvcrkehr haben, wenn· 
gleich sich deren AnschafTung wegen der mllglichen Stromcr
spamis nachwcislich auch bci viclen Garagen lohncn wOrde, 
die aufgrund des zu crwartendcn Fahrvcrkchrs langc Laufzei
tcn der Lllflungsanlagcn haben .milssen, dcnen Tage mit gerin
gcn Bcfahrfrequenz, 11 oder mit starkem Windgang und dam it 
ausreichender, natarlicher Lilflung gegenilberstchen. Ahnli
ches gilt far Garagcn mit grollen AullenOffnungen, die cinen 
starken Schadgasabbau durch Diffusion haben. 
Diesc CO-Anlagcn sind alle in dcr Anschaffung nicht billig 
und bedllrfcn cines nicht uncrhcblichcn Wartungsaufwandes, 
dcr zur Erfilllung dcr gesetzlichen Bcstimmungen nur Ober ci
nen Wartungsvcrtrag mOglich ist. Der Vortcil ist vor allcm 
darin zu schcn, daB nur gelllfict wird, wcnn dies erfordcrlich 
ist. Alic auf dem Markt befindlichcn Gcrltc nchmcn die LQf. 
tungsanlagen in Stufcn in Bctricb. 
Die Mustergaragenverordnung, die hicr wcitgchend von den 
Landcsgaragcnvcrordnungen Qbcmommcn wurde, schrcibt 
wOrtlich vor: ..... Die CO-Wamanlagen mOsscn so bcschaffen 
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sein, dall die Benutzer der Oaragen bel Oberschreituna elnea 
CO-Oehaltes der Luft von 2SO ppm ... dazu aufgefordert wer· 
den kOnnen, ... die Garage zu verlassen ... " Die PrUfungen der 
CO-Anlagen sind durch einen SachversUlndigen vorzuneh· 
men. Die vielerorts als ausreichend vorgelegten Prllfzeugnlsse 
einer Obcrwachungsorganisation bescheinigen aber nur, daB 
die GerAtc nach VOi 2053 geprllft wurden. WOrtlich heillt ea 
dort, ., ... Die in den Garagen· und Tunnelbauten installierten 
CO-MellgerAte sollen folgcndc Mindcstanforderungen crfOI· 
ten: ... " 
Es ist fOr cinen auf Sicherhcit planenden lngcnieur nicht ein· 
sichtig, warum auf dcr einen Seite eindeutigc Mullvorschrif· 
ten bestehen, die fordern, dall die LOftungsanlagen durchwcgs 
doppelt gesichert scin mOssen (zwei Lofter, zwei Stromkreisc 
mOglichst doppelte LuftstromOberwachung), und dall auf dcr 
anderen Seite die wichtigste Sicherheitseinrichtung, ein auf
wendiges elektronisches Ger!it, bei anscheincnd alien auf dcm 
Markt belindlichen Ger!iten noch nicht einmal eigensicher ist, 
nach der vorgelegten Bescheinigung auch nicht sein mull. Si· 
cherlich, man kann nicht alles vollsUlndig sichem, aber cine 
Kette ist nun einmal nicht stlirker als ihr schwAchstes Glicd. 
Wenn aher die CO-Anlage selbst ausfallen kann und kcine 
Wamung erfolgt, dann sind alle weiteren Sicherheitsmallnah
men illusorisch. 
Es bleibt zu hoffen, dall diese und weitere Widersprllche und 
Ungereimtheiten in a1'sehbarer Zeit aus der Welt gescham 
werden. Dazu gehOrt auch, daB CO-Anlagen jedes Jahr durch 
einen Sachverstl!ndigen ilberprUft werden mOssen, auch dann, 
wenn ein Wartungsvertrag mit dem Hersteller solcher Anlagen 
abgeschlossen worden ist, obwohl zweij!lhrig die LQftungsan
lage Oberprilft werden mull. 
Ein guter Anlall, die Garagenverordnungen in Bezug auf die 
Lilftungsanlagen zu Oberprilfen, w!ire durch die neuen Be
stimmungen der Abgasverordnung gegeben. Hier muO ohne
dies cine Neuregelung erfolgen, well das Kohlenmonoxid als 
Pilotgas nicht mehr geeignet sein dilrfte. Vielleicht benutzt 
man Kohlendioxid! 

6. Hlufig vorkommende Fehler an bestehenden 
oder erstellten LOftungsanlagen 

Bereits bei der Inbetriebnahme von Garagenlilftungsanlagen, 
die ja zu den ilberwachungspnichtigen Anlagen gehOren, aber 
auch nach l!ingerer Betriebszeit werden immer wieder be
stimmte M!lngel festgestellt, die dann, wenn sie einen VerstoB 
gegen die Rechtsverordnungen ergeben, zu Beanstandungen 
filhren, deren Behebung wiederum mit Ordnurigsstrafen er· 
zwungen werden kann. Hllufig sind cs aber auch Mllngel, die 
einen hohen VerschleiB oder einen grol3en Energiever~rauch 
der Anlage und damit Kosten filr den' Betreiber bringen. 
Solche i01mer wiederke_hrenden M!lngel an Neuanlagen 
sind: 
- Stromm!lllige Oberlastuiig der Motoren, insbesondere 

dann, wenn nur ein Gc:r!lt bei zwei parallel arbeitenden LOf-
tem in Betrieb isl. . 

- Fehlfunktionen der Oberwachungseinrichtungen for Luft· 
strom und Motorstrom, sei es, daO diese durch falsche An· 
ordnung der MeBeinrichtung unwirksam werden oder die 
Gerllte falsch arbeiten oder Oberhaupt nicht funktionicren. 

- Nichtbeachtung des Brandschutzes, sei es nun, dal3 Brand· 
schutzklappen nicht richtig eingebaut, nicht richtig einge· 
mOrtelt oder in der Funktion behindert sind oder daO LQf. 
tungsleitungen ohne Verkleidungen durch anderc Brandab
schnitte gefilhrt werden oder diese Abkleidungen nicht 
richtig ausgefilhrt sind bzw. ausgefilhrt werden kOnnen. 
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- Falsch herumlaufende Ventilatoren, oder verkehrt ange-
steuerte, motorbetrlebene Jalousieklappen. 

Bel den WiederholungsprQfungcn fallen hllufig folgcnde 
Minge! auf: 
- Durch Anderungen oder fchlerhafte Rcparaturen bcwirktc 

Fehlfunktionen der Sichcrhclts· und Wamelnrichtungcn. 
- Verschlossene Zu· und FortluftOITnungen. 
- VorsAtzlich oder unabsichtlich auBer Bctrleb genommene 

Anlagen, weil diese entweder auf StOrung gegangen waren, 
well ein Dcfekt vorlag, vermcintlich zu hohe Laufzeitcn 
aufwiesen, zuvicl Encrgic vcrbrauchten, stets oder durch 
Vc:rschleiB zu groBcn Urm vcrursachten, oder die Garagen
IOftung einem Zeitgenossen Obcrnossig erschien. 

- Hoher Verschleill an dcr Anlage, da die Drehzahl dcr LOf· 
ter sehr hoch liegt, weil der Riementrieb unterdimensioniert 
ist. 

- Fcstsitzende oder funktionsunflhige Brandschutzeinrich
tungen, teilweise bedingt durch unsachgemllBen Einbau, 
durch Witterungseinnosse, fehlende oder mangelhafle War
tung. 

- Mangel oder Fehler an der Elektroanlage sowie den Schalt
und Regelgerl!ten. 

7. Zukunftsaapekte und Zuaammenfassung 
Die bestchenden Bestimmungen der Muster-Garagenverord· 
nungen und die physikalischen Gesetzm!illigkeiten machen es 
notwendig, dal3 Garagen gelOftet werden mOssen. Die LOftung 
wird zwar in aller Regel cine mechanische Lilftungsanlage 
sein. Unter der Berllcksichtigung der Befahrfrequenz, der Ort
lichen Lage und der GrOBe der Anlage werden aber schema· 
tische Musterregeln nicht mOglich sein. Bei kleinen Garagen 
wird mit Rilcksicht auf die Forderung der Energieeinsparung 
auch cine LOsung mllglich sein, die selbst bei Tiefgaragen cine 
natOrliche Be- und EntlOftung oder die Anwendung des natOr
lichen Auftriebes der Luft in entsprechenden Schachten vor
sieht. 
Weiters mull der Energieeinsparung gerade auch bei der Ga
ragcnentlilftung besonderes Augenmerk zugewandt werden. 
Di<:s kann durch bessere und geeignetere Steuer- und Regel
:inlagen, durch den vermehrten Einsatz wirtschaftlicher Axial
v;;ntilatoren, durch kOrzere LOftungsschllchte und Ahnliches 
geschehen. In keinem Falle darf cine technisch mOgliche und 
vemOnftige LOsung durch einengende Rechtsvorschriften und 
Beharren aur solchen, selbst angesichts eindeutig vorliegender 
Me13ergebpisse, juristisch abgeblockt werden. 
Die gellnderten und noch zu llndernden Abgasvorschriften fOr 
die Kraflfahrzeuge crfordern Ober kurz oder tang auch cine 
sinnvolle Modilizierung der GaragenlOftungsvorschriften. 
Diese Anderungen sollten aber in keinem Falle auf cine wei· 
terc Detaillierung der technischen Einzelvorschriften hinaus
laufen. Deshalb solhe wieder mehr auf das eigentliche Ziel 
der Garagenentlilftung abgestellt werden, wie es in der Mu· 
stergarag::nordnung genannt isl. · 
Die Planung, die Erstellung und der Betrieb von Garagenent
IOftungsanlagen crfordert ein hohes Mall an Fachkenntnissen 
und Erfahrungen. Deshalb mOssen alle auf diesem Sektor TA· 

. tigen im Rahmen der Geset7.e, die sich wiederum nur an der 
Physik orieritieren ltOnnen, mit Eigenverantwortilng bestreht 
sein, dall gute technische und sichere LOsungen gefunden 
werden, deren Verwirklichung den BOrger Oberzeugen. 
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