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Die Raumlufttechnik in Industriehallen dient vorrangig zur Minde
rung der Exposition der Beschiiftigten durch luftfremde Stoffe, de

ren Freisetzung nicht durch andere SchutzmaBnahmen vermieden 

werden kann. Der zur Expositionsminderung benotigte Luftstrom 

richtet sich nach dem freigesetzten Stoffstrom u nd der Wirkung des 
Luftfiihrungskonzepts. Er darf nicht nach Erfahrungswerten abge

schatzt, sondern muB mit den angegebenen Gleichungen aus der zu 

erwartenden Stoffbelastung berechnet werden. Die in Industriehal
len anwendbaren Luftfiihrungskonzepte werden erliiutert und be

wertet. Man unterscheidet konventionelle Konzepte mit hallenfiil
lender Mischstromung und solche mit gezielter Luftzufuhr in die 

Arbeitsbereiche. 

Ventilation or industrial plants. Fundamentals, design, air-distribu

tion 

The ventilation of industrial plants basically serves the aim of re

ducing the exposition of employees to air pollutants, the emission of 

which cannot be avoided by other pro
.
tective measures. The required 

air flow rate depends on the air-pollutant flow rate and on the 

efficiency of the air-distribution concept. The air flow rate must not 
be estimated on the basis of unspecified experience but has to be 

designed according to equations applicable to the expected air-pollu

tant rate. Adequate air-distribution concepts for industrial halls are 

explained and assessed·. A distinction has to be made between con

ventional concepts with air mixing throughout the complete hall 

and the concept of a target air supply into working areas. 

1 Grundlagen 

Die Raumlufttechnik ist dann als Schutzma13nahme vorge
schrieben [1, 2), wenn mit Primiirma13nahmen und mit der 
Stofferfassung die Entstehung und Freisetzung luftfremder 
Stoffe am Arbeitsplatz nicht verhindert werden kann. 
Hauptaufgabe der Raumlufttechnik ist es, wie in Bild 1 ge
zeigt, die Konzentration der in die Halle gelangten Stoffe in 
der Luft an den Arbeitspliitzen so niedrig wie moglich zu 
halten [3], zumindest aber, die vorgegebenen Grenzwerte 
einzuhalten. Aul3erdem wird die Raumlufttechnik benotigt, 
um die von den Erfassungseinrichtungen aus der Halle fort
gefiihrte Luft nachzuliefern [4). 

Eine weitere Aufgabe der Raumlufttechnik ist die Kon
ditionierung der Luft im Arbeitsbereich zum Ausgleich von 
Wiirme- und Feuchtelasten. Durch Heizen, Kiihlen, Be
oder Entfeuchten soil das thermische Umfeld (Arbeitsplatz

klima) in den physiologisch oder auch produktionstech
nisch vorgegebenen Grenzen gehalten werden [5]. 

Zur Minderung der Stoffkonzentrationen und zum Ab
bau von Wiirmelasten wird der Halle konditionierte Aul3en
luft und zum Tei! auch gereinigte, konditionierte Umluft 

zugefiihrt. Bei der Expositionsminderung unterscheidet 
man drei Methoden [6) (Bild 2): 

I. Verdiinnen der luftfremden Stoffe durch intensive 
Vermischung von Zuluft, Hallenluft und freigesetzten luft
fremden Stoff en (Bild 2 a). Dabei sind die Temperaturen 

und Stoffkonzentrationen in der gesamten Halle nahezu 
gleich. 

2. Verdriingen der luftfremden Stoffe durch groBflii
chige Luftzufuhr an der Decke oder ggf. auch am Ful3bo
den. Die luftfremden Stoffe werden von der Stromung mit
getragen, so dal3 erst stromabwiirts des Freisetzungsortes 

erhohte Stoffkonzentrationen und Temperaturen auftreten 
(Bild 2b). 

3. Nutzen der natiirlichen Stoffbewegung zum unge
storten Transport der luftfremden Stoffe (meist mit der 
Thermik) in ungenutzte Hallenbereiche; dies setzt die ge
zielte Zufuhr der Luft direkt in den Arbeitsbereich voraus 
(Bild 2c). Stoffkonzentrationen und Temperaturen sind un

ter dem Hallendach wesentlich hoher als im Arbeitsbereich. 
Diese drei Methoden unterscheiden sich durch die Luft

fiihrung in der Halle, gekennzeichnet durch die Art der 
Luftzufuhr und die Anordnung der Luftdurchliisse (siehe 
auch [6, 7)). 

Die zur Konzentrationsminderung und zum Ersatz der 
Erfassungsluft benotigte Luft gelangt entweder iiber Ein
richtungen zur freien Liiftung oder iiber eine raumlufttech
nische Anlage in die Halle. Bei den hier zur Anwendung 
gelangenden Methoden der Raumlufttechnik unterscheidet 
man 4 Systeme (Bild 3): 

I. Einrichtungen zur freien Liiftung (Luftaustausch 
durch Dichteunterschiede oder Windein!1u13). 

Bild 1. Minderung der Konzentration der nicht direkt erfaBbaren 

luftfremden Stoffe durch die Zufuhr von AuBen- und gereinigter 

Umluft 
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Bild 2 a-c. Prinzipien zum Mindern der Stoffkonzentrationen; a Verdiinnung; b Verdrangung; c Nutzung der natiirlichen Stoffbewegung 

2. Stofferfassungsanlagen und Einrichtungen zur freien 
Liiftung (direkte Stofferfassung und freies Nachstromen 
der Erfassungsluft). 

3. Raumlufttechnische Anlagen (Be- und Entliiftung 
der Halle). 

4. Stofferfassungs- und raumlufttechnische Anlagen 
(direkte Stofferfassung und Beliiftung der Halle). 

Um die Hauptaufgabe der Raumlufttechnik - die Expo
sitionsminderung - sicher und kontrolliert erfiillen zu kon

nen, mu13 der in der Halle ausgetauschte Luftstrom einstell
bar und zum Einhalten der physiologischen Anforderungen 
konditionierbar sein. Weitere Forderungen an die Raum
lufttechnik sind nach [7] der rationelle Energieeinsatz, der 

Schutz der Umwelt vor den bei der Produktion entstehen
den Stoffen und die Sicherung der Produktqualitiit. Die 
freie Liiftung kann deshalb nur bei sehr hohen Wiirme- un<l 
bei geringen Stofflasten eingesetzt werden. Das freie Nach
stromen der Erfassungsluft ist nur bei vollstiindiger Stoffer
fassung moglich und auch nur dann, wenn die physiologi
schen Anforderungen an das Arbeitsplatzklima zweitrangig 
sind. Eine raumlufttechnische Anlage allein kann dort an
gewandt werden, wo niedrige Stoffstrome nicht konzen
triert, sondern gro13fliichig verteilt freigesetzt werden. Allen 
Anforderungen am besten gerecht wird die Kombination 
von direkter Stofferfassung und Beliiftung der Halle mit 
einer raumlufttechnischen Anlage. Bei gefiihrten Zu- und 
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Abluftstromen konnen die Au13enluft gereinigt und kondi
tioniert, die in der Abluft enthaltenen Stoffe abgeschieden 

und gegebenenfalls wiederverwertet und die in der Abluft 
enthaltene Wiirme wiedergenutzt oder riickgewonnen wer
den. 

2 Auslegung 

Die wichtigsten Auslegungsgr613en fiir raumlufttechnische 
Anlagen und ihre Komponenten zur Luftkonditionierung, 
zum Lufttransport, zur Luftverteilung und zur Luftfiihrung 

sind die Luftstrome, insbesondere der Zuluftstrom und der 
Au13enluftstrom. Die Zuluftstrome miissen nach den maxi
mal zu erwartenden Stofflasten so bemessen sein, daB die 
vorgegebenen Grenzwerte [8, 9] im Arbcitsbcrcich nie iiber
schritten werden konnen. Die Auslegung nach Erfahrungs
werten, z. B. nach dem Luftwechsel, ist unzuliissig, da in 

Produktionshallen zwischen der Stoffbelastung und den 
Hallenabmessungen keinerlei Zusammenhang besteht. In 
Bild 4 sind am Beispiel einer Halle mit Einrichtungen zur 
Stofferfassung, Raumliiftung, Abluftreinigung und zur 
Reinluftriickfiihrung die Systemgrenzen, Rechengr613en 

und Stoffbilanzen angegeben. Zur Berechnung des Zuluft
stromes wird der Stoffanteil beriicksichtigt, der zur Exposi

tion in den Arbeitsbereichen fiihrt. Der direkt erfaBbare 
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Bild 3 a-d. Sysleme zur Stofferfassung und Raumliiftung; a Einrichlungen zur freien Liiftung; b StofferFassungsanlagen; freies Nach

stromen der Erfassungslu[t; c raumlu[ttechnische Anlage; d Stofferfassungs- und raumlufttechnische Anlage 
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Bild 4. Systemgrenzen, RechengriiBen und Stoffbilanzen zur Berechnung des Zuluftstromes bei Stofferfassung, Beliiftung und Reinluftriick

fiihrung 

Anteil des entstehenden Stoffstromes wird mit dem sog. 
Erfassungsgrad angegeben. Der Belastungsgrad (Kehrwert 
der Lilftungseffektivitiit) ist ein Maf3 filr die Qualitiit der 
Luftfilhrung. Er gibt das Verhiiltnis von im Arbeitsbereich 
wirkenden Stoffstrom zu in den Raum freigesetzten Stoff
strom an. 

Bei raumlufttechnischen Anlagen ohne Reinluftrilck
filhrung ist der Zuluftstrom rizL,ZU gleich dem Auf3enluft
strom rizL,Au: 

m - . µ · ( 1 -"'). 
L,AU - mL,ZU = 

'IE ms 

CARB 
(1) 

Fur die Arbeitsplatzkonzentration sind die Werte nach [8, 9] 

einzusetzen. Im Fall von Stoffgemischen ist der Summen
index nach [ 10] heranzuziehen. Bei Anlagen mit Reinluft
rilckfilhrung gilt: 

/I·· ( 1 - '1/1) · 1ils + ,,.,,,, uM · r.uM mL,ZU = �����������- (2) 
CARB 

Der mit der gereinigten Umluft rilckgefilhrte Stoffstrom 

rizL, UM· cuM ist nach [ 1 1, 12] so zu begrenzen, daf3 dadurch 
die Arbeitsbereiche zusiitzlich kaum belastet werden. Dies 
kann entweder <lurch eine hohe Wirksamkeit des Abschei-
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Erfassungsgrad 
Bild 5. Au13enluftstriime zur Stofferfassung und zur Verdiinnung 

des nicht erfaBbaren Sloffstromes 

ders oder <lurch einen hohen Auf3enluftanteil geschehen. 
Die Gin. (1) und (2) zeigen, daf3 neben der Qualitiit der 
Erfassungseinrichtung die <lurch die Luftfilhrung erzielbare 
Belastungsminderung von wesentlichem Einfluf3 auf die 

Hi:ihe der erforderlichen Zu- und Auf3enluftstri:ime sind. 
Der Zusammenhang zwischen dem Erfassungsluftstrom 
und dem Auf3enluftstrom zur Verdilnnung des nicht erfaf3. 
ten Stoffstromes wird mit den Kennlinien in Bild 5 verdeut

licht. Bei weniger wirksamen Erfassungseinrichtungen ki:in
nen die Grenzwerte ohne zusiitzliche Auf3enluftzufuhr auch 
<lurch den Einsatz eines belastungsmindernden Luftfilh
rungskonzeptes erreicht werden. 

Beim Bemessen des Zuluftstromes ist sicherzustellen, 
dal3 er gri:i13er oder wenigstens gleich dem Erfassungsluft
strom ist. Der Aul3enluftstrom muf3 auch ausreichen filr die 
Atemlufterneuerung und gegebenenfalls filr die Sauerstoff
zufuhr bei chemischen Prozessen. 

Bei Hallen mit nledrigen Stoff- und hohcn \Varmclastcn 
ki:innen die freigesetzten Stoff- und Wiirmestri:ime mal3ge
bend filr den Zuluftstrom und damit filr die Auslegung der 
RL T-Anlage sein. 

3 Luftfiihrungen 

Die Luftfilhrung filr eine Industriehalle ist filr mi:iglichst 
niedrige Belastungsgrade, filr die physiologischen Anforde
rungen und zur Unterstiltzung der Erfassungsstri:imung zu 
konzipieren. Diese hohen Anforderungen ki:innen nur er

reicht werden, wenn das Luftfilhrungssystem und damit die 
Anordnung und Auslegung der Luftdurchliisse auf die pro
duktionstechnischen Randbedingungen (z. B. Produktions
einrichtungen, Thermikstri:ime) abgestimmt werden. 

Mit einer konventionellen Luftfilhrung erhiilt man eine 
hallenfilllende Mischstri:imung (Methode I, Verdilnnung). 
Im Idealfall hat der Belastungsgrad einen Wert von 1. Bela
stungsmindernde Luftfilhrungskonzepte sind <lurch Bela
stungsgrade < 1 gekennzeichnet. 

Abhiingig von der Anordnung der Wiirme- und Stoff
quellen in der Halle und den fliichenbezogenen Stoffstri:i
men ki:innen Belastungsgrade unter 0,5 erzielt werden. Sol
che Werte werden bei den Methoden II (Verdriingung) und 
III (Nutzung des natilrlichen Stofftransports) erreicht. Ver
driingungsstri:imungen erfordern jedoch einen sehr hohen 
Luftstrom und hohen baulichen Aufwand bei der Luftzu
und Luftabfuhr. Dieses Luftfilhrungskonzept ist deshalb 
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Bild 6. Einfliisse auf die Belastung des Arbeitsbereiches 

nur bei sehr hohen Anforderungen der Produktionstechnik 
zur Qualitatssicherung (z. B. in Reinraumen und Lackiere
reien) oder in Sonderfiillen fiir Teilbereiche der Halle ge
rechtfertigt. 

Bild 6 verdeutlicht fiir die Methoden I und III die die 

Belastung des Arbeitsbereiches pragenden Einfliisse. We
sentlich fiir die Stoffbelastung des Arbeitsbereiches sind die 
Stri:imungsvorgange <lurch die Luftzufuhr, <lurch die Kon

vektionsstri:imungen und <lurch die Stofffreisetzung (Frei
setzungsvorgang, Freisetzungsort). Belastungserhi:ihend 
wirken sich Zuluftstrahlen aus, die in ungenutzten Raumbe
reichen luftfremde Stoffe induzieren und in den Arbeitsbe
reich tragen oder noch mehr solche, die die Konvektions
stri:imung oder die Erfassungsstri:imung am Freisetzungsort 
sti:iren. Ebenso wirken Konvektionsstri:imungen an Produk
tionseinrichtungen oder an den Raumwanden. Hierbei wer
den zwar luftfremde Stoffe aus dem Arbeitsbereich in unge
nutzte Raumbereiche getragen. Zurn Ausgleich des aus dem 
Arbeitsbereich fortgefiihrten Luftstromes - er ist meist we
sentlich gri:iBer als der Zuluftstrom - erfolgt eine Riickstri:i
mung von erwarmter und mit luftfremden Stoff en angerei
cherter Luft aus ungenutzten Raumbereichen in den Ar
beitsbereich. Die Warmefreisetzung an Produktionseinrich
tungen bewirkt also sowohl den Transport von Stoff en aus 
dem Arbeitsbereich als auch wiederum die Belastung des 
Arbeitsbereiches <lurch die Teilriickfiihrung der Stoffe. 

Die Betrachtungen zeigen, daB die Luftfiihrung dann 
belastungsmindernd ist, wenn die Zuluft direkt im Arbeits
bereich freigesetzt wird. Dies bedeutet jedoch, daB die Ein
richtungen zur Luftverteilung und Luftzufuhr in den Hal
lenbereichen angeordnet werden miissen, die bislang aus
schlieB!ich der Produktions- und Fi:irdertechnik vorbehal
ten waren. Die Anwendung belastungsmindernder Luftfiih

rungskonzepte setzt somit eine Integration lufttechnischer 
Bauteile in Produktions- und Fi:irderanlagen voraus. 
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Bild 7. Stromungsbild bei ballenfiillender Mischstromung mil 
waagerechter Luftzufuhr unter dem Hallendach 
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Bild 8. Stromungsbild bei hallenfiillender Mischstromung mit 

Luftzufuhr unter dem Hallendach 

Im folgenden werden fiinf Beispiele fiir Luftfiihrungs
konzepte vorgestellt. Sie werden anhand eines haufig vor
kommenden Anwendungsfalles erlautert, bei dem an Pro
duktionseinrichtungen zugleich Warme und luftfremde 
Stoffe freigesetzt werden. Der Thermikstrom tragt die luft
fremden Stoffe in ungenutzte Hallenbereiche, wenn er von 

der Luftzufiihrung ungesti:irt bleibt. 
Bild 7 zeigt die Stri:imungsform bei hallenfiillender 

Mischstri:imung mit waagerechter Luftzufuhr unter dem 
Hallendach. Die Zuluftstrahlen bewirken eine walzenfi:ir
mige Luftbewegung; Zuluft, Raumluft und luftfremde 
Stoffe werden intensiv vermischt. Der Belastungsgrad ist 

gri:iBer oder bestenfalls gleich 1, da die Thermikstri:ime in 

den Arbeitsbereich umgelenkt werden ki:innen. Dieses Luft
fiihrungskonzept wird dann eingesetzt, wenn Fi:irderein
richtungen (z. B. eine Kranbahn) die Anordnung des Luft
verteilnetzes in der Halle nicht zulassen. 

Bei der hallenfiillenden Mischstri:imung mit Luftzufuhr 
aus vielen Luftdurchlassen unter dem Hallendach reichen 
die senkrechten Zuluftstrahlen bis in die Arbeitsbereiche 
(Bild 8). Sie bewirken eine stabile Misch-/Riickstri:imung 
um jeden Zuluftstrahl. Zuluftstrahlen und Thermikstri:ime 

ki:innen sich aber gegenseitig beeinflussen, vor allem dann, 
wenn die Zuluftstrahlen oberhalb der Produktionseinrich
tungen angeordnet werden. Dann werden die luftfremden 
Stoffe in den Arbeitsbereich zuriickgefiihrt. Der Belastungs
grad ist meist ebenfalls > 1. Auch dieses Luftfiihrungskon
zept wird bei Hallen mit grof3em Platzbedarf fiir die Pro
duktions- und Fi:irdertechnik eingesetzt. 

Wesentlich bessere Verha\tnisse mit ausgeglichenen 
Temperaturen und Konzentrationen im Arbeitsbereich er

hiilt man <lurch die bereichsweise Mischstri:imung bei waa
gerechter Luftzufuhr oberhalb des Arbeitsbereiches 
(Bild 9). Die Zuluft wird mit hohem Impuls direkt iiber dem 
Arbeitsbereich eingeblasen. Der Arbeitsbereich wird <lurch 
die Induktionsluft der Zuluftstrahlen walzenfi:irmig <lurch-

[ \\ /'? ""'""" r' J 
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Bild 9. Stromungsbild bei bereichsweiser Mischstromung mit waa

gerechter Luftzufubr oberhalb des Arbeilsbereiches 
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Bild 10. Stromungsbild bei bereichsweiser Mischstromung mil 

Luftzufuhr vom FuBboden 

stromt. Die Thermikstrome werden dann gestort, wenn die 
Zuluftstrahlen nicht auf die Raumeinrichtungen abge
stimmt sind. Man erreicht Belastungsgrade um 1 oder 
knapp darunter. Fiir diese Luftfiihrungsart miissen die Luft
verteilkanale an Auf3enwiinden oder Hallenstiitzen bis zu 

den Arbeitsbereichen gefiihrt werden. 
In Bild 10 ist die bereichsweise Mischstromung bei Luft

zufuhr vom Boden aus dargestellt. Die vertikalen Zuluft
strahlen mit begrenzter Eindringhohe bewirken eine stabile 
Mischstromung. Die Thermikstrome bleiben ungestort und 
konnen sich in ungenutzte Hallenbereiche ausbreiten. Die 
Zuluft gelangt direkt in den Arbeitsbereich. Bei giinstigen 
Verhaltnissen liegen die Belastungsgrade um 0,5 oder sogar 
darunter. Diese Luftfiihrungsart ist auch bei hohen Warme
und Stomasten einsetzbar. Der wesentliche Nachteil ist, 
daf3 die Luftdurchliisse im Boden oder in Bodenpodesten 
angeordnet werden miissen. Dazu miissen die baulichen 
Voraussetzungen vorhanden sein; der Boden darf nicht ver
schmutzen. 

Bei der impuls- und turbulenzarmen Luftzufuhr in den 
Arbeitsbereich wird die Raumluftstromung im wesent
lichen <lurch thermische Einfliisse gepragt (Bild 11). Die 
Zuluft verteilt sich am Boden. Bei Untertemperatur der Zu
luft wird der Zuluftstrahl aufgrund des Dichteunterschieds 

und des fehlenden Impulses zum Boden hin beschleunigt. 
Dadurch konnen die Thermikstrome im Bodenbereich ein 
wenig gestort werden. Die Hohe der Zuluftschicht am Bo

den hangt von dem an den Thermikstromen induzierten 
Luftstrom ab. Bei Untertemperatur der Zuluft konnen im 
Arbeitsbereich grof3e Temperaturunterschiede zwischen 
Kopf- und Fuf3hohe auftreten. Bei dieser Luftfiihrungsart 
ist der Platzbedarf fiir die Anordnung der Luftverteilungs
elemente im Arbeitsbereich ebenfalls grof3. Die Belastungs
grade liegen, abhiingig vom Zuluftstrom, bei Werten zwi
schen 0,5 und 1. 

Die zuvor beschriebenen Stromungsformen !assen sich 
nur mit sorgfiiltiger Planung erreichen. Wichtig ist, daf3 die 
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Bild 11. Stromungsbild bei impulsarmer Luftzufuhr von der Seite 

Zuluftdurchliisse abgestimmt auf die Produktionseinrich
tungen angeordnet und ausgelegt werden. Die angegebenen 
Belastungsgrade sind nur als Richtwerte zu verstehen. Die 
in der Auslegungsrechnung anzusetzenden Werle sind rech
nerisch oder durch experimentelle Untersuchungen zu er
mitteln. 
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Nr. 4, S.167-169 

Stillegung einer immissionsschutzrechtlich nicht genehmigten Anlage 

Nach § 20 Bundesimmissionsschutzgesetz soil die zustiin
dige Behorde anordnen, daf3 eine Anlage, die ohne die 
erforderliche Genehmigung betrieben wird, stillzulegen ist. 
Fiir genehmigte Anlagen gilt, daf3 ihre Lage, Beschaffenheit 
und ihr Betrieb ebenfalls nur aufgrund einer Genehmigung 
wesentlich geiindert werden diirfen. Die Genehmigungsbe
diirftigkeit bezieht sich somit nicht nur auf die Anlage als 

solche insgesamt, sondern auf ihre Lage, ihre Beschaffen
heit und ihren Betrieb im einzelnen. Denn solche Einzelhei
ten konnen fiir die Frage der Genehmigungsfiihigkeit der 
Anlage von entscheidender Bedeutung sein, insbesondere 
im Hinblick auf die Frage, ob die Anlage bei dieser oder 
jener Lage, Beschaffenheit oder Betriebsweise geeignet ist, 
schiidliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen. Es gilt also 
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nicht das Prinzip, dal3 alles erlaubt ist, was in der Genehmi
gung nicht verboten ist, sondern es ist verboten, was in der 
Genehmigung - z. B. bezi.iglich einer bestimmten immis

sionsschutzrechtlich erheblichen Betriebsweise - nicht ge
stattet ist. 

Uberhaupt gestattet eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung nur das, was vom Antragsteller zur Geneh

migung gestellt und wor(iber folglich voh der Behorde posi
tiv entschieden warden ist. Verschweigt oder i.ibersieht der 
Antragsteller eine bestimmte Nutzung oder Betriebsweise 
der zur Genehmigung gestellten Anlage, an die das Immis
sionsschutzrecht besondere Anforderungen stellt, so ist dies 
nicht zur Genehmigung gestellt und daher auch nicht ge
nehmigt. Das gilt selbst dann, wenn im Zeitpunkt der Ge
nehmigungserteilung allgemein noch nicht bekannt ist, da/3 

eine in der genehmigten Anlage zu verarbeitende Art von 
Staffen Bestandteile enthalt oder demniichst enthalten 
wird, bei deren Verarbeitung ohne besondere Vorkehrun
gen Gefahren fi.ir Leben und Gesundheit hervorgerufen 
werden konnen. Die Genehmigung erstreckt sich dann ge
rade nicht auf die Verarbeitung dieser Art von Stoff en. Die 
Anlage ist dann so, wie sie genehmigt ist, erklarterma13en 
ohne die besonderen Vorkehrungen nicht fi.ir die Verarbei
tung dieser Art von Stoffen bestimmt. Eine Global-Geneh
migung ist immissionsschutzrechtlich nicht zulassig, so dal3 
eine erteilte Genehmigung von dem Adressaten auch nicht 
dahin verstanden werden kann, wenn es Anhaltspunkte fi.ir 
einen so weitgehenden ohnehin rechtswidrigen Erkliirungs

inhalt nicht gibt. 
Im Einzelfall ist allerdings immer zu beriicksichtigen, 

daB § 20 Bundesimmissionsschutzgesetz die Behorde nicht 
strikt verpflichtet, die Stillegung einer ungenehmigt betrie
benen Anlage anzuordnen. Das Gesetz raumt ihr vielmehr 

Bedeutung des baulichen Bestandsschutzes 

Die Bedeutung des von der Rechtsprechung entwickelten 
Gedankens des baulichen Bestandsschutzes ist vielen 
Grunds�iickseigenti.imern nicht deutlich. Jedoch sichert der 
Bestandsschutz im Bereich des offentlichen Baurechts vor 
allem eine rechtmal3ig errichtete bauliche Anlage, die spater 
materiell illegal geworden ist. Der irgendwann einmal legal 
geschaffene Bestand behauptet sich also innerhalb be

stimmter Grenzen und kann sich gegeni.iber neues entge
genstehendes Gesetzesrecht durchsetzen. Hierfi.ir geni.igt es, 

da/3 der Bestand der baulichen Anlage seit ihrer Entstehung 
in irgendeinem Zeitraum dem ma/3gebenden materiellen 
Baurecht entsprochen hat. Auch bei nur formeller Legalitat 
genie13t die Anlage Bestandsschutz in diesem Sinne, wenn 
die dem materiellen Recht widersprechende Baugenehmi
gung im Einzelfall unter dem Gesichtspunkt des Vertrau
ensschutzes nicht mehr zuri.ickgenommen werden kann. 

Diese Auffassung hat der Bundesgerichtshof im Urteil 
vom 10. 5. 1990 - III Z R  84/89 - vertreten. In dem konkre

ten Falle war im Jahre 1946 eine Halle ohne die erforderli
che Baugenehmigung errichtet warden. Sie entsprach nicht 
dem damals geltenden materiellen Bauordnungsrecht. Die
ser formell und materiell illegale Zustand wandelte sich 
allerdings mit der nachtriiglichen Erteilung der Baugeneh
migung im Jahre 1947. Damit stand die bauliche Anlage 
nunmehr mit dem Bauordnungsrecht - vori.ibergehend -
im Einklang. 

Das anderte sich indessen im Jahre 1952, weil nur eine 
befristete Baugenehmigung vorlag, die damals ablief. Von 
diesem Zeitpunkt war erneut ein genehmigungsloser Zu
stand gegeben. So kam der Halle kein baulicher Bestands-
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ein gewisses Ermessen ein. Wegen des hohen Rangs, den 
das Bundesimmissionsschutzgesetz der Vermeidung schad
licher Umwelteinwirkungen bei Errichtung und Betrieb von 
Anlagen einraumt, und wegen der Bedeutung, die das im
missionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren bei be
stimmten Anlagen fi.ir die Gewahrleistung dieses Ziels 
spielt, ermiichtigt das Gesetz die Behorde zwar dazu, im 
Regelfall die Stillegung einer ungenehmigt betriebenen An
lage anzuordnen. Darin liegt jedoch zugleich die aus dem 
Verhaltnisma13igkeitsgrundsatz folgende Beschrankung, 
dal3 in atypischen Fallen zu pri.ifen und dariiber zu entschei
den ist, ob ein milderes Mittel ausreicht, die Einhaltung der 
gesetzlichen Pflichten des Betreibers zu gewahrleisten. 

Hat die Behorde begriindeten Anla/3 fi.ir die Annahme, 
die Anlage entspreche so, wie sie betrieben wird, materiell 
den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen und sei 
lediglich formell illegal, so wird sie pri.ifen mi.issen, ob sie 
von der Stillegung als einem unverhaltnisma13igem Mittel 
absieht und dem Betreiber aufgibt, unverzi.iglich die fi.ir die 

Einleitung eines Genehmigungsverfahrens erforderlichen 
Unterlagen einzureichen. Zweifel gehen indes zu Lasten des 

Betreibers der ungenehmigten Anlage. Die Behorde braucht 
nicht erst umfangreiche und zeitraubende Ermittlungen 
i.iber die materielle Genehmigungsfiihigkeit anzustellen. Sie 
darf dies um so weniger, je schiidlicher die Umwelteinwir
kungen sind, die von dem ungenehmigten Betrieb der An
lage ausgehen konnen. Dies gilt vor allem bei Gefahren fi.ir 
Leben und Gesundheit von Menschen. Der Schutz dieses 
Rechtsguts vor moglichen Gefahren wiegt ungleich schwe

rer als <las Interesse des Betreibers, den moglicherweise 
nicht gefiihrlichen Betrieb einer ungenehmigten Anlage 
vorerst fortsetzen zu di.irfen (Urteil des Bundesverwaltungs

gerichts vom 15. 12. 1989 - 7 C 35/87 -). F. Otto 

schutz mehr zu. Mithin konnte sich der Eigentiimer nicht 
auf die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes berufen. 

Aus dem Umstand, da/3 die Baubehorde <las Bauwerk 
i.iber Jahrzehnte hinweg geduldet hatte, konnte bei der gege

benen Sachlage kein Bestandsschutz hergeleitet werden. 
Zwar ist anerkannt, dal3 routinemal3ige Verlangerungen be
fristeter behordlicher Erlaubnisse iiber lange Zeitriiume 
hinweg in besonderen Fallen unter dem Gesichtspunkt des 
Vertrauensschutzes Bindungswirkungen fi.ir die Behorde 

auslosen konnen. Daraus kann sich im Einzelfall die Ver
pflichtung zur endgi.iltigen Duldung eines rechtswidrigen 
Zustandes ergeben. In dem konkreten Falle war indessen 
ein die Duldungspflicht begri.indender Vertrauenstatbe
stand nicht gegeben. 

Bei der im Jahre 1946 errichteten Halle handelte es sich 
um einen ,,Schwarzbau". Da/3 die Baubehorde ihn ohne 
weiteres hinnehmen wi.irde, konnte der Eigentiimer nicht 
erwarten. Daran anderte sich auch nach dem Ablauf der 
befristeten Baugenehmigung nichts. Es ware Sache des Ei
gentiimers gewesen, von sich aus auf eine Verlangerung der 
Baugenehmigung oder deren endgiiltige Erteilung hinzu

wirken. Auch wenn der genehmigungslose Zustand zwei 
Jahrzehnte dauerte und die Befristung der Baugenehmi
gung moglicherweise in Vergessenheit geraten war, hatte 
der Eigenti.imer keine Veranlassung, auf eine endgi.iltige 
behordliche Duldung des Schwarzbaus zu vertrauen. 

Befristungen einer Baugenehmigung dienen eben dem 
Zweck, eine endgiiltige Fixierung der Rechtslage zu verhin
dern und einem iiber die Befristung hinausgehenden Ver
trauen von vornherein die Grund I age zu entziehen. F. Otto 


