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... gasgeben ... bremsen ... 
gasgeben ... bremsen ... 

Die meisten Klimaanlagen arbeiten 
ca. 80% ihrer Betriebszeit 
im Schwachlastbereich. 

Wesentlich fUr den sparsamen Betrieb 
ist die Einhaltung einer >neutralen Zone< 
zwischen Heiz- und Kuhlbetrieb. 
Dadurch wird nur dann geheizt 
oder gekuhlt, wenn es der Bedarf 
erfordert. 

Die einfachste Losung bietet 
Stafa Control System. 

Ohne zusatzlichen Aufwand 
konnen Sie die >neutrale Zone< 
direkt am Regler einstellen. 

I 

• 

System 

Energie
bedarf 

100% 

I 
H . I 

0% a.:.. ~1zen --- - -
XK Temrerntur + 

D-7000 Stuttgart 70 CH-8712 Stafa Elektronische Steuer-, Regel- und Leitsysteme 
Postfach 720102 Postfach fur die Haus- und Verfahrenstechnik. 
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N achrichten 

Arbeitsgemeinschaft MeBwertaufnehmer 
gegriindet 

MONCHEN. Ende letzten Jahres wurde eine Arbeitsgemein
schafi MeBwertaufnehmer - AMA - in Munchen gegrundet. 
Sie will u. a. uberall fur eine bessere Repriisentation dieser 
wichtigen Hilfsmittel sorgen. Diese Arbeitsgemeinschaft um
faBt bereits eine groBere Zahl von Herstellern und Distributo
ren, aber es gehoren ihr auch schon einige Hochschul-lnsti
tute an. 

Zusatzstudium 
•• Wirtschaftsingenieurwesen .. genehmigt 

SWl/KI. Der Minister flir Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 26. Okto
ber 1981 die Einrichtung eines Weiterbildungsstudiums fur ln
genieure in mittelstiindischen Betrieben der Haustechnik an 
der Fachhochschule Koln genehmigt. Die beteiligten Ver
biinde und die Fachhochschule erarbeiten derzeit die Studi
enordnung, die Prufungsordnung und den Studienplan fur 
diesen Studiengang. Unter Berucksichtigung der noch erfor
derlichen Vorbereitungen wurde der Studienbeginn spiite
stens auf das Wintersemester 1982/83 festgelegt. 

Frankreich: Wiirmepumpen-Vereinigung 
gegriindet 

KARLSRUHE. AnliiBlich der lnterclima in Paris (13. bis 20. 11. 
81) haben sich ungefiihr dreiBig Wiirmepumpenunternehmen 
zu einem .,Syndicat des Pompes a chaleur" zusammenge
schlossen. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um 
Hersteller von Wiirmepumpen aller LeistungsgroBen fur pri
vate und industrielle Anwendungen. 

Wochentlich mittlere AuBentemperaturen 
der Schweiz 

ZORICH. Der Verband Schweizerischer Heizungs- und Luf
tungsfirmen (VSHL) gibt wochentlich die mittleren AuBen
temperaturen in der Schweiz heraus. Der VSHL errechnet wo
chentlich den Mittelwert aus 21 Messungen, d. h. tiiglich die 
Werte von 7, 13 und 19 Uhr. Berucksichtigt werden 45 Klima
stationen in der ganzen Schweiz in alien Regionen und Ho
henlagen. Die regelmiiBige, wochentliche Mitteilung kann fur 
100 SFr. im Jahr beim Verband Schweizerischer Heizungs
und Luftungsfirmen, Zurich, bezogen werden. 

Verlag C. F. Muller beteiligt sich an 
.. Sonnenenergie & Wiirmepumpe .. 

KARLSRUHE. Die C. F. Muller GroBdruckerei und Verlag 
GmbH ubernahm mit Wirkung vom 1. Januar 1982 von der 
SVG Sonnenenergie Verlags-GmbH, bisher Griifelfing bei 
Munchen, jetzt Ebersberg, 50 Prozent der Anteile an den Ver
lags- und Titelrechten der Zeitschrift .,Sonnenenergie & War-

m Heizung und Klima 
Zeitung fur die innere Umwelt 

Aus dem lnhalt der CCl-Februar-Ausgabe 1982: 

- Software fur die Heizungs- und Klimatechnik 
- Heizkessel fur Festbrennstoffe '82 
- EDV in der HLK-Technik 

Ansichtsexemplare ki:innen kostenlos angefordert 
werden bei 

promotor Verlag. Postfach 2110 53, 
7500 Karlsruhe 21, Telefon 0721 593053 
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Und der Preis. 
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-~~~-~t·b~~~;G~id ·k~;ie~,-
z. B. leicht auswechselbare 

Ma9netdichtrahmen und selbst
schlie6ende Scharnierbiinder. 

Zweckmii6ige Ausstattung, 
innen wie au6en, 

niP. P.inwnndfreie Funktian und 
einfache Bedienung garantiert. 

Gewerbliche Kuhl - und Tiefkuhl
mi:ibel in bewiihrter 

Modulbauweise. Vielseitig. 
Anpassungsfohig. Mit ap1imalem 

Koheangebot. 
Na1urlich deutsche 

Qualitiitserzeugnisse. 

Fragen Sie lhren Fachhiindler. 

KOLEG GmbH, Budenheimer Weg 
6501 Heidesheim, Tel. (06132)5191-5 

Klil~g 
Wir losen KOhlprobleme 

Messen Tagungen Lehrgange 

April 1982 
17.-26. 66. Schweizer Mustermesse Basel 

20.-25. Energi - Internationale Ausstel- Kopenhagen/ 
lung und Konferenz uber Energie- Danemark 
versorgung und -anwendung 

21.-24. Aquatherm '82 - Internationale Wien/ 
Fachmesse fUr Heizungs-, Klima-, Osterreich 
Solar-, Sanitar- und Umwelttech-
nik 

21.- 28. Hannover Messe '82 Hannover 

22. Energiedach - Planungs- und Be- Hamburg 
triebserfahrung 
DKV, Bezirksverein Hamburg 

28.- 30. CCl-Studienreise Basildon/ 
Warmeru·ckgewinnung aus Kiilte- England 
anlagen und RLT-Anlagen (mit 
Verlangerungsmoglichkeit) 
Promotor Verlags- und Forderungsges. 
mbH, Karlsruhe 

28.- 30. Wiirmepumpen - Wirtschaftliche Esslingen 
Heizwarme, Hauswiirmepumpen 
Esslingen 
Technische Akademie Esslingen 

29. + 30. Grundlagen der Wiirmeruckge- Essen 
winnung und Abwarmeverwer-
tung 
Haus der Technik, Essen 

Alla Anuuben ohne Gewlihr 

mepumpe". Der Wirtschaftsjournalist Axel Ur!Yanek, der 
gleichzeitig Mehrheitsgesellschafter der SVG ist bleibt Her
ausgeber und Chefredakteur, wahrend C. F. Muller die kaut
miinnische Seite betreut. Die Auflage des sechsmal jiihrllch 
erscheinenden Blattes betragt 11 000 Exemplare. 

Studiengang ,,Energietechnik" 
HAMBURG. Ein neuer iiv'eiterbiidungsstudiengang ,.Eriergie
technik" wird vom lnstitut fUr Kontaktstudien der Fachhoch
schule Hamburg ab April 1982 angeboten. Praktiker aus ver
schiedenen Branchen konnen sich hier in 3 Semestern berufs
begleitend mit den technisch-wirtschattliche.n Moglichkeiten 
rationeller Energieverwendung beschaftigen. 

Call for Papers 

DKV-Jahrestagung 1982 - Essen 
STUTTGART. In der Zeit vom 13. bis 15. Oktober 19B2 findet in 
Essen die diesjahrige Jahrestagung des Deutschen Kiilte- und 
Klimatechnischen Vereins e. V. - DKV - statt. Es wird um Ein
reichung von Vortragsthemen f ur die Ar'beitsabteilungen )- IV 
an die Geschaftstelle Seidenstr. 36, 7000 Stuttgart 1. gebe
ten. 

Firmennachrichten 

Viledon-Filterprogramm - ausnahmslos 
DIN-gepruft 
WEINHEIM. Vor etwa 1 'Ii Jahren wurde die DIN 24185 verab
schiedet. Diese Norm beschreibt seitdem ausfUhrlich und ver
bindlich, welche Methoden bei der Prufung von Luftfiltern an
zuwenden sind. Die Filter we(den nach der Abscheideleistung 
unterschieden un·d entsprechend den Prufergebnissen in die 
Filterklassen EU 1 bis EU 9 eingeteilt. Alie von einem unab
hiingigen Prufinstitut typgepruften Luftfi lter nach DIN 24185 
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unterliegen einer Kennzeichnungspflicht, die dem Filterver
wender Auskunft ·uber Hersteller, Type, EU-Klasse und Bau
musternummer gibt. Diese Baumusternummer wird vom ln
stitut fur Normung vergeben, nachdem ein unabhiingiges 
Prufinstitut - in Deutschland das Materialprufungsamt (MPA) 
in Dortmund - die Filter eingehend getestet und bewertet 
hat. 
Fur das gesamte Viledon-Luftfilterprogramm der Fa. Carl 
Freudenberg liegen die DIN-Baumusternummern vor. Alie Vi
ledon-Filter werden nunmehr reinluftseitig mit der in der 
Norm vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen. 

Bauknecht-Schweiz: Unter einem Dach 

STUTTGART. Die Bauknecht AG, Schweizer Vertriebsgesell
schaft der Bauknecht-Gruppe hat im Oktober 1981 ihre Ver
triebsaktivitiiten in Lensburg zusammengefaBt. lnsgesamt 
verfugt Bauknecht hier uber 85000 m3 umbauten Raumes. 
Monatlich werden 150 bis 180 Eisenbahnwaggons in Lenzburg 
entladen und jiihrlich etwa 200000 Bauknecht-Geriite umge
schlagen. Die etwas uber 200 Mitarbeiter erarbeiten einen 
Umsatz von gegenwiirtig etwa 82 Mio. sfr. im Jahr, entspre
chend knapp 100 Mio. DM. 

Griinbeck iibernimmt Grohe
Wasseraufbereitung 

HOCHSTADT. Die Firma Friedrich Grohe Armaturenfabrik 
GmbH & Co., Menden, eine Tochter des ITT-Kon;i:ern& (ca. 
4500 Beschiiftigte) - hat sich von der Sparte ,,Wasseraufbe
reitung" getrennt und die gesamten kunftigen Aktivitiiten auf 
diesem Fachgebiet dem mittelstiindischen Unternehmen 
Grunbeck Wasseraufbereitung GmbH, Hochstiidt, ubertra
gen. Die Firma Grunbeck beschiiftigt etwa 260 Mitarbeiter 
und hat im Jahre 1980 einen Umsatz von etwas uber 32 Millio
nen DM erzielt. 
Die Firma Grohe begrundet diesen Schritt mit der dringend 
notwendigen Produkt-Konzentration. 

Zusammenarbeit Herion-Werke KG und 
Bobach GmbH 

FELLBACH. Die Herion-Werke KG, und die Bobach Stro
mungstechnik und lndustrieanlagen GmbH haben mit Wir
kung vom 1. Oktober 1981 eine Zusammenarbeit beschlos
sen. 
Beide Partner verfolgen damit eine Stiirkung ihrer Marktstel
lung im nationalen und internationalen Anlagengeschiift auf 
dem Gebiet der hydraulischen sowie servohydraulischen 
Steuer- und Regeltechnik. 

Praktiker-Lehrgange zur MeB- und 
Regelungstechnik 

FRANKFURT. Die Samson AG MeB- und Regeltechnik veran· 
staltet in ihrem Werk seit Jahren Lehrgiinge uber Theorie und 
Praxis im Umgang mit pneumatischen Regelgeriiten und 
DurchfluBmessern, Reglern fur Fernwiirmeversorgungsanla
gen, elektronischen MeB- und Regelgeriiten, elektronischen 
Regel- und Leitsystemen fur Heizungs-, Luftungs- und Klima
anlagen sowie Zentral-Leitsystemen mit Mikroprozessoren flir 
die Automation industrieller Prozesse und gebiiudetechni
scher Anlagen. Die Lehrgiinge dauern zwischen zwei und flinf 
Werktage. Gebuhren werden nicht erhoben, Reise- und Ober
nachtungskosten tragen die Teilnehmer. Um intensiv zu schu
len, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Fruhzeitige Anmeldung 
ist angebracht, da die Lehrgiinge erfahrungsgemiiB schnell 
ausgebucht sind. Ein Lehrgangsprogramm erhalten lnteres
senten auf Anfrage. 

Superfos Glasuld eroffnete deutsches 
Verkaufsbiiro 

KRONBERG. Das diinische GroBunternehmen hat am 1. Okto
ber 1981 ein Verkaufsburo in Taunusstein bei Wiesbaden er
offnet. Damit sollen die Aktivitiiten auf dem Sektor Glasfaser
diimmstoffe in der BRO verstiirkt und der Kundenservice ver
bessert werden. 
Superfos Glasuld hat inzwischen ein voll sortiertes Diimm
stoffprogramm flir den Hochbau in den Wiirmeleitfiihigkeits
gruppen 065, 040 und neu auch 035. Die Guteuberwachung 
der DIN-Produkte erfolgt durch die FMPA Stuttgart mit Zu
stimmung des IFB Berlin. 
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Fachbucher Ober 
Warmepumpen
technologie 

Absorptions-Warmepumpen 
Aktueller Bericht zum Stand 11on Wlssenschafl ul')d Technlk. 
Dr. Edmund Altenklrch gewfdmet. 176 Abb., DM 52,-
Stlerj in: Die Verdlenste Altenkirchs um die Absorptionstech
nlk. Stephan/Seher: Thelmefdynamische Elgenscha~en des 
Prozesses der Sorptions-Wlirmepumpa. Baehr/Molt: Wl!Jr
meverhaltnis und Prim.ijrenergleverbra·uch von Abso_rptlons
Warmepumpen mlt Rekllflkatlon. Knoche/Stetimeler: Perl
odisch wlrkende Abso;ptlons-Wllrme·pumpen. Lotz: Die 
Kompresslonskilltemaschlne mil LO's_ungskrelslaul und 11\re 
Eignung !Ur den warmepumpenbetrieb. Qlrsberger/Prepp: 
Arbeltssto'flpa,are fOr die Hochtemperatur' Absorptlonswar
mepumpe. Cube/Hensgens: Absorpttons-Gaswarmepucnpen 
zur Beheizung von GroBgeo!luden. Hol ldorf: Austre lberprob
leme be! Absorptions-Warmepunipen. Baehr: Ole Nutzung 
des Abgases als Warmequelle fur brennstoflbeheizte Sorp
tlo)'lswarme\iumpen. Zie-genbeln: Die Methanol-L.ilttlumbro
mid-Absorptionswarmepumpe ~r Haushelzung. KQabellAe
gerter: ore thermische Stabilltat von Methanol und d~ !et
niiren Systems 'Methanol-Lil!'iiumbromid-Zinkbromld. Schra_
der: Versuchsbetrieb eines Abs6rptions-Warmopumpon
Pro.rotypen mlt dem Sicherhelts-Zweistoffgemisch R22J 
E181 . Franzen/Herrmann; Die Bedeutung des Wllrmetrans" 
formators !Cir die rafionelle Energieverwendung1 Almen; 
Messungen am Qaskreislauf .elhes AbsorptlonskUhlappara
les mit Fnartem Hll tsgas. 

Herbert Kirn (Hrsg,) 

Warmepumpen 
Band 1:: Klrn/Hadenfeldt 
Einfi.ihrung und Grundlagen 
5.Auflage 1981 ,284 Selten, Abblldungeo. Dia(Jramm_e. DM 49.-

Arten und El-e-mente der Warmepumpen, Kempresslonswar
mepumpen mil Elektroanti feb und Antrleb durch Vertiren
nungsmotbren, sorplions~rmepumpen. Kombinallonen 
zwlschen Solarantagt;in 1.1nd Wllrmepumpen. Aus.legung von 

~Speichern in Selaranlagen. Thermodynamische Grundlagel'), 
"l'abelfen·. 

Band 2: Klrn/Hadenteldt 
Anwendung der E!ektrowarmept.!mpce 
4. Auflage 1980, 440 Sellen, Abblldungen, DM 73,-

Arten und Elgenschaften der 11ersohiedenen Warmequetlen, 
Monovalente und blvalerite Oetriebsweisen von Wlirmepum
µen, W!lrmeverlelluriyssysttnml fur NleLlerltm1µ01tdu 1_w!l11m1. 
Elnsat·z der Warmepull]pe zur Gebaudeht;ifzung, Bereohnung 
des Jahresenergleverbrauchs und der Helzkoslen, Elek.tro
wiirmepumpen In Bade•n. Im Gewerbe, in der llidlfstrte und 
Landwlrtschaft 

Band 3: t-1erbert JOtte'mann 
Anwendung der Gas- und Dieselwarmepumpe 
in der Haustechnik 
1981. 216 Selte11 Abblldungen, OM 48,-

Verbrennungsk(aftrnasohlnen. Abgasturboaulladung. Tr'elb
stoffarten. EnergeUsctie Betriebseigenschaften. NiJ'tzungs
daoer. Schallemtsslon. Schadstotfemtsslon. Warm·eabgab_e 
des Motors und seine Nutzvng_ Antrleb elner Konipres
sionswarm'epLJrnpe. Mitverwendung eines l'lotstrornsggre
gsts. Ubeiwacbung. Reservehaltung und optimale Ausla
stung. WlrtschatllJchkeit. Anwendungsobfekte. Korzbe
schrelbung ausgefOhrter GroBobJekte. 

Band 4: Heinz Eickenhorst 
Installation, Betrieb und Wartung 
der Elektrowarmepumpen 
FrOhjahr 1982, ca. 20.0 Seiten, ca. DM 40,-

-~ Verlag C.E MOiier 
Rhel~ 122, 0-7500 Kat1sn.!he 2'1, Poatfach 210949 

WFG und Rekord griinden gemeinsame 
Gesellschaft 

PFUNGS'f'ADT. Die Wes.tfii/isohe Ferngas·AG /WFG) und die 
Rekord Heizungs- und Klimagerate Ruckelshausen GmbH & 
Co. KG. Pfu11gstadt, haben Ende felzten Jahres die AWT Ab
sorptions- und Wiirmetechnik GmbH Gesellschaft fiir die Ent
wicklung, Herstellung und den Vertrieb von energiesparenden 
Geraten, Pfungstadt, gegriindet, an der sie je zur Hiilfte betei
ligt sind. Der Zwack dieser Gesellschaft ist die Entwicklung 
und Herstellung energiesparender Geriite und die Forderung 
des Einsatzes der Gas-Absorptions-Wiirmepumpe, insbeson
dere in Ein- und Mehrfamilienhiiusern. 

Wolf Klimatechnik GmbH zufrieden 

SALZGITTER. Die zur Salzgitter-Gruppe gehorende Wolf Kli
matechnik GmbH, Mainburg, hat auch im Geschiiftsjahr 
1980/81 ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Der Umsatz 
stieg von 60 Mio. OM auf 70 Mio. OM. Die Gesellschaft stellt 
Dachventilatoren. Gegenstromapparate sowie Heizungs-, Liif
tungs- und Klimageriite her und beschiiftigte am 30. 9. 1981 
615 Mitarbeiter. 
Im laufenden Geschiiftsjahr 1981/82 erwartete Wolf Klima
technik eine kontinuierliche Weiterenwicklung. Die Gesell
schatt beabsichtigt, 2,5 Mio. OM neu zu investieren. 
Neu aufgenommen in das Fertigungs- und Lieferprogramm 
wu(den 01/Gas-Spezialkessel fiir Ein- und Meh'rfam ilienhiiu
ser. 

Adresseninderungen 

Neue Anschrift bei Stiifa Control System GmbH 
Humboldtstr. 30, 7022 Leinfelden-Echterdingen 2, Tel. 0711 / 
791841. 

Persona lien 

BERLIN. Hans-Jurgen Reiche ist mit Wirkung vom 31. 12. 
1981 auf eigenen Wunsch aus dam Vorstand der Eternit Akti
engesellschaft Berlin ausgeschieden. 

FRANKFURT. Peter Junker, kaufmiinnischer Leiter der Luwa 
GmbH, Frankfurt, ist am 31. Oktober 1981 aus dem Unterneh
men ausgeschieden, um eine Aufgabe als geschiiftsf iihren
des Vorstandsmitglied einer Stiftung zu iibernehmen. 
Rolf lynkker, Verkaufsleiter und M itg lied der Geschiiftslei
tung der Luwa GmbH, wechselte zum 1. Dezember 1981 in die 
Geschaftsleitung der Hollfelder Anlagentechnik lngenieurge
sellschaft f iir Planung und Bau von haustechnischen Anlagen 
mbH. 

HAGEN. Der Vorsitzende des Deutschen Heizkessel-Verban
des, Dipl. ~ lng. Norbert Stephan, Laasphe, hat am 17. 11. 1981 
sein 60. Lebensjahr vollendot. 

HOCKENHEIM. J. A. Weiland, Prokurist und Werbeleiter der 
Thermal-Werke, Hockenheim, tritt nach 16jiihriger Tiitigkeit in 
diesem Unternehmen in den Ruhestand. 

LINDAU. In der VDKF~Landesgruppenversammlung Bayern in 
Lindau wurde am 14./15. 11. 81 einstimmig Helmut Emmerich 
auf weitere 4 Jahre in seinem Amt als Landesgruppenleiter 
hAstiitiot 711 seinem Stellvertreter wurde Klaus Heuberger 
aus Bayreuth gewiihlt. 

MANNHEIM. Dr. Hans J. Reuther ist vom Aufsichtsrat der 
Bopp & Reuther GmbH, Mannheim, Hersteller von Armaturen 
und M eBgeriiten, zu seinem neuen Vorsitzenden gewahlt 
worden. Er tritt die Nachfolge von Dr. Fritz L. Reuther an, der 
disses Amt seit 1978 innehatte. 

MONCHEN. Anfang Dezember 1981 erhielt em. Prof. Dr.- lng-. 

kennung seiner grundlegenden wissenschaftlichen Arbeiten 
auf dem Gesamtgebiet der Thermodynamik, insbesondere 
der Kiiltetechnik und Verfahrenstechnik und seiner erfolgrei
chen Tlitigkeit als akademischer Lehrer und Herausgeber wis
senschaftlichen Schrifttums, die Wurde eines Dr.-lng. E. h. 
verl iehen. 

STUTTGART. Der bisherige Vorsitzende des Zentralen Sozial
politischen Ausschusses der BHKS, Bundesvereihigung der 
lndustrieverpiinde Heizungs-, Klima-· und Sanitartechnik e. V., 
Direktor !lllanfred Hempel, hat mit Schreiben vom 15. Oktober 
1981 an das Priisidium der BHKS seinen Riicktritt von diesem 
Amt erkliirt. 
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Sch'lafende lngenieure? 
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Seite 108 

Die offentliche Diskussion um Fragen, wie Energieanwendung, Warmepumpen, Solaranla
gen, Warmedammung von Gebauden, Luftung von Wohnhausern, etc., ist sehr lebhaft. Sie 
wird jedoch ganz denjenigen uberlassen, die von Heizungs-, Klima- und Luftungsanlagen we
nig oder nichts verstehen. Die Fachingenieure und Techniker dieser Gebiete schweigen dazu. 
Man muB schon sagen, sie verschlafen wichtige Entwicklungen. 

Ein Beispiel dafUr ist die Diskussion um den Einsatz der Elektrizitat fur Heizzwecke. Physika
lisch durchaus richtig wird nachgewiesen, daB der Einsatz der Elektrizitat zur Erzeugung von 
Niedertemperaturwarme nicht zu vertreten ist (wegen der Hochwertigkeit der Energieform 
Strom und der Verluste bei der Stromerzeugung). Die Physik ist aber nur eine Seite der Me
daille. Die Systemtechnik ist die andere. Man kann namlich durchaus im System wieder ge
winnen, was bei der Umwandlung der Primarenergie in Strom verloren geht und kann auch im 
System verlieren, was bei der Primarenergie-Umwandlung vorher gewonnen wurde. 

Elektrische Direktheizungen als Widerstands- oder Strahlungsheizungen sind unubertroffen 
anpassungstahig, fast masse- also tragheitslos _und haben keine oder geringe Stillstands- und 
Bereitschaftsverluste. Typisches Beispiel: Der Deckenstrahler im Badezimmer. Mit keinem 
anderen Heizsystem kann dor.t so sparsam geheizt werden. Ahnliches gilt fur die Behelfshei
zung einzelner Raume in der Ubergangszeit. Mit der Elektrizitat kann man Bedarfsschwankun
gen groBer Amplituden und ungeordneter Zeitfolge mit geringsten Einschaltzeiten unmittel
bar folgen. 

Es gibt noch mehr Beispiele, wo die rein physikalische Betrachtung zu Fehlschlussen fuhrt. Es 
wird daher Zeit, daB die lngenieure, die etwas von den tatsachlichen Systemen und ihren Ei~ 
genarten verstehen, aufhoren zu schlafen und sich zu Wort melden. G. K. 

Im nichsten Ki 

Praxis 

Technik 

K. Breidenbach: Die richtige Fullmenge einer Kalteanlage 

H. Juttemann: Einsatz von Dreimaschinen-Aggregaten mit Verbrennungs
motor, Generator und Warmepumpenverdichter 

Wissenschaft G. Eissing, I. Steinhaus: Untersuchung und Verbesserung des Zeitverhal
tens des Globethermometers 

Forum Kann ein EnergiepaB fur Wohnbauten zur Energieeinsparung beitragen? 
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Fachliteratur 

Windenergieanlagen 
Vergleichende Obersicht ktiuflicher Anlagen 
Autoren: Hartmut Hilbner, Wolfhart Durrschmidt 
72 Seiten, Abbildungen, DIN A 4, Preis 10,- DM 
Arbeitsgruppe AngepaBte Technologie (AGAT), Ge
sam:thochschule Kassel, Postfach 101380, D-3500. Kas
sel 

Das Buch enthiilt eine vergleichende Obersicht iiber kiiufliche 
Windenergieanlagen in der BRO und in der Schweiz. Die An
gaben und Oaten stammen aus einer Umfrage an die herstel
lenden Firmen, die im Herbst 1980 erfolgte. Absicht der 
Schrift ist die Unterstiitzung der lnteressenten bei der Pla
nung und Installation von Windenergieanlagen. 

Heinz E. Steinacher 

Theorie und Praxis der WS-Anlagen, Kli
maanlagen mit variablem Volumenstrom 
Reihe KWK 46, Karlsruhe 1981, 98 Seiten, 65 Bilder, DIN 
A 5, Preis 42,- DM, C. F. Muller Verlag, Karlsruhe 

Wissenschaftler und Studenten erhalten mit diesem Buch 
eine umfassende Information iiber ein an Bedeutung zuneh
mendes Teilgebiet der Klimaanlagen. 

E. Mazria 

Le Guide de l'energie solaire passive 
344 Seiten, Format 18 x 27 cm, Preis 145 ffrs., Edition 
Parentheses, Roquevaire 

Bei dieser Publikation handelt es sich um die franzosische 
Obersetzung des unter dem Titel "The passive solar energy 
book" vor einigen Jahren erschienenen amerikanischen Origi
nals. Der Verfasser, ein Architekt, befaBt sich darin, ausge
hend von der terrestrischen Sonnenstrahlung usw., zuniichst 
mit den verschiedeneri Moglichkeiten der passiven Nutzung 
der Sonnenstrahlung fiir Heizzwecke. 

48 Solarhauser 
Modell Landstuhl 
tan c:::.-=•a- .a.h1 .. -1 .... h.- Ah.h.Ur1 •• --.a ... IC.DIU 'I! .,.Dn_ ,ta"l_A 
•vv --·•-••• --•••• -·-·•- .--..--··--••11-••• ·--•• v • v-v • ·-- ...... 

Verlag C. F. Miiller, Karlsruhe, Preis 38,- DM 

In einem Demonstrationsprojekt des Bundesforschungsmini
steriums ki:innen 60 private Bauherren mit staatiichen Zu
schiissen in Landstuhl (Pfalz) Eigenheime bauen, die durch 
ihre besondere architekt.onlsche Konzeption und energietech
nische Ausstattung (Siidorientierung und Schaffung ver
schiedener Temperaturzonen, intensive Wiirmediimmung und 
-speicherung, Integration von Solarkollektoren, Absorberdii
chern und Wiirmepumpen) konventionelle Energia sparen und 
Sonnenenergie nutzen. International anerkannte Architekten 
haben fiir das Modellvorhaben 48 Solarhiiuser entworfen. 

M. Kiin.tt1I 

Stromerzeugung durch Siliziumzellen 
115 Seiten, Format DIN A 5, Preis 25,- DM, C. F. Muller 
Verlag, Karlsruhe 

J. VoB 

Gruhenklima 

1981, 232 Seiten mit 110 Abbildungen, 11x24 cm, Preis 
68,- DM, Verlag Gluckauf GmbH, Essen 

K. Scheffler, J. Straub, U. Grigentl 

Wasserdampftafeln 
Thermodynamische Eigenschaften von Wasser und 
Wasserdampf bis 800°C und 800 bar 
1981. IX, 74 Seiten und 2 Ausklapptafeln, Geheftet DM 
19,80. Springer-Verlag, Berlin 
ISBN 3-540-10930-7 
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Formelsammlung Heizung - Sanitar - Liif
tung 
Zusammengestellt und bearbeitet von Hermann Wel
lers 
1981, 109 Seiten, Format 11,3 x 7,5 cm, ISBN 3-7736-2482-
4. Kartoniert DM 4,70, W. Girardet Buchverlag GmbH, 
Essen 

DIN- und DIN-DVGW-registrierte Heiz-, 
Koch- und Warmwasserbereitungsgerate 
fur feste, fliissige und gasformige Brenn
stoffe 
Verzeichnis 1981. 128 Seiten. A 5. Broschiert, Preis 10,
DM 
Herausgeber: DIN Deutsches lnstitut fiir Normung e. 
V., Beuth Verlag GmbH, Berlin 

Absorptionswarmepumpen - Theorie und 
Praxis 
Tagung Aachen 1981 (VDl-Berichte 427) 
Herausgeber: VDl-Gesellschaft Energietechnik IV 
82 Seiten, 89 Bilder, 11 Tabellen, Preis 58,- DM 
ISBN 3-18-090427-5 

Tagungsband zur AIC Conference, Wind
sor, 6.-8. Oktober 1980 
Preis: 35 £ (90 $ US) lnkluslve Porto und Verpackung. 
Zu beziehen uber The Air Infiltration Centre,. Old 
Bracknell Lane, Bracknell, Berkshire, RG12 4AH, UK 

Dieser Tagungsband enthiilt neunzehn Beitriige (incl. Diskus
sion), die von fiinfzehn international bekannten Wissenschaft
lern aus acht Liindern priisentiert wurden. 
Die wichtigsten Entwicklungen in der MeBtechnik zur Erfas
sung der ,.Luftdurchstromung von Gebiiuden" sind dort be
schrieben. Es werden die Spurangasmethoden sowie die 
Ober- und Unterdruckmethoden dargestellt. Weiterhin geben 
die Beitriige Auskunft iiber die Correlation beider Testmetho
den miteinander. 

Firmenliteratur 
Al!;G-TAIAfunkAn. Frankfurt. Eneraieokonomie Pflicht und 
Chance.- - - - · · · ~ 

Rudolf Brand GmbH & Co., Wertheim. Brand-Generalka
talog 200. 
Ceag Verfahrenstechnik GmbH, Seim-Bork. Staubjour
nal 93, September 1981. . 
Colt International GmbH, Kleve. Sparbuch fiir Unterneh
mer. 
Du Pont de Nemours International S. A., Genf. Elasto
mer-Blatter Nr. 129. 
Finnische Generalkonsulat, Frankfurt. Technik und Form 
aus Finnland. 
Her ion-Werke KG, Fellbach. Herion-lnformation 2/1981. 
Hitachi Sales Europa GmbH, Hamburg. Verkauf & Tech
nik. Raumklimageriite. Hitachi-Dialog 4/1981. 
Hoechst AG, Frankfurt. ~rigen - Fibei. 
lndusfrieverbend Heizungs-, Kllma- 'rund Sonitiirtech
nik Baden-Wlirttemberg e. V., Stuttgart. Faltblatt das 
iiberschliigige Rechenwerte fur die Auslegung und Betrieb 
von mono- und bivalenten Wiirmepumpenheizungsanlagen 
enthiilt. Preis 1,- OM. 
lsta Haustechnik, Mannheim. Katalog .,Wiirme messen -
Heizung regeln - Wasser aufbereiten - Kosten abrechnen -
Kundendienst". 
Ri"al Werl' Rudell Loh GJMbN Ii. Co , Morbo'A S'71:lalt 
schrank- Handbuch 81/82. 
robatherm, Burgau. aktuell Nov. 81. 
Sabroe Ktiltetechnik GmbH, Flensburg. Kiiltetrockner. 
Suessen Energietechnik, Slissen. Planungs-Handbuch. 
Schrag Helzung-LOftung-Klima-Technik GmbH, Ebers
bach. Liiftungsfibel. 
Tl-Gruppe, Diisseldorf. Reporter Nr. 4, Dez. 1981. 
Joh. Vaillant GmbH & Co., Remscheid. Vaillant Post, 
Ausgabe 171. 
Viessmann Werke KG, Allendorf. aktuell Nr. 3/81 und 
4/81. 
ZVEI, Frankfurt. Zahlenspiegel der deutschen Hausgerii
teindustrie 1981. Lieferverzeichnis KernstrahlungsmeBgeriite. 
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R. Siegismund* 

Abfiihren von Kondensat, Tropfwasser, Oberlaufwasser bei 
lufttechnischen Anlagen 

Hier wird beschrieben die Ableitung von Wasser uber Syphons insbesondere bei lufllechnischen Anlagen. Es werden Hinweisefur den 
richtigen Einbau auch bei /eh/ender Bauhohe gegeben. Es wird besprochen die Wartung, Inspektion und Vermeidung von Verdun
stung im Syphon. Erfahrene Monteure haben die Syphons bisher meist richtig eingebau/, heu/e kommt es immer Wieder vor, daft uner
fahrene Hilfskriifte hier entscheidende Feh/er machen. Deshalb wird das Problem hier einmal grundsiitzlich beschrieben. 

Removal of Condensate, Drip Water, Overflow Water from Ventilating Plants 

This paper describes the removal of water through syphons, especially from ventilating planls. Reference is made lo lhe correct installa
tion, also where overall height is wanting. Discussed is maintenance, inspection and avoidance of evaporation in syphons. Experienced 
fillers have been installing syphons correctly in most inslances, bul now-a-days one will find occasionally, that inexperienced fitter ma
tes make crucial mistakes. This is the reason why this problem has been described here in principle. 

Evacuation du condensat, des gouttes d'eau et du trop plein d'eau dans les installations de 
genie aerollique 

On decrira, ici, /'evacuation des eaux par syphons dans /es installations aeroliques, en particu/ier. On donnera des indications pour le 
montage correct, meme en cas de hauteur de construction insujjisante. On par/era de /'entretien, des inspections, de lafa9on d'eviter 
/es evaporations dans /es syphons. Les monteurs experimentes on/ toujours monte, jusqu'a present, leurs syphons de fa9on correcle, 
mais ii arrive toujours que des aide-monteurs commellent des fautes decisives. C'est pourquoi, ce probleme sera, ici, decrit de fa9on 
fondamentale. 

Abzufiihrendes Wasser entsteht bei lufttechnischen Anlagen 
<lurch Abkiihlen von Luft in Kiihlern und Verdampfern, der 
Vorgang sollte den Lesern bekannt sein, der Wassermassen
strom Hillt sich <lurch den Ein- und Austrittspunkt ini hx-Dia
gramm als dx (g/kg) und den Luftvolumenstrom errechnen. 

Abzufiihrender 
Wassermassenstrom X = V · [J · dx 

dX =X1-X2 

x 1 = Wassergehalt Lufteintritt 
(siehe hx-Diagramm) 

x2 = Wassergehalt Luftaustritt 
Wassermassenstrom X [kg/h] 
Luftvolumenstrom V [m 3 /s] bzw. [m 3 /h) 
Dichte [J [kg/m3

] 

Differenz Wassergehalt dx [g/kg] 

Beispiel filr einen Verdampfer: 
Luftvolumenstrom V=3m3/s=10800 m3/h 
Lufteintritt: 8 = 32 (0 C] 

tp =40 [% rF] 
x = 12 [g/kg] 

Luftaustritt: 8=16 (0 C) 
tp=90 [% rF] 
x = 10 [g/kg] 

Dichte (Luftzustand am Ventilator) [J= 1,22 [kg/m3
] 

Abzufiihrender Wassermassenstrom X=3 · 1,22 · (12-10)= 
7,32 [g/s]=26,35 [kg/h] 
Wlihrend der Betriebszeit von z. B. 10 Stunden sind dies 263,5 [I]! 

Beispiel fiir rekuperativen Wiirmeriickgewinn Luftstrom = 3,3 
[m 3 /s) 
Lufteintritt: 8 22°C, tp 50 [% r.F.], x=8 [g/kg] 
Luftaustritt: 8 2°C, tp 90 [% r.F.], x=4 [g/kg] 
Dichte [J= 1,28 [kg/m3

) 

Abzufiihrender Wassermassenstrom X = 15,4 [g/s) = 55,3 [kg/h] 
in 10 Betriebsstunden X = 553 [I] 

Beispiel fiir Kilchenabluft: 
Fortluft 3[m3/s]=10800 [m 3/h] 
Lufteintritt am Kanai: 40 [0 C], 30 [% r.F.], 14 [g/kg] 
Luftaustritt am Kanai: 25 (0 C], 60 [% r.F.], 12 [g/kg] 
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Abzufiihrender Wassermassenstrom 26 [kg/h) in 10 Betriebs
stunden 260 [kg/h]. 
Kiichenabluft wird oft senkrecht nach oben, wegen der 
Verschmutzung und des hohen Luftwiderstandes auch ohne 
Dellektorhaube ausgeblasen, hier miissen wir auch mit Einfall 
von Regenwasser bzw. Schnee rechnen und dieses abfiihren. 
Allerdings ist auch bei Stillstand der Anlage im Kanalsystem 
eine gewisse Thermik, so dall nur wenig Wasser in einen sol
chen senkrechten Kanai einfiillt. 
Alie diese Wassermengen sind sicher abzufiihren. In der Regel 
ist dieses Problem <lurch eingebaute Syphons richtig geliist, hin 
und wieder erlebe ich als Planer Unverstiindnis bei den Sach
bearbeitern der ausfiihrenden Firmen und bei manchen Mon
teuren iiber die Wichtigkeit der Wasserabfiihrung, dies fiihrt 
dann zur schlampigen Ausfiihrung, waghalsigen Versuchen 
und kann in Einzelfiillen zu grolleren Schiiden fiihren. Meist 
werden diese Probleme durch erfahrene Monteure am Bau ge
liist, darauf kann man sich aber nicht immer verlassen. 
Aus diesem Grund soil hier dieses'Thema etwas griindlicher 
behandelt werden. 

1. Zunachst: Wie ist es im sanitaren Bereich, 
wo der Syphon jedermann bekannt ist? 

Im sanitiiren Bereich ist die Aufgabe des Syphons die Verhin
derung von Geruchsiibertragung. Meist herrscht auf beiden 
Seiten des Rohres der gleiche Druck. Bei Fallstriingen in 
Hochhiiusern kann es bei hohen Fallgeschwindigkeiten im 
Fallrohr zu einem Unterdruck oder aber auch Oberdruck im 
Rohr kommen, der meist zu keinem Schaden fiihrt, da die 
Standardsyphonhohe ausreicht. Oft wird das Leersaugen gar 
nicht bemerkt, wenn das angeschlossene sanitiire Objekt oft 
benutzt wird, ist der Syphon wieder gefiillt. Bei Hochhiiusern 
werden sanitiire Objekte im Erdgescholl zur Vermeidung von 
Druck- und Saugstollen separat an die Kellerentwiisserungslei
tung angeschlossen. 

Dipl.-lng. (FH) Reinhard Siegismund, lnhaber des lngenieurbii
ros R. Siegismund, Beratende lngenieure VBI, Bad Vilbel
Heilsberg, und iiffentlich bestellter und vereidigter Sach
verstiindiger fiir Luft- und Klimatechnik und Wiirmemessun
gen. - Manuskript eingereicht im Juni 1981. 
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Bild 1 Syphons = GeruchsverschlUsse bei sanitaren Objekten 

In Bild I haben wir sanitare Syphons dargestellt am Beispiel 
Waschbecken mit Doppelrohrbogen und Flaschensyphon so
wie am Beispiel Tiefspiilklosett und Flachspiilklosett sowie 
Bodenablauf. 

2. Ober- und Unterdruck an Syphons in 
lufttechnischen Anlagen 

Bei lufttechnischen Anlagen ist Ober- und Unterdruck stets 
gleichmaBig wlihrend der Laufzeit des Ventilators. Es sei denn, 
der Motor ist polumschaltbar, bei kleinerer Drehzahl ist dann 
auch die Druckdifferenz geringer. Bei Unterdruck im Kanai, 
Tropfwasserwanne unter dem Kiihler, Tropfwanne unter dem 
Wli rmeriickgewi nn kann das Wasser ohne Syphon iiberhaupt 
nicht abiau ien, da die <l urch den Abiau f nachstromende Luit 
das Wasser stlindig mitreiBt. Auch bei Oberdruck lliuft das 
Wasser dort schlecht ab, da im Entwasserungsstu tzen Luft tur
bulent ausgeblasen wird, so daB dort kein Wasser oder nur un
gleichmaBig Wasser abstr5mt. Handelt es sich um die Entwas
serung eines Fortluftschachtes z. B. Kiichenabluft, kann diese 
Luftmenge, die aus einem I" bis 2" Entw1lsserungsanschluB 
heraustritt, zu erheblichen Geruchsbelastigungen fiihren. 
Im Schadensfall ist dann der Ablauf der Ereignisse und Reak
tionen so: 
Der Bauherr stellt austretendes Wasser fest und reklamiert 
beim Architekt, bei der Sanitarfirma, bei der Liiftungsfirma 
oder beim Planer. 
Die Sanitarfirma sa11;t: Die Liiftun11;sfirma habe die Entwasse
rungsstellen so angegeben, fiir einen gr5Beren Syphon sei kein 
Platz gewesen. 
Die Liiftungsfirma sagt: 
11) Die Wurtung ist schlccht, dcr Syphon ist vcrstopft und 

wurde nicht regelmaBig gereinigt. (Dies kann tatsachlich 
ein Grund sein, wobei allerdings Zuluft meist relativ sauber 
ist.) 

eine Berechnung der Syphonh5he fehlt. (Tatsachlich, der 
Planer hat lediglich die Tatsache von Tropfwasseranschliis
sen mit Syphon und die Leitung dafiir ausgeschrieben.) 

Der Geratehersteller wird unter Umstanden gerufen und 
sagt: 
Nach unserer Vorschrift muB fiir den Syphon geniigend H5he 
da sein mindestens zwei Mal die Druckdifferenz, d. h. hier liegt 
eine Fehlplanung vor. 

Bauherr, Architekt, Sanitarfirma, Liiftungsfirma und Gerate
hersteller wissen jetzt: Der Planer ist schuld ! 
Der Planer sagt: 
Eine Fachfirma mit Fachmonteuren muB einen Syphon richtig 
einbauen k5nnen, die genaue Angabe auf der Baustelle macht 
der Monteur. 
In der Tat: Der Verfasser kennt keinen Fall, in dem die ganz 
genaue Ausfiihrung des Syphons geplant wurde. Erfahrene 
Monteure wissen auch genau, wie man einen Syphon einbaut, 
wenn sie auch oft die physikalischen Zusammenhange nur ge
fiihlsmaBig erkennen, aber dann richtig ausfiihren. 
Normale Angabe eines Luftgerateherstellers: 
,,Am Kondensat- und Oberlaufstutzen beim Kiihler bzw. Wa
scher muB ein Syphon angeschlossen werden. Auf entspre
chende AnschluBm5glichkeit achten! Mehrere Ablauneitungen 
diirfen nicht in einen gemeinsamen Syphon gefiihrt werden. 
Die wirksame Syphonh5he h (mm) muB so hoch sein, wie der 
maximale Unterdruck (mmWS) im Gerat. Der H5henunter
schied zwischen Gerateauslauf und Syphonablauf betragt 
ebenfalls h (mm). Vor Inbetriebnahme und nach llingerer Still
standszeit Syphon mit Wasser fiillen !" 

H? H2 . __f ~€~~ ~-t- . r 
~ v '. . i. Ill y .. ~ "' v ; ... ____l__ 

Uberdruck Stillstand nach Unterdruck Stillstand nach 
Oberdruck Unterdruck 

Bild 2 Angabe des Gerateherstellers H 1= H2 = top [mmWS] im 
Unterdruckfall ist das iiberlaufende Wasser schraffiert 
dargestellt 

Zur Erklarung der Situation Bild 2 mit den verschiedenen 
M5glichkeiten eines Syphons. 
Wenn der Syphon so eingebaut werden kann, ist auch alles in 
Ordnung. Die Praxis sieht in der Lufttechnik bei Geraten aber 
.<(l ""', 1faR Geriite ""f P.inP.m 100 his ViO mm hohP.n F11ncfa

ment stehen. Bei einer Druckdifferenz am Zuluftventilator wie 
bei vielen Zuluftanlagen mit 1300Pa=130 mm WS reicht diese 
aus Sicherheitsgriinden angegebene Differenz nicht mehr aus. 
Trotzdem entsteht nur in seltenen Fallen ein Schaden. Diese 
seltenen Flille auszuschlieBen, sollen hier die Verhaltnisse ge
nauer untersucht werden. 
Die H5he HI ist wohl jedermann ersichtlich. Dies ist namlich 
bei Oberdruck an der luftseitigen Entwasserungsstelle absolut 
ausreichend. !st die Syphonh5he etwas zu groB, ist das nicht 
schlimm, der Wasserspiegel steht dann auf der Gerateseite im 
Syphon etwas iiber dem unteren Entwasserungsbogen, zulau
fendes Wasser lauft auf der anderen Seite ab. Bild 3. 
Uie H5he H 2 dagegen wird oft nicht beachtet. Sie ist wichtig, 
wenn die luftseitige Entwasserungsstelle unter Unterdruck 
steht, d. h. in alien Fallen wo Verdampfer, Luftbefeuchter auf 

f ""''"""'''"'"" 
H2 

H1 n I' .:D/ 
Bild 3 Geriit mit Verdampfer und Tropfwanne bei Unterdruck. 

Wegen geringer Hiihe steht die Wanne voll Wasser 
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der Saugseite vom Zuluftventilator stehen. Zurn einen besteht 
die Gefahr, daB zwischen unterem Biegepunkt des Syphons 
und dem Entwasserungsstutzen der Syphon leergesaugt wi rd, 
dann ist der Syphon wirkungslos, ein solcher Fehler wird meist 
sofort bemerkt und wird schon bei der Inbetriebnahme vom 
Monteur meist entdeckt. 
Beim Betrieb entsteht bei diesem Fall ein groBeres Problem: 
Zunlichst halt der Syphon, es kann aber kein Wasser ablaufen, 
da <las Wasser ja zunachst auf der leergesaugten Seite zum 
Oberlauf hin vollaufen muB, d. h. bis dies moglich ist, muB 
iiber dem oberen Biegepunkt des Syphons an der Austrittsseite 
<las Wasser stehen, dariiber steht dann auf der Saugseite noch 
einmal die volle Saughohe! 
1st diese Hohe auBen nicht vorhanden, steigt der Wasserspie
gel in der Tropfwanne an - siehe Bild 3 - wenn es gut geht, bis 
sie fast voll ist. Bei Stillstand lliuft dann <las Wasser ab. Ein 
solcher Fall ware noch als betriebssicher und nicht weiter tra
gisch zu akzeptieren und ist in der Praxis sehr oft der Fall. 
Schlimm wird es dann, wenn die Wanne zu flach ist und <las 
Wasser innen iiberlliuft und der Ventilatorteil unter Wasser 
steht - wie dies bei Teilklimaanlagen in einem bekannten Ho· 
tel in Darmstadt passiert ist. 

UnlerdruC:k LA>erdruck 

Zulu ft ---
Raum 

Bild 4 Luftschema: Be- und Entluftung mit Kuhlung mit 100% 
AuBenluft rekuperativem Wiirmeruckgewinn, Frostschutz 
<lurch Umluft, Lufterhitzer, Verdampfer 

Schlltzung der Druckverluste einer normalen Anlage: 
Zuluftventilator Saugseite: Ansaug (120 Pa)+ Kanai mit Bogen 
(60 Pa)+ Filter (250 Pa)+ Wlirmeriickgewinn (350 Pa)+ Lufter
hitzer (80 Pa)+ Verdampfer mit Tropfenabscheider (150 
Pa)=Summe Saugseite: 1100Pa=110 mm WS 
Zuluftventilator druckseitig: Kanai (100 Pa)+Schalldampfer 
(120 Pa)+ Kanalverteilung, Abzweige, Kanalbogen (150 
Pa)+Gitter (40 Pa)=Summe Druckseite 410 Pa=41 mm 
ws 
Abluft Ventilator saugseitig: 
Abluftgitter (60 Pa)+ Abluftkanal 
dam pf er (80 Pa)+ Gerateintritt 
mmWS 
Abluftventilator druckseitig: 

(150 Pa)+Abluft Schall
(50 Pa)=340 Pa=34 

Fortluftkammer (JOO Pa)+ rekuperativer Wlirmeriickgewinn 
(350 Pa)+ Tropfenabscheider (80 Pa)+ Schalldlimpfer (80 
Pa)+ Kanai (50 Pa)+Ausblas (100 Pa)=760 Pa=76 mm 
ws 
Die Druckdifferenz, d. h. die Druckzunahme, die der Ventila
tor zu bewaltigen hat, ist 1100+410= 1520 Pa entsprechend 
151 mm WS. Nach der Vorschrift einiger Geratehersteller 
miiBte dann <las Zuluftgerlit 302 mm+ Rohrdurchmesser des 
Syphons also ca. 350 mm iiber dem Ful3boden des Technikrau
mes stehen. So vie! Platz ist in kaum einer Liiftungszentralebei 
auf dem Boden stehenden Geraten vorhanden. Wir werden es 
immer mit geringerer Hohe zu tun haben, wenn der Installa-
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teur die Zusammenhlinge genau iiberlegen kann, kann auch 
dabei eine sichere Funktion moglich sein. 
Zunachst der einfachere Oberdruck: Der Syphon muB ledig
lich die Hohe des Oberdrucks, also H 1 haben, die Hohe H2 ist 
nicht notig. In unserem Fall in Bild 4 Luftschema ware dies der 
TropfwasseranschluB nach dem Warmeriickgewinn drucksei
tig, der Oberdruck betragt dort 760-350-100=310 Pa=31 
mm WS. Ein kleiner Syphon geniigt hier, der direkt am Tropf
wasseranschluB sitzt. Grundsatzlich schadet es aber nicht, die
sen trotzdem groBer zu machen. Bei hoheren Oberdriicken 
konnen mehrere Syphons hintereinander gesetzt werden, siehe 
Bild 5. 

Gerat 

Bild 5 Syphon flir geringe Hiihe bei Oberdruck. Hintereinander
schalten von Syphons mit geringerer Hiihe zum Auslauf 
hin 

111 lt--verdampferlamellen 

.Tropfwanne 

H .:: Gerote unterkante 

V// ///Fyn9ajr.?nt7/ ///// 
Bild 6 Syphon fur geringe Hiihe bei Unterdruck mit Detail. Das 

Wasservolumen CD muB griiBer sein als das Wasservolu
men ®· denn das Wasservolumen im Syphon-Behiilter 
oberhalb Unterkante Rohr muB die Wassermenge vom 
Ansaugrohr voll aufnehmen zuzuglich Sicherheitszu
schlag. Als Behiilter kann auch ein griiBeres Rohr 2" oder 
3" dienen, die Berechnung ist dann etwas schwieriger 

Detail zu Bild 6 

Unterdruck
saug seite 

H 

Norma ldruck 

,- mind 60---- -t 
OK. FFB. 

Bild 7 Flachsyphon flir Bodenentwiisserung von einem Ventila
tor-Saugraum bei Unterdruck 250 Pa,;,, ca . 25 mm WS. 
Das Wasser auf der Saugseite steht mindestens 25 mm 
uber dem Wasser auf der Normaldruckseite und muB 
hier ablaufen kiinnen. Wasservolumen CD muB griiBer 
sein als Wasservolumen @. W asserstand bei Stillstand 
Oberkante Fliiche CD auf beiden Seiten, d. h. auch im Be
reich Fliiche ®· Wasserstand bei Betrieb des Ventilators 
Oberkante Fliiche CD und Fliiche ®· 
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Syphonhohe beim Unterdruck z. B. beim Verdampfer: Bei ge
ringen vorhandenen Hohen wird man auch die Hohe der 
Tropfwasserwanne ermitteln. Wenn zwei Mal die Saughohe 
vorhanden sein mull, d. h. in unserem Beispiel 2 x 110 
mm= 220 mm und einer Fundamenthohe von 150 mm sowie 
Hohe der Tropfwasserwanne von 80 mm, wie iiblich, reicht die 
Hohe gerade noch aus. 

Reicht auch diese Hohe nicht, wird die Leitung meist weit fort
gefiihrt, bis der Syphon in der richtigen Hohe eingebaut wer
den kann. Es besteht auch die Moglichkeit, eine kleine Pumpe 
einzubauen, eine Tropfwasserpumpe, diese sind aber storanflil
lig und miillten in Verbindung mit einem Warnschalter und 
Ausschaltmoglichkeit fiir die Kiihlung versehen sein. Eine wei
tere Moglichkeit ist die bessere Ausschopfung der physikali
schen Moglichkeiten. Beim saugseitigen Syphon ist wichtig, 
dall saugseitig so weit Wasser iiber die Unterkante Oberlaufbo
gen vom Syphon stehen kann, dall im Gerat kein Schaden ent
steht. Bei Stillstand mull allerdings die dafiir notwendige Was
sermenge gespeichert werden. Wer schreibt vor, dall der sy
phon stets den gleichen Durchmesser haben soil? 

Wlr konnen elnen Syphon bauen mit verschiedenem Durch
messer, irnf der S;iueseite diinn und ;iuf der Oberlaufseite dick 
mit geringer Hohe. Siehe Bild 6 mit Detail. In Bild 7 die glei
che Situation mit einer moglichst flachen Fullbodenentwasse
rung in einem Ventilator-Saugraum. 

3. Sonstige Syphons, da wir schon beim 
Theme sind: 

Die alteren Praktiker haben noch Niederdruckdampfheizung 
mit Kondensatschleifen gebaut, spater wurden diese <lurch 
Kondensattopfe und Schnellentleerer ersetzt. Dies sind aber 
alles Syphons bzw. Schleifen, die unter Oberdruck entwassern. 
Sofern die Schleifenhohe iiber dem Dampfdruck war und der 
Oberlauf in die Kondensatleitung so hoch war, dall der Min
destdampfdruck das Wasser in die Kondensatleitung driicken 
konnte, war alles in Ordnung. Bei Kondensattopfen wird ein 
Kugeischwimmer emsprechend dem Wassemand angehoben, 
der einen StoBel betiitigt, so dall da das Wasser wegliiuft. Ein 
solcher Topf konnte auch in der Lufttechnik verwandt werden, 
jedoch miil.lte das Uewicht des Schwimmers und der Wider
stand der Betatigung genau auf den Luftunterdruck abge
stimmt sein, eine kleine Verschmutzung und damit Undichte 
macht diese Wirkung dann zunichte, also nicht empfehlens
wert. Schnellentleerer offnen thermisch iiber Bi-Metallkorper, 
d. h. wenn Dampf ansteht, ist der Sitz geschlossen, bei Wasser 
kiihlt der Korper ab und gibt den Si tz frei. Fii r Lufttechnik 
d"~halh nicht anwendhar. 

Wichtig wird auch in Zukunft die Entwasserung von Stahl
schornsteinen bei Niedcrtcmpcraturhcizkcsscln bzw. Abgas
wiirmc11ust11uschcrn scin, bci denen plunmiiBig cin Kondensut 
ablauf vorgesehen werden muB. IJer Syphon steht unter Ober
druck, die Driicke sind sehr gering. Da der Syphon meist doch 
100 mm hoch ist, treten auch bei Ausdiinstungen wahrend der 
Stillstandszeit keine grollen Wasserverluste au f, so daB das 
Wasser nie ganz weg ist. Bei Schornsteinen ware dies tragisch, 
denn die Abgase konnten dann in den Heizraum zum geringen 
MaUe austreten. 

Wichtig ist die Entwasserung und der Syphon bei Abgasleitun
gen von Diesel- oder Gasmotoren fiir Warmepumpenantrieb. 
Hier werden die Abgase stets stark ausgekiihlt und sollten zur 
Steigerung des Wirkungsgrades auch unter den Taupunkt aus
genutzt werden. In den Auspufneitungen ist ofters ein relativ 
hoher Druck, der beim Syphon beriicksichtigt werden mull. Bei 
Verbrennungsstoff mit starkem Schwefelgehalt ist darauf zu 
achten, dall das Abwasser dann neutralisiert wird. 

4. GroBe, Wartung und AnschluB des 
Syphons: 

Eine Tropfwasseranschlull ist eine Abwasserleitung, die Rohr
durchmesser von Abwasserleitungen sind vorgeschrieben. Eine 
Grolle von 25 mm 0 oder 32 mm 0 wird man bei Tropfwan
nenentwasserungen wegen der besseren Reinigungsflihigkeit 
kaum unterschreiten. Bei Syphons, bei denen Schmutz auftre
ten kann, sollte man eher den Durchmesser 40-50 mm 0 vor
sehen. Dort sollte auch darauf geachtet werden, dall der Sy
phon moglichst auch geoffnet werden kann, um ihn noch bes
ser zu reinigen. 

Im sanitaren Bereich sind Syphons meist zu offnen, Verstop
fungen kommen selten vor und sind dann zu sehen, bevor ein 
Schaden auftritt. Es ist dann immer noch Zeit, den Syphon zu 
reinigen durch Aufschrauben oder <lurch Durchdriicken mit 
Wasserdruck, Spirale (biegsame Flaschenbiirste) oder Gummi
driicker (bei Waschbecken, Badewannen und Duschen Ober
lauf zuhalten). 

Bei lufttechnischen Anlagen miissen Syphons bei Zuluft kaum 
gereinigt werden, da die Luft gefiltert ist. Lediglich wenn der 
Luftansaug in der Umgebung von Obstplantugen oder Obstlu 
gerungen oder einem Obst- und Gemiisegeschaft erfolgt, kann 
es sein, dall das Wasser im Syphon geliert. Ein Schaden bei 
Nichtfunktionieren kann allerdings aullerordentlich groll sein. 
Klimager1ite im Dachgescholl setzen die Zwischendecken in 
mehreren Stockwerken eines Hotels unter Wasser, bis es be
merkt wird oder das Wasser lauft bei einer Filmgesellschaft 
iiber die Schachteln eines gerade frisch gedrehten Filmes, auch 
dies ist passiert. Deshalb ist die Funktion des Syphons bei al
ien Wartungen zu priifen. 

Gereinigt werden mull der Syphon bei ~lien Abluftanlagen, 
insbesondere Kiichenabluft. Bei Kiichenabluft wird auch sehr 
oft aullerdem eine Kondensatsammelwanne vorgesehen, so 
dall die Abstande zwischen den Wartungen vergrollert werden 
konnen. Bei Grillbetrieben mit hohen Ablufttemperaturen ist 
es allerdings oft so, dall das Wasser stets verdunstet zumindest 
zu den Betriebszei ten verdunstet, in denen besonders starker 
Betrieb ist. Kondensat aus Kiichenabluftkanalen sollte in das 
Abwasserrohr vor dem Fettabschcidcr gclcitct wcrdcn. 

Syphons und Kondensatable iter bei Dan1pf1eitungen rnilssen 
gewartet werden, der Schaden bei Nichtfunktion ist meist 
klein, da lediglich irgendwo Warme fehlt, was in der Regel 
schnell bemerkt wird. 

Bei Abgasen von Motoren und Schornsteinen ist die Wartung 
wichtig, insbesondere dann, wenn der Brenner schlecht einge
stellt ist und Rull mit dem Kondensat niedergeschlagen wird, 
was bei gut eingcs!el! tcn Anlagcn weniger zu crwarten isl. Da
gegen ist bei Schwefelgehalt in den Abgasen auf den Schwefel
gehalt des Wassers zu achten, das Abwasser mull neutralisiert 
w"rd.,n. R"i 01 isl di"s st.,ts d"r Fall, d"sw"ei~n w"rd"n di"s" 
Abgase nur selten unter dem Kondensationspunkt ausge
nutzt. 

Bei Ferngas ist bei uns in Deutschland der Schwefelgehalt in 
der Regel so gering, dall dieser fiir die Ableitung des Konden
sats keine Probleme bringt, das Kondensat kann zusammen 
mit den iibrigen Abwassern abgeleitet werden. 
~ • .. • • • A. _ l _._ -- ___ _n _ _ - _J ~_ ,,.,. 
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gefiillt sein, auch nach (lingerer Stillstandszeit kann das Wasser 
allmahlich ausgetrocknet sein, die Syphons sind dann zu fiil
len. Das Eintrocknen auf der Luftseite kann eingeschrankt 
werden durch einige Tropfen Speise!ll, die sich auf der offenen 
Wasseroberflache im Syphon verteilen und so die Verdunstung 
erschweren. Speiseol deswegen, damit keine Vergiftungen 
<lurch Zufall entstehen konnen (01 darf natiirlich nicht in die 
Abwasser gegossen werden.) 
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Herausragende Technik unserer Heizkorper: 
• h6chste spezlfische Warmeleistung, deshalb die idealen 

NIEDERTEMPERATUR-Heizkorper 

• Hochdruckeigenschaften. deshalb die idealen 
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D. Fischer* 

Dachzentraleinheiten fur die Raumlufttechnik 

Der nachfo/gende Beitrag schildert die Anwendungsmoglichkeiten von Dachzentraleinheiten bei RLT-Anlagen fur den Komfort- und 
Industriebereich. 
Die typischen Merkmale solcher Geriite werden hervorgehoben und verglichen mil Anlagenkonzeptionen herkommlicher Art. 
Es werden praxisnahe Empfeh/ungen hinsichtlich der Einplanung, Montage und des Betriebs von Dachzentralen gegeben. 

Central roof units for ventilation and air-conditioning systems 

The submitted paper described the application opportunities with central roof units in ventilation and air-conditioning systems for com
fort and industrial areas. 
The typical characteristics of such apparatus are specified and compared with design conceptions of conventional type. Recommenda
tions, based on practical experiences, are put forward with regard design arrangements, erection and operation of central roof 
plants. 

Unites centrales de toiture pour la technique aeronautique 

L 'expose ci-dessous decrit /es possibilites d'utilisation des unite~· centrales de toiture pour /es installations destinees a /'areonautique 
dans /es domaines confortab/es et industriels. Les caracteristiques typiques de tels appareils seront mises en va/eur et comparees avec 
/es conceptions d'insta/lations d'origine courante. On donnera des recommandations d'utilisation pratique en ce qui concerne le projet, 
le montage et /'exploitation de centrales de toitures. 

Dach-Zentraleinheiten filr die Raumlufttechnik, wie sie in der 
VDMA-Richtlinie 24175 genannt werden, sind seit einigen Jah
ren auch bei uns bekannt und haben mittlerweile einen festen 
Platz im Klima- und Liiftungsmarkt erobert . Urspriinglich eine 
typisch amerikanische Gerlitegattung - dort Roof-Tops ge
nannt - haben sie aufgrund gewichtiger Vorteile in bestimmten 
Anwendungsfallen eine schnelle Verbreitung gefunden. 
In der Umgangssprache der Branche werden Gerlite dieser Art 
iiblicherweise als Dachzentralen bezeichnet, dies ist wohl auf 
ihr Herkunftsland und die dort verwendete Bezeichnung zu
riickzufiihren . Obwohl sich der Name Dachzentrale eingebiir
gert hat, kann es dadurch zu lrrtiimern kommen, ktinnte man 
<loch daraus zwingend ableiten, daB es sich hier um ein Gerlit 
handelt, welches nur fiir den Montageort ,,Dach" geeignet ist. 
Dem ist nicht so, vielmehr handelt es sich hier um wetterfeste 
Gerlite in kompakter, betriebsfertiger Ausfiihrung fiir AuBen
aufstellung geeignet. 
Der hliufigste Montageort diirfte aber das flache oder wenig 
geneigte Dach sein. 
Dies liegt nahe, da in aller Regel die Aufstellung auf dem Dach 
Einsparung von Raum bedeutet, ganz sicher ist dem so, wenn 
man dies in Relation zum Platzbedarf im Gebliude sieht. Dar
iiber hinaus entstehen oftmals Schwierigkeiten, auch neben ei
nem Gebliude, Platz fiir raumlufttechnische Gerlite zu fin
den. 
Als vor etwa 12 Jahren die ersten Anbieter von Dachzentralen 
auf dem deutschen Markt aktiv wurden, war es hliufig ein Pro
blem, Planer und Bauherren von der ZweckmliBigkeit dieser 
Gerlitegattung zu iiberzeugen. 
Heute sind Gesprliche dieser Art weitgehend iiberfliissig, d. h. 
die Vorteile sind zumindest den Fachleuten gelliufig. Trotzdem 
sollen diese hier noch einmal kurz zusammengefaBt erwlihnt 
werden. 

Die wesentlichen Vorteile sind: 
Aufstellung im Freien, in der Regel auf dem Dach des zu kli 
matisierenden Gebliudes, erfordert keine Klimazentrale im Ge
bliude, der dadurch gewonnene - meist sehr kostspielige -
Raum kann fiir andere Zwecke genutzt werden. 
Betriebsfertige Einheiten verlegen teure Montagezeiten von der 
Baustelle in die Fabrik und senken damit die Installationsko
sten; eine vergleichbare Entwicklung vollzog und vollzieht sich 
noch in der Baubranche. 
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Sinnvoll konzipierte Anlagen mil Dachzentralen sind in der 
Regel preisgiinstiger als konventionelle Systeme, bei
spielsweise werden kurze Luftkanlile erreicht <lurch zentrale 
Aufstellung der Gerlite iiber den zu klimatisierenden Rliumen, 
weiter sind bei der Erstellung eines Gebliudekomplexes in 
mehreren Bauabschnitten kein~ Vorleistungen (Investitionsko
sten) in der Liiftungszentrale erforderlich, ein neuer Bauab
schnitt erhlilt einfach eine weitere Dach-Zentraleinheit. 
Die Installationsfirma bekommt alles aus einer Hand, d. h. fiir 
die Liiftungszentrale gibt es nur noch einen Partner, dies ver
einfacht Planungsaufwand, Bestellwesen, Terminkontrolle und 
reduziert damit entscheidend die Verwaltungskosten. 
Wetterfeste Gehliuse mit dazu passenden Dachmontagerah
men gewlihrleisten eine problemlose Montage der Zentrale 
und einfaches Heranbringen der energieseitigen Anschliisse, 
d. h. <lurch den Dachmontagerahmen werden Abdichtungspro
bleme vermieden, das Anschlief3en der Luftkanlile isl einfach. 
Moderne Dachzentralen mit kompakten Auf3enabmessungen 
in Leichtbauweise stellen sicher, daf3 der Transport von der Fa
brik zur Baustelle und auf das Dach des Gebliudes mit iibli
chen Mitteln bewerkstelligt werden ktinnen, d. h. LKW und 
Kran. 
Fiir Installation und Service sind die Gerlite mit bequem zu
giinglichen Tiiren ausgestattet, dies ergibt kurze Installations
zeiten und geringen Serviceaufwand. 
Moderne Konstruktionen mit zeitgemaf3er Wlirmedammung -
zweischalige Wandkonstruktionen - erfiillen alle Anforderun
gen aus energiewirtschaftlichen Gesichtspunkten. Mil den er
wiihnten Wandkonstrnktioncn wcrdcn auch glcichzcitig Schall
dammwerte erreicht, die die Anforderungen der TA-Uirm VD! 
2058, VDI 2081 und DIN 4109 problemlos erfiillen. 
Im Planungsstadium ktinnen bereits exakte Angaben abgege
ben werden, wie z. B. Betriebsverhalten, akustische Werte, Ge
wichte, Abmessungen, Preise und Lieferzeiten. Dies verhilft 
dem Planungsbiiro zu kiirzeren Planungszeiten und spart damit 
Geld. 
Durch sorgfi!ltige Terminplanung und entsprechende Gerlite
disposition ktinnen ebenfalls Kosten gespart werden. 

• Ing. (grad.) Dieter Fischer isl Mitarbeiter der Fa. Polenz GmbH, 
Hamburg. - Manuskript eingereicht im Mai 1981 . 
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Nicht zuletzt ein ganz wichtiges Argument : der Geratepreis. 
Dieser liegt exakt fest, unerwartete Kostensteigerungen sind im 
Normalfall fur die Lieferung der Zentrale ausgeschlossen. 
Bild I zeigt eine Dach-Zentrale, wie sie Gegenstand dieses Be
richtes isl. 
Bild 2 stellt eine Dachflache dar mit mehreren Dachzentralen, 
sinnvoll aufgeteilt - zoniert, wie dies fiir beispielsweise einen 
Supermarkt zweckmal3ig ist. 

Bild 1b 

Bild le 

Bild 2 

Typische Anwendungsftille fi.ir Dachzentralen 
sind: 
Einkaufszentren 
Super-Markte - dezentrale Anlagen mit kombinierten Zu- und 
Abluftgittern 
Verwaltungsgebaude - hier empfiehlt sich oft eine Mehrzonen
ausfiihrung 
Produktions- und Messehallen 
Lagergebaude 
Kaufhiiuser 
Ladengeschafte 
Hotelgebiiude 

Generell gilt: 

Restaurants 
Schulen und Univ~rsitiiten 
Sporthallen 
Mehrzweckhallen 
Tennis- und Squashhallen 

Giinstig sind Gebiiude in Flachdachbauweise oder mit Da
chern geringer Neigung (diese wird durch eine entsprechende 
Dachrahmenkontruktion ausgeglichen) bis maximal ca. drei 
Geschosse, damit moglichst kurze Luftkaniile entstehen. 

Aufbau und Funktion 
Im Aufbau und in der Funktion unterscheiden sich Dachzen
tralen nicht wesentlich von iiblichen Klimazentralen, die aus 
Kustcngcriitcn zusummcngcbaut wurdcn. 
Als Unterschiede sind hervorzuheben : 
die wetterfeste Gehiiusekonstruktion und die betriebsfertige 
Bauweise. Damit ist gemeint, d a l3 es sich hier um eine Einheit 
handelt, die im Gegensatz zu Kastenklimageraten inklusive 
Steuerung und Regelung geliefert wird, so dal3 vom Installa
teur lediglich die energieseitigen Anschliisse und die Kanalan
schliisse erstellt werden miissen. 
Besondere Aufmerksamkeit ist beim Einbau eines PWW-Heiz
registers dem Frostschutz zu widmen. 
Hier hat sich eine Frostschutzschaltung nach dem Primiir-Se
kundiir-System, wie es die Bilder 3a+b zeigen, bewahrt. 

Bild 3 

Zusiitzlich wird beim Ansprechen des Frostschutzthermostaten 
noch dafiir gesorgt, dal3 die Ventilatoren stoppen und das Ge
riit auf Umluftbetrieb fahrt . 
Es sind dem VerfaGGer auG etwa JO jahriger Proxi:; kcinc Fiillc 
bekannt, .wo es beim Einhalten dieser Konzeption und ein
wandfreier Funktion der Frostschutzschaltung zu Schiiden ge
kommen ist. 

tilatoren. Hier sind unbedingt geeignete Ma13nahmen zu tref
fen, um eine Korperschalliibertragung auf das Gebaude zu ver
hindern. Dies sind aber bei modernen Konstruktionen Proble
m!!, di!! Hi.ngsl gdilsl wurden. 
Viele Hersteller liefern zusatzlich zur Korperschallentkopp
lung noch eine entsprechende Zwischenlage zwischen Dach
montagerahmen und Geriitegrundrahmen. Diese wird auf den 
Dachmontagerahmen vor dem Aufsetzen der Zentrale aufge-
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Bild 4 

bracht, es handelt sich hier meist um selbstklebende Materia
lien auf Gummibasis. 
Als Ausriistungsvarianten sind hervorzuheben : 
- die Mehrzonenausfiihrung (siehe Bild 4), 
- die Warmeriickgewinnung (siehe Bild 5) und 
- die direkte Gasfeuerung (siehe Bild 6). 
Besonders die Wlirmeriickgewinnung mit Zwillingswarmetau
schern nach dem Wasser-Glycol-Umlauf-System hat in den 
letzten Jahren starke Verbreitung gefunden. Dies hllngt selbst-
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verstandlich mit dem gestarkten Bewu13tsein nach Energieein
sparung zusammen. 
Der Einbau dieses Systems in Dachzentralen ist einfach und 
preiswert. Auch hier wird betriebsfertig geliefert, inklusive der 
Glycolfiillung. Weiter ist in diesem Zusammenhang hervorzu
heben, dal3 solche Wlirmeriickgewinnungssysteme auch pro
blemlos nachriistbar sind, sei es, dal3 es sich um llltere Anlagen 
handelt oder dal3 beim Bau einer Neuanlage die zusatzlichen 
Kosten im Moment nicht aufgebracht werden ktinnen. 
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Bild 5 

Bild 6a 

Bild 6b 

Bild 6c 
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Auch Wlirmeriickgewinnungssysteme zur Nutzung der Gewer
beklilte-Abwlirme von Supermlirkten o. li. Bauten sind einfach 
zu installieren und werden in zunehmendem MaBe akzeptiert. 
Das Blockschaltbild Nr. 4 zeigt eine Dachzentrale der DLZ
Baureihe mit Wlirmeriickgewinnung in Mehrzonenausfiih
rung. 
Es handelt sich hier um eine Mehrzonenanlage fUr ein Ein
kaufszentrum. Die Gewerbeklilte-Abwlirme wird unmittelbar 
Ober einen Heizkondensator an die Zuluft zur Versorgung des 
gesamten Gebliudes, bestehend aus Verkaufsraum mit Neben
rliumen fiir Verwaltung und Soziales, abgegeben. 
Im Gegensatz zu amerikanischen Dachzentralen, die eigentlich 
ausnahmslos mit einer Kliltear:ilage nach dem Prinzip der Di
rektverdampfung mit luftgekOhlter VerflOssigung ausgerOstet 
sind, sind Geriite deutscher Produktion so konzipiert, daB so
wohl dies als auch ein Kaltwasserbetrieb mtlglich ist. 
Hliufig wird deshalb so verfahren, daB man die luftgekOhlte 
Kompressor/ Kondensator-Einheit oder den Kaltwassersatz als 
kompakte Einheit der Dachzentrale zuordnet. Dies hat sich 
insbesondere bei Einzonengerliten als Marktforderung heraus
gestellt. 
Bel Mehrzonenzentralen dagegen, wird fast ausschlieBlich mil 
Kiilteanlagf:'.n, cii~ in cier 0Hc:h7.entrnle integriert sind, gearhei
tet. 
Hier hat sich, lihnlich wie in den USA, die Klilteanlage mit 
luftgekiihlter Verfliissigung und Direktverdampfung durchge
setzt. 
Das Verfahren, die luftgekiihlte Kompressor/Kondensator
Einheit oder den Kaltwassersatz beizustellen, ermoglicht pro
blemlus auch die NachrOslung der KUhlung. 
Eine weitere Speziali tlit, auf d ie hier noch ku rz eingegangen 
werden soil, ist die Ausfiihrung von Dachzentraleinheiten mit 
direkter Gasfeuerung. 
Auch hier liegt der Ursprung in den USA. 
Diese Art der Dachzentrale hat in Europa nicht annlihernd die 
gleiche Verbreitung gefunden, wie in den Staaten. Hier spiel! 
wohl eine entscheidende Rolle, daB die Komfortvorstellungen 
Ober Klimaanlagen in den USA und Europa unterschiedlich 
sincJ . 
Deshalb beschrlinkt man sich bei uns darauf, solche Gerlite 
dort einzusetzen, wo die AnsprOche an die Regelgenauigkeit 
weniger im Vordergrund stehen. 
Ganz einzusehen ist die Zuriickhaltung vieler Planer und Bau
herren in diesem Punkt nicht, denn die direktgefeuerte Zen
trale ist von der Ausn11t7.11ne cier Prim~renergie her heurteilt 
ein sehr zeitgemliBes Verfahren. Mit mehrstufigen Brennern er
reicht man dariiber hinaus auch ausreichend gute Regelgenau
igkeiten. 

Praktische Hinweise fur den lnstallateur: 
Nachfolgend sollen kurz die vorbereitenden Arbeiten beschrie
ben werden, die die lnstallationsfirma beim Bau einer Anlagc 
mittels einer Dachzentrale zu erbringen hat. 
In der Regel wird der Dachmontagerahmen vor dem eigentli
chen Ger!it geliefert und montiert. Dabei ist darauf zu achten, 
d11f3 der Rahmen rechtwinklig und eben angebracht wird. Je 
sorgfa ltiger und genauer hierbei gearbeitet wird, um so schnel
ler und einfacher ist dann das spiitere Aufsetzen des Gerli-

stellung. 
Wird ein solcher Rahmen auf eine Trapezblech-Dachkonstruk
tion aufgebracht, sind manchmal zuslitzliche Wechsel erforder
lich. Hier empfiehlt es sich, mil tlt:m Lieferanten der Zentrale 
zu sprechen; in der Regel ist es nlimlich nicht erforderlich, daB 
der Dachmontagerahmen allseitig aufliegt. Hliufig geniigt, ins
besondere wenn der Rahmen zusammengeschweiBt wird, eine 
Auflage an mehreren Punkten. Die Dachmontagerahmen wer-
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den in der Regel in Einzelteilen geliefert und sind bauseits vor 
der Montage zusammenzuschrauben. Selbstverstiindlich wird 
das notwendige Montagematerial mitgeliefert. Der Arbeitsauf
wand fiir das Zusammenschrauben und Befestigen eines Rah
mens auf einem entsprechend vorbereiteten Dach liegt in der 
GriiBenordnung von 6 Arbeitsstunden fiir eine Zentrale mittle
rer GriiBenordnung, also etwa 25 000 m3/h Luftvolumen
strom. 

Bild 7a 

Bild 7b 

Sind diese Arbeiten beendet, so ist bis zum Eintreffen der Zen
trale nichts weiter zu tun. Der lnstallateur kann in der Zwi
schenzeit die im Gebaude anfallenden Arbeiten, wie Kaniile 
montieren, Gitter montieren usw. vornehmen. 
Bis zur Lieferung der Dachzentrale ist zweckma3igerweise die 
Offnung im Dach oder der ganze Dachrahmen mit einer Plane 
wetterfest abzudecken. 
Kurz vor dem Eintreffen des Geriites ist diese zu entfernen und 
die Aunagenache des Rahmens mit der bereits erwahnten 
Gummizwischenlage zur Korperschallentkoppelung zu verse
hen. Weiter kann danach der Zu- und Abluftkanalanschlul3ka
sten eingehangt werden. Es handelt sich hierbei um ein Form
stiick mit einer Umkantung, die auf dem Dachrahmen auniegt 
und durch das Gewicht der Zentrale gehalten wird. Selbst
verstiindlich laBt sich auch der Kanai in iiblicher Weise nach
triiglich von unten durch den Dachmontagerahmen hindurch 
am Geriit befestigen. 
Die zuerst beschriebene Befestigung der Kanale hat sich aller
dings bewahrt und ist ein zweckma3iges und einfaches Verfah
ren. 
Danach wird die Dachzentrale mittels Kran direkt vom LKW 
auf den Dachmontagerahmen gesetzt. 
In der Regel sind die Grundrahmen der Geriite so konstruiert, 
daB gegeniiber den auBeren Abmessungen des Dachmontage
rahmens eine Toleranz von I bis 2 cm vorhanden ist, die beim 
Aufsetzen des Gerates ausgenutzt werden kann, um evtl. vor
handene Ungenauigkeiten beim Montieren des Dachrahmens 
auszugleichen. 
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Die Arbeitszeit zur Montage eines Gerates in der beschriebe
nen Form betriigt etwa I Stunde, d. h. inklusive Aufbringen der 
Kiirperschallisolierung, Einhangen des Kanalformstiickes und 
Aufsetzen des Gerates. 
Zurn Dirigieren des Kranes sind allerdings, je nach Randbe
dingungen, zwei bis drei Personen notwendig. 
Sind diese beschriebenen Arbeiten beendet, miissen die ener
gieseitigen Anschliisse vorgenommen werden. 
Hier hangt es weitgehend von der Dachkonstruktion ab, ob 
man beispielsweise die Warmwasserverrohrung bereits im 
Dachmontagerahmen vorbereitet und dann erst das Gerat auf
setzt, dies gilt selbstverstandlich auch fiir die Elektroverdrah
tung, oder ob man nach Aufsetzen des Gerates damit be
ginnt. 
Moderne Konstruktionen haben Dachdurchfiihrungen fiir die 
energieseitigen Anschliisse im Geriiteboden. Diese liegen exakt 
fest, und somit kiinnen Verrohrung und ElektroanschluB vor 
Aufbringen der Dachzentrale erfolgen. Es konnte somit bei der 
Montage eines Klimasystems mit Dachzentrale so vorgegangen 
werden, daB die Anlage komplett fix und fertig montiert ist 
und zum SchluB das Gerat aufgesetzt wird. Nachdem der Ge
riiteanschluB erfolgt ist, sind dann lediglich nur noch die Inbe
triebnahmearbeiten durchzufiihren. Diese diirften bei einer 
sauberen und sorgfiiltigen Vorbereitung und Bauweise des Ge
rates maximal einen Tag in Anspruch nehmen. 

Leistungsbereiche von Zentraleinheiten fUr 
AuBenaufstellung: 
Im Grunde genommen besteht hier keine Begrenzung nach 
oben. Diese Aussage ist aber deshalb nur von theoretischem 
Wert, will man nicht den wesentlichen Vorteil einer betriebs
fertigen, kompakten Zentrale zunichte machen. Gemeint ist da
mit die betriebsfertige Einheit, welche komplett in der Fabrik 
gebaut und in einem Stiick transportiert und auf das Dach ge
setzt wird. 
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, liegt die obere Begren
zung bei etwa 60000 m3 /h Luftvolumenstrom. 
Bei griiBeren Leistungen werden sich wohl ein Transport in 
Einzelteilen und eine entsprechende Montage am Bau nicht 
vermeiden lassen. 
Dariiber hinaus bringen Zentralen dieser LeistungsgriiBe unter 
Umstiinden auch Gewichtsprobleme, d. h. erhebliche zusatzli
che lnvestitionen, was die Statik des Daches angeht, so daB 
man sehr kritisch abwagen sollte, ob es nicht sinnvoller ist, aus 
einer Zentrale zwei mit der halben Leistung zu machen. In die
sem Zusammenhang sei auch an die bereits erwahnte Tatsache 
erinnert, daB eine sinnvolle Zonierung oft erhebliche Einspa
rungen am Kanalnetz bring!. 

Zukunftsaussichten 
Nach Auffassung des Verfassers sind die Zukunftsaussichten 
der Dachzentrale im Rahmen der Gesamtentwicklung des Liif
tungs- und Klimamarktes zu betrachten. Danach darf die Ent
wicklung insgesamt als positiv prognostiziert werden. Genauso 
wie andere Komponenten mul3 aber auch die Dachzentrale 
sich den Anforderungen unserer Zeit anpassen. Hier sind zwei 
Dinge von Wichtigkeit: einmal sorgfiiltige und iikonomische 
Energieausnutzung und zum zweiten Erfiillung der Forderun
gen nach humaner Umwelt, also z. B. niedrige Schallemission 
etc. 
Moderne Konstruktionen erfiillen hier heute bereits die Anfor
derungen von morgen. 
Deshalb kann davon ausgegangen werden, daB kostengiinstige 
und energietechnisch zeitgemaBe Geriite immer mehr Bedeu
tung gewinnen werden und somit auch langerfristig die Zu
wachsraten von Dachzentralen iiber dem allgemeinen Durch
schnitt anderer Komponenten der Klimaindustrie liegen diirf
ten. 
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Was spricht eigentllch alles ftir Daebklimazentralen! 
• Die Nutzung der Dachflache ist kostenlos. 
• Baukosten fiir die Klimazentrale im Gebaude 

konnen eingespart werden. 

Nutzen Sie unsere Erfahrung bei Dachklirnazen
tralen. Fordem Sie uns auf, lnforrnationen, Kosten
schatzungen'ilnd Angebotc zur Vcrfiigung zu 
stellen. 

• Dachklimazentralen werden betriebsfertig und 
probegelaufen geliefert. 

• Teure Montagezeiten werden van der Baustelle 
in die Fabrik verlegt, dies senkt die lnstallations
kosten. 

• Alles kommt aus einer Hand, d. h. vereinfachte 
Terminkontrolle und geringer Planungsaufwand. 

• Festpreise schon im Planungsstadium. 
• Durch Leichtbauweise keine statischen 

Probleme und keine Transportprobleme, LKW 
und Kran geniigen. 
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P. 0. Fanger* 

Verunreinigungen in geschlossenen Raumen 
Luftqualitat und Anforderungen an Li.iftungssysteme 

Bei dem zweiten .. International Indoor Climate Symposium" wurde in zahlreichen Vortriigen uber die zunehmende Verunreinigung 
der Luft in gesch/ossenen Riiumen berichtel. Es wurden die einzelnen Komponenten dieser Verunreinigung betrachtet, ihre Herkunft 
sowie Miiglichkeiten ihrer Beseitigung. Un/er diesen Gesichtspunkten wurde weilerhin die sinnvolle Auslegung von Luflungsanlagen 
diskutiert. 

Pollution of air in enclosed spaces 
Air quality and demands on ventilating plants 

At the second "International Symposium on Indoor Climate" numerous papers reported on the increasing pollution of the air 
in closed spaces. The individual components of the pollution were looked into, their origin as well as the possibilities of remov
al. From these points of view the further discussion dealt with the significant layout of ventilating plants. 

lmpuretes dans les locaux fermes 
Qualite de l'air et exigences posees aux systemes de ventilation 

Lors du deuxieme «International Indoor Climate Symposium», de nombreuses communications ont ete faites sur /'augmenta
tion des impure/es de /'air dans /es locaux fermes . On considerera /es divers composants de ces impure/es, leur origine ainsi 
que /es possibilites de leur elimination. Dans ces conditions, on discutera de /'etude correcte des equipements de ventilation. 

Das wachsende internationale Interesse an der Untersuchung 
von Klimabedingungen in geschlossenen Rllumen, konnte im 
Oktober auf dem zweiten ,,International Indoor Climate Sym
posium" in Amherst in Massachusetts festgestellt werden, wo 
den mehr als 500 Teilnehmern 130 Vortrllge prllsentiert wur
den. Die Zusammenkunft wurde von der Harvard Universitlit 
organisiert und wurde neben anderen von der WHO sowie der 
ASHRAE unterstiltzt. Nachdem die erste internationale Zu
sammenkunft dieser Art 1978 in Kopenhagen stattgefunden 
hatte, sind umfassende Forschungsarbeiten durchgefOhrt wor
den, welche sich insbesondere mit Verunreinigungen in ge
schlossenen Rllumen, Luftqualitlit sowie Anforderungen an die 
Liiftung beschllftigten und deren Veroffentlichung das Haupt
thema der zweiten Zusammenkunft war. 
Der Grund fiir das steigende Interesse an diesem Thema ist die 
wachsende Verunreinigung in Rllumen, welche <lurch bessere 
Abdichtung der Gebllude, <lurch sinkende Luftwechselzahlen 
und das Aufkommen vieler neuer Baumaterialien hervorgeru
fen wird. Zur gleichen Zeit wurde die Verschmutzung der Au
Benluft im Laufe der letzten Dekade betrlichtlich herabgesetzt. 
Bedenkt man, daf3 der Mensch sich etwa zehnmal Hinger in ge
schlossenen Rllumen als im Freien aufhlllt, so wird es sofort 
offensichtlich, daf3 die Luftverschmutzung im Innern ein weit
aus ernstzunehmenderes Problem ist als die Yerschmutzung 
der Auf3enluft. Dieses fiihrte viele Wissenschaftler, welche sich 
friiher mil der Verunreinigung der Auf3enluft beschaftigt hat
ten dazu, sich nun der Luftqualitllt in Wohnungen, Biiros usw. 
zu widmen. Bei der Zusammenkunft wurden eine Reihe von 
Bereichsstudien prllsentiert, welche die zahlreichen einzelnen 
Komponenten der Verschmutzung festhalten, die in den einzel
nen Gebliudetypen in Erscheinung treten konnen und eine Ge
fahr fiir die menschliche Gesundheit und das menschliche 
Wohlergeh~n bilden. 
Der Gehalt an Radon in der Raumluft gibt Anlaf3 zur Sorge. Es 
kann nach mehrjahriger Einwirkung Lungenkrebs hervorrufen 
und dieses Risiko wird in gut abgedichteten Gebauden grof3er. 
Neuere Messungen in den USA und in Schweden zeigten in 
vielen Fallen erschreckend hohe Konzentrationen. Das Risiko 
ist am grof3ten in Hllusern, welche direkt auf dem Boden er
richtet sind oder einen Keller besitzen, wo das Radon <lurch 
Risse aus dem umgebenden Erdreich eindringen kann. Im Yer-
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gleich hierzu ist die Emission von Radon aus Steinen und Be
ton von untergeordneter Bedeutung. Das Freiwerden von Ra
don hllngt von dem Radiumgehalt des Erdbodens ab, welches 
sich an verschiedenen geographischen Orten erheblich llndern 
kann. Manche Orte konnen einen hohen Radongehalt im 
Grundwasser haben und dies kann bei Regenfllllen einen er
schreckenden Anstieg der Radonkonzentration im Haus bewir
ken. 
Eine weitere Schadstoffquelle, welche Anlaf3 zur Sorge gibt, 
sind die Verbrennungsprodukte von Gasofen. Englische und 
amerikanische Studien, welche mit mehreren tausend Kindern 
durchgefiihrt wurden, zeigten verminderte Lungenfunktionen 
und eine hllufigere Erscheinung von Krankheiten der Atemor
gane bei Kindern, in deren Wohnungen Gasofen installiert wa
ren, im Gegensatz zu Kindern , deren Wohnung einen Elektro
ofen hatten. In gasbefeuerten Kiichen ohne ortlichen Abzug 
wurden hohe NO,-Konzentrationen gemessen, jedoch besteht 
auch der Verdacht auf andere Verbrennungsprodukte. Es 
wurde eine Yorschrift vorgeschlagen, durch das Ziinden des 
Ofens automatisch einen Abluftventilator in Betrieb zu set
zen. 
Erdgas kann weiterhin hohe CO-Konzentrationen hervorrufen. 
Eine grof3e Bereichsstudie in Holland, wo Gasdurchlauferhit
zer in Kiichen und Badezimmern weit verbreitet sind, zeigte, 
daf3 die CO-Konzentration bei 27% der untersuchten Hlluser 
den Grenzwert von 50 ppm iiberstieg. Im Zeitraum von 1966 
bis 1975 wurden in Holland 90 Todesflllle <lurch CO-Vergif
tung, hervorgerufen von Gasdurchlauferhitzern, registriert. 
Weniger ernst, aber docli recht weit verbreitet, isl das Unbe
haglichkeitsempfinden, welches <lurch aus Baumaterial austre
tende Gase hervorgerufen wird . Die auftretenden Konzentra
tionen des einzelnen Gases konnen sehr gering sein, einhun
dertstel oder eintausendstel des hygienischen Grenzwertes be
tragen. Wenn jedoch viele Gase gleichzeitig in kleinen Konzen
trationen auftreten, konnen sie leicht Reizungen der Schleim-

• Prof. D. Sc. P. 0. Fanger, Labor fiir Wiirme- und Klimatechnik 
an der Technischen Universitiit Diinemark. - Manuskrlpt einge
reicht im Dezember 1981 . Dieser Beitreg wurde beerbeitet und 
iibersetzt vom lnstitut fiir Angewandte Thermodynamik und 
Klimatechnik der Universitiit Essen. 
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hllute oder ein Brennen der Augen bei einzelnen Personen her
vorrufen. Das bekannteste dieser Gase ist Formaldehyd, wel
ches man nahezu iiberall antrifft. Es wird frei bei Spanholz
platten, UF-Schaumstoffisolierungen, Textilien, Teppichen, 
Farben und Gummi sowie beim Rauchen und bei der Gasver
brennung. Die amerikanische ,,Consumer Product Safety Com
mission" erhielt ca. 3000 Beschwerden iiber Formaldehyd, von 
denen etwa 2000 UF-Schaumstoffisolierungen betrafen, welche 
bei den typischen amerikanischen Holzhllusern weit verbreitet 
sind. Es wurden jedoch auch in fabrikgefertigten ,,Mobilhei
men" sehr hohe Konzentrationen festgestellt. In Europa wurde 
die Aufmerksamkeit insbesondere auf das Freiwerden von 
Formaldehyd aus Spanholzplatten gerichtet. Die radikalste Lii
sung des Problems wllre einfach die Beseitigung der Schad
stoffqucllcn. Einc Alternative hierzu ist eine Erhiihung der 
Liiftungsrate, um die Luft zu reinigen. Einer der Yortrllge be
faf3te sich mit einer Umluftanlage, welche das Formaldehyd 
durch Filter beseitigt. 
Dllnemark ist das fiihrende Land bei systematischen Untersu
chungen, welche sich mit dem Ausgasen von Baustoffen befas
sen, jedoch sind in letzter Zeit auch zahlreiche amerikanische 
Studien durchgefiihrt worden. Das Ziel ist, grundlegende ln
formationen iiber das Ausgasen von Baustoffen zu schaffen, 
um in der Lage zu sein, Baustoffe, welche die Raumluft in 
ernstzunehmender Weise verschmutzen und deshalb erhiihte 
Lilftungsraten und damit auch erhiihten Energieverbrauch ver
ursachen, von vornherein auszuschlief3en. 
Auch Artikel des taglichen Haushaltsbedarfs kiinnen eine stii
rende Yerschmutzung der Raumluft bewirken. In einem ameri
kanischen Bilrogebllude und in einem Kindergarten kam es zu 
andauernden Reizungen der Schleimhiiute und Brennen der 
Augen. Als Ursache zeigten sich Seifenreste in dem Teppich
boden, der hin und wieder mit einer Schamponiermaschine ge
reinigt wurde. Getrocknete Seifenreste wurden beim Laufen 
auf dem Teppich hochgewirbelt. In einem anderen Biiroge
bllude kam es zu Kopfschmerzen und triinenden Augen. Diese. 
Unzutriiglichkeiten, so wurde behauptet, kllmen wahrschein
lich von einem photochemischen Smog, welcher <lurch die UY
Strahiung der Leuchtstoffrohren hervorgerufen wurde. 
In Riiumen mit hoher Personalbelegungsdichte bestimmt meist 
der Kiirpergeruch der Menschen die Lilftungsrate. Die Ergeb
nisse von Yaglou's Untersuchungen in den dreif3iger Jahren 
waren fiir viele die Grundlage filr die Auslegung von Lilftungs
anlagen ebenso wie filr viele Normen. Yaglou fand heraus, daf3 
die i\nforderungen an die Lilftung drastisch mit der Personen
belegung des Raumes anstiegen. Die Abhiingigkeit war fast 

quadratisch. Diese Ergebnisse konnten jedoch in einer neueren 
amerikanischen Untersuchung nicht reproduziert werden. Man 
fand heraus, daf3 die erforderliche Lilftungsrate pro Person 
eher abnahm mit steigender Personenzahl. Die Nutzer des 
Raumes akzeptierten eine niedrigere Liiftungsrate als ur
spriinglich bei der Planung festgelegt wurde. 
Wenn jedoch geraucht wird, sind die Anforderungen an die 
Liiftung andererseits vie! hiiher als frilher vorausgesagt wurde. 
Einige Testpersonen stellten fest, daf3 die Luftqualitllt uner
lriiglich sei, sobald die erste Zigarette angeziindet wurdc, auch 
wenn die Luftwechselrate noch so hoch war. Die Menschen 
scheinen heute gegeniiber Tabakrauch weitaus empfindlicher 
als vor 20 Jahren zu sein. Objektive Messungen zeigten, dal3 
hauptsiichlich der Partikelgehalt der kritische Punkt ist. Wenn 
man hier die gleichen Yorschriften wie filr Auf3enluft anwen
den wiirde, wiiren die Luftraten in Rllumen mit Tabakrauch 
unrealistisch hoch. Eine Liisung kiinnte darin bestehen, Ge
biiude in Raucher- und Nichtraucherzonen zu unterteilen. Die 
Raucher zeigten sich gliicklicherweise toleranter gegeniiber 
Rauch. Sie vertragen weit hiihere Rauchbelastungen, auch 
wenn sie im Augenblick selbst nicht rauchten. 
Es ist nicht allein ausreichend, nur eine bestimmte Luftwt:ch
selzahl vorzuschreihen . nie F.rreichung einer gleichmiil3igen 
Luftverteilung im Raum ist genauso wichtig. Neuere norwegi
sche und schwedische Untersuchungen iiber die Wirksamkeit 
von Liiftungssystemen unterstrichen die Bedeutung einer sinn
vollen Plazierung der Abluftiiffnungen. Striimungskurz
schliisse und schlechte Durchmischung kiinnen !eider allzuoft 
in der Praxis beobachtet werden. 
Aus Finnland und den USA wurde ilber Betriebserfahrungen 
mit Systemen, bei denen die Luftrate iiber die Raumluftverun
reinigung geregelt wird, berichtet. Wie schon von Pettenkofer 
vorgeschlagen, wurde die CO,-Konzentration als Mall fiir die 
Intensitiit von Kiirpergeriichen benutzt. Dies ist insbesondere 
von Vorteil bei der Regelung von Rllumen mit wechselnder Be
legung, so z. B. Yersammlungsriiume und Hiirsiile. In Rllumen, 
wo die Belegung wllhrend des Tagesablaufs bekannt ist, reicht 
die zeitliche Steuerung aus. 
Von jedem der vorgeskiiic:n Vurir~gc si11J c1 wt:ite1te Zusa111-
menfassungen von 2-4 Seiten erhiiltlich. Die 50 besten Yor
trage werden in voller Lange in der Zeitschrift ,,Environment 
International" im Laufe des Friihjahrs 1982 veroffentlicht. Sie 
kann bei ,,Pergamon Press", Oxford, bestellt werden. 
Das dritte ,,International Indoor Climate Symposium" ist 
schon geplant und wird vom 4.- 8. Juni 1984 in Stockholm 
stattfinden. 
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Egal, wovon wir in der Automatisierung sprechen, 
ob von zentraler Leittechnik, rechnergefiihrter ProzeB
technik, Haustechnik oder Fernwirktechnik, letztlich 
lauft es aufs gleiche hinaus: Da ist einmal der Rechner, 
zum anderen die eigentliche Anlage und dazwischen 
die Schnittstelle, das Interface. 

Niemand, der als MeB- und Regeltechniker eine 
rechnergefiihrte Anlage groBeren Umfangs konzipiert, 
nimmt ernstlich an, daB mit der lnbetriebnahme der 
Kuchen gegessen ist. So eine Anlage ,,lebt". Mag der 
Rechner auch auf Veranderungen umprogrammierbar 
sein, bei der Schnittstelle stoBt man schon auf Schwie
rigkeiten. AuBerdem sollte niemand glauben, der 
ProzeBablauf wUrde ewig so funktionieren, wie es in 
der Beschreibung steht. Nothing is perfect. Fragen Sie 
mal einen Betriebselektriker, womit er sein Geld ver
dient. 

Dam it ist die Problematik der Schnittstelle schon 
ziemlich eingekreist. 1st sie namlich - aus typischer 
Elektronikermentalitat - in Einschubtechnik ausgefiihrt, 
dann haben die 220 V-Leute ihre liebe Not, eine Ver
anderung schnell und kostengUnstig auszufiihren. 

1st sie jedoch - jetzt kommt's - mit lnterface
Klemmen realisiert, laBt sich jeder einzelne ( ! ) Ein- und 
Ausgang individuell inbetriebnehmen, prUfen, trennen 
und auswechseln. Und das geht ruckzuck. 

lnterface-Klemmen sind schienenmontable, modu
lare Anpassungsbausteine zur potentialfreien und ent
storten SignalUbergabe. Erweiterung/ Kein Problem! 

lnterface-Klemmen werden anstelle der normalen 
Ubergabe-Klemmenleiste montiert und sparen somit 
den Platz fiir ein gesondertes Schnittstellen-Rack. 

lnterface-Klemmen sind Ubersichtlich und wartungs
freudig. Jeder Servicetechniker kommt damit auf An
hieb zurecht. 

Phenix bietet zur Zeit lnterface-Klemmen in 
5 Familien mit Uber 20 verschiedenen Typen (einmal 
abgesehen von den zahlreichen kundenspezifischen 
Modifikationen). 

Im Klartext: 11 typisierte Relaisklemmen ST-REL 
und Optokoppler-Klemmen ST-OV, alle steckbar, 
d. h. schnelles Auswechseln der aktiven Teile. Elek
tronik-Module EM im internationalen 22,5 mm 
Raster als eigenstandiges Programm mit Schnittstellen
Bausteinen und verschiedenen AnpaBelektroniken. 

Dazu kommen die Universal-Module UM, kom
plett mit Hilfsrelais oder als BestUckungsbaustein zur 
freien Verwendbarkeit. Abgerundet wird das Programm 
durch das Universal-Einbaugehause UEG mit stan
dardmaBiger oder nach KundenwUnschen spezifizierter 
Elektronik bestUckt bzw. als Leergehause. 

Alie Phonix-lnterface-Klemmen sind schienen
montabel, modular und mit den bewahrten Phonix
Schraub- bzw. -FlachsteckeranschlUssen ausgestattet. 
Sie akzeptieren das reichhaltige Phonix-Bezeichnungs
material und bieten eine bestechende solide Schrank
optik. Mit Funktionsanzeige/ Na klar! 

lnterface-Klemmen sind systemfreie, preiswerte 
AnpaBbausteine fiir jede Art von Schnittstelle. Sie 
sparen: Platz, Verdrahtungsaufwand, lnbetriebnahme
kosten, Wartungskosten und qualifiziertes Personal. 
Kurz, Sie sparen bares Geld. 

DUrfen wir Sie noch einmal auf unsere Uberschrift 
hinweisen/ 

mPh6nix 
L.WKlemmen 
Phonix-Elektrizitatsgesellschaft 
Postfach 149, 4933 Blomberg/Lippe, Telefon (05235) 55-1 
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der Technischen 
Gebaudeausri.istung 
1977. 251 Seiten, zahlr. Abbildun
gen, Tabellen 
Sonderpreis DM 29,- (stat! 35,-) 
Reihe Ki-extra 3 

1976, 164 Seiten, Tabellen 
Sonderpreis DM 69,- (statt 76,-) 
Reihe Ki-extra 5 

H. L. von Cube/F. Steimle 

Warmepumpen 
in staatlichen und kommunalen 
Bauten 
Einsatz und Energieeinsparung 
1978, 102 Seiten, Abbildungen 
Sonderpreis DM 59,- (stall 68,-) 
Reihe Ki-extra 6 

D 

D 

D 

D 

D 

Haendly/Bach/u. a. 

Prinzipstudie Nieder
temperaturheizung I 
Vergleichende Betrachtungen 
1979, 200 Seiten, Abbildungen 
Sonderpreis DM 79,- (statt 86,-) 
Reihe Ki-extra 8 

Bach/Foith/Hesslinger 

Prinzipstudie Nieder
temperaturheizung II 
Auswahl von Raumheizfliichen 
1070 1 ':::I" Qai+o.n /ihhilrl11nno.n 

5;~ci~;P~;i;oM· 69,:(~!irti'Ya:-l 
Reihe Ki-extra 9 

Hein Auracher 

Exergie 
Anwendung in der Kiilletechnik 
1980, 70 Seiten. Abblldungen 
Sonderpreis DM 41 ,- (statt 45,-) 
Reihe Ki-extra 10 

Thomas Mahlbache1 

Praxis der Messung 
und Berechnung von 
Schallpegeln 
1980, 35 Seiten, Abbildungen 
Sonderpreis DM 29,- (statt 34,-) 
Reihe Ki-extra 11 

B. Regenscheit 

lsotherme Luftstrahlen 

Name, Vorname 

StraBe, Nr. 

PLZ, Ort 

Datum Unterschrift 

D 

D 

D 

D 

Brendel/Guttier 

Energieverbrauch 
von Klimaanlagen 
Methoden zur Ermittlung, Ver
gleichszahlen, Kosten/Nutzen-Rela
tionen 
1981, 88 Seiten, Abbildungen und 
Tabellen 
Sonderpreis DM 45,- (statt 51,-) 
Reihe Ki-extra 13 

Absorptions
warmepumpen 
Aklueiier Berichi zum Siami vu11 
Wissenschefl und Technik 
1981, 76 Sellen, zahlr. Abbildur\yen 
und Tabellen 
Sonderpreis DM 45,- (stat! 52,-) 
Reihe K i-ex1ra 14 

Detlef Orth 

Niedertemperatur
Warmeversorgung 
unter besonderer Berucksichtigung 
ausgewiihlter neuer Technologien 
1981, 176 Seiten, zahlr. Abbildun
gen und Tabellen 
Sonderpreis DM 71, (stat! 80, ) 
Reihe Ki-extra 15 

Claus Bottcher 

Die Gasmotor
Warmepumpe 
als energiesparende Kiihl- und 
Heizanlage in klimatisierten Gebiiu
den 

(~, 
I I 



0 

Ki 2/82 Ki-Forum Teil 5 
Seite 356 

Ein Forum fi.ir1 a1·1·e 
Diese Spalten stehen jeden Monat alien Ki-Lesern zur Verfugung. Hier werden von der Redaktion Fra
gen gestellt und Probleme der Branche aufgezeigt. Firmen und Fachleute sind eingeladen, sich jederzeit 
frei und uneingeschrankt dazu zu auBern. Thema und RedaktionsschluB fur den nachsten Monat sind je
weils angegeben. Dem Manuskript von etwa 1 A-4-Seite kann gerne auch ein Foto beigefl.igt werden. 

Lohnt sich die 
Warmeruckgewinnung 

in Wohngebiuden? 

Fur Raumheizung sind die Haushalte mit 19,5% am Gesamtenergieverbrauch 
der BRD beteiligt. Dies ist der zweitgrof5te Einzelposten nach ,,Prozef5wiirme 
der lndustrie" mit 29,5% und steht in der Reihenfolge noch vor ,,Treibstoffe 
und Verkehr" mit 18%. 
Eine Wiirmeruckgewinnung in Wohngebiiuden ist im wesentlichen uber das 
,,Einfangen" der warmen Raumluft moglich, welche durch Fenster oder Ka
niile entweicht. 

Fragen: 
1. Sehen Sie die technische Notwendigkeit die Fensterluf

tungsabwarme - die nach verschiedenen Studien 35-40% 
des Raumheizbedarfs ausmachen soil - zuruckzugewin-
nen? · 

2. Halten auch Sie kontrollierte Wohnungsluftung fUr die 
wichtigste Voraussetzung fUr Warmeruckgewinnung in 
Wohngebauden? Konnen in Wohngebauden alle Bauteile 
und technische Voraussetzungen fur kontrollierte Woh
nungsli..iftung mit Warmeri..ickgewinnung geschaffen wer
den? 

3. Welche lnvestitionskosten - bezogen auf den Quadratme
ter Wohnflache - ergeben sich fUr kontrollierte Woh
nungsluftung mit Warmeruckgewinnung? 

4. Liegen Erfahrungen und Werte (Betriebskosteneinsparun
gen, etc.) uber solche Anlagen vor? 
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Heute diskutieren in Ki: 
Dr.-lng. Karl Beck, Trier; Dipl.-lng. 
Bo-Henrik Eckhardt, Fliikt GmbH, 
Butzbach; Ing. (grad.) Rainer Laut
ner, Kraftanlagen AG, Heidelberg; 
Klaus Rennebeck, Hitachi Sales Eu
rope GmbH, Wendlingen; Ing. 
(grad.) R. Siegismund, lngenieurbu
ro, Bad Vilbel-Heilsberg; Dr. L. Trep
te, Dornier System GmbH, Fried
richshafen. 

1 
Sehen Sie die technische 
Notwendigkeit die Fen
sterliiftungsabwarme 
die nach verschiedenen 
Studien 35-400/o des 
Raumheizbedarfs ausma
chen soll - zuruckzuge
winnen? 

Dr. -Ing. Karl Beck, Trier: 

1st ein Wohngebiiude hinsichtlich 
seiner Wiirmediimmung saniert, d. h. 
der Wiirmeverlust durch Transmis
sion auf einen niedrigen, aber noch 
sinnvollen Wert vermindert, so 
kommt naturgemiif5 dem Luftungs
wiirmebedarf im Rahmen des Ge
samtwiirmebedarfes erhohte Bedeu
tung zu. Mir scheint allerdings der 
mit 35- 40% des Gesamtwiirmebe
darfes angesetzte Anteil des Luf
tungswiirmebedarfes fUr die Zukunft 
reichlich hoch. Es bleibt aber unbe
stritten, daf5 man sich geeigneter 
Mittel bedienen sollte, um auch den 
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Uiftungswarmebedarf zu reduzieren. 
Beim Wohnungsbau muB jedoch -
zum Unterschied gegeni.iber groBen 
Nutz- und lndustriebauten - an er
ster Stelle die Wohnlichkeit stehen 
und die Notwendigkeit, auf alle kom
plizierten Techniken einschlieBlich 
ihrer Bedienung uhd Wartung zu 
verzichten. 
Bei den fri.iher i.iblichen Einfachfen
stern mit einfach gefalztem Holzrah
men loste sich die Frage des Luft
austausches praktisch von selbst. 
Die modernen dichten Doppel- und 
Mehrfachfenster verlangen jedoch 
MaBnahmen, die die Luftwechsel
rate auf einen ausreichenden Wert 
bringen, - namlich das Ottnen der 
Fenster bei Bedarf oder einen kiinst
lich herbeigefi.ihrten Luftaustausch. 
Wenn man dies unter gleichzeitiger 
Riickgewinnung der sonst mit der 
Luft verloren gehenden Warme tun 
kann, so ist die.s im lnteresse der 
Warmeersparnis durchaus er
wiinscht. 

Dip/. -Ing. Bo-Henrik Eckhardt, Flakt 
GmbH, Butzbach: 

Energiesparen heiBt Angriff auf brei
ter Front. Eine Riickgewinnung der 
Fensterliiftungsabwarme kann daher 
nichl ausyeklammerl werde11. Unlt!r 
dem Gesichtspunkt der Wirtschaft
lichkeit ergibt sich beim Energiespa
ren In Wohngebl!uden eine Staffel 
von MaBnahmen. ErfahrungsgemaB 
steht an erster Stelle eine Verbesse
rung der Effektivitat von Heizung 
und Regelung. Als nachstes folgt 
das Abdichten, so daB die Wohnung 
nur kontrolliert geliiftet wird. lsolier
maBnahmen stehen nicht an erster 
Stelle, da sie je nach MiBverhaltnis 
aus vorausgegangenem Bau-Leicht
sinn eine recht unterschiedliche 
Wirtschaftlichkeit aufweisen. 

rung steht in punkto Wirtschaftlich
keit die Wohnungsli.iftung mit War
meri.ickgewinnung. Meines Erach- . 
tens ist die Wohrn,mgsli.iftung - und 
zu ihr gehort selbstverstandlich eine 
Warmeri.ickgewinnung - genauso in
teressant wie die lsolierung. Ge
nauso wie bei der guten Warme-

dammung steckt auch in der Woh
nungsliiftung eine beachtliche Mog
lichkeit, die Wohnqualitat zu verbes
sern. So gesehen sollte die Woh
nungsliiftung nicht nur aus rein wirt
schaftlichen Grunden erstrebens
wert sein. In Landern, in denen diese 
Liiftung wohlbekannt und seit Ian
gem angewendet wird, wissen die 
Wohnungsinhaber diesen Lebens
standard sehr zu schatzen. 

Ing. (grad.) Rainer Lautner, Kraftan
/agen AG, Heidelberg: 

Aufgrund der gestiegenen Energie
kosten wurden in Wohngebauden 
Energieeinsparungen in den letzten 
Jahren im wesentlichen durch Ver
ringerung der Transmissionswarme
verluste, d. h. dichtschlieBende Fen
ster mit lsolierverglasung, bessere 
lsolierung der AuBenwande, betrie
ben. 
Die Folge - der Transmissionswar---· ................. -=-- _, ........ ................ I\ ........... : • .......... 
lll'VYVllU"L ~Ill~ L UIU'-'J\., UCI l""\llLCll U'C:il 

Warme
6 

die fiir die .. frische Luft" 
durch ffnen der Fenster und Auf
wiirmen der AuBenluft auf die 
Raumtemperatur erforderlich ist, 
wird immer groBer - damit erhalt ein 
Zurii~kgewinnen rler Uiftungswiirme 
cine immer groBere Bedeutung und 
wird zwangslaufig zur technischen 
Notwendlgkelt. 

Klaus Rennebeck, Hitachi Sales Eu
rope GmbH, Wendfingen: 

Nur in vollwarmegeschiitzten Wohn
gebiiuden ist das Zuriickgewinnen 
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der Fensterliiftungsabwarme aus 
konsequanter Energieeinsparung re
levant. 

Ing. (grad.) R. Siegismund, Bad Vil
bel-He!'lsberg: 

Ja, unbedingt! Bei gut warmege
dammten Gebauden betragt schon 
der normal gerechnete Liiftungswar
mebedarf nach DIN 4701 oft 50% des 
Raum-Normwarmebedarfs. Rein 
pr11ktisch wird dieser Warmeverlust 
in dieser GroBenordnung auch ein
treten, insbesondere wenn Radiato
ren mit thermostatischen Heizkor
perventilen unter den Fenstern an
gebracht sind und die Fenster geoff
net sind. Das Thermostatventil 
gleicht dann den Kaltlufteinfall 
durch schnelles Aufheizen vollstiin
dig aus. Ausfiihrlich dazu schrieb ich 
fiir Laien im Handelsblatt vom 17./ 
18. 10. 1980 .. Fugendichte, geoffnete 
Fenster sind wahre Energie
verschwender" und fiir Planer im Ta
gungsband zum Energoplan-Kon
greB 24./25. 9. 1981 ,,Energie als Er
folgschance", der demnachst er
scheint. 

Dr. L. Trepte, Dornier System 
GmbH, Friedrichshafen: 

Es sin~ vor allern energiewirtschaft
liche Uberle{lungen, die dafiir spre
chen, die Riickgewinnung von Antei
len der Liiftungswiirmeverluste in 
Konzeptionen zur rationellen Ener
gienutzung in Gebauden verstiirkt 
einzubeziehen. Die zunehmende 
Realisierung einer Wiirmedammung 
in den zuriickliegenden Jahren hatte 
u. a. zur Folge, daB der prozentuale 
Anteil des Uiftungswiirmebedarfes 

biiude anstieg. Das eigentliche Pro
blem besteht nun darin, Techniken 
zur Abwarmenutzung so in das Ge
samtsystem von Heizung und Liif
tung zu integrieren, daB die energie
wirtschaftlichen Losungen auch 
wirtschaftlich sind und die erforder
liche Luftqualitiit gewahrleistet ist. 
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2 
Halten auch Sie kontrol
lierte Wohnungsliiftung 
filr die wichtigste Voraus
setzung filr WarmerUck
gewinnung in Wohnge
bauden? Konnen in 
Wohngebauden alle Bau
teile und technische Vor
aussetzungen filr kontrol
lierte Wohnungsliiftung 
mit Warmerilckgewin
nung geschaffen wer
den? 

K. Beck: 

Luftungswiirme liiBt sich nur zuruck
gewinnen, wenn eine defin ierte Luft
fuhrung verwirklicht ist. Das setzt 
eine Luftforderung durch Ventilato
ren und auf vorgeschriebenem Weg 
voraus. Da Wohnriiume aber zu ver
schiedenen Zeiten und von einer un
terschiedlichen Anzahl von Personen 
genutzt werden, sehe ich bedeu
tende Schwierigkeiten darin, die An 
lage richtig zu bemessen und richtig 
zu betre iben . Befinden sich in einem 
Wohnraum liingere Zeit mehr Perso
nen, als der Auslegung entspricht, 
so verschlechtert sich die Raumluft, 
besonders, wenn auch noch ge
raucht wird . Sind weniger Personen 
anwesend, so wird mehr Luft ausge
taus·c.ht als notwendig. Das gilt im 
Prinzip auch, wenn durch Wiirme
·ruckgewinnung mittels rekuperativer 
oder regenerativer Systeme ein ge
wisser Prozentsatz der Luftungs
wiirme zuruckgewonnen wird. Wer 
sorgt schlieBlich zuverliissig fur das 
Ein - und Ausschalten der Luftungs
anlage synchron zur Benutzung des 
Wohnraumes? Aufwendige Regelsy
stem durften kaum realisierbar 
sein. 

lch personlich wurde der ~enutzung 
angepaBte Luttung durch Offnen der 
Fenster oder von Luftungsschlitzen 
an dichten Fenstern vorziehen. 

Es gibt aber in liirm- und verkehrs
reichen Wohngebieten noch einen 
wichtigen anderen Gesichtspunkt 
fur den Einbau dichter Fenster mit 
kunstlicher Luftung, niiml ich die mit 
ihnen erreichbare Schalldiimmung. 
Es ist sicher moglich, in schalldichte 
Fenster mit Zwangsliiftung auch Ein
richtungen zur Warmeruckgewin 
nung zu integrieren. 

Grundsiitzlich halte ich von solchen 
integrierten Losungen ohnehin mehr 
als von zentralen Einrichtungen, die 
ein Kanalsystem 'ertorderlich ma
chen . 

Bo-H. Eckhardt: 

Ja, selbstverstiindlich. Eine kontrol
lierte Wohnungsluftung mit Wiirme
ruckgewinnung ist in neugebauten 
Wohnhiiusern die einfa.chste und ef
fektivste Art, Primiirenergie fur Luft
erneuerung zu sparen. 
Der Einbau ist eintach. Das einzige 
Problem besteht darin, die Luftungs
rohre gut unterzubringen. Eine Ver
legung in gegossenen GeschoP..dek
ken zum Beispiel muB mit dem Bau
statiker abgesprochen warden . 
Im Altbau ist eine Nachrustung nur 
bedingt zu empfehlen, da der Einbau 
meist zu viel kostet. 
Wenn eine Entluftung (auch Selbst
zug) aus Kuche, Bad und Toilette 
vorhanden ist, kann diese Fortluft als 
Abwiirmequelle fur eine Brauchwas
ser-Wiirmepumpe mit guter Wirt
schaftl ichkeit eingesetzt werden. 
Sehr interessant iSt die Moglichkeit, 
Luft als Heizmedium zu verwenden. 
Dies ist sogar wahrscheinlich die op
timale Losung f(ir den gut wiirmege
diimmten und dichten Wohnungs
bau, und zwar aus der Sicht der 
Baukosten und der .des Energiever
brauchs - einmal abgesehen von der 
Komfortsteigerung . Die Luftheizung 
kann als Niedertemperatursystem 
ausgelegt werden. 

R. Lautner: 

Voraussetzung fGr Wiirmeruckge
winnung - also Nutzung des Ener
giegefiilles zwischen der aus dem 
Haus abgeflihrten verbrauchten Luft 
und der dem Gebiiude zugetuhrten 
AuBenluft ist eine detinierte LuftfGh
rung, die den Wiirmeaustausch 
durch W iirmeaustauscher ermog
licht. 
Die Bauteile und technischen Vor
aussetzungen fur eine kontroll ierte 
Wohnungsluftung mit Wiirmeruck
gewinnung sind vorhanden - es be
finden sich bereits Anlagen in Be
trieb - nur miissen durch Weiterent
wicklung, ,groBere Standardisierung 
und groBere Serienfertigung diese 
Bauteile preisgunstiger und damit 
wirtschaftlicher warden, um in gro
P..erem Umfang Anwendung zu fin
den. 

K. Rennebeck: 

lnnenraum-Zwangsbe- und -entluf
tung kann nicht der AbschluB der 
ZwangsbelOttung in vollWiirmege
schutzten Wohngebiiuden sein (bei 
denen auch die AuBenwand-Wohn
bereiche vollwiirmegeschutzt 
sind). 
Also ,.ja" zur kontrollierten Woh
nungslilftung fur eine regenerativ 
wirkende Wii rmeruckgewinnung im 
Wohnbereich . 
Die Wiirmeruckgewinnung im 
Wohnbereich muB 
a) die Temperierung des AuBenluft

zustroms durch Entzug aus der 

Raumabluft ermoglichen, im 
Sommer wie im Winter. 

b) die Raumluft- und die AuP..enluft
infiltration soil von dem Aus
tauschmedium des Ruckgewin
nungssystems hygrophil vorteil
haft beeinfluBt werden. 

c) mit einer fur jeden abgeschlosse
nen Raum eingesetzten, kontrol 
lierten Wohnungsluftung sind 
keine zusiitzlichen technischen 
Voraussetzungen und BaumaB
nahmen (Maueroffnungen in 
nicht aufdringlichem MaBe) not
wendig . 

Die Voraussetzungen fur eine kon
trollierte W ohnungsluftung in der 
Wiirmeruckgewinnung betrieben 
wird, sind schon geschaffen . 

R. Siegismund: 

Ja, unbedingtl Abluft aus Kuchen, 
WC und Flur. Zuluft in Wohn- und 
Schlafriiumen. Bei Hotels, Sanato
rien , Krankenhiiusern haben wir die 
Rohre meist in den lnstallations
schiichten neben den Baderiiumen 
gefuhrt. Bei Wohnungsneubauten 
haben wir stets auch Stellen fur un
sere Luftungsrohre gefunden. Bei 
einstockigen Bungalows ist dies 
uberhaupt kein Problem, bei mehr
geschossigen Mehrfamilienhiiusern 
muB das System sorgfiiltig einge
plant warden. Bei Altbauten beste
hen meist Schwierigkeiten, aber bei 
groBeren Sanierungen lassen sich 
auch hier Be- und Entliiftungsanla
gen nachtriiglich einbauen. Alta Ka
mine oder groB dimensionierte ln 
stallationsschiichte, iibereinander
liegende Besenkammern, groBe 
Raumhohen in Mittelfluren bieten 
Moglichkeiten fur nachtriigliche ln
stallationen. Wir haben bereits 1973 
solche Anlagen zur Minderung des 
Luftungswiirmebedarfs geplant, und 
zwar damals tur ein Sanatorium und 
ein Schwesternschulheim. Spiiter 
folgten Gebiiude versch iedenster 
Art auch Verwaltungsgebiiude. Der 
Luftwechsel wurde je nach Raum
nutzung zwischen 0,5 und 1,5fach 
gewiihlt, auf' sorgfiiltige Anordnung 
der Zuluftauslasse ist zu achten, da 
mit die Riiume wirklich gut durch
spult werden. 

L. Trepte: 

Die kontrollierte Wohnungsluftung 
ist dann eine wesentliche Vorausset
zung, wenn Wiirmeruckgewinnung 
in die Konzeption eingeschtossen 
wird . Kontrollierte Wohnungsluftung 
wiederum setzt eine MinirT)ierung 
der Undichtheiten am Gebiiude vor
aus. Deshalb ist z. 8 . in Schweden 
die Gewiihrung von staatlichen Zu
schussen fur die Installation von Luf
tungssystemen mit Wiirmeruckge
winnung von sogenannten Dicht
heitsprufungen des Gebiiudes ab
hiingig ; eine Forderung , die die 
Marktsituation fur solche Anlagen 
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offensichtlich nachhaltig mitbeein
fluBt. Mit starken Steigerungsraten 
w ird dort in den niichsten Jahren 
nicht mehr gerechnet, infolge der 
strengen Dichtheitsforderungen. 
Die technischen Randbedingungen 
fUr eine Energiewirtschaftlichkeit 
bestehen nicht so sehr in weiteren 
Anlagenentwicklungen und 
-verbesserungen, sondern mehr in 
einer geeigneten haus- und bau
technischen Systemintegration, z. B. 
gute lsolierung der Luftkaniile, Dif
fusionssperren, Kondenswasserab
leitung, genaue Regelung usw. 
Hierbei haben sich in der Vergan
genheit immer wieder Schwach
punkte herausgestellt. Vorausset 
zungen fUr die kontrolliene W oh
nungsli.iftung konnen technisch 
ohne weiteres geschaffen wer
den. 

3 
Welche lnvestitionsko
sten - bezogen auf den 
Quadratmeter Wohnfla
che - ergeben sich fur 
kontrollierte Wohnungs
luftung mit Warmeri.ick
gewinnung? 

K. Beck: 

Obertragbare und auf Erfahrungen 
beruhende Zahlenwerte sind mir 
r: icht bekannt. ~-~an kOnnte jedoch 
auch an Warmluftheizungen denken, 
die in der Bundesrepublik aber sel
ten sind . Vergleichsrechnungen er
geben. daB bei Luftheizungen das 
Verteilungsnetz je m2 W ohnflache 
etwa 100 bis 120 DM/m2 teurer ist 
als eine konventionelle statische 
Heizanlage. Die Mehrkosten hiingen 
stark von der Bauform und dem 
Wohnungszuschnitt ab. 

Bo-H. Eckhardt: 

Ein System f i.ir kontroll lerte W oh
nungsli.iftung mit Wiirmeri.ickgewin 
nung mi.iBte fi.ir weniger als DM 
50,- /m 2 Wohnfliiche zu haben 
sein. 
Da" jedoch die lnstallationskosten 
nur sehr bedingt von der Wohnflii 
che, viel mehr aber von der Woh
nung als Nutzeinheit abhiingen, 

·· r. die lnvestitionsko-
sten 'auf eine Wohne1nheit zu bez1e
hcn. Zurn Beispiel : Fi.ir eine kontrol 
lierte Wohnungsli.iftung mit Wii rme
ruckgewinnung (bei einem Luftvolu 
menstrom bis zu 250 m3/h) entste 
hen Baukosten in Hohe von ca. DM 
7000 oder weniger. Darin enthalten 
sind ca . DM 2000, - Montageko
sten . 

R. Lautner: 

Welche lnvestitionskosten, vergli 
chen mit GroBvaters Radiatorenhei
zung - dies kann man so nicht be
antworten! 
Moderne Wohngebiiude mit gerin
gen Transmissionswiirmeverlusten 
lassen sich mit vielen heute noch 
iiblichen statischen Heizsystemen 
nicht mehr rationell betreiben. 
Kurzzeitig auftretende interne Wiir
mequellen durch kurzze itige Anwe
senheit von Personen, Einschalten 
elektrischer Geriite, Sonnenein
strahlung, etc. i.iberheizen den Raum 
viel schneller als dies bisher der Fall 
war. Behagliches W ohnen in neu
zeitl ichen Wohngebiiuden erfordert 
eine dynamische Heizung - - d. h., 
daB die Luft als Wiirmetriiger die 
Spitzen last und die AuBenluftversor
gung i.ibernimmt und die statische 
Heizung nur noch als Grundlast ein 
gesetzt wird. Ein solches Heizungs
system, statische Grundlastheizung, 
Spitzenlast iiber eine Luftheizung 
mit AuBen luftversorgung und War
meriickgewinnung, muB bei hoher 
Stiickzahl und damit verbundener 
Serienfertigung nicht teurer sein als 
ein Niedertemperatur-Heizungssy
stem heutiger Bauart mit Wasser als 
Warmetriiger. 

K. Rennebeck: 

Die lnvestitionskosten sollten auf 
gar keinen Fall i.iber 1,00- 3,00 DM/ 
m2 liegen . · 

R. Siegismund: 

Bei normaler Ausschreibung mit Pla
nung durch ein unabhiingiges lnge
nieurbiiro mit Submission der Ange
bote, Vergabe an eine Heizungs
fl rma ergaben sich bei uns Preiss im 
Jahr 1981 von 30.- OM bis 50,
DM/m2. Hier sind eber auch Angst
zuschlage der lnstallationsfirmen 
enthalten, die meist solche mecha
nischen Be- und Entli.iftungsanlagen 
zum ersten Mal installieren. Konven
t ionelle Ui ftungsfirmen sind nur tell
weise an der Angebotsabgabe inter
essiert. sohon eher erhalten wir An 
gebote von Sanitar- und Heizungs
firmen , die schon bisher Entli.if
tungsanlagen fUr Toiletten auch in
stalliert haben. Die Liiftungsfirmen 
haben diesen Markt nur zum kleinen 
Teil erkannt. Der Preis laBt sich kunf
tig meiner Meinung nach um 30-50% 
absenken. 

Die lnvestitionskosten fi.ir Li.iftungs
anlagen mit Warmeriickgewinnung 
liegen fUr Appartements und fi.i r 
kleinere Einfamilienhauser in der 
Grol!enordnung von etwa 4000,--'
DM. Als Einsparung an Betriebsko
sten warden bei derteitigen Energia-
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preisen fur solche An lage gelegent
lich Betriige zwischen 200 und 300 
OM p. a. genannt. Wie grol! die 
Energieeinsparungen durchschnitt
lich sind. liiBt slch jedoch vorliiufig 
nicht genau sagen . Dazu wiiran breit 
angelegte Untersuchungen erforder
lich. 

4 
Liegen Erfahrungen und 
Werte (Betriebskosten
einsparungen, etc.) i.iber 
solche Anlagen vor? 

K. Beck: 

Langzeituntersuchungen und zuver
lassige Vergleichszahlen sind mir 
leider nicht bekannt. lch bin aber 
i.iberzeugt, daB durch ungeschickte 
Betriebsweise technisch mogliche 
Energieeinsparungen auch bei War
meriickgewinnung wieder aufgeho
ben werden konnen. In liirmbelaste
ten Wohngebieten erbringen schall
dichte Liiftungsfenster aber eine 
Komfortverbesserung, die auch 
ohne Energieeinsparung einen ge
wissen Geldaufwand rechtfertigt. lhr 
Fragenkomplex richtet sich jedoch 
nicht danach, sondern nach der 
Energieeinsparung, die sachlich si
cher moglich ist, i.iber deren Wirt
schaftlichkeit allgemeingiiltige Aus
sagen aber kaum moglich sind. 

Be ,4. Eckhardt: 

Untersuchungen in Finnland bei 
\11/ohnungs!nhebern von Siedlungs
Kleinhausern haben eine weitge
hende Zufriedenheit mit der Lufthei
zung ergeben. 
De1 Wert der Wohnungsli.iftung els 
Heizolsparer wird je nach geforder
ter W irtschattlichkeit unterschied
lich hoch angesetzt. Die Luftqualitiit 
wird praktisch von alien Anwendern 
gelobt. Wer eine optimale Sto!Slut
tung 1·n einem dichten Haus tiittgt, 
lebt am sparsemsten. Aber wer tut 
das schon? Untersuchungen zeigen 
eine groBe Streuung der Luftwech
selzahl fi.ir die Fensterli.iftung. Wann 
das Haus undicht ist, erreicht die 
Wohnungsli.iftung verstiindlicher
weise kein errechnetes Sparziel. Im 
energieoptimierten Haus, ob groB 
oder klein, sollte die Wohnungsli.if
tung mit Warmeriickgewinnung, be-
s 
zung. selbstverstiindlich sein. 
Unerwiihnt 'blieben bislang die in 
jiingster Zeit gewonnenen Erfahrun
gen mit Fe-uchteschaden auJgrund 
ungeougender Li.iftung (aus Spar
samkeit) in modernen Hiiusern so
wie das Problem mit radioaktivem 
Radongas aus Baumaterial und Erd-
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reich . In diesen Fallen bietet die 
Wohnungsliiftung einen entschei
denden Ausweg. 

R. Lautner: 

Mehrjiihrige Betriebserfahrungen 
von Anlagen, die aus Einzelkompo
nenten erstellt worden sind, liegen 
vor - neben kleineren Miingeln, die 
technisch beherrschbar sind, hat 
sich gezeigt, daB der Anteil des Liif
tungswiirmebedarfs um 2/3 verringert 
werden kann. 

K Rennebeck: 

Betriebserfahrungen mit Wiirme
riickgewinnungssystemen im Ver
gleich zu nicht vollwiirmegeschiitz
ten Hiiusern liegen von der Betriebs
kosteneinsparung her gesehen nicht 
vor. 
Es liegen jedoch Betriebserfahrun
gen mit vollwiirmegeschiitzten Hiiu
sern vor, deren hygienische Raum
luftbedingungen durch den Vollwiir
meschutz sehr nachteilig beeinfluBt 
wurden; denn der Vollwiirmeschutz 
brachte nicht nur Energieeinsparun
gen, sondern signifikant hygienisch 
bedenkliche Raumluftbed ingungen, 
die zur Folge haben, daB eine Fen
steroffnung unbedingt notwendig 
wurde. Nur eine .,Fensteroffnungs
liiftung" bringt Schallprobleme und 
eliminiert die Energieeinsparungs
maBnahmen. 
Ein Regenerativwiirmeriickgewin
nungssystem schaltet Akustikpro
bleme aus und gleichzeitig einen un
kontrollierten Energieverlust. 

R. Siegismund: 

Uns liegen trotz mehrerer Anlagen 
nur wenige Erfahrungswerte zu den 
Betriebskosteneinsparungen vor. 
Die mechanische Be- und Entliif
tungsanlage mit Wiirmeriickgewinn 
ist allerdings meist auch mit weite
ren EnergiesparmaBnahmen verbun
den . Bei zwei Sanatorien gleicher 
G~oBe und Ausstattung hatten wir 
insgesamt Einsparungen von 60% er
idelt durch dichtere Fenster, (gegen
iiber normalen Fensterrahmen), 
Thermoplus 1 A - Glas (gegeni.iber 
lsolierglas). 100 mm Warrnedam
mung (gegeniiber Hohlblockstei 
nen), mechanische Be- und Entli.if~ 
tung mit Wiirmeriickgewinn (ge_gen
iiber nati.irlichen Entliiftungsschiich
ten) und Elekfrowiirmepumpe fii r 
40% der Heizlast mit Gasheizkesseln, 
mit FuBbodenheizung 45/~0 ° C (ge
geniiber Heizkesseln mit Olbrenner 
und Radiatoren 90/70°C ohne Ther
mostatventile) . 
Bei anderen Gebiiuden fehlen die 
iihnlichen Pendantgebiiude, ferne r 
fehlen die Mittel fiir MeBprogram
me. Sonst ige praktische Erfahrun
gen sind gut. Anfiinglich hatten wir 
Geriiuschprobleme, die wir bei be-
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sonders nah an der Zentrale gelege
nen Riiumen durch Telefonieschall
diimpfer gelost haben, wobei auch 
liirmerfi.illte Riiume gegeniiber an
deren durch zusiitzl iche Telefonie
schalldiimpfer geschiitzt werden 
sollten. Zu beriicksichtigen ist, daB 
schon normale Tellerventile und 
Luttausliisse zum Raum hin eine 
Schalldiimmung bieten. Lob gibt es 
iiber die reine Luft in den Riiumen 
und daB von einer abendlichen Party 
mit Rauchern am anderen Tag nichts 
mehr zu riechen ist . 
Bei den heutigen Preisen ergeben 
dynamische Wirtschaftlichkeitsko
stenberechnungen mit einer Zinslast 
von 10%. Energiekostensteigerungen 
von ebenfalls 10%, Wartungskosten 
von 2,5% und Steigerung der lnvesti· 
tio.nskosten und Wartungskosten um 
5%, daB mechanische Be- und Ent
liiftun,gsanlagen mit Wiirmeruckge
winn leider nur geringfi.igige wirt 
schaftliche Vorteile bieten. Hlnzu
rechnen sollte man deshalb unbe
dingt den Komfort, d. h. die besse
ren Luftverhiiltnisse, die geboten 
werden. Hinzurechnen sollte man 
auch den geringeren Staubanfall in 
den Riiumen, da durch die geoffne
ten Fenster auch Staub in die Riiume 
gelangt insbesondere dann, wenn 
mechanische Entliiftungsanlagen in 
den innenliegenden Biidern und Toi
letten Jnstalliert sind . 
Zu · beri.icksichtigen ist dabei aller
dings, daB wir bei einigen der Ge
biiude teuere Feuerschutzklappen 
aus Sicherheitsgriinden zusiitzlich 
vorgesehen haben. die die Kosten 
der Be- und Entluftungsanlagen be-

lastet haben. Wenn · diese Teile in 
groBeren Stlickzahlen hergestellt 
werden. bin ich zuversichtlich , daB 
dann eine Wirtschaftlichkeit schon 
im relativ kurzen Zeitraum, d. h. un
ter 10 Jahren, tur ein Wohngebaude 
ist dies ein kurzer Zeitraum, gegeben 
ist. Mechanische Be- und EntlUf
tungsan lagen mit Wiirmeruckge
winn sollten grundsii tzlich getordert 
warden und sollten besser in der 6f
fentlichkeit, bei den Behorden usw. 
bekannt gemacht warden . 
Ergiinzen mochte ich noch, daB bei 
den iiblichen .,Wirtschaftlichkeits
berechnungen", bei denen 'die rei
nen Geriitekosten eventuell noch mit 
dem Rohrsystem und den Liiftungs
gittern nur die Energieeinsparu_ngen 
gegenubergestellt warden. o'tt eine 
Amortisation schon in sehr kurzer 
Zeit gegeben ist, insbesondere dann, 
wenn der an und fiir sich unbe
kannte natiirliche Luftwechsel in den 
Riiumen sehr hoch angesetzt wird. 

L. Trepte: 

In der Bundesrepublik Deutschland 
sind bisher groBenordnungsmiiBig 
etwa 1000 solcher Anlagen instal
liert. Sehr viel groBer ist deren Ver
breitung in Skandinavien, dort liegen 
auch umfangreiche Betriebserfah
rungen vor. In etwa 17000 der 1980 
in Sctlweden errichteten Einfami
lienhiiuser wurden Liiftungsanlagen 
mit Wiirmeriickgewinnung einge
baut. Die gewonnenen Erfahrungen 
werden als durchweg gut bezeich
net. 

Nachstes Diskussionsthema 
1st die ORC-Technik ein Betatigungsfeld fur 
Kalteingenieure? 
In jungster Zeit wird zunehmend der Einsatz von sog. ORC-Anlagen zur Ab
wiirmeverwertung erwogen. Dabei wird der aus der Kraftwerkstechn ik be
kannte Clausius -Rankine -ProzeB als ArbeitsprozeB herangezogen. Als Ar
beitsmittel kommt aus verschiedenen Grunden Wasser nicht mehr in Frage. 
Man bedient sich vielm.ehr eines Stotfes, der im jeweiligen Arbeitsbereich 
eine groBere Dichte hat. Hierbei kommen vor allem organische Substanzen. 
z. B. Kiiltemittel in Frage. 
Die in Rankine Prozessen gewonnene Antriebsenergie kann entweder iiber 
einen Generator in Strom umgewandelt oder direkt zum Antrieb von Maschi
nen, so z. B. auch Kiiltemittelverdichter, verwendet werden. Das derzeit ab
sehbare Einsatzspektrum von ORC-Anlagen reicht von der Nutzung von So
larenergie und geothermischer Energie bis zur Abwarmeverwertung in Pro
duktionsprozessen, z. B. Brauereien, Stahlwerken oder zur Nutzung der Rest
exergie der Abgase von Verbrennungsmotoren. 

Fragen 
1. Was unterscheidet die ORC-Technologie von der KAltetechnik? 
2. Welche zusAtzlichen Probleme kommen auf den Kilteingenieur 

zu? 
3. Wire die ORC-Technologie bei Kraftwerksingenieuren besser 

aufgehoben? 
4. Welche Gemeinsamkeiten haben ORC-Technik und Kiltetech-

nik? ' 

Diskutieren Sie mit! 
Einsendeschlull fur LeserbeitrAge: 10. Marz 1982. 
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Fachwissen Heizungstechnik 
Bernd GIOck 

Strahlungsheizung e 
Theorie und Praxis 

ca. 528 Seiten, Abbildungen 
ca. DM 118,- ISBN 3-7880-7157-7 
Erscheint FrOhjahr 

Berrd GU:)< 

I Strohlungsheizung 
Theorie und Praxis 

Grundlagen der WllrmeObertra
gung. warmeabgabe von Massiv
platten mil eingelegten Rohrregi
stern. warmeabgabe von Lamellen
elementen und Strahlplatten. Wllr
meabgabe von lnfrarotstrahlern. 
Einstrahlzahlen. Wllrmephysiotogie 
in strahlungsbeheizten Raumen. 
Warmebedarf und Anordnung der 
Heizflachen. Aufbau und Fertigung 
von Heizetementen. Regelungsver
halten. Systemgestaltung. Speziel
te Stralilungsheizungen. Komplex
beispiete. 

D. R. Goettling/F. H. Kuppler 

Heizkostenverteilung 
Technische Grundlagen und prakti
sche Anwcndung 

1981, 114 Seiten, Abbildungen 
OM 25,- ISSN 3-7880-7152-4 
Reihe KWK-Aktuell 43 

Physikalische Grundtagen. C-Wert 
MellgrOBe zur Kennzelchnung der 
Kombination von Hcizkostenvertei 
ler und HeizkOrper. Verdunstungs
charakteristik. Korrekturwerte. Eln
heitsskale-f>roduktskate. Wahl des 
Befestigungsortes von Heizkosten
verteilern am HeizkOrper. Betesti
gung der HKV am HeizkOrper. Elek
tronische He1zkostenverteiler. Able
se- und Abrechnungsvorgang. Falle 
aus def Praxis. Gesetze, Verordnun
gen und Gerichtsurteile. 

Oletrich Schlapmann e 
Pfanung von Warmwas
ser-FuBbodenheizungen 
ca. 120 Seiten, Abbildungen 
ca. DM 30,- ISBN'3-7880-7171--0 
Reihe KWK-Aktuell 49 
Erscheint Herbst 

Verlegearten van FuBb.odenheizun
gen. Aufbau von FuBbodenheizun
gen. Materialtragen, insbesondere 
Werle Ober Rohre. FuBbodenober
belllge. Austegung und Berech
nungvon FuBbodenheizungen. Not
wendige WllrmedllmmaBnahmen. 
Regelung. Beispielrech nungen. 

Heinz Bach/Sieg mar Hesslinger 

Warmwasser
FuBbodenheizung 
3. Auflage 1981, 110 Seiten, zahlr. 
Abbildungen 
DM 35,- ISBN 3-7680-7139-7 
Reihe KWK-Aktuel/ 34 

Beschreibung der Systeme. Wllr
meObertragung. Wirkung der FuB
bodenheizung auf c1ie Warmeabga
be einer Person im Raum. Regelung. 
Anlagen mil Ww.-FuBbodenhei
zung. 

»Den beiden Autoren ist es ge/un
gen, einen umfassenden Band zu 
schaffen, der die Techno/ogie und 
den heutigen Stand der Anwendung 
sowie Berechnungsgrundlagen die
ses Heizsystems wiedergibt.« 
1emperarur-Technik 

Gabriella Homonnay 

Fernheizungen 
1977, 230 Seiten, Abbildungen 
DM 72,- ISBN 3-7880-7088-9 
Reihe KWK-Aktuell 16 

warmeerzeugung/ -transport/-ver
braucher. Regeln und Messen. Die 
Fernheizung als System. 
»Das Buch ist eine ausgezeichnete 
EinfOhrung in die Probleme derFem
heizung, es ist klar und informativge
schrleben, N 

01- und Gasfeuerung 

'" .. dieses Buch, das sowoh/ dem 
Studierenden wie dem Praktikereine 
umfassende Darstellung de.s Gebie
tes 'Fernheizungen' gibt und daher 
a/s lnformationsquel/e sehr emptoh· 
ten werden kann." 
Prof. Dr. Laakso, HLH 

Karl Hein 

Blockheizkraftwerke I 
Dezentrale Warme-Kraft-Kopplung 
2. Auftage 1960, 85 Seiten 
DM 23,- ISBN 3-7880-7149-4 
Reihe KWK-Aktuelf 41 

Beschreibung des Systems von 
BHKW, Primllrenergiebasis. Ener
giebilanz. Vergleich mil anderen 
Heizsystemen. Praktische Austoh
rungen und Beschrelbungen beste
hender Anlagen. Wirtschaftlichkeit 
und Betriebserfahrungen. 

KWH AktueH lliltc Winna ICHma . .. _ 
llockhellkraftwerke --

Hermann Drexler 

Blockheizkraftwerke II 
Planung und Bau 
1981, 128 Seiten, Abbildungen, 
DM 39,- ISBN 3-7880-7164-8 
Reihe KWK-Aktue/144 

Einsatzbereiche und Betreiber. 
Warmebedarfsermittlung. Wirt
schaftlichkeitsberechnungen. Bau
iicher Teii - Pic:..-1ung. Schorfisteiii, 
Abgasbehandlung. Speicher. Spit
zenkessel. Helzungswasser. Elektri
scher Tei! - Planung. Regelung und 
Steuerung. Wartung. Ausschrei
bung. BaudurchlOhrung. lnbetrieb
nahme. 

"Das Werk wlrd dem sich mit der Pla
nung so/cher Systeme BeschlJ.ftig
ten eine GroBzahl unmittelbar ver
wendbarer Angaben vermitteln; es 
vermag aber auch in manch offentli
cher Amtsstelle sowie im Fachschu
lunterrlcht wertvolle Hllfe lelsten." 
Elektrizitatsverwertung 

"Die Erfahrungen und Erkenntnisse, 
die beim Bau und Betrieb der sechs 
Heidenheimer BHKW gewonnen 
wurden, sol/en in diesem Buch an ln
teressenten, Projektanten und kiinf
tige Betreiber weitergegeben wer
den." 
Schweizer Baub/att 
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Es gibt viele 
einleuchtende 
Grunde fUr die 
Wahl des 
Danfoss
Regelsystems 
Typ CPR+ NRD 
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Aufrechterhaltung eines passenden Druckes 
im luftgekuhlten VerflUssiger und im Sammler 
Storungsfreier Betrieb der Kalteanlage selbst 
bei niedrigen Umgebungstemperaturen und 
reduzierter Belastung. 

Aufrechterhaltung eines angemessenen hohen 
Druckes in einem in Verbindung mit der Hoch
druckselte der Kalteanlage montlerten W§rme
ruckgewinnungsverflussiger 
Optimale Ausnutzung der Abwarme der Kalte
anlage. 

Verwendbar fur Anlagenlelstungen bis zu 
60 kW (50.000 kcal) 
Mit nur sechs CPR-Reglergrossen und einem 
NRD wird dieser Leistungsbereich abgedeckt. 

Einf ache Einstellung des Regel systems 
Selbstschliessender am CPR-Regler montierter 
Manometeranschluss. 
Von der Werkseinstellung ausgehend kann am 
CPR-Regier jede beliebige Einsteiiung vor
genommen werden. 
Keine Einstellung des NRD-Sammlerdruck
reglers. 

Qualitit lohnt sich. 

Fur Warmeriickgewinnung und Winterstart
regelung: CPR und NRD. 

Weitere Auskunfte erhalten Sie bei lhrer 
Danfoss-Vertretung 

Danfoss-Produkte werden zahl
reichen Einzelprufungen - z.B. Lebens
dauertests und Erprobungen unter 
verschiedenen Umweltbedingungen -
unterworfen. Derartige Tests werden 
praxisnah an bestehenden Anlagen in 
a11er Wel t und nicht nur an speziell ent
wickelten Versuchsanlagen durch
gefuhrt. Dies allein geniigt jedoch 
nicht, die Funktionsfahigkeit des einzel
nen Gerates sicherzustellen. 

Unsere Qualitiitskontrolle 
erstreckt sich deshalb auch auf die 
Priifung des Zusammenwirkens 
der einzelnen Produkte mit den 
ubrigen Anlagenkomponenten. 

Seit annahernd 50 Jahren ist 
~ _ ·- £ _ __ Tr~ 1 .... _ _ ,, _ _ __ ,, ~ 1 • ~ • rr r .. 
ua111u~~-1\..aueauLuu1auK e1n .negnrr rur 
kontrolliertc Qualitat und grosse Zuver
lassigkeit. Hinter den Produkten steht 
ein autorisiertes. weltweites Servicenetz. 
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Naturliche und/oder mechanische Luftung 

In den meisten Burogebiiuden, vor al/em in Gebiiuden, in denen Einzel- und Gruppenriiume vorgesehen sind, kann mit Hi/fe der Fen
sterluftung der Luftersatz kontinuierlich zu jeder beliebigen Nutzungszeit nicht sichergestellt werden. 
Weiterhin isl bekannt, dajJ im Fal/e von Heizkorpern und Fensterliiftung einerseits die Luftungswiirme nicht zuruckgewonnen werden 
kann, andererseits konnen ungewollte Wiirmeverluste zustandekommen in dem Fall, wenn das Fenster bei winterlichen Au]Jentempera
turen geoffnet wird. Die thermostatischen Ventile geben dann Wiirme frei, wenn die Umgebungstemperatur kiilter wird. 
Der Beitrag weist nach, dajJ die Beheizung eines Gebiiudes au/ dem Luftweg (z. B. Fensterblasanlage) energiesparender - zumindest 
nicht energieaufwendiger - gelost werden kann als durch die konventione/le Losung durch statische Beheizung und Fensterluftung. 
Die Investitionskosten fur eine mechanische Lu/tung /iegen hoher als die gleichen Kosten fur eine heiztechnische An/age. Demgegen
iiber stehen jedoch reichliche Qua/itiitsvortei/e der mechanischen Lu/tung. 

Natural and/or mechanical ventilation 

In most office buildings, mainly in those buildings in which single and group appartments are provided, the continuous renewal of air 
can not be guaranteed by means of ventilation through the windows during any optional rime. 
Further more it is known that in instances of radiators and window ventilation on the one hand the ventilating hear can not be recove
red, and on the other undesired heat losses will occur, when the window is opened during wintry external temperatures. The thermosta
tic valves will then release heat, as the surrounding temperatures becomes cooler. 
The paper proves, that the heating of a building by air (e.g. air blast installation at the window) can be executed as a greater energy 
saver-at least not as a greater energy consumer- than the conventional solution through static heating and window ventilation. 
The investment costs for a mechanical ventilation plant are higher than the same costs for a heating plant. On the other hand, how
ever, ample quality advantages are gained by mechanical ventilating. 

Ventilation naturelle et/ou mecanique 

Dans la plupart des btitiments a usage de bureaux, en parculier dans /es btitiments dans lesquels on a prevu des pieces isolees et grou
pees, le renouvellement d'air ne peut pas etre assure continuel/ement par /'ouverture des fenetres et an 'importe quel moment. II est bi en 
connu, de plus, que dans le cas de radiateurs de chauffage et d'aeration par /es Jene/res, d'un cote la cha/eur evacuee ne pourra pas 
etre recuperee, de /'autre, des pertes de chaleur invo/ontaires pourront se produire dans le cas ou /afenetre est ouverte sur des tempera
tures exterieures hivernales. Les robinets thermostatiques liberent la chaleur, lorsque la temperature ambiante devient plus froide . 
L'expose demontre, que le chauffage d'un bdtiment par /'intermediaire de /'air (rideau soujjlant, p. ex.), peut etre resolu defa9on plus 
economique - tout au moins, pas plus cher en energie - que par /es solutions conventionnelles du chauffage statique et de /'aeration na
ture/le par /es fenetres. Les COil iS d'investissement d'une ventilation mecanique son I plus eleves que /es memes COil iS pour une installa
tion de chauffage. D'un autre cote. nous avons /es nombreux avantages qua/itatifs de la ventilation mecanique. 

Die Lufterneuerung isl in den Raumen in den Menschen leben 
erforderlich, wegen dem Ersatz der Atemluft und wegen dem 
Abtransport der Schadstoffe (Geriiche). 

Davon ausgehend, dall die C0 2-Belastung der Aullenluft einen 
Wert von ca. 0,03 Volumen % erreicht hat und die C02-Bela
stung in den Nutzrllumen den Grenzwert von 0, I Volumen % 
(Pettenkoferwert) nicht iiberschreiten soil, ergibt sich eine Per
sonenluftrate von ca. 20 m'lh, P. Diese Luftrate wird in den 
einschlagigen Richtlinien (Arbeitsstatte Richtlinie, DIN 1946) 
empfohlen. 
Im Falle der Raucherlaubnis wird der doppelte Luftdurchsatz 
als Zufiihrung von reiner Aullenluft vorgeschlagen. 
Die Mindestluftrate soil auf natiirlichem oder mechanischem 
Weg zu den Personen gefiihrt werden. 

In der Arbeitsstattenrichtlinie sind die genauen Liiftungsoff
nungsgrollen, sowie die max. Raumtiefen angegeben, damit 
man die Zufiihrung der Aullenluft im Falle der natiirlichen 
Liiftung zu bestimmten Raumtiefen sicherstellen kann. Die 
Durchliiftung isl in dieser Art bis zu einer Raumtiefe von ca. 7 
m - von der Aullenfassade nach innen gemessen - moglich. Bei 
grolleren Raumtiefen mull die mechanische Liiftung eingesetzt 
werden, damit die Luftver- und -entsorgung sichergestellt wer
den kann. 
Bei der natiirlichen Liiftung soil bedacht werden, dall die 
Treibkraft der Liiftung der Thermik- oder der Dynamik (Tem
peraturdifferenz und/oder Winddruck) ist. Die Thermische 
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Wirkung dominiert bei recht niedrigen Aullentemperaturen mit 
im Verhaltnis geringerer Stundenhaufigkeit des Betriebsjah
res. 
In den meisten Fallen ist man auf die Windkrafte angewiesen. 
Die Windhaufigkeit in Prozenten und nach Himmelsrichtun
gen und die haufigsten Windgeschwindigkeiten im Essener 
Raum zeigt das Bild 1. Es ist fostzuhalten, dall eine absolute 
Windstille nur in sehr wenigen Stunden im Jahr vorkommt. 
Um die Durchliiftung im Falle der dynamischen, bzw. natiirli
chen Liiftung sicherzustellen, miissen bestimmte Lufteinlalloff
nungen an der Fassade vorgesehcn werden. Hierzu konnen 
Fensterfugen, permanente Liiftungsoffnungen mil oder ohne 
Verstellbarkeit, sowie das Offnen der Fensterniigel gezahlt 
werden. 
Die Fugenliiftung ist seit einigen Jahren - seitdem wir dichtere 
Fenster verlangen - deutlich geringer geworden, so dall die Fu
genlOflung der Durchlfiflung eines Raumes nicht ausreicht. Je 
Jaufende Meter Fugenlll nge isl heute ein Wert von 0,6 m 3 / h, m 
Pa 213 emfpohlen, vor einigen Jahren waren demgegeniiber nor
male Fugendurchlassigkeitswerte 2-5 m 3/h m Pa 213

• 

Oft werden Lilftungsschlitze vorgesehen, um nach Moglichkeit 
noch verstellbare Querschnitte zu bekommen, um die Luftzu-

• Dr.-lng. Tibor Ritk6czy ist Mitglied der Geschiittsleitung und 
technischer Leiter der Brandi lngenieure GmbH? Koln/Fre
chen-Marsdorf. - Manuskript eingereicht im Oktober 1981. 
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stromung bei unterschiedlicher Windgeschwindigkeit regeln zu 
konnen. 
Zur Stof31uftung dient das offenbare t<enster. Uie t<ensteroll'
nung betlitigt man je nach Bedarf. Bei geoffnetem Fenster 
kann ein groBer Volumenstrom von au Ben in den Raum zustro
men. 
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Eine stetige Zu- und Abstromung der Luft innerhalb eines Ge
bliudes ist bei anstehendem Winddruck nur dann gewlihrlei
stet, wenn das Gebiiude wie ein Wohnhaus als Einzelbau al
leine steht, damit der Wind den Bau aus jeder Seite erreichen 
kann, und eine Lufttransparentheit innerhalb des Gebliudes 
vorhanden ist. Siehe hierzu das Bild Nr. 3. 

D Geschwindigk eit. 

W]H.:iufi gkeit 

O I 1 1 o I Io I 1 o 1 r • 1 1 • 1 " 1 1 1 o 1 1 • 1 v 1 1 1 o 1 1 • 1 1 o 1 ' " • IC • • • • • • " 1 • • 
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I 
w 

WSW SW SSW s 
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s 
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I 
0 
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~ 
Bild 1 Windverhiiltnisse 

Der erreichbare Aut3enluftvolumenstrom bei einem 2-achsigen 
Bii roraum mit einer Achsbreite von 1,2 m im Fallc der Fugen
durchH!ssigkeit und der Stol3liiftung zeigt das Bild 2. 
Die Bedingung dieser Art von Liiftung isl, daB die Luft aus 
dem Raum von der Windrichtung aus gesehen, auf der Lee
Steite abstromen kann. Dies hat man auch bei der Konstruk
tion des Diagrammes auf dem Bild 2 vorausgcsctzt. 

, .. t m>/h Je 2 Achsen 

s1.au.11..-. 

I ---r---------------
" + ---r-
JO 

H1ndges.,hwi.nd1glce1 t [mis) 

Bild 2 

Man mochte auf den lrrtum hinweisen, daB diese o. g. Bedin
gungen im Falle der natii rl ichen Lii ft ung in einem Biiroge
bliude mit Sicherheit nicht zu erfiillen sind. Die meisten Biiro
gebliude werden nicht von jeder Seite durch den Wind erfaf3t, 
die Lufttransparentheit besteht deswegen nicht, weil die Ein
zel- oder Gruppenraume in den meisten Fallen schalldichte 
Tiirtm zu den Fluren erhalten. 

In solchem Fall tritt die Abstromung der Luft auf der Lee-Seitc 
nil'ht wu ns!'hgemaf3 ein und der Luftdurchsatz reduziert sich 
mit zunehmender Dichtigkeit auf der lnnenseite des Raumab
schlusses. 
Wenn ah~r 1111ch rli"' ausr"'i~hende Abstromung der Luft auf 
der I .ee-Seite sichergestellt werden kann, muB man davon aus
gehen, daf3 die Rliume, die sich im Falle cler natiirlichen Liif
tung auf der Lee-seitigen Fassade befinden, nur verbrauchte 
sekundan: Liiftung erhalten. 

Als allgemein bekannte Nachteile der natiirlichen Liiftung tre
ten die Gerliuschprobleme, der Staubtransport von auf3en nach 
innen und die thermischen Probleme auf (starke Zu11:erschei-
nungenj . 

Neben dieser Sekundarerscheinungen laBt sich in den meisten 
Biirogebliuden leicht nachweisen, daB die natiirliche Liiftung 
die erforderliche Lufterneuerung wegen der fehlenden Abstro
mung der Luft und wegen der Anderung der Windrichtungen 
nicht sicherstellen kann. In solchem Fall steigt der C02-Gehalt 
allmlihlich iiber 0, I Volumen % an und es werden sich immer 
mehr Beschwerden seitens der Belegschaft hliufen, vor allem 
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Obelkeit und Kopfschmerzen. Wegen der v. g. Eigenschaften 
des Bilrogebaudes gegenilber einem Wohnhaus darf keine Par
allele hinsichtlich der nattirlichen Luftung angestellt werden. 

Bei einem Gebaudegrundril3 mit lnnenhof z. B. laBt sich fest
halten, daf3 die am Innenhof angrenzenden Raume im Falle 
der nattirlichen Lilftung fast nie durch reine AuBenluft durch
striimt werden kiinnen. Diese Raume erhalten ilberwiegend ab
striimende sekundare Luft, die einmal die an der AuBenfas
sade liegenden Raume durchstriimt hat. 

Das folgende BeispieI zeigt, die Wirkung der natOrlichen Lilf
tung in einem 2-Achsen-Raum. 
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Fugenliiftung: Die erreichbare Fugenliiftung bringt bei den 
haufigsten und stiirksten Windgeschwindigkeiten je 2 Achsen 
bei 0,4 m 2 Fensteriiffnung und bei einer Tiirfugendurchliissig
keit von 6 m 3 / h, m Pa213 

Raumtiefe in m 
Luftwechsel in h- 1 

max.: 17 m 3 /h 
mittlere: 8 m 3/h 

4 
LW 
1,26 
0,59 

7 
LW 
0,72 
0,34 

Dauer 
22% 
20% 

StoBliiftung: Im Falle des Fenster6ffnens 0,4 m 2 Flache je 2 
Achsraum striimt ein Volumenstrom : 

max.: 120 m3 /h 
mittlere: 60 m 3 /h 

durch die Raume. 

LW 
8,8 
4,4 

LW 
5,0 
2,5 

Dauer 
22% 
20% 

Die erforderliche StoBlilftungshaufigkeit im Falle der max. 
Windstarke zeigt das Bild 4. 
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Das Bild 4 deutet an, daB die Durchliiftung mil 40 m 3 /h filr 
diesen Raum dann gewahrleistet ist, wenn die Fenster binnen 
einer Stunde insgesamt 14 Minuten lang offen gehalten werden 
und gleichzeitig die Fassade durch den Wind direkt angeblasen 
wird. Dies passiert ca. 22% der gesamten Aufenthaltszeit. In 
der ilbrigen Zeit muf3 man damit rechnen, daB auch beim Off
nen des Fensters keine ausreichende AuBenluft in den Raum 
gefiihrt werden kann. 
Nach diesen Beispielen laBt sich festhalten, daB die erforderli
che AuBenluftzufuhr im Falle der natiirlichen Liiftung zu jeder 
Aufenthaltszeit in einem Biirogebaude nicht kontinuierlich 
und ausreichend gesichert werden kann . 
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Ein zusatzlicher Nachteil der nattirlichen Luftfilhrung in einem 
Biirogebaude ist, daB die Speicherwarme innerhalb des Gebau
des in der Sommerzeit nicht abtransportiert werden kann. ln
folge dieses Problems steigt die Raumlufttemperatur Tag fiir 
Tag innerhalb des Gebaudes an. 
Im Falle einer Zwangs- oder mechanischen Liiftung besteht 
namlich die M6glichkeit des Abtansports der am Tage gespei
cherten Warme mit der kalteren AuBenluft, die man auch in 
den Sommernachten zur Verfiigung hat, wenn man in den 
Sommernachten die Liiftungsanlage einschaltet. 
Man kann erfahrungsgemaB damit rechnen, daB ein Hoch
schaukeln der Raumlufttemperaturen nach einigen hinterein
ander folgenden heiBen Sommertagen im Falle der Entspeiche
rung nicht zustande kommt. Falls also die mechanische Entliif
tung nicht vorgesehen ist, muB man mit Spitzentemperaturen 
innerhalb des Gebaudes von 4-5 °C h6her rechnen, als das 
Temperaturniveau in Gebauden mit der Miiglichkeit der Ent
speicherung der angestauten Warme. 
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Die Vorteile der mechanischen Liiftung gegeniiber der natiirli
chen Liiftung sind: 
- Kontinuierliche Luftzufuhr 
- Erwiirmung der Luft in der Winterzeit 
- Riickgewinnung der Liiftungswiirme 
- Reinigung der Luft 
- Entspeicherungsmoglichkeit des Gebiiudes 
- Im Falle einer Fensterblasanlage keine wasserfiihrenden 

Rohre und Geriite wie Ventile und Heizkorper in dem Auf
enthaltsbereich des Gebliudes. 

Energietechnische Betrachtung der natiirlichen und mechani
schen Liiftung. 
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Naturliche Luftung : 
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Im Falle der Fugen- bzw. Fensterliiftung wird bei Aus)egung 
der statischen Heizung der Liiftungswiirmebedarf beriicksich
tigt und man stellt Wiirmeenergien sicher, damit die AuBenluft 
die ins Gebiiude gelangt, zu jder Zeit auf die Raumtemperatur 
erwiirmt werden kann. Diese erwiirmte Luft verliiBt das Ge
biiude unkontrolliert <lurch die Lee-Seite, Treppenhiiuser, Auf
zugsschiichte, Eingangshallen usw. 

Mechanische Lu/tung: 

Teil 6 
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Im Falle der mechanischen Liiftung wird die Zuluft aufberei
tet, ins Gebiiude gefiihrt und dort entsprechend des Bedarfes 
verteilt und die Abluft wird ebenso mit Hilfe von Sammel-Ka
nalnetz und Ventilator erfaBt. So besteht die Moglichkeit, die 
Fortluftwiirme aus dem Abluftstrom mit Hilfe von Energie
riickgewinnung herauszuziehen und zur Erwiirmung der Au
Benluft zur Verfiigung zu stellen. Je nach der Art der Energie
riickgewinnung liiBt sich ein Grollteil des Liiftungswiirmebe
darfes erfassen und wiederverwenden. 

Es wurde eine Vergleichsberechnung zu einem Raumabschnitt 
zu den folgenden Annahmen erstellt (siehe Schnitt-Zeichnung 
des Bildes 5). 

Vorausgesetzt wurde ein Biirobetrieb mit der Betriebszeit: 

252 d / a 
11 h/ d 

2772 h / a 

- Raumluftkonditionen : 

Tag 
Winter: tR = +22 °C 

<p < 30% 

Sommer : t" > t,._ 
<p > 60% 

- Luftwechsel: 

Am Tag 1,5 h - 1 

Nachts 0,3 h - 1 

Nacht 
+ l2 °C 
<30% 

wie am 
Tag 

tR = Raumlufttemperatur 
t,., = AuBenlufttemperatur 

Bei der Heizung mil Fenster- und Fugen/Uftung wird angenom
men, daB die Fenster nur in der Kern-Arbeitszeit geoffnet wer
den; daher wurde vorausgesetzt, daB die Liiftung zwischen 
8.00 uncl 17.00 Uhr (Wglich 9 Stunden) in Anspruch genommen 
wiid. 

Bei der Fensterblasanlage wurde die Betriebszeit zwischen 7.00 
und 18.00 Uhr (tiiglich 11 Stunden) festgelegt. 

- Jahresbetriebsstunden: 

Tag: 2772 h/a 
Nacht und 
Wochenende: 5988 h/a Gesamtstunden . 

Die Ges~mtstunden sind iiber : 

t,., + I0 °C 5378 h / a und iiber: 
l /\ + 19"C 8335 h/u. 

Aus den Betriebszeiten ergibt sich der Nutzfaktor 

Bei Nachtbetrieh : 

und 

bei Tagesbetrieb: 

5988 
8760 

2772 
8760 

wul>..:i 8760 h/ a <lie gesamten Jahresstunden sind. 

Lufllransport 

Fensterblasanlage ohne ERG: 

Tag: 700 Pa 
Nacht: 350 Pa 
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Fensterblasanlage mit ERG: 

Tag: IOOO Pa 
Nacht: 500 Pa 

Ventilator- und Motorwirkungsgrad: 

1]=0,75 

- Nachtbeheizung : 

- Heizkiirper 
- Umluftbetrieb mit 20% Volumenstrom 

Tabelle I: Ermittlung der Anschluf31eistungen je m Fassaden
lange und je m2 Nutzfliiche 

Qrn=QF+QH 

Heizung 
34 

QF =2,3 • 1,65 0,
86 

= 150 W 

34 
QH =0 5 · l l - = 21 74 W 

' ' 0,86 -·--
QTR = 171,74 W 

Fensterblasanlage 
Maximum: 

34 
Q• =3 0 · 165 - =195 7 W 

r ' ' 0,86 ' 

34 
QB =0,5' 1,1 - = 21 ,74 W 

0,86 
Qrn = 217,44 w 

34,35 W/ m 2 

43,49 W/m 2 

Spez. Wert, bezogen auf I m2 Nutzflache bei einer Raumtiefe 
von 5 m 

. b kWh 
Ta belle 3: Jahres-Energ1e edarfswerte in --

2 a, m 

Liisung 
Jahres
Energiebedarf 

Transmissionswiirme : 
Liiftungswarme : 
Gesamte Warme: 
Lufttransport: 

. DM 
Tabelle 4: Jahreskosten m --, 

a, m-

Liisung 
Jahres
Energiebedarf 

1980 Wiirme : 0,07 OM / kWh 
Strom: 0,18 OM / kWh 

Gesamtwarme : 
Lufttransport : 
Gesamt: 

1985 Wiirme: 0,14 OM/kWh 
Strom: 0,25 DM/kWh 

Gesamtwarme: 
Lufttransport : 
Gesamt: 

© Ki Klima - Kiilte - Heizung 2/1982 

I 
Heizung + 
Fenster- und 
Fugenliiftung 

64,38 
44,19 

108,57 
-

I 
Heizung + 
Fenster- und 
Fugenliiftung 

7,60 

-
7,60 

15,20 
-
15,20 
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Zeitdauer der Nachtbeheizung: 

5988 
5378 -- = 3676 h/ a 

8760 

wahrend t" = + 10 °C ohne die Tagesbetriebszeit. 

kcal W 
Verglasung : k = 2,3 , = 2,67 -,-

m- • h • k m- · k 

kcal W 
Briistung: k=0,5 , = 0,58-,-

m• · h · K m- · k 

Tabelle 2: Ermittlung der Anschluf31eistungen je m Fassaden
lange und je m2 Nutzfliiche 

Fensterblasanlage 
Durchschnitt: 

34 
QI.· =26· 165 - =1696 w , , 0,86 , 

34 
Q11 =0,5 · 1,1 - = 21,74 W 

0,86 
Q·1, = 191,34 w 

Liiftungswiirme fiir 1 m2 Nutzfliiche: 

34 
QI = 1 · 2 75 · 1 5 · 0 3 - = . ' • • 0,86 

Zusammenstellung der spezitischen Werte: 

38,27 W/ m2 

48,92 W/ m2 

Heizung Fensterblasanlage 
Maximum Durchschnitt 

Q1R= 34,35 43,49 38,27° W/ m2 

qL = 48,92 48,92 48,92 W/ m 2 

Gesamt : 83,27 92,41 87,19 W/ m2 

Spez. Wert, bezogen auf l m2 Nutzflache bei einer Raumtiefe 
von 5 m 

ohne ERG 

71,67 
52,64 

124,31 
3,30 

ohne 
ERG 

8,70 
0,59 
9,29 

17,40 
0,83 

18,23 

2 
Fensterblasanlage 

mit ERG 

71 ,67 
23,68 
95,35 

4,16 

2 
Fensterblasanlage 

mit 
ERG 

6,67 
0,75 
7,42 

13,34 
1,04 

14,38 

mit ERG 
und 
lnduktion 

64,38 
23,68 
88,06 

5,41 

mit ERG 
und 
lnduktion 

6,16 
0,97 
7,13 

12,33 

~ 
13,68 
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Im Falle der Fensterblasanlage ergibt sich fiir die Verglasung 
eine sogenannte liquivalente k-Zahl Maximum (kM",), die fiir 
die Auslegung der heiztechnischen Anlage zu beriicksichtigen 
isl . 
Weilerhin wurde eine Durchschnitt - Aquivalent - k-Zahl er
rechnet, um den Jahresenergiebedarf und die Kosten zu ermit
teln. 

Bei Heizung 

Verglasung: 2,3 

Fensterblasanlage 
Maximal Durchschnitt 

3,0 kcal 
2,6-,--

m- · h · K 

Teil 6 
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Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daB der Anstieg des Warme
durchgangs im Falle der Anblasung der Fensterscheiben bei 
der Fensterblasanlage in Rechnung gelragen wurde. 

Zur Auslegung der Heizungsanlage muB man in diesem Falle 
mil den maximalen Warmeleistungswerten rechnen. Zur Ener
giekostenermittlung wird der sogenannte Durchschnitts- bzw. 
Aquivalentwert beriicksichtigt. 

Zur Ermittlung des Liiftungswlirmebedarfs wurde bei beiden 
Losungsflillen einheitlich eine Luftwechselzahl von 1,5 h- 1 zu
grundegelegt. 

qST 1.5 ------

2

~. 
/ 93,92 

100 

83.2 8 

ql 

50 

34.35 

qTR 

Heizung 

Bild 6 Spezifische AnschluBleistung 
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Heizung 
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0 
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Bild 8 

AUSWAHLKR I TERI EN FOR D 1 E UNTERSUCHTEN SYSTEME: 

WW-HEIZUNG 

+ El NF ACHE PLAN UNG 

+ GER I NGERE AN LA GE KOSTEN 

+ WENIGER RAUMBEDARF IM 
GEBiiUDE 

+ EINFACHE REGELUNG 

UNGLE I CHMASS I GE LOFTUNG. 
BEi HOHEREN AUSSENTEMPE
RATUREN WINDABHilNGIG 

FENSTERBLASANLAGE MIT ERG 

+ KONTI NU I ER LI CHE AUSSENLUFTZU
FUHR, SOMMER + WINTER, 
WI TTERUNGSUNABHANGI G 

+ KE I NE WASSERFOHRENDEN LE ITUN
GEN JM RAUM 

+ REL. FEUCHTE KONTROLLI ERBAR 

+ GLE I CHE ODER GER I NGERE EN ER
GI EKOSTEN 

+ BEi FENSTEROFFNUNG KEIN zu
SATZL!CHER ENERGIEVERLUST, 
FALLS VERRI EGELUNG VORHANDEN, 
ENERG I EFLUSS SO FORT UNTER-
BROCHEN, 

- Ki\LTEEINFALL JM RAUM JM + GEBiiUDEENTSPEICHERUNG IM 
WINTER ·BEi OFFENEM FENSTER ~ SOMMER, NACHTS MOGLICH, 
EN ERG I EVER LUST 

- THERMOSTAT-VENTIL OHNE + SPITZENKOHLUNG MOGLICH 
VERR I EGELUNG BE I OFFEN EM 
FENSTER PROB LEMA TI SCH 

- ENERGIEFLUSS NICHT SOFORT + KEIN STAUB VON AUSSEN 
UNTERBROCHEN BEi VERRIEGE-
LUNG MIT OFFENEM FENSTER 

REL. FEUCHTE IM RAUM ZU 
NIEDRIG IM WINTER 

- AUSSENGERAUSCHE 

- STAUB VON AUSSEN 

IM SOMMER NACHTS KEINE 
ENTSPEICHERUNG 

Bild 9 

+ GERAUSCHE KONTROLLI ERBAR 

- INVESTITIONSKOSTEN: 
AN LAGE, VERR I EGE LUNG 

- WARTUNGS- UND BETRI EBSKOSTEN 

- WALZENLOFTUNG MIT KONSEQUEN-
ZEN FOR FENSTER, DECKE, BE
LEUCHTUNG, MOBLI ER UNG 

Die Auf3entemperatur/Hliufigkeitsstunden im Raum Essen 
lliBt sich aus dem Anhang la und lb entnehmen. 

Das Ergebnis der Energiebedarfsermittlung fiir die beiden Lo
sungen enthiilt die Tabelle 3. Die Bedarfswerte sind fiir die Lo-
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F ensterblasan l age 

/ \ 18. 23 

I I --14.38 

13. 68 

I I I I I 

J.l.f~ 

7.1 3 

1980 1985 1980 1985 

sung Fensterblasanlage ohne und mit Energieriickgewinnung 
angegeben. Unter Losungsvorschlag 2 befinden sich die Ener
giebedarfswerte fiir den Fall, wenn ein Induktions-Luftdurch
laf3 hinter der Briistung eingebaut als Luftdurchlaf3 vorgesehen 
wird. In diesem Fall trill die Zuluft vor der Fensterscheibe ca. 
um 1 K iiber die Raumtemperatur aus, daher ist die Transves
sionswiirme geringer, als bei der direkten Anblasung der Fen
sterscheiben. 

Die Ermittlung der Energiebedarfswerte im einzelnen und 
nachvollziehbar enthalt der Anhang 2, 3 und 4. 

Bei der Ermittlung der Energiebedarfswerte hat man die Pum
penarbeit der warmetechnischen Anlagen bei den Losungen 
gleichgroB gesetzt und nicht aufgefiihrt. Aus dieser Tabelle 
JaBt sich entnehmen, daf3 die Losung 2 mit Energieriickgewin
nung bedeutend geringere Gesamtwarme beansprucht als die 
Loung 1. Allerdings entstehen zusiitzliche Bedarfswerte bei 
dem Lufttransport bei den Losungen 2. Im Falle der Energie
riickgewinnung erhoht sich der Lufttransportbedarf. Im Falle 
des lnduktionsluftdurchlasses nimmt der Lufftransportbedarf 
wegen des hoheren Druckniveaus no<;h einmal zu. Die grafi
sche Darstellung der Bedarfswerte zeigt das Bild 7. 

Um die Bedarfswerte Warme- und elektrischer Strom mitein
ander vergleichen zu konnen, wurde die Tabelle 4 erstellt. Man 
hat die Wiirme zuniichst auf einer Preisbasis von 1980 mit 0,07 
OM/ kWh und den elektrischen Strom mit 0,18 OM/ kWh be
rechnet. Das Ergebnis der Vergleichsberechnung zeigt, daf3 die 
Energiekosten bei den Losungen 1 und 2 mit Energieriickge
winnung annahernd gleich sind. 

In der gleichen Tabelle 4 wurde cine Hochrechnung der War
me- und Stromkosten auf 5 Jahre mit einer Steigerung von 
jahrl. 7% bei der Wiirme, und 3 Y2% bei elektrischen Strom ge
rechnet. So lassen sich die voraussichtlichen Energiekosten in 
dem Betriebsjahr 1985 entnehmen. Aus diesen Werten ist er
sichtlich, daf3 bei einem Kostena nstieg bei Warme gegeniiber 
des elektrischen Stroms eine deutliche Differenz der Energie
kosten zugunsten der Losung 2 mit sich brachte. 
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Die Energiekosten fOr die berechneten Varianten zeigt das Bild 
R. 

Die Lilftungsbedarfswarme wurde mil Hilfe von Unterlagen 
aus dem Hause der BRANDl-lngenieure ermittelt (hierzu 
siehe Anhang 4a und 4b). 

Die Vor- und Nachteile der Losungen I und 2 zeigen kurzge
faBt das Bild 9. 

Neben der Energiebedarfsgleichheit der beiden Losungen muB 
man vermerken, daB die Anschaffungskosten der Fensterblas
anlage mit Energierilckgewinnung deutlich hoher liegen, als 
die lnvestitionskosten der Heizungsanlage. 

Hinzu kommt, daB der erforderliche Raumbedarf in Technik
zentralen, in Schachten und in Zwischendecken wesentlich hO
her ist, als der Raumbedarf bei den Heizungsanlagen. Die vie
len Vorteile und die Qualitatsvorziige der LOsung 2 konnen die 
Mehrinvestitionskosten dieser Losung rechtfertigen. 

Man geht davon aus, daB beide Losungen die offenbaren Fen
ster nicht nur gestatten, sondern bedingen. Wcnn man wcitcrc 
Energieersparnisse bei der FensterOffnung erzielen will, 
schneiden dabei die Losung 1 - HeizkOrper - wesentlich un
giinstiger ab, als die Fensterblasanlage, davon ausgehend, daB 
eine Absperrung gekoppelt mit der ..,ensteroffnung auf der 
Luftseite erhebliche Energieersparungen mit sich bring!. 

Falls ein Ft:nslt:r in t:int:m bt:ht:i:llen Raum oberhalb cincs 
HeizkOrpers geoffnet wird, gibt das thermostatische Ventil 
mehr Warme frei, solange der Thermostat Kaltluft fiihlt. Auch 
im Falle einer Absperrung des Heizkorpers durch die Tragheit 
des im Heizkorper angeschlossenen Wasserinhaltes, nimmt die 

ANHANG 

Anhang I a: AuBentemperatur-Stunden-Haufigkeit 

Teil 6 
Seite 1154 

Abkiihlung sicherlich einen langeren Zeitraum in Anspruch, 
<1ls die Zeitdauer des FensterOffnens. 

Demgegenilber erzielt man die voile und sofortige Energieein
sparung durch die Absperrung der Zu- und Abluftstrome im 
Raum im Falle des FensterOffnens. 

Die Tatsache, daB die mechanische Liiftungsanlage jeder Zeit 
einen Luftkiihler aufnehmen kann um eine Art Spitzenkiihlung 
fiir den Sommerbetrieb sicherzustellen, kann als weitere Vor
teile des mechanischen Liiftungssystems bezeichnet werden. 

Zusammenfassung 
Aufgrund dt:r t:rmillt:llt:n Bt:c.Jarfswerle und Kosten HiBt sich 
nachweisen, daB die Fensterblas-Anlage als Luftheizung, ohne 
weitere thermische Nachbehandlung, energiegiinstiger, jedoch 
zumindcst nicht cncrgieuufwendiger uls die Heizungsanlage 
mit Fenster- und Fugenlilftung sein kann, falls Energieriickge
winnung getatigt wird. 

Die rilckgewinnbare Warmeenergie deckt gerade die Lufttrans
portkosten bei den heutigen Energiepreisen. Wahrend die War
me, die bei der Heizungsanlage filr die Lufterwarmung ver
wendet wird, sich unkontrolliert im Gebaude verteilt. 

Die rilckgewonnene Warme kann nur dann die Lufttransport
kosten ersetzen, wenn ein Mindestluftwechsel von ca. 1,5 h- 1 

(wie z. B. bei Biironutzung) vorgesehen wird. 

Wenn die Warmeenergiekosten starker ansteigen als die Strom
kosten, wird die Fensterblasanlage in einigen Jahren noch 
energiegiinstiger als die heizungstechnische Anlage sein. 

IA LiH ~TN11cl11 LiH . LiT N LiTTug LiH · LiTr 
bei tR=+12 °C bei tR= +22uC 

-1 7 
-16 2,3 28 64,4 38 87,4 
-15 
- 14 
-13 7,7 25 192,5 35 269,5 
- 12 
-11 
- JO 31,7 22 697,4 32 101'1,4 
- 9 
- 8 
- 7 79,4 19 1 'iOR,fi 29 2306,6 
- 6 
- 5 

4 199,7 16 3195,2 26 5192,2 
- 3 
- 2 
- I 513,3 13 6672,9 23 11805,9 
- 0 .,, 

I 944,3 II 10387,3 21 19830,3 
2 
3 
4 1143,2 8 9145,6 18 20577,6 
5 
6 
7 1196,0 5 5980,0 15 17940,0 
8 
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An hang I b: Auf3entemperatur-Stunden-Hiiufigkeit 

ti\ ~H 6.T Nm:ht 

bei tR=+l2°C 

9 
10 1260,3 2 
II 
12 
13 1339,6 
14 
15 
16 1037,2 
17 
18 
19 580,7 
20 
21 
22 265,9 
23 
24 
25 J 18,8 
26 
27 
28 38,4 
29 
30 
31 8,5 
32 
33 
34 
35 

An hang 2a: Ermittlung des Transmissionsbedarfes 

Transmissionsbedarf: Heizung, Fenster- und Fugenlliftung 

~H ·~TN 

2520,6 

0 
LW=0,3 h - 1

: 

365 d/a 

~Tr"" 
bei tR= +22°C 

12 

9 

6 

3 

-

0,83 m3/h, m2
; 
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~H-~T, 

15123,6 

12056,4 

6233,2 

1742,1 

tR=+l2°C 

Ql-"cn.~lcr 
34 

=2 3 · I 65 · - = 150 W 
' ' 0.86 

0-8"" u. 17-24"" 
0- 17'"' 
0- 8'"' 

7 609 siehe Anlage II 
- 4416 

34 
QBri.islung =0,5. 1,1 . 086 

Tag: l:~H · ~T = 114169,20 [h, k]; 

Verbrauch : 5,052 . 114.169,20 

2 1,74 w w 
---:34=5 052-

171,74 w ' k 

t" + 19 °C nach Tabelle I 

2772 1 kWh 
-·-- =365--
8760 5000 ' a, m2 

Nacht: 
l:~H · ~T 

=40364,50 [h, k]; t" + I0°C nach Tabelle I 

0-24°0 

'Anhang 2c: 

Verbrauch : 5,052 · 40 364,5 5988 . _I_= 27 88 kWh @ 
8760 5000 ' a,m 2 LW=0,3h - '; 

Tag+Nacht : 
kWh 

= 36,5 + 27 ,88 = 64,38--, 
a,m 

Anhang 2b : Ermittlung des Liiftungswiirmebedarfes 

<D 
LW=l,5 h- 1

; 4,13 m3 / h, m2
; tR= +22 °C 

252 d/ a 0-17"" 23 484 siehe Anlage I 
von 0- 8°0 -12625 

10 859 252 kWh 
-- ·-=872---

860 365 ' a, m3/ h 
kWh 

. 4,13= 36,01 --, 
a, m 
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113 d/a 
goo_ 17110 

Aus 

CD 
0 
® 
Gesamt 
<D+®+@= 

3293 
10744 

- 3293 
7451 kWh 
-- = 866 ---
860 ' II, ml/b 

kWh 
. 0,83= 7,19 --, 

a, m 

0,83 m3/ h, m1
; tR= + l2°C 

0- 17"" 7 609 
0- 8'~' - 4316 

3293 113 kWh -- ·-= 118---
860 365 ' a, m"lh 

kWh 
. 0,83 = 0,98 --2 

a, m 

kWh 

a, m1 

36,01 
7, 19 
0,98 

44,19 
kWh/ a, 
m1 
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Anhang 3a: Ermittlung des Transmissionsbedarfes 

Transmissionsbedarf: Fensterblasanlage 

34 
QFcmlc' =2,6 · 1,65 · O,g

6 
= 169,6 W 

34 
QHrlh1ung =0,5 • J,J o,g6 = 21,74 w 

191,34 w:34=562g w 
k 

Tag: 2.:i'1H · i'ff= I 14169,20 [h · k]; t" + 19°C nach Tabelle I 

2772 l kWh 
Verbrauch: 562g ·I 14169 20 · --· · -- = 40 66 --

, g760 5000 ' 11, m2 

Nacht: 2.:i'1H · i'1T=40364,50 [h · k]; tA+ I0°C nach Tabelle I 

5988 I kWh 
Verbrauch: 5628 · 40364,50 · -- · -- = 31,01 --

2 g760 5000 a, m 

kWh 
Tag+ Nacht=40,66+31,01 =71,67 - -

2 a, m 

Anhan11 3b: Ermittlun11 des Liiftun11swarmebedarfes 
Liiftungswarme: Fensterblasanlage 

CD 
LW= 1,5 h- 1; 
252 d/a 
von 7°0 

- I goo 

® 
LW=0,3 h- 1; 

365 d/a 

4,13 m3/h, m2
; tR= +22°C 

0- I g00 24 720 siehe An I age I 
0- 7°0 

- 11127 

13593 . 252 ~ 1091 ~ 
860 365 ' a, m3 / h 

kWh 
. 4, 13 = 45,06 --2 

a, m 

0,83 m3 /h, a; 
0- I goo 

tR= + 12°C 
7 993 siehe An I age II 

0- 7°" - 3804 
41g9 

0- 17"", 1g-24°0 u. 0-24°0 10744 
- 41g9 
6555 kWh 
--=762--
860. ' a, m3 /h 

kWh 
. 0,83 = 6,32 --2 

a, m 

Anhang 3 c 

® 
LW=0,3 h- 1: 
113 d/a 
700_) goo 

Aus 

(j) 

® 
® 
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o,g3m3/h,m 2
; tR=+l2°C 

0-lg"" 7993 siehe Blatt II 
0- 7°0 

- 3 go4 
4i89J 13 kWh 
--·-= 151---
g6o 365 ' a, m3 /h 

kWh 
. o,g3 = 1,25 --2 

a, m 

kWh 

a, m2 

45,06 
6,33 
1,25 

Gesamt (j)+@+@= 52,64 kWh/a, m2 ohne ERG 

Mit ERG KV-System Wirkungsgrad '7ERG =0,55 
VerlorenerWiirmeanteil: I -'lrnn = I -0,55 = 0,45, 
somit die Liiftungswiirme: 52,64 · 0,45=23,6g kWh/a, m2 

Anhang 4 

. kWh 
Bestimmung des Energiebedarfes des Lufttransportes: --

2 a, m 

Ohne ERG 

Tagesbetrieb ; 
4,17. 70 

3600. 102. 0,75 . 2772= 2,91 

o,g3 . 35 . 3660 = 0,39 
Nachtbetrieb: 3600 . 102 . 0,75 3,30 kWh/a, m' 

HT=2772 h/a 
HN=3660 h/a 

Mit ERG 

Tagesbetrieb : 

t,, + l2°C 

4, 14 · I 00 . 2772 = 4, 16 
3600 . I02 . 0,75 

0,83 . 50 . 3676= 0,55 
Nachtbetrieb : 3600. 102 · 0;1; 

4
,
7

1 kWh/a, m
2 
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Firmennachrichten 

Microcomputer im 
Einsatz 

1 

Foto: Commodore 

HANNOVER. Das Bild zeigt einen 
Microcomputer der Fa. Commodore 
im flexiblen Einsatz. Da kein lnstalla
tionsaufwand notwendig ist, kann 
der Rechner in jede Versuchsanwen
dung integriert werden, wie hier im 
Warmepumpen-Versuchsfeld bei 
Stiebel-Eltron in Holzminden. 

TOV-Zertifikat fur DWM 
Copeland 

BERLIN. Der anerkannte Sicher
heitsstandard der von DWM Cope
land gefertigten Kompressoren 
wurde im Herbst letzten Jahres auch 
durch die Erteilung der TOV-Plakette 
.,Baumuster gepruft", die vom Tech 
nischen Oberwachungsverein in Ber
lin vergeben wurde, bestatigt. 
Es handelt sich dabei um Kompres
soren zuganglicher hermetischer 
Bauart fur die Kalte-Klima- und War
me-Technik und der damit ausge
statteten Aggregate . 

Eureka jetzt auch in 
England 

EMSDETTEN. Das Eureka-Warme
ruckgewinner-Programm wird seit 
Ende letzten Jahres auch in GroBbri 
tannien eingeflihrt. Wie die Ge
schaftsleitung der Eureka GmbH 
mitteilte, ist der Vertrieb von der 
Conder Hardware Ltd., Winchester/ 
Hampshire, ubernommen worden . 
Die Conder Hardware Ltd. verkauft 
die Gerate uber ihre Organisation in 
alien Teilen Englands, Schottlands 
und Nordirlands. Sie ubernahm zu
gleich die technische Beratung und 
den Kundendienst. Offeriert werden 
durchweg die gleichen Garate wie in 
der Bundesrepublik. 

Erste deutsche 
Sportstatte mit 
Energiedach 

KUTENHOLZ. Im Oktober 1981 
konnte eine von der Fa . Karmann 
GmbH konzipierte Sportstatte in 
Norddeutschland eingeweiht wer-
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den. Besonderer AnlaB war die nach 
neuesten Gesichtspunkten geplante 
Beheizung der Anlage sowie eine 
ungewohnliche Warmeruckgewin
nung. Das Herzstuck ist eine Aqua
matic-Sole-Warmepumpe ASW 32 
mit 32 kW Heizleistung. Als Energie
lieferant dienen Erdwarme oder Um
luft, Sonne, Wind, Nebel, Regen und 
sogar Schnee. Entzogen wird die 
Warme erstrangig der Umgebung 
durch ein Energiedach, das mit Au
tonom-Absorber-System-Elementen 
gebaut wurde. Auch der Erdreichkol
lektor wurde mit diesem System ge
baut. 

Mittelstandisches 
Unternehmen beweist: 
Export nach Japan ist 
me>glich 

HEMER. Bei den vielen Klagen uber 
die ., japanische Herausforderung" 
w ird oft eines vergessen: FUr tech
nologisch hochstehende Guter ist 
Japan ein guter Absatzmarkt. Dies 
zeigt auch der G!!schaftserfolg der 
Firma Oel-Nolte Olwehrtechnik, der 
es Ende letzten..Jahres gelungen ist, 
ein Mopmatic-Olruckgewinnungssy
stem an die Hafenbehorde der Stadt 
Yokohama zu liefern. 
Das Gerat soil aus dem Backen der 
Hafenklaranlage, das durch industri
elle Ruckstande stark belastet ist, 01 
nicht nur beseitigen, sondern zur 
Wiederverwendung zuruckgewin
nen. Seine Funktionsweise ist recht 
einfach: Eine endlose Kordel aus ei
nem Material, das 01 aufnimmt, 
Wasser aber abstoBt, wird durch 
das Becken gezogen und zwischen 
zwei Walzen ausgepreBt. 
Das Geschiift wurde uber die auf Ja
pan-Handel spezialisierte Handels
torderungs-Gesellschaft JEP, Dus
seldorf/Yokohama, abgewickelt. Mit 
diesem Auftrag ist dem mittelstandi
schen Unternehmen Del-Nolte nach 
nur dreimonatigen Verhandlungen 
ein erster Einstieg in den bedeuten
den japanischen Markt gelungen. 
JEP bezeichnet diesen Erfolg als ein 
gutes Beispiel flir die Chancen mit
telstandischer Unternehmen mit 
technologisch hochwertigen Pro
dukten, im japanischen Markt FuB zu 
fassen . 

Heizungsregelung von 
scs 
STUTTGART. Fur die dimo-Rege
lung von Stafa Control System 
GmbH gibt es jetzt zwei neue Modu
le. 
Das Kessel -Regelmodul RBK2 flir die 
gleitende Anpassung der Kesseltem
peratur und das Regelmodul RBF9 
als Konstanttemperatur- oder Lei 
stungsregler fur diverse Anwen
dungsfiille. 
Das Kessel-Regelmodul RBK2 regelt 
die Kesseltemperatur in Abhangig-

keit der Witterungstemperatur und 
der eingestellten Heizkurve. Die Kes
seltemperatur ist nach unten be
grenzbar. Diese Einstellmoglichkeit 
kann bei Kombikesseln zur Hochhal
tung der Brauchwassertemperatur 
oder bei konventionellen olbeheizten 
Kesseln zum Schutz vor Korrosion 
durch zu kaltes Kesselwasser ge
nutzt werden. Es ist mit einem po
tentialfreien 2-Punkt-Ausgang aus
gerustet. 
Das Regelmodul RBF9 wird in Ver
bindung mit einem Vorlaufflihler und 
einem stetigen Regelventil der Bau
reihe SCS-thermic verwendet. Die 
DIN-Normmasse ermoglichen den 
Einbau in handelsubliche Elektro
Verteilerkasten . Aufgrund des gro
Ben Einsatzbereiches von 20° -
110 ° C sind die Anwendungsmog
lichkeiten flir den Festwertregler 
sehr vielfiiltig. 

Regenwasser fur die 
Badewanne 

REMSCHEID. Schon im Jahre 1907 
entwickelte man bei der .,Remschei
der Centralheizungs- und Badeappa
rate-Bauanstalt", heute Vaillant, 
eine Warmwasserversorgung aus 
der Regentonne, wie diese Original
Zeichnung beweist. 

~ 
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I 
' I ~rn :~ h'o/.·""'!ft. 
~ 
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~ 
~ % 

Fote : Vaillant 
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Veranstaltungen 

Stuttgart, 6. November 1981 

Festkolloquium aus AnlaB des 75. Geburtstages 
von Herrn Prof. em. Dr.-lng. H. Glaser 

Dipl.-lng. D. Seher behandelte in 
seinem Vortrag das Thema ,,Energia 
sparen mit Absorptionswiirmepum
pen", wobei er auf eine zweistufige 
Absorptions-Wiirmepumpe mit den 
Stoffpaaren Ammoniak-Wasser und 
Natronlauge-Wasser einging . Es 
folgten dann die Ansprachen des 
Priisidenten des Wissenschaftsrates 
des llF, Prof. Matarollo, des Prode
kans der Fakultiit Verfahrenstechnik, 
Prof. Sorg und von Prof. Hausen. 
Das Kolloquium endete mit der An
sprache des Jubilars, in rler er alien 

Vortragenden und Rednern herzlich 
dankte und seine Freude dariiber 
ausdriickte, daB so viele Kollegen 
und friihere Schuler und vor allem 
Prof. Matarollo und Prof. Bougard 
(sein Nachfolger in der Kommission 
Bl des llF) zu dieser Veranstaltung 
gekommen sind . Besonderen Dank 
sprach er Herrn Prof. Stephan, dem 
Organisator des Kolloquiums, den er 
sowohl wissenschaftlich als auch 
humanitiir als idealen Nachfolger 
ansieht, aus. 

STUTTGART. Am 6. November 1981 
veranstaltete das lnstitut fiir Techni
sche Thermodynamik und Thermi
sche Verfahrenstechnik der Univer
sitiit Stuttgart ein Festkolloquium 
aus AnlaB des 75. Geburtstages von 
Herrn Prof. em. Dr.-lng. H. Glaser. 
Der Nachfolger von Prof. Glaser, 
Herr Prof. Dr.-lng. K. Stephan, wiir
digte in seinem Vortrag die kreativen 
Leistungen seines Vorgiingers, der 
von 1938 bis heute iiber 80 wissen
schaftliche und praxisorientierte Ar
heiten veroffentlicht hat. Sie er
strecken sich auf die Theorie der Re
gtimmllurtrn u11c.J Rtlkuµtiralurn11, <:tuf 
Kiihlprozesse, auf Feuchtigkeits
probleme, auf wiirmetechnische 
MeBvertahren und aut Absorptions
kiilteprozesse. Weiterhin ging Prof. 
Stephan auf sein Engagement beim 
llF, dem Forschungsrat Kiiltetechnik 
und als Schriftleiter der friiheren 
Zeitschrift Kiiltetechnik ein. Prof. 
Glaser wurde ausgezeichnet durch 
den Euken-Preis, DKV-Preis und 
durch die im Jahr 1976 an ihn verlie
hene Linde-Denkmiinze. 
AnschlieBend berichtete Dr.-lng. H. 
Auracher iiber den EinfluB des 
Feuchtigkeitsgehalts auf die Diffu
sion und Wiirmeleitung in porosen 
Stoffen, wobei er vor Beginn seines 
Vortrages darauf hinwies, daB seine 
Arbeit als Fortsetzung der von Prof. 
Glaser geschaf fenen Grundlagen an 
zusehen ist. Prof. Glaser (links) im Gespriich mit Prof. Grigull 

Paris, 13.-20. 11. 1981 

7. lnterclima gab sich international 
Frankreich will mittelfristig den Anteil der Elektroheizungen auf rund 50 Pro
zent erhOhen. MaBgeblich soil daran die Elektro-Wiirmepumpe beteiligt sein. 
Staatliche Zuschiisse und giinstige Leasing-Bedingungen sollen das unter 
dem Naman ,,PERCHE i" laufende Wiirmepumpen-Forderprogramm begiin
stigen. 

PARIS/ CCI/Kl. Zurn Erstaunen von 
Besuchern und Ausstellern zeigte 
sich die diesjiihrige lnterclima (13. 
bis 20. November 1981) internationa
ler als in friiheren Jahren. Dies wird 
einerseits auf die allgemeine Ener
gi~sit.u.ation z.~rii_ckJlefiih.~, a~~~r~r-

21. November 1979), die zusammen 
mit der 6. lnterclima stattfand, einen 
positiven EinfluB auf diese franzosi
sche Messe gehabt haben. 
Gepriigt wurde die Veranstaltung 
vom Programm der EDF (Energia de 
France) zur Forderung der Wiirme
pumpe. Sowohl die Kesselhersteller, 

als auch die Uiftungsbranche setzen 
voll auf den vorausgesagten Wiir
mepumpenboom. Optimisten erwar
ten , das bis 1990 jiihrlich etwa 
100 000 Anlagen installiert warden 
konnen. 
Dieser Wiirmepumpen~oom konnte 

heizung auswirken. Diese Auffas
sungen vertraten sowohl franzosi
sche als auch ausliindische Ausstel
ler, die in Frankreich noch Pionierar
beit leisten miissen. 
Bei den Heizkesseln verliiuft die Ent: 
wicklung iihnlich wie in Deutsch
land. Mittel- und Tieftemperaturkes-

sel verdriingen die Normaltempera
turgerl!te, wobel Gas-Wasserhelzer 
eine besondere Rolle spielen. Bei 
den Gasheizkeneln ist kurzfristig 
mit einer neuen Generation von Kon
densationskesseln zu rechnen. 
Im Sektor Regelung verzeichnen die 
Hersteller ein steigendes lnteresse 
an hochwertigen Geriiten zur Ener
gieminimierung. Hier dominierten 
vor alien Dingen ausliindische Un
ternehmen. 

gen der Markt fiir Klima- und LGf
tungsgeriite. Das Ausland liefert 
hierzu allenfa lls hochwertige Einzel
komponenten. Auffallend ist hier die 
Zuriickhaltung fast aller japanischen 
Firman. 

Ein ausfiihrlicher Bericht siehe CCI 
1/82. 
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Stellenangebote Stellengesuche Geschaftsverbindungen 

Seit vie/en Jahren arbe/ten wir in immer stiirkerem Umfang 
mit der Regierung des Konigre /chs Saudi-Arabien in den 
unterschied/ichsten Fachrich tungen zusammen. Weit Ober 
100 Mitarbeiter sind dort bereits erfolgreich tar uns tiitig. 
Ein w/chtiger Bestandteil dieser Zusammenarbeit besteht in 
der Beratung des Ministry of Public Works. 

Wir suchen qualifizierte Mitarbeiter: 

Dipl.-lngenieur (TUffH) 
Maschinenbau/Haustechnik 
Die Position ist im Design Department des Ministeriums an
gesiedelt. Sie umfaBt die Konzeption komplexer Anlagen 
der Bereiche Klima- und Luftungstechnik sowie der Ver
und Entsorgungsanlagen. Daruber hinaus ist ein Oberregio
nales Planungs- und Fortschrittkontrollsystem zu konzipie-
ren und umzusetzen. (Kennziffer vowo 33) 

Deutsche Gesellschaft tar 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
Fachbereich 612 
Dag-Hammarskjold-Weg 1 
6236 Eschborn 1 

Kalte·, Elektromeister, Elektrotechniker, 
staatl. gepr. 
40 J., verh., mit alien anfallenden Arbeiten vertraut, auch Steuer- u. 
Regelungstechnik, Projektierung von Klein- u. GroBkiilteanlagen so
wie Service, sucht entsprechende verantwortungsvolle Tiitigkeit als 
Techn. Leiter oder dergl. 

Angebote unter Chiffre Nr. 2371 an Promotor, Postfach 
21 10 53, 7500 Karlsruhe 21 
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Dipl.-lngenieur .(TUffH) 
Elektra 
Die Position ist im Design Department des Ministeriums an
gesiedelt. Sie umfaBt sowohl die Koordinierung der Projek
tierungen als such den Aufbau einer Oberregionalen Orga
nisation im Planungsbereich tar das gesamte Konigreich. 
Daruber hinaus sind aber auch einzeln elektrische Installa
tions- und Anlagen-Projekte zu konzipieren; die Umsetzung 
ist zu Oberwachen. (Kennziffer vowo 34) 

lngenieur grad. 
Elektra 
Die Position ist im Supervision Department des Ministe
riums angesiedelt. Sie umfaBt die komplette Projektierung 
von elektrischen Anlagen. Dies gilt tar den gesamten Mittel
und Niederspannungsbereich. Daruber hinaus sind Strom
erzeugungs- und Schaltanlagen sowie Kommunikations-
systeme zu planen. (Kennziffer vowo 35) 

Die Komplexitiit dieser Aufgaben erfordert langjiihrige ein
schliigige Berufserfahrung. Daruber hinaus sol/ten Sie Eng
lisch beherrschen. Wenn Sie Auslandserfahrung mitbringen, 
wurde Ihnen dies die Aufgabe lhrer Tiitigkeit erleichtern. 

OBRIGENS: Es lebt sich gar nicht so schlecht in Saudi
Arabien: Die Bezahlung ist gut, die Kosten der Aus- und 
Ruckreise tar Sie und lhre Familie werden von uns Ober
nommen. Jiihrlicher Heimaturlaub. Hauser bzw. Apparte
ments werden vom Projekt gestellt (mit einem zumutbaren 
Eigenanteil). Die Versorgungslage ist ausgezeichnet (wie 
Oberall gibt es Ausnahmen: auf Schweinefleisch und Alko
hol muB man verzichten). 
Und letztendlich: Wo bekommt man noch Benzin tar 12 
Pfennig? 

lnteressiert? Wenn ja, dann rufen Sie bitte zur Vorabinfor
mation Herrn v. Wolff (0 61 96 140 17 62) an. oder richten 
Sie lhre Bewerbung mit den Oblichen Unterlagen (tabellari
scher Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien) unter Anga
be der obigen Kennzlffer an die nebenstehende Anschrift. 

Freier Handelsvertreter 
sucht als Erganzung zum Vertretungsprogramm 
gut eingefOhrte Produkte der LOftungs- und 
Klimaindustrie fOr das Gebiet Sud- und Nord
bayern. 

Angebote erbeten unter Chiffre-Nr. 2373 an Pro
motor, Postfach 211 053, 7500 Karlsruhe 21 
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Stellenangebote 

Wir sind eines der fiihrenden Kalte-Klima· 
Zubehor-GroBhandelsunternehmen und 
suchen fur unsere Filiale im Zentrum des 
Ruhrgebiets einen 

Niederlassungsleiter 
Die Position ist sehr selbstandig und di· 
rekt der Geschiftsleitung unterstellt. 

Unser zukunftiger Mitarbeiter sollte ver· 
kaufsorlentlert seln und Ober quallflzlerte 
Kenntnisse der Kalte· und Klimatechnik 
verfugen. 

Bitte richten Sie lhre Kurzbewerbung un· 
ter Chiffre Nr. 2372 an den Promotor-Yer
lag, Postfach 21 10 53, 7500 Karlsruhe 
21. 

Wir werden umgehend mit Ihnen Yerbin· 
dung aufnehmen und einen Gesprachster· 
min vereinbaren. 

1000/oige Diskretion ist selbstverstand· 
llch. 

Verlangerter AnzeigenschluB fUr die 

~~? 
~ 

Ki-Marz-,t.,usgabe 

20.2.1982 

Es ist noch kein Meister 
vom Himmel gefallen 
aber es haben schon viele mil Hille der Bundes

fachschule Kalte-Klima-Technik ihre Meisterprufung 

gcmacht Wondon Sic sich also Gn uns, 

wenn es um Teilzeit- oder Vollzeit· - - - --- --~-
Bundesfachschule \ 

x 

Kiilte-Klima-Technik \ 

6000 Frankfurt 
Tel . (0611) 23 44 49 

Bitte senden Sie ausfuhrli
che lnformations-/Lehr
gangsprogramme u, Teil
nahmebedingungen an: 

lehrgiinge geht: 

auf die Meisterprufung und e uberre

gionale Gesellenprufung 1m Kalteanla

genbauhandwerk • Berufliche Weiter

b1ldung • Umschulung und • Mitarbei

terschulung • Klimatechn1klehrgange 

• Warmepumpenlehrgange IUr Prakt1-

ker 

For<.lem Sie auslUhrliches !nlorma· 

tionsmaterial an! 

Alles uber die 
H ei zkoste nvertei I u ng 

Dieses Buch 
informiert 
Sie genau! 

Goettling/Kuppler 

Heizkosten
Verteilung 
126 Seiten, 60 Abbil
dungen, DM 25,-

KWll ~ KUI WinM Kllnu _ _,, __ 
Hmk01t111N1teluns 

'""""""'"""
___ 

Die beiden Auloren sind als Energieberaler der Verbraucher
zenlrale Baden-Wurtlemberg mil den Problemen bei der Heiz
kostenabrechnung bestens verlraut. Die Wahl des Befesli
gungsorles von Heizkoslenverleilern, die verschiedenen Fa
brikale, Ablese- und Abrechnungsvorgang mil Musterformula
ren und viele andere Kapilel werden in diesem Buch ausfUhr
lich dargeslell t. 
Fur Mieter, WohnungseigentUmer, Oauherren, Wohnbauge
sellschaften, Mieler- und Verbrauchervereinigungen, Hei
zungslechnlker und Archltekten 1st das Buch eln unentbehrli
cher Ralgeber, wenn es um Heizkostenverleilung geht. 

~Verlag C.F.Muller 
RheinstraBe 122, D-7500 Kartsruhe 21, Postfach 21 0949 

Gabriella Hornonnay 

Feinheizungan 
230 Seiten , zahlr. Abbildungen 
DM 72,- ISBN 3-7880-7088-9 

Aus dem Inhalt 
Warmeerzeuger. Warrnetransport. 
Warrneverbraucher. Regeln und 
Messen. Die Fernheizung als 
System. 

Pressestirnrne 
... vervollstandigen dieses Buch, 
das sowohl dern Studierenden wie 
dern Praktiker und Fachmann eine 
urnfassende Darstellung des Ge
bietes Fernheizungen gibt und da-

zur Wissensbereicherung sehr 
empfohlen werden kann. 
Prof. Dr. Laasko, HLH 

- 1Verlag C.F. Muller 
Rheinstra8e 122, 0-7500 Karlsruhe 21, Postfach 210949 
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Technlsche Regeln 
Sachteil 

6950 DK 681.12 Mengenmesser. Fliissigkeitsmes
ser. Gasztihler. Wtirmemengenmesser 

DIN-Normen (0001) 

DIN-Taschenbucher 
Einheiten und Formelgr6Ben 
22 Normen fur Gr6Ben und Einheiten in Natur

wissenschaft und Technik: AEF Taschenbuch 
5. Aufl. 1978. 408 S. ISBN 3-410-10932-3. 76,- DM 

Beuth-Bestell-Nr. 10932 

Intensive Forschungsforderung durch 
ASH RAE 
cfm 
ATLANTA. Die amerikanische GeseJJschaft fur Heizung•, 
Kalte- und Klimaingenieure (ASHRAE), ein technischer 
Verein mit uber 40000 M itgliedern, untersti.itzt das 
gr6Bte Forschungsprogramm auf dem Gebiet der Grund
lagenforschung und angewandten Forschung in USA auf 
ihrem Fachgebiet. 
Das Forschungsprogramm erstreckt sich auf die Auswir
kung der Beleuchtungsanlagen, auf die Heiz- und Kuhl• 
last in Gebauden, auf die Uberwachung des Tabakrau 
ches, auf Solarheizsysteme und Energieverbrauch yon 
Einfamillenhiiusern. Es behandelt nicht die Entwicklung 
von Produkten, sondern die Entwicklung von Grundla
gen, die auf die Verbesserung der Technologien und Pr'o
dukte gerichtet ist. 
Neue Forschungsprojekte konnen veranlaBt werden von 
den Arbeitsergebnissen der 88 Technischen Komitees 
und Arbeitsgruppen des ASH RAE oder durch unangefor
derte Vorschliige, die von den entsprechenden Fach
kommissionen besonders uberpruft warden. Die von den 
Aussc)"'lussen eingereichten Vorschlage wercjen von dem 
ASHRAE technischen ForschungsausschuB geprut t, ge
nehmigt und den lnteressenten auf dem Forschungsge
biet angeboten. 
Im Haushaltsjahr 1980/81 wurden sechs neue Projekte 
mit durchschnittlichen Kosten von 57000 Dollar finan
ziert und drei vorhandene Projekte verlangert. lnsgesamt 
sind 25 Projekte jetzt in Bearbeitung . Im Verlauf von 12 
Jahren wurden 63 Studenten Stipendien in Hohe von 
271 ,732 Dollar fur Forschungsaufgaben vergeben . 
Folgende Liste enth81t die jetzigen Forschungsprojekte 
von ASHRAE: 
193-RP Conserving Energy in Industrial Refrigeration 

Systems by Reducing Condens ing Tempera-
tures · 

206-GRP Pressurization and Smoke Shaft Concepts 
221-GRP Heat Transfer and Pressure Drop in Condens

ing Evaporating Multicomponent Fluids 
224-RP Investigation of the Effect of Oil on Heat 

Transfer and Pressure Drop in Refrigerant 
Evaporatos 

225-RP Influence of Non-Condensables on Perform
ance of Shell and Tube Refrigerant Condens
ers 

227-RP Analy;sis of Exhaust System Degradation 
231-RP The Impact of Lighting Fixtures on Heating 

and Cooling Loads 
238-RP Tobacco Smoke Odor Control - Development 

of a Test Method 
240-RP Metrication of Refrigerant Properties 
241-RP Condensible Gases in the Effluent Air, For 

Moderate Temperatures up to 180° C, From 
Commercial/Industrial Processes 

242-RP Effect of Draft Hood Design on Seasonal Effi
ciency of Gas Burning Appliances 

247-RP A Solar Heat Pump Heating System with La
tent Heat Storage of Cold Climates 
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250-RP 

253-RP 
254-RP 

257-RP 
260-RP 

266-RP 
267-RP 

268-RP 

310-RP 

312-RP 

317-RP 

318-RP 

319-RP 

12-75 
14-1980 

15-1978 
16-69 

17-75 

18-79 

20-70 

22-78 

23-78 

25-77 

26-1978 

28-78 

29-78 
30-78 
32-71 

33-78 

34-78 

35-76 

37-1978 

40-1980 

41.1-74 

41.4-75 

41 .5-75 

41.7-78 

41.8-78 

Teil 9 
Seite 403 

Thermal Simulation of Attic and Ceiling 
Spaces 
Control Strategies for Minimum Energy Use 
Latent Loads in Low Humidity Rooms due to 
Moisture 
New ASHRAE SI Psychometric Chart 
The Effect of Radiant Cooling Panels on Tem
perature Stratification in Industrial Plants 
Propeller Fan Dynamics 
Interchangeability of Alcohols in Applicances 
Designed for Fuel Oils 
Development of a Method to Test Gaseous 
Contamination Removal Devices 
Eastablish Feasibility and Background for an 
Equipment Maintenance Costs Work State
ment 
Recommended Minimum Exhaust Air Rates 
for Hospitals 
The Effect of Garment Design and Fabric 
Thickness and Weight on the Thermal Insula
tion Values of Clothing 

Low Frequency Noise Radiation from Air Con
ditioning Ducts 
Prediction of Sound Transmission Through 
Duct Walls; Breakout and Pickup 
Refrigeration Terms and Defini~ions 
Methods of Testing for Rating Positive Dis
placement Condensing Units 
Safety Code for Mechanical Refrigeration 
Method of Testing for Rating Room Air Con
ditioners 
Method of Testing f or Capacity Rating_ of 
Thermostatic Refrigerant Expansion Valves 
(ANSI B60.1-1975) 
Method of Test ing for Rating Drinking W ater 
Coolers with Self -.Contained Mechanical Re
frigeration Systems 
Methods of Testing for Rating Remote Me
chanical Draft Air-Cooled Refrigerant Con
densers 
Methods of Testing for Rating Water-Cooled 
Refrigerant Condensers 
Methods of Testing for Rating Positive Dis
placement Refrigerant Compressors 
Methods of Testing Forced Convection and 
Natural Convection Air Coolers for Refrigera
tion 
Recommended Practice for Mechanical Refri
geration Installations on Shipboard 
Method of Testing Flow Capacity of Refriger
ant Capillary Tubes 
Methods of Testing Automatic Ice Makers 
Methods of Testing Liquid Chilling Packages 
Methods of Testing and Rating Bottled Bever
age Coolers 
Methods of Testing Forced Circulation Air 
Cooling and Air Heating Coils 
Number Designation of Refrigerants (ANSI/ 
ASHRAE 34-1978) 
Method of Testing Desiccants for Refrigerant 
Drying 
Methods of Testing for Rating Unitary Air
Condit ioning and Heat Pump Equipmeot 
Methods of•Testil"\9 for Rating Heat-Operated 
Unitary Air-Conditioning Equipment for Cool· 
ing 
Standard Measurement Guide: Section on 
Temperature Measurements 
Standard Measurement Guide: Measurement 
of Proportion of OU in Liquid Refrigerants 
Standard Measurement Guide : Engineering 
Analysis of Experimental Data 
Standard Measurement Guide: Procedure for 
Fluid Flow Measurement of Gases 
Standard Measurement Guide : Method of 
Measurement of Flow of Fluids-Liquids 

I 
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45-78 

51-75 

52-76 

55-74 

58-74 

62-1981 
63-79 

64-74 

68-78 

69-71 

70-72 

71 -73 

72-74 

74-73 

78-74 

79-78 

84-78 

85-78 

86-76 

90A-1980 

91-76 

93-77 

94.1-77 

96-1980 

Methods of Testing for Rating Non-Residen-
tial Warm Air Heaters · 
Laboratory Methods of Testi ng Fans for Rat-
ing (AM CA Standard 210-74) . 
Method of Testing Air-Cleaning Devices Used 
in General Ventilation for Removing Particu
late Matter 
Thermal Environmental Conditions for Human 
Occupancy (ANSI 8193.1-1976) 
Method of Testing Room Air-Conditioner 
Heating Capacity 
Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 
Methods of Testing Liquid Line/Refrigerant 
Driers 
Methods of Testing Remote Mechanical Draft 
Evaporative Refrigerant Condensers 
Method of Testing In-Duct Sound Power 
Measurement Procedure for Fans 
Methods of Testing Discharge Line Refriger
ant Oil Separators 
Method of Resting for Rating the Air Flow 
Performance of Oultets and Inlets 
Methods of Testing for Rating Unit Ventila 
tors 
Method of Testing Open Refrigerators for 
Food Stores 
Method of Measuring Solar-Optical Proper
t ies of Materials 
Method of Testing Flow Capacity of Suction 
Line Filters and Filter Driers 
Methods of Testing Room Fan Coil Air Condi 
t ioners 
Method of Testing Air-to-Air Heat Exchan
gers 
Automatic Control Terminology for Heating, 
Ventilating , Air Conditioning and Refrigera
tion Equ ipment 
Method of Testing Floe Point of Refrigeration 
Grade Oils 
Energy Conservation in New Building Design 
(ANSl/ASHRAE/IES) 
Method~ of Testing for Rating Pre -Mix and 
Post-Mix Soft Drink Vending and Dispensing 
Equipment 
Methods of TA!lting to Determine the Thermal 
Performance of Solar Collectors (ANSI 
8198.1 - 1977) 
Methods of Testing Thermal Storage Devices 
Based on Thermal Performance (ANSI 
6199.1-1977) 
Methods of Testing to Determine the Thermal 
Performance of Unglazed Flat-Plate Liquid 
Type Solar Collectors (ANSl/ASHRAE) 

Patente 
Antragen wegen Fotoknpien dAr vnllstfinrliQAn <11'1-
brauchsmuster-Beschreibungen und -Zcichnungen sowie 
wegen in- und auslandischer Patentschriften sind an die 
Redaktion zu richten. 

Offengelegte 
Patentanmeldungen 

I -1--• -- U' ... I I-· I• 

Volksw. Will i Bauer, Gaggenau. - AT 27. 3. 198'0; OT 1. 
10. 1981 . 
F 24 j. 3/02. OS 3041605. Einrichtung zurm Auffangen 
der Sonnen-Strahlu11gsti11tngi1:: du tch Beheizung einer 
wiirmeleitenden Flussigkeit. - S. A. des Usines· a Cuivre 
et a Zinc de Liege, Liege. - AT 31 . 10. 1980; OT 1. 10. 
1981 . 
F 24 i. 3/02. OS 3043954. Sonnenkollektor. - Nyby Udde
holm AB, Torshiilla . - AT 21 . 11. 1980; OT 1. 10. 1981 . 

F 24 j, 3/04. OS 3 011197. Verfahren zum Betrieb einer 
Wiirmepumpe durch Ausnutzung von Losungswiirme. -
Zusatz zu 2 934 509. - Dietmar Neuhaus, Dusseldorf. - AT 
22. 3. 1980; OT 1. 10. 1981 . 
F 24 i. 3/04. OS 3011 340. Verfahren zur Ausnutzung von 
Niedrigtemperatur-Abfallwarme zu Heizzwecken . - E. 
Aug. Oehler, Edemissen. - AT 25. 3. 1980; OT 1. 10. 
1981 . 
F 24 i. 3/04. OS 3011 375. Sorptionswarmepumpe. - Joh. 
Vaillant GmbH u. Co., Remscheid. - AT 25. 3. 1980; OT 1. 
10. 1981. 
F 28 d, X. OS 3010850. Warmespeicher. - Buderus AG, 
Wetzlar. - AT 21 . 3. 1980; OT 1. 10. 1981. 
F 28 d, 1/02. OS 3011282. Warmeabsorber, insbesondere 
Plasmastrahlenabsorber und Verfahren zu seiner Her
stellung. - Kernforschungsanlage Julich GmbH, Julich. -
AT 24. 3. 1980; OT 1. 10. 1981. 
F 28 d, 1/06. OS 3010523. Warmetauscher flir Hausdii
cher, Fassaden, Zaune od . dgl. - VAW-Leichtmetall 
GmbH, Bonn. - AT 19. 3. 1980; OT 1. 10. 1981. 
F 28 d, 3/00. OS 3004907. RuckfluBkuhler flir ein im 
Kreislauf geflihrtes Reaktionsgas bei einer Anlage zur 
Durchfuhrung stark exothermer, unter Schaumbildung 
stattfindender Reaktionen. - Franz Josef Gattys lnge
nieurburo, Frankfurt. - AT 9. 2. 1980; OT 1. 10. 1981. 
F 28 d, 19/04. OS 3011210. Wiirmespoiohcr. Wilhelm 
Haberle, Scheer. - AT 22. 3. 1980; OT 1. 10. 1981 . 
F 28 d, 21/00. OS 3010847. Wiirmeruckgewinnungseln
richtung flir Heizkessel. - Froling GmbH & Co., Overath. 
- AT 21. 3. 1980; OT 1. 10. 1981. 
F 28 d, 21 /00. OS 3011111 . Tank flir Abwasserwarmenut
zung . - Dipl.-Volksw. Willi Bauer, Gaggenau . - AT 22. 3. 
1980; OT 1. 10. 1981. 
F 28 d, 21/00. OS 3011289 .. Verfahren und Vorrichtung 
zur Wiirmeruckgewinnung bei Gebiiuden. - Adolf Gast, 
Hille. -AT 24. 3. 1980; OT 1. 10. 1981 . 
F 24 { 3/00. OS 30.12593. Fensterblasgerii t zur Klimati 
sierung von Riiumen . - Schako Metallwarenfabrlk Ferdi 
nand Schad GmbH, Kolbringen. - AT 1. 4. 1980; OT 8. 10. 
1981 . 
F 24 f, 13/078. OS 3013 147. Abh.1ftleuchte fur Unter
druckdecken. - Siemens AG. Berlin und Miinchen. - AT 
3. 4 . 1980; OT 8 10. 1981 . 
F 24 h, 9/20. OS 3012347. Durchlaut-Wassererhitzer mit 
einer Wassermongelsichorung. Robert Bosch GmbH, 
Stuttgart. - AT 29. 3. 1980; OT 8. 10. 1981. 
F 24 j, 3/02. OS 3009990. Verfahren und Anordnung zur 
Gewinoung von Warme bzw. zu Heizzwecken. - lndustrie 
Planung Klaus Hermanussen & Partner GmbH, Hamburg. 
- AT 13. 3. 1980; OT 8. 10. 1961 . 
F 24 j, 3/02. OS 3012 111 . Vorrichtung zur Gewinnung von 
Heizwiirme; Zusatz t u P 29110896.6. - Michael c·hristian 
Ludowici, Haar. - AT 28. 3. 1980; OT 8. 10. 1981 . 
F 24 J. 3/02. OS 3012669. Verfj!hren und Vorrichtung zur 
Warmegewinnung fur Heizzwecko od. dgl. Bruno 
Riech. Friedrichshafen. - AT ~. 4. 1980; OT B. 10. 
1981 . 
F 24 b, 1(10. OS 3b12827. Warmluftofen fiir feste Brenn
stoffe; Zusatz zu P 2929715.2. - H. u. W. Fritzen <.lmbH & 
Co., Coesfeld. - AT 2. 4. 1980; OT 8. 10. 1981 . 
F 24 d, 11 /02. OS 3008 759. Anordnung zur Verteilung und 
Nutzbarmachung von Wiirmeenergle. - Hartmut Beh
rens, Ottersberg. - A 1 7. 3. 1980; OT 8. I 0. 1981. 
F 24 d, 19/02. OS 3 01 11 973. Wiirmeaustausche·r (Heizkor
per-Warmeebsorber). - Dietrich Probst, Schmitten. - AT 
27. 3. 1980; OT 8. 10. 1981 . 

Klockner-Humboldt-Deutz AG, Koln. - AT 2. 4. ~1980; OT 
8. 10. 1981. 
F 24 f, 1/02. OS 3010912. Klimageriit fUr Haushaltsku
chen. - Dipl. -lng. Heinz Kalbow, Stapelfeld. - AT 21 . 3. 
1980; OT 8. 10. 1981.. 
F 24 j, 3}02. OS 3012 689. Verfahren zum Betrieb eines 
Erdkollek_tors fUr Wiirmepumpen. - Zusatz zu P 
2913333.3. - Dr. Klaus Landes, Munchen. - AT 1. 4. 1980; 
OT 8. 10. 1981. 
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Bekanntgemachte 
Patentanmeldungen 
F 28 d, 19/04. AS 2905418. Rotor fUr Feuchtigkeits- und/ 
oder Warmeaustauscher sowie Veriahren und Vorrich
tung zu dessen Herstellung. - AB Carl Munters, Sollentu
na. - AT 13. 2. Hl79; OT 23. 8. 1979; BT 30. 7. 1981. 
F 24 j , 3/02. AS 2536328. Vorrichtung zum Sammeln von 
Sonnenstrahlen. - AAI Corp., Baltimore. - AT 12. 8. 1975; 
OT 8. 7. 1976; BT 6. 8. 1981 . 
F 28 f , 9/26. AS 2 733 892. Rohrverbindung zwischen sich 
kreuzenden Rohren eines Register-He izki:irpers aus Alu
minium. - Anton Schwarz, Innsbruck. - AT 27. 7. 1977; 
OT 2. 2. 1978; BT 23. 7. 1981. 
C 02 f, 1/14. AS 2650482. Vorrichtung zur Entsalzung von 
Meerwasser durch Destillation mittels Sonnenlicht. -
Reinhold Hock, Offenbach . - AT 4. 11 . 1976; OT 11 . 5. 
1978; BT 9. 7. 1981 . 

Gebrauchsmuster 
F 24 j, 3/02. GM 8112351. Solarabsorber. - Hans Kraus
haar, Dudenhofen .. - AT 25. 4. 1981; VT 10. 9. 1981. 
E 05 d, 15/04. GM 8106122. Turlager, insbesondere Spur
zapfenlager fur Turen von Kuhl - und Gefrierschranken . -
Bosch-Siemens Hausgerate GmbH, Stuttgart. - AT 4. 3. 
1981; VT 10. 9. 1981 . 
F 24 f , 13/16. GM 8102933. Tellerventil. - Schako Metall 
warenfabrik Ferdinand Schad KG Zweigniederlassung 
Kol bingen, Kol bingen. - AT 5. 2. 1981 ; VT 9. 7. 1981. 
F 24 f , 13/14. GM 8010220. Lamellengitter fur Luftdurch
trittsi:iffnungen von lufttechnischen Anlagen u. dgl. -
Heinrich Nickel GmbH, Betzdorf. - AT 15. 4. 1980; VT 9. 
7. 1981. 
F 24 b, 1/06. GM 8020702. Keramische Ofenverkleidung, 
insbesondere fur Kacheli:ifen . - Cereos Ceramic Dr. Ger
hard Bankel , Laut. - AT 1. 8. 1980; VT 9. 7. 1981. 
F 25 b, 43/00. GM 8002070. Kompressorkuhlanordnung. -
Naamloze Veennootschap Philips ' Gloeilampenfabrie
ken, Eindhoven. - AT 26. 1. 1980; VT 9. 7. 1981. 
F 28 d, 17/02 . GM 8100050. Rekuperativer Wiirmetau
scher mit Zyklusumschaltung . - Aluminium Pechiney, 
Lyon. - AT 3. 1. 198; VT 9. 7. 1981. 
F 28 d, 19/02. GM 8001 502. Warmetauscher, insbeson
dere fUr Solarabsorber oder Zuluftwarmeanlagen mittels 
Abluft. - Dipl. -lng. Ferdinand Meineke, Radevormwald . -
AT 22. 1. 1980; VT 9. 7. 1981 . 
B 65 d, 45/ 32. GM 8102 788. Befestigungseinrichtung ei
nes Flansches. - Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, Holz
minden . - AT 4. 2. 1981; VT 9. 7. 1981 . 
F 2!l f , 11 /00. GM 8101 686. Beluftungsanlage - FSL Fen
ster-System-Luftung GmbH, Mannheim. - AT 24. 1. 1981; 
VT 16. 7. 1981. 
F 25 d, 23/02. GM 8103541 . Kuhlmi:ibel , insbesondere 
Kuhl - oder Gefrierschrank. - Bosch -Siemens Hausgerate 
GmbH, Stuttgart. - AT 10. 2. 1981 ; VT 16. 7. 1981. 
B 21 d, 53/08. GM 7 810008. Kuhleinrichtung. - Compag
nie Francaise d'Enterprises Metalliques, Paris . - AT 4. 4. 
1978; VT 23. 7. 1981. 
F 24 c, 15/20. GM 7 813 244. Absaughaube fUr Kuhlgerate . 
Flamin ia S.p.A., Fabriano, Ancona. - AT 29. 4. 1978; VT 
23. 7. 1981 . 
F 24 h, 1/41. GM 8030771 . Baustein zur Warmwasserbe
reitung . - Georg Holzinger, Altdorf. -AT 18. 11. 1980; VT 
23. 7. 1981 . 
P 24 j , 3/02. GM 8007199. Rohr-Absorberbaueinheit, ins
besondere fur Solarnutzungsanlagen. - Helmut Genkin
ger, Pfalzgrafenweiler. - AT 15. 3. 1980; VT 23. 7. 
1981 . 
F 24 j, 3/ 02 . GM 8104161 . Lichtdurchlassiger Sonnenkol
lektor. - Werra Plastic GmbH & Co. KG, Philippsthal. -
AT 14. 2.1981; VT 23. 7. 1981 . 
F 24 j, 3/04. GM 7932576. Warmepumpe zum Beheizen 
eines Boilers. - AL-KO Polar GmbH Maschinenfabrik, 
Jettingen-Scheppach. - AT 17. 11 . 1979; VT 23. 7. 
1981 . 

B 63 j, 3/00. GM 8031 957. Solargenerator fur Segelboo
te, Motorjachten od. dgl. - Licentia Patent-Verwaltungs- . 
GmbH, Frankfurt. - AT 1. 12. 1980; VT 30. 7. 1981. 
F 24 b, 1/18. GM 8105504. Vorrichtung zur Gewinnung 
nutzbarer Warme bei einem Zimmerkamin oder Herdfeu
er, insbesondere fur Heizungszwecke. - Gernot Engel
hardt, Ludinghausen. - AT 27. 2. 198; VT 30. 7. 1981. 
F 24 f, 13/15. GM 8101280. LuftauslaB. - Schako Metall
warenfabrik Ferdinand Schad KG Zweigniederlassung 
Kolbingen, Kolbingen. - AT 21. 1. 1981; VT 30. 7. 
1981 . 
F 24 h, 9/02. GM 8104136. Wasserpeicher. - Stiebel El
tron GmbH & Co. KG, Holzmrnden. - AT 14. 2. 1980; VT 
30. 7. 1981. 
F 25 b, 49/00. GM 8103694. Kuhl- urid Gefriergerat. -
Ran co Inc., Columbus. - AT 11. 2. 1981 ; VT 30. 7. 
1981. 
F 25 b, 49/00. GM 8103712. Temperaturregler. - Ranco 
Inc., Columbus. - AT 11 . 2. 1981; VT 30. 7. 1981 . 
F 25 d, 3/08. GM 8103724. Kuhlvorrichtung fUr Getranke
do1)en. - Bernhard Knappe, Gochsheim. - AT 12. 2. 1981 ; 
VT 30. 7. 1981. 
F 28 d, 9/00. GM 8102241. Mindestens zweireihiger Plat
tenheizki:irper. - Dia ~therm Werk Heinrich Muhr, Wen
den. - AT 29. 1. 1981; VT 30. 7. 1981 . 
F 28 d, 9/02. GM 8104586. Warmetauscher mit Flachroh
ren. Dieter Chr. Steeb, Steinegg-Appenzell. - AT 19. 2. 
1981; VT 30. 7. 1981 . 
F 28 f, 1/22. GM 8104571. Klemmprofil fur Wiirmetau
scher. - Gessner Energietechnik GmbH, Overath. - AT 
19. 2. 1981; VT 30. 7. 1981 . 
F 28 f, 9/02. GM 8104572. Heizki:irper. insbesondere fur 
eine . Heiz- oder Klimaanlage eines Kraftfahrzeugs. -
Suddeutsche Kuhleriabrik Julius Fr. Behr GmbH & Co. 
KG, Stuttgart. - AT 19. 2. 1981 ; Vt 30. 7. 1981. 
F 28 f, 19/04. GM 8103463. Rohrauskleidung fur einen 
Wiirmetauscher od. dgl. - Pampus Vermi:igensverwal 
tungs-KG, Willich. - AT 10. 2. 1981; VT 30. 7. 1981. 
F 28 f, 25/02. GM 8102979. Vorrichtung zum Verbinden 
von Rieseleinbautafeln in einem Kuhlturm. - Vsesojuznyj 
gosudarstvennyj i proektnyj institut teploelektroproekt, 
Moskva. -AT 5. 2. 1981; VT 30. 7. 1981 . 
A 47 b, 88/00. GM 8104833. Schubladenartiger Behalter, 
insbesondere Schublade fur Gefrierschranke od. dgl. -
Bosch-Siemens Hausgerate GmbH, Stuttgart. - AT 20. 1. 
1981; VT6. 8. 1981. 
F 16 L. 3/02. GM 8105913. Rohrhaltevorrichtung zur An
bringung von insbesondere Leitungsrohren fur GroBfla
chenheizungen. - Helga Fermen, Mi:inchengladbach. -
AT 2. 3. 1981 ; VT 6. 8. 1981. 
F 24 d, 19/02. GM 8033295. In der Estrichmasse eines 
FuBbodens und in Fertigteilelementen zu verlegendes 
Rohr. -Artus Feist, Bergisch Gladbach. - AT 15. 12. 1980; 
VT6. 8. 1981. 
F 24 h, 1/22. GM 8102023. Heizautomat. - Ruhrkohle AG, 
Essen . - AT 28. 1. 1981; VT 6. 8. 1981 . 
F 28 d, 1/04. GM 8109100. Warmeaustauscherelement. -
Klaus Esser GmbH & Co. KG, Neuss. - AT 27. 3. 1981; VT 
6. 8. 1981 . . 
F 28 d, 21/00. GM 8104381. Gas-Flussigkeit-Warmetau
scher. - Centro Ricerche Fiat S.p.A .• Orbassano, Torino. 
- AT 17. 2. 1981; VT 6. 8. 1981 . 
F 28 f, 21/06. GM 8105109. Wiirmeaustauscher aus kor
rosionsfestem Kunststoff. - Pampus Vermi:igensverwal
tungs-KG, Willich. - AT 24. 2. 1981; VT 6. 8. 1981. 

F 24 j, 3/02. GM 8033345. Solar- und Warmeabsorber. -
Marianne Stejskal, Krailing. - AT 16. 12. 1980; VT 9. 7. 
1981 . 
F 24 h, 3/08. GM 7334558. Lufterhitzer. - Happle GmbH 
& Co. Maschinenfabrik, WeiBenhorn . - AT 24. 9. 1973; VT 
9. 7. 1981 . 
F 28 d, 1/02. GM 8110568. Warmetauscherelement aus 
zwei Deckschichten. - Klaus Esser GmbH & Co. KG. 
Neuss. - AT 7. 4. 1981; VT 10. 9. 1981. 
F 28 d, 9/02. GM 8106 784. Konvektions-Heizki:irper. - N. 
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V. Superia, Zedelgem. - AT 10. 3. 1981; vt 10. 9. 
1981. 
F 26 d, 21/00. GM 8106368. Wiirmetouscher, insbeson
dere flir Kaminofen mit offenem Feuerraum. - Uwe Klix, 
Rottweil. - AT 26. 2. 1961; VT 10. 9. 1981. 
B 65 d, 90/02. GM 8113685. Kuhlcontainer. -Thyssen ln
dustrie AG, Essen. - AT 9. 5. 1981; VT 10. 9. 1981. 
F 24 d, 19/02. GM 8107396. Aufhiingevorrichtung an ei
nem Deckenstrahlheizkorper. - Baufa-Werke Richard 
Rinker, Menden. - AT 14. 3. 1981; VT 17. 9. 1981. 
F 24 f, 3/16. GM 7724168. Anlage zur Erzeugung eines 
elektrostatischen Feldes in einem Raum. - Elektro-Klima 
GmbH, Sindelfingen. - AT 3. 8. 1977; VT 17. 9. 1981. 
F 24 j, 3/02. GM 7 630353. Kollektor fur Sonnenenergie. -
Phoenix AG, Hamburg. - AT 29. 9. 1976; VT 17. 9. 
1981 . 
F 24 j, 3/02. GM 8007240. Als Bohrer ausgebildete War
metauscher-Sonde. - Sita Bauelemente GmbH, Pinne
berg . - AT 17. 3. 1980; VT 17. 9. 1981 . 
F 24 j , 3/02. GM 8110999. Sonnenkollektor. - Josef Ed
meier, Oberdietfurt. -AT 10. 4. 1981; VT 17. 9. 1961. 
F 28 d, 7/00. GM 8034878. Warmeubertrager. - Wieland
Werke AG, Ulm. - AT 30. 12. 1980; VT 17. 9. 1981. 
F 28 d, 21/00. GM 8006728. Vorrichtung zur Verbesse
rung des Wirkungsgrades einer. zentralen Gebaude-Heiz
kessel11nl11ge. - Reinhold Oehl, Mainz. - AT 29. 3. 1980; 
VT 17. 9. 1981. 
F 28 f , 1/04. GM 8109409. Warmetauscher. - Dipl.-lng. 
Dirk Bohm, Hamburg. - AT 30; 3. 1981; VT 17. 9. 
1981 . 
F 28 f, 21/06. GM 8112023. Warmetauscher. - Fritz Bru
cher, Wiehl. - AT 23. 4. 1981; VT 17. 9. 1981 . 
F 28 f , 27 /00. GM 81 13 779. Thermostatische Ventilgarni
tur mit einer Umstelleinrichtung zur Verwendung in Eln
rohr- und Zweirohrheizungsanlage. - Stelrad Heizung 
GmbH, Langen. - AT9. 5. 1981 ; VT 17. 9. 1981 . 
F 24 b, 11/00. GM 8114824. Heizkessel flir feste Brenn
~toffe . - Georg Fischer GmbH & Co., Gunzburg. - AT 19. 
5. 1981 ; VT 24. 9. 1981. 
F 24 d, 3/10. GM 8107600. Sichtblende fur Heizkreisver
teiler. - Wella AG, Darmstadt. - AT 16. 3. 1981 ; VT 24. 9. 
1981. 
F 24 d, 19/02. GM 8104479. Halter fur die Heizungsrohre 
einer Fliichenheizung, insbesondere FuBbodenheizung. -
Wieland-Werke AG, Ulm. - AT 18. 2. 1961; VT 24. 9. 
1981 . 
F 24 h, i/22. GM 8i07429. Gasheizkessei. - Hans VieB
mann, Battenberg. - AT 14. 3. 1981; VT 24. 9. 1981 . 
F 24 h, 1 /38. GM 8113139. Heizbarer Warmwasserspei
cher. - Werner Michaelsen, Klanxbull. - AT 5. 5. 1981; VT 
24; 9. 1981 . 
F 24 h, 9/02. GM 8109 228. Vorrichtung zur isolierten Be
festigung von elektrischen Heizelementen in der Wand 
von Druckbehaltern . - Buderus AG, Wetzlar. - AT 28. 3. 
1981 ; VT 24. 9. 1981. 
F 24 j, 3/04. GM 8104945. Warmepumpenanlage mit Ab
sorbern mit Direkteinspritzung. - Dieter Dotti, Bruck
muhl. - AT 23. 2. 1981; VT 24. 9. 1981. 
A 01 g, 9/24. GM 8117659. Su11111mheizung flir Gewiichs
haus. - Corbelia -Formen-Bau Vertriebs-Gesellschaft 
mbH, Puch. - AT 15. 6. 1981; VT 1. 10. 1981. 
E 01 f, 8/00. GM 8106481. Flachiges Schallschutzele
ment. - TECO Schallschutzsystem CmbH, neine. - AT 7. 
3. 1981; VT 1. 10. 1981. 
F 02 g, 5/02. GM 81 11 380. Wii rmetauscher zur Nutzung 
der Abgaswarme von stationaren Verbrennungsmoto
ren. - Ruhraas AG. Essen. - AT 15. 4. 1981 : VT 1 

F 24 h, 9/02. GM 8116 300. Heizungskessel mit lsoliervcr
kleidung. - Hans VieBmann, Battenberg. - AT 2. 6. 1961 ; 
VT 1. 10. 1981. 
F 24 j, 3/04. GM 7933 572. Vorrichtung zur Obertragung 
von Energia aus einer Fl ii ssigkeit niedrigen Temperatur
niveaus auf den Verdampfer einer Warmepumpe. - .. Ari
zona-Pool" Schwimmbecken GmbH & Co. Vertriebs-KG. 
Altmannstein. - AT 28. 11 . 1979; VT 1. 10. 1981. 

F 28 d, X. GM 8113868. Eislatentspeicher mit einem inne
ren Rohrsystem. - Thyssen lndustrie AG, Essen. - AT 12. 
5. 1901; VT 1. 10. 1981 . 
F 28 d, 1/04. GM 8116175. Heizkorper, insbesondere fur 
eine Heiz- oder Klimaanlage eines Kraftfahrzeugs. -
Suddeutsche Kuhlerfabrik Julius Fr. Behr GmbH & Co. 
KG, Stuttgart. - AT 30. 5. 1981; VT 1. 10. 1981 . 
F 28 d, 9/00. GM 8106489. Luftwarmeabsorber. - Fritz 
Brucher, Wiehl. - AT 7. 3. 1981; VT 1. 10. 1981. 
F 28 f, 1/40. GM 8034501. Rippenrohr flir Wiirmeubertra 
ger od. dgl. - Wieland-Werke AG, Ulm. - AT 24. 12. 1980; 
VT 1. 10. 1981 . 
F 28 f, 9/00. GM 8112 586. Tragkonstruktion fur Wiirme
austauscherelemente. - Klaus Esser GmbH & Co. KG, 
Neuss. - AT 28. 4. 1981; VT 1. 10. 1981. 
F 28 f, 9/00. GM 8118107. Halter fur die Anbringung von 
FuBbodenheizungsrohren. - G. Eckert, Neunklrchen . -
AT 20. 6. 1981; VT 1. 10. 1961 . 
F 26 f, 9/26. GM 6009 639. Heizki:irper-AnschluBelement. 
- Helmut von Ameln, Koln . - AT 8. 4. 1960; VT 1. 10. 
1961. 

Europaische Anmeldungen 
mit Benennung der 
Bundesrepublik Deutschland 
E 06 b, 9/24. 0029442. Vorrichtung zur automatischen 
Steuerung des Sonnenlichteinfalls. Koster Patente 
GmbH, Frankfurt. - AT 9. 6. 1960; VT 3. 6. 1981. 
F 24 c, 15/20. 0029807. Entluftungshaubenanlage. - H. 
Giovanna S. A., Montreux. - AT 11 . 11 . 1980; VT 3. 6. 
1981. 
F 24 j , 3/00. 0029 799. Verfahren und Vorrichtung zur 
Speicherung von Warmeenergie. - Nicolas Gat h, Luxem
bourg . - AT 17. 11 . 1980; VT 3. 6. 1981 . 
F 24 j, 3/02. 0029565. Flexibler Wasserkollektor. - Dr. Al
fred Boettcher, Aachen . - AT 17. 11 . 1980; VT 3. 6. 
1981 . 
H 01 L, 31/04. 0029721. Sonnenzellen-Baueinheit. - Ex
xon Research and Engineering Co., Florham Park. - AT 
21. 11 . 1980; VT 3. 6. 1981. 
C 09 k. 5/04. 0030127. AbsorptinnskiiltP.zus11mmeni,et
zungen zur Verwendung in Absorptionskuhlsystemen. -
Daikin Kogyo Co., Ltd. Osaka. AT 27. 11 . 1980; VT 10. 6. 
1981 . 

25 b, 41/06. 0029935. Entspannungsvorrichtung mit 
einstellbarer Kiiltemilteldrosselung und umkehrbares 
Ki.ihlsystem, das eine derartige Entspannungsvorrich
fung verwe.ndet. - Carrier Corp .. Syracuse . - AT 7. 11 . 
1980; VT 10. 6. 1981., 
F 24 j, 3/02. 0029952. Vorrichtung und Verfahren zum Er
warmen von W asser durch Sonnenenergie. - Hoechst 
AG, Frankfurt. - AT 18. 11. 1980; VT 10, 6. 1981. 
F 26 f , 1/08. 0030072. Wi:irmetouscher und Verfahren zur 
Herstellung von Wiirmetauschern . - Nippondenso Co. 
Ltd., Kariya. -AT 29. 9. 1980; VT 17. 9. 1981. 
F 24 j. 3/02. 0030193. Autblasbarer ::>onnenkollektor und 
Verfahren zur Herstellung flexibler Folien fiir einen sol
chen Kollektor. - Etablissement Public dit, Centre Natio
nal d'Etudes et d'Experimentation de Machinisme Agri
cole - C. N. , Antony, FR . - AT 28. 11. 1980 ; VT 10. 6. 
1981. 
F 28 d, 7/00. 0030012. Verfahren zur Verbesserung des 
Wiirmei.ibertragungs-Koeffizienten, Verfahren zur Her
stellung eines Rohrbun~els und Vorrichtung . - Phillips 

1981. 

Eintragungen 1m ~undesanzeiger (Firmenneu
grundungen und -veriinderungen) werden monat
lich in der Zeitschrift CCI CLIMA COMMERCE 
INTERNATIONAL veri:iffentlicht. 

''-= 
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Vereinigung Deutscher Elektrizitatswerke {VDEW), 
Frankfurt 

Was? 

Fi.ir wen? 

Wann? 

Wo? 

Wer? 

Wieviel? 

Einladung und Programm 

Symposium »Warmeriickgewinnung und Abwarme
verwertung durch Elektro-Warmepumpen in Gewerbe 
und lndustrie« 

Nachdem sich die meisten Warmepumpen-Tagungen in 
der letzten Zeit mit der Warmepumpe allgemein und mit 
der Klein-Warmepumpe im besonderen beschaftigt 
haben, wird sich diese Tagung mit der Warmeruck
gewinnung und Abwarmeverwertung durch Elektro
warmepumpen in Gewerbe und lndustrie befassen. 

Es ist sichergestellt, daB ein ausgewogenes Verhaltnis 
zwischen der notwendigen Theorie und der von den 
Anwendern gewunschten Praxis auf dieser Veranstaltung 
gewahrt wird. 

Hersteller von Warmepumpen, Anwender in lndustrie 
und Gewerbe und lngenieurburos, Energieplaner, 
Fachberater der Versorgungswirtschaft sowie Fachleute 
aus Behorden. 

1. und 2. Marz 1982 

Messe-KongreB-Center, Dusseldorf 

Trager: 
Vereinigung Deutscher Elektrizitatswerke (VDEW), 
Frankfurt 
und lnstitut fUr Angewandte Thermodynamik und 
Klimatechnik, Universitat Essen 

Wissenschaftliche Leitung: 
Prof. Dr.-lng. F. Steimle 
Prof. Ing. (grad.) H. Kirn 

Veranstalter: 
PROMOTOR Verlags- und Forderungsges. mbH, 
Karlsruhe 

Netto OM 350,- zuzugl. 13% MwSt. = DM 395,50. 
In diesem Betrag ist der Tagungsband enthalten, der 
den Teilnehmern nach der Tagung vom Vulkan-Verlag 
zugesandt wird. 

lnstitut fur Angewandte Thermodynamik und 
Klimatechnik der Universitat Essen 
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Karl Breidenbach 
Der junge 
Kalteanlagenbauer 
Bd. 1: Grundkenntnisse 
229 Seiten, zahlr. Abbildungen, 
OM 68,-
Dieses neue Lehrbuch ist eine 
Synihese zwisd1en Lehrbud1 um.i 
Unterrichtsprogramm. Die Konzep
tion entspricht den Richtlinien, 
nach denen der Schuier betahigt 
werden sol I, technische Prozesse 
und naturwissenschaftliche Grund
lagen zu erfassen und zu verste
hen. 
Bd. 1: Grundkenntnisse behandelt 
alle physikalischen und thermody
namischen l<enntnisse, die fOr den 
Kalteanlagenbauer von Bedeutung 
sind. Um den Stoff praxisnah zu 
gestalten, sind an zahlreichen 
Stellen Hinweise auf Anwendun
gen eingefOgt. Zur Herleitung der 
physikalischen und thermodyna
mlschen Gesetze dlenen Ver
suchsbeschreibungen, bei denen 
besonders exakte Definitionen ge
macht werden. Der sp~ter folgen-
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ausfOhrlich die Komponenten, die 
Anwendung und praxisgerechte 
Projektierung von Kalteanlagen 
behandeln. 
Das Werk ermi::iglicht die Ausbil
dung nach den neuesten Richtli
nien und kann in der schulischen 
wie auch der betrieblichen Aus
und Weiterbildung eingesetzt wer
den. 

H. L. von Cube 
Lehrbuch 
der Kaltetechnik 
3. Auflage 1981. 1041 Seiten, 
Abb., 2bandig, OM 148,-
Grundl agen der Warmelehre und 
Physik der Kalteerzeugung. Werk
stoffe und Betriebsmittel. Korro
sion. Kalteerzeugungs- und War-
111epu111penpr 0Lesse. Kutil li.irme. 
Absorptionskalteanlagen . Dampf
strahlverdichter. Planung, Mon
tage, lnbetriebsetzung, Wartung 
von Kalteanlagen. Regelungstech
nik. Elektrotechnik. Kalteschutz. 
Kalteanwendung. Das Haltbarma
chen von Lebensmitteln durch 
Kalte. Schall- und Schwingungs
schutz. Gesetzliche Einheiten und 
ihre Auswirkung auf die Kaltetech
nik. 

Kaltemaschinen .. 
regeln 
Berechnungsunterlagen und Re
gain fOr Leistungsversuche an 
Kaltemaschinen . 
Herausgegeben vom Deutschen 

7. neubearbeitete Auflage 1981. 
125 Seiten, 29 Abbildungen, 30 
Dampftafeln, 20 Diagramm-Blatter, 
DM 186,-. 
Teil I: Grundlagen und Regeln fOr 
Leistungsversuche. 
Teil II : Tabellen und Diagramme fOr 
Stoffeigenschaften von Kaltemit
tel n und Warmetragern. 

Walter Maake/Hans Jurgen Eckert 
Pohlmann-
Taschenbuch der 
Kaltetechnik 
16. Auflage 1978. 956 Seiten, 
zahlr. Abbildungen und Tabellen, 
DM 114,-
a..1 _ n _. ·-"'--- ·· --' '' -~- i - = -'-- l " -11/l d lJ ::>y::> Lt :I I I I:: UI IU II 1:::1 !,jll:: l \jl I t::. 11/l t::-

teOrOIOQiSCheS. Gewichtstabellen. 
Stri::imung. Warmelehre. Absorp
tionskalteanlagen. Eiserzeugung. 
Ki.ihlung von Flussigkeiten. Raum
kuhlung . Schnellgefrieren. Klima
technik. lsolier- und Bautechni
sches. Kuhlhauser. Kuhltransport
wesen. Statistisches. 
,,Der Pohlmann ist mit der Zeit ein 
unontbchrlichcs Taschcnbuch flir 
alle geworden, die beruflich mit 
Kalte- und Klimatechnik zu tun 
haben." 
Haustechnische Rundschau 

Jung nickel/ Agsten/Kraus 
Grundlagen der 
Kaltetechnik 

,-
Die Autoren wenden sich in erster 
Linie an Hochschulstudenten, be
rucksichtigen aber auch die Be-
1 ange der bereits in der kaltetech
nischen Praxis tatigen lngenieure. 

Zur weiteren Information fordern 
Sie bitte das kostenlose Gesamt
verzeichnis ,,Technische Gebau
de" an. 

~ Verlag C. F. M Oller Karlsruhe RheinstraBe 122 
D-7500 Karlsruhe 21 
Postfach 21 0949 
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