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Die vorliegende Diplomarbeit 
beschäftigt sich mit der Verbes-
serung der Lebensbedingungen 
sozial benachteiligter Landar-
beiter im südlichen Kalifornien.
Um die derzeitige Situation ein-
schätzen zu können, wurden 
klimatische Gegebenheiten, 
Bewohner, Lebensbedingun-
gen und Bauweisen intensiv 
untersucht und daraus ein An-
forderungsprofil abgeleitet.
Der Bauplatz liegt im Coachella 
Valley südöstlich von  Los An-
geles. Die Zielgruppe setzt sich 
vorwiegend aus mexikanischen 
Landarbeitern zusammen, wel-
che derzeit in prekären Verhält-
nissen leben.

Für den Entwurf war es wich-
tig, eine leistbare und kli-
magerechte Bauweise in einer 

Wüstenregion zu finden, ohne 
soziale Gegebenheiten zu ver-
nachlässigen.
Eine Siedlung aus 116 individuell 
erweiterbaren Wohnhäusern 
ordnet sich um ein zentrales 
Gemeinschaftszentrum an. 
Dieses dient nicht nur den Be-
wohnern als Anlaufstelle und 
Treffpunkt, sondern soll auch 
für die umliegenden Siedlun-
gen Angebote schaffen.
Die entworfene Siedlungs-
struktur unterscheidet sich 
aufgrund  ihrer Dichte und ihres 
gemeinschaftlichen Charakters 
von den Gated Communitys 
der Mittelschicht. Dies spiegelt 
sich auch im Umgang mit Frei- 
und Zwischenräumen wieder, 
welche zum gemeinsamen so-
zialen Treffpunkt der Bewohner 
werden.

ABSTRACT



The present master thesis in-
vestigates the improvement 
of living conditions of soci-
ally deprived farmworkers in 
Southern California. In order 
to shed light on the current si-
tuation, the project investiga-
tes the local climate and living 
conditions as well as architec-
tural and building techniques. 
These collectively informed the 
required project specifications. 
The construction site is loca-
ted southeast of Los Angeles 
in the Coachella Valley. The tar-
get group is mainly composed 
of Mexican farmworkers, who 
currently live there in a precari-
ous state.

It was of utmost importan-
ce for the draft to find an af-
fordable and climate-conscious 

construction approach in the 
desert region without neglec-
ting social conditions. Therefo-
re, a residential area of 116 indi-
vidually extendable dwellings 
surrounds a central community 
center. This does not only serve 
the residents as a central cont-
act and meeting point, but also 
attracts neighbouring areas 
with the community’s offers.
Due to its density and com-
munal character, the designed 
residential structure appears 
in juxtaposition with the midd-
le-class dominated concept 
of gated communities. This is 
mirrored in the open areas bet-
ween dwellings, which turn 
into areas for residents to soci-
alise.
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Abb. 1: Platzsituation
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Motivation

Die Diplomarbeit wurde im 
Zuge eines Wettbewerbes ver-
fasst, welcher aufgrund der 
komplexen Themenstellung für 
uns interessant erschien.
Die Aufgabenstellung, in einem 
Wüstengebiet für eine soziale 
Randgruppe einen Lebensraum 
zu planen, fanden wir reizvoll 
und herausfordernd zugleich.
Da die Thematik nicht nur Ar-
chitektur umfasst, sondern 
auch die Menschen und des-
sen Lebensbedingungen in den 
Mittelpunkt der Aufgabenstel-
lung rückt, weckte es unser In-
teresse, einen Beitrag bei die-
sem Architekturwettbewerb zu 
leisten.
Des Weiteren ermöglichte uns 
das Bauen in einem Wüsten-
klima eine Architektur zu ent-
werfen, welche im mitteleuro-
päischen Klima schlicht nicht 
möglich  wäre.

VORWORT



Gemeinschaftsarbeit

Das Thema und dessen Um-
fang, welche in einer Ein-
zelarbeit nur schwer zu be-
wältigen gewesen wäre, 
veranlasste uns, die komplexen 
Zusammenhänge in einer Ge-
meinschaftsarbeit auszuarbei-
ten.
Durch die Trennung des Ent-
wurfes in eine Wohnbebauung 
und ein Gemeinschaftszent-
rum, können Bereiche eindeu-
tig differenziert werden.
Die Wohnbebauung wurde von 
Werner Scheuringer erarbeitet, 
das Gemeinschaftszentrum 
von Benedikt Aschauer.
Allgemeine Überlegungen und 
Analysen wurden gemeinsam 
diskutiert und ausformuliert, 
wobei auch diese differenziert 
ausgewiesen werden können. 

Die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Landarbeiter wur-
den von Werner Scheuringer 
analysiert und pointiert zu-
sammengefasst.
Den architektonischen und kli-
marelevanten Themen nahm 
sich Benedikt Aschauer an.
Der Gesamtthemenkomplex 
wurde aufgrund der intensiven 
Analyse für uns verständlich 
und in Anbetracht der Komple-
xität nur gemeinsam bewältig-
bar.
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B A C KG R O U N D

Economics and Demographics  Located in southeastern California, 
the Coachella Valley is home to one of the nation’s most vital 
agricultural economies, generating nearly $4 billion in economic 
activity annually. This economy relies on both a permanent and 
seasonal workforce to harvest crops and work in tourism-related 
service sector jobs. 

However, due to a chronic shortage of affordable housing for 
this workforce, the region is facing an unprecedented crisis in 
which thousands of families and individuals are forced to live in 
unhealthful, substandard conditions. Poverty to this degree is 
found just minutes away from the affluence of resort communities 
like Palm Springs, Palm Desert, and Rancho Mirage. 

Despite playing central roles in the production of regional and 
national food supplies, the average worker’s annual income hovers 
between $15,000 and $30,000, falling within the US Department 
of Health and Human Services poverty thresholds for families. 

Living Conditions  Many workers and their families live in vehicles, 
on streets, in parking lots and even outdoors in makeshift 
camps in the surrounding hills. They have little or no access to 
healthcare, transportation, and other supportive social services. 
This community endures conditions defined by lack of access to 
adequate heat, ventilation, hot water, sanitation, cooking facilities, 
and healthy food. In essence, they are living in the midst of 
constant crisis, with no resources to escape systemic poverty.

Without an alternative, many end up living in some of the 100+ 
unpermitted mobile home parks estimated to be in the Coachella 
Valley. Often located on tribal grounds and  exempt from 
regulation, the trailers are sometimes held together by nothing 
more than plywood and duct tape, while residents  dodge wild 
dogs, rats, open sewers and exposed wires.  Public agency efforts 
to improve and formalize these parks suffers from a lack of funding 
and critical mass.

Response  To address this urgent need, The California Endowment 
is sponsoring Breaking New Ground, an international design 
competition that seeks implementable architectural and policy 
solutions to re-envision the near-term housing future for this 
population.

Through the power of compelling design and innovative thinking 
the competition seeks to fundamentally change the lives of 
agricultural and service workers, uplifting these communities 
and transforming the landscape of the Coachella Valley for the 
betterment of all. 

C O M P E T I T I O N  G O A L S  A N D  V A L U E S

Breaking New Ground seeks implementable architectural design 
proposals that embody:

• Compelling architecture
• Affordability and market feasibility
• Social, economic, and environmental sustainability
•   Healthfulness for residents and the surrounding community
•   A thoughtful approach to embedded social services that foster 

long-term stability and upward mobility
•   Critical approaches/adjustments to policies and practices 

with the potential to streamline the development process for 
affordable housing on a broader level

O R G A N I Z AT I O N S  I N V O LV E D

The California Endowment  Primary Competition Sponsor 
PlaceWorks  Lead Project Coordinator 
County of Riverside  Project Site Coordination and Policy Guidance 
Coachella Valley Association of Governments  Policy Guidance 
Pueblo Unido CDC, Inc. Community Advisor 
Wondros  Marketing, Outreach, and Web Development 
The Federal Reserve Competition Partner

D E S I G N / B U I L D  F O C U S 

At the competition’s conclusion The California Endowment and 
County of Riverside will work together to build an affordable 
housing project based on the winning entries. The winning team 
may also be selected to participate in the design and construction  
of the new project.

P R I Z E S  A N D  A W A R D S :  $ 3 5 0 , 0 0 0 

A total of $350,000 USD in prize money will be awarded to winning 
entries, finalists, and awards of merit. 

Breaking New Ground is an international design and ideas competition addressing the urgent affordable 
housing needs for farmworker and service worker families in the Coachella Valley. Efforts to improve current 
living conditions in makeshift camps and mobile home parks suffers from a lack of funding and critical mass. 
Going beyond design, the competition seeks to envision new precedents, mechanisms, and policies for 
affordable housing implementation and development, with implications for California and the nation.

breaknewground.org
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WETTBEWERB 

Breaking New Ground, ist ein 
internationaler Design- und 
Ideenwettbewerb, welcher 
sich mit dem dringenden The-
ma, leistbaren Wohnraums für 
sozial benachteiligte Landar-
beiter aus Mexiko in Kaliforni-
en, beschäftigt.
Leitziele des Wettbewerbs sind, 
anspruchsvolle und leistbare 
Architektur, soziale, ökonomi-
sche und ökologische Nach-
haltigkeit sowie Einbettung 
sozialer und medizinischer Ein-
richtungen um die Lebensbe-
dingungen der Landarbeiter zu 
verbessern.
Es werden neue kritische An-
sätze für den sozialen Wohn-
bau im Coachella Valley ge-

sucht, welche das Thema auf 
einer breiteren Ebene beleuch-
tet.
Der für Oktober 2014 ange-
setzte Wettbewerbsstart wur-
de mehrmals verschoben und 
wird nun im Herbst 2015 statt-
finden.
In den bis dato ausgelieferten 
Wettbewerbsunterlagen wur-
de über den Bauplatz und die 
Leitziele informiert. Durch die 
eigene detaillierte Analyse der 
Umgebung, Menschen und Le-
bensbedingungen, Klima und 
Architektur, konnten diese Zie-
le konkretisiert und erweitert 
werden.

Abb. 2: Logo Breaking New Ground
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1. ANALYSE

Abb. 3: Satellitenbild Kalifornien Grenze zu Mexiko
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Abb. 3: Satellitenbild Kalifornien Grenze zu Mexiko
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LAGE

Das Coachella Valley befindet 
sich im Süden Kaliforniens, den 
mit  420.000 km² drittgrößten 
Bundesstaat der Vereinigten 
Staaten von Amerika.
Die Einwohnerzahl hat sich 
im letzten Jahrhundert auf 
rund 40 Millionen Einwohner 
verdoppelt, womit Kaliforni-
en auch zu den bevölkerungs-
reichsten Bundesstaaten zählt.
Der „Golden State“ ist neben 
seiner einzigartigen Natur, 
welche sich in den Regionen 
des Death Valley, Joshua-Tree 
National Park, Grand Canyon, 
oder dem Josemite National-
park widerspiegelt, auch als 
Wirtschaftsmacht bekannt.
Kalifornien zählt trotz der an-
grenzenden Wüsten zum dritt-
größten Landwirtschaftspro-
duzent der Vereinigten Staaten, 
nicht zuletzt begünstigt durch 
die geographische Nähe zu Me-
xiko und den damit einherge-
henden billigen Arbeitskräften.1

1  Britannica - Coachella Valley

Abb. 4: Kalifornien
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Das Coachella Valley liegt nur 
wenige Autostunden südöst-
lich von Los Angeles. Das Val-
ley grenzt im Norden an einen 
Gebirgspass des San Gorgonio 
Mountain und erstreckt sich 
entlang der Gebirgsketten des 
San Jacinto, Santa Rosa und 
Martinez Mountain, 72km in 
den Süden bis zum Saltonsee.
Richtung Nordosten breitet es 
sich 24km bis zu den Little San 
Bernardino Mountains und 
dem Joshua Tree National Park 
aus. Die Seehöhe reicht von ca. 
minus 80 Meter im Süden bis 
auf über 480 Meter im Norden.
Bekannt ist es vor allem als 
äußerst produktive Landwirt-
schaftsregion, welche durch 
intensive Bewässerungen auf-
recht erhalten werden kann.
Das Valley trotzt dem heißen 
Klima der Colorado-Wüste, 
dem westlichen Teil der Sonora 
Wüste, durch Bewässerungs-
kanäle, welche mit dem Wasser 
des Colorado Rivers gespeist 
wird.
Die geringen Regenmengen, 
welche sich auf 5 bis 10 Zenti-

Abb. 5: Lageplan Coachella Valley
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Abb. 6: Blick auf das Valley vom Joshua Tree National Park



meter im Jahr belaufen, zeich-
nen die Region aus. Dadurch 
ergeben sich heiße und trocke-
ne Sommer und milde Winter. 
Das Klima wird als arides Wüs-
tenklima beschrieben.
Der Boden besteht vorwie-
gend aus einer Mischung aus 
Sedimentablagerungen eines 
bereits lange ausgetrockneten 
Sees und erodiertem Gestein 
der umliegenden Berge. 
Durch die klimatischen Gege-
benheiten, wird eine lange 
Wachstumsphase der Pflanzen  
begünstigt was zu einer der 
größten Landwirtschaftsindus-
trien in den USA führt.2

2  Coachella Valley Climate 

Abb. 6: Blick auf das Valley vom Joshua Tree National Park
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GESCHICHTE

Die ersten bekannten Bewoh-
ner des Coachella Valleys wa-
ren Angehörige des Cahuilla 
Stamms, welche das Gebiet 
um 500 besiedelten. Ihre ver-
gleichsweise wohlhabenden 
Nachfahren leben heute in Re-
servaten. In den 1850ern ließ 
sich eine Gruppe von europä-
ischen und amerikanischen 
Siedlern, angezogen von na-
türlichen Quellen, im Valley 
nieder. Da ab 1876 eine Eisen-
bahnlinie durch das Tal verlief, 
wurde diese Entwicklung noch 
verstärkt.
Die Errichtung des durch das 
Tal führenden Highway 99 in 
den 1920ern führte zu einem 
Aufschwung der Region. Zu-
sammen mit dem ein paar Jah-
re später errichteten Highway 
111 ermöglichte er es den Bau-
ern ihre Erzeugnisse rasch in 
angrenzende Städte zu liefern.
Später entwickelte sich das 
Valley zur beliebten Freizeit-
destination und zum Kurort für 
Patienten mit Atembeschwer-
den. Besonders reiche und  be-

rühmte Menschen wurden von 
den ab den 1950ern zahlreich 
errichteten, luxuriösen Golfre-
sorts angezogen. Heute gibt 
es über 70 von ihnen. Orte wie 
Palm Springs wurden zu be-
liebten Winterdomizilen, vie-
le wohlhabende Pensionisten 
verlegten ihren Ruhestands-
wohnsitz in die komfortablen 
Anlagen. Bis in die 1970er war 
auch der Salton Sea ein be-
liebtes Ausflugs- und Badeziel. 
Heute ist er stark kontermi-
niert und trocknet aus.
In den 1980ern und 1990ern 
entwickelte sich der westliche 
Teil des Valleys zu einem belieb-
ten Wohnort für junge Men-
schen und Familien. Sie wur-
den von den relativ niedrigen 
Immobilienpreisen und den 
vielen Sonnentagen angezo-
gen. Auch die Zahl der Touris-
ten stieg stark und Kulturver-
anstaltungen wie das 
Coachella Music and Arts Festi-
val etablierten sich.3

3  Coachella Valley History



Abb. 7: Postkarte Salton Sea
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OST-WEST GEFÄLLE

Im Valley gibt es große sozia-
le Unterschiede zwischen Ost 
und West. Während das Wes-
tern Coachella Valley (WCV), 
welches sich von Indio bis Palm 
Springs erstreckt, vorwiegend 
von Golfanlagen, Hollywood-
stars und exklusiven Resorts 
geprägt ist, haust die vor-
wiegend hispanische Bevöl-
kerung im Eastern Coachella 
Valley (ECV) unter einfachsten 

Abb. 8:  Golfresort mit See



Bedingungen. Das ECV um-
fasst die Orte Indio, Coachel-
la, Termal, Oasis und Mecca 
und hat 88.000 Einwohner im 
Gegensatz zum WCV, welches 
324.000 Einwohner hat. Über-
all im Valley gibt es mit beson-
deren Rechten ausgestattete 
Indianerreservate.
Die Bewohner des ECV arbeiten 
vorwiegend in der Landwirt-
schaft, um den Salton See oder 
in den Resorts des WCV und le-
ben oft in informellen Siedlun-
gen ohne befestigte Straßen 
und unzureichender Trinkwas-
ser- und Stromversorgung. Ne-
ben sozialen Problemen und 
schlechter Infrastruktur ist 
auch die Umwelt des ECV viel 
stärker belastet als die des 
WCV.4

4  Revealing the invisible Coachella Valley

Luxusresorts und Trailerpark 
liegen oft nur wenige Kilometer 
voneinander entfernt. Viele der 
ärmeren Bewohner arbeiten in 
den Anwesen und bekommen 
so tagtäglich den großen Ein-
kommensunterschied vor Au-
gen geführt.
Im Jahr 2011 Betrug das mitt-
lere Haushaltseinkommen 
im westlichen Valley über 
134.000$ und im östlichen Val-
ley unter 26.000$.
Weiters ist der Westen besser 
mit Bildungs- und Freizeitein-
richtungen ausgestattet und 
weist eine höhere Dichte an 
Ärzten auf. Diese Faktoren er-
schweren einen sozialen Auf-
stieg im Eastern Coachella Val-
ley zusätzlich.

Abb. 9: Trailer Park
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Abb. 10: Das Ost-West-Gefälle im Coachella Valley
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ÜBERBLICK

Das Coachella Valley befindet 
sich im Süden des Bundesstaa-
tes Kalifornien und erstreckt 
sich von Norden nach Süden.  
Begrenzt wird das etwa 72 Kilo-
meter und 24 Kilometer breite 
Tal  von Bergen (nördlich/öst-
lich und westlich) und dem Sal-
tonsee im Süden.
Das Coachella Valley befindet 
sich im Nordwesten der Colora-
do-Wüste, welche sich vom 
Südosten Kaliforniens bis über 
die Grenze nach Mexiko er-
streckt.5  6

Diese geografische Lage macht 
das Coachella Valley zu einer 
Besonderheit hinsichtlich Kli-
ma, Umwelt und der Natur.
Die San-Andreas-Verwerfung, 
eine Transformstörung, welche 
aus der Plattentektonik der Pa-
zifischen Platte und der Nord-
amerikanischen resultiert, ver-
läuft quer durch das Valley und 
trägt zu einer vermehrten 

5  Definition of Coachella Valley

6  The Colorado Desert - An Overview

Abb. 11: Joshua Tree National Park Panorama

KLIMA UND 
UMWELT



Abb. 11: Joshua Tree National Park Panorama
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Abb. 12: Der Weg durch die Wüste



plattentektonischen Aktivität 
in der gesamten Region bei. 
Resultate dieser, sind die um-
liegenden Gebirge  des Valleys, 
als auch das regelmäßige Auf-
treten von Erdbeben in der ge-
samten Region. 7

Die umliegenden Gebirge, im 
Südwesten „Santa Rosa“, im 
Nordwesten „San Jacinto“, im 
Norden „San Bernardino“ und 
im Osten „Little San Bernardi-
no“, bilden einen sogenannten 
Regenschatten, welcher dazu 
führt, dass meist der gesamte 
Regen auf der anderen Seite 
des Gebirges fällt und das Tal 
trocken bleibt. 8

Der seltene Regen im Valley 
(zwei Drittel weniger als in 
umliegenden Regionen) als 

7  San Andreas Verwerfung - Lage, Aufbau, Ausdehnung

8  Rain Shadow Effect: Precipitation Coachella Valley

Abb. 13: Coachella Valley Vista Point Panorama
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auch die Trockenheit der Co-
lorado-Wüste, sorgen für ein 
arides, heißes Klima, welches 
in den Sommermonaten Tem-
peraturen bis zu 50°C und mehr 
erwarten lassen. 
Künstlich angelegte Kanäle, 
wie zum Beispiel der „All-Ame-
rican Canal“ fördern Wasser 
vom Colorado-River in die Re-
gion und ermöglichen somit 
die Bewässerung von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen 
als auch der vielen Privatanla-
gen und Golfplätzen.
Der durch einen Dammbruch 
am Colorado-River entstande-
ne Saltonsee wird von diesen 
und weiteren Kanälen aus dem 
Westen gespeist. Dabei han-
delt es sich um einen sehr salz-
haltigen See dessen Ökosystem 
zu kippen droht, da er lediglich 
Zuflüsse, jedoch keine Abflüsse 
besitzt.

Abb. 14: Grüne Eigengärten in der Wüste



Die intensive landwirtschaftli-
che Bewirtschaftung der Regi-
on und die damit verbundene 
Überdüngung schaden dem 
geschlossenen Ökosystem des 
Saltonsees. 9 10 

9  I Went to California‘s Post-Apocalyptic Beach Town

10  Coachella Valley Resource Conservation District

Abb. 14: Grüne Eigengärten in der Wüste
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Abb. 15: Die Besiedelung der Wüste



DAS KLIMA IM  
COACHELLA VALLEY

Das Klima im Coachella Valley 
wird als arid und heiß beschrie-
ben. Das bedeutet, dass im 
vieljährigen Mittel der Nieder-
schlag geringer ist als die po-
tentielle Verdunstung in einer 
Region. Solche Klimazonen 
weisen nur eine sehr geringe 
Luftfeuchtigkeit auf und wer-
den als Wüsten bezeichnet. 11

11  Deutscher Wetterdienst - Arides Klima

Abb. 16: Der Kontrast
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Temperatur

Im Sommer steigt die Tempera-
tur bis über 50°C, wobei diese 
Werte als Rekordwerte zu in-
terpretieren sind, welche meist 
in den Sommermonaten zwi-
schen Juni und September auf-
treten. 12

Der heißeste Tag wurde 1905 
mit 52°C gemessen, wobei in 
den letzten Jahren der Hitzere-
cord immer wieder beinahe ge-
brochen wurde. Im Winter fal-
len die Temperaturen nur 
gelegentlich unter 0°C, dies er-
gibt ein jährliches Mittel von 
rund 23-24°C. 13

Die typischen Temerpaturwer-
te im Coachella Valley betra-
gen, über das Jahr gesehen, 3°C 
bis 41°C.14

12  The Colorado Desert - An Overview

13  The Coachella Valley Basin

14  Weather Spark - Average Weather For Palm Springs

Das Klima im Valley unterschei-
det sich drastisch zu unserem 
gewohnten Klima in Öster-
reich. Vergleicht man die bei-
den Grafiken erkennt man fol-
gende Differenzen:
Unsere Sommerhöchstwerte in 
Wien sind vergleichbar mit den 
Tagestiefstwerten im Valley. 
Deren Tageshöchstwerte lie-
gen nochmals 6°C höher als un-
sere gemessenen Rekordwer-
te. Diese miteinander 
verglichen veranschaulicht die 
Hitze der Sommermonate, un-
sere Rekordtemperaturen der 
Sommermonaten liegen bis zu 
16°C unter den Rekordtempera-
turen des Coachella Valleys.15

15  Erläuterungen - Wetterstatistik Wien
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Abb. 17: Klimadiagramm
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Niederschlag

Nicht nur die Temperaturun-
terschiede, sondern auch die 
Niederschlagsmengen veran-
schaulichen die klimatischen 
Unterschiede unserer Klimazo-
nen (arid-feucht-warmgemä-
ßigte Klimazone)
Der Regen in Coachella Valley 
ist ein seltenes Gut, welches die 
Menge der jährlichen Regen-
durchschnitt von rund 14cm, 
gemessen im gesamten Valley, 
und 8,7cm im Südlichen Tal, 
veranschaulicht. In den kühle-
ren Monaten zwischen Okto-
ber und Mai kann man mit 
leichten Regenschauern von 
9% Tagesregenwahrscheinlich-
keit  rechnen. Hingegen finden 
in den heißen Monaten Gewit-
ter statt, mit einer Tageswahr-
scheinlichkeit von etwa 8%. 16

Bis zu sechsmal mehr Regen 
fällt in Wien (54,8cm), dement-
sprechend hoch ist auch die ös-
terreichische Tagesregenwahr-
scheinlichkeit von 24%. Die 
Wahrscheinlichkeit ist in die-
sem Fall etwas irreführend, da 
es bei Regen in Wien das Vielfa-
ches im Vergleich zum Coachel-
la Valley regnet. Bei einer Ta-
geswahrscheinlichkeit  von 8% 
fällt im November bloß 4,6mm 
Regen. (Vergleich Wien, No-
vember 43,9mm). 17

16  The Coachella Valley Basin

17  ZAMG - Klimadaten von Österreich 1971 - 2000



Die Regenfälle treten im Ver-
gleich zu Wien eher spontan 
auf und dauern kaum lange an. 
So fallen die rund 50mm Regen 
pro  Jahr an nur rund 10 Regen-
tagen. (Durchschnitt über die 
letzten 20 Jahre)
Da die Luftfeuchtigkeit weit 
unter derer in Wien liegt, ver-
dunstet die Feuchte umge-

hend. Diese Konstellation lässt 
Bauteile umgehend austrock-
nen, und ist somit bautech-
nisch vernachlässigbar.
Durch die Trockenheit in den 
Sommermonaten versiegelt 
der Boden und kann kaum 
Feuchtigkeit und Regen auf-
nehmen.18

18  Erläuterungen - Wetterstatistik Wien

Abb. 18: Die Regenfälle im Valley
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Wind

Das Coachella Valley ist eine 
der drei windigsten Regionen 
Südkaliforniens und unabding-
bar in der Forschung der Win-
denergie in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Am San 
Gorgonio Pass befinden sich 
über 4.000 Windräder, welche 
gemeinsam mit dem Palo Ver-
de Atomkraftwerk Los Angeles 
mit Energie versorgt.19

Der Druckunterschied zwi-
schen dem Südlichen Coachel-
la Valley und Western Riverside 
County macht den Windpark 
äußerst effektiv.

19  Palm Springs Service -  Wind Energy

Das ganze Jahr über ist mit ei-
ner Windbrise zu rechnen, wel-
che von Südost nach Nordwest 
durch das Coachella Valley 
streicht.
Die höchsten Windgeschwin-
digkeiten treten im April mit 
11,27 km/h  auf, wobei der 
durchschnittliche Tageswert 
bei 6,4km/h liegt. In den restli-
chen Monaten pendeln die 
mittleren Tageswerte zwischen 
8 und 13km/h.20

20  County of Riverside General Plan - Hearing Draft

Abb. 19: Windparks im Valley
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Abb. 19: Windparks im Valley

Abb. 20: Windrose
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Sonne

Mit bis zu 354 Sonnentagen im 
Jahr spielt die Sonne eine er-
hebliche Rolle für das Klima im 
Coachella Valley. 21

Der sommerlichen Überhit-
zung der Gebäude wird zum 
Großteil mit Klimaanlagen ent-
gegengewirkt. Die Heiz- und 
Kühlgradtage veranschauli-
chen den Energieaufwand um 
ein angenehmes Raumklima in 
einem Gebäude zu erreichen.
Die Heizgradtage sind die über 
alle Heiztage eines Jahres gebil-
dete Summe der täglich ermit-
telten Differenz zwischen In-
nenraumlufttemperatur und 
der mittleren Tagesaußentem-
peratur. 22 23

Der Vergleich des semiariden 
Klimas in Wien mit dem ariden 
Wüstenklima im Coachella Val-
ley zeigt, dass es in Wien das 
Vierfache an Heizgradtagen   
im Vergleich zum Coachella 
Valley braucht. Aufgrund der 
sommerlichen Überhitzung im 
Coachella Valley belaufen sich 
die Kühlgradtage auf das Fünf-
fache im Vergleich zu Wien.

21  Helio Power  - Coachella Valley Solar

22  Energie-Lexikon - Heizgradtage

23  Energiesparhaus - Heizgradtage

Architektonische und klimage-
rechte Entwürfe sind meist den 
Gegebenheiten der Sonne an-
gepasst. Ausschlaggebend da-
für sind nicht nur Sonnentage, 
sondern auch der Sonnenstand 
zu gewissen Tages- und  Jahres-
zeiten, sowie der Sonnenein-
strahlungswinkel. 24

Das Sonnenstandsdiagramm 
stellt den wechselnden Son-
nenstand über einen Tag und 
einem Jahr grafisch dar. 
Dies ermöglicht das Ablesen 
der Richtung und Höhe der 
Sonne, und ist somit ein Werk-
zeug um Sonnenstände zweier 
verschiedener Orte vergleichen 
zu können.

24  Degree Days.net

Abb. 21: Tageschattenwurf Coachella Valley

Abb. 22: Sonnenstandsdiagramm Coachella Valley
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Die Jahresstundenlinie ist als 
Schleife dargestellt. Sie zeigt 
den wandernden Sonnenstand 
für eine gewisse Uhrzeit.
Die steilste Sonnenbahn ergibt 
sich, unabhängig vom Ort, am 
21. Juni, wobei hingegen die 
tiefste Sonnenbahn am 21. De-
zember gemessen wird.
Die Grafiken veranschaulichen 
den deutlich höheren Sonnen-
stand im Coachella Valley im 
Vergleich zu Wien, über das ge-
samte Jahr gesehen.
Die in Österreich tiefstehen-
de Wintersonne, fällt im Valley 
weit steiler aus, und ist bei Be-
schattungselementen zu be-
rücksichtigen,
Der Tagesschattenwurf im Val-
ley zeigt, dass bereits minimale 
Fassadenvorsprünge im Süden 
gesamte Geschosse darun-
ter beschatten könne, und die 
Ost-West-Fassaden am meis-
ten vor der Sonne zu schützen 
ist.

Aufgrund des Sonnenstandes 
in Wien, ergeben sich nördlich 
von Baukörpern beschattete 
Bereiche. Dieser positive Effekt  
tritt hingegen im Valley nur im 
Frühjahr und Herbst auf. 
Im Sommer können mittels ho-
rizontal gespannten Textilien 
Schattenflächen generiert wer-
den, um Bauteile und Freiräu-
me vor der Sonne zu schützen.

Abb. 23: Sonnenstandsdiagramm Wien

Abb. 24: Tageschattenwurf Wien
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ÄHNLICHE KLIMATE

Um Klimate miteinander ver-
gleichen zu können, braucht es 
die sogenannten Klimaelemen-
te, wie Strahlung, Temperatur, 
Luftfeuchte, Luftdruck, Wind 
und Niederschlag.
Diese sechs Elemente sind 
Messgrößen in der effektiven 
Klimaklassifikation und wer-
den flächendeckend und re-
gelmäßig erhoben. Aufgrund 
dieser Messwerte lassen sich 
Klimavorhersagen als auch Kli-
mamodelle erstellen.
Man unterscheidet zwischen 
genetischen und effektiven Kli-
maklassifikationen, wobei die 
genetischen Klimaklassifikatio-
nen sich eher mit der Entste-
hung der Klimate befassen und 
die effektiven Klimaklassifikati-
on mit deren Erscheinungs-
form. Wichtige Ausgangspunk-
te für die Eruierung der Klimate 
sind nicht nur die Klimaele-
mente, sondern auch die vor-
herrschende Vegetation. Daher 
ähneln Klimamodelle auch 
meist der Vegetationszonen, 
da die meisten Pflanzen ein 
spezielles Klima zum Überle-
ben brauchen. 25

25  Klimaklassifikation - effektiv

Abb. 25: Heiße Wüstenklimate nach Köppen Weltkarte



Die bekanntesten effektiven 
Klimaklassifikationen wurden 
von Wladimir Peter Köppen,  
Carl Troll und Karlheinz Paffen 
erstellt.
Die effektive Klimaklassifikati-
on nach Troll und Paffen ziehen 
die mittlere Temperatur der 
wärmsten sowie der kältesten 
Monate, die Jahresamplitude-
der Temperatur, die Vegetati-

onsdauer in Tagen als auch die 
Anzahl der humiden Monate, 
für deren Bestimmung eines 
Klimas in einer bestimmten Re-
gion heran. 26  
Als Erhebungsgrundlage bei 
Köppen dienen die mittleren 
monatlichen Werte von 
Lufttemperatur und Nieder-
schlag. 27

26  Die Klimaklassifikation nach Troll -  Paffen

27  Die Klimaklassifikation nach W. Köppen

Abb. 25: Heiße Wüstenklimate nach Köppen Weltkarte
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Das Coachella Valley befindet 
sich somit laut Troll und Pap-
pen in der „IV 5“ Zone, „IV“ steht 
für „warmgemäßigte Subtro-
penzone“ (alle Eben- und Hü-
gelklimate, wintermild, kältes-
ter Monat mit 13°C bis 2°C im 

Mittel) sowie „5“ für „Halbwüs-
ten- und Wüstenklimate ohne 
strenge Winter, aber meist mit 
vorübergehenden oder Nacht-
frösten, Subtropische Halb-
wüsten und Vollwüsten). 28

28  Jahreszeitenklimate nach Troll und Paffen

Abb. 26: Troll und Paffen Weltkarte



Regionen mit vergleichbaren 
Klimawerten laut Troll und 
Pappen wären zum Beispiel 
der Norden Chiles, große Tei-
le Nordafrikas (Mauretanien, 
der Norden Malis, Niger und 
Tschad, sowie Ägypten), Tei-
le Namibias und Südafrikas, 
sowie Gebiete in Zentral Sau-
di-Arabien, dem Iran und Pa-
kistans, und Zentralaustrali-
ens.
Köppen klassifiziert das Coa-
chella Valley als „BWh“. 29

Der Buchstabe „B“ gibt den 
Hauptklimatyp an und steht 
für Trockenklimate, arides Kli-
ma - die ganzjährige potentiel-
le Verdunstung ist größer als 
der Niederschlag. Die Unter-
klasse „W“ steht für  Wüstenkli-
mate und die Bedingung „h“  
besagt, dass die mittlere Jah-
restemperatur über 18°C be-
trägt. 30 31

Auch Köppen führt ähnliche 
Regionen wie Troll und Pappen 
an. Zusätzlich weist er Gebiete 
in Mexiko, Argentinien, Bots-
wana, Mosambik, Tansania 
und Somalia aus.

29   Thermal / California / The United States

30  Klimaklassifikation - effektiv

31  Städte und ihr Klima - Klassifikation nach Köppen
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DER WEG DES WAS-
SERS

Trotz des Wüstenklimas zählt 
das Coachella Valley zu den er-
tragreichsten landwirtschaft-
lich genutzten Regionen in den 
Vereinigten Staaten.
Dies war jedoch nicht immer so: 
1918 drohte im Coachella Valley 
eine Wasserknappheit,  die letz-
ten Vorräte aus dem Grundwas-
ser waren erschöpft. Daraufhin 
wurde der Coachella Valley Wa-
ter District (CVWD) und mit dem 
benachbarten Imperial Valley 
vereint, um die Wasserknapp-
heit gemeinsam zu bewältigen.

Der „Boulder Canyon Project 
Act“, unterzeichnet am 21. De-
zember 1928, veränderte das 
Wüstengebiet des Coachella 
Valleys grundlegend. Es wurde 
der Grundstein für den Bau ei-
nes Aquädukts, dem „All-Ame-
rican Canal“, mit einer Länge 
von über 130km unterzeichnet, 
welcher das Imperial Valley, den 
Coachella Canal, East Highline 
Canal, Central Main Canal und 
den Westside Main Canal, mit 
Wasser versorgt. 

Abb. 27: All-American-Canal



Abb. 28: Der All-American Canal

Abb. 29: Wasser in der Wüste, der Coachella Canal
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Abb. 30: Swimming Pools

Abb. 31: Golfresort in La Quinta

Abb. 32: All-American Canal zwischen Wohngebieten und Wüste



Der Bau der gesamten Kanal-
anlage geriet während des 
2.  Weltkrieges ins Stocken und 
wurde mit einer Verzögerung 
1949 fertiggestellt.
Der 132 Kilometer lange  Haupt-
kanal führt jährlich bis zu 400 
Millionen Kubikmeter Wasser 
vom Colorado River ins Impe-
rial und Coachella Valley und 
versorgt somit 500.000 Men-
schen und ermöglicht die Be-
wässerung von 250.000 Hekt-
ar Land. 
Von Osten nach Westen nimmt  
die Wassermenge, aufgrund 
der Abzweigungen in weitere 
Kanäle und der Verdunstung 
durch die alltägliche Hitze, ab, 
bis er schlussendlich in den Ala-
mo River und New River im Sal-
tonsee mündet. 32 33

Aufgrund der hohen Sicke-
rungsverluste (bis zu 84 Mil-
lionen Kubikmeter Wasser 
jährlich) wurden die damals 
einfach in den Wüstensand ge-
grabenen Kanäle, vielerorts mit 
professionellen Kanälen aus 
Betonwannen ausgetauscht, 
um die Effizient zu steigern. Die 
Bauarbeiten der Betonkanäle 
dauerten von den 1980er Jah-
ren bis 2009. 

32  BCP - Coachella Canal Rehabilitation and Betterment

33  All-American-Canal - One of the Largest Water Conser-
vation Programs in America
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Abb. 33: Der Kontrast zwischen Wüste und Wohnbebauung



Der CVWD führt des weiteren  
Wasser über eine Länge von 
800 Kilometern unterirdisch 
ins Coachella Valley, um die 
Grundwasserversorgung auf-
recht zu erhalten. 
Dies ist notwendig, da die Ka-
näle hauptsächlich für die land-
wirtschaftliche Bewässerung 
verwendet werden und die 
Trinkwasserstandards nicht er-
füllen. 34

Ohne der unterirdischen Ein-
speisung des Wassers aus dem 
Colorado River wäre der Grund-
wasserspiegel bereits völlig zu-
rückgedrängt. Denn auch der 
natürliche Wasserzubringer 
des Grundwassers im Coachel-
la Valley ist das Schmelzwasser 
der Gebirge im Norden. 35

Doch das veränderte Klima, 
verursacht zum Großteil durch 
den viel zu hohen CO2-Ausstoß 
weltweit, führt zu immer mil-
deren Wintern, und weniger 
Schmelzwasser.36

34  Water and the Coachella Valley

35  Where does my water come from?

36  What Climate Change Will Mean for the California 
Desert

Die zunehmende sommerli-
che Hitze und der immer höher 
werdende Wasserverbrauch im 
Coachella Valley durch private 
Haushalte und den über 140 
Golfanlagen, verlangt ein bal-
diges Umdenken bezüglich des 
Wasserverbrauchs. 
Daher wird dieses Thema im 
Moment von vielen Medien 
aufgegriffen und breit disku-
tiert.
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Abb. 34: Wasserpegel Lake Mead



 DIE KLIMAPROGNOSE

Das Klima in Kalifornien er-
fährt, so wie der restliche Süd-
westen der Vereinigten Staa-
ten, in den letzten Jahren, 
vermehrte Dürreperioden.
Der Colorado River verkommt 
seit Jahren zu einem Rinnsal 
und ist einer der wichtigsten 
Wasserquellen in Kalifornien. 
Er speist nicht nur Kanäle, wel-
che schlussendlich auch das 
Coachella Valley bewässern, 
sondern auch Stauseen wie 
den „Lake Powell“, welcher 
etwa 20 Millionen Menschen 
mit Trinkwasser versorgt, als 
auch den „Lake Mead“, der 
wichtigsten Wasserquelle von 
Las Vegas. 37 38

Der Lake Powell Stausee fasste 
rund 30 Kubikkilometer Wasser 
vor der Dürreperiode. Momen-
tan beläuft sich die Wasser-
menge auf 12 Kubikkilometer. 
Satellitenbilder der NASA las-
sen erkennen, das viele Berei-
che der Seen, als auch Neben-
arme des Colorado River bereits 
seit einigen Jahre ausgetrock-
net sind.39

Das Grundwasser wird auch 
über Schmelzwasser aus dem 
Norden Kaliforniens gespeist. 

37  Colorado River Drought Forces a Painful Reckoning 
for States

38  Dürre in USA: Riesen-Stausee Lake Powell ist halbleer

39  Regen Ade - Der Spiegel

Abb. 34: Wasserpegel Lake Mead
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Die zunehmende Erderwär-
mung trägt ihren Anteil bei: Im 
Jahr 2013 war die Sierra Nevada 
dicht mit Schnee bedeckt, und 
im Jahr 2014 nur noch mit ei-
nen Bruchteil davon. (zwischen 
zehn und 30 Prozent).
Dies sei erst der Beginn einer 
erneuten langfristigen Dür-
reperiode, heißt es im „National 
Climate Assessment“ (offizieller 
Klimabericht) der Regierung 
der Vereinten Nationen. Baum-
rinden-Analysen haben ge-
zeigt, dass dieses Jahrhundert 
eines von drei der nieder-
schlagsreichsten seit 1200 Jah-
ren ist, und eine langfristige 
Dürreperiode bevorsteht. Zwi-
schen 850 n.Chr. und 1300 n.
Chr. gab es gleich zwei lang an-
dauernde Trockenzeiten von 
über 200 Jahren. 40 41

Doch auch der Mensch trägt 
seines bei: Der menschenverur-
sachte Klimawandel könnte die 
Trockenheit noch 

40  What Climate Change Will Mean for the California 
Desert

41  Notstand in Kalifornien: Jahrhundertdürre trocknet 
Südwesten der USA aus

verschlimmern, 18 von 19 Kli-
maprognosen prophezeien 
eine Verschlimmerung der 
Lage. Der Treibhausgaseffekt 
lässt, laut „World Bank Report“, 
die Temperaturen bis 2100 um 
bis zu 4°C weltweit steigen. Der 
letzte Anstieg in diesem Aus-
maß dauerte über mehrere 
Jahrtausenden. Der schnelle 
Anstieg der Temperatur betrifft 
nicht nur die Menschen in be-
reits heißen Regionen der Welt, 
sondern auch die Tier- und 
Pflanzenwelt. Organismen 
können sich in so kurzer Zeit 
nicht an neue Lebensbedingun-
gen anpassen und werden per-
manent aus diesen Zonen ver-
trieben. 42

Menschen werden noch mehr 
Wasser zur Kühlung ihrer Haus-
halte und der Bewässerung von 
Agrarflächen brauchen. Doch 
dieses Wasser wird auch über 
Kanäle nicht bereit gestellt 
werden können. 

42  Uno-Bericht: Klimawandel ändert unsere Welt 
grundlegend



Abb. 35: Dürre in Kalifornien
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Dies führte zu Umsiedlungen 
der Menschen aus diesen Regi-
onen.
Im benachbarten Nevada ver-
sucht man seit einigen Jahren 
gegenzusteuern. Es wurden 
moderne und sparsame Spül-
tischarmaturen verschenkt, 
Gelder verteilt für das Bekie-
sen von Vorgärten, Tage für die 
Bewässerung der Eigengärten 
ausgewiesen und Bußgelder 
kassiert bei deren Nichteinhal-
tung. Die Klärung von Wasser 
und dessen Rückspeisung in 
Seen verbesserte ebenso die 
Lage, in nur zehn Jahren konn-
te man die Wasserentnahme 
aus dem Colorado River um 
32% senken.
Der pro Kopf Wasserverbrauch 
liegt trotzdem noch weit über 
dem Doppelten im Vergleich zu 
Österreich (Nevada: 284l/Kopf, 
Österreich 135l/Kopf).43

Trotz dem Einlenken der Behör-
den und dem Versuch Wasser 
zu sparen, die Prognosen ste-
hen schlecht um den Südwes-
ten Kaliforniens. 44

43  Wasserverbrauch und Wasserbedarf

44  What Climate Change Will Mean for the California 
Desert

Abb. 36: Wasserreservoir kurz vor dem Austrocknen



Abb. 36: Wasserreservoir kurz vor dem Austrocknen
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DER SALTONSEE UND 
SEIN EINFLUSS AUF 
MENSCH UND NATUR

Die prognostizierten klimati-
schen Veränderungen im Süd-
westen Kaliforniens, treffen 
nicht nur das Coachella Valley 
sondern auch den Saltonsee 
hart. 
Das Ökosystem des Saltonsees 
droht in den kommenden Jah-
ren zu kippen und tritt somit 
eine Lawine an Problemen für 
das Coachella Valley los.
Ursprünglich ist der Saltonsee 
1905, in folge eines Damm-
bruchs am Colorado River, ent-
standen. Man brauchte mehr 
als zwei Jahre um die Fluten un-
ter Kontrolle zu bringen.
Schlussendlich sammelten sich 
die Wassermengen in einem 
Becken in der Colorado Wüste 
und bildeten eine tausend Qua-
dratkilometer große Wasserflä-
che der größte See Kaliforniens 
ist entstanden. 45

Der See etablierte sich in kür-
zester Zeit als Naherholungs-
gebiet für Menschen aus Los 
Angeles und dem gesamten 

45  The Salton Sea - California‘s overlooked treasure

Abb. 37: Tote Fische im Salton Sea
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Süden Kaliforniens, und zog 
damals mehr Leute an, als der 
weltbekannte Yosemite Natio-
nalpark.
An der Küste entstanden Städ-
te und Ortschaften, geprägt 
vom Tourismus.
Auch Zugvögel auf dem Weg 
von Mexiko nach Kanada nah-
men den See als jährlichen Zwi-
schenstopp an. Ausgesetzte 
Barsche fanden einen neuen 
Lebensraum und die Populati-
on wuchs auf über 400 Millio-
nen Fische.
Doch die Idylle war nicht von 
langer Dauer: In den 1950er 
und 1960ern wurden die Ufer-
zonen und viele Ortschaften 
mehrfach überflutet. Dies ist 
darauf hinzuführen, dass der 
See keine natürliche Abflüsse 
besitzt und sein Wasserpegel 
rasant steigt.

Durch den Kanalbau des 
All-American Canals, welcher 
der einzige, von Menschen-
hand geschaffene, Wasserzu-
bringer ist, werden durch die 
intensive landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung, Unmengen 
an Schadstoffen und Salze zu-
geführt. Dies führte schnell zu 
Massensterben von Fischen 
und Vögeln. 1996 starben in nur 
kurzer Zeit an die 14.000 Vögel, 
welche anschließend tagelang 
verbrannt wurden.
Das Ökosystem des Sees ist so-
mit sehr sensibel, und der im-
mer höher werdende Salzge-
halt (50% höher als im 
pazifischen Ozean) erwies sich 
schnell als Problem für Mensch 
und Tier. 46

Der hohe Anteil an Dünger er-
wies sich als idealer Lebens-
raum für Algen und Bakterien. 

46  The Salton Sea: Death and Politics in the Great Ameri-
can Water Wars

Abb. 38: Ausgestorbene Gegenden um den Saltonsee



Abb. 38: Ausgestorbene Gegenden um den Saltonsee
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Abb. 39: Verlassene Orte am Saltonsee



Bakterien zersetzen organische 
Stoffe wie Pflanzenteile ohne 
Sauerstoffzufuhr am Grund des 
Sees, dabei entstehen Schwe-
felwasserstoffe, welche wenn 
sie durch Winde, die Oberflä-
che des Sees aufpeitschen, an 
die Oberfläche geraten und 
bestialisch nach verfaulten Ei-
ern riechen. Diese Gestankwol-
ken werden kilometerweit ge-
tragen und erreichen nicht nur 
das Coachella Valley sondern  
auch das 200 Kilometer ent-
fernte Los Angeles.
Das verseuchte Wasser braucht 
dringend neue Zuflüsse, doch 
diese sind hart umkämpft, und 
werden in den kommenden 
Jahren deutlich weniger. Die 
Wasserknappheit im Colorado 
River zwingt die Region immer 

weniger Wasser zu verbrau-
chen. 
Die Austrocknung führt nicht 
nur zu Gestankswolken. Wind-
böen reißen kleinste Partikeln 
an Staub und Salzen mit, soge-
nannte Dust Bowls entstehen 
und können gesamte Ortschaf-
ten in Staub und Sand versin-
ken lassen.
Die Asthmarate in der Region 
ist bis zu dreimal höher als in 
den restlichen USA.47

47  Salton Sea: Den Kaliforniern stinkt‘s
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XERISCAPING

Durch die Wasserknappheit im 
Coachella Valley wird nach neu-
en Strategien bei der Begrü-
nung von Freiflächen gesucht.
Die intensive Bewässerung vie-
ler Privatanlagen und Golfplät-
zen drängen das Grundwas-
ser immer weiter zurück und 
bieten für viele Pflanzen keine 
Lebensgrundlage ohne künstli-
che Bewässerung.
Xeriscaping ist ein aktueller 
Trend in der Landschaftsar-
chitektur, bei der bewusst auf 
Pflanzen verzichtet wird, wel-
che in heißen Klimate intensiv 
bewässert und gepflegt wer-
den müssen.
Man greift auf einheimische 
Wüstenpflanzen zurück, wel-
che sich an das heiße Klima 
längst angepasst haben und 
mit den geringen Regenmen-
gen auskommen.
Durch die gezielte Planung 
von Grünflächen, sowie der 
Verzicht auf steiles Gefälle und 

einer Süd-West-Orientierung, 
sowie auf Rasenflächen, kann 
man den Wasserverbrauch zur 
Begrünung von Freiflächen bis 
zu 80% senken.
Dabei wird auch die Bo-
denoberfläche so präpariert, 
dass das Wasser tief in den Bo-
den eindringen kann, und nicht 
bereits nach wenigen Minuten 
an der Oberfläche verdunstet.
Eine weitere Strategie ist es 
verschiedene Pflanzenarten zu 
durchmischen, um Monokultu-
ren und den damit verbunden 
hohen Wasserverbrauch zu mi-
nimieren.
Trotz des heißen Klimas im 
Coachella Valley gibt es eine 
große Bandbreite an einheimi-
schen Pflanzen, (Sonora-Wüs-
te/Colorado Wüste und Moja-
ve-Wüste)  die der Hitze  
trotzen und sehr gut mit den 
geringen Regenwassermengen 
zurecht kommen. 48 49

48  5 Fundamentals of Xeriscape

49  Xeriscaping: Creative Landscaping



Abb. 40: Xeriscaping
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GESCHICHTE DER ZU-
WANDERUNG

Die Migrationsbewegung zwi-
schen Mexiko und den USA 
lässt sich bis in das 19. Jahrhun-
dert zurückverfolgen. Als Folge 
der Kriegsniederlage Mexikos 
fielen laut Vertrag von Gua-
dalube Hildago 1848, die Staa-
ten Kalifornien, Arizona, Neva-
da, Utah und Teile von 
Colorado, New Mexico und 
Wyoming an die USA.50

Als dann 1953 im Zuge des 
Gadsden Purchase weitere 
76.800 km2   Mexikanischen 
Landes an die USA verkauft 
wurden, lebten insgesamt ca. 
300.000 Mexikaner auf ameri-
kanischen Boden. 51

Das restliche 19.Jahrhundert 
sowie am Anfang des 20.Jahr-
hunderts gab es keine Be-
schränkung der Migration. Me-
xikaner konnten die Grenze frei 
überqueren und betätigten 
sich schon damals als saisonale 
Landarbeiter, beziehungsweise 
als Bauarbeiter für die Eisen-
bahn.52

50  Die Reise ins gelobte Land. Mexikanische Migrations-
bewegung

51  The Border History

52  For Migrants, New Land of Opportunity Is Mexico

Abb. 41: Farm Worker 1945
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Abb. 41: Farm Worker 1945
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Bis zur Wirtschaftskrise 1929 
stellten die Landbesitzer sicher, 
dass die Migration nicht einge-
schränkt wurde, um weiterhin 
billige Arbeitskräfte zu haben. 
Durch die Great Depression 
schlug die Stimmung jedoch 
um und in den 1930ern wurden 
insgesamt 500.000 Mexikani-
sche Arbeiter abgeschoben. Die 
Beschränkung mexikanischer 
Einwanderung blieb bis Anfang 
des 2. Weltkrieges aufrecht.
1942 unterzeichneten Mexiko 
und die USA das Bracero Pro-
gram. Da es durch den Krieg 
zu einem Arbeitskräftemangel 
in der Landwirtschaft gekom-
men war, sollten Millionen ar-
beitsfähiger Mexikaner diese 
Lücke füllen. Den Gastabeitern 
wurde eine Unterkunft und ein 
Mindestlohn zugesagt, die Ver-

einbarung war jedoch explizit 
temporär. Um die Rückkehr 
nach Mexiko sicherzustellen, 
war es nicht gestattet die Fa-
milie mitzubringen. Zudem 
wurde ein Teil des Lohnes ein-
behalten und erst bei Ausreise 
ausbezahlt.
Das Programm wurde 1964 von 
den USA beendet. Die Land-
wirtschaft war zu dieser Zeit je-
doch schon von den billigen Ar-
beitskräften abhängig, da sich 
die heimkehrenden Soldaten 
großteils Arbeit in industriellen 
Gebieten suchten.53

In der Zeit bis 1985 gab es wenig 
konstruktive Ansätze jedoch 
immer mehr illegale, haupt-
sächlich in der Landwirtschaft 
tätige Einwanderer.

53  The Border History

Abb. 42: Braceros 1963



Seit 1986 versucht man die Ein-
wanderung zu steuern und zu 
kontrollieren. In diesem Jahr 
trat der Immigration Reform 
and Control Act in Kraft. Gren-
zen wurden verstärkt und Ar-
beitgeber, welche Mexikaner 
beschäftigten, wurden be-
straft. Im Gegenzug wurden je-
doch auch zwei Millionen an-
sässige Mexikaner unter 
bestimmten Umständen legali-
siert.5

Derzeit wendet sich der Trend. 
Das Jahr 2012 war das erste, in 
dem mehr Mexikaner die USA 
verließen als einreisten. Neben 
der Wirtschaftskrise in den USA 
und einer verbesserten Situati-
on in Mexiko nannten viele Be-
fragte auch persönliche Grün-
de, wie Familie oder Nostalgie 
als Gründe für die Rückkehr 
nach Mexiko.
 

54  Die Reise ins gelobte Land. Mexikanische Migrations-
bewegung

Abb. 43: Mexicali Braceros 1954

Abb. 44: Carrot pullers
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Eine lange Wachstumsphase 
(300 Tage im Jahr), moderne 
Bewässerungsanlagen, leicht 
bearbeitbare Böden und die 
Marktnähe machen die Land-
wirtschaft zum wichtigsten 
Wirtschaftsfaktor im Valley ne-
ben Tourismus und Erholung.55

Die ersten Versuche das Valley 
landwirtschaftlich zu nutzen 
starteten 1890 mit aus Ägyp-
ten und dem Irak importierten 
Dattelpalmen. Heute werden 
in der Region um Indio und 
Coachella 90 Prozent der Dat-
teln Nordamerikas geerntet.
Mittlerweile wird eine breite 
Palette an Obst und Gemüse 
produziert. Unter anderem Ar-
tischocken, Avokados, Baum-
wolle, Blumen, Bohnen, Er-
beeren, Espartogras, Feigen, 
Getreide, Gewürze, Grapefru-
its, Gurken, Hopfen, Karotten, 
Kohl, Kohlrabi, Kräuter, Lauch, 
Limonen, Mais, Mangos, 

55  Coachella Valley Climate

Melanzani, Nektarinen, Oran-
gen ,Paprika, Pfirsiche, Pflau-
men, Radieschen, Reis, Rüben, 
Salat, Spinat, Tomaten, Wein-
trauben, Zitronen, Zuckerrohr, 
Zwiebeln und Bäume für die 
Golfplätze. In letzter Zeit steigt 
sogar die Zahl der Aquakultu-
ren.56

Jeder Acre (ca. 4.046m2) er-
wirtschaftet einen Jahreser-
trag von ca. 8.000$. Insge-
samt sind es pro Jahr mehr als 
500.000.000$ und somit bei-
nahe die Hälfte von Riverside 
Countys Haushaltseinkommen.
Möglich wird dies durch ein 
ausgeklügeltes Bewässerungs-
system. Der 1948 fertiggestellte 
Coachella Canal ist Teil des All 
American Canals und versorgt 
die Gegend mit Wasser aus 
dem Colorado River. Jährlich 
werden über 400.000.000 
Kubikmeter entnommen. Zu-
vor wurde ausschließlich das 

56  Agriculture in California’s Coachella Valley
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Abb. 45: Coachella Valley Agriculture
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aus der letzten Eiszeit stam-
mende Grundwasserreservoir 
angezapft. Sinkende Grund-
wasserspiegel, wachsende 
Städte und eine lange Trocken-
periode in  den Einzugsgebie-
ten des Colorado Rivers führ-
ten schließlich zum Coachella 
Valley Water Management 
Plan. Ziel ist es bis 2015 den 
Wasserverbrauch um 7% zu 
senken. Ein Großteil der Land-
wirtschaftsbetriebe setzt mitt-
lerweile Tröpfchenbewässe-
rung ein, Kanäle werden  
betoniert und nicht länger 
oberirdisch geführt, und Ab-
wasser wird aufbereitet.57

Trotz dieser Bestrebungen wird 
nach wie vor ca. ein Drittel des 
Wasserbedarfs über das Grund-
wasser gedeckt. Daher gibt es 
Bestrebungen den Grundwas-
serspiegel wieder zu heben.

57  Farms to Tables Around the World

Abb. 46: Coachella Valley Agriculture
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FOLLOW THE CROP

Unter „Follow the Crop Farm-
workers“ versteht man Ernte-
helfer, welche unabhängig 
von ihrem Wohnort auf unbe-
stimmte Zeit ihrer Arbeit fol-
gen.
Alleine in Kalifornien leben um 
die 1,5 Millionen Erntehelfer, 
welche 20% der amerikani-
schen Gesamternteleistung er-
wirtschaften. Laut dem „Natio-
nal Agriculture Worker Survey“ 
aus dem Jahr 2011, sind 96% der 
kalifornischen Landarbeiter in 
Mexiko geboren. Obwohl viele 
seit Jahren in Kalifornien leben 
sprechen nur wenige flüssig 
Englisch, was wiederum die In-
tegration in die amerikanische 
Gesellschaft erschwert.
Viele der Erntehelfer würden 
gerne ganzjährig der Arbeit 
nachgehen, um deren Familien 
zu erhalten. Da dies nicht im-
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Abb. 49: Follow The Crop Streams
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Abb. 50: Follow the Crop - Lebensituation



mer möglich ist, greifen rund 
1/3 der Erntehelfer auf eine alte 
Tradition zurück. Sie begeben 
sich auf ein nomadisches Le-
ben.
Der Erntesaison folgend, un-
terscheidet man zwischen drei 
wichtigen Strömungen der 
„Follow the Crop People“.
Das Coachella Valley ist eine 
der ersten Stationen des Wes-
tern-Streams, welche die West-
küste folgend bis zum Bundes-
staat Washington führt. Der 
Mid-Westernstream wird seit 
dem 19. Jahrhundert, bevor-
zugt von mexikanischen Fami-
lien verwendet und startet in 
Texas und endet bei den „Great 
Lakes States“ wie Minnesota, 
Wisconsin und Michigan. Im 
Osten der Vereinigten Staaten 
machen sich die Menschen auf 
die Reise am „Eastern Stream“, 
von Florida bis nach New York.
Die harte Arbeit und die stän-
dige Hitze, welcher die Arbeiter 
tagsüber ausgesetzt sind, wir-
ken sich negativ auf deren Ge-
sundheit aus. 
Dies führt zu einer bis um 26 
Jahren verkürzen Lebenszeit im 
Vergleich zur restlichen Bevöl-
kerung. 58 59

58   Understanding Farmworkers

59   Research  Agenda for Agricultural Workers in CA

Abb. 51: Follow The Crop Erntehelfer

Abb. 52: Von Erntegebiet zu Erntegebiet
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Erst in den 1960er formierten 
sich erste Gewerkschaften, 
welche sich unter anderem 
unter der Führung von Cesar 
Chavez für die Rechte der bis 
dahin schutzlosen Landarbei-
ter einsetzten. Zuvor lag der 
Stundenlohn bei 0.9$ wobei 
für minderwertiges Essen und 
provisorische Unterkünfte ein 
großer Teil des Lohns wieder 
abgezogen wurde.

Durch einen groß angelegten 
Streik wurden 1965 erste Ge-
werkschaftsverträge erzwun-
gen und bis 1970 waren bereits 
50.000 Arbeiter Mitglieder 
entsprechender  Vereinigun-
gen. Die einzelnen Organisati-
onen schlossen sich schließlich 
zur United Farm Workers of 
America (UFWA) zusammen.60

Dennoch müssen viele Landar-
beiter nach wie vor unter

60  UFW History

Abb. 53: Pestizideinsatz
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schwierigen Bedingungen ar-
beiten, da Arbeitsrechte nur 
unzureichend umgesetzt wer-
den. So mangelt es unter an-
derem an Sanitäranlagen, 
Schutzkleidung, Handschuhen 
und Trinkwasser. Arbeiter kla-
gen über schmerzende Beine 
und Nierenprobleme aufgrund 
von Dehydration. Eine zusätzli-
che Gefahr stellen Pestizide dar. 

Viele der verwendeten Chemi-
kalien können zu Krebs führen 
und Ausschläge hervorrufen.  
Durch den hohen Schwefelge-
halt in der Luft müssen sich vie-
le Landarbeiter übergeben und 
klagen über brennende Augen 
und Kopfschmerzen.
Arztbesuche sind mangels Ar-
beitsfreistellung selten.61

61  Pathways to Farmworker Health Care

Abb. 54: Feldarbeiter
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2012 verklagte eine Gruppe von 
Landarbeiter im Coachella Val-
ley ihren Arbeitgebern. Sie wur-
den gekündigt, weil sie sich 
weigerten bei über 43° Celsius   
ohne Schatten Paprika zu pflü-
cken. Trotz dieser Temperatu-
ren wurden sie aufgefordert 
schneller zu arbeiten und die 
vollen Körbe im Laufschritt   zu 
befördern.62

Laut Coachella Valley Farm 
Worker Survey, aus dem Jahr 
2006, leben rund drei Viertel 
der Landarbeiter das gesamte 
Jahr im Valley und ein Viertel 
saisonal. Von denen mit fes-
tem Wohnsitz finden über 70% 
weniger als 12 Monate im Jahr 
Arbeit in der Landwirtschaft, 
wobei sich 17% auch in anderen 
Bereichen betätigen.
Bei 78% der Befragten betrug 
das Haushaltseinkommen we-
niger als 15.000$ pro Jahr. Die 
Bezahlung erfolgt in der Regel 
auf Stundenbasis, wobei 58% 
einen Lohn zwischen 6,75 und 
7$ pro Stunde erhalten. 90% er-
halten keinen bezahlten Kran-
kenstand und 50% keine Zu-
schläge für Überstunden. Mehr 
als fünf Wochenarbeitstage 
und 10-12 Stunden pro Tag sind 
keine Seltenheit.63

62   Coachella Valley farmworkers sue Ventura County 
grower for workplace violations

63  Coachella Valley - Farm Worker Survey: Final Report 
January 2007

Abb. 55: Farmarbeiter



Abb. 55: Farmarbeiter
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Viele, der in der Erntesaison 
15.000 bis 20.000 zusätzlich 
anreisenden Landarbeiter, le-
ben aufgrund ihres geringen 
Einkommens unter schwie-
rigsten Bedingungen. Einige 
kampieren direkt auf den Fel-
dern beziehungsweise neben 
Bewässerungsgräben, oder in 
selbst gebauten Baracken aus 
Karton und Holz auf Parkplät-
zen in der Umgebung. Manche 
finden auch bei Verwandten 
oder Bekannten, welche das 
gesamte Jahr im Valley verbrin-
gen, Unterschlupf.
Von den ständigen Bewohnern 
leben viele in Trailer Parks in 
Mobile Homes. Im östlichen 
Coachella Valley gibt es unge-
fähr 125 illegaler und ein paar 
dutzend legaler Mobile Home 
Parks. 
Die Trailer aus Sperrholz und 
Metall befinden sich meist in 
sehr schlechtem Zustand. Re-
gen tropft durch das Dach, 
Feuchtigkeit wölbt die PVC-Bö-
den, Karton oder Holz ersetzen 
gebrochene Glasscheiben und 
oft hält nur noch Klebeband die 
teils 50-60 Jahre alten Behau-

Abb. 56: Duroville Straße
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Abb. 56: Duroville Straße
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sungen zusammen. Für die Kin-
der ist besonders die provisori-
sche Verkabelung eine Gefahr. 
Ungeziefer, Ratten und Frösche 
gelangen durch Rohrleitun-
gen und Löcher in Wänden und 
Böden in die Behausungen. 
Grundbedürfnisse, wie Wasser- 
und Energieversorgung sind 
nicht gedeckt. Bei Tempera-
turen von über 45 Grad ist auf-
grund von Stromausfällen eine 
Kühlung der Trailer nicht mög-
lich. Falls Elektrizität vorhan-
den ist, legen die Landbesitzer 
den Preis fest. Die Stromrech-
nungen kann in einem heißen 
Monat mehrere Hundert Dol-
lar betragen. Das Wasser ist 
oft derart stark verschmutzt, 
dass Hautkontakt Infektionen 
auslöst. Immer wieder muss 
das Riverside Department of 
Environmental Health ein-

Abb. 57: Mädchen in Trailer

Abb. 58: Strommasten



greifen und Parks mit offenen, 
überlaufenden Fäkalgruben 
schließen. In der Luft liegt an 
manchen Tagen ein stechender 
Gestank, welcher von undich-
ten Abwasserrohren, offenen 
Sickergruben und illegalen Gift-
mülldeponien herrührt.
Laut Gesetz wären die Park-
besitzer dazu verpflichtet für 
entsprechende Infrastruktur zu 
sorgen. Da 95% der Bewohner 
ihre Trailer besitzen, diese je-
doch zu fragil sind, um bewegt 
zu werden, würden sie im Falle 
einer Schließung beziehungs-
weise Räumung eines Parks 
ihre Unterkunft verlieren. Da-
her sind viele den Parkbesitzern 
ausgeliefert.

Neben den schlechten Um-
weltbedingungen und der oft 
mangelhaften Ernährung stel-
len die sozialen Ungleichheiten 
eine psychische Belastung für 
die Landarbeiter dar. 2011 be-
trug das mittlere Haushaltsein-
kommen in wohlhabenden Or-
ten wie Indian Wells 134.615$. 
Im Vergleich dazu lag es in vor-
wiegend von Landarbeitern be-
siedelten Gebieten wie Mecca 
bei 25.873$.64

64  On edge of paradise, Coachella workers live in grim 
conditions

Abb. 59: Familie vor Trailer

Abb. 60: Kind vor Mobile Hime
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Gründe hierfür. Im Jahr 2000 
wurde der Anteil von substan-
dard Wohneinheiten im östli-
chen Valley auf 50% geschätzt, 
(viele ohne Küche oder fließen-
des Wasser).

Umweltverschmutzung
Da viele Mobile Home Parks in 
Reservaten ohne jegliche Pla-
nung errichtet wurden, werden 
sie oft durch naheliegende Gift-
mülldeponien, Ölablagerun-
gen, Bauschuttablagerungen 
und durch mit landwirtschaftli-
chen Chemikalien verunreinig-
tes Wasser und Luft belastet.65

Trinkwasser
Das Grundwasser ist mit 
Arsen, Blei, Chrom, Nitraten 
und Perchloraten belastet und 
nicht trinkbar. Die Ausgaben 
für gekauftes Trinkwasser be-
lasten das Haushaltseinkom-
men zusätzlich. Initiativen zur 
Förderung der Errichtung von 
Filteranlagen wurden gestar-
tet.

65     Factsheet Coachella Valley

Die Probleme der Landarbeiter 
lassen sich in folgenden Punk-
ten zusammenfassen:

Kosten
44% der Mieter in Riverside 
County geben mehr als 30% 
ihres Haushaltseinkommens 
für ihre Unterkunft aus. Im öst-
lichen Coachella Valley geben 
50% der Mieter und 61% der Be-
sitzer mehr als 50% ihres Haus-
haltseinkommens für Wohnen 
aus.

Überbelegung
Im östlichen Valley sind bis 
zu 35% aller Mietwohnungen 
überbelegt. Besonders an leist-
baren Angeboten für große Fa-
milien mangelt es. 

Substandard
Als Substandard gilt eine Un-
terkunft, wenn sie das Leben 
beziehungsweise die Gesund-
heit der Bewohner gefährdet. 
Unzureichende Sanitäranla-
gen, gefährliche Stromversor-
gung, mangelhafter Brand- 
und Witterungsschutz und 
schlechte Instandhaltung sind 

Abb. 61: Eingang Trailer Duroville



Abb. 61: Eingang Trailer Duroville Abb. 62: Trailer mit Klimaanlage Abb. 63: Vorgarten der Trailer Park Siedlungen

ANALYSE LEBENSBEDINGUNGEN 090 - 091



Stromversorgung
Die Stromversorgung in vielen 
Mobile Home Parks ist äußerst 
unzuverlässig. Oft müssen die 
Bewohner wochenlang ohne 
Strom auskommen, bezie-
hungsweise sich mit Genera-
toren behelfen. Dies bedeu-
tet  Zusatzkosten von bis zu 
10$ pro Tag. Ein Grund für die 
Ausfälle ist, dass der Strom oft 
illegal von Brunnen und ähnli-
chen Anlagen abgezweigt wird. 
Ohne Strom gibt es keine Kli-
maanlage, Kinder machen ihre 
Hausübungen bei Kerzenlicht. 
Medikamente und frische Le-
bensmittel können nicht kühl 
gelagert werden.

Gesundheitsversorgung
Im östlichen Coachella Valley 
praktizieren viermal weniger 
Ärzte pro Einwohner als im 

Rest Amerikas. Da bis zu 70% 
der Bewohner keine Kranken-
versicherung haben, stehen ih-
nen nur wenige, kleine Kliniken 
in der Umgebung offen.

Transport
Wohnort und Arbeitsplatz sind 
oft weit voneinander entfernt.  
Buslinien sind selten und teu-
er, Rad- und Gehwege fehlen. 
Der Transport zum Arbeitsplatz 
stellt für die  Landarbeiter eine 
erhebliche Belastung dar. Vie-
le organisieren sich in Fahrge-
meinschaften, wobei sich auch 
illegale Transportunternehmen 
bilden. Mangelnde Einkaufs- 
und Bildungsmöglichkeiten am 
Wohnort machen einen Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs-
netzes zusätzlich erforderlich.

Abb. 64: Vorgarten in Duroville
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ca. 41m2

Salton Sea
Der Saltonsee, Kaliforniens 
größter See, trocknet zuneh-
mend aus. Der aufgewirbelte, 
kontaminierte Staub belastet 
die Luft und stellt ein zuneh-
mendes Gesundheitsrisiko für 
die Anrainer dar.66

In den letzten Jahren erhielten 
diese Zustände zunehmende 
Aufmerksamkeit von den Me-
dien und einige Vereine zur Ver-
besserung der Lebenssituation, 
wie zum Beispiel „Promotores 
Comunitarios del Desierto“.

Idealerweise würden Parks, 
welche nicht genehmigt wur-
den und die Auflagen nicht 
erfüllen geschlossen und die 
Bewohner in neue Behausun-
gen umgesiedelt. Organisati-
onen, wie die Coachella Valley 
Housing Coalition, errichte- 66  Revealing the Invisible Coachella Valley

ten in den letzten Jahren zwar 
tausende Wohneinheiten, es 
befinden sich jedoch weiterhin 
tausende Familien auf Warte-
listen. Da die Zwangsschlie-
ßung von illegalen Mobile 
Home Parks das Wohnproblem 
nicht löst, wird zunehmend das 
Ziel verfolgt, bestehende Anla-
gen zu sanieren.
Da die Sanierung eines kleinen 
Parks mit unter 15 Mobile Ho-
mes 100.000$ kosten kann, 
gelingt dies nur in seltenen Fäl-
len. Die Behörden versuchen je-
doch Genehmigungsverfahren 
zu vereinfachen und  Regelun-
gen für Übergangslösungen 
einzuführen.67

67  Coachella Farmworkers Struggle for Quality Housing

Abb. 65: Grundriss Mobile Home
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DUROVILLE

Ein mittlerweile geschlossener 
Trailerpark, welcher größere 
Aufmerksamkeit durch die Me-
dien erlangte, war Duroville, 
offiziell „Desert Mobile Home 
Park“ genannt. Harvey Duro, 
Namensgeber und Besitzer Du-
rovilles, gründete sein Unter-
nehmen 1998, nachdem andere 
Parks in der Umgebung von 
den Behörden geschlossen 
wurden. Da sich Duroville, wie 
auch viele andere Mobile Home 
Parks, auf dem Gebiet des Tor-
res-Martines Reservats der 
Cahuilla Indianer befindet, ent-
zieht es sich des Einflussbe-
reichs der Bezirksinspektoren.68

Die Zustände in Duroville wa-
ren mit denen eines Entwick-
lungslandes vergleichbar. Bis 
zu 30 Personen lebten in einer 
Wohneinheit. Oft fielen wo-
chenlang Strom oder Wasser-
versorgung und somit Heizung

68  Slum mobile home park finally closes

oder Klimaanlage aus. Zum 
Heizen und Kochen wurden da-
her oft alte Rebstöcke verwen-
det, welche giftigen Rauch er-
zeugten. Zusätzlich wurde die 
Luft vom Kim Lawson´s Dump 
mit Dioxin, Arsen und weite-
ren Schadstoffen belastet. Auf 
dieser Deponie, direkt neben 
Duroville gelegen, wurden seit 
1992 Autoreifen, Batterien, Far-
bdosen, Plastik und ölhaltige 
Abfälle gelagert und verbrannt. 
Der aufgewirbelte Staub, der 
unbefestigten Straßen, ver-
schlechterte die Luft zusätz-
lich. Klemptnerarbeiten wur-
den sehr dürftig ausgeführt. 
Rohrleitungen für Abwässer 
aus dünnem Plastik führten 
nur knapp unter der Erdober-
fläche in offene Sickergruben. 
Oft waren sie undicht und wur-
den nur notdürftig mit Klebe-
band repariert. 

Abb. 66: Duroville



Abb. 66: Duroville
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Abb. 67: Lageplan Duroville
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Abb. 67: Lageplan Duroville
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Das Wasser war stark verunrei-
nigt und nicht trinkbar. Die Be-
wohner mussten daher kost-
spielig Trinkwasser kaufen.
Die improvisierten Verkabelun-
gen und oft überlastete Leitun-
gen führten häufig zu Bränden 
in den Trailern, welche sich 
aufgrund des fehlenden Brand-
schutzes schnell ausbreiten 
konnten.
Des Weiteren gab es Probleme 
mit den bis zu 800 streunen-
den Hunden, hohem Alkohol-
konsum und steigender Krimi-
nalität.69

Die herrschenden Bedingun-
gen riefen die Bundesbehörden 
auf den Plan, welche auch in 

69  Southlands Slums Farmworkers

Abb. 68: Spielende Kinder in Duroville



Reservaten gewisse Befugnisse 
besitzen und das Leben der Be-
wohner in Gefahr sahen. Har-
vey Duro wurden vier Jahre ge-
geben, um den Park an 
existierende Sicherheitsbe-
stimmungen anzupassen. Als 
dies nicht geschah, beantragte 
die Bundesbehörde die Schlie-
ßung des Desert Mobile Home 
Parks. Richter Stephen Larson 
weigerte sich jedoch den Park 
räumen zu lassen, da er eine 
soziale Krise befürchtete. Ein 
Verwalter für Duroville wurde 
eingesetzt und der Bau von Er-

satzsiedlungen, wie Mountain 
View Estates, wurde veran-
lasst. Dies war auch notwen-
dig, da viele Bewohner trotz 
der schlechten Lebensbedin-
gungen Duroville nicht verlas-
sen wollten. Sie fürchteten den 
Verlust ihres sozialen Umfel-
des, leistbaren Wohnraums so-
wie ihres Besitzes, da die Trailer 
sehr baufällig waren und nicht 
mehr bewegt werden konnten. 
Duroville war eine der größten 
Purépecha -Siedlungen, Im-
migranten aus Mexiko mit ei-
gener Sprache und Kultur. Die 

Abb. 69: Luftaufnahme Duroville
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Hälfte der Bewohner Durovilles 
gehörten den Purépecha an. Es 
dauerte schließlich bis zum 30. 
Juni 2014 bis der Park geschlos-
sen wurde. Nur noch Harvey 
Duro und seiner Familie war es 
gestattet zu bleiben.70

In den Spitzenzeiten lebten 
über 4.000 Menschen in über 
300 Mobile Homes auf beinahe 
162.000m². Somit kamen auf 
eine Wohneinheit mit Flächen 
von ca. 60m2 bis 170m2 unge-
fähr 13 Bewohner.
Die Fläche der einzelnen Stell-
plätze betrug zwischen 200m2 
und 300m2. Auf den gesam-
ten Park gerechnet, betrug die 
Dichte etwas über 500m2 pro 
Trailer beziehungsweise ca. 
40m2 pro Bewohner.
Gemeinschaftseinrichtungen 
fehlten, es gab jedoch einen 
kleinen Tacco-Stand sowie 
einen Shop und einen Beton-
fußballplatz. Des Weiteren 
entwickelten sich einige kleine 
illegale Unternehmen, Werk-
stätten und Autohändler. An 
der Einfahrt befand sich eine 
Busstation, die einzige Anbin-
dung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz.

70  Slum mobile home park finally closes

Abb. 70: Backyards Duroville



Abb. 71: Stay Out

Abb. 72: Autoreifen Duroville

ANALYSE LEBENSBEDINGUNGEN 100 - 101



MOUNTAIN VIEW ESTA-
TES

Im November 2012 konnten 
die ersten Bewohner den neu 
errichteten, 181 Einheiten um-
fassenden, Mobile Home Park 
Mountain View Estates bezie-
hen. Die geplante Eröffnung 
verzögerte sich immer wieder, 
da die Finanzierung mit vom 
Staat zugesagten und priva-
ten Geldern aufgrund der Fi-
nanzkrise wackelte.  Über 26 
Millionen Dollar wurden in das 
Projekt investiert. Ein großer 
Kostenpunkt war die Anbin-
dung an das öffentliche Was-
sernetz.
Die Siedlung befindet sich nur 
einige Kilometer von Duroville 
entfernt und soll den ehemali-
gen Bewohnern Durovilles ein 
besseres Leben ermöglichen, 
ohne die sozialen Strukturen zu 
zerstören. Viele Bewohner von 
Duroville kamen aus kleinen 
Dörfern in Mexiko und Zent-
ralamerika und hatten neben 

Abb. 73: Mountain View Estates 15

Abb. 74: Mountain View Estates 13



der Angst vor höheren Mieten, 
auch Bedenken aufgrund von 
Belegungsmaximas und ande-
ren Regeln, ihr Leben in Moun-
tain View nicht mehr wie ge-
wohnt führen zu können.711

Um ein Mobile Home in Moun-
tain View beziehen zu können, 
muss man bestimmte Bedin-
gungen erfüllen: Die Bewohner 
besitzen ihre Behausung, dür-
fen sie jedoch nicht verkaufen. 
Verlassen sie Mountain View, 
so müssen sie den Besitz an 
geeignete Kandidaten übertra-
gen. Die Miete beträgt 425$, ca. 
50$ mehr als in Duroville. Hin-
zu kommen noch 300$ Versi-
cherung pro Jahr.
Dafür wird den Bewohnern 
eine deutliche Steigerung ihres 
Lebensstandards geboten. 

71  Plans to shutter notorious Coachella Valley shantytown 

Abb. 75: Mountain View Estates 12

Abb. 76: Mountain View Estates 7
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Wohneinheiten mit Küche, Kli-
maanlage, Einbauschränken, 
Waschmaschine und Trockner 
sind der Standard. Zusätzlich 
gibt es Gemeinschaftseinrich-
tungen, einen Fußballplatz, ei-
nen Basketballplatz, eine Kin-
derbetreuungseinrichtung und 
Grünflächen.72

Derzeit befinden sich 
181  Wohneinheiten auf ca. 
135.000m2. Das ergibt eine 
Dichte von ca. 745m2 pro Mo-
bile Home. Die einzelnen Par-
zellen haben eine Größe von 
etwas über 300m2. Für die Zu-
kunft ist die Errichtung 225 wei-
terer Wohneinheiten geplant. 

72  First Duroville residents move

Abb. 77: Lageplan Mountain View
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NEW URBANISM

Der New Urbanism ist eine 
städtebauliche Bewegung, 
welche in den 80er Jahre ent-
standen ist und nach wie vor 
eine große Rolle bei städtebau-
lichen Entwürfen einnimmt.
Aufgrund der starken Zersiede-
lung der amerikanischen Städ-
te im 20. Jahrhundert wurde 
nach neuen Ansätzen für die 
Planung von Städten gesucht. 
Das Ziel war es, lebendige 
Stadträume zu schaffen und 
den Menschen in den Mittel-
punkt zu rücken.
Die Wohnbebauung sollte Mi-
schformen aufweisen, welche 
möglichst flexible Benutzun-
gen zulassen, sowie der Ver-
zicht auf Funktionstrennungen 
in Siedlungen.
Somit wollte man auch die ho-
hen Infrastrukturkosten für 
Straßen, Elektrizität als auch 
Kanalistation senken und die 
Anonymität in den Nachbar-
schaften aufbrechen.
Begrünte Innenhöfe und der  
Wohnbebauung nahegelegene 
Parkanlagen sollen ein gesun-
des Leben ermöglichen.
Die Fußläufigkeit in den Wohn-

quartieren, sogenannt „Fi-
ve-Minute-Walk, wurde zu ei-
nem großen Thema, verbannt 
die Autos aus Wohngebieten, 
fördert den öffentlichen Nah-
verkehr und gilt als Leitfaden 
des New Urbanism.
Die lebenswerten und nachhal-
tigen Nachbarschaften gelten 
als Grundprinzip  sowie ein ge-
meinsames Zusammenleben 
der Menschen.
Soziale Zentren gelten als Treff-
punkt der Gesellschaft und sol-
len das Miteinander sowie 
neue Freundschaften ermögli-
chen. Desweiteren sollen die 
Freiräume so gestaltet werden, 
dass sie zum Spazieren einla-
den und zum sozialen Treff-
punkt werden.73 74

73  New Urbanism – Bewegung und Strategie

74  Principles of Urbanism
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Abb. 78: Seaside
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WOHNSIEDLUNGEN

Viele Siedlungen im Valley sind 
geschlossene Wohnkomplexe. 
Nur Bewohnern und Personen 
mit Berechtigung wird die Zu-
fahrt gewährt. Ihre Größe ori-
entiert sich üblicherweise am 
in Amerika üblichen Raster mit 
einer Quadratmeile. Die größ-
ten Quartiere füllen ein gesam-
tes Rasterfeld aus, die kleinsten 
sind eine Viertelmeile lang.
Besonders exklusive Anlagen 
sind um künstliche Seen mit 
Bootsanlegestellen und ausge-
dehnte Grünflächen angelegt, 
was die Problematik der Was-
serknappheit weiter verschärft.
Ein großer Teil der Bewohner 
des Valleys, besonders junge 
Familien, leben in weniger lu-
xuriösen, oft nicht geschlosse-
nen Siedlungen. Die Preise für 
Häuser bewegen sich dort, je 
nach Lage und Ausstattung, 
im Bereich zwischen 150.000$ 
und 400.000$. 
Vor kurzem war noch in bei-
nahe jedem Garten ein Pool 
und üppiger Rasen zu finden. 
Aufgrund neuer Wasserspar-
verordnungen setzte ein Um-
denken ein. Viele Hausbesitzer 
schütten ihre Pools mit Erde 
auf und tauschen Rasenflä-
chen gegen Wüstenpflanzen 
aus. Aufgrund des Klimas und 
der Nähe zu Los Angeles bleibt 
das Valley als Wohngegend 
weiterhin sehr attraktiv.

Abb. 79: Wohngebiet #1



Abb. 80: Wohngebiet #2 Abb. 81: Wohngebiet #3
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Not to scale.
All dimensions and square footage are approximate.
Adjacent homes will vary depending on plotting.

The Jacaranda PLAN J1

Single-family detached home

Four bedrooms (including detached guest suite), 4½ baths, living room, family
room, wet bar, dining room, three interior fireplaces, private courtyard with
fireplace, two-car garage with separate golf cart garage

4,575 square feet (760) 772-7274

COUNTRY CLUB

Typisch für die Gegend um Palm 
Springs sind Wohnanlagen, 
bei denen die Häuser in einen 
Country Club mit Golfplatz in-
tegriert sind. Eine dieser Clubs 
ist der Indian Ridge Country 
Club. Die Preise für eine der zir-
ka 1.000 Villen bewegen sich 
im Bereich von 1 bis 10 Millio-
nen Dollar, hinzu kommt eine 
stattliche Mitgliedsgebühr. 
Dafür wird ein besonderes Le-
bensgefühl versprochen. So 
wirbt der Indian Ridge Coun-
try Club auf seiner Homepage 
mit dem Motto „Once you en-
ter the gates, you will discover 
a lifestyle that you could never 
imagine existed„. Den großteils 
älteren Bewohnern wird ein 
dichtes Programm an Aktivitä-
ten und Veranstaltungen ge-
boten. Die meisten Grundrisse 
sind eindeutig nicht auf Fami-
lien zugeschnitten. Jedes Haus 

besitzt einen eigenen Pool, der 
Golfplatz ist von kleinen Seen 
durchzogen.
Neben dem Straßennetz für 
den Autoverkehr existiert ein 
weiteres Netz für Golfwägen. 
Die Erschließung erfolgt über 
die Straßenseite, die Terrasse 
orientiert sich immer zum Golf-
platz. Der Flächenverbrauch pro 
Haus beträgt auf das Gebiet 
hochgerechnet zirka 2.500 m².

Abb. 82: Ansichten Beispielhaus

Abb. 83: Beispielhaus Indian Ridge



Abb. 84: Indian Ridge Übersicht
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SELF-HELP HOUSING

Unter dem Begriff „Self-Help 
Housing“ versteht man ein 
staatliches Hilfsprogramm 
zur Schaffung von  leistbaren 
Wohnraum für sozial benach-
teiligte Menschen.
Man versucht somit die prekä-
ren Wohnsituation von Famili-
en in den Griff zu bekommen, 
welche seit Jahren in Mobile 
Homes wohnen (ohne Zugang 
zu fließenden Wasser bei hohen 
Mieten und Strompreisen).
Familien sollen somit am Ent-
stehungsprozess des Eigen-
heims mitwirken, indem sie 
mit Eigenleistung unter Auf-
sicht befugter Bauleiter den 
Wohnraum selbst schaffen.
In Kalifornien gibt es nur weni-
ge Voraussetzungen um an die-
sem Programm teilnehmen zu 
können.
Die Familien verpflichten sich 
im Voraus mindestens 40 Stun-
den die Woche am Bauprozess 
mitzuwirken. Alle Familienmit-
glieder über 18 Jahre müssen an 
den Bauarbeiten teilnehmen, 

und können somit die Kosten 
für ihr Haus um 20-25% senken. 
Dies ergibt bei einer Bauzeit 
von durchschnittlich 12-15 Mo-
naten, 1600 Stunden Arbeits-
zeit pro Familie. 75 
Alleine im Coachella Valley 
wurden in den letzten 50 Jah-
ren über 50.000 Häuser in Ei-
genleistung von sozial benach-
teiligten Familien errichtet, 
wobei die Bereitschaft an der 
Beteiligung an der Errichtung 
in den letzten Jahren immer 
mehr zunimmt.76

75  PSHHC -  Self Help Opportunities

76   Self-Help Housing Program Application



Abb. 85: Selbstbau #4

Abb. 86: Selbstbau #3
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MOBILE HOME

Als Mobile Home werden vor 
dem 15. Juni 1976 gefertigte, 
bewegliche Wohneinheiten be-
zeichnet.
Die Geschichte der Mobile Ho-
mes lässt sich bis in das 16. Jahr-
hundert zurück verfolgen, als 
Sinti mit ihren von Pferden ge-
zogenen Behausungen herum-
reisten. In Amerika wurden die 
ersten mobilen Häuser in den 
1870ern gebaut und zwar als 
mobile Strandhäuser.
Ab 1926 entwickelten sich 
von Kraftfahrzeugen gezoge-
ne Wohnwägen (Trailer). Ur-
sprünglich für Ausflüge und 
Campingtrips gedacht, entwi-
ckelten sie sich aufgrund des 
Wohnungsbedarfs nach dem 
zweiten Weltkrieg in ganzjäh-
rig bewohnbare Mobile Homes. 
Für junge Familien stellten sie 
eine günstige, schnell verfügba-
re und flexible  Behausung dar, 

Abb. 87: Mobile Home 1950



GSPublisherEngine 347.3.6.29
GSEducationalVersion

Abb. 88: Trailer 70er
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da sie oft dort hinzogen, wo es 
Arbeit gab.
1943 betrug die Durchschnitts-
breite 8ft (2,44m) bei einer län-
ge von über 20ft (6,1m). Sie hat-
ten 3 bis 4 Schlafabteile, jedoch 
keine Sanitäreinrichtungen. 
Bis 1948 hatten sie bereits eine 
Länge von 30ft erreicht, Sani-
täreinrichtungen waren nun 
der Standard. In den folgenden 
Jahren wuchsen die Mobile Ho-
mes weiter und sogenannte 
Doublewide-Einheiten wurde 
eingeführt.

Im Jahr 1976 wurde im Kongress 
der National Manufactured 
Housing Construction and Saf-
ety Act verabschiedet, welcher 
erstmals Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards festlegte. Es 
handelt sich um die einzige 
bundesweite Bestimmung für 
Einfamilienbehausungen. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde der 
Begriff „Manufactured Home“ 
anstatt „Mobile Home„ verwen-
det, was verdeutlicht, dass Ma-
nufactured Homes als Gebäude 
und nicht mehr als Fahrzeuge 

Abb. 89: Trailer Parks 1955

Abb. 90: Chicagos Harbour Point Estates
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angesehen wurden. Überprüft 
werden die Bestimmungen 
vom U.S. Department of 
Housing and Urban Develop-
ment. Sie sind daher auch als 
HUD-Code bekannt. Ein soge-
nannter HUD-Tag, also eine Ta-
fel mit Seriennummer, Herstel-
ler und weiteren Angaben ist 
seither für jedes Manufactured 
House vorgeschrieben.77

Die Wohnform in Trailern stieß 
schon in den 1940ern auf Ableh-
nung in vielen Bevölkerungs-
schichten, da sie die Bildung 
von Slums und die Ansiedlung 
zwielichtiger Gestalten fürchte-
ten. Flächenwidmungen wur-
den so gestaltet, dass die dau-
erhafte Bewohnung von Mobile 
Homes im Ortsgebiet untersagt 
war. Da die Wohnungsknapp-
heit nach dem zweiten Welt-
krieg jedoch größer als die 
Skepsis war, begann sogar die 
Regierung damit Mobile Home 
Parks wie Oak Ridge in Tennes-
see als günstige Alternative zu 
den Levittowns zu errichten. 
Tausende dieser Parks, 

77  Mobile Homes

welche Parzellen mit Wasser- 
und Stromanschluss vermiete-
ten, wurden im ganzen Land 
errichtet.
Die Akzeptanz dieser Ansied-
lungen war in vielen Gemein-
den nach wie vor gering und 
es wurde versucht Mobile Ho-
mes als Gebäude zu klassifizie-
ren. Damit wären sie unter die 
Bauordnung gefallen, deren 
Anforderungen sie aber nicht 
erfüllten. Die Hersteller argu-
mentierten jedoch, dass es sich 
aufgrund des Fahrgestells um 
Fahrzeuge handelte und beka-
men somit Recht.

Abb. 91: Trailer 80er
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Viele Gemeinden deklarierten 
Trailer Parks als Gewerbe. Auf-
grund der Gewerbeordnung 
durften sie  sich nur in fest-
gelegten Zonen wie Indust-
riegebieten oder entlang von 
Autobahnen ansiedeln. Die 
Parks wurden also aus den Ge-
meinden verdrängt, was die 
Akzeptanz für und die soziale 
Situation innerhalb der Parks 
verschlechterte.
Dennoch wurden vor allem 
aufgrund von effizienteren 
Produktionsmethoden und da-
durch sinkenden Preisen immer 
mehr Mobile Homes verkauft. 
Da die Breite von sogenannten 
Single-Wides auf 5,5 Meter be-
grenzt ist, wurden Double-Wi-
des eingeführt. Zwei oder meh-
rere Mobile Homes werden 
gekoppelt und ermöglichen so 
auch konventionelle Grundris-
se und Gänge und erweiterten 
so auch die Zielgruppe. Den 
höchsten Marktanteil erreich-
ten die Mobile Home Produzen-
ten im Jahr 1972, als jede dritte 
neue Einfamilienwohneinheit 
ein Mobile Home war. 
Zu dieser Zeit litt jedoch auch 
die Qualität aufgrund mangel-
hafter Regulierung stark. Es 
kam häufig zu Unfällen mit To-

Abb. 92: Trailer Doublewide



desopfern, wie Gasexplosionen 
oder Stromschlägen, welche 
große Aufmerksamkeit in den 
Medien fanden. Das Image von 
Mobile Homes verschlechterte 
sich weiter und Begriffe wie 
Trailer Trash etablierten sich.78

Heutige Mobile Homes bieten, 
auch dank HUD-Code, gute 
Qualität zu einem Preis, der bei 
vergleichbarem Standard, 10 
bis 20 Prozent unter dem eines 
konventionellen Hauses liegt. 
Mehrere Einheiten werden zu 
zweistöckigen Behausungen 
kombiniert und sind auf den 
ersten Blick nicht mehr als Ma-
nufactured Home erkennbar. 78  Mobile Home Parks, how they got here

Generell sind heutige Manu-
factured Homes eher mit Fer-
tighäusern als mit Trailern zu 
vergleichen.
2013 betrugen die Kosten eines 
durchschnittlichen Mobile Ho-
mes $64.000. Bei einer durch-
schnittlichen Größe von 1.470sf 
also $43,54 pro square foot. Im 
Vergleich dazu betrugen die 
durchschnittlichen Kosten ei-
nes konventionellen Hauses 
$249.429 bei einer durchschnitt-
lichen Größe von 2.662 sq ft. 

Abb. 93: Trailer
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Also $93,7 pro square foot. Ins-
gesamt wurden 2013 60.210 
Einheiten ausgeliefert.79

Heute wird zwischen folgen-
den Arten von vorgefertigten 
Wohneinheiten unterschieden:

Manufactured Homes
Werden in Fabriken gefertigt 
und an den Bestimmungs-
ort gezogen. Sie fallen unter 
die Bestimmungen des HUD-
Codes.

Modular Homes
Müssen mit den regionalen 
Bauordnungen übereinstim-
men. Sie werden vorgefertigt 
und anschließend an den Be-
stimmungsort transportiert 
und dort installiert.

79  Quick Facts

Panelized Homes
Wandscheiben mit allen Fens-
tern, Türen und Installationen 
werden in der Fabrik vorgefer-
tigt und auf der Baustelle zu-
sammengesetzt.

Pre-Cut Homes
Die Baumaterialien werden 
passend zugeschnitten gelie-
fert und am Bestimmungsort 
zusammengesetzt. Oft werden 
sie als Selbstbauset angeboten.

Mobile Homes
Dieser Begriff wird für Manu-
factured Homes, welche vor 
dem 14. Juni 1976 gefertigt wur-
den, verwendet.80

80  Understanding Today’s Manufactured Housing

Abb. 94: Transport Mobile Home



Abb. 94: Transport Mobile Home
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Konstruktion

Manufactured Homes werden 
in großen, klimatisierten Hal-
len gefertigt. Somit ist eine 
gleichbleibende, von Umwelt-
faktoren unabhängige Qualität 
umsetzbar. Die Hallen sind mit 
Kränen, beweglichen Arbeits-
brücken und Gerüsten ausge-
stattet.
Ein Fahrgestell aus Stahlträ-
gern bildet das Grundgerüst 
für die Bodenplattform. An ihm 
sind auch die Achsen und die 
Kupplung befestigt. Die Räder 

werden am Bestimmungsort 
oft entfernt, das Fahrgestell 
bleibt jedoch immer Teil des 
Mobile Homes.
Passend zum Grundriss werden 
Stromleitungen, Wasserrohre 
und sonstige Installationen in 
der Bodenkonstruktion integ-
riert. Auch der Boden wird ver-
legt, bevor die Wände montiert 
werden.
Die Rahmen der Wände wer-
den liegend montiert, ge-
dämmt und an der Innenseite 
mit Gipskartonplatten verklei-
det. Das System ähnelt einem 
Balloon Frame. Zuerst werden 
die Querwände mit Kränen an 

Abb. 95: Fertigung Chassis

Abb. 96: Fertigung Innenwände



die richtige Position gebracht, 
montiert und Installationen 
angeschlossen - anschließend 
die Längswände und das Dach.
Auf diese Konstruktion wird 
nun die Außenverkleidung 
mit Fenster und Türen und die 
Dachhaut montiert.
Im Innenraum werden wäh-
renddessen alle Trockenbau 
und Installationsarbeiten abge-
schlossen. Die fertig möblierte 
Einheit wird anschließend als 
Schutz in Plastikfolien  verpackt.

Zum Liefertermin zieht ein LKW 
die Mobile Homes auf den Bau-
platz. Dort werden die einzel-
nen Elemente zusammenge-
fügt und an das bereits zuvor 
errichtete Leitungsnetz ange-
schlossen. Als letzten Arbeits-
schritt wird noch eine Blende 
zwischen Erdreich und Mobile 
Home eingefügt.81

81  How are manufactured Homes built

Abb. 97: Mountain View Estates 2

Abb. 98: Mountain View Estates 3
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NACHHALTIGES BAUEN 
IN WÜSTENKLIMATEN

Die heißen trockenen Klima-
te sind gezeichnet durch sehr 
hohe Temperaturen (>40°C) 
im Sommer, starke Tag- und 
Nachttemperaturgefälle und 
dem kaum vorhandenen Nie-
derschlag, welcher jedoch ge-
legentlich heftig ausfallen und 
Überschwemmungen auslösen 
kann.
Im Winter herrschen meist kal-
te und staubige Windböen.
Rund 15% der Weltbevölkerung 
leben in ariden Klimazonen, 
diese wiederum entsprechen 
rund 20% der bebau- und be-
wohnbaren Fläche der Welt.
Ein nachhaltiger architekto-

nischer Entwurf muss diesen 
Bedingungen standhalten und 
soll ein komfortables Leben er-
möglichen.
Um dies gewährleisten zu kön-
nen, muss die Architektur auf 
Macro- und Microebene (städte-
baulich und gebäudespezifisch) 
klimarelevante Bedingungen 
erfüllen. 82

Referenzen für das nachhaltige 
und klimagerechte Bauen fin-
den wir in den Wüstenregionen 
des Nahen Osten, der Sahara 
und den Emiraten. Hier wird 
seit Jahrtausenden möglichst 
klimaeffiziente Architektur ge-
baut.

82  Climate Responsive Building - Appropriate Building 
Construction in Tropical and Subtropical Regions

KLIMAGERECHTES BAUEN



Limitierte Ressourcen, lokale 
Baumaterialien, wie Lehm und 
Holz, als auch fehlende Elekt-
rizität, drängte die Menschen 
damals und auch noch heute 
zu effizienten Bauweisen.
Diese Effizienz ist auch auf die 
beschränkten finanziellen Mit-
tel dieser Staaten und Bewoh-
ner zurückzuführen. 
In den Wüstenregionen der Ver-
einigten Staaten herrscht eine 
andere Architektur.
Hier trotzt man dem heißen 
Wüstenklima mit stromfres-
senden Klimaanlagen. Die Ar-
chitektur unterscheidet sich 
zum Beispiel kaum von Bau-

werken in der schneereichen 
Region der Rocky Mountains.
Die Architektur der Wüstenre-
gionen in Asien und Nordafrika 
sind zum Großteil durch den 
Islam und dessen strikter Tren-
nung von Öffentlichkeit und 
Privatheit geprägt. Dennoch 
dient sie als gute Ausgangslage 
für klimaeffiziente Entwürfe.
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STÄDTEBAULICHE 
STRATEGIEN

Eine Siedlung muss sich der 
topografischen Gegebenheit 
anpassen und deren Vorteile 
nutzen. Nordhänge sind zu be-
vorzugen, gegenüber von Süd-
hänge.
Kühle Brisen im Sommer sol-
len die Gebäude kühlen, jedoch 
stürmische, kalte Staubwinde 
im Winter abhalten.
Die Gebäude müssen dicht an-
einander gereiht stehen und 
sich gegenseitig beschatten, 
um die Bausubstanz vor der 
Hitze zu schützen. Durch die 
dichte und enge Bebauung ent-
stehen schattige Gassen, wel-
che an extrem heißen Tagen 
noch zusätzlich mit Textilien 
oder feinen Holzmatten über-
spannt werden können.
Verwinkelte Straßen bieten im 
Vergleich mit anderen Varian-
ten, die meisten schattigen  
Rückzugsorte, halten staubi-
ge Wüstenstürme ab durchs 
Stadtgebiet zu ziehen, und 
speichern die Wärme besser in 
kühlen Monaten und Nächten.
Ein diagonal gerastertes  
Stadtgefüge weist weniger 
Schattenflächen auf, jedoch 
ermöglicht es einen besseren 
Winddurchzug.
Die Hauptziele des Städtebaus 
muss eine schattige Siedlungs-
struktur sein, mit ausgiebigen 
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Aufenthaltsbereichen, welche 
mühelos fußläufig erreichbar 
sind. Die Begrünung der Freif-
lächen sowie die Planung von 
Wasserflächen im öffentlichen 
Raum sind unabdingbar. Sie 
tragen einen erheblichen Be-
standteil zur adiabaten Küh-
lung (Verdunstungskühlung) 
bei.
Weitere Grüngürtel um die 
Siedlung, sowie immer wie-

derkehrende Grünflächen im 
Zentrum der Stadt, säubern die 
staubige Luft und kühlen diese 
bevor sie die Siedlung erreicht.
Arkaden und Schattensegel 
sorgen in den Erdgschosszonen 
für schattenreiche Verweilzo-
nen.
Wohngruppen sollen sich um 
Atrien gruppieren, um zusätz-
liche Schattenflächen zu erzeu-
gen. 

Abb. 99: Vegetation
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GEBÄUDESPEZIFISCHE 
STRATEGIEN

Für einen klimagerechten 
nachhaltigen architektoni-
schen Entwurf ist die Orientie-
rung und Platzierung des ein-
zelnen Gebäudes wichtig.
Um der Sonne so wenig wie 
möglich Angriffsfläche an 
der Fassade zu geben, sind 
die Gebäude Richtung Ost-
West auszurichten und vor der 
tiefstehenden Morgen- und 
Abendsonne durch angren-
zende Nachbarbebauungen zu 
schützen.
Die Gebäudeproportion soll-
te nicht über 1:1.3 (Tiefe/Höhe)
steigen und die Fensteröffnun-
gen orientieren sich idealerwei-
se zur   sonnenabgewandten 
Seite, um eine optimale Quer-
lüftung zu ermöglichen.
Generell soll das Gebäude mög-
lichst kompakt gehalten und 
um einen Innenhof angeordnet 
werden.
Um möglichst viele Schatten-
flächen zu schaffen, sollte man 
Erker, Loggien, Gebäudeüber-
höhungen, Arkaden und Ge-
bäudevorsprünge schaffen.
Nicht nur Hofhäuser eignen sich 
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hervorragend in heißen Wüs-
tenregionen, auch mehrstöcki-
ge schmale Baukörper bieten 
angenehme Innenraumtempe-
raturen an heißen Tagen. Hier 
wird die kalte Luft der tieferlie-
genden Stockwerke über ein 
Kanalsystem, welches in die 
Wände der sonnenabgewand-
ten Seite eingebaut sind, in die 
oberen Geschosse geschleust. 

Auch unterirdische Bauwerke 
bieten einen guten Schutz vor 
der Hitze. Ab einer Tiefe von 
2.5m entspricht die Bodentem-
peratur der durchschnittlichen 
Jahrestemperatur und bleibt 
konstant. Dieses Strategie ist 
einsetzbar, sofern die durch-
schnittliche Jahrestemperatur 
in der Komfortzone liegt.

Abb. 100: Hof

Abb. 101: Unterirdisch
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BAUTEILSPEZIFISCHE 
STRATEGIEN

Ein angenehmes Innenraum-
klima hängt stark von den wär-
medämmenden Eigenschaften 
der Wände, Böden und Decken 
ab.
In den heißen Wüstengegen-
den findet man zumeist Bau-
werke mit dicken wärmespei-
chernden Bauteilen, welche 
Nachts durch Lüftung gekühlt 
werden und über tags die Kühle 
langsam abgeben. Am besten 
eignen sich Baumaterialien, 
welche die Sonne reflektieren 
und Wärme nur schlecht lei-
ten. Verputze Lehmbauten mit 
weißen Anstrich eignen sich 
hervorragend. Dunkle Anstri-
che sind gänzlich zu meiden, 
da sie die Sonnenstrahlen ab-
sorbieren und Energie in Form 

von Wärme an den Bauteil ab-
geben. Im Inneren hingegen 
sollen dunkle Farben, zum Bei-
spiel Blau, welche psycholo-
gisch eine kühlende Wirkung 
auf den Menschen haben, ver-
wendet werden.
Der traditionelle Lebensstil der 
Wüstenbewohner beruht dar-
auf, sich tagsüber im massiven 
Kern des Gebäudes zurückzu-
ziehen, um Schutz vor der Hit-
ze zu suchen, und nachts unter 
Membranen am Dach zu schla-
fen.
Um vor der sommerlichen 
Überhitzung zu schützen, soll-
ten vor allem das Dach, als 
auch Außenwände, mit außen-
liegender Wärmedämmung 
gedämmt werden. Die Wär-

Abb. 102: Waermeaufnahme
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medämmung gilt es mit einer 
leichten, vorgesetzten Kons-
truktion (hinterlüftet) vor äu-
ßeren Einflüssen zu schützen. 
(Dach über Dach Prinzip)
Die außenliegende Wärme-
dämmung schützt den Bauteil 
vor extremen Oberflächen-
temperaturen tagsüber und 
ermöglicht eine gleichmäßige 
Temperaturabgabe.
Die Temperaturabgabe erfolgt 
zeitverzögert je nach Him-
melsrichtung und konstrukti-
vem Sonnenschutz. Im Süden, 
Westen und Norden sind bis 
zu zehn Stunden Verzögerung 
anzustreben, wobei Richtung 
Osten keine Amplitudenver-
schiebung stattfinden sollte. 
Maßnahmen dafür sind zum 

Beispiel Beschattungselemen-
te, Bepflanzungen, Arkaden, 
Dachvorsprünge, oder direkter 
Anschluss an die Nachbarbe-
bauung.
Generell gilt für Bauwerke, 
welche im Massivbau gefertigt 
werden, dass sie nicht auf Pfäh-
le und Stützen errichtet werden 
sollen, sondern direkt auf dem 
massiven Boden. Der Boden 
nimmt die Wärme der Bauteile 
auf und gibt sie ans Erdinnere 
ab, dabei sollte die Bodenplat-
te wärmeleitende Eigenschaf-
ten aufweisen. Zusätzliche Be-
schattung der Bodenflächen 
rund um das Gebäude trägt zu 
einem angenehmen Klima im 
Gebäudeinneren teil.
In Regionen wie dem Coa-

Abb. 103: Waermeabgabe
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chella Valley, wo die Tag- und 
Nachttemperaturunterschiede 
nicht extrem ausfallen (rund 
15°C), wie in vielen anderen 
Wüstenregionen (bis zu 40°C 
Unterschied), und die nächtli-
chen Temperaturen nicht unter 
die Komfortzone des Menschen 
(>18°C) fallen, sollten die Wän-
de von Aufenthaltsbereichen 
zweischalig mit dazwischen-
liegender Wärmedämmung ge-
fertigt werden. Die Wände der 
Schlafzimmer hingegen brau-
chen nur eine  geringe Wärme-
speicherkapazität.
Fenster- und Türöffnungen 
sollten so klein und gering wie 
möglich ausfallen, und bloß 
der Belichtung und Lüftung 
dienen. Die Einbauhöhe der 
Fenster sollte knapp unter der 
Decke liegen um eine optima-
le Luftzirkulation, zum Beispiel 
durch Querlüftung, im Innen-
raum zu ermöglichen.
Verschließbare Beschattungs-
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elemente sorgen für Schutz vor 
indirekter Sonnenstrahlung re-
flektiert vom Boden, sowie vor 
staubigen Winden.
Aufgrund des hohen Sonnen-
standes mittags an den hei-
ßesten Tagen im Coachella Val-
ley (beinahe orthogonal zum 
Dach)  sollte man die Hauptöff-
nungen im Norden oder Süden 
anordnen. Die Ausrichtung der 
Fenster zur nächtlichen Durch-
lüftung des Innenraums orien-

tiert sich an der Windrichtung 
um nachts die kühle Brise ein-
fangen zu können. Da das Dach 
eines der kritischsten Punkte 
in Sachen klimagerechtes Bau-
en darstellt, sollte man ein be-
sonderes Augenmerk darauf 
werfen. Oft werden in heißen 
Regionen Decken aus Beton 
gefertigt. Dies hat zur Folge 
dass an heißen Tagen die Ober-
flächentemperatur des Betons 
im Inneren bis zu 60°C anstei-

Abb. 104: Speichermasse
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gen kann, bei einer Bauteildi-
cke von 10-15 Zentimeter.
Dies gilt es durch zweischali-
ge Konstruktionen mit dazwi-
schenliegender Wärmedäm-
mung zu vermeiden. Auch 
hinterlüftete Dach über Dach 
Konstruktionen leisten gute 
Wirkung. Dabei gilt es zu be-
achten, dass die außenliegende 
Dachhaut in Leichtbauweise 
auszuführen ist, und gut hin-
terlüftet werden sollte. Dar-
unter befindet sich eine Decke 
in Massivbauweise, welche 
an heißen Tagen die Kühle der 
Nacht tagsüber im Innenraum 
abgibt.
Oft kühlt die natürliche Belüf-
tung nur durch die Oberflächen-
verdunstung des Schweißes, 
da eine Senkung der Tempera-
tur im Inneren nur möglich ist, 
wenn die Außentemperatur un-
ter der Innentemperatur ist. 

Die natürliche Belüftung macht 
sich die Verdunstungskälte zu 
nutzen. Wird die Luft zusätzlich 
mit Wasser angereichert, durch 
Luftzirkulation über Wasser-
flächen oder feuchte Flächen, 
tritt durch die Verdunstung des 
Wassers eine zusätzliche Küh-
lung des menschlichen Körpers 
auf.
Zusätzlich zu normalen Öff-
nungen können Windfänger 
eingesetzt werden. 83

Der klassische Windfänger wird 
bereits seit hunderten von Jah-
ren im Nahen Osten gebaut. Er 
ragt weit über das Gebäude hi-
naus, um einen optimalen Ka-
mineffekt zu erreichen.

83  Design for hot-arid Zones
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ins Gebäudeinnere zu leiten. 
Dabei drückt der Wind die kalte 
Luft durch den Windturm und 
verdrängt die warme Luft über 
die Gebäudeöffnungen (Fens-
ter und Türen).
Oft wird die Luft noch zusätz-
lich über Wasserflächen gelei-
tet. 84

84   Badgire - Wie fängt man Winde ein

Die meisten Exemplare wiesen 
bis zu vier Schächte auf, um je 
nach Windrichtung die Brise 
optimal einfangen zu können. 
Diese Schächte können ein-
zeln verschlossen oder geöffnet 
werden.
Eingesetzt wird der Windturm 
nachts, um die kalte Nachtluft 

Abb. 105: Hinterlüftung
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2. PLANUNGSAUFGABE

Abb. 106: Luftaufnahme östliches Valley



Abb. 106: Luftaufnahme östliches Valley
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SÜDLICHES VALLEY 

Das Planungsgebiet des Ent-
wurfes befindet sich im südli-
chen Teil des Coachella Valley, 
im Stadtteil „Thermal“, nur we-
nige Kilometer nördlich des Sal-
ton Seas und mit schönem Aus-
blick auf die Gebirgsketten des 
Martinez Mountain sowie des 
Josuha Tree Nationalparks.
Die Gegend ist geprägt von 
Brach- und Landwirtschaftsflä-
chen.
Nur wenige Grundstücke wer-
den von Menschen aus der so-
zialen Unterschicht, vorwie-
gend von Landarbeitern, in 
deren Mobile Homes oder rudi-
mentären Behausungen ohne 
Kanalanschluss bewohnt.
Duroville, ein vor wenigen Jah-
ren noch von über 1000 Men-
schen besiedeltes Grundstück, 
befindet sich nur wenige Kilo-
meter vom Planungsort  ent-
fernt.
Das soziale Vorzeigewohnsied-
lungsprojekt, Mountain View 
Estate, welches sich momen-
tan noch in Bau befindet, ist 
nur wenige Kilometer entfernt.
Die sozialen Randgruppen 
müssen nach wie vor in den be-
lebteren Norden um deren Ein-
käufe zu tätigen. Hier beginnen 
die Golfplätze mit deren Gated 
Communities, welche sich über 
das restliche Coachella Valley 
erstrecken.

PLANUNGSGEBIET

Abb. 107: Südliches Valley
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BAUPLATZ

Der Bauplatz mit einer Abmes-
sung von etwa 200 x 180m be-
findet sich momentan auf einer 
Brachfläche, auf der sich vor 
kurzer Zeit noch rudimentäre 
Mobile Homes befanden.
Das gesamte Valley erweist 
sich als flach und liegt wenige 
Meter unter dem Meeresspie-
gel.
Die nördliche Längskante des 
Bebauungsgebietes orientiert 
sich Richtung Nordosten und 
liegt unmittelbar an der Har-
rison Street, welche bis ins Zen-
trum des Stadtteiles Thermals 
führt.
Im  Südosten liegt ein Indust-
riegebäude, welches im Süd-
westen unmittelbar an ein 
Wohngebiet grenzt.
Dem westlichen Teil des Plan-
ungsgebietes steht ein Dat-
telpalmenhain gegenüber, 
welcher landwirtschaftlich ge-
nutzt wird.

Abb. 108: Bauplatz
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Die vorherrschenden sozialen 
und klimatischen Bedingungen 
im Coachella Valley unterschei-
den sich grundlegend von de-
nen in Mitteleuropa. 
Dies erfordert ein Umdenken 
bei architektonischen Entwür-
fen und ermöglicht das Auspro-
bieren neuer Lösungsansätze.
Aufgrund der Analyse wurden 
folgende Themenschwerpunk-
te für den Entwurf gesetzt:

Klima
Aufgrund der ganzjährig star-
ken Sonneneinstrahlung müs-
sen möglichst viele Schatten-
flächen erzeugt werden.
Je nach Jahreszeit sollen Räume 
geschlossen oder geöffnet wer-
den können, um sich einerseits 
von der Hitze abschotten, und 
andererseits kühlende Winde 
zur Temperierung nutzen zu 
können.

Dichte
Durch eine Verdichtung der 
Siedlung sollen Errichtungs-
kosten für die Infrastruktur 
verringert werden. Dies soll 
zu kurzen Wegen im Quartier 
führen und eine fußläufige Er-
schließung ermöglichen.
Die vertikale Verdichtung be-
schattet zusätzlich Bauteile 
und Baukörper.

ZIELE 



Zielgruppe
Der Entwurf soll eine weite 
Bandbreite an Personen an-
sprechen und somit einen 
Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen im Coa-
chella Valley leisten.

Freiräume
Die Gestaltung der Freiräume 
muss auf die klimatischen Ge-
gebenheiten des Valleys und 
der Problematik der Wasser-
knappheit Rücksicht nehmen.
Sie sollen für die Bewohner den 
sozialen Treffpunkt darstellen 
und den Wohnraum erweitern.

Low-Tech und Eigenleistung
Unter Rücksichtnahme auf die 
begrenzten finanziellen Mit-
tel der zukünftigen Bewohner, 
muss die Architektur eine Er-
richtung mit einfachen Mitteln 
ermöglichen. Gebäude sollen 
auch in Eigenleistung realisier-
bar und erweiterbar sein.
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Bewohner

Drei Viertel der Landarbeiter im  
Coachella Valley leben das ge-
samte Jahr über in Kalifornien. 
Über 90% der kalifornischen 
Landarbeiter stammen aus Me-
xiko. Diese Menschen sind die 
Hauptzielgruppe und ständige 
Bewohner der Siedlung. Viele 
von ihnen leben derzeit in Trai-
ler Parks, welche von Behörden 
nach und nach geschlossen 
werden. Die neue Wohnsied-
lung ist groß genug, um auch 
ganze Gruppen aus ehemali-
gen Trailer Parks aufnehmen 
zu können und somit soziale 
Strukturen zu erhalten. Ein Teil 
der Bewohner setzt sich auch 
aus ehemaligen Saisonarbei-
tern zusammen, welche nun 
ganzjährig im Valley bleiben 
und sich eine Existenz aufbau-
en.

Saisonarbeiter

„Follow the Crop Farm Wor-
ker“ und andere Saisonarbei-
ter übernachten üblicherweise 
in der Nähe der Felder. Ihnen 
wird in der Siedlung und be-
sonders im Community Cen-
ter eine Infrastruktur geboten, 
um ihre Lebensbedingungen 
zu verbessern. Sie haben des 
weiteren die Möglichkeit ein 
Zimmer auf Zeit zu mieten und 
sämtliche Sozialeinrichtungen 
zu nutzen. Da Viele jedes Jahr 
wiederkommen, bedeutet die 
Siedlung auch eine Art zweite 
Heimat für sie. Bekanntschaf-
ten können über Jahre gepflegt 
werden, vormals einsamen Ar-
beitern wird eine Möglichkeit 
zum Austausch geboten. 

ZIELGRUPPE



Externe Benutzer

Die Infrastruktur des östli-
chen Coachella Valleys ist sehr 
schlecht ausgebaut. Bewohner 
umliegender Siedlungen müs-
sen sehr lange Wege auf sich 
nehmen um Zugang zu medizi-
nischer Versorgung, Kinderbe-
treuung, Sozialeinrichtungen 
oder auch nur Geschäften und 
Gastronomie zu bekommen. 
Dieser Gruppe dient die Sied-
lung als Anlaufpunkt. Umge-
kehrt sorgen sie für eine Bele-
bung der öffentlichen Bereiche 
und machen diese erst finan-
zierbar.

Personal

Durch die Eingliederung vie-
ler Serviceeinrichtungen ent-
stehen Arbeitsplätze welche 
vorwiegend an Bewohner der 
Siedlung vergeben werden. Die 
Wertschöpfung bleibt somit 
in der Gemeinschaft und wird 
auch wieder in diese investiert. 
Je nach Qualifikation gibt es 
unterschiedliche Stellen von 
Gärtnern bis zu Ärzten.
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Turmbebauung

Die ersten Entwurfsgedanken 
verfolgten das Ziel der gegen-
seitigen Beschattung von Bau-
körpern. Es wurden Volumen 
vertikal gestapelt und zusätz-
lich mit einem textilbespann-
ten Segel vor der tiefstehenden 
Sonne geschützt.
Die klimatischen Überlegun-
gen reichten von der Nutzung 
der Bebauung als Windtür-
men, bis zu Tauwassersamm-
lung über die Segeloberfläche. 
Ebenso wurden Tiefenbohrun-
gen angedacht.

Docking-Station

Ein weiterer Entwurfsansatz 
zielte auf die Individualität und 
Unabhängigkeit der Landarbei-
ter ab.
Mobile Einheiten, welche den 
privaten Wohnraum darstell-
ten, hätten auf Fahrzeugen 
mitgeführt werden und in Ba-
se-Camps an Gemeinschafts-
einrichtungen angedockt wer-
den sollen. Somit wären die 
infrastrukturellen Ansprüche 
der Landarbeiter gedeckt ge-
wesen und sie hätten die Mög-
lichkeit bekommen, landes-
weit ihrer Arbeit nachzugehen.
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Abb. 109: Konzept Turmbebauung



RESÜMEE

Der Nutzen der Turmbebauung 
mit langen vertikalen Erschlie-
ßungswegen und nur kleinen 
gestapelten Wohnboxen wäre 
in keiner Relation zum Auf-
wand gestanden.
Die Herstellung vieler einzel-
ner mobiler Einheiten, sowie 
der technische Aufwand der 
Docking-Stationen wurde ver-
worfen, um relevantere Ziele, 
wie Lebensqualität und Grund-
versorgung der Landarbeiter zu 
verfolgen.
Die Klimakonzepte mussten 
nach einer detailierten Analyse 
verworfen werden.
Das Coachella Valley befindet 

sich in einer der aktivsten tek-
tonischen Zonen Amerikas, der 
San-Andreas Verwerfung. Tie-
fenbohrungen würden bei den 
geringsten tektonischen Aktivi-
täten zerstört werden. Die Kon-
zepte der Windtürme müss-
ten zuerst in Feldversuchen 
erprobt werden, da sie nicht in 
allen Klimazonen funktionieren 
würden. Schlussendlich wurde 
auch das Konzept der Tauwas-
sergewinnung verworfen, da 
es im Coachella Valley schlicht 
und einfach zu trocken ist.
Somit wurden neue Konzep-
tansätze verfolgt und erarbei-
tet.
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Abb. 110: Konzept Docking-Station
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3. ENTWURF UND KONZEPT

Abb. 111: Draufsicht Weiß
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KONTEXT

Der Diplomarbeitsentwurf 
macht sich zum Ziel, die Prob-
lematik der sozial benachteilig-
ten Landarbeiter, überregional 
zu verbessern.
Die Musterbebauung soll dabei 
die Lebensbedingungen der Be-
wohner  des Quartiers und der 
Umgebung aufwerten.
Durch die Schaffung von 
Wohnräumen und eines Ge-
meinschaftszentrums, welches 
nicht nur sozialer Treffpunkt 
des Quartiers ist, wird den 
Landarbeitern auch  eine medi-
zinische Grundversorgung ge-
boten.
Um sich der Problematik anzu-
nehmen, zielt der Entwurf auf 
eine Errichtung der Infrastruk-
tur über weite Teile des Landes 
ab. Entlang der bestehenden 
„Follow The Crop Farmworker“ 
Routen durch die USA, sollen 
mehrere Quartiere errichtet 
werden. 
Dadurch wird die gesamte 
Bandbreite der Landarbeiter 
berücksichtigt, welche aus 
dauerhaft ortsansässigen, sai-
sonalen und der Ernte folgen-
den Landarbeitern besteht.
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Abb. 112: Überreginales Konzept
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STADTVIERTEL

Der Bauplatz gliedert sich in 
vier Stadtviertel, welche aus 
drei Wohnvierteln und einem 
Gemeinschaftsviertel beste-
hen.
Die Wohnviertel bestehen aus 
116 Wohnhäusern, welche sich 
um ein Gemeinschaftszent-
rum, dem Community Center, 
anordnen. 
Ein Wegenetz bestehend aus 
Haupt- und Nebenwegen ver-
bindet Parkplätze, Infrastruk-
tur- und Gemeinschaftseinrich-
tungen mit der Wohnsiedlung. 
Diese werden über vorgelager-
te Eingangshöfe erschlossen.
Innerhalb des Quartiers be-
wegen sich die Bewohner, Be-
sucher und externe Benutzer 
fußläufig oder per Fahrrad fort. 
Autos werden auf Parkstreifen 
an den Randzonen des Quar-
tiers verbannt.

Abb. 113: Stadtviertel

STÄDTEBAUKONZEPT
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Abb. 113: Stadtviertel
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VERKEHR

Aufgrund des schlecht ausge-
bauten öffentlichen Verkehrs-
netzes sind die Menschen im 
Coachella Valley an deren Auto 
gebunden. Um dennoch den 
Bewohnern die Möglichkeit 
zu bieten ihre Wege öffentlich 
zurücklegen zu können, wird 
das Quartier mit einer eigenen 
Bushaltestelle an das Verkehrs-

netz angeschlossen.
Durch das Verdrängen der Au-
tos an die Randzonen der Sied-
lung, wird das Quartier autof-
rei gehalten. Eine umlaufende 
Einbahnstraße ermöglicht 
platzsparendes Parken der Au-
tos. Der öffentliche Bereich im 
Norden ist davon ausgenom-
men.

Abb. 114: Verkehr Abb. 115: Durchwegung

Abb. 116: Plaetze
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PLÄTZE

Die Freiräume und Erschlie-
ßungsflächen zwischen den 
Gebäuden sind zugleich Auf-
enthaltsbereiche und Erweite-
rungen des Wohnraums. Plätze 
definieren Eingangssituationen 
und bieten die Möglichkeit des 
sozialen Austausches unter 
den Bewohnern. Der zentrale 
Hauptplatz schafft einen viel-
fältig bespielbaren Freiraum, 
welcher für Feste und Veran-
staltungen genutzt werden 
kann. Den Wohnhäusern vor-
gelagerte Eingangshöfe bieten 
private Freiräume und ersetzen 
die traditionellen Eigengärten.

DURCHWEGUNG

Auf der Erschließungszone be-
finden sich Hauptwege, wel-
che das Quartier in vier Viertel 
teilen. Die Hauptwege steu-
ern den Bewegungsfluss der 
Bewohner und erleichtern die 
Orientierung. Eine zurückhal-
tende Stadtmöblierung lädt 
die Bewohner zum Verweilen 
ein.  Weniger frequentierte 
Nebenwege, gekennzeichnet 
durch einen Materialoberflä-
chenwechsel, führen zu den 
Wohneinheiten.

Abb. 115: Durchwegung

Abb. 116: Plaetze
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33% Bebauung
17% Verkehr
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Flächenverhältnis

Im Vergleich zur sonst im Val-
ley vorzufindenden Wohnbe-
bauung, konnte der Anteil an 
Verkehrsflächen von üblicher-
weise zirka 25% auf 17% der 
Grundstücksfläche verringert 
werden. Ein Drittel der Fläche 
wird bebaut, 40% bleiben un-
versiegelt.

Abb. 117: Flächenaufstellung
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Flächenvergleich

Das Quartier weist je nach 
Ausbaustufe eine Geschossflä-
chenzahl von 0,35 bis 0,88 auf. 
Bei maximalem Ausbau entfal-
len 12% der Bruttogeschossflä-
che auf Gemeinschaftseinrich-
tungen (Community Center, 
Supermarkt, Werkstätten).
Verglichen mit anderen Sied-
lungen im Coachella Valley 
liegt die Geschossflächenzahl 
aufgrund der großteils dreige-
schossigen Bauweise deutlich 
höher. 
Der Anteil der bebauten Fläche 
liegt mit 33% in der Größenord-
nung von Wien und unterschei-

det sich grundlegend von nahe-
gelegenen Golfresorts wie dem 
Indian Ridge Country Club.
Mit 35.300m2 Grundstücksflä-
che ist die entworfene Siedlung 
flächenmäßig eine der kleine-
ren der Umgebung. 

Abb. 118: Flächenvergleich
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Die Gestaltung des Freiraumes 
am Bauplatz orientiert sich an 
den Grundsätzen des Xerisca-
ping.
Der Freiraum wird grundsätz-
lich nur mit lokalen Wüsten-
pflanzenarten gestaltet um 
intensive Bewässerungen und 
Pflege zu vermeiden, dabei 
kommen zwei Palmenarten 
zum Einsatz (Washingtonia ro-
busta und Washingtonia filife-
ra (2)) welche sich im Coachella 
Valley an das heiße Klima ange-
passt haben und mit dem weni-
gen Regen im Valley gedeihen.
Sie dienen als Schattenspen-
der entlang von Wegen und an 
Plätzen. 
Büsche (Parkinsonia Florida 

(3), Muhlenbergia Rigens (6)), 
Wüstengräser (Indianergräser 

(4)), Kakteen (Yucca Schidigera 

(1) ) und Wüstenagaven (Agave 
deserti 5) flankieren die Durch-
wegung und stabilisieren die 
oberen Erdschichten. (8) (11)  (12)

Hauptwege werden mit Beton-
steinplatten (7) Fuge an Fuge im 
bestehenden Wüstenboden 12 

verlegt. 
Wechselnde Bodenbeläge, 
(Betonsteinplatten an Haupt-
wegen und verdichteter Wüs-
tensand (10) an Nebenwegen) 
zeigen die Hierarchien des We-
genetzes auf. Die kreisförmi-
gen Sitzinseln werden radial in 
das Wegesystem eingeschnit-
ten. Der Holzbodenbelag (9) lädt 
zum Verweilen ein und weist 
eine beruhigtere Zone aus.

Abb. 119: Freiraumgestaltung
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Abb. 119: Freiraumgestaltung
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Schattennetz
Das hauptsächlich in der Land-
wirtschaft eingesetzte Be-
schattungstextil wird aufgrund 
der geringen Kosten von zirka 
1,5€ pro Quadratmeter einge-
setzt. Es ist in Schattierungs-
werten von 30-90% lieferbar 
und kann auf Flächen von bis 
zu 10m² ohne Unterkonstrukti-
on gespannt werden.

Putz
Hellgrauer Putz wurde gewählt 
um den Grad an absorbierter 
Sonnenstrahlung gering zu 
halten und gleichzeitig Reflexi-
onen zu vermeiden.

Holzwerkstoffe
Verschiedene Plattenwerkstof-
fe werden als Verkleidung und 
auch als Unterkonstruktion 
eingesetzt.

Beton
Beinahe die gesamte Trags-
truktur der Siedlung besteht 
aus Stahlbeton. Aufgrund sei-
ner Fähigkeit Wärme zu spei-
chern und verzögert wieder 
abzugeben, wird er in Innen-
räumen unverkleidet einge-
setzt. Ebenso bleiben Estriche 
ohne Bodenbelag.

MATERIAL- UND 
OBERFLÄCHENKONZEPT



CEB - Compressed Earth Block
Die von den Bewohnern mit 
Hilfe einer einfachen Presse 
herstellbaren Blöcke werden 
vorwiegend bei den Wohnbau-
ten als zweischaliges Mauer-
werk eingesetzt. Sie können 
mit Zement stabilisiert und 
falls erforderlich mit Beweh-
rungen versehen und mit Be-
ton ausgegossen werden.

Holzfassade geschlossen
Holzständerwände und auch 
gedämmte Betonwände wer-
den zum Teil mit Holz aus dem 
nahegelegenen Sägewerk ver-
kleidet.

Holzfassade offen
Holzlatten dienen als Sonnen- 
und Sichtschutz, wobei die da-
hinter liegenden Bereiche wei-
terhin gut durchlüftet werden. 

Recyclingplatten
Im Innenausbau kommen Plat-
tenwerkstoffe aus recycelten 
Ernteabfällen zum Einsatz. 
Schalen, Hülsen, Maiskolben 
und ähnliche Pflanzenreste 
werden mit Tannin gebunden 
und getrocknet. Sie sind nicht 
witterungsbeständig und kön-
nen daher nicht als Fassaden-
material eingesetzt werden.
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Das aride Wüstenklima erfor-
dert nachhaltige Klimastrate-
gien um ressourcenschonende 
Bauweisen und deren ganzjäh-
rigen Betrieb zu ermöglichen.
Diese Strategien spiegeln sich 
in der architektonischen Aus-
formulierung der Gebäude, so-
wie der Bauteile wieder.

Architektonische Maßnah-
men
Durch die vertikale Verdich-
tung, Auskragungen und Vor-
sprünge beschatten sich die 
Geschosse, Bauteile und Bau-
körper  gegenseitig. 
Die horizontale Verdichtung 
der Baukörper, durch enges An-
einanderreihen, bietet zusätzli-
chen Schutz vor der tiefstehen-
den Sonne.
Gezielte Einschnitte der Bau-
körper begünstigen die Durch-
lüftung von Innen- und Außen-
räumen.
Die bewusste Platzierung von 
Funktionen, welche von Außen 
nach Innen abnehmend der 
Hitze ausgesetzt sind, schafft 
klimatische Vorteile bei der 
Kühlung von Räumlichkeiten.

Bauteil- und materialspezifi-
sche Maßnahmen
Um Bauteile und Baukörper 
zusätzlich vor dem ariden Wüs-
tenklima schützen zu können, 
werden Beschattungselemen-
te vorgesetzt. Vertikale oder 
horizontale Holzlamellen bie-
ten Schutz vor der tiefstehen-
den Sonne in den Morgen- und 
Abendstunden. Den selben Ef-
fekt bieten helle Textilien, wel-
che den zusätzlichen Vorteil 
haben, dass sie trotz des hohen  
Beschattungsgrades eine gute 
Durchlüftung gewährleisten. 
Diese Elemente können auch 
horizontal auf Dachflächen in-
stalliert werden, um Flachdä-
cher von der senkrecht stehen-
den Sonne zu schützen.
Durch zweischalige Bauteile, 

KLIMAKONZEPT



welche nicht nur gedämmt, 
sondern auch hinterlüftet aus-
geführt werden, können In-
nenräume vor der sommerli-
chen Überhitzung geschützt 
werden. Zusätzlich werden die 
thermischen Eigenschaften 
der Bauteile genutzt, um ge-
wisse Räumlichkeiten schnell 
kühlen zu können, oder die Ta-
gesamplituden zu nutzen.
So werden Funktionen welche 
untertags genutzt werden in 
Massivbauweise gefertigt, um 
eine Phasenverschiebung von 
zehn bis zwölf Stunden zu er-
reichen. Diese Strategie verrin-
gert den Energieaufwand der 
Klimageräte erheblich.
Aufgrund der unterschiedli-

chen Funktionen, werden be-
stimmte Räumlichkeiten nur 
abends oder nachts genutzt. 
Diese werden in Mischbauwei-
se ausgeführt, um den Innen-
raum bei Bedarf schnell kühlen 
zu können.

Technik
Passive Maßnahmen zur Küh-
lung reichen im ariden Wüs-
tenklima nicht aus, um die 
Raumtemperaturen im Kom-
fortbereich zu halten. Dieser 
wird im Entwurf zwischen 18-
30°C angesetzt.
Mithilfe der Photovoltaik, kön-
nen die vielen Sonnenstunden 
des Coachella Valleys zur Ener-
gieerzeugung genutzt werden.
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Kühlbedarf
max.: 3610 W
Juli:  810 kWh
Jahr:  4050 kWh

Trailer 

Ein typischer, der Sonne aus-
gesetzter, Trailer aus den 70er 
Jahren mit schlechter Däm-
mung und einem klimatisier-
ten Raum.

Trailerdach in Leichtbauweise 
10cm
U-Wert: 0.41 W/m²K

Holzständerwand Trailer 10cm
U-Wert: 0.41 W/m²K

Kühlbedarf

Um den Energiebedarf für die 
Kühlung abschätzen zu kön-
nen, wurde mit Hilfe des Pro-
grammes Autodesk Ecotect, 
ein Klimamodell modelliert und 
analysiert.
Ausschlaggebende Größen für 
die Simulation des Klimamo-
dells, waren die Aufbauten, 
Fensteröffnungen, Beschat-
tungsflächen und Orientierung 
der Baukörper.
Grundlagen für die Berechnung 
waren detaillierte Klimadaten 
des U.S. Department Of Ener-
gy. Dies ermöglichte Klimabe-
rechnungen verschiedener 
Bauweisen zu analysieren und 
diese in Relation zu setzten.
Folgende Annahmen wurden 
für die Berechnung getroffen:
Die Räume sind 26m² groß, und 
werden von etwa 4 Personen 
bewohnt. Es gibt keine wei-
teren Wärmequellen und die 
Komfortzone liegt zwischen 18 
und 30°C.
Diese Simulation wurde für 
drei verschiedene Situationen 
gerechnet, um die Bauweisen 
und deren Qualitäten in Relati-
on setzten zu können.



GSPublisherEngine 347.3.6.29
GSEducationalVersion

GSPublisherEngine 347.3.6.29
GSEducationalVersionGSPublisherEngine 347.3.6.29

GSEducationalVersion

GSPublisherEngine 347.3.6.29
GSEducationalVersion

Wohnraum freistehend

Ein klimatisierter Wohnraum, 
gelöst von der restlichen Wohn-
bebauung der Siedlung. Er ist 
der direkten Sonne ausgesetzt, 
Öffnungen orientieren sich 
nach Südosten.

Wohnraum in Siedlungsstruk-
tur
Der selbe Wohnraum, einge-
bettet in die Bebauung. Archi-
tektonische Maßnahmen ver-
ringern den Jahreskühlbedarf 
um mehr 40 Prozent.

Kühlbedarf:
max.: 920 W
Juli:  210 kWh
Jahr:  850 kWh

Kühlbedarf:
max.: 1550 W
Juli:  350 kWh
Jahr:  1410 kWh 

Holzständerwand 20cm
U-Wert: 0.25 W/m²K

Stahlbetondecke gedämmt 30cm
U-Wert: 0.34 W/m²K

Zweischaliges Mauerwerk 35cm
U-Wert: 0.35 W/m²K

Stahlbetonboden 10cm
U-Wert: 0.88 W/m²K

Abb. 120: Kühlbedarf
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Heiz- und Kühllasten

Das Diagramm veranschau-
licht die Kühl- und Heizlasten 
der simulierten Räumlichkei-
ten.
Die Kühllasten der definierten 
Räume erreichen im August ihr 
Maximum. 
Aufgrund des milden Winters 
ergeben sich kaum Heizlasten 
und sind somit vernachlässig-
bar. 
Durch die klimagerechten Bau-
weise können im Vergleich zum 
freistehenden Trailer rund 80% 
der, für den Betrieb von Kli-
mageräten benötigten, Ener-
gie eingespart werden.

Abb. 121: monatliche Heiz- und Kuehllasten
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Die Tagessimulation des 1. Julis 
zeigt, dass die Kühllasten in al-
len Räumen gegen Mittag ihre 
Spitzenwerte erreichen.
Durch die Beschattung des 
Wohngebäudes verringert sich 
die Sonneneinstrahlung im 
Wohnraum deutlich. 
Im Vergleich zu den freistehen-
den Räumen bewirkt diese eine 
erhebliche Reduzierung des 
Strombedarfs.

Abb. 122: Kühllasten
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Kühlbedarf

> Wohnraum 26 m²
 in Bebauung:  Kühlbedarf: max.: 920 W
      Juli:  210 kWh
      Jahr:  850 kWh
    

 freistehend:  Kühlbedarf: max.: 1.550 W
      Juli:  350 kWh
      Jahr:  1.410 kWh 

> Trailer 26m²   
    Kühlbedarf: max.: 3.610 W
      Juli:  810 kWh
      Jahr:  4.050 kWh
 
Gesamtkühlbedarf Wohngebiet:
 
 Juli:   210 kWh x 110 Wohneinheiten = 23.100 kWh
 Jahr:  850 kWh x 110 Wohneinheiten = 93.500 kWh

Photovoltaik

Das Klima im Coachella Valleys, 
mit mehr als 350 Sonnentagen 
im Jahr, begünstigt den Einsatz 
von Photovoltaikanlagen.
Die stufenlose Erweiterbarkeit, 
sowie der geringe Wartungs-
aufwand dieser Anlagen be-
günstigen den Einsatz im Bau-
gebiet. Durch das staatliche 
Förderungsprogramm werden 
diese auch preislich attraktiv.
Der hohe Sonnenstand erlaubt  
die horizontale Ausrichtung der 
Paneele.
Durch die Platzierung der Anla-
ge auf dem Dach des Commu-
nity Centers, kann sie zentral 
verwaltet und gewartet wer-
den.
Durch die gezielte Platzierung 
im Community Center, soll 

diese zu einer nachhaltigen Be-
wusstseinsbildung der Bewoh-
ner beitragen.
Eine Erweiterung ist auf den Dä-
chern der Werkstätten und des 
Supermarktes möglich.
Die Dimensionierung erfolgt auf 
den Jahresbedarf der gesamten 
Wohnbebauung, wobei 26m² 
klimatisierte Fläche pro Wohn-
gebäude angenommen wurden.
Eine Dimensionierung auf den 
heißesten Monat Juli würde die 
Größe der Anlage verdreifachen, 
was aufgrund der begrenzten fi-
nanziellen Mitteln nicht zielfüh-
rend ist.
Überschüsse werden in das 
Stromnetz eingespeist und bei 
Verbrauchsspitzen wieder zuge-
kauft.
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0kWh

Ertrag monatlich produzierte Energiemenge pro Paneel

35,11 33,82
37,25

35,36 34,59 34,10 35,24 35,56 36,30 36,15
33,54 34,01

Dimensionierung

Paneelgröße:  1.30 m²
Jahresproduktion: 421 kWh / Jahr
Kosten:  720$
Produktion Juli: 35 kWh (siehe Tabelle)

Dimensionierung für Kühlbedarf Juli:

 210 kWh / 35 kWh =  6 Paneele pro Wohneinheit
 6 Paneele x 1.30 m² =   7.80 m²
 6 Paneele x 720$ =   4.320 $ Paneelkosten pro Wohneinheit

Dimensionierung für Jahreskühlbedarf:

 850 kWh / 421 kWh =   2 Paneele pro Wohneinheit
  2x 1.30 m² =   2.60 m²
 2 Paneele x 720$ =   1.440 $ Paneelkosten pro Wohneinheit

Dimensionierung für Kühlbedarf der Wohnbebauung:

 verfügbare Fläche (Dach CC): ~900 m²
 Platzbedarf pro Paneel:  ~1.50 m²
 mögliche Paneelanzahl:  600 Paneele
 
Energieproduktion Juli: 
 600 Paneele x 35 kWh = 21.000 kWh

Energieproduktion pro Jahr: 
 600 Paneele x 421 kWh = 252.600 kWh

Abb. 123: Erträge Photovoltaikpaneel
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1 Baukörper 2 Klimadach 3 Atrium 4 Ausparungen 5 Sommer-Winter-Nutzung

40m
38m

12m

900m² Solarkollektoren

Windrichtung

KLIMA- UND BEBAU-
UNGSKONZEPT

Das architektonische Erschei-
nungsbild des Community 
Centers ist geprägt von klimati-
schen Überlegungen.

Baukörper
Der Baukörper ist etwa 40m 
lang, 38m tief und circa 12m 
hoch und fügt sich im Zent-
rum des Bauplatzes zwischen 
Wohnbebauung und Freiräu-
men ein. Durch den kompak-
ten Baukörper beschatten sich 
Bauteile gegenseitig und wir-
ken der sommerlichen Überhit-
zung entgegen.

Klimadach
Das Dach fungiert als Schat-
tenspender der  darunterlie-
genden Geschosse, Erschlie-

ßungflächen und der Freiräume 
aller Geschosse. Es kragt einige 
Meter weit aus, lenkt den Wind 
zu Fassadenflächen und bietet 
optimale Lüftungsverhältnisse 
im 2. Obergeschoss.
Zusätzliche Einschnitte ge-
währleisten eine optimale Luft-
zirkulation unter der Dachflä-
che.
Durch die Beschattung der 
Baukörper leistet es einen er-
heblichen Beitrag für klimage-
rechtes Bauen.
Die beinahe horizontale Dach-
fläche ermöglicht das Platzie-
ren von Solarkollektoren, wel-
che Energie für das Community 
Center und die Wohnbebauung 
liefern.
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40m
38m

12m

900m² Solarkollektoren

Windrichtung

Atrium
Ein eingeschnittenes Atrium 
bietet einen  beschatteten Frei-
raum im Inneren des Centers 
und ermöglicht Blickbeziehun-
gen zwischen den verschiede-
nen Geschossen, Freiräumen 
und Erschließungsflächen und 
die Möglichkeit des Querlüf-
tens der einzelnen Räume.

Aussparung
Der Baukörper wird in die 
Hauptwindrichtungen (Nord-
West und Süd-Ost) großzügig 
ausgespart, um die Erschlie-
ßungszonen luftig zu halten, 
sowie die Wohnbebauung mit 
dem Community Center zu ver-
binden. Die Durchwegung wird 
über die Aussparungen durch 
das Community Center gelenkt.

Sommer-Winter-Nutzung
Zusätzliche Einschnitte im Kli-
madach bieten die Möglich-
keit, Textilien in heißen Som-
mermonaten einzuspannen 
und diese per Flaschenzug je 
nach Nutzung zu verschieben.
An heißen Tagen können die 
Benutzer das Dach „schließen“ 
um zusätzliche Schattenflä-
chen zu erhalten. An Frühlings- 
und Herbsttagen bleiben sie 
geöffnet um solare Erträge zu 
gewinnen.

Abb. 124: CC Bebauungskonzept
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FUNKTIONSKONZEPT

Das Community Center ist die 
Schnittstelle zwischen den Be-
wohnern und den externen Be-
nutzern und dient zugleich als 
Pufferzone zwischen den un-
terschiedlichen Gruppen.

Öffentlichkeit
Einerseits ist die Durch-
mischung der Personengrup-
pen als auch der Nutzung er-
wünscht, dennoch müssen 
private Rückzugsorte für die 
Bewohner geschaffen werden 
und öffentliche Zonen für ex-
terne Benutzer ausgewiesen 
werden. Um diese Anforderun-
gen in Einklang zu bekommen, 
wurden öffentliche Raumnut-
zungen Richtung Norden, zum 
Eingang des Zentrums als auch 
zur Infrastruktur, orientiert. 
Die Community relevanten 
Funktionen können direkt über 

die Wohnbebauung und dem 
Hauptplatz erschlossen wer-
den.

Erschließung
Das  Wegenetz wurde so ge-
wählt, dass Hauptwege über 
die Aussparungen der Baukör-
per durch das Zentrum führen 
und die Bewohner angehalten 
werden, im Atrium des Centers 
zu verweilen.
Im Atrium befinden sich die 
Eingänge zu den verschiedenen 
Funktionen, sowie weitere Ver-
tikalerschließungen.

Community
Durch das weitgefächerte 
Raumprogramm ergibt sich ein 
Treffpunkt aller Benutzer und 
fördert das Community Leben 
dieser.

Abb. 125: CC Funktionskonzept
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Angebot
Das Community Center fun-
giert für Bewohner und externe 
Benutzer aus der Umgebung 
als Anlaufstelle für Informatio-
nen, medizinische Versorgung, 
(Beratungsgespräche und The-
rapiemöglichkeiten).
Die Bewohner treffen sich auf 
einer der vielen Freiflächen vor 
und im Community Center, 
dem Café oder dem Commons, 
welches als Gemeinschafts- 
und Jugendeinrichtung ver-
standen werden kann.

Büroflächen im 1. Oberge-
schoss dienen der  Verwaltung 
und können teils für Infover-
anstaltungen mitbenutzt wer-
den.
Für die saisonalen Bewohner 
befinden sich im 2. Oberge-
schoss Einzel- Doppel- und 
Dreibettzimmer.  Kurze Wege 
zu den anderen Funktionen, 
als auch Gemeinschaftsflächen 
wie Freiluftküchen dienen dem 
sozialen Austausch.

Abb. 125: CC Funktionskonzept

ENTWURF UND KONZEPT KONZEPT COMMUNITY CENTER 174 - 175



GSPublisherEngine 347.3.6.29
GSEducationalVersion

Kindergarten

Commons

Café

Info

HealthCenter

Büro

Housing

2

A

4

10

8

7

6

10

B

1

1 Atrium

2 Freiluftaula

3 Terrasse

4 Schattenterrasse

5 Sportplatz

6 Begegnungsterrasse

7

Sportterrasse8

Aussichtsterrasse

9 Atriumgalerie

10 Freiluftküche

5

C

A Hauptplatz

B Freiraummöbel

C Sitzinseln

9

B

C

3

GSPublisherEngine 347.3.6.29
GSEducationalVersion

Info

Büro Healt-
Center

KiGA

Housing

Commons

ATRIUM

eg

eg

1.og
1.og

1.og

2.og

Café
eg

Abb. 126: CC Raumprogramm Übersicht
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FREIRAUMKONZEPT

Das heiße Klima ermöglicht die  
ganzjährige Bespielung und 
Nutzung von Freiflächen.
Das Community Center ist so 
konzipiert, dass sich die Funk-
tionen des Raumprogrammes 
auf vorgelagerten Freiflächen 
erweitern lassen und somit be-
lebte Erschließungszonen ent-
stehen können.
Im Erdgeschoss werden für Ver-
anstaltungen oder Infoabende  
nicht nur das Atrium, sondern 
auch die Freiluftaula und eine 
große Terrasse beim Café be-
spielt.
Das erste Obergeschoss bietet 
Freiräume für Raumerweite-
rungen, wie zum Beispiel für 
sportliche Aktivitäten oder 
Freizeitbeschäftigungen.
Eine Galerie rund um das zwei-
te Obergeschoss dient als Be-
gegnungszone der Mieter der 
Einzel- Doppel- und Dreibett-
zimmer. Bei Veranstaltungen 
im Community Center wird sie 
zur Freilufttribüne.
Die Blickbeziehungen zwi-
schen den Funktionen, als auch 
zum Atrium oder der restli-
chen Wohnbebauung, durch 
die Aussparungen am Baukör-
per, verbinden das Community 
Center zwischen dessen Funk-
tionen als auch mit der restli-
chen Bebauung.
Die Freiräume mit deren 
Möblierungen, Wegen und 
Sitzinseln bleiben stets über-
schaubar.
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HYBRIDE RAUM-
NUTZUNG

Aufgrund der gezielten räumli-
chen Anordnung können viele 
der Bereiche multifunktional 
bespielt werden. Freiräume 
werden ins Raumprogramm 
miteinbezogen und können für 
Veranstaltungen individuell ge-
nutzt werden.
Im Südosten des Community 
Centers befinden sich drei Frei-
räume (Schattenterrasse im 
EG, Sportterrasse im 1.OG und 
Freiluftküche im 2.OG) vertikal 

gestapelt, welche den Bewoh-
nern zur individuellen Aneig-
nung zur Verfügung stehen. 
Sie gelten als Treffpunkt und 
bieten kurze Wege zu den Ge-
meinschaftseinrichtungen.
Wandscheiben oder vertikale 
Holzlamellen wurden gezielt 
angeordnet um Ausblicke zu 
ermöglichen und Teile der Freif-
lächen vor Einblicken zu schüt-
zen.

Abb. 127: CC Hybride Raumnutzung
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Abb. 127: CC Hybride Raumnutzung
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Als Bebauungsform wurde das 
Einfamilienhaus gewählt, da 
Wohneigentum in Amerika 
üblich ist und eine Unabhän-
gigkeit von schwankenden 
Mietpreisen ermöglicht. Das 
Eigenheim gilt auch als Status-
symbol und spiegelt mit seiner 
üblicherweise immer sehr ähn-
lichen Zonierung die amerika-
nische Lebensweise wider. Da 
die Häuser der örtlichen Sub-
urbs und Gated-Communitys 
nur selten Rücksicht auf die kli-
matischen Bedingungen neh-
men, sehr viel Fläche verbrau-
chen und oft sehr teuer sind, 
wurde versucht den Bautyp 
in eine klimagerechte und der 
Zielgruppe angepasste Bauwei-
se zu ersetzen.
Besonderen Wert legt der 
Entwurf auf den Flächenver-
brauch, die Klimatischen Be-
dingungen und eine Bauweise , 
welche Selbstbau und Erweite-
rung ermöglicht.

GRUNDSTÜCK

Ein Grundstück in den Suburbs 
ist zirka 600m2 groß. Diese Flä-
che wird durch eine mehrge-
schossige Bauweise auf zirka 
100 m2 verringert.

KONZEPT WOHNBAU

Abb. 128: Vergleich Suburb
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 ZONIERUNG

Weniger private, in Suburbs 
oft dem Frontyard zugeordne-
te, Räume bleiben im Erdge-
schoss, Schlafräume befinden 
sich im Obergeschoss.

FREIFLÄCHEN

Die übliche Aufteilung in Fron-
tyard, Porch und Backyard wird 
beibehalten, gestapelt und den 
entsprechenden Bereichen zu-
geordnet.

Abb. 128: Vergleich Suburb
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Typ 2 Typ 1 Typ 3

BAUTYPEN

Um das Baugebiet bespielen 
zu können, wurden drei Bauty-
pen entwickelt. Diese drei Ty-
pen lassen sich in unzähligen 
Anordnungen zu Höfen grup-
pieren, welche sich wiederum 
zu einer beliebig großen und 
trotzdem abwechslungsrei-
chen Siedlung, aneinanderrei-
hen lassen.
Alle Typen sind so gestaltet, 
dass sie sich in maximal vielen 
Kombinationen anordnen las-
sen, ohne klimatische Über-
legungen, Privatsphäre, Be-
lichtung oder Erschließung zu 
vernachlässigen. So weisen die 
Typen Hauptrichtungen auf, 
um auch in dichten Anordnun-
gen gegenseitige Einblicke zu 
vermeiden.

Abb. 129: Bautypen
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Typ 2 Typ 1 Typ 3

Typ 1
Ein langgestreckter Typ in 
Ost-West-Ausrichtungen. Er 
orientiert sich nach Süden und 
wird mittig, entweder von Sü-
den oder Norden erschlossen.

Typ 2
Ein kompakter Typ, welcher in 
unterschiedlichen Orientierun-
gen angeordnet werden kann. 

Er dient zur Lösung besonders 
komplizierter Ecksituationen.

Typ 3
Ähnlich wie Typ 1 handelt es 
sich hierbei um einen langge-
streckten Baukörper mit mitti-
ger Erschließung. Er ist jedoch  
Nord-Süd ausgerichtet und ori-
entiert sich nach Westen.
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VERDICHTUNG

Für die dichte Anordnung der 
einzelnen Baukörper gibt es 
mehrere Gründe. Städtebaulich 
ergeben sich dadurch die Mög-
lichkeiten, das Gebiet fußläufig 
zu erschließen und die Autos an 
den Rand zu verdrängen.
Ökonomisch betrachtet bedeu-
tet ein kleineres Grundstück 
geringere Anschaffungs- und 
Erschließungskosten. Mehre-
re Häuser können sich gewisse 
Anlagen für Warmwasserauf-
bereitung und Ähnliches teilen.
Angelehnt an orientalische 

Städte ergeben sich durch die 
enge Anordnung klimatische 
Vorteile. Die Baukörper be-
schatten sich, auch aufgrund 
der mehrgeschossigen Bau-
weise, gegenseitig und vermin-
dern so das Problem der Über-
hitzung. Der Boden kann sich 
tagsüber weniger aufheizen, 
der Freiraum bietet je nach Ta-
geszeit unterschiedliche Auf-
enthaltsbereiche. 

Abb. 130: Bebauungskonzepte
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HITZESCHUTZ

Um den sommerlichen Tem-
peraturen von teils über 40°C 
etwas entgegenzusetzen wur-
den mehrere Maßnahmen ge-
troffen. Nebenräume  sowie 
tagsüber schließbare Freibe-
reiche verzögern die Aufheiz-
ung der Aufenthaltsbereiche.
Auskragungen schützen das 
Erdgeschoss und Teile des 
Obergeschosses vor direkter 
Sonneneinstrahlung. Fens-
teröffnungen sind entweder 
beschattbar oder nördlich an-
geordnet. Dächer, und nach 
Osten oder Westen zeigende 
Außenwände, sind der Sonne 
am meisten ausgesetzt. Falls 
diese noch nicht durch die 
Nachbarbebauung beschattet 
werden, kommt ein Sonnen-
schutztextil zum Einsatz.

KLIMATISIERUNG

Neben der Beschattung wer-
den auch aktive Maßnahmen 
zur Klimatisierung getroffen. 
Verschließbare Pufferzonen, in 
welchen sich auch die größten 
Abwärmeverursacher befin-
den, schirmen die durch Kli-
mageräte temperierten Berei-
che ab. In den kühlen Bereichen 
befinden sich meist Schlaf- be-
ziehungsweise Wohnräume. Es 
wird bewusst nicht das gesam-
te Gebäude klimatisiert, um 
den Energieverbrauch im Rah-
men zu halten. 
Zusätzlich werden temperierte 
Räume gedämmt und mög-
lichst luftdicht ausgeführt. 
Passivhausstandard wird nicht 
angestrebt, da aufgrund des 
angedachten Selbstbaus die 
Konstruktion möglichst ein-
fach gehalten wurde.
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Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

ADAPTIERBARKEIT

Abhängig von Wetter und Jah-
reszeit ist das Haus wandelbar. 
Die Schattentextilien können 
im Winter entfernt werden, um 
die Sonneneinstrahlung und 
damit den Wärmeeintrag zu 
maximieren. 
In den klimatisch angeneh-
men Übergangszeiten können 
Teile des Gebäudes geöffnet 
werden. Außen- und Innenräu-
me verschmelzen zu luftigen 
Wohnbereichen. Schiebe- und 
Faltelemente schirmen es bei 
Hitze oder Kälte gegen die Au-
ßenluft ab. All diese Maßnah-
men setzten die Mitwirkung 
der Bewohner voraus.

NUTZUNGSARTEN

Zusätzlich zu den klimatischen 
Maßnahmen ermutigt das Ge-
bäude dazu, es je nach Jahres-
zeit unterschiedlich zu nutzen. 
In den heißen Monaten kön-
nen sich die Bewohner in den 
klimatisierten Bereich zurück-
ziehen, beziehungsweise die 
Dachterrasse als Schlafplatz 
nutzen. Den Rest des Jahres 
stehen ihnen großzügige Frei-
bereiche zur Verfügung.

Abb. 131: Wohnbaukonzepte
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Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

BAUPHASEN

Eine wichtige Eigenschaft der 
gesamten Siedlung ist die Er-
weiterbarkeit. Aufgrund be-
grenzter Ressourcen wird nur 
ein Grundgerüst errichtet, wel-
ches dann in Eigenleistung aus-
gebaut wird. Im Community 
Center können hierzu Semina-
re belegt werden und es stehen 
Ansprechpersonen bereit.
Details und Form wurden 
dementsprechend stark ver-
einfacht. Je nach Familiensi-

tuation und Budget gibt es 
verschiedenste Möglichkeiten. 
Bauteile können beim Umbau 
an anderer Stelle wiederver-
wendet, beziehungsweise mit 
Nachbarn getauscht werden. 
Eine Werkstätte am Gelände 
stellt Werkzeug leihweise zur 
Verfügung. Elemente können 
dort vorgefertigt werden.

Abb. 131: Wohnbaukonzepte
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Abb. 132: Lageplan mit Umgebung



4. AUSARBEITUNG

Abb. 132: Lageplan mit Umgebung
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Abb. 133: Platzsituation



Abb. 133: Platzsituation

GSPublisherEngine 354.3.6.29
GSEducationalVersion

190 - 191AUSARBEITUNG 



Im Zuge der Ausarbeitung 
wurde das gesamte Baugebiet 
im Detaillierungsgrad 1:200 
geplant. Im Folgenden wer-
den Übersichtspläne und Aus-
schnitte  daraus gezeigt.

LAGEPLAN

Die Gesamtpläne sollen ein 
Gefühl für die Größenordnung 
und die Verhältnisse der einzel-
nen Funktionen und Baukör-
per zueinander vermitteln. Im 
Lage plan sind Relationen von 
Außen- zu Innenräumen er-
sichtlich. 

Abb. 134: Erdgeschosszone Baugebiet



Abb. 134: Erdgeschosszone Baugebiet
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DRAUFSICHT

Verglichen mit der Erdgeschoss-
zone vermittelt die Draufsicht 
ein deutlich geschlosseneres 
Bild. Die Konfiguration der 
Wohngebäude und die Dimen-
sion des Community Centers 
fallen ins Auge. Durch die Kon-
figuration der Gebäude werden 
je nach Tageszeit unterschied-
liche Bereiche beschattet und 
demnach auch unterschiedlich 
genutzt.

Abb. 135: Draufsicht Baugebiet
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Abb. 135: Draufsicht Baugebiet
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AUSSCHNITT 1:500

Die belebte Erdgeschosszo-
ne steht im Kontrast zu den 
privateren Obergeschossen 
der Wohnbebauung. Auch im 
Community Center bieten ers-
tes und zweites Obergeschoss 
Rückzugsräume für die Bewoh-
ner des Quartiers. Palmen säu-
men Plätze und Wege und sind 
auch in den oberen Stockwer-
ken noch erlebbar und spenden 
Schatten. 

Abb. 136: Grundrissausschnitte
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COMMUNITY CENTER

Abb. 137: CC Nordansicht
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Abb. 137: CC Nordansicht
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RAUMPROGRAMM

Das Raumprogramm, abge-
bildet im Kreisdiagramm, be-
steht aus 7 Funktionen, wie 
Info, Kindergarten, Café, Büro, 
Health Center, Commons und 
Housing.
Sie sind nach deren Öffentlich-
keit vertikal auf drei Ebenen an-
geordnet, wobei das Atrium im 
Erdgeschoss den öffentlichsten 
Freiraum darstellt.
Die Funktionen werden über  
3  Stiegenkerne und einem Lift 
für die barrierefreie Erschlies-
sung,  vom Atrium oder der 
vorgelagerten Freiflächen der 
Funktionen erschlossen.
Hybride Raumnutzungen er-
möglichen variable Grundriss-
gestaltungen und bieten der 
Community eine flexible Nutz-
ung  der Räumlichkeiten.
Das Community Center stellt 
somit das Zentrum der gesam-

ten Wohnanlage dar und wird 
rund um die Uhr genutzt.
Die Timeline veranschaulicht 
die tägliche Auslastung aller 
Funktionen, unter Einbezie-
hung aller Bewohner sowie ex-
terner Besucher.
Die maximale Auslastung er-
reicht das Community Center 
kurz vor Mittag und am späten 
Nachmittag.
Das Café und Commons gel-
ten als sozialer Treffpunkt und 
sorgen für eine dauerhafte Be-
lebung des Zentrums  den gan-
zen Tag über.
Büroräumlichkeiten, sowie 
das Health Center werden von 
frühmorgens bis am späten 
Nachmittag genutzt. Aufgrund 
der hybriden Raumnutzung 
können Teile dieser auch für In-
foveranstaltungen am Abend 
genutzt werden.

Abb. 138: CC Timeline
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GRUNDRISSE

Erdgeschoss

Das Erdgeschoss wird von ex-
ternen Besuchern über den 
nördlichen Hauptzugang groß-
zügig über eine Aussparung 
am Baukörper erschlossen. 
Anschließend führt eine Treppe 
ins Obergeschoss, um den Be-
nutzern kurze Wege zu deren 
Zielen anzubieten.
Die Info öffnet sich zur Haupt-
durchwegung, welche durch 
das Atrium zum Hauptplatz 
führt. Eine öffentliche Toilet-
tenanlage kann von allen Be-
nutzern intern, über die Info, 
oder dem Atrium und der Ter-
rasse des Cafés benutzt wer-
den.
Das Café orientiert sich zu einer 
beschatteten Terrasse und dem 
westlichen Freiraum.
Der östliche Bauteil beherbergt 
einen Kindergarten mit Ta-
gesbetreuung und eine Schat-
tenterrasse, welche von den 
Bewohnern frei bespielt wer-
den kann. Der Zugang zum Kin-
dergarten erfolgt über das Atri-
um  (Freiluftaula) oder südlich 
über den Hauptplatz.

Abb. 140: Grundriss Erdgeschoss
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Abb. 140: Grundriss Erdgeschoss
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Abb. 141: Grundriss 1. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Großzügige Sitzstufen ver-
binden das Atrium mit dem 
1.  Obergeschoss. Eine vorgela-
gerte Aussichtsterrasse bietet 
zusätzlichen Entfaltungsfrei-
raum für die Gemeinschafts-
einrichtung  des Commons. 
Das Commons gilt als sozialer 
Treffpunkt, und bietet den Be-
wohnern eine Bibliothek mit 
PCs, einem Gemeinschafts-
raum sowie eine großzügige 
Begegnungszone mit eigener 
Teeküche und WC.
Über einen Steg gelangt man 
zur Sportterrasse mit eige-
nem Zugang zur Umkleide und 
Sportraum des Health Centers. 
Eine einläufige Treppe führt zu-
sätzlich ins Erdgeschoss und 
bietet somit einen direkten 
Weg zum Sportplatz.
Die nördliche Haupttreppe 
führt vom Hauptzugang im 
Erdgeschoss zu den Büroräum-
lichkeiten und dem Health Cen-
ter. Das Health Center dient als 
wichtige Anlaufstelle für die 
medizinische Versorgung von 
externen Besuchern und den 
Bewohnern. Besprechungs-
zimmer und ein Therapieraum 
bieten ihnen eine angemesse-
ne ärztliche Versorgung
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Abb. 141: Grundriss 1. Obergeschoss
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Abb. 142: Grundriss 2. Obergeschoss

2. Obergeschoss

Im 2. Obergeschoss befinden 
sich Zimmer, welche zum Bei-
spiel von Saisonarbeitern an-
gemietet werden können. Das 
gesamte Geschoss kann als 
Erschliessungsfläche mit Be-
gegnungszonen bezeichnet 
werden. Die Atriumgalerie bie-
tet Blickbeziehungen zu Frei-
luftküchen, der Vorbereiche der 
Zimmer als auch zu den ande-
ren Geschossen.
Zusätzliche Perforierungen im 
Dach erzeugen sonnige Außen-
räume unter dem Dach. Durch 
Seilzüge können Textile  Situ-
ationsbezogen auf- und abge-
spannt werden.
Um die temporären Bewohner 
am Communityleben optimal 
einbinden zu können, führt 
eine Treppe direkt zum Freibe-
reich des Commons im 1. Ober-
geschoss.
Die halböffentlichen Freiflä-
chen im Süden und Norden 
des Geschosses bieten einen 
schönen Ausblick über das 
Wohngebiet, dem Valley und 
ein Panorama der umliegenden 
Gebirgsketten.



GSPublisherEngine 362.3.6.29
GSEducationalVersion

+8.00

+8.00

+8.00

2

Housing

1

1

2

3

4

5

5

55

0 1 2 5 10

372m² BGF: 1.099m²
NF: 372m²

*VF: 727m²

* Freiraum- und Verkehrsflächen

1

3

4

5

Gemeinschaftsküche / Freiraumküche

Einzelzimmer

Dreibettzimmer

Familienzimmer

Atriumgalerie

2

5
.2

m
18

.6
m

18.6m 5.2m

Abb. 142: Grundriss 2. Obergeschoss

AUSARBEITUNG COMMUNITY CENTER 206 - 207



GSPublisherEngine 362.3.6.29
GSEducationalVersion

0 1 2 5 10 M 1:200

42.4m

8
.1

m
10

.0
m

6
.2

m
3.

7m
8

.1
m

3.
7m

Dachdraufsicht

Die Dachdraufsicht des Com-
munity Centers ist geprägt von 
aufgeständerten, beinahe ho-
rizontal liegenden, Photovol-
taikpaneelen.
Die Paneele bieten rund 900m² 
Photovoltaikfläche, welche 
hinterlüftet auf  einer Aluunter-
konstruktion verbaut sind.
Die Elektroleitungen werden 
im Kies der Dachhaut geführt.
Wartungsstege zwischen den 
Paneelreihen ermöglichen das 
einfache Reinigen der Paneele 
von Staub.
Das Dach wird über die Ausspa-
rungen mittels Notleitern er-
schlossen.
Mechanisch verschiebbare Tex-
tilien befinden sich in den Aus-
sparungen des Daches und er-
möglichen das Beschatten der 
darunterliegenden Freiräume.

Abb. 143: Dachdraufsicht
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Abb. 145: Schnitt Nord-Süd
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SCHNITTE

Nord-Süd

Kleine Fassadenrücksprünge, 
im Süden des Community Cen-
ters, ragen rund 50cm über das 
Café und bieten Schutz vor der 
fast senkrecht stehenden Son-
ne der heißen Sommermonate.
Zusätzlich werden im Com-
mons Schiebeelemente, wel-
che mit Textilien bespannt sind, 
installiert.
Sie ermöglichen das Abdunkeln 
der Räumlichkeit und bieten 
Schutz vor der Reflexionsstrah-
lung des Vorplatzes.

Die Freiluftaula orientiert sich 
zum Atrium und bietet der 
Community Platz für Veranstal-
tungen wie Diskussionsrun-
den, Public Viewings und Vor-
führungen. 
Zum Norden hin befinden sich 
drehbare Textillamellen, welche 
einerseits Schutz vor Einblicken 
außerhalb des Community Cen-
ters bieten, andererseits eine 
adäquate Durchlüftung des At-
riums ermöglichen.

Abb. 145: Schnitt Nord-Süd
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Ost-West

Der Ost-West Schnitt führt 
durch die westlichen Freiberei-
che des Community Centers 
(Café und Commonsterrasse), 
dem Atrium und der östlichen 
Bebauung (Kindergarten, He-
alth Center und Housing). 
Brückenartig werden die nörd-
lichen Funktionen mit den süd-
lichen verbunden, wobei im 
2. Obergeschoss die Erschlie-
ßungszonen großzügiger aus-
fallen, da sie als Galerie genutzt 
werden sollen.
Das Klimadach, mit dessen 

verstellbaren Klimatextilien, 
beschattet die Freiflächen und 
sorgt für ein kühles Freiraum-
klima. Das gleiche Prinzip wird 
an den weiteren Perforierun-
gen über den Freiluftküchen, 
sowie zwischen den beiden 
Kindergartenbaukörpern an-
gewandt. Vertikale Beschat-
tungselemente an den Fassa-
denflächen bieten optimalen 
Schutz vor der tiefstehenden 
Morgensonne im Osten und 
der Abendsonne im Westen.

Abb. 146: Schnitt Ost-West
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Abb. 146: Schnitt Ost-West
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WestfassadeNordfassade SüdfassadeOstfassade

FASSADEN

Ostfassade
Der südliche Teil der Ostfassa-
de ist architektonisch geprägt 
von vertikalen Holzschwerten, 
welche den Freiraum dahinter 
(Sportterrasse und Freiluftkü-
che) beschatten und eine ge-
wisse Privatheit bieten.

Nordfassade
Die Nordfassade verzichtet 
gänzlich auf Verschattungsele-
mente. Die im 2. Obergeschoss 
angebrachten Schiebeelemen-
te dienen als Sichtschutz der 
Bewohner. Im Erdgeschoss 
ermöglicht der drehbare Sicht-
schutz der Freiluftaula eine 
großzügige Durchlüftung des 
Atriums.
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Abb. 147: CC Fassadenansichten
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Südfassade
Aufgrund des hohen Sonnen-
standes reichen kleine Auskra-
gungen des Baukörpers aus, 
um die Fassade vor der Sonne 
zu schützen. Horizontale Son-
nenschutzlamellen im Erdge-
schoss ermöglichen das Ab-
dunkeln des Cafés und bieten, 
wie die Beschattungstextilien 
im 1. Obergeschoss, Schutz vor 
Reflexionsstrahlung.

Westfassade
Eine dichte Palmenalee be-
schattet zusätzlich die Fas-
sadenoberfläche. Drehbare 
Textilien und vertikale Holz-
schiebelamellen schützen die 
Räume vor der tiefstehenden 
Nachmittags- und Abendson-
ne. Sie ermöglichen somit am 
Vormittag und mittags eine 
großzügige Belichtung der 
Räumlichkeiten.
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Abb. 147: CC Fassadenansichten
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FASSADENSCHNITTE

Das Community Center wird 
in Massivbauweise errichtet. 
Decken und Wände werden in 
Stahlbetonweise gefertigt. 
Bei der Dachkonstruktion han-
delt es sich um ein Stahltrag-
werk aus geschweißten Wa-
benträgern. Die maximalen 
Spannweiten betragen nicht 
mehr als neun Meter. Die Las-
ten werden über Stützen und 
Wandscheiben, welche zu-
gleich die Aussteifung des Ge-
bäudes übernehmen, in Strei-
fenfundamente abgetragen.
Das 2. Obergeschoss wird in 
gedämmter Leichtbauweise  
gefertigt und ermöglicht das 
schnelle Kühlen der Wohnräu-
me. Durch die begrenzten fi-
nanziellen Mittel werden die 
Leichtbauwände mit Sperr-
holzplatten innen und außen 
verkleidet.
Die weiteren Räumlichkeiten 
sind so konzipiert, dass die 
massiven Wand- und Decken-
elemente als Speichermasse 
wirken. Sie sind nicht beplankt 
und können somit die Kälte, 
welche sie über nächtliches 
Querlüften aufnehmen, direkt 
an den Raum abgeben. Der 
10cm dicke Estrich begünstigt 
diese klimatische Maßnahme 
und trägt einen erheblichen Teil 
zur Ausnutzung der Phasenver-
schiebung von 10 bis 12 Stun-
den bei. 
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Die ganztägig genutzten In-
nenräume werden untertags 
durch Luft-Luft-Wärmetauscher, 
betrieben mit Strom der haus-
eigenen Photovoltaikanlage, 
klimatisiert.
Die geringen bautechnischen 
Anforderungen, bedingt durch 
das heiße Klima, ermöglichen 
einfache Detaillösungen.
Die Wärmebrücken der durch-
laufenden Stahlbetondecken 
sind, aufgrund des geringen 

Unterschiedes zwischen Au-
ßen- und Innentemperatur, 
verglichen zu Wien, zu vernach-
lässigen.
Die aktuelle Bauordnung im 
Coachella Valley empfiehlt den 
Verzicht auf Dampfsperren, 
aufgrund der geringen Luft-
feuchtigkeit.
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Das Wohngebiet besteht aus 
116 Einfamilienhäusern, welche 
in Dreiergruppen zusammen-
gefasst werden. Aufgrund der 
vielfältigen Kombinationsmög-
lichkeiten ergeben sich unter-
schiedlichste Zwischen- und 
Freiräume. Da das Klima  den 
Großteil des Jahres einen Auf-
enthalt im Freien ermöglicht, 
findet das Leben oft draußen 
statt. Die den Häusergruppen 
zugeordneten Eingangshöfe 
fördern den Kontakt innerhalb 
der Nachbarschaft und dienen 
als Treffpunkt sowie als Spiel-
platz und Wohnraumerweite-
rung. Bepflanzung und ein run-
des Sitzmöbel dienen hierbei 
als Schwelle, um den Höfen ei-
nen halböffentlichen Charakter 
zu geben. Sie können von den 
Bewohnern individuell, je nach 
Vorlieben gestaltet werden.
Eine Dreierkonfiguration wird 
im Folgenden näher betrach-
tet.

Abb. 150: Lageplan Wohnbau

WOHNBAU
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Abb. 150: Lageplan Wohnbau
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ERSCHLIESSUNG

Ausgehend von Sammelpark-
plätzen oder der Bushaltestelle 
führt die Erschließung der Sied-
lung über eine Serie an Wegen 
mit unterschiedlichen Hierar-
chien. Parkplätze und Commu-
nity Center sind an die Haupt-
wege angebunden, welche sich 
am zentralen Platz treffen. Von 
diesen Hauptwegen führen Ne-
benwege tiefer in die Siedlung.
Als direkt den einzelnen Bau-
gruppen zugeordnete Pufferzo-
nen und Freibereiche sind Ein-
gangshöfe angedacht.
Von den Eingangshöfen ge-
langt man auf die Varanda der 
jeweiligen Häuser. Dort be-
finden sich die Küche und der 
Essbereich. Der Wohnraum öff-
net sich ebenfalls in Richtung 
Veranda, ist jedoch zurückver-
setzt. Die privaten Bereiche be-
finden sich im Obergeschoss.
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Abb. 152: Eingangshof
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ERDGESCHOSS 

Über den Eingangshof erfolgt 
der Zugang zu den einzelnen 
Wohneinheiten. Eine erhöhte 
Veranda dient hier als Vorbe-
reich. Die Wohnräume öffnen 
sich zur überdachten Veranda, 
große Glasflächen werden so 
beschattet. Je nach Ausbaustu-
fe befinden sich im hinteren Be-
reich des Erdgeschosses Schlaf-
räume. Küche und Essbereich 
befinden sich auf der Veranda. 
Diese ist mit Falt- und Schiebe-
wänden schließbar um je nach 
Wetter eine Pufferzone für den 
klimatisierten Kernbereich zu 
schaffen.

Abb. 153: Ausschnitt Erdgeschoss
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OBERGESCHOSS 

Das Obergeschoss ist der pri-
vatere Bereich und gleichzeitig 
Rückzugsort. Kleine Schlafräu-
me sind um eine Mittelzone 
angeordnet, je nach Ausbau-
stufe ist diese zum Außenraum 
verschließbar. Holzlatten und 
Sonnenschutztextilien spen-
den Schatten und bilden einen 
Sichtschutz von den Nachbarn. 
Falls erforderlich, kann dieses 
Stockwerk zu einer komplett 
eigenständigen Wohneinheit 
ausgebaut werden. Vorgela-
gerte Freibereiche an den Süd-
West Ecken vermindern das 
Problem der Überhitzung.

Abb. 154: Ausschnitt Obergeschoss
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DACHGESCHOSS 

Das Dachgeschoss wird nach 
Wunsch entweder zur Terras-
se , beschattet durch Textilien, 
oder zu weiteren Wohn- und 
Schlafräumen ausgebaut. An 
heißen Tagen bietet die Terras-
se einen luftigen Schafplatz mit 
grandiosem Ausblick auf die 
umliegende Berglandschaft. 
Am Dach befindet sich die 
Warmwasseraufbereitungs-
anlage, welche in diesem Fall 
Wasser für drei Wohneinheiten 
bereitstellt.

Abb. 155: Ausschnitt Dachgeschoss



GSPublisherEngine 354.3.6.29
GSEducationalVersion

+6.56

+6.56

+6.56

0 1 2 5 10

Typ 3

1

2

4 Hauptplatz

Hauptweg

Nebenweg

Wohnbau Typ 1

Eingangshof

6

3

5

7

Wohnbau Typ 2

Wohnbau Typ 3

1

2

3

4

6

7

Klimaanlage

Querlüftung

Ventilator

Typ 1Typ 3Typ 2

Schnitt West-Ost

M 1:200

±0.00

+3.58

+6.56

+0.40

+9.20

6
.0

m
11

.0
m

17.0m 6.0m

15
.5

m

12.0m7.0m 6.0m

Abb. 155: Ausschnitt Dachgeschoss
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ENERGIEVERSORGUNG 

In der Siedlung wird pro Jahr 
mehr Energie erzeugt als ver-
braucht. Die Stromversorgung 
der Häuser erfolgt über eine 
zentrale Photovoltaikanlage, 
welche sich am Dach des Com-
munity Centers befindet. Somit 
werden Spannungsspitzen ver-
mindert, da die Last auf das ge-
samte Gebiet verteilt wird. Da 
in den Sommermonaten auf-
grund des Energieverbrauchs 
der Klimaanlagen mehr Strom 
verbraucht wird als im Winter, 
ist die Siedlung auch an das öf-
fentliche Stromnetz angebun-
den.
Die Warmwasseraufbereitung 
erfolgt dezentral mittels ther-
mischer Solaranlage. Eine 
Gruppe aus meist drei Häusern 
teilt sich eine Anlage.
Abwasser wird gesammelt und 
in einer Aufbereitungsanlage 
bei den Werkstätten gereinigt 
und anschließend zur Bewässe-
rung verwendet.

Abb. 156: Energieversorgung
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Abb. 157: Dachlandschaft
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BAUPHASEN

Eine wichtige Eigenschaft der 
Siedlung ist die Erweiterbarkeit 
der Wohngebäude. Ausgehend 
von einem massiven Grundge-
rüst können die Grundrisse von 
den Bewohnern individuell, je 
nach Familiensituation und 
Budget in Eigenleistung ausge-
baut werden. Im Community 
Center werden hierzu Semina-
re abgehalten. Ansprechperso-
nen und Informationsmaterial 
mit Beispielgrundrissen steht 
bereit, um klimagerechte und 
ressourceneffiziente Gebäude 
umsetzen zu können.
Viele der Bewohner betätigen 
sich neben der Landwirtschaft 
auch als Handwerker und brin-
gen daher eine gewisse Erfah-
rung und Grundverständnis für 
Materialien und Arbeitsschritte 
mit.

In der Werkstätte nahe der 
Haupteinfahrt können Werk-
zeuge ausgeliehen und Bauma-
terial erworben werden. Das 
Holz stammt vom benachbar-
ten Sägewerk. Eine teilweise 
Vorfertigung beziehungsweise 
der Zuschnitt der Bauteile er-
folgt ebenfalls in der Werkstatt. 
Da aufgrund des Klimas Ab-
dichtungen, Dampfsperren 
und ähnliches vernachlässigt 
werden können, minimiert sich 
die Zahl der möglichen Fehler-
quellen.
Da die Bewohner teils auf un-
terschiedliche Gewerke spe-
zialisiert sind, bietet eine Ar-
beitszeitbörse Anreize zur 
Nachbarschaftshilfe.

Das Wachstum erfolgt vertikal, 
durch schrittweises ausfülllen 
des vorhandenen Grundge-
rüsts, ohne zusätzliche Fläche 
in der Erdgeschosszone zu be-
anspruchen. Dadurch steigt 
mit der Zeit die Dichte der Sied-
lung. Die Infrastruktur wurde 
dementsprechend erweiterbar 
ausgelegt.

Abb. 158: Bauphasen Übersicht
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Abb. 158: Bauphasen Übersicht
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BAUTYP 1 

Bei Bautyp 1 handelt es sich 
um einen 17 Meter langen und 
6 Meter breiten Riegel, welcher 
sich nach Süden orientiert. Ein-
gänge können sich mittig im 
Norden oder Süden befinden. 
Die Bodenplatte des Erdge-
schosses ist im Osten, Süden 
und Westen zurückversetzt um 
beschattete Bereiche zu schaf-
fen.

Abb. 159: Typ 1 Bauphase 0
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Phase 0 

Das Grundgerüst besteht zum 
Großteil aus Betonfertigteilen. 
Die massiven Wände werden 
aus selbst gefertigten Zem ent-
Erdblöcken errichtet. Öffnun-
gen für Fenster und Durchbrü-
che für Schächte und Treppen 
steuern die zukünftige Anord-
nung der Räume. Eine hölzer-
ne Treppe in das Obergeschoss 
führend ist bereits vorhanden, 
der Durchbruch auf das Dach 
bleibt vorerst verschlossen.

Abb. 159: Typ 1 Bauphase 0
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Phase 1

Eine junge Familie mit Klein-
kind zieht ein und baut auf-
grund der begrenzten finan-
ziellen Möglichkeiten vorerst 
nur das Erdgeschoss aus. Das 
Obergeschoss dient jedoch als 
Terrasse und gelegentlich auch 
als Schlafplatz. Mit Sonnen-
schutztextil bespannte Metall-
rahmen werden als Sonnen- 
und Sichtschutz eingesetzt.

Abb. 160: Typ 1 Bauphase 1-2
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Phase 2 

Familienzuwachs erfordert 
eine Erweiterung der Wohnflä-
che. Im Obergeschoss werden 
zwei kleine Kinderzimmer, wel-
che sich auf die Terrasse öffnen 
lassen, errichtet. Das Eltern-
schlafzimmer im Erdgeschoss 
kann dadurch vergrößert wer-
den, Küche und Essbereich 
werden mit verschließbaren 
Falttoren ausgestattet. Zusätz-
liche Verschattungsmaßnah-
men werden getroffen.

Abb. 160: Typ 1 Bauphase 1-2
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Phase 3

Die Großeltern ziehen ein und 
bewohnen das ehemalige El-
ternschlafzimmer im Erdge-
schoss. Um getrennte Wohn-
bereiche zu ermöglichen wird 
das Obergeschoss mit Küche, 
Bad und WC voll ausgebaut. Es 
ist nun ebenfalls mit Faltele-
menten schließbar. Als Ersatz 
für die Terrasse im Oberge-
schoss wird das Dach ausge-
baut.

Abb. 161: Typ 1 Bauphase 3-4
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Phase 4 

Nach dem Tod der Großeltern 
und dem Auszug des ältesten 
Kindes wird das Erdgeschoss 
frei. Die freigewordene Fläche 
nutzt die Familie um ein Zusat-
zeinkommen zu generieren. Im  
westlichen Teil entsteht eine 
kleine Fahrradwerkstätte, der 
Rest wird als Gästezimmer ver-
mietet.

Abb. 161: Typ 1 Bauphase 3-4
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BAUTYP 2

Bei Bautyp 2 handelt es sich um 
einen kompakten, 11 Meter lan-
gen und 7 Meter breiten Bau-
körper. Die Ausrichtung kann 
je nach Situation erfolgen. Im 
Idealfall  orientieren sich die 
Auskragung und Nebenräume 
nach Süden und Westen. Ein-
gangssituationen ergeben sich 
im Bereich der Auskragung.

Abb. 162: Typ 2 Bauphase 0
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Phase 0

Das Grundgerüst besteht 
wie bei Typ 1 zum Großteil 
aus Betonfertigteilen und Ze-
ment-Erdblöcken. Öffnungen 
für Fenster und Durchbrüche 
für Schächte und Treppen steu-
ern die zukünftige Anordnung 

der Räume. Eine hölzerne Trep-
pe welche in das Obergeschoss 
führt ist bereits vorhanden, der 
Durchbruch auf das Dach bleibt 
vorerst verschlossen.

Abb. 162: Typ 2 Bauphase 0
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Phase 1

Eine Familie mit Kind bezieht 
des Grundgerüst und baut 
sich das Erdgeschoss mit zwei 
Schlafbereichen, Bad, WC, 
Wohnraum und Küche aus. 
Die Küche befindet sich auf der 
Veranda. Nebenräume dienen 

als Wärmepuffer. In Teilen des 
Obergeschosses entstehen 
eine Terrasse und ein Schlaf-
quartier für heiße Tage. Zur 
Beschattung werden Textilien 
über exponierte Decken und 
Wände gespannt.

Abb. 163: Typ 2 Bauphase 1-2
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Phase 2

Die Geburt eines weiteren Kin-
des führt zur Errichtung zweier 
Schlafräume im Obergeschoss. 
Da noch genügend Terrassen-
fläche vorhanden ist, wird auf 
einen Ausbau des Dachge-
schosses vorerst verzichtet.

Abb. 163: Typ 2 Bauphase 1-2
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Phase 2

Die verbesserte Einkommenssi-
tuation der Familie ermöglicht 
einen komfortableren Ausbau 
des Obergeschosses. Ein zu-
sätzliches Schlafzimmer und 
Badezimmer entstehen, die 
ehemalige Terrasse wird durch 

den Einbau von Faltelementen 
zum  Innenraum. Der dadurch 
verlorengegangene Freiraum 
wird durch einen neue Terrasse 
am Dach ersetzt. Falttore im 
Erdgeschoss schaffen variable 
Innenräume.

Abb. 164: Typ 2 Bauphase 3-4
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Phase 3

Im vorläufigen Endzustand 
wurde das Elternschlafzimmer 
in das Obergeschoss verlegt 
und eine schließbare Loggia im 
Dachgeschoss errichtet. Das 
Wohnzimmer im Erdgeschoss 
konnte dadurch vergrößert 
werden.

Abb. 164: Typ 2 Bauphase 3-4
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BAUTYP 3

Bei Bautyp 3 handelt es sich 
um einen 15,5 Meter langen 
und 6 Meter breiten Riegel in 
Nord-Süd-Ausrichtung. Die Er-
schließung ist von Westen oder 
Osten möglich. Auskragungen 
im Süden und Westen verschat-
ten das Erdgeschoss. Die Ver-
anda öffnet sich Richtung Wes-
ten, die östliche Fassade weist 
nur kleine Öffnungen auf.

Abb. 165: Typ 3 Bauphase 0
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Phase o

Ein Grundgerüst aus Betonfer-
tigteilen und Zement-Erdblö-
cken steuert wie bei den an-
deren Typen durch Öffnungen 
und Durchbrüche die Anord-
nung der Räume. 

Abb. 165: Typ 3 Bauphase 0
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Phase 1

Eine Familie, bestehend aus El-
tern und jugendlicher Tochter, 
baut das Erdgeschoss aus. Im 
Obergeschoss entsteht eine 
kleine Terrasse. Besonders der 
Sonne ausgesetzte Stellen im 

Osten und Westen werden 
mit Sonnenschutztextilien be-
schattet. Der Aufenthaltsbe-
reich im Erdgeschoss ist klima-
tisiert.

Abb. 166: Typ 3 Bauphase 1-2
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Phase 2

Die Geburt zweier Kinder sorgt 
für Platzmangel. Aufgrund der 
schlechten finanziellen Situati-
on wird vorerst nur ein zusätz-
liches Kinderzimmer im Ober-
geschoss errichtet. Dieses lässt 

sich jedoch zur Terrasse hin 
öffnen und ist als Rückzugsort 
und Schlafraum gedacht.

Abb. 166: Typ 3 Bauphase 1-2
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Phase 3

Die älteste Tochter ist mittler-
weile verheiratet und hat ein 
Kind. Sie baut für ihre Familie 
das Obergeschoss komplett 
mit Küche, Bad und Schlafzim-
mern aus, ein Mehrgeneratio-

nenhaus entsteht. Ein weiteres 
Kind ist bereits ausgezogen, 
die Eltern verbleiben im Erdge-
schoss.

Abb. 167: Typ 3 Bauphase 3-4
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Phase 4

Um den, durch den Ausbau 
des Obergeschosses verloren 
gegangenen, Freiraum zu er-
setzen, wird eine beschattete 
Dachterrasse errichtet. Im Falle 
weiteren Familienzuwachses 

könnten im Dachgeschoss zu-
sätzliche Räume gebaut wer-
den.

Abb. 167: Typ 3 Bauphase 3-4
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FASSADENSCHNITT / 
DETAILS

Um einen reibungslosen und 
fehlerfreien Eigenbau zu er-
möglichen, wurden die De-
tails und Aufbauten stark 
vereinfacht. Hierbei ermög-
licht das Klima, verglichen mit 
Mitteleuropa, eine sehr stark 
vereinfachte Bauweise. Laut 
geltender Bauordnung von Ri-
verside County wird empfohlen 
auf Dampfsperren komplett 
zu verzichten. Aufgrund des 
seltenen Regens und der ge-
ringen Luftfeuchtigkeit wurde 
auch auf eine Dachabdichtung 
verzichtet. Stahlbetondecken 
ohne Gefälle gewähren hier 
ausreichend Schutz. Wärme-
brücken bei Wand- und De-
ckenanschlüssen können ver-
nachlässigt werden. 
Der Ausbau des massiven 
Grundgerüsts erfolgt als Leicht-
bau und wird komplett von den 
Bewohnern errichtet.
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Abb. 173: Modellfoto Detail Housing



Abb. 174: Modellfoto Platzsituation
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Abb. 175: Modellfoto Bauplatzübersicht



Abb. 176: Modellfoto Detail Community Center
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Im Zuge der Entwicklung eines 
Selbstbausystems wurde eine 
kurze Broschüre mit Vorlage 
erstellt, welche das Entwerfen 
von Grundrissen vereinfachen 
soll.
Diese wurde von einigen Pro-
banden ausgefüllt, mit unter-
schiedlichen Ergebnissen. Sie 
sollten sich vorstellen für eine 
Familie im Coachella Valley 
das Grundgerüst auszubauen. 
Ein Musterblatt mit Meterras-
ter und den Standardeinrich-
tungsgegenständen lieferte 
hier Anhaltspunkte um sich die 
Größenverhältnisse besser vor-
stellen zu können.

FAZIT

Die Probanden legten auf ver-
schiedene Dinge wert. Den ei-
nen war es wichtig in jedem 
Stockwerk Sanitärräume zu 

haben, andere legten wert auf 
großzügige Terrassenflächen. 
Einige Nutzungsszenarien 
konnten von diesen Prioritäten 
abgeleitet werden. Zum Bei-
spiel eine Einliegerwohnung 
für Großeltern im Erdgeschoss.
Die Ansätze beim Entwerfen 
unterschieden sich stark. Man-
che zeichneten einfach frei dar-
auf los, andere analysierten zu-
erst genau den Platzbedarf und 
die Umweltbedingungen.
Um in der Siedlung klimage-
rechte Bauten entstehen zu 
lassen und die Erweiterbarkeit 
zu gewährleisten wird es er-
forderlich sein, Workshops für 
die Bewohner abzuhalten und 
ihnen beim Entwurf unter die 
Arme zu greifen beziehungs-
weise in Gruppen Lösungsan-
sätze zu entwickeln und auszu-
tauschen.
Das Grundgerüst wurde dahin-
gehend adaptiert, als es nun 
die Anordnung von Sanitärräu-
men durch Schächte vorgibt, 
jedoch keine definierten Terras-
senflächen mehr vorschreibt.
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 Beim Coachella Valley handelt 
es sich um ein Tal im südlichen 
Kalifornien, USA. Es umfasst den 
US-amerikanischen Teil der Co-
lorado-Wüste und erstreckt sich 
bei einer Breite von 24 Kilometer 
72 Kilometer lang zwischen den 
Little San Bernardino Mountains 
und den San Jacinto und Santa 
Rose Mountains und dem Sal-
ton See im Süden. Bekannt ist es 
vor allem als äußerst produktive 
Landwirtschaftsregion und als 
beliebter Erholungsort mit Städ-
ten wie Palm Springs.
Die Seehöhe reicht von ca. minus 
80 Meter im Süden bis auf 460 
Meter im Norden.
Regen ist selten und beträgt zwi-
schen 5 und 10 Zentimeter pro 

Jahr. Die Sommer sind heiß und 
trocken und die Winter mild, es 
handelt sich um ein arides, hei-
ßes Klima.
Das Wasser stammt vorwie-
gend aus den Grundwasserre-
serven und einem Seitenarm 
des All-American Kanals. Was-
serknappheit ist bereits jetzt ein 
großes Problem und wird sich in 
Zukunft wegen ausbleibendem 
Schneefall in den angrenzenden 
Bergen weiter verschärfen.

Der Bauplatz befindet sich süd-
lich der wohlhabenden Orte 
Palm Springs und Indio in einer 
dünn besiedelten, von Landwirt-
schaft und Brachflächen gepräg-
ten Gegend .

LA

1 •SELBSTBAU•   baugebiet 002 - 003

KALIFORNIEN
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Zukunft wegen ausbleibendem 
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SZENARIO
Viele der vorwiegend aus Mexi-
ko stammenden Landarbeiter 
leben aus Mangel an leistbaren 
Wohnmöglichkeiten unter pre-
kären Bedingungen. Im Valley 
gibt es eine große Anzahl impro-
visierter, teils illegaler Siedlun-
gen ohne grundlegende Infra-
struktur wie Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, zuverläs-
sige Stromversorgung oder Mül-
lentsorgung. Immer mehr die-
ser Siedlungen werden geräumt 
und dadurch bestehende soziale 
Netzwerke zerstört.
Für diese Menschen wird eine 
leistbare Wohnform gesucht. Auf 
einer Fläche von ca. 35000m2 
entsteht eine Siedlung mit ca. 110 
individuell gestaltbaren Wohn-
häusern und Gemeinschaftsein-
richtungen.

Die mehrgeschossigen Wohn-
häuser werden jeweils zu dritt 
um einen Vorplatz angeordnet 
und haben im Erdgeschoss ei-
nen sehr offenen Charakter. Um 
die Grundstückskosten gering 
zu halten, eine Schattige Erdge-
schosszone zu gewährleisten 
und eine fußläufige Erschließung 
zu ermöglichen,  wurden die 
Grundstücksgrößen auf ein Mi-
nimum reduziert.
Für jedes Haus wird ein Grundge-
rüst errichtet, welches individu-
ell ausgebaut werden kann.

1 •SELBSTBAU•   szenario 004 - 005
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Das vorherrschende Klima er-
möglicht eine ganzjährige Er-
schließung von Außen, erfordert 
jedoch eine Anpassung an die 
teils extreme Hitze. Folgende 
Strategien können angewendet 
werden:
-ein Teil des Gebäudes, bevor-
zugt im Kern des Gebäudes kann 
klimatisiert werden
-Auskragungen beschatten Frei-
bereiche und Außenwände und 
verhindern so eine Aufheizung 
durch die Sonne
-Sonnenschutztextilien, Latten 
und ähnliches verhindern Über-
hitzung und schaffen angeneh-
mes Licht
-großzugige Öffnungen gewähr-
leisten Luftzirkulation. Wohn-
räume können zugleich Freiräu-
me sein
-Nebenräume und Schränke im 
Süden und Westen dienen als 
isolierende Pufferzone
-unmittelbar angebaute Nach-
bargebäude verschatten das 
Haus. Öffnungen sollten auf die 
Nachbarn rücksicht nehmen

Ausgehend von einem Grundge-
rüst aus Bodenplatten, Decken, 
Wandscheiben und Treppen soll 
der Ausbau individuell erfolgen. 
Den Vorstellungen sind keine 
Grenzen gesetzt. Viele Funkti-
onen benötigen beim vorherr-

schenden Klima keinen geschlos-
senen Raum. Die Familiengröße 
und das Budget sind frei wähl-
bar. Eine typische Familie der 
Zielgruppe besteht aus bis zu 
zehn Personen und ist finanziell 
sehr schwach aufgestellt.

WEG

NACHBAR

VERANDA

BEBAUBAR

VORPLATZ

ZUGANG

1 •SELBSTBAU•   aufgabe 006 - 007
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Um den Energiebedarf für die 
Klimatisierung der Siedlung ab-
schätzen zu können, wurde ein  
Bereich der Wohnbebauung si-
muliert.
Da die Gebäude in Archicad 
dreidimensional modelliert 
wurden, konnten sie exportiert 
und in Autodesk Ecotect im-
portiert werden. Auf Grundla-
ge von Klimadaten des Valleys 
konnten verschiedene Situa-
tionen durchgespielt und die 
Auswirkungen unterschiedli-
cher Bauteilaufbauten getestet 
werden.
Auf den folgenden Seiten wird 
der Ablauf vom Archicad Mo-
dell bis zur berechneten Simu-
lation beschrieben.

KLIMASIMULATION



Export Archicad

Ausgehend von Raumstem-
peln, welche thermische Zo-
nen darstellen, errechnet und 
exportiert ein Plugin von Ca-
dImage das gbXML-Modell. 
Die Gebäudegeometrie sowie 
Nachbargebäude und Schatte-
nelemente werden als 3ds-Da-
tei gespeichert.

Abb. 177: Export Archicad

Abb. 178: Modell Archicad
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Klimadaten

Das U.S. Department of Energy 
stellt für die meisten Regionen 
der USA detaillierte Wetterda-
ten zur Verfügung. Diese kön-
nen von vielen Programmen 
geöffnet, visualisiert und zur 
Simulation verwendet werden. 
Ecotect bietet dafür ein eigenes 
Weather Tool an.

Abb. 179: Temperaturverlauf

Abb. 180: Wetterdaten



Zoneneigenschaften

In Ecotect werden Klimamodell 
und dreidimensionales Gebäu-
demodell getrennt betrachtet. 
Jeder aus der gbXML-Datei ge-
nerierte Raum kann als eige-
ne Zone definiert und einzeln 
berechnet werden. Je nach 
Gebäudetyp werden Komfort-

bereich, Klimatisierungs- be-
ziehungsweise Heizmethode 
und deren Betriebsdauer, Be-
nutzeranzahl und Wärmequel-
len festgelegt. Das 3ds-Modell 
dient zur Berechnung der Be-
schattung.

Abb. 181: Zoneneinstellungen

Abb. 182: Modell Ecotect
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Bauteileigenschaften

Mit Hilfe einer Materialdaten-
bank lassen sich Aufbauten 
erstellen und deren bauphy-
sikalischen Eigenschaften be-
rechnen. Jedem Bauteil muss 
ein Aufbau zugewiesen wer-
den um eine fehlerfreie Simu-
lation durchführen zu können. 
Die einzelnen Bauteile werden 
hierbei auf zwei Dimensionen 
reduziert und ihr Normalvektor 
muss nach Außen zeigen.

Abb. 183: Wandeigenschaften

Abb. 184: Wandaufbau



Sonneneinstrahlung

Aufgrund der Lage des Bau-
platzes und der Gwebäude-
geometrie lässt sich die Sonne-
neinstrahlung auf Oberflächen 
berechnen und visualisieren. 
Hierzu werden Flächen Qua-
dratische Felder unterteilt. In 

der Visualisierung ist die Sum-
me der Sonneneinstrahlung ei-
nes ganzen Jahres zu sehen.

Abb. 185: Sonneneinstrahlung Bauteile

Abb. 186: Sonneneinstrahlung Boden

Abb. 184: Wandaufbau
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Berechnungen

Die Ergebnisse der Simulation 
werden als Graphen und Tabel-
len angezeigt. Jede Zone kann 
einzeln, oder gemeinsam mit 
den anderen, betrachtet wer-
den.
Für den Entwurf waren der mo-
natliche Energiebedarf, der Ta-
gesverlauf des Kühlbedarfs und 
die Innenraumtemperaturen 
relevant.

Abb. 187: Monthly Cooling Loads



Abb. 188: Hourly Temperatures

Abb. 189: Hourly Gains
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2006  - 2007
Zivildienst Rotes Kreuz Krems
Rettungssanitäter | Einsatzfahrer

1998 - 2006
Unter- und Oberstufe am BRG Krems Ringstrasse
Reifeprüfung mit gutem Erfolg im Juni 2006

1994 -1998
Volksschule Dross - Stratzing

Architekturbüro Tauber Krems
Sommer 2009

Millbacher-Galli Architekten
Sommer 2011 - Herbst 2013

Architekt Galli Krems
Herbst 2013 - heute

Adobe Creative Suite
Autocad, Archicad, Rhino3D + Vray
Windows,  Linux

Architektur, 
Musik, Kunst,
Klettern, Laufen, 
Reisen
Natur
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Geburtstag
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Nationalität

Ausbildung

Berufliche Erfahrung

Fähigkeiten

Interessen

Werner Scheuringer

Molkereistrasse 10/18-19
A-1020 Wien

0699 / 17 13 8685

werner.scheuringer@gmail.com

4. Jänner 1987

ledig

Österreich

2008 - 2015
Technische Universität Wien | Architekturstudium

2006 - 2008
Technische Universität Wien | Wirtschaftsinformatik

2001-2006
HTL Neufelden (Betriebsinformatik)

1997 - 2001
Hauptschule Peuerbach

1992 -1996
Volksschule Peuerbach

AW Architekten
2011 - 2014

AllColours
2012 - 2014

Studio Stilos
2014 - heute

Adobe Creative Suite
Archicad, Rhino3D +Grasshopper
Windows,  Mac

Architektur, Reisen,
Musik, Kochen,
Klettern, Wandern
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