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5.1.5.4
5.1.5.5
5.1.5.6
5.1.5.7
5.1.5.8
5.1.5.9

DIN 18025 Teil 1 und Teil 2
Kriterien zur Auswahl von Materialien
Mechanische Eigenschaften
Wärmetechnische Eigenschaften, die für behinderte
und betagte Menschen wichtig sind
Feuchtigkeitstechnische Eigenschaften
Schalltechnische Eigenschaften
Lichttechnische Eigenschaften
Reibfähigkeit (Rutschhemmung)
Elektrostatische Aufladung
Pflege
Wand
Festigkeit
Stoßleisten
Handläufe und Geländer
Reinigung
Tapeten
Vorhänge
Farben
Decke
Boden
Rutschhemmung
Bodenbeläge im Innenbereich
Treppen im Innenbereich
Reinigung im Innenbereich
Bodenbeläge im Außenbereich
Festigkeit
Teppichbeläge
Roste
Fußwärme
Spiegelung
Elektrostatische Aufladung
Trittschalldämmung
Widerstandsfähigkeit gegen Säuren
Pflege
Orientierung

197
198
198

198
198
198
198
198
198
198
198
199
199
200
200
200
200
200
200
200
200
201
205
206
206
206
206
207
207
207
207
207
207
207
207
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5.2 Fenster

Axel Stemshom

208

5.3 Türen

Axel Stemshom

211

5.4 Einrichtung, Möbel

Axel Stemshom

222

5.5 Raumklima, Heizung, Lüftung 223

Axel Stemshom

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.7.1
5.2.7.2
5.2.7.3

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.2.1
5.3.3.2.2
5.3.3.3
5.3.3.4
5.3.3.5
5.3.3.6
5.3.3.7
5.3.3.7.1
5.3.3.7.2
5.3.3.7.3
5.3.4

5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.4.3
5.3.4.4
5.3.5

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.3.1
5.4.3.2
5.4.3.3
5.4.3.4
5.4.4
5.4.4.1
5.4.4.2
5.4.4.3

5.5.1
5.5.1.1
5.5.1.1.1
5.5.1.1.2
5.5.1.1.3
5.5.1.2

5.5.1.2.1
5.5.1.2.2
5.5.1.3
5.5.1.3.1
5.5.1.3.2
5.5.1.3.3
5.5.2
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.2.3
5.5.2.3.1
5.5.2.3.2

DIN 18025 Teil 1
DIN 18025 Teil 2
Fenster für Rollstuhlbenutzer
Bewegungsfläche
Materialien
Beschlagsarten
Brüstung
Reinigung
Zusätzliche Ausstattung
Rollladen
Fensterläden
Jalousetten

DIN 18025 Teil 1
DIN 18025 Teil 2
Türen für Rollstuhlbenutzer nach DIN 18025 Teil 1
Bewegungsflächen
Materialien
Oberfläche des Türblattes
Oberfläche des Türrahmens
Hauseingangstüren
Wohnungseingangstüren
Wohnungs-/Zimmertüren
Balkon- und Terrassentüren
Ausstattung
Beschläge
Türdichtungen
Gitterroste
Türen für behinderte und betagte Menschen nach
DIN 18025 Teil 2
Bewegungsflächen
Hauseingangs- und Wohnungseingangstüren
Wohnungstüren/Zimmertüren
Balkon-/Terrassentüren
Sonderformen

Anforderungen der behinderten Menschen an die Einrichtung
Einrichtungsteile wie Schränke und Regale
Einrichtungsteile wie Möbel
Stühle, Sessel
Tische, Ablagen und Arbeitsflächen
Betten
Kleinmöbel
Einrichtungsteile der beruflichen Arbeitswelt
Arbeitsplatz zu Hause
Arbeitsplatz außer Haus
Arbeitsplatz in Werkstätten

Raumklima
Allgemeine Angaben
Luft- und Oberflächentemperatur
Luftfeuchtigkeit
Luftgeschwindigkeit
Bedeutung des Raumklimas für behinderte und betagte
Menschen
Bedeutung für Rollstuhlbenutzer
Bedeutung für behinderte und betagte Menschen
Das Außenklima und das Gebäude
Wetterschutz
Windschutz
Sonnenschutz
Heizung
DIN 18025 Teil 1 und Teil 2
Anforderungen
Auswahl der Heizungsanlage
Wärmeübertragung
Temperaturverlauf

208
208
208
208
208
208
209
209
209
209
211
211

211
212
212
212
212
213
213
213
214
214
214
217
217
219
219

220
220
221
221
221
221

222
222
222
222
222
222
222
223
223
223
223

223
223
223
224
224

224
224
224
224
224
225
225
225
225
225
226
226
226
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5.6 Schallschutz

Arnold Wietrzichowski

229

5.7 Sanitäre Installation im
Sanitärraum

Axel Stemshom

231

5.8 Elektro-Installationen
und -Einrichtungen

Georg Riehle

243

5.9 Aufzüge und Personen-
Förderanlagen

253

Georg Riehle, Dietmar Böhringer (Kapitel 5.9.8)

14

5.5.2.3.3 Bauart, Betriebsweise, Raumgröße
5.5.2.4 Einzelheizungen
5.5.2.5 Zentralheizungen
5.5.2.5.1 Warmwasser-Fußbodenstrahlungsheizung
5.5.2.5.2 Warmwasser-Heizkörperheizung
5.5.2.5.3 Elektrische Fußbodenstrahlungsheizung in Gebäuden

und Außenanlagen
5.5.3 Lüftung
5.5.3.1 DIN 18025 Teil 1 und Teil 2
5.5.3.2 Aufgabe der Lüftung und Bedeutung für behinderte und

betagte Menschen
5.5.3.3 Lüftung nach DIN 18017 Teil 1
5.5.3.4 Lüftung nach DIN 18017 Teil 3

5.6.1 Normen und Empfehlungen
5.6.2 Bedeutung für den Behinderten und Betagten
5.6.3 Messbarkeit und subjektives Empfinden
5.6.4 Städtebau bei unterschiedlichen Bedingungen
5.6.5 Hochbau
5.6.6 Räume und Bereiche
5.6.6.1 Eingangsbereiche
5.6.6.2 Wohn- und Schlafräume
5.6.6.3 Hauswirtschafts- und Sanitärraum
5.6.6.4 Therapieräume
5.6.6.5 Oberflächen, Wand - Decke - Boden

5.7.1 Normen und Empfehlungen
5.7.2 Bedeutung für Rollstuhlbenutzer und nicht an den

Rollstuhl gebundene, behinderte und betagte Menschen
5.7.3 Allgemeine Installationshinweise
5.7.4 Einrichtungsgegenstände
5.7.4.1 Duschplatz, Anordnung, Armaturen, Haltegriffe und Hilfsmittel
5.7.4.2 Austauschbarkeit Duschplatz/Wanne
5.7.4.3 Wanne, Armaturen, Haltegriffe, Hilfsmittel
5.7.4.4 Waschtisch, Armaturen, Haltegriffe, Hilfsmittel
5.74.5 Spülklosett, Armaturen, Haltegriffe, Hilfsmittel
5.7.4.6 Waschmaschine
5.7.4.7 Möbel
5.7.4.8 Lüftung
5.7.4.9 Notruf
5.7.4.10 Stütz- und Haltegriffe
5.7.4.11 Fertigbäder

5.8.1 Allgemeines
5.8.1.1 Bedeutung elektrischer Energie
5.8.1.2 Begriffe
5.8.1.3 Vorschriften, Regeln, Normen
5.8.2 Starkstromanlagen
5.8.2.1 Einzelne Einrichtungen
5.8.2.2 Beleuchtung
5.8.2.3 Besonderheiten einzelner Räume
5.8.3 Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen
5.8.3.1 Klingelanlagen
5.8.3.2 Türöffneranlagen
5.8.3.3 Türsprechanlagen
5.8.3.4 Video-Türsprechanlagen
5.8.3.5 Antennenanlagen
5.8.3.6 Breitband-Kommunikationsnetz (BK-Netz)
5.8.3.7 Fernmeldeanschluss
5.8.3.8 Notrufeinrichtungen
5.8.3.9 Gefahrenmeldeanlagen
5.8.3.10 Öffentliche Fernsprechstellen

5.9.1 Gesetze, Vorschriften, Empfehlungen
5.9.1.1 Baurecht; Landesbauordnungen
5.9.1.2 Aufzugverordnung (AufzV)
5.9.2 Normen für Personenaufzüge



5.10 Abfallbeseitigung

Axel Stemshom

268

5.11 Bautechnischer Brandschutz 271
und feuersicherheitliche Maßnahmen

Manfred Sautter

5.9.2.1
5.9.2.2
5.9.2.3
5.9.2.4
5.9.2.5
5.9.2.6
5.9.2.7
5.9.2.8
5.9.3
5.9.3.1
5.9.3.2
5.9.4
5.9.4.1
5.9.4.2
5.9.5
5.9.5.1
5.9.5.2
5.9.6
5.9.6.1
5.9.6.2
5.9.7
5.9.7.1
5.9.7.2
5.9.7.3

5.9.7.3.1
5.9.7.3.2
5.9.7.3.3
5.9.7.3.4
5.9.7.3.5
5.9.7.4
5.9.8

5.9.8.1

5.9.8.2
5.9.8.3
5.9.8.4
5.9.8.5
5.9.8.6

5.9.8.7

5.10.1
5.10.2

5.10.3
5.10.3.1
5.10.3.2
5.10.4
5.10.4.1
5.10.5
5.10.5.1
5.10.5.2
5.10.5.3
5.10.5.4
5.10.5.5
5.10.6
5.10.7

5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.4.1
5.11.4.2

Allgemeines
DIN 18025 Teil 1
DIN 18025 Teil 2
DIN 18024 Teil 2
DIN 15306
DIN 15309
DIN 15315
Abweichungen von den Normen
Antriebe für Personenaufzüge
Treibscheibenantriebe
Indirekt-hydraulische Antriebe
Kosten für Personenaufzüge
Anschaffungskosten
Betriebskosten
Sicherheitstechnische Regeln für Behindertenaufzüge
Senkrechtaufzüge („Hebebühnen")
Schrägaufzüge (Treppenaufzüge, „Treppenlifte")
Fahrtreppen und Fahrsteige
Fahrtreppen
Fahrsteige
Home-Lift/Vereinfachter Personenaufzug
Allgemeines
Der „vereinfachte Personenaufzug" in Deutschland
Wesentliche Abweichungen gegenüber Personenaufzügen
nach TRA 200 bzw. EN 81
Schachtgrube
Schachtkopf
Triebwerks räum
Betriebsgeschwindigkeit
Fahrkorb
Schlussbemerkung
Blinden- und sehbehindertengerechte Gestaltung
von Aufzügen
Gestaltung von optisch und taktil erfaßbarer Schwarzschrift
im Bereich des Tableaus
Gestaltung von Punktschrift
Piktogramme
Taste nart
Stockwerksanzeige
Der optimale Platz für das blinden- und sehbehinderten-
gerechte Tableau
Kontrastreiche Gestaltung

DIN 18025 Teil 1
Die Bedeutung der Abfallbeseitigung für alle, vor allem für
Menschen mit Behinderungen
Bedeutung für Menschen mit Behinderungen
Abfallmengen
Abfallarten
Sammlung des Abfalls in der Wohnung
Transportieren des Abfalls mit dem Rollstuhl
Einfüllen in zum Hause gehörenden Sammeleinrichtungen
Einfüllen in die freistehende Mülltonne
Einfüllen in die Mülltonne im Mülltonnenschrank
Einfüllen in den Großmüllbehälter
Zugang zu den Standplätzen
Einfüllen in eine Abwurfanlage
Mültonnenraum, sonstige Anlagen
Bedeutung für blinde oder wesentlich sehbehinderte
Menschen

Einleitung
Allgemeines
Lage der baulichen Anlage, Anfahrt und Verkehrswege
Bauart und betriebliche Einrichtungen
Gebäude
Brandwände

255
255
257
258
258
258
259
259
259
259
259
259
259
259
261
261
262
262
262
263
263
263
263

263
263
263
263
263
263
263

264

266
266
267
267
267

267
267

268

268
268
268
268
268
269
269
269
270
270
270
270
270

270

271
271
271
272
272
272

15



6.0 Planungsgrundlagen zu
Außenanlagen

6.1 Rollstuhlabstellplatz

Axel Stemshom

6.2 Terrasse und Balkon

Axel Stemshom

274

274

278

6.3 Pkw-Stellplätze und
Pkw-Garagen

Axel Stemshom

281

6.4 Gehwege, Rampen und Plätze 286

Axel Stemshom

6.5 Außenanlagen am Haus

Clemens Fauth

287

5.11.4.3 Haupteingänge und Aufzüge
5.11.4.4 Flure
5.11.4.5 Treppen und Rutschen
5.11.4.6 Aufzüge
5.11.4.7 Abwurfschächte
5.11.4.8 Putzräume
5.11.4.9 Röntgenräume, Dunkelkammern
5.11.5 Elektrische Anlagen und Geräte; Blitzschutz
5.11.5.1 Sicherheitsbeleuchtung
5.11.5.2 Nachtbeleuchtung
5.11.5.3 Notrufanlage
5.11.5.4 Elektrische Geräte
5.11.5.5 Blitzschutz
5.11.6 Gasanlagen und Geräte
5.11.7 Feuerlösch- und Alarmeinrichtungen

272
272
272
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3

6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.5.1
6.3.5.2
6.3.5.3
6.3.5.4
6.3.5.5
6.3.5.6

6.4.1
6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.2.4
6.4.2.5
6.4.3
6.4.4

6.5.1
6.5.2

6.5.3
6.5.3.1
6.5.3.2
6.5.3.3

DIN 18025 Teil 1
Aufgabe des Rollstuhlabstellplatzes
Maße
Einrichtung
Rollstuhlabstellplatz im Gemeinschaftseigentum

Normen
Bedeutung für Rollstuhlbenutzer, Sehbehinderte und Betagte
Freisitz-Arten
Terrassen im Erdgeschoss
Balkon, Loggia im Obergeschoss
Dachterrassen - Terrassen in Verbindung mit dem Dach-
geschoss
Brüstung
Maße
Ausblick
Einrichtung - Ausstattung
Entwässerung

Normen
Pkw-Stellplätze in der Wohnanlage
Pkw-Stellplätze im öffentlichen Bereich
Maße
Pkw-Garagen
Freistehende Garage
Angebaute Garage
Tiefgarage
Parkhäuser
Autoparksysteme
Ausstattung einer privaten Garage

Normen
Gehwege
Breite der Gehwege
Längsgefälle
Quergefälle
Belag und Bordstein
Gehweg als Orientierungshilfe
Rampen
Plätze

Normen
Bedeutung für den Rollstuhlbenutzer, Sehbehinderten
und Betagten
Beläge
Rollstuhlgerecht
Für Sehbehinderte geeignet
Für Gehbehinderte, Betaate aeeianet

274
274
276
276
276

278
278
278
278
278

278
278
278
278
280
280

281
282
282
283
283
283
283
284
284
286
286

286
286
286
286
286
287
287
287
287

287

287
287
287
287
289
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7.0 Umbaumaßnahmen bei
Wohnungen

Axel Stemshom

296

8.0 Öffentlich zugängige Gebäude
und Arbeitsstätten

Axel Stemshom
Dietmar Böhringer (Kapitel 8.19)

299

6.5.3.4
6.5.4
6.5.4.1
6.5.5
6.5.6
6.5.6.1
6.5.6.2
6.5.6.3
6.5.7
6.5.8
6.5.8.1
6.5.8.2
6.5.8.3
6.5.8.4
6.5.8.5
6.5.8.6
6.5.9
6.5.9.1
6.5.9.2
6.5.9.3
6.5.9.4
6.5.9.5
6.5.10
6.5.10.1
6.5.10.2
6.5.10.3
6.5.11

71
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
72
7.3

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2

8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
8.4.8
8.5
8.6
8.7

8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.8

Wasserdurchlässige Beläge
Wegebegrenzungen, -einfassungen
Wegebau, Gefalle
Terrasse, Balkon
Stufenlose Verbindung Wohnung und Freiraum
Rinne
Rampe
Vorgelagerter Rost/Lichtschacht
Mauern und Zäune
Pflanzbehälter
Pflanzenauswahl
Nutzpflanzen
Spaliere/Kletterpflanzen
Hochbeetpflanzen
Hochstammrosen
Duftpflanzen
Sonderanlagen
Das Gewächshaus
Der Frühbeetkasten
Der Kompostbehälter
Die Feuerstelle
Das Hochbeet
Bewässerungstechnik
Balkon- oder Trogbewässerung
Versenkberegnung
Verteilungstechnik
Planungsbeispiel

Umfang der Umbaumaßnahmen
Grad der Behinderung
Art des Gebäudes
Einrichtung - bewegliche und festverbundene Möbelstücke
Einrichtung - festverbundene Bauteile und Geräte
Bauweise und Konstruktion des Gebäudes
Eigentumsverhältnisse
Umbau-Beispiele
Verfahren und Kostenermittlung

Einleitung
Öffentlich zugängige Gebäude
Arbeitsstätten-Verordnung
Arbeitsstätten-Richtlinien
Kommentierung der seit November 1996 vorliegenden
Norm DIN 18024 Teil 2
Anwendungsbereich
Normative Verweisungen
Begriffe
Einrichtungen
Bewegungsflächen
Maße der Bewegungsflächen
Allgemeines
Bewegungsflächen, 150 cm breit und 150 cm tief
Bewegungsflächen, 150 cm tief
Bewegungsflächen, 150 cm breit
Bewegungsflächen, 120 cm breit
Bewegungsflächen, 90 cm breit
Bewegungsfläche vor Fahrschachttüren
Bewegungsfläche vor handbetätigten Türen
Maße der Begegnungsflächen
Türen
Stufenlose Erreichbarkeit, untere Türanschläge und
-schwellen, Aufzug, Rampe
Stufenlose Erreichbarkeit
Untere Türanschläge und -schwellen
Aufzug
Rampe
Treppe

289
290
290
290
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
293
293
293
294
294
294
294
294
294
294
294
295

296
296
296
296
296
296
296
298
298

299
299
300
300

300
300
303
303
303
303
304
304
304
304
304
304
304
304
305
305
305

306
306
306
307
307
308
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9.0 Öffentliche Außenanlagen

Clemens Fauth

319

10.0 Sport- und Freizeitanlagen

Klaus Schule

325

8.9
8.10
8.11
8.12
8.12.1

8.12.2
8.12.3
8.12.4
8.12.5
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19

8.19.1
8.19.2
8.19.3
8.19.4
8.19.5
8.19.6
8.19.7

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.11.1
9.11.2
9.11.3
9.12.1
9.12.2
9.12.3
9.12.4
9.13
9.13.1
9.14

10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.3
10.3.1
10.3.1.1
10.3.1.2
10.3.1.3
10.3.1.4
10.4
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.3.1
10.5.3.2
10.5.3.3
10.5.3.4

Bodenbeläge
Wände und Decken
Sanitärräume
Sport-, Bade-, Arbeits- und Freizeitstätten
Zusätzliche Anforderungen an Toilettenkabinen bzw.
Duschkabinen
Umkleidebereiche
Schwimm- und Bewegungsbecken
Hygieneschleuse, Durchfahrbecken
Rollstuhlabstellplatz
Versammlungs-, Sport- und Gaststätten
Beherbergungsbetriebe
Tresen, Serviceschalter und Verkaufstische
Pkw-Stellplätze
Bedienungsvorrichtungen
Orientierungshilfen, Beschilderung
Blinden- und sehbehindertengerechte Gestaltung öffentlich
zugängiger Gebäude
Treppen
Türen
Flure
Sanitärräume
Beleuchtung
Blinden- und sehbehindertengerechte Aufzüge
Orientierungshilfen für Blinde und Sehbehinderte

DIN Normen
Bedeutung für den Rollbenutzer, Sehbehinderten und Betagten
Beläge, Geländer, Rampen
Wegebau
Sperren/Sicherheitsbarrieren
Mauern und Zäune
Wasserflächen
Entwässerung
Pflanzbehälter
Bepflanzung
Sonderanlagen
Barrierefreie Spielplätze
Planungsempfehlungen
Barrierefreie Spielgeräte
Öffentliche Freiräume für Blinde und Sehgeschädigte
Orientierungshilfen
Beete
Wegebau
Therapiegarten an einer Rehabilitationsklinik
Mindestausstattung eines Therapiegartens
Gehgarten, Gehlernpfad

Einleitung
Begriffliches zur Freizeit
Freizeitbedürfnisse
Freizeitverhalten und Freizeitinhalte
Begriffliches zum Sport
Institutionen und Einsatzfelder
Therapeutischer und rehabilitativer Bereich
Breiten- und Freizeitsport
Wettkampfsport
Sonderpädagogischer Bereich
Störungen und Behinderungsbilder
Folgerungen für den Sportstätten- und Freizeitbau
Hallenanlagen, Hallenausstattung
Schwimmbäder, Kombibäder
Frei- und Naturparkanlagen
Sportplätze
Fitness-Parcours
Wassersportanlagen
Reitanlaaen

309
309
311
311

311
312
314
314
314
315
315
315
315
315
315

316
316
317
317
318
318
318
318

319
319
319
319
320
320
320
320
321
321
322
322
322
322
323
323
324
324
324
324
324

325
325
325
325
326
327
327
327
327
328
328
329
332
332
336
336
336
336
336
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10.5.3.5 Tennisanlagen
10.5.3.6 Skisport
10.5.3.7 Naturparkanlagen
10.5.3.8 Spielplätze

11.0 Werkstätten für Behinderte

Joachim Hildebrand

339

12.0 Arbeitswelt

Peter Treier (Kapitel 12.1)
Klaus Buhmann (Kapitel 12.2)
Ralf Aßmann (Kapitel 12.3)

345
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