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VORWORT

Die vorliegende Untersuchung richtet den Fokus auf die Außenanlagen im geförderten 
Wiener Wohnungsbau. Ziel der Studie ist es, den Zusammenhang zwischen Gestaltung und 
Aneignung von Freiräumen anhand qualitativer Fallstudien näher zu beleuchten. 

Es galt, eine möglichst breite Palette von interessanten Projekten einzubeziehen. Anspruchs-
volle Freiraumgestaltung im Sinne besonderer konzeptioneller Ansätze oder außergewöhn-
licher Lösungen waren ebenso gesucht wie unübliche Rahmenbedingungen und experi-
mentelle Versuche, die sich zumindest indirekt auch im Freiraum niederschlagen. Daneben 
wurden auch schlichtere, durchaus qualitätvolle, aber auf ersten Blick unauffällige Beispiele 
berücksichtigt. Spezielle Aufmerksamkeit wurde dem städtischen Kontext, den flankierenden 
Freiraumangeboten als intervenierende Größe im Alltag der Wohnhausanlagen gewidmet. 

Die Studie ist vom Wunsch getragen, realisierten Projekten möglichst unvoreingenommen 
zu begegnen: diese als Erfahrungsfeld zu betrachten, um Sensibilität für die künftig entsc-
heidenden Fragestellungen zu wecken. Im Mittelpunkt des Interesses steht der Freiraum an 
sich, nicht die Protagonisten der Freiraumgestaltung, ob sie nun Landschaftsplaner oder 
Architekten sind. 

Die Fallstudien beanspruchen keine Vollständigkeit, sie können und wollen nicht repräsenta-
tive Aussagen treffen, wohl aber typologische Befunde liefern. Es wird der Versuch unternom-
men, charakteristische Konstellationen so darzustellen, dass im je besonderen Fall ein Stück 
Allgemeines sichtbar wird. 

Unser Dank gilt den Architekten und Landschaftsplanern, Bauträgern sowie anderen mit den 
ausgewählten Projekten befassten Experten, die uns ihre Pläne zur Verfügung gestellt haben, 
einige von ihnen im Zuge ausführlicher Gespräche auch ihre Zeit.
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KONZEPTIONELLER RAHMEN

Im geförderten Wohnbau hat die Ausstattung mit Freiräumen im letzten Jahrzehnt zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Die Nachfrage nach selbst bestimmtem, gemeinschaftso-
rientiertem und generationenübergreifendem Wohnen steigt. Familien mit Kindern, Allein-
erziehende und Senioren stellen Anforderungen, aus denen vielschichtige Kombinationen 
und Überlagerungen von Nutzungen im Außenraum entstehen. Infolge von Migration und 
veränderten Arbeitsverhältnissen ergeben sich im Wohnungsbau zusätzliche Herausforderun-
gen, die sich zwangsläufig im Freiraum abbilden.
Die Planung der Außenanlagen entfaltet sich vor diesem komplexen, zum Teil widersprüch-
lichen Hintergrund und muss nach einer Ausweitung des Angebotes suchen: auf Dachflächen, 
Terrassen und differenziert gestalteten, mehrfach nutzbaren Erschließungsräumen. Zusät-
zliche Impulse haben thematische Schwerpunkte in Bauträgerwettbewerben (Autofreies 
Wohnen, Compact City, Interethnische Nachbarschaft etc.) gebracht, die zu neuen Lösungen 
im geförderten Wohnbau geführt haben.

Die Resultate der letzten Jahre sind unterschiedlich, sowohl in der Gestaltung, in der 
Aneignung als auch in Management und Instandhaltung der Außenanlagen. Der erhöhte 
Stellenwert der Freiflächen im geförderten Wohnbau geht jedoch mit keinem signifikanten 
Zuwachs an finanziellen Mitteln einher. Umso wichtiger wird daher die Frage, welche Konstel-
lationen und Lösungen in der Freiraumgestaltung sich im alltäglichen Gebrauch bewähren 
und als entwicklungsfähig erweisen.

Die Studie soll - ausgehend von der Untersuchung „10 Jahre Bauträgerwettbewerb - 
Veränderungen im Wohnbau“ von Michael Schluder - eine vertiefende qualitative Analyse 
zur Freiraumgestaltung ausgewählter geförderter Wohnbauten der letzten zehn Jahre liefern. 
Sie geht der prinzipiellen Fragestellung nach, welche gestalterischen Ansätze, welche Bilder, 
aber auch welche organisatorischen Randbedingungen sich im Alltag als tragfähig und 
welche sich als eher hemmend erweisen. Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie steht die 
Aneignung der Freiräume durch die Bewohner bzw. durch andere die jeweiligen Freiflächen 
nutzenden Personen. Der Alltag unterschiedlich gestalteter Freiräume wird als komplexe 
Verschränkung aus räumlich-baulichen, vegetabilen sowie sozialen und organisatorischen 
Variablen beschrieben und analysiert. Es geht um die Darstellung von jeweils spezifischen 
Konstellationen des sichtbaren und unsichtbaren Designs im Freiraum, die für künftige Pla-
nungen Orientierungspunkte bieten könnten.
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AUSWAHL DER UNTERSUCHUNGSOBJEKTE

Vor diesem Hintergrund galt es im Rahmen einer qualitativen Studie eine möglichst große 
Bandbreite an Konstellationen zu erfassen. Zum einen Einzelobjekte, zum anderen Objekte 
als Teil eines städtebaulichen Gefüges. Auch ein zusammenhängender Freiraum in einem 
neuen städtischen Ensemble wurde miteinbezogen. Insgesamt wurden in der Studie 14 Ob-
jekte untersucht, wobei der Untersuchungsgegenstand am Wienerberg mehrere Bauteile 
bzw. Bauträger einschließt. 1� Objekte sind in den letzten zehn Jahren entstanden, sieben 
als Ergebnis eines Bauträgerwettbewerbes. Als einzig älteres Projekt wurde die Herbert Kuhn 
Wohnanlage einbezogen, da sie aufgrund ihres Passagentypus eine Ausnahme unter den 
Wiener Wohnbauprojekten der letzten Jahrzehnte darstellt. Von den Freiräumen der restli-
chen 1� Wohnhausanlagen wurden sechs von Landschaftsarchitekten geplant, wobei dies 
bei den Freiflächen in der Wienerberg City nur abschnittsweise der Fall ist. Die untersuchten 
Projekte stehen in sehr unterschiedlichen städtebaulichen Kontexten, die vom gründerzeitli-
chen Rasterviertel bis hin zum Stadterweiterungsgebiet reichen. Auch unterscheiden sie sich 
in der Größe und in der Anzahl der Wohneinheiten. Letztere schwankt zwischen �� in der 
Wohnhausanlage in der Siccardsburggasse und �44 in der „Autofreien Mustersiedlung“. 
Entscheidendes Auswahlkriterium war darüber hinaus die Charakteristik der Freiräume, die 
eine möglichst breite Palette an Lösungsansätzen abdecken sollte. Dies betrifft die Verknüp-
fung der Anlage mit dem urbanen Umfeld; Grenzziehungen und Übergänge zwischen den 
Öffentlichkeitssphären; das Angebot an privat zugänglichen Freiräumen; die Situierung und 
Ausformulierung der Kinderspielbereiche; die Strukturierung der Freiflächen auf mehreren 
Ebenen; die Verwendung von Pflanzen sowie die materielle Ausstattung der Freiflächen.

Jedes Objekt wird als eigene Fallstudie dargestellt. Die drei untersuchten Bauteile des Stadt-
teils „In der Wiesen Nord“ (Blöcke B, C und E) werden einzeln betrachtet und in den wei-
teren Kontext der Gesamtanlage gestellt. Im Zentrum der Bearbeitung steht dabei die Frage, 
welche unterschiedlichen Lösungen und Ansätze in einem städtebaulichen Gesamtkontext 
verwirklicht worden sind und wie die Aneignung der daraus resultierenden Freiräume ver-
läuft.
Der Stadtteil Monte Laa befindet sich derzeit noch in Bau. Dennoch wird ein bereits fertig 
gestelltes Einzelprojekt, Bauplatz 8.�, in die Studie miteinbezogen und unter Berücksichti-
gung des Gesamtkontextes, insbesondere des öffentlichen Parks Monte Laa dargestellt.
Die Analyse der Wienerberg City umfasst aufgrund der Größe des Areals nicht den gesa-
mten Stadtteil, sondern nur den zentralen Raum des so genannten Wohnparks: Der Fokus ist 
auf den mehrere Grundstücke umfassenden öffentlichen Stadtraum gerichtet, nicht auf die 
gemeinschaftlich zugänglichen Freiräume der einzelnen Objekte. 
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METHODISCHE VORGANGSWEISE

Die ausgewählten Anlagen wurden jeweils in einer intensiven Fallstudie erfasst. Ausgehend 
von der Erhebung objektiver Strukturmerkmale, Planunterlagen und vorhandener Literatur 
kamen in erster Linie qualitative Methoden zur Anwendung. 
Jede Anlage wurde über einen Zeitraum mehrerer Wochen zu verschiedenen Jahres- und 
Tageszeiten in Form teilnehmender Beobachtung untersucht. Daneben wurden Realkontakt-
befragungen sowie gezielte Befragungen mit engagierten Bewohnern, Hausmanagern bzw. 
den zuständigen Hausarbeitern etc. durchgeführt, um die Beobachtungen und Eindrücke 
abzurunden, zu ergänzen oder zu relativieren. Die Absicht war und konnte keine repräsenta-
tive Erhebung unter den Bewohnern sein. Wohl aber war es solcherart möglich, die jeweils 
spezifische baulich-räumlich-soziale Konstellation in ihren wesentlichen Zügen auszuloten. 
Im Rahmen der Fallstudien erfolgten neben einer Aufnahme der Vegetationsstruktur auch 
Kartierungen zu Verhaltensformen und typischen „Ritualen“. Jede Anlage wurde fotografisch 
dokumentiert. 
Die Untersuchungskategorien basieren zum Teil auf den von Gisa Ruland im Rahmen der 
Studie „Freiraumqualität im Geschosswohnungsbau“ erarbeiteten Leitfaden zur Analyse von 
Freiräumen.1 Im wesentlichen beruht die empirische Vorgangsweise auf der Weiterentwick-
lung und Verfeinerung der Methodik der beiden qualitativen Studien „Die Freiräume der 
Wiener Wohnhausanlagen 1919-�4“� und „Aspekte von Grünflächen im dicht bebauten 
Stadtgebiet“�. 
Aufbauend auf dem von den Architekten und Landschaftsarchitekten zur Verfügung gestell-
ten Planmaterial wurden für alle untersuchten Anlagen vergleichbare Grundrisspläne erstellt, 
die farblich nach untersuchungsrelevanten Kriterien gekennzeichnet sind. 
Zu einigen untersuchten Anlagen liegen thematisch anders gewichtete Studien vor. Diese 
werden in die Untersuchung miteinbezogen und, dort wo dies sinnvoll erscheint, als Grund-
lage für eine vertiefende Analyse verwendet. Existieren Publikationen zu den Arbeiten der 
Architekten bzw. Landschaftsarchitekten, welche die betreffenden Objekte mitbehandeln, 
werden auch diese berücksichtigt.

Anhand von ausgewählten Beispielen aus den Fallstudien wurden in einer zweiten Phase 
besondere Zugänge und Lösungsansätze in der Freiraumgestaltung vertiefend behandelt. 
Fokussiert werden konzeptionell bzw. gestalterisch anspruchsvolle Zugänge, die von Inter-
esse sind, da sie sich jeweils in bemerkenswerter Weise im Außenraum niederschlagen und 
in ihrer besonderen Ausprägung durchaus verallgemeinerbare bzw. übertragbare Aspekte 
aufweisen. 

1�

 

1 Ruland, Gisa; Freiraumqualität im Geschosswohnungsbau, Diskussion über die Qualität der Freiraumplanung im mehr-
geschossigen Wohnbau der 90er Jahre am Beispiel von Wien; in: Stadtentwicklung Wien, Magistratsabteilung 18 (Hg.); 
Stadtentwicklung Werkstadtberichte Nr. 55, Wien, �00�

� Auböck, Maria; Kárász, Janos; Schmidt, Stefan; Die Freiräume der Wiener Wohnhausanlagen 1919-�4, gestern und 
heute; Studie im Auftrag der Bundeswohnbauforschung; Wien, 1991

� Kárász, János; Prohazka, Elsa; Zwerger, Karin; Qualitative Aspekte von Grünflächen im dicht bebauten Stadtgebiet; 
Studie im Auftrag der MA 18; Wien, 1991





15

Zschokkegasse 91
herbert kuhn Wohnanlage





 





Viktor hufnagls siedlung in der Zschokkegasse ist in zwei sehr unterschiedlichen studien 
behandelt worden. In der untersuchung „Freiflächen im Wohnbau, Dokumentation der Frei-
flächen bei Wohnbauprojekten in Wien 1993-97“ unternimmt brigitte lacina eine besch-
reibung und charakterisierung des Projektes.4 Dem im rahmen der vorliegenden studie 
gewählten ansatz weitaus näher ist die analyse von Peter ebner und Julius klaffke.5 In ihrer 
studie „living streets Wien“ gehen die autoren ausführlich auf die Passagen ein. sie behan-
deln sowohl deren aufbau als auch deren nutzung durch die bewohner. Dennoch erscheint 
es uns sinnvoll, die siedlung in unsere untersuchung mit einzubeziehen und den gesamten 
Freiraum der anlage zu analysieren. aufgrund der Passagen stellt der komplex eine au-
snahme unter den Wiener Wohnbauprojekten der letzten Jahrzehnte dar. als solche soll er 
im schnittpunkt aus sozialen und baulichen komponenten untersucht und den anderen hier 
untersuchten, zumeist jüngeren siedlungen gegenüber gestellt werden. Dies erscheint uns 
wichtig, da im rahmen der Forschung möglichst unterschiedliche gestalterische und konzep-
tionelle lösungen im Freiraum beschrieben und in ihrer aneignung dokumentiert werden sol-
len. Die analyse des Wohnbaus sieht sich als ergänzung der untersuchung von Peter ebner 
und Julius klaffke und bezieht sich zum teil auf diese. Die beschreibung des Projektes basiert 
teilweise auf jener brigitte lacinas.

strukturDaten

Daten Zum Wohnbau

adresse: Zschokkegasse 91, 1220 Wien
bauträger: ebg, gemeinnützige ein- und mehrfamilienhäuser baugenossenschaft
architekt: Viktor hufnagl
Fertigstellung: 1993
städtebaulicher kontext: stadterweiterungsgebiet langobardenstraße
bauform6: block mit 3 höfen
Zahl der Wohneinheiten: 228

Daten Zu Den FreIFlächen Der anlage

allgemein zugängliche Freiräume: grünfläche im süden der anlage
gemeinschaftlich zugängliche Freiräume: Passagenhöfe, gemeinschaftsbereiche in den 
Wohnhöfen
Privat nutzbare Freiräume: mietergärten, mieterbalkone

Daten Zur InFrastruktur

anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: Der Wohnkomplex ist gut in das öffentliche 
Verkehrsnetz integriert. In unmittelbarer nähe liegt die haltestelle stadlau, sozial-
medizinisches Zentrum-ost der linien 84a (fährt zur u3 station schlachthausgasse) 
und 26 (fährt zur u1 station kagran). auf der erzherzog-karl-straße befindet sich die 
haltestelle Zschokkegasse der linie 26a.

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-

4 lacina, brigitte; Freiflächen im Wohnbau, Dokumentation der Freiflächen bei Wohnbauprojekten in Wien 1993-1997; in: 
  magistratsabteilung 18 (hg.); beiträge zur stadtforschung, stadtentwicklung und stadtgestaltung nr. 62, Wien, 1998; s. 
  129 ff
5 ebner, Peter; klaffke Julius; living streets Wien; studie im auftrag des amtes der Wiener landesregierung - magis 
  tratsabteilung 50 - Wohnbauförderung; münchen, 2006
6 In anlehnung an: schluder, michael; 10 Jahre bauträgerwettbewerb, Veränderungen im Wohnbau; studie im auftrag der  
  magistratsabteilung 50 - Wohnbauforschung Wien; Wien, 2005
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nahversorgung: Im süden schließt ein einkaufszentrum (bank, gastronomie, etc.) an die 
anlage an. In der anlage befinden sich arztpraxen und geschäfte.
gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen: Waschküchen, gemeinschaftsraum
soziale Infrastruktur: lose gruppen von mietern, welche mit der hausverwaltung in 
kontakt stehen und gemeinschaftliche aktionen wie etwa das aufstellen von Punschhüt-
ten organisieren.

beschreIbung Der anlage

lage In Der staDt

Die Wohnsiedlung liegt zwischen tamarisken- und Zschokkegasse, direkt gegenüber dem 
sozialmedizinischen Zentrum ost. Das gebiet um die langobardenstraße gehört zu den 
wichtigsten stadterweiterungsgebieten jenseits der Donau. obgleich die urbanisierung weit 
fortgeschritten ist, vermittelt es keinen urbanen charakter und wirkt eher wie eine anhäu-
fung von zum teil sehr interessanten einzelprojekten. In unmittelbarer nähe der anlage 
befindet sich die 1924, auf den Prinzipien der gartenstadtbewegung aufbauende, von den 
architekten schuster und schachterl geplante reihenhausanlage „neu-straßäcker“. Östlich 
der tamariskengasse erstreckt sich roland rainers gartensiedlung, welche - als Weiterent-
wicklung der gartenstadtidee - den Prinzipien des verdichteten Flachbaus folgt. 

bebauungs- unD FreIraumstruktur

auch hufnagls Wohnhausanlage steht in der tradition der Wiener gartenstadtbewegung 
und setzt den schwerpunkt auf wohnungsnahe Freiräume. Überschaubare Wohnhöfe bilden 
das städtebauliche konzept der Wohnsiedlung. Die anlage besteht aus drei Wohnhöfen und 
vier diese umklammernden Passagenhäusern. Die bebauung ist durchgehend viergeschos-
sig. so entsteht eine gleichförmige struktur, die durch ihre geschlossenheit geprägt wird.

VerknÜPFung mIt Dem urbanen umFelD

Vom straßenraum aus wird der komplex an der Zschokkegasse und an der tamariskengasse 
erschlossen. nördlich und südlich der anlage verlaufen die beiden linear angelegten haupt-
erschließungswege, an denen die eingänge zu den Passagenhäusern und Wohnhöfen ange-
siedelt sind. an der südseite verläuft der öffentlich zugängliche, unmöblierte erschließung-
sweg unter arkaden, welche die haupteingangszone der anlage bilden. Vom arkadengang 
aus führen große gläserne tore in die Passagen. Zwischen den einzelnen toren liegen am 
arkadengang geschäftsflächen und arztpraxen. Im südosten der anlage befindet sich ein 
einkaufszentrum.

Passagen

Das Innere der anlage ist nur den bewohnern zugänglich. Über vier glasüberdeckte, mit 
schiebedächern ausgestattete Passagen werden die Wohnungen erschlossen. Die Passagen 
sind 55 m lang und 6 m breit. an beiden enden befinden sich treppen, die in die oberen 
geschosse führen. In der mitte jedes Passagenhauses liegt ein weiterer stiegenaufgang mit 
einem aufzug. Im zweiten obergeschoss verläuft ein laubengang, der zu den oben liegen-
den Wohnungen führt.

-

-
-



21

herbert kuhn Wohnanlage

Die Passagen sind in drei Zonen unterteilt. In der mitte breitet sich ein als bewegungsfläche 
gedachter bereich aus, in dem sich lifte, treppenaufgänge, mistkübel, aschenbecher und 
bänke befinden. Die mittelzone ist über die erschließungsfunktion hinaus als gemeinschaftli-
cher kommunikationsraum, wetterfeste spielzone für kinder und raum für Feste gedacht.

entlang der Wohnungen liegen ruhigere randstreifen, die mit hilfe eines abgesetzten boden-
belages gekennzeichnet werden. Die Passagen sind zur gänze mit bodenplatten ausgelegt. 
eine reihe hellerer Platten markiert den Übergang von der mittelzone zu den randzonen, 
welche den Wohnungen als nicht weiter begrenzte „Vorgärten“ dienen: ein ca. 1,3 m breiter 
streifen, der eine räumliche Distanz zwischen Wohnung und erschließungsfläche schafft und 
verhindert, dass man direkt an den Wohnungen vorbeigeht.

es kommt so in den Passagen zu einer komplexen Überlagerung von Funktionen und 
Öffentlichkeitssphären. Zum einen sind sie erschließungsflächen, die zugleich als gemein-
schaftliche kommunikations- und spielräume dienen. Zum anderen liegen in den Passagen 
zum Privatraum gehörende und von den Parteien selbst gestaltbare randbereiche, die als 
Übergangsraum zwischen gemeinschafts- und Wohnungsbereich fungieren. In den ober-
geschossen richten sich darüber hinaus Privatbalkone auf die Passagen. Die Durchgänge 
sind nur den bewohnern zugänglich und schaffen in der anlage subeinheiten von jeweils 
etwa 50 Parteien.

mIeterterrassen unD PrIVatgärten

Den meisten Wohnungen steht sowohl ein Winter- als auch ein sommergarten zur Verfü-
gung. Zum einen richten sich balkone bzw. „Vorgärten“ auf die auch in den kalten monat-
en nutzbaren Passagen. Die Wohnungen in den obergeschossen haben darüber hinaus 
Dachterrassen. Die im erdgeschoss erschlossenen maisonetten verfügen hingegen über 
mietergärten. Diese liegen entweder in den Wohnhöfen, oder an den straßen bzw. geh-
verbindungen, welche an der anlage vorbeiführen. Die gärten befinden sich vor allem im 
norden direkt am Weg. Der Planung entsprechend wurden sämtliche Privatgärten vor der 
besiedelung mit metallzäunen umschlossen und mit hecken versehen. Jene Wohnungen, die 
nicht an den Passagen liegen verfügen über terrassen oder balkone.

WohnhÖFe

Zwischen den vier Passagenhäusern liegen drei Wohnhöfe, die von allen seiten betreten 
werden können. In den gleichartig gestalteten höfen befinden sich von den Wohnungen 
aus zugängliche mietergärten. Zwischen diesen liegen geradlinige gemeinschaftliche er-
schließungswege, die im Zentrum jedes hofes zusammen laufen, so dass ein platzartiger 
raum entsteht. auf diesem befinden sich sitzgelegenheiten in Form von Parkbänken. ur-
sprünglich gab es neben den bänken kleinkinderspielplätze (mit jeweils einer sandkiste und 
spielgeräten), die jedoch vor einigen Jahren entfernt worden sind. Die höfe waren anfangs 
öffentlich zugänglich. auf Wunsch der bewohner wurden jedoch bereits bald nach der be-
siedelung versperrbare tore angebracht.
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kInDersPIelbereIche

Für das spielen der kinder waren in der Planung unterschiedliche räume vorgesehen. Zum 
einen sind die Passagen vor allem bei schlechtwetter als spielbereiche gedacht, wobei hierzu 
keine geräte bereit stehen und sich diese Funktion mit anderen überlagert. Im süden der 
anlage steht ein allgemein zugänglicher, klar als solcher definierter spielplatz zur Verfügung. 
Durch die grünfläche führt ein geschwungener Weg, entlang dessen sich diverse inselartige 
räume öffnen. In diesen stehen verschiedene spielgeräte aus holz: schaukeln, eine rutsche, 
klettergerüste, etc. als Fallschutz dient rindenmulch. Dieser öffentlich begehbare spielplatz 
wird primär von kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren besucht.
Das kleinkinderspiel fand ursprünglich in den Wohnhöfen statt, später wurden die sand-
kisten entfernt, derzeit steht den kleinkindern keine als solche definierte spielfläche in der 
anlage zur Verfügung. 

mÖblIerung

Die Wohnanlage fällt durch ihre sehr zurückhaltende möblierung auf. Wege und Passa-
gengänge sind einzig mit Parkbänken und laternen (kugelleuchten) möbliert. Die auffällig-
sten gestaltungselemente finden sich in den Passagen: das zu öffnende schiebedach, die mit 
holzgeländer verkleideten balkone und der charakteristische rote Plattenbelag.

VegetatIon

Die seitens der Planung vorgesehene bepflanzung spielt in der siedlung so gut wie keine 
rolle. Weder die laubengänge noch der hof sind (bis auf die begrenzenden hecken) nen-
nenswert mit Pflanzen ausgestattet worden. einzig der südliche spielbereich sticht durch sein-
en baumbestand (v.a. birken) hervor. Die atmosphäre in der anlage wird jedoch stark durch 
die seitens der Parteien vorgenommenen Pflanzungen in den Passagen und Wohnhöfen 
geprägt. eine entwicklung, die in der Planung vorgesehen und in den Passagen durch das 
bereitstellen selbst zu gestaltender „Vorflächen“ gefördert worden ist. aktuell befinden sich in 
den höfen  geschnittene hecken aus thujen, scheinzypressen und liguster in verschiedenen 
höhen, sowie vereinzelte blütensträucher.

beleuchtung unD lIchtstImmung

Der erschließungsweg unter arkaden im süden der anlage wird mit Deckenleuchten erhellt, 
die ein warmes, gelbes, regelmäßiges licht verbreiten. In den Passagen selbst stehen kan-
delaber (die per Zeitschaltung ein- und ausgehen), deren licht vom boden gelbrot reflektiert 
wird, so dass eine „warme lichtwirkung“ entsteht, die zugleich ein gefühl der sicherheit 
vermittelt. aufgrund der vielen topfpflanzen ist der raum in einigen Passagen stellenweise 
unregelmäßig ausgeleuchtet. Die stiegenhäuser und oberen laubengänge sind mit Wand-
leuchten ausgestattet worden, die per Zeitschaltung funktionieren. sind sie an, erscheint der 
gesamte raum, insbesondere aber der obere bereich sehr hell. Die Wege in den Wohnhöfen 
weisen ebenfalls kandelaber auf, die ein weißes licht verbreiten. Da die leuchten in großen 
abständen zu einander stehen, sind die Wege stellenweise dunkel, insgesamt vermitteln die 
höfe so abends eine eher private atmosphäre. ähnlich verhält es sich bei den Wegen, die 
vom einkaufszentrum durch die südliche grünfläche zur anlage führen, wobei hier eine (für 
den öffentlichen bereich) eher zu dunkle lichtstimmung vorherrscht. Der südliche spielplatz 
wird gar nicht beleuchtet.



aneIgnung Der FreIräume

Passagen als geWächshäuser

Der Planung nach sollten die Passagen von den bewohnern mit Pflanzen gestaltet werden. In 
diesem sinne wurde für jede Partei anlässlich des erstbezuges ein Pflanzentrog bereitgestellt. 
Der grundidee entsprechend erscheinen die Passagenhäuser heute als dicht bewachsene 
gewächshäuser. so gut wie jede Partei hat mehrere zu meist große Pflanzen im eigenen 
„Vorgarten“ aufgestellt. mehrere mieter heben in den gesprächen heraus, die Vegetation in 
den überdachten gängen zu schätzen und sehr gerne der Pflege der Pflanzen nachzugehen. 
Immer wieder wird betont, dass auch kälteempfindliche Pflanzen, wie etwa bananen und 
Feigen, in den Passagenhäusern wachsen. auch ergebe sich, so etwa eine bewohnerin, dank 
der Pflanzen der „einzigartige, offene, einladende, einfach schöne charakter“ der anlage. 
gerade aufgrund der individuellen gestaltung der „Vorgärten“ und somit eines teiles der 
gemeinschaftlichen räume durch die bewohner scheint deren Identifikation mit der anlage 
groß zu sein. so liegt der schluss nahe - wie ebner und klaffke in ihrer studie formulieren 
- dass sich die „bewohner mit den von ihnen gestalteten Passagen zu identifizieren schein-
en“.7 

Passagen - orte Der gelassenheIt

Die spuren der aneignung gehen in den Passagen jedoch über die gestaltung mit Pflanzen 
hinaus. Vor mehreren eingängen stehen bänke oder stühle. Viele stellen ihre Fahrräder vor 
der türe ab. einige haben regale errichtet, um ihre schuhe abzustellen. In der gestaltung 
dringt so die Privatsphäre aus der Wohnung auf den gang. auf den der Passage zuge-
neigten balkonen wurden neben Pflanzen stellenweise tische und sessel aufgestellt. Vielfach 
werden die balkone zum trocknen der Wäsche verwendet.
trotz dieser intensiven gestalterischen aneignung der an den Durchgängen gelegenen Pri-
vatflächen, befinden sich zu meist wenige mieter in den Passagen. Viele bewohner sprechen 
in den Durchgängen sehr leise miteinander. nur aus den Wohnungen hört man vereinzelt 
stimmen und küchengeräusche. Die Passagen wirken ruhig, vermitteln eine atmosphäre der 
gelassenheit. auch werden diese Durchgänge, anders als geplant, kaum zu orten organ-
isierter gemeinschaftlicher treffen und Veranstaltungen. einzig kurz nach der besiedelung 
fanden in einigen Passagen (z.b. zu silvester) Feste statt. einmal im Jahr organisieren einige 
mieter einen Punschstand, dessen erlös karitativen Zwecken zu gute kommt. Dieser steht 
jedoch außerhalb der gebäude im bereich des Zugangs zum einkaufszentrum. Über diese 
aktion hinaus finden auch im südlich der Wohnbauten gelegenen Freiraum keine gemein-
schaftlichen Feste statt.

Passagen als begegnungsort

obgleich die Passagen einen sehr ruhigen eindruck machen, heben einige bewohner im 
gespräch deren kommunikative Funktion heraus. eine mieterin beschreibt dies mit folgen-
den Worten: „Die Passagen sind ja nicht einfach nur gänge. man trifft sich und kennt sich. 
Das ist für mich extrem wichtig.“ In ihrer studie kommen ebner und klaffke zum schluss, dass 
viele bewohner der anlage mehr kontakt zu ihren nachbarn hätten als an ihren früheren 

7 ebner, Peter; klaffke Julius; living streets Wien; studie im auftrag des amtes der Wiener landesregierung - magis 
  tratsabteilung 50 - Wohnbauförderung; münchen, 2006, s. 60
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Wohnorten. Die Passage sei, so das ergebnis der befragung, der ort an dem die meisten 
kontakte geknüpft würden.8 hierbei fällt auf, dass sich erwachsene ohne kinder kaum gezielt 
zum gemeinschaftlichen aufenthalt in der Passage treffen. so sieht man nur selten erwach-
sene auf den bänken oder vor den haustüren zusammensitzen. Dies ist u. a. darauf zurück 
zu führen, dass es in den Passagen im Winter zwar wärmer als draußen, aber zum sitzen 
dennoch zu kalt ist. Im sommer stehen jeder Partei private Freiflächen zur Verfügung, die von 
erwachsenen weitaus intensiver genutzt werden als die Passagen. bleibt das Dach im som-
mer verschlossen, kann es in den Durchgängen darüber hinaus sehr schwül werden.
Der kontakt ergibt sich in den Passagen daher vor allem durch die Überschneidung individu-
eller tätigkeiten. erwachsene halten sich hier auf, wenn sie diese Zone als Durchgangsfläche 
benutzen oder ihre Pflanzen gießen. Da sich die Postkästen in den Passagen befinden, gehen 
auch jene mieter, die ihr auto in der tiefgarage parken, auf dem Weg von den liften zu 
den Postkästen und wieder zurück, kurz durch ihre Passage. auf den balkonen wird Wäsche 
auf- und abgehängt bzw. (vor allem im Winter) geraucht. Immer wieder kommt es zu Über-
lappungen der sich durch die tätigkeiten ergebenden aktionsradien und gehverläufe. so 
erzählt etwa eine bewohnerin: „Im Winter gehe ich immer vor die türe rauchen. Der nach-
bar gießt manchmal gleichzeitig die blumen. hin und wieder kommt wer vorbei. so kommt 
man kurz ins Plaudern und lernt sich kennen.“ Die Passagen erweisen sich durch diese in-
formellen Überlagerungen ungeplanten geschehens als ein ganz besonderes und zugleich 
unaufdringliches netzwerk im alltag der bewohner. 

kInDersPIel In Den Passagen

Wie in der Planung vorgesehen, werden die Passagen stellenweise von kindern als spielfläche 
genutzt. Dies ist vor allem in den kalten monaten und verstärkt zu Ferienzeiten der Fall und 
wird sowohl von den eltern als auch von den kindern sehr geschätzt. Immer wieder sieht man 
kinder auf rollern und rädern fahren bzw. durch die gänge laufen. Im sommer geschieht 
dies zumeist nur vorübergehend, wenn die kinder auf ihre eltern warten, um ins Freie spielen 
zu gehen. Im Winter halten sich kinder jedoch vielfach länger in den Passagen auf. eltern 
gehen mit ihnen gezielt „in die Passage spielen“, wie es eine mutter ausdrückt. kleinkinder 
krabbeln etwa eigens dem dortigen klima entsprechend gekleidet am boden. Immer wieder 
kommt es vor, dass kinder in den gängen Fußball spielen.
Die Passagen bieten den kindern so die möglichkeit, auch im Winter in unmittelbarer Woh-
nungsnähe mit nachbarn zu spielen. In Folge dessen kennen sich die meisten kinder eines 
Passagenhauses. auch unter den eltern haben sich in den Durchgängen Freundschaften 
gebildet. Das kinderspiel konzentriert sich nicht zuletzt deshalb in den Passagen, weil sonst 
keine geschlossenen kinderspielräume zur Verfügung stehen.

kInDersPIel oDer ruheraum: Das aushanDeln Der regeln

Das kinderspiel in den Passagen war in der Planung vorgesehen. Demgegenüber ist es in 
der hausordnung seit jeher verboten. In den Passagen ist weder spielen noch laufen, lär-
men und Fahrradfahren gestattet. ein grundwiderspruch, der die basis für das aushandeln 
der regeln in diesem bereich bildet. hierbei verstehen die meisten eltern die Durchgänge als 
gemeinschaftliche spielwelt, während einige mieter ohne kinder diese als ruheräume sehen. 
es gibt in der anlage keine integrative Figur oder alltäglich vor ort präsente Institution, die 
zwischen den Positionen vermittelnd eingreift. Für die Pflege der anlage ist der im Wohnkom-
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plex lebende hausmanager zuständig. Dieser geht der reinigung der gemeinschaftlichen 
Flächen nach und bedient die schiebedächer. er wirkt jedoch - laut angabe aller befragten 
Personen - kaum als „sozialer manager“. In Folge dessen nimmt das büro der hausverwal-
tung, welches an zwei tagen pro Woche eine stunde lang besetzt ist, eine zentrale soziale 
Position ein. Der hausverwaltung steht jedoch keine die mieter vertretende organisations-
form gegenüber. es gibt in der anlage keinen mieterbeirat, keinen das Zusammenleben the-
matisierenden Verein oder ähnliches. Die bewohner kommunizieren auf informeller ebene 
miteinander. so haben sich netzwerke von nachbarn, oder Personen in ähnlichen leb-
enssituationen gebildet, welche gemeinsam gegenüber der hausverwaltung ihre Interessen 
vorbringen. es gibt also, obgleich es sich bei den Passagenhäusern um komplexe räume mit 
diffizilen Überlagerungen von Öffentlichkeitssphären handelt, de facto keine institutionalisi-
erte Form des sozialen managements.

umso bemerkenswerter ist es, dass der alltag den meisten befragten mietern zu Folge relativ 
konfliktfrei abläuft. so kommt auch die studie von Peter ebner und Julius klaffke zu fol-
gendem schluss: „Die meisten bewohner hatten schon ein mal ärger mit ihren nachbarn, 
allerdings konnten die meinungsverschiedenheiten immer geklärt werden und wurden nicht 
mit einer beeinträchtigung der Wohnqualität in Verbindung gebracht.“9

es kommt jedoch trotz der generell hohen Wohnzufriedenheit stellenweise zu dauerhaf-
ten spannungen. so beschweren sich einige bewohner über die lautstärke der spielenden 
kinder, wobei vor allem das ballspielen zu Diskussionen und auseinandersetzungen führen 
kann. Im rahmen dieser wird die grenze des möglichen zumeist unter den mietern selbst 
ausgehandelt, wobei das büro der hausverwaltung stellenweise vermittelnd eingreift.
Derzeit ist die situation von Passage zu Passage verschieden. Während in einer Passage im 
gesamten raum ruhiges kinderspiel geduldet wird, sind in anderen Durchgängen bereiche 
ausgehandelt worden, in denen eher gespielt werden darf als in anderen. so wird beispiels-
weise versucht, das kinderspiel auf jenen teil des ganges zu beschränken, in dem fast nur 
Familien mit kindern im erdgeschoss leben. 

In Folge dieser stellenweise konfliktreichen selbstregulation liegt bei einigen befragten Perso-
nen eine latente, nur in längeren gesprächen geäußerte Frustration vor. so meint etwa eine 
bewohnerin, dass „die Passage sicher viel weniger genutzt wird, als es eigentlich möglich 
wäre. Die anlage war sicher viel kinderfreundlicher gedacht, als sie jetzt ist.“ ein anderer 
bewohner findet hingegen, „dass hier jeder macht, was er will. eigentlich ist es verboten zu 
spielen, aber es kümmert sich niemand darum. Da kommt keiner und schaut, was passiert. 
natürlich reg ich mich manchmal auf. Die kinder spielen sogar Fußball bei uns und ich hab 
dann den ball am balkon.“ Zu vereinzelten spannungen führt auch, dass einige mieter Fahr-
räder und Pflanzen in den laubengängen abstellen, so dass stellenweise auch im oberge-
schoss die Privatsphäre aus der Wohnung auf den gang tritt.

JugenDlIche In Den Passagen

Zu konflikten kann auch die nutzung der Passage durch Jugendliche führen. Diese hat in 
Folge der sich verändernden alterzusammensetzung in den letzten Jahren zugenommen. 
Vor allem im Winter sitzen Jugendliche am abend in kleinen gruppen in den Passagen. Der 
gemeinschaftsraum der anlage wird hingegen kaum genutzt und ist im bewusstsein vieler 
mieter nicht vorhanden. Den Jugendlichen steht daher außer den Passagen im Winter kein 
gemeinschaftlicher aufenthaltsraum zur Verfügung. In den Durchgängen ist es in letzter Zeit 

9 ebner, Peter; klaffke Julius; living streets Wien; studie im auftrag des amtes der Wiener landesregierung - magis 
  tratsabteilung 50 - Wohnbauförderung; münchen, 2006, s. 60 ff
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zu geringfügigen sachschäden (u. a. beschmierungen von Wänden) gekommen, für welche 
viele bewohner die Jugendlichen verantwortlich sehen. Daraus ergeben sich stellenweise 
konflikte zwischen den Jugendlichen, deren eltern und anderen mietern, was vor allem bei 
einigen Jugendlichen zu unzufriedenheit geführt hat, wie folgendes Zitat eines jungen be-
wohners zeigt: „Du kannst hier einfach nix machen. nicht einmal auf der stiege sitzen und 
mit einem Freund reden. Irgendwer regt sich fast immer auf.“

klare grenZen Der ÖFFentlIchkeItssPhären

Das Zusammenleben in den Passagenhäusern bleibt trotz der beschriebenen spannungen 
im wesentlichen konfliktfrei. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass es im erd-
geschossbereich der Durchgänge, trotz der Überlagerung von Öffentlichkeitssphären klare 
grenzen gibt, die von den allermeisten bewohnern respektiert werden. Der strikt private 
Wohnungsbereich bleibt hinter der eingangstüre verschlossen. man sieht so gut wie nie of-
fene Wohnungstüren. auch wenn die mieter am gang ihre Pflanzen gießen, lehnen sie viel-
fach ihre Wohnungstüre zu, so dass man nicht in die Wohnungen einsieht. Da die Öffnungen 
zur Passage relativ klein sind, kann auch kaum durch die Fenster hineingesehen werden. 
Die als „Vorgärten“ fungierenden randzonen schaffen eine räumliche Distanz zwischen den 
Wohnungen und der gemeinschaftlichen Fläche und verhindern, dass man direkt an den 
Wohnungen der nachbarn vorbeigeht. In den „Vorgärten“ breitet sich der Privatraum in 
Form von Pflanzen, sitzgelegenheiten etc. aus. Diese art der aneignung findet jedoch nur in-
nerhalb des durch den Wechsel der bodenbelagsfarbe gekennzeichneten bereiches statt. Im 
zentralen raum sieht man so gut wie nie Pflanzen, Fahrräder oder bänke. Der mittelbereich 
wird anders als die randzonen vom hausmanager gereinigt. es ist daher in seinem Interesse, 
dass die Pflanzentröge nicht in diesem teil stehen. laut angabe mehrerer mieter wird die 
grenze jedoch von so gut wie allen, ohne darauf hingewiesen zu werden, als solche ver-
standen. es fällt auf, dass die Pflanzen zum teil fast linear entlang der grenze stehen, ohne 
diese zu überschreiten. Dies kann als Indiz dafür gesehen werden, wie selbstverständlich die 
grenzen in den Passagen für die bewohner sind und wie viel Wert auf die einhaltung dieser 
gelegt wird.
anders als im erdgeschoss gibt es auf den laubengängen keinen zur Wohnung gehörenden 
Vorbereich. Dennoch breitet sich der Privatraum stellenweise auf den gang aus. Diese weit-
aus uneindeutigere grenzziehung führt, wie oben erwähnt, immer wieder zu konflikten.

PrIVate FreIräume ausserhalb Der Passagen

Die tatsache, dass alle Parteien über private Freiräume verfügen, die außerhalb der Pas-
sagen liegen, ist sicher mit ein grund für das großteils friedliche Zusammenleben in der 
anlage. sowohl die terrassen als auch die erdgeschossgärten werden von den mietern wei-
taus intensiver genutzt als die räume an den Passagen. In den gärten sind die spuren der 
aneignung unübersehbar. Waren sie anfangs von einem Zaun und hecken umgeben, sind 
die grenzen mittlerweile vielfältig gestaltet worden. es fällt auf, dass die gärten entlang der 
Zschokkegasse zum großteil sowohl von der straße als auch von den nebenparzellen durch 
hohe hecken abgeschottet sind. trotz der nähe der straße betonen die befragten mieter, die 
grünräume sehr zu schätzen. selbiges gilt für jene an der tamariskengasse, in welche jedoch 
vielfach eingesehen werden kann. einige gärten sind gar über ein tor mit der straße verbun-
den. Dies ist auch entlang des nördlichen Durchgangs der Fall, wo die Privaträume direkt 
am Weg liegen. Dieser ist vor einigen Jahren auf bestreben mehrerer mieter als öffentlicher 
Durchgang gesperrt worden und nur mehr den bewohnern der anlage zugänglich.
In den höfen sind die grenzen von den mietern sehr unterschiedlich gestaltet worden: ein-
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ige gärten sind zur gänze abgeschottet, andere einsichtig. Viele sind (wie von anfang an 
vorgesehen) durch ein tor mit dem Weg verbunden, einige wenige nicht.
Die Privatgärten werden sowohl von erwachsenen als auch von kindern sehr stark genutzt. 
obgleich sie direkt aneinander liegen und um einen zentralen gemeinschaftlichen bereich 
gruppiert sind, breitet sich die individuelle gestaltung kaum über die grenzen des eigenen 
gartens aus. Dieser erscheint weniger mit dem gemeinschaftlichen bereich als mit der Woh-
nung verknüpft. es kommt, anders als in den Passagen (etwa in den stiegenhäusern), kaum 
zur individuellen aneignung gemeinschaftlicher räume. Die zentralen bereiche erscheinen 
kahl und bis auf Parkbänke unmöbliert. Zum mittelraum hin stehen zumeist hohe, uneinsich-
tige hecken. Die höfe werden so zu einer ansammlung individueller bereiche um eine leere 
mitte. Die kontakte der erwachsenen zu den nachbarn finden eher in den Passagen als in 
den gärten statt. 

kInDer In Den hÖFen unD am sPIelPlatZ: Das sPIelen ohne sanDkIste

anders als die erwachsenen überschreiten die kinder in den höfen weitaus öfter die grenzen. 
Immer wieder sieht man kinder mehrerer Parteien von einem garten in den anderen laufen. 
auch die Wege und der zentrale bereich werden vielfach als spielort verwendet. umso ver-
wunderlicher ist es, dass die im zentralen raum angesiedelten spielbereiche vor einigen 
Jahren entfernt worden sind. hauptgrund für die bauliche maßnahme war die Verunreini-
gung der sandkisten. In vielen mietergärten, die alle direkt mit den Wohnungen verknüpft 
sind, finden sich katzen. Dies hat zu einer beträchtlichen Verschmutzung der sandkisten 
geführt, die dann kaum noch zu benützen waren. schließlich wurden auf Druck der haus-
verwaltung zuerst die sandkisten und später die kinderspielgeräte entfernt. Derzeit steht den 
mietern keine gemeinschaftliche sandkiste zur Verfügung. Familien mit mietergärten kom-
pensieren diese situation durch eigene sandflächen, andere mieter müssen ohne derartige 
spielmöglichkeiten auskommen.
Der einzige als solcher gekennzeichnete und gestaltete spielplatz liegt südlich der Wohn-
bauten. Der raum wird sowohl von kindern aus den Passagenhäusern als auch - auf dem 
Weg ins einkaufszentrum - von sieldungsfremden Personen genutzt. Dieser bietet größeren 
kindern (im alter zwischen 6 und 12 Jahren) ein breites angebot an spielgeräten, die intensiv 
in anspruch genommen werden. am spielplatz wird auch, da sich in der umgebung dazu 
keine andere möglichkeit bietet, ebenso wie im nördlichen Durchgang, Fußball gespielt. Dies 
kann zu konflikten führen, wenn bälle in die mietergärten (im nördlichen gang) bzw. gegen 
die zum teil als tore verwendeten säulen des arkadenganges fliegen.
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ZusammenFassung

Zusammenfassend kann das experiment, die Wohneinheiten über Passagengänge zu er-
schließen und die Privatgärten in Wohnhöfen zu gruppieren, als geglückt bezeichnet werden, 
was vor allem auf bauliche gründe zurückzuführen ist:

Die „Vorgärten“ in den Passagen werden von den mietern intensiv begrünt und möbliert. 
In Folge dessen ist die Identifikation der bewohner mit dem eigenen bereich aber auch 
mit der gesamten Passage sehr stark.
Die meisten bewohner schätzen die sinnliche, offene Wirkung der mit Pflanzen gestalt-
eten Passagen.
obgleich es in den Passagen zu meist sehr ruhig ist, werden sie zu räumen der kom-
munikation: Durch die Überlappung von Öffentlichkeitssphären entsteht ein netzwerk 
individueller handlungsabläufe, die sich überschneiden, wodurch sich kommunikative 
situationen ergeben.
Im Winter werden die Passagen vielfach als gemeinschaftliche spielbereiche genutzt, die 
sowohl von kindern als auch von eltern sehr geschätzt werden.

Das Zusammenleben bleibt, trotz der komplexität des raumes, aus mehreren gründen zu-
meist relativ konfliktfrei:

es gibt im erdgeschossbereich der Passagen trotz der Überlagerung von Öffentli-
chkeitssphären klare grenzen, die von den allermeisten bewohnern respektiert werden.
Jede Partei verfügt über einen alternativen Freiraum zur Passage. Die mieterbalkone und 
-gärten werden, v.a. von erwachsenen im allgemeinen weitaus intensiver genutzt als die 
wohnungsbezogenen Passagenbereiche.
obwohl es de facto keine institutionalisierte Form des sozialen managements gibt, sind 
zu allermeist von den mietern selbst spielregeln ausgehandelt worden. Die sich daraus 
ergebenden grenzen des möglichen sind von Passage zu Passage verschieden.

trotz alledem kommt es immer wieder zu konfliktsituationen, was sowohl auf bauliche als 
auch auf soziale Faktoren zurückzuführen ist:

In den Passagen ergibt sich der grundwiderspruch, dass diese in der Planung unter 
anderem als spielräume konzipiert worden sind, das spielen jedoch laut hausordnung 
verboten wird.
es gibt in der anlage keine integrative Figur oder alltäglich vor ort präsente Institution, 
die als mediator agiert. es hat sich auch kein mieterbeirat, kein das Zusammenleben 
thematisierender Verein oder ähnliches gebildet. obgleich das büro der hausverwaltung 
immer wieder vermittelnd eingreift, können sich in den komplexen räumen bezüglich der 
spielregeln anhaltende Diskussionen und konflikte ergeben.
In den obergeschossen der Passagen (vor allem im bereich der stiegenaufgänge) sind 
die grenzen und Übergänge zwischen Privat- und gemeinschaftlichem raum uneindeu-
tiger definiert als im untergeschoss.

spannungen ergeben sich auch daraus, dass es für kinder und Jugendliche neben der Pas-
sage vor allem im Winter kaum alternative aufenthaltsräume gibt:

In den höfen gibt es seit einigen Jahren keine kleinkinderspielplätze mehr. Da auch 
im südlichen spielplatz kein kleinkinderspielbereich existiert, steht derzeit im gesamten 
komplex keine sandkiste zur Verfügung.
Der gemeinschaftsraum der anlage wird kaum genutzt und ist im bewusstsein vieler 
mieter nicht vorhanden. Während im sommer alternative räume für kinder (im alter 
zwischen 6 und 12 Jahren) bereit stehen, ist dies im Winter nicht der Fall. Jugendlichen 
steht nie ein eigener aufenthaltsbereich zur Verfügung.
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strUKtUrDaten

Daten zUm WohnbaU
adresse: Koppstraße 103, 1160 Wien
bauträger: steg, Wiener stadterneuerungsgesellschaft, gemeinnützige Wohnbau-, 
planungs- und betreuungsgesellschaft
architekt: helmut Wimmer
Fertigstellung: 1999
städtebaulicher Kontext: heterogene bebauung an der Vorortelinie
Vom grundstücksbeirat begutachtetes projekt
bauform10: raumbildende struktur
zahl der Wohneinheiten: 242

Daten zU Den FreiFlächen Der anlage
allgemein zugängliche Freiräume: höfe
gemeinschaftlich zugängliche Freiräume: laubengänge (als gestapelte Wohnstraßen 
gedacht)
privat nutzbare Freiräume: „Vorgärten“ an den laubengängen, balkone, mietergärten

Daten zUr inFrastrUKtUr
anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: Das gelände ist sehr gut in das öffentliche 
Verkehrsnetz integriert. im Umkreis von 5 gehminuten befinden sich die haltestelle ot-
takringer straße/erdbrustgasse der linie J, die haltestelle pulmologisches zentrum der 
linie 48a, die haltestelle Joachimsthalerplatz der linie 46, die haltestelle Koppstraße/
possingergasse der linie 10a, sowie die U- und s-bahn station ottakring.
nahversorgung: Die Wohnhausanlage ist in die nahversorgung des dicht bebauten 
stadtgebietes integriert.
gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen: in der anlage befinden sich ein Kindertageshe-
im und ein gemeinschaftsraum; in unmittelbarer nähe eine öffentliche parkanlage.
soziale infrastruktur: hausbetreuung an 2 tagen pro Woche

beschreibUng Der anlage

lage in Der staDt

Der Wohnbau liegt im entwicklungsgebiet um die U- und s-bahn station ottakring, auf dem 
grundstück südlich der Koppstraße, östlich der paltaufgasse und westlich der hettenkofer-
gasse.

bebaUUngs- UnD FreiraUmstrUKtUr

Drei riegel

Der Komplex setzt sich aus drei achtgeschossigen, lang gestreckten baukörpern zusammen. 
zwei liegen entlang der Koppstraße bzw. der paltaufgasse und bilden den blockrand. Der 
dritte baukörper ist parallel zur Koppstraße angeordnet, wodurch zwei hofsituationen entste-
hen: die eine nach zwei seiten, die andere nach einer seite hin offen. 
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10 in anlehnung an: schluder, michael; 10 Jahre bauträgerwettbewerb, Veränderungen im Wohnbau; studie im auftrag der 
magistratsabteilung 50 - Wohnbauforschung Wien; Wien, 2005
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zUgänge UnD Wege

Die anlage, die sich klar von ihrer Umgebung abhebt, wird an drei stellen erschlossen. an 
der Koppstraße und der paltaufgasse führt jeweils ein überdachter Durchgang in den großen 
hof. an der hettenkofergasse ist der hof über ein tor direkt mit dem öffentlichen park ver-
bunden. sämtliche zugänge sind bei tag unversperrt und werden in der nacht verschlos-
sen.
im linear strukturierten großen hof verlaufen zwei asphaltierte hauptverbindungswege. auf 
diesen stehend wirkt der hof, obgleich er eigentlich zur hettenkofergasse hin offen ist, wie 
abgeschlossen. Die auf der anderen straßenseite gelegene Wohnhausanlage der gemeinde 
Wien wirkt optisch als vierte gebäudekante.
Der von der paltaufgasse zur hettenkofergasse führende Weg verbindet in direkter linie 
die beiden zugänge. entlang des Weges stehen in kurzen abständen sitzbänke und poller-
leuchten. Die gehverbindung führt direkt an den im erdgeschoss gelegenen „Vorgärten“ 
des dritten baukörpers vorbei. Der zweite, zwischen Koppstraße und dem kleineren hof 
verlaufende Weg ist im zentralen abschnitt mit einem segeldach versehen worden. Dieses 
definiert einen platzartigen raum, der nicht weiter möbliert ist.

KinDerspiel aUF WeitläUFiger WiesenFläche

im zentralen bereich des großen hofes liegt eine weite Wiesenfläche, in der verstreut Kinder-
spielgeräte stehen: u. a. schaukeln, Wipptiere, ein Klettergerüst, eine sandkiste. Über der 
sandkiste ist als Überdachung an einem provisorischen metallgerüst eine plane fixiert 
worden.
obgleich die spielgeräte primär im zentralen bereich konzentriert sind, kann die gesamte 
Wiese als spielbereich verstanden werden. zwischen den geräten, welche zum teil mit Falls-
chutzmatten unterlegt worden sind, stehen bänke, mistkübel und in unregelmäßigen ab-
ständen pollerleuchten. im zentrum der Wiese liegt eine runde asphaltfläche, auf der ein 
schachbrett aufgemalt ist.
ein relativ großer teil der Wiese ist gar nicht möbliert, so dass den Kindern eine weitläufige, 
nicht eindeutig definierte Freifläche zur Verfügung steht. Das angebot ist vielfältig, wobei die 
vorhandene spielmöblierung dem (z.t. überholten) mindeststandard entspricht. aufgrund 
der höhe der baukörper liegt die Wiesenfläche über weite teile des tages im schatten.
Der große hof ist direkt mit der öffentlichen parkanlage an der hettenkofergasse verknüpft, 
die ihrerseits spielgeräte und ballspielplätze aufweist. so entsteht eine 
ausgedehnte spielwelt, in der gemeinschaftliche und öffentliche bereiche ineinander überge-
hen. sie sind jedoch durch einen zaun klar von einander getrennt: eine anordnung, die noch 
durch schilder unterstrichen wird, die darauf hinweisen, dass im hof keine siedlungsfremden 
Kinder spielen dürfen.
Der große hof ist darüber hinaus als gemeinschaftlicher aufenthaltsraum für erwachsene 
gedacht.

Wohnregale: mieterbalKone UnD „Vorgärten“ als „soziale FassaDen“

Die baukörper selbst bezeichnet architekt helmut Wimmer als Wohnregale, deren gleich-
mäßige struktur als eine dreidimensionale, zu besiedelnde landschaft gedacht ist. aus be-
tonfertigteilen ist eine Konstruktion geschaffen worden, die als „vertikale stadt“ dienen soll: 
mit straßen (Wegen), einem bebaubaren grundstück (Wohnungsparzellen) und einem zuge-
hörigen Freiraum.
nach diesem prinzip strukturiert, wurden die geschosse übereinander gestapelt, wobei 
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sich jede ebene in drei schichten gliedert: nord- bzw. (im baukörper an der paltaufstraße) 
ostseitig verläuft ein breiter, überdachter laubengang (Weg). Von diesem aus werden die 
einzelnen Wohnungen (parzellen) erschlossen. auf der jeweils anderen gebäudeseite liegen 
die privatbalkone (Freiräume), welche zu geschlossenen räumen ausbaubar sind. Die unter-
schiedlichen Funktionen der zonen sind farblich markiert worden. so sind die balkone mit 
grünem belag, der gemeinschaftliche bereich mit einem roten belag ausgelegt worden. 
zwischen dem gang und der Wohnungstüre befindet sich jeweils ein rückversetzter, als „Vor-
garten“ bezeichneter bereich. aufgrund der bausstruktur liegen jeweils zwei „Vorgärten“ di-
rekt nebeneinander. zueinander und zum gang hin werden sie durch ein metallgeländer 
begrenzt, das gangseitig über eine türe verfügt. bei einzug der mieter waren diese Vorbere-
iche einsichtig und zunächst unmöbliert. ebenso wie die laubengänge wurden sie mit einem 
roten belag ausgestattet. Die „Vorgärten“ sind als pufferzone zwischen dem gang und dem 
privaten Wohnungsbereich gedacht und sollten zu orten der Kommunikation werden. Wie 
auch in anderen untersuchten anlagen (z.b. in der autofreien mustersiedlung) ermöglicht es 
die planung, dass es zu einer ausweitung der privatsphäre entlang der laubengänge kommt. 
Das besondere in diesem Fall liegt darin, dass der gemeinschaftliche und der „quasiprivate“ 
bereich in der laubengangzone klar markiert und durch eine physische barriere von ein-
ander getrennt werden. im dritten baukörper liegen die Vorgärten der erdgeschosswohnun-
gen direkt am öffentlich zugänglichen Weg zwischen paltaufgasse und hettenkofergasse, im 
zweiten baukörper direkt an der Koppstraße. 
Die an der jeweils anderen seite der baukörper gelegenen balkone werden ebenso wie die 
laubengänge von einem metallgeländer begrenzt. sie sind daher vom gegenüber liegenden 
gebäude sowie von den höfen aus einsehbar. es ist ein teil des gestaltungskonzeptes des 
architekten, dass durch die möblierung der balkone und „Vorgärten“ seitens der bewohner 
gleichsam „soziale Fassaden“ entstehen. 

mietergärten

an den beiden parallel zur Koppstraße liegenden baukörpern befinden sich an der südseite 
jeweils mietergärten. gegenüber dem nachbargarten und den z.t. direkt anliegenden We-
gen werden sie durch einen stabgitterzaun begrenzt. 
Die privatgärten liegen im südlichen hof am garten des Kindertagesheimes und im nördli-
chen hof direkt an der gemeinschaftlichen Wiesenfläche. Von dieser sind die gärten durch 
einen variabel ausfüllbaren „laubenrahmen“ getrennt. Dieser ist ausbaufähig und kann von 
den mietern jeweils offen gelassen, durch eine Werkzeughütte gefüllt oder beliebig bepflanzt 
werden. in diesem leichten bauteil sind auch lüftungselemente der tiefgarage integriert. 
Während sich einige mietergärten durch die jeweilige individuelle gestaltung nach außen 
abschotten, öffnen sich andere zur gemeinschaftlichen grünfläche und bleiben einsehbar. 

möblierUng

Der Freiraum fällt - hinsichtlich der ursprünglichen ausstattung - durch eine sparsame, funk-
tionale, stark architektonisch definierte möblierung auf: so bilden die sitzquader aus beton 
mit holzauflage die eigentliche grundausstattung. zur paltaufgasse hin wird der große hof 
durch ein elegantes sonnensegel geprägt. 
spielgeräte und weitere sitzgelegenheiten wurden vom bauträger eingebracht, wobei es sich 
zum teil um längst überholte modelle handelt. 
einzelne ausstattungselemente, wie etwa die Überdachung der sandkiste, wirken provisor-
isch. 
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Vegetation

Das bepflanzungskonzept der anlage ist sehr zurückhaltend. in die weite rasenfläche, wurde 
im nördlichen hof lediglich eine den Weg zwischen paltaufgasse und hettenkofergasse in 
einigem abstand begleitende reihe von säuleneichen gesetzt, welche die lineare struktur 
des Freiraumes betont. an der östlichen grenze steht noch eine platane; kleinere sträucher 
wie Flieder, spirea, Weigelie und pfeifenstrauch sind offenkundig von den mietern in der 
nähe der sitzquader gepflanzt worden. 
Die mietergärten weisen eine sehr abwechslungsreiche bepflanzung mit verschiedenen heck-
en und sträuchern und Kletterpflanzen (als sichtschutz), vereinzelt sogar mit bäumen auf. 
Die üppige bepflanzung der balkone wirkt durch die länge der anlage als starker akzent im 
außenraum.

beleUchtUng UnD lichtstimmUng

Die gemeinschaftlichen Freiräume der Wohnhausanlage werden in der nacht ausschließlich 
per zeitschaltung beleuchtet. geht niemand durch die höfe, so bleiben diese dunkel. Die 
leuchtpoller in der großen Wiesenfläche sind nur in den frühen abendstunden in betrieb. 
zu späterer stunde können die durch den hof führenden Wege per zeitschaltung einzeln 
beleuchtet werden. entlang der Wege wurden Wandleuchten angebracht, die ein warmes 
licht geben, das die gehverbindungen gut ausleuchtet. Da die Wiesenfläche im Dunkeln 
liegt, kann dennoch stellenweise ein gefühl der Unsicherheit auftreten. Die überdachten, in 
den hof leitenden Durchgänge werden mit leuchtstoffröhren beleuchtet und wirken daher 
sehr hell und sicher. in den laubengängen befinden sich die gleichen Wandleuchten wie im 
erdgeschoss. 

aneignUng Der FreiräUme 

hoF Der KinDer

es fällt auf, dass sich in der Wohnhausanlage, im Vergleich zu anderen untersuchten sied-
lungen, sehr viele personen im Freiraum bewegen und diesen nutzen. Die atmosphäre ist 
daher sehr lebendig und oft laut.
Die gemeinschaftliche Fläche im großen hof wird, wie in der planung vorgesehen, primär 
von Kindern genutzt. im weitläufigen bereich verteilen sich phasenweise bis zu 30 Kinder 
unterschiedlicher altersstufen. aufgrund der größe der rasenfläche können sich gruppen 
bilden und von einander ungestört den Freiraum nutzen. an einem sonntag nachmittag im 
august etwa spielen einige eltern mit ihren Kleinkindern bei der sandkiste, während mäd-
chen im alter zwischen 6 und 12 Jahren auf den im mittleren bereich der Fläche ange-
siedelten geräten sitzen und sich unterhalten. Die buben spielen zur gleichen zeit auf der 
freistehenden Wiesenfläche mit dem ball. Von diesen ungestört sitzen Jugendliche auf den 
bänken entlang des hauptverbindungsweges. in keiner der anderen untersuchten anlagen 
steht Kindern und Jugendlichen ein derart großzügiger Freiraum zur Verfügung, der aufgrund 
der anordnung der geräte und der weichen oberfläche so vielfältige möglichkeiten zum 
spiel bietet. 
Die Kinder eignen sich den gesamten hofbereich an und spielen sowohl auf der Wiesen-
fläche als auch auf den Wegen. immer wieder sieht man Kinder direkt von ihrem „erdg-
eschossvorgarten“ bzw. mietergarten auf die Wiesenfläche laufen, wobei die tore zu den 
privatflächen oft offen bleiben. so entsteht durch die direkte Verknüpfung von privaten und 
gemeinschaftlichen Freiräumen eine im Verhältnis zur größe der anlage riesige spielwelt. 
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Diese dehnt sich stellenweise auch auf die oberen geschosse aus. nicht selten laufen Kinder 
(auch in gruppen) auf den laubengängen. immer wieder kommunizieren sie über mehrere 
stockwerke hinweg miteinander, wobei sie zum teil laut schreien. eine mutter, deren Woh-
nung in einem oberen geschoss liegt, erklärt dies folgendermaßen: „es ist hier nicht unbed-
ingt wie in einer Wohnung, sondern ein bisschen wie in einem haus im grünen. Du machst 
die türe auf, hast deinen garten und kannst die Kinder loslaufen lassen.“ so ergibt sich eine 
facettenreiche spiellandschaft, die aufgrund der hofstruktur in rufweite jederzeit überblick-
bar ist. Da die meisten Kinder das in der Wohnhausanlage gelegene tagesheim besuchen 
oder besucht haben, kennen sie sich untereinander sehr gut. eine mutter beschreibt dies als 
„ideal. Für die Kinder ist das wirklich ein traum, für sie ist es fast wie in einem Dorf am land. 
sie kennen sich alle untereinander und waren gemeinsam im Kindergarten.“

FUssballspiel im hoF

Die in weiten teilen leer stehende Wiesenfläche lädt in dieser Wohnhausanlage zum Fußball-
spielen geradezu ein. Folglich wurde lange zeit, zum teil auch in großen gruppen, auf der 
Wiese ball gespielt. anders als in anderen anlagen konnten „richtige“ matches zwischen 
spontan gebildeten mannschaften ausgetragen werden. neben der leer stehenden Wiesen-
partie wurde auch die Fläche unter dem segeldach als Fußballplatz genutzt. Dies wurde von 
vielen mietern akzeptiert und auch in anbetracht des generell sehr hohen geräuschpegels 
in der anlage nicht als große störung empfunden. obgleich das Fußballspiel in der hausor-
dnung dezidiert untersagt ist, wurde es auch von der hausverwaltung geduldet.

Da sich die rasenfläche jedoch in unmittelbarer nähe privater mietergärten befindet, flogen 
regelmäßig bälle gegen die laubenartigen begrenzungswände und über diese hinweg in 
die gärten. auch fühlten sich einige mieter durch die im bereich des segeldaches gegen 
die hauswände prallenden bälle gestört. Dies mündete in erheblichen Konflikten zwischen 
einigen mietern, den spielenden Kindern und deren eltern. schließlich sah sich die hausver-
waltung im heurigen sommer dazu gezwungen, in den stiegenhäusern informationsblätter 
auszuhängen, welche das Fußballspiel in großen gruppen, das schießen von bällen gegen 
gebäudeteile und unnötiges lärmen untersagen. nach wie vor wird ballspielen in kleinen 
gruppen geduldet. bislang halten sich die buben an die neue regel und gehen in den an-
grenzenden park spielen, wobei sie den dortigen ballspielkäfig mit anderen Kindern, Jugen-
dlichen und erwachsenen teilen müssen. Daraus entsteht berechtigter Unmut, wie folgendes 
zitat eines 11-jährigen bewohners zeigt: „Wir haben sechs Jahre lang hier Fußball gespielt. 
Wir waren immer unter uns und jetzt geht es nicht mehr. Draußen spielen viel größere als 
wir. Wir kommen fast nie dran. ich kapier nicht, warum wir hier nicht mehr spielen dürfen.“ 
Um der Konkurrenz auszuweichen, spielen die buben immer wieder in kleinen gruppen auf 
der Wiesenfläche in unmittelbarer nähe des parks. Diese liegt jedoch neben der sandkiste, 
so dass die bälle Kleinkinder treffen können, was zu auseinandersetzungen mit deren eltern 
führen kann.

„Unsichtbares Design“

aus der beschriebenen Widersprüchlichkeit haben sich weitreichende Folgen für das „un-
sichtbare Design“ in der Wohnhausanlage ergeben. so hatte sich anfänglich eine gruppe 
engagierter mieter gebildet, welche die bewohner gegenüber der hausverwaltung vertreten 
wollte. Unter anderem bewirkte sie eine Verlegung der sandkiste. Diese lag ursprünglich, 
leicht abgesenkt, im zentrum der Wiesenfläche. Da sich der sand immer wieder mit der erde 
vermischte und es keine sitzgelegenheiten an der sandkiste gab, konnte sie, nach aussage 
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mehrerer bewohner, kaum genutzt werden. auch war sie nicht sonnengeschützt. auf be-
streben der engagierten bewohnergruppe wurde eine neue überdachte sandkiste am rand 
der Wiesenfläche errichtet, deren Umfeld mit Fallschutzmatten ausgelegt ist. trotz dieses 
erfolges löste sich die mietergruppe bereits nach kurzer zeit auf. ein grund dafür war, dass 
sich mitglieder mit eigengärten nicht darauf einigen konnten, ob das Fußballspielen im hof 
erlaubt sein sollte oder nicht.
seit dem gibt es keine Vertretung der mieter, so dass diese sich direkt an die hausverwal-
tung wenden. letztere stellt eine hausbetreuung zur Verfügung, die an zwei tagen pro Wo-
che, jeweils eine stunde lang, den bewohnern eine sprechstunde anbietet. Die pflege der 
Freiräume und die reinigung der gemeinschaftlichen Flächen obliegt einer externen Firma, 
die jedoch nicht für das soziale management zuständig ist. 
es gibt folglich keine kontinuierlich vor ort anwesende person, die das soziale management 
wahrnimmt. ergeben sich spannungen, wie etwa infolge des Fußballspiels, erarbeitet die 
hausbetreuung auf basis von gesprächen mit einzelnen mietern neue richtlinien, welche 
anschließend ausgehängt werden. Die Umsetzung der regeln erfolgt seitens der bewohn-
er autonom. Dies scheint, wie das allgemeine einhalten des neuen Verbotes in gruppen 
Fußball zu spielen, zeigt, sehr gut zu funktionieren, was ein mieter so erklärt: „Das haut hin, 
weil wir uns darum kümmern, was hier passiert. Die leute wollen ja nicht, dass hier jeder 
macht, was er will.“ obgleich aus den gesprächen kein besonders großes gemeinschafts-
gefühl abzuleiten ist und mehrere befragte betonen, nur einige wenige parteien persönlich 
zu kennen, erscheint die identifikation der bewohner mit der anlage groß. Dies dürfte ganz 
wesentlich auf die allgemein intensive aneignung der privaten (balkone) bzw. quasiprivaten 
(„Vorgärten“) Freiräume zurückzuführen sein.
ein grund für das eher anonyme miteinander in der siedlung liegt wohl darin, dass in der 
anlage keine gemeinschaftlichen Feste oder Veranstaltungen stattfinden. Das bislang ein-
zige Fest wurde unmittelbar nach der besiedelung organisiert.

laUter hoF

Die anlage in der Koppstraße ist aus mehreren gründen sehr laut. zum einen halten sich in 
beiden höfen primär Kinder auf. so kann das spielen im großen hof vor allem am nachmit-
tag und am frühen abend sehr laut werden. im kleineren hof ist unter tags das spielen der 
Kinder des tagesheimes stark zu hören. Dieses übertönt, einigen mietern zu Folge, zumeist 
den straßenlärm und kann, wie auch das spielen im großen hof, zum störfaktor werden. 
aus diesem grund sind einige bewohner ohne Kinder aus der anlage ausgezogen. an ihrer 
statt ziehen häufig eltern mit Kindern ein, wodurch das spielen weiter verstärkt wird. „Für die 
Kinder ist es super, sie spielen im hof und kennen sich, natürlich kann das laut werden und 
sehr lebendig, der hof ist lebendig und ich finde das natürlich wundervoll. Wenn es einer 
aber ruhig haben will, ist er hier nicht am richtigen ort, das muss man schon sagen. es ist 
eher eine anlage für Familien“ (eine mutter). 

ein bewohner spricht beim großen hof von einem „Klangkörper“, zumal sich starke akus-
tische effekte ergeben. so betonen einige mieter, jedes Wort zu hören, das am anderen ende 
des hofes gesprochen wird. Vor allem am abend und in der nacht ergeben sich hierdurch 
beeinträchtigungen, wenn am Weg zur Wohnung in den laubengängen miteinander ges-
prochen wird und dies aufgrund der besonderen akustik in den Wohnungen des gegenüber 
liegenden baukörpers zu hören ist.

Während viele bewohner die lautstärke in den höfen dennoch zu akzeptieren scheinen 
(nicht zuletzt weil es am abend zumeist ruhig bleibt), ist dies bei den vom angrenzenden 
park ausgehenden geräuschen nicht der Fall. Der park wird zum teil bis in die nacht sehr 
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stark genutzt. aufgrund der anordnung der baukörper dringen die geräusche in die höfe 
ein und erzeugen einen hall. es ist daher, auch wenn in der anlage selbst keine Kinder 
spielen, oft laut. Vor allem das ballspielen in den Käfigen kann störend wirken. so flogen 
früher regelmäßig bälle aus den ballspielbereichen in die eigengärten des Wohnbaus, bis 
die spielkäfige schließlich mit einem netzt überspannt wurden. Da der park stark von Jugen-
dlichen genutzt wird, kann man diese aufgrund der beschriebenen akustischen Wirkung in 
den höfen bis tief in die nacht sprechen und lachen hören, was immer wieder zu lautstarken 
protesten seitens einiger bewohner führt. Weil der park jedoch außerhalb des Kompetenz-
bereiches der hausverwaltung steht, kann diese nicht zur nachtruhe beitragen. Die mieter 
haben sich an verschiedene stellen in der stadtverwaltung gewandt, um die abendliche 
nutzung des parks einzudämmen, sind jedoch bislang erfolglos geblieben. in den bewohn-
ergesprächen wird der vom park ausgehende lärm als das hauptproblem in der anlage 
beschrieben, das schon einige zum auszug bewogen hätte.

neben dem Kinderspiel im park beschreiben bewohner vor allem den straßenlärm als 
störend. besonders laut sind die balkone an der paltaufgasse: „ich kann eigentlich nicht 
länger als zwanzig minuten auf der terrasse sitzen, dann wird es zu viel. Das problem sind 
nicht die züge. Die stören kaum. es sind die autos und die fahren dauernd vorbei. es geht 
nicht nur mir so, sondern allen, mit denen ich gesprochen habe“ (bewohnerin). aus diesem 
grund werden die „gestapelten Vorgärten“ des baukörpers an der paltaufgasse besonders 
stark genutzt. im baukörper an der Koppstraße werden hingegen die balkone bevorzugt, da 
die „Vorgärten“ direkt an der straße liegen. 

gittertore als Klare psychologische grenze

an allen drei zugängen zum hof ist die grenze unter tags zwar durchlässig (an der Kopp-
straße nur zu den öffnungszeiten des Kindertagesheimes), aber klar markiert. so müssen 
an der Koppstraße eine glastüre und an der paltaufgasse sowie an der hettenkofergasse 
gittertore durchschritten werden. letztere fallen nach dem passieren wieder ins schloss. 
Dadurch entsteht ein raum, der zwar „öffentlich“ durchgangen werden darf, jedoch klar als 
„nicht öffentlicher“ bereich gekennzeichnet ist. so gehen zwar siedlungsfremde personen 
durch die anlage, halten sich aber kaum in dieser auf. auffälligerweise kommt es, anders 
als in anderen untersuchten Wohnhausanlagen, kaum zur Verunreinigung durch siedlungs-
fremde hunde. Die grenze wird auch von den Kindern anerkannt und respektiert. Kinder aus 
der anlage gehen kaum in den angrenzenden park spielen. erst seit dem das Fußballspiel 
in gruppen auf der gemeinschaftlichen Wiese untersagt worden ist, weichen die buben in 
den park aus. zum anderen kommen kaum siedlungsfremde Kinder und Jugendliche in den 
hof. tun sie dies doch, werden sie zumeist von den Kindern der siedlung „vertrieben“. Diese 
empfinden den hof als ihren raum und scheinen keine „eindringlinge“ zu dulden. sie werden 
hierbei von vielen erwachsenen unterstützt. 

Da die zugänge in die gemeinschaftlichen Freibereiche, die ursprünglich durchgehend of-
fen waren, seit Jahren in der nacht verschlossen bleiben, ergeben sich hier keine akte der 
Vandalisierung (wie sie in einigen anderen anlagen zu beobachten waren). Die klare marki-
erung der grenze zwischen den öffentlichkeitssphären, ohne diese hermetisch von einander 
zu trennen, erweist sich hier als eine sehr effektive Form, um die Wohnhausanlage mit dem 
stadtraum zu verknüpfen.
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„Vorgärten“: „Unser Wichtigster raUm“

Wie in der planung vorgesehen, werden die gestapelten „Vorgärten“ von den mietern sehr 
stark genutzt. in den gesprächen werden diese Flächen als die besonders attraktiven Frei-
raumangebote der anlage hervorgehoben. mehrere mieter bezeichneten sie als ihren wich-
tigsten raum. Die „Vorgärten“ werden auf vielfältige art und Weise genutzt: einige sind 
wie Veranden gestaltet, andere wirken fast wie Wohnzimmer, in manchen Fällen sind sie zu 
Kinderzimmern im Freien geworden. Vielfach werden sie als abstellfläche für räder, Kinder-
spielgeräte, möbel, etc verwendet.
immer wieder heben bewohner die vielseitige nutzbarkeit hervor. besonders betont wird 
die tatsache, dass sich in den „Vorgärten“ ein raum ergibt, in dem man gäste empfangen 
kann, ohne sie direkt in die Wohnung vorzulassen. es entsteht eine pufferzone zwischen den 
öffentlichkeitssphären. stellenweise schwappt die privatsphäre auch auf die laubengänge 
über, wenn etwa blumen auf diesen aufgestellt werden.
auffälligerweise sind die „Vorgärten“ in den oberen geschossen so gut wie immer einsichtig. 
es gibt nur sehr selten eine klare visuelle abgrenzung gegenüber dem nachbarn bzw. dem 
Durchgang. so werden sie zu orten von begegnung und austausch, bei denen die (privat 
definierten) grenzen aufrecht bleiben. man kann über den zaun hinweg (in einem oberen 
stockwerk) miteinander sprechen und in den privatbereich anderer einsehen, muss jedoch 
eingeladen werden, um diesen zu betreten. Während die an der jeweils anderen seite ge-
legenen balkone als „privaträume“ im engen sinn genutzt werden, werden die „Vorgärten“ 
so zu zwischenreichen: „es ist hier nicht wie in einer Wohnung, sondern viel freier. Der „Vor-
garten“ ist wie ein garten zwischen mir und der Welt und dadurch habe ich ein gefühl der 
Freiheit“ (bewohnerin).
anders als in den obergeschossen sind die „Vorgärten“ im erdgeschoss des dritten 
baukörpers  z.t. mit trennwänden geradezu verbarrikadiert worden. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass der öffentlich zugängliche Weg direkt an diesen privatbereichen vorüberführt. 
als problematisch haben sich die an der Koppstraße gelegenen „erdgeschossvorgärten“ 
des zweiten baukörpers erwiesen. sie werden über einen laubengang direkt von der straße 
aus erschlossen, weshalb es mehrfach zu Diebstählen gekommen ist. in Folge haben einige 
mieter ihre gärten mit hohen, verschließbaren schiebetüren und zum teil sogar mit alar-
manlagen versehen.
zusammenfassend ist festzustellen, dass die „Vorgärten“ dort zu „zwischenreichen“ im sinne 
der planung werden, wo sie der eingeschränkten gemeinschaft der nachbarn gegenüber-
stehen. liegen sie jedoch direkt an einem öffentlichen raum, werden sie diesem gegenüber 
oft abgekapselt und somit zu einem (aufgrund der errichtung hoher trennwände) meist sehr 
dunklen teil der Wohneinheit. 

„soziale FassaDen“ im „DUrchsichtigen hoF“

Die privatbalkone werden von den mietern besonders stark genutzt und intensiv gestaltet: 
man sieht viele möbel, pflanzen, Vorhänge, usw. einige balkone sind zu geschlossenen räu-
men ausgebaut worden. Der intention des architekten entsprechend, geht das Konzept der 
„sozialen Fassaden“ auf: Das erscheinungsbild der architektur wird stark durch die gestalt-
ungsaktivitäten der mieter geprägt. 
Vor allem erwachsene nutzen ihre mieterbalkone, so dass sich in den abendstunden und 
an Wochenenden eine besondere stimmung ergeben kann: „Dann sieht man überall 
lichter und hört überall die paare leise sprechen. es ist für mich wie in einem hotel im 
Urlaub“(bewohnerin).
Da die mieterbalkone und laubengänge aller baukörper auf derselben höhe liegen, kann 
man von den gängen auf die jeweils gegenüber liegenden balkone und in die Wohnungen 
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sehen. bewohner erzählen, dass sie einige zeit gebraucht hätten, um sich an diese „Durch-
sichtigkeit“ zu gewöhnen: „man sieht alles und zum teil hört man auch alles. Das ist halt 
nicht für jeden das richtige. ich hab es am anfang auch ein bisschen viel gefunden, aber jetzt 
ist es zur gewohnheit geworden.“
ebenso wie die balkone werden auch die mietergärten im erdgeschoss vor allem von er-
wachsenen stark genutzt und dementsprechend gestaltet. Dort wo die planung eine durch-
sichtige grenze vorsah, ist diese stellenweise zu einer blickdichten ausgebaut worden. Die 
privatgärten haben daher zumeist den charakter kaum einsichtiger „inseln“. aufgrund der 
unmittelbaren nähe zum zentralen spielbereich, werden sie in vielen Fällen abgeschottet. 

Da fast jede partei über zwei nutzbare private Freiräume verfügt, halten sich kaum erwach-
sene bewohner länger im hofbereich auf. auch in der aufenthaltsfläche unter dem segel-
dach sieht man, nicht zuletzt da dieser unmöbliert ist, keine erwachsenen. infolge dessen 
wird das segeldach seit einiger zeit selbst an sonnentagen nicht mehr ausgefahren. mehrere 
mieter haben bereits bei der hausbetreuung um die entfernung des objektes gebeten. 
Die meisten erwachsenen bewohner und passanten nutzen die höfe also primär als Durch-
gangsflächen. allgemein geschätzt wird indes die ruhige anmutung, der auch ästhetische 
Wert der weitläufigen Wiesenfläche: „eigentlich ist die Wohnung für uns zu klein und weil 
es so laut ist, kann ich den balkon kaum verwenden, aber wenn ich in den Vorgarten gehe, 
schaue ich in den hof und es ist wie in einem park. Das ist unbezahlbar“ (bewohnerin an 
der paltaufgasse). 

FUnKtionaler Wert Der aUsstattUng 

Wie oben beschrieben, fällt der Freiraum durch dessen sehr funktionale möblierung auf. 
Die Wege sind asphaltiert, die bänke, mistkübel und spielgeräte in der Wiesenfläche 
entsprechen dem (z.t. überholten) absoluten mindeststandard. Dies wird jedoch in keinem 
der gespräche seitens der bewohner thematisiert. im allgemeinen scheinen die mieter die 
ausstattung an spielgeräten und sitzgelegenheiten zu nutzen und zu respektieren (man sieht 
keine spuren von Vandalismus), ohne deren gestaltung zu hinterfragen oder gar als unzu-
reichend zu empfinden.
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zUsammenFassUng

zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl die privat als auch die gemeinschaftlich 
zugänglichen Freiräume der Wohnhausanlage in der Koppstraße seitens der bewohner über-
aus intensiv in anspruch genommen werden.
Der große hof bietet Kindern aus mehreren gründen sehr günstige bedingungen zum 
spiel:

in keiner anderen untersuchten anlage steht Kindern und Jugendlichen ein derart weitläu-
figer Freiraum zur Verfügung. Der hof bietet aufgrund der anordnung der geräte und 
der weichen oberfläche vielfältige möglichkeiten zum spiel. ein großer teil der Wiesen-
fläche ist gar nicht möbliert, so dass verhältnismäßig viel an nicht eindeutig definierter 
Freifläche bereit steht.
Die Weite der Wiesenfläche macht es möglich, dass Kinder unterschiedlichen alters 
nebeneinander spielen, ohne sich gegenseitig zu stören.
Da der spielbereich mit den erdgeschosswohnungen verknüpft und von den laubengän-
gen (bzw. den balkonen) aus einsichtig ist, können Kinder im alter zwischen 6 und 12 
Jahren unbeaufsichtigt spielen.
Da fast alle Kinder das in der anlage gelegene tagesheim besuchen oder besucht 
haben, kennen sie sich zumeist unter einander sehr gut.

infolge der intensiven nutzung durch Kinder und Jugendliche entstehen jedoch auch Konf-
likte bzw. Verdrängungsprozesse:

Die Freiraumgestaltung fordert stärker als jene anderer untersuchter anlagen zum 
Fußball spielen auf. Die hausverwaltung hat das ballspiel lange zeit geduldet. nach 
wie vor würde es von den allermeisten bewohnern akzeptiert werden. als besonders 
zwiespältig hat sich diesbezüglich jedoch die unmittelbare nähe privater gärten zur 
weiten Wiesenfläche erwiesen. Vor allem mieter ohne Kinder können sich durch das 
Fußballspiel gestört fühlen. infolge der dadurch aufgetretenen Konflikte ist mit heurigen 
sommer das ballspielen in großen gruppen untersagt worden.
aufgrund des lauten Kinderspiels in den höfen sind einige bewohner ohne Kinder aus 
der anlage ausgezogen. mehrere mieter erzählen, dass statt diesen verstärkt eltern mit 
Kindern einziehen, wodurch das spielen weiter intensiviert wird.

als zwiespältig erweist sich die Verknüpfung der anlage mit dem umliegenden straßen-
raum:

Die klare markierung der grenze zwischen den öffentlichkeitssphären durch tagsüber 
offene gittertore erscheint als sehr effektive Form, um die Wohnhausanlage mit dem 
stadtraum zu verknüpfen: es entsteht ein binnenraum, der zwar „öffentlich“ zugänglich 
ist, jedoch klar als „gemeinschaftlicher“ bereich erkennbar ist. Folglich halten sich kaum 
siedlungsfremde personen in der anlage auf und es kommt nur selten zur Verunreinigung 
durch siedlungsfremde hunde.
Da die zugänge in der nacht gesperrt sind, ergeben sich keine akte der Vandalisierung 
durch außenstehende (wie dies in einigen anderen anlagen beobachtet werden kon-
nte). 
Die grenze zwischen innen und außen wird auch von Kindern und Jugendlichen aner-
kannt und respektiert. Die Kinder aus der anlage gehen nur selten in den angrenzenden 
park spielen, so dass es so gut wie nie zu einer komplementären nutzung der beiden be-
reiche durch die bewohner kommt. zum anderen nutzen kaum siedlungsfremde Kinder 
und Jugendliche den hof als spielfläche.
Die Verknüpfung des Wohnbaus mit dem öffentlichen spielplatz hat sich, nicht zuletzt 
aufgrund der anordnung der baukörper, als starke akustische beeinträchtigung für die 
bewohner erwiesen. Weil der park außerhalb des Kompetenzbereiches der hausverwal-
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tung liegt, kann diese kaum zur Veränderung der situation beitragen (etwa durch die 
eindämmung der abendlichen nutzung des spielplatzes durch Jugendliche).
Die „erdgeschossvorgärten“ an der Koppstraße werden über einen laubengang von der 
straße aus erschlossen, weshalb es mehrfach zu Diebstählen gekommen ist. in Folge 
haben einige mieter ihre gärten mit hohen, verschließbaren schiebetüren und zum teil 
sogar mit alarmanlagen versehen.

Während Kinder und Jugendliche primär die gemeinschaftlichen hofflächen nutzen, eignen 
sich erwachsene vor allem die privaten Freiräume an, wobei sowohl die balkone als auch die 
„Vorgärten“ intensiv in besitz genommen und gestaltet werden. Der planung entsprechend 
wirken die baukörper folglich wie „soziale Fassaden“. 
Dies ist folgenden Umständen zuzuschreiben: 

immer wieder heben bewohner die vielseitige nutzbarkeit der „Vorgärten“, die zumeist 
sehr persönlich gestaltet worden sind, hervor. Viele bewohner beschreiben ihren „Vor-
garten“ als ihren wichtigsten raum.
Die „Vorgärten“ werden als räume geschätzt, in denen man gäste empfangen kann, 
ohne sie direkt in die Wohnung vorzulassen. sie werden so zu pufferzonen zwischen den 
öffentlichkeitssphären. Dies ist jedoch nur dort der Fall, wo sie der eingeschränkten 
gemeinschaft der nachbarn gegenüberstehen. liegen sie direkt an einem öffentlich 
begehbaren raum, werden sie diesem gegenüber oft abgeschottet und sind somit zu 
einem (aufgrund der errichtung hoher trennwände) eher dunklen teil der Wohneinheit 
geworden.
Fast alle parteien verfügen über zwei privat begehbare Freiräume. anders als die 
„Vorgärten“ stellen die balkone „privaträume“ im herkömmlichen sinn dar und wer-
den dementsprechend genutzt und gestaltet. ist die nutzung einer der beiden Flächen 
eingeschränkt, da diese zum beispiel an der straße liegt, steht ein alternativer Freiraum 
bereit.
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NordmaNNgasse 25-27
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Autofreie Mustersiedlung 





die autofreie mustersiedlung ist in der studie „freiraumqualität im geschosswohnungsbau“ 
von gisa ruland mitbehandelt worden.11 dennoch erscheint es uns wichtig, diese Wohn-
hausanlage in den fallstudien zu berücksichtigen. im mittelpunkt der vorliegenden unter-
suchung steht die aneignung der freiräume durch die Bewohner bzw. sämtliche den raum 
nutzende Personen. der alltag in den unterschiedlich gestalteten freiräumen soll als kom-
plexe Konstellation aus baulich-räumlichen, vegetabilen und sozialen Variablen beschrieben 
und analysiert werden. in diesem sinne liefert die vorliegende darstellung eine wichtige 
ergänzung und Vertiefung von gisa rulands studie und beleuchtet zudem die jüngsten ent-
wicklungsprozesse in der autofreien mustersiedlung.

struKturdateN

dateN zum WohNBau

adresse: Nordmanngasse 25-27, 1210 Wien
Bauträger: domizil Bauträger, gewog gemeinnützige Wohn- und siedlungsgenossen-
schaft
architekten: lautner-scheifinger-szedenik-schindler: Cornelia schindler, rudolf 
szedenik 
landschaftsarchitekten: auböck + Kárász: maria auböck, János Kárász
fertigstellung: 1999
städtebaulicher Kontext: stadterweiterungsgebiet floridsdorf-ost
Bauträgerwettbewerb (1996)
Bauform12: raumbildende struktur
zahl der Wohneinheiten: 244

dateN zu deN freifläCheN der aNlage

allgemein zugängliche freiräume: höfe, durchgänge zwischen Nordmanngasse und 
donaufelderstraße, ost-westliche Querdurchwegung
gemeinschaftlich zugängliche freiräume: gemeinschaftsdächer, laubengänge
Privat nutzbare freiräume: mietergärten, mieterbalkone, terrassen

dateN zur iNfrastruKtur

anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: das gelände ist gut in das öffentliche Verke-
hrsnetz integriert, allerdings ohne u-Bahn anschluss. in unmittelbarer Nähe liegt die 
haltestelle fultonstraße der linie 26. die fahrtzeit zum Bahnhof floridsdorf beträgt 3 
minuten.
Nahversorgung: in der anlage befinden sich mehrere geschäftslokale bzw. dienstleis-
tungseinrichtungen (massagesalon, Naturkosmetiksalon, Praxen von therapeuten etc.). 
den Bewohnern steht ein selbst organisierter zustelldienst von landprodukten zur Ver-
fügung. das nahe gelegene zentrum floridsdorf bietet vielfältige möglichkeiten zum 
einkauf sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen.
gemeinschafts- und freizeiteinrichtungen: in der siedlung stehen ein Büro für Car-shar-
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11 ruland, gisa; freiraumqualität im geschosswohnungsbau, diskussion über die Qualität der freiraumplanung im mehr-
geschossigen Wohnbau der 90er Jahre am Beispiel von Wien; in: stadtentwicklung Wien, magistratsabteilung 18 (hg.); 
stadtentwicklung Werkstadtberichte Nr. 55, Wien, 2003; s. 156 ff. - die Beschreibung des Projekts bezieht sich in teilen 
auf die studie von gisa ruland

12 in anlehnung an: schluder, michael; 10 Jahre Bauträgerwettbewerb, Veränderungen im Wohnbau; studie im auftrag der 
magistratsabteilung 50 - Wohnbauforschung Wien; Wien, 2005

autofreie mustersiedlung
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ing, ein Büro für selbstverwaltung, ein Waschsalon, ein fitnessraum, holz- und fahrrad-
werkstätten, ein mehrzweckraum, ein Kinderspielraum, ein Jugendraum, dachhäuser 
und eine sauna bereit. 
im unmittelbaren Norden der anlage befindet sich ein öffentlicher Park. das freizeitar-
eal „alte donau“ liegt im süden des Wohnbaus.
soziale infrastruktur: mieterbeirat, thematisch bezogene arbeitsgruppen (z.B. 
dachgärten), initiativgruppen (z.B. lauftreffs), Verein „KoKos“ (interne Kommunika-
tion, organisation von festen etc.)

BesChreiBuNg der aNlage

lage iN der stadt

die autofreie mustersiedlung liegt in floridsdorf unweit der grenze zum 22. Bezirk auf dem 
östlich der fultonstraße gelegenen grundstück zwischen der donaufelderstraße im Norden 
und der Nordmanngasse im süden. es ist eines der siedlungsbeispiele für themenbezogenes 
Bauen im Norden Wiens. die beiden östlich der donau gelegenen Bezirke floridsdorf und 
donaustadt gehören seit den 90er Jahren zu den wichtigsten entwicklungszentren der stadt. 
dies wurde im „leitprogramm donaufeld-Kagran“ unterstrichen, welches drei Planungsbe-
reiche definiert: Kagran-West, grünzug und floridsdorf-ost. die autofreie mustersiedlung 
befindet sich im stadtentwicklungsgebiet floridsdorf-ost.

autofreies WohNeN

die idee, eine autofreie siedlung zu planen und zu errichten, wurde 1992 als antrag der 
grünen fraktion in den Wiener gemeinderat eingebracht. um das Pilotprojekt zu starten, 
wurden 1996 das Wiener garagengesetz geändert und ausnahmen von der 1:1 stellplatz-
verpflichtung zugelassen. mit dem ziel eine siedlung zu schaffen, deren Bewohner sich im 
mietvertrag dazu verpflichten sollten, kein eigenes auto zu besitzen, wurde ein zweistufiger 
Bauträgerwettbewerb ausgeschrieben. aus diesem gingen das architekturbüro lautner-
scheifinger-szedenik-schindler mit den landschaftsarchitekten auböck + Kárász als gewin-
ner hervor. die freiraumplaner waren von anfang an am gesamten Planungsprozess beteil-
igt.
ziel des siegerprojektes war es, die durch die autofreiheit zu erwartende lebensweise der 
Bewohner zu unterstützen. es wurde davon ausgegangen, dass sich aus der autofreiheit ein 
anderes mobilitätsverhalten ergeben und in folge weit mehr freizeit in der siedlung verbracht 
würde. dieser entwicklung sollte mit der schaffung von großzügigen gemeinschaftlichen 
freiräumen und einem partizipativen Planungsprozess zur stärkung der gemeinschaftsbil-
dung entsprochen werden.
dementsprechend wurde die Beteiligung der Bewohner an der Planung zu einem Charak-
teristikum des Projektes. zahlreiche Bewohner haben den Planungsprozess fast von Beginn 
an mit begleitet und sind zum teil bis heute an der organisation und Verwaltung der anlage 
beteiligt.

Neben den sozialen stellen auch die finanziellen rahmenbedingungen der autofreien mus-
tersiedlung gegenüber jenen anderer untersuchter objekte eine ausnahme dar: so standen 
durch den entfall der autoabstellplätze mehr finanzielle mittel zur Verfügung, um umfangre-
iche gemeinschaftseinrichtungen bzw. gemeinschaftliche freiräume zu schaffen.
als zentraler teil der Planung wurde darüber hinaus ein ökologisches gesamtkonzept erstellt, 
wobei es galt energetische Kreisläufe zu schaffen. es wurde eine Kompostanlage errichtet, 
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recyclingmaterialien fanden beim Bau der Wege und bei der dachbegrünung Verwendung. 
für die energieversorgung werden fernwärme, solaranlagen und erdwärme genutzt. der 
großteil des Warmwassers wird über sonnenkollektoren erzeugt. 

BeBauuNgs- uNd freiraumstruKtur

zWei höfe uNd eiN „VersuNKeNer Platz“ 

die autofreie mustersiedlung setzt sich aus 6- bis 9-geschossigen Bauteilen zusammen. 
diese sind so angeordnet, dass sie zwei höfe umschließen, die sich zu einem zentralen Platz 
hin öffnen, der um ein geschoss tiefer liegt. die höfe befinden sich nördlich und südlich 
des Platzes: zur Nordmanngasse hin der „Kinderhof“, auf seite der donaufelderstraße der 
„teichhof“.

Wege zWisCheN doNaufelderstrasse uNd NordmaNNgasse

die erschließung der anlage erfolgt über drei fußwege, die von der Nordmanngasse zur 
donaufelderstraße führen. der hauptverbindungsweg führt durch die beiden höfe und 
passiert den „versunkenen Platz“. außerhalb der höfe verlaufen entlang der beiden gr-
undstücksgrenzen zwei öffentliche durchgänge. an diesen stehen zwei fahrradboxen, die 
gemeinsam mit den fahrradkellern in der tiefgarage genug raum bieten, um 500 fahrräder 
aufzunehmen.

freiraumBaNd als QuersPaNge

die beiden durchgänge an den grundstücksgrenzen werden durch eine Verbindung, die 
in Verlängerung des abgesenkten Platzes die anlage quert, verknüpft. der Kreuzungspunkt 
der (ost-westlichen) Querverbindung mit der (nord-südlichen) hauptdurchwegung liegt in-
des nicht am Platz, sondern auf hofniveau über diesem. der „versunkene Platz“, über zwei 
stiegen und eine rampe erschlossen, liegt an einem Knotenpunkt der anlage und ist den-
noch nach außen durch den Niveausprung abgeschirmt. er sollte zum einen für besondere 
anlässe als kommunikatives zentrum der Wohnsiedlung dienen, zum anderen sind anliegend 
gemeinschaftseinrichtungen untergebracht. am Platz befinden sich der Veranstaltungsraum, 
die fahrradwerkstätte und die Waschküche. der Bereich ist in Betonplatten mit breiten 
rasenfugen gedeckt und nicht möbliert. 
die Querspange setzt sich neben dem abgesenkten Platz aus kleineren Platzfiguren zusam-
men: ein Kiesfeld mit gräsern und Bambus sowie das um einige stufen tiefer liegende Vor-
feld des Jugendraumes. 
in diesem Bereich finden sich alle oberflächenbeläge, die in der anlage Verwendung finden: 
Betonplatten für die hauptdurchwegung, Kies für die kleineren Plätze, wassergebundene 
decke im teichhof und trittsteine für die schmalen Wege in hausnähe. 

KiNderhof uNd teiChhof: differeNzierte „siNNliChe“ räume

die höfe sind als aufenthaltsräume mit jeweils einem thematischen schwerpunkt für die 
Bewohner der siedlung gedacht. Beide höfe zeichnen sich durch ihre üppige Vegetation 
und durch großzügige Wiesenflächen aus. Während der teichhof durch die Wasserfläche, 
den steg und die spezifische Vegetation des umfeldes geprägt wird, bildet ein spielhügel die 
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markante mitte des Kinderhofes. die höfe, insbesondere der teichhof, zeichnen sich durch 
ihre atmosphärische gliederung in Partien unterschiedlichen Charakters aus. die gren-
zen zwischen den einzelnen Bereichen sind fließend und werden mit pflanzlichen elementen 
markiert, ohne Barrierenwirkungen zu schaffen.

höfe uNd ParK als Vielfältig zusammeNhäNgeNde sPielfläChe

den Kindern der siedlung stehen vielfältige möglichkeiten zum spiel offen. in der anlage 
sind die Kinderspielbereiche dem Prinzip der fließenden Übergänge folgend keine klar abge-
grenzten räume. im Kinderhof stehen ein großer, länglicher spielhügel, eine schaukel, Klet-
tergeräte und eine sandkiste zur Verfügung. eine weitere sandkiste steht im teichhof bereit. 
in unmittelbarer Nähe der spielgeräte befinden sich sitzgelegenheiten. 
so entsteht ein weites spielfeld auf mehreren Niveaus und oberflächen mit unterschiedli-
chen stimmungen und aufforderungscharakteren. es stehen freiflächen für verschiedene 
altersstufen zur Verfügung, die des öfteren mit anliegenden gemeinschaftsräumen verknüpft 
sind. Jener für Kleinkinder liegt im Bauteil zwischen den beiden höfen und öffnet sich zum 
spielhügel hin. darüber hinaus ist der freiraum der autofreien mustersiedlung über den 
haupterschließungsweg mit dem an der donaufelderstraße liegenden öffentlichen Park mit 
spielplatz und umzäuntem Kleinkinderspielbereich verknüpft. so entsteht eine grundstück-
sübergreifende spielwelt. 
für Jugendliche wurden in der Querspange zwischen den beiden höfen ein Jugendraum 
und ein abgesenkter Jugendspielplatz mit tischtennisplatte angelegt. 

gemeiNsChaftliChe WelteN auf deN däCherN

sämtliche ost-west gerichteten dächer der autofreien mustersiedlung wurden als begrünte 
dachterrassen gestaltet. auf den einzelnen, klar von einander abgegrenzten dachflächen 
stehen gemeinschaftliche Bereiche für verschiedene Nutzungen bzw. Nutzergruppen zur Ver-
fügung, die eine jeweils spezifische stimmung aufweisen. es gibt ein (mit einer rasenfläche 
und Pflanzbeeten ausgestattetes) Kinderdach, eine grillterrasse, die für feiern genutzt wer-
den kann, ein saunadach und zwei dächer mit hochbeeten zum anbau von gemüse. die 
dächer bieten den differenten Nutzungen entsprechende infrastrukturelle einrichtungen: am 
Kinderdach befindet sich ein Kinderhaus für Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren. die 
primär für erwachsene geplanten dachbereiche bieten ein „Wohnzimmer“ auf der grillter-
rasse sowie ein saunahaus. 

PriVat zugäNgliChe freifläCheN

Privat nutzbare freiräume gehören in der autofreien mustersiedlung zur grundausstattung 
der Wohnungen. die größe konnte zum teil von den Bewohnern selbst mitbestimmt werden. 
die Balkone und terrassen sind aufgrund der Begrenzung durch blickdichte geländer vom 
erdgeschoss aus nicht einsehbar. 
im erdgeschoss stehen den Bewohnern terrassen mit angrenzenden mietergärten zur Verfü-
gung. diese liegen an den außenseiten, die weitaus ruhiger sind als die höfe. im osten und 
Westen führen an den gärten öffentliche durchgänge vorbei. zu diesen und zu den Nach-
barparzellen sind die eigengärten durch hainbuchenhecken begrenzt. Von den Wegen aus 
kann stellenweise in die z.t. unmittelbar daneben liegenden gärten eingesehen werden. an 
der Nordmanngasse trennt eine eingezäunte Wiesenfläche (auf dem grund der Vorbehalts-
fläche der Wiener linien) als Pufferzone die Privatgärten von der straße.
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fliesseNder raum

Charakteristisch für die freiraumgestaltung der autofreien mustersiedlung sind die fließenden 
Übergänge. der stadtraum zieht sich in den öffentlich zugänglichen freiraum der anlage 
hinein. innerhalb der siedlung überlappen sich Bereiche mit verschiedenen Nutzungen und 
atmosphären - zum teil ein ergebnis der mietermitbestimmung. in Bezug auf private flächen 
kann das fehlen klar von einander getrennter räume jedoch dort problematisch werden, wo 
mietergärten unmittelbar am öffentlichen durchgang liegen.
auf den dächern, die nur von hausbewohnern verwendet werden, erfolgt die definition des 
öffentlichkeitsgrades und der angedachten Nutzung der flächen hingegen weitaus eindeu-
tiger.

lauBeNgäNge

die Wohnungen werden in einigen Bauteilen über offene laubengänge erschlossen. diese 
sind so dimensioniert, dass sie der Planung entsprechend seitens der mieter über die Weg-
funktion hinaus (zum sitzen, Plaudern, spielen, etc.) genutzt werden können. die Breite der 
laubengänge lässt deren dauerhafte möblierung durch die Bewohner zu. 

möBlieruNg

die anlage ist sparsam eingerichtet, bis auf einige sitzbänke und einen tisch wurden keine 
möbel vorgesehen. die gemauerten Brüstungen entlang der hauptdurchwegung und am 
Kiesplatz zum teich hin dienen zum anlehnen, hinunterschauen, Verweilen. die treppen 
vor dem Jugendraum sind als sitzstufen gedacht. im Vordergrund steht eine möglichst breite 
Nutzung mit variablem, oft selbst beigestelltem inventar. in beiden seitendurchgängen ste-
hen transluzente, nachts leuchtende fahradboxen. 

VegetatioN

die autofreie mustersiedlung ist durch eine unüblich intensive Bepflanzung gekennzeich-
net, die in eigenen Planungsgruppen mit den Bewohnern entwickelt und abgestimmt wurde. 
das Konzept sieht eine große artenvielfalt vor. die einzelnen teilbereiche weisen jeweils 
botanische schwerpunkte auf. der spielhof hat betont blütenorientierte Pflanzungen, er wird 
durch die gehölze eschenahorn, Blumenesche sowie hasel und dirndlstrauch bestimmt; der 
teichhof durch trauerweide und silberlinde. entlang des teichs wurden gräser und Bambus 
gepflanzt. auf der kleinen Bastei über dem „Versunkenen Platz“ steht als akzent eine trau-
erweide. 
die mietergärten sind mit hainbuchenhecken begrenzt, an der Westseite finden sich Kräuter 
als Bodendecker, an der ostseite sind die alten obstbäume in die gestaltung integriert 
worden. 
die Nordseite wurde mit schatten liebenden gräsern bepflanzt, an der südfassade ranken 
wilder Wein und glyzinien. 
an den fahrradboxen werden himbeeren und Brombeeren hochgezogen. 
am Kinderdach wachsen verschiedene arten von obstgehölzen wie Quitte, strauchkir-
sche, Brombeere, himbeere, ribisel und stachelbeere; am „Wohnzimmerdach“ hartriegel, 
schneeball, hibiskus, felsenbirne, lavendel, astilbe, feuerlilie und Kletterrose. am saunad-
ach wurden felsenbirne, Buchs, schneeball, lavendel, feuermantel, Katzenminze und geiß-
blatt gepflanzt. auf den zwei dächern mit hügelbeeten, die besonderes interesse finden, 
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können die Bewohner nach eigenem gutdünken gemüse anbauen. 
Wie erwähnt standen aufgrund der wesentlich geringeren zahl an garagenplätzen mehr mit-
tel für die freiraumgestaltung zur disposition. so gelang es von anfang an, eine prägnante 
atmosphärische Präsenz zu signalisieren. insbesondere die dächer vermitteln gartenstim-
mungen, die über den herkömmlichen terrassencharakter hinausgehen. Von besonderem 
Vorteil für die startphase war, dass deutlich größere gehölze gesetzt werden konnten, als 
das im geförderten Wohnbau in der regel der fall ist. 

BeleuChtuNg uNd liChtstimmuNg

der zwischen donaufelderstraße und Nordmanngasse verlaufende haupterschließungsweg 
wird mit Kandelabern ausgeleuchtet, die ein warmes licht verbreiten und sowohl den Weg 
regelmäßig erhellen als auch die angrenzenden Wiesenflächen mitbeleuchten. die durch-
gänge sind mit Wandleuchten ausgestattet, die ein etwas zu helles, weißes licht geben. die 
Querspange, inklusive des „versunkenen Platzes“ verfügt über die gleichen leuchten, wie-
wohl sparsamer ausgestattet. 
unter größeren Bäumen finden sich vereinzelt Bodenscheinwerfer. entlang der Nebenwege 
sind Pollerleuchten angeordnet, die ein weißes licht geben. die Wege wirken zum teil sehr 
unregelmäßig ausgeleuchtet, jedoch nie unübersichtlich. der Bereich um den Jugendraum 
findet sich seltsamerweise im halbdunkel. 
das licht in der autofreien mustersiedlung vermittelt unterschiedliche stimmungen und ist 
insgesamt für eine Nutzung des freiraumes in den abendstunden angelegt. 

aNeigNuNg der freiräume

selBstVerWaltete siedluNg

die mieter der autofreien mustersiedlung waren weitaus stärker als jene anderer untersuchter 
anlagen in den Planungsprozess mit einbezogen. Bis heute zeichnet sich der Wohnbau du-
rch eine außerordentlich rege teilnahme der Bewohner an der entwicklung und am man-
agement der anlage aus. dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es sich um ein 
Vorhaben mit starkem, vor allem ökologischen, in gewisser hinsicht ideologischen hintergr-
und handelt, das von Beginn an von den Bewohnern mitgetragen worden ist. zudem spielt 
wohl eine rolle, dass in der autofreien mustersiedlung viele Jungfamilien mit Kindern, wenig 
ältere Personen und vergleichsweise viele akademiker leben.

die anlage und deren komplexes gemeinschaftliches leben wird großteils von den mietern 
selbst gemanagt. in der siedlung steht den Bewohnern eine vielfältige infrastruktur zur Verfü-
gung: „Wohnzimmer“, Kinderdach, Kleinkinderspielraum, fahrradwerkstädte, gartendächer 
etc. für jede dieser einrichtungen ist eine arbeitsgruppe zuständig, die auf freiwilliger Basis 
agiert. sie entwirft in einem diskussionsprozess die spielregeln für den jeweiligen Bereich 
und verwaltet dessen gebarung. dies geschieht in absprache mit dem mieterbeirat, in dem 
die fäden der selbstverwaltung zusammenlaufen. für die Benutzung einiger einrichtungen 
muss seitens der Bewohner ein finanzieller Beitrag geleistet werden. so kostet etwa die inans-
pruchnahme der fahrradwerkstatt drei euro.

die selbstverwaltung erfolgt in absprache mit der hausverwaltung, die Neuerungen ge-
genüber sehr offen ist, so lange ihr durch diese keine zusätzlichen Kosten bzw. kein zusät-
zlicher aufwand entstehen. entscheidungen wie etwa jene, welche arbeitsgruppe welchen 
anteil an den gesamtbetriebskosten übernimmt, werden in mitunter langwierigen diskus-
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sionsprozessen getroffen: zumeist über das von einem Bewohner initiierte und verwaltete, 
hauseigene intranet. dieses erfasst jedoch bei weitem nicht alle Parteien, so dass ein be-
trächtlicher anteil der Bewohner kaum an den entscheidungsfindungen beteiligt ist.
Neben den arbeitsgruppen und dem Kommunikationsforum besteht in der mustersiedlung 
der Verein „KoKos“, welcher sich primär um die interne Kommunikation im Wohnbau 
kümmert. der Verein organisiert unter anderem das alljährlich stattfindende siedlungsfest, 
welches unter dem motto „die autofreie mustersiedlung stellt sich vor“ steht und am „ver-
sunkenen Platz“ stattfindet.

unter den Bewohnern haben sich mannigfache Netzwerke gebildet. einige Parteien fahren 
etwa gemeinsam auf urlaub, andere gehen zusammen laufen oder schwimmen. Viele der 
Beziehungen ergeben sich aus wechselseitiger hilfestellung, etwa bei der Beaufsichtigung 
von Kindern. mieter ziehen, wenn sie über ihren Wohnbau sprechen, auffallend oft Ver-
gleiche zu ländlichen milieus. „es ist wie in einem dorf. man kennt sich und hilft zusammen. 
Nur die soziale Kontrolle ist nicht die eines dorfes, sondern jene der anonymen großstadt. 
Wir grüßen uns und fragen einander, wie es geht. sonst macht aber jeder, was er will“ (eine 
Bewohnerin).

gemeiNsChaftliChe Pflege des garteNs

dem Prinzip der selbstverwaltung folgend ist eine arbeitsgruppe zur Pflege der gemein-
schaftlichen freiräume im erdgeschoss entstanden. auf den dächern nehmen diese aufgabe 
andere gruppen wahr. die für die höfe und durchgänge zuständigen Bewohner kümmern 
sich sowohl um den Pflanzenbestand als auch um das Biotop, wie die Bewohner den teich 
nennen. die grundzüge der Pflege werden gemeinsam ausgehandelt. für die arbeit ist jedes 
gruppenmitglied selbst verantwortlich: „Wenn ich zeit habe, komme ich einfach herunter 
und schneide etwas zurecht. es funktioniert gut so. Jeder macht, was er kann und was er 
gerne macht“ (mitglied der arbeitsgruppe). für gewisse tätigkeiten wird ein größerer Be-
wohnerkreis mit einbezogen. so findet etwa einmal im Jahr ein Jättag statt, dessen termin 
zuvor im haus ausgehängt wird.
trotz dieses einsatzes hat sich die selbstpflege der grünflächen in der ersten zeit nach der 
Besiedelung in mancher hinsicht als problematisch erwiesen. so haben sich in den höfen 
einige der in absprache mit den mietern ausgewählten Pflanzen als zu pflegeintensiv für die 
gemeinschaftliche Betreuung herausgestellt und deshalb die ersten Jahre nicht überlebt. 
„resistentere Pflanzen“ werden bis heute mit viel zuneigung und aufwand gepflegt.
Neben den mietern ist ein externes hausservice für die reinigung, die Bewässerung und die 
schneeräumung der freiflächen im erdgeschoss verantwortlich. infolge der Kombination 
aus eigenständiger Pflege und der arbeit des externen unternehmens sind die freiräume, 
trotz der komplexen und vielfach arbeitsintensiven Vegetation in gutem zustand. sie vermit-
teln - ganz im sinne der mieter - einen leicht verwilderten und dadurch üppig wirkenden 
eindruck. 

iNteNsiV geleBte daChWelteN

die gemeinschaftlichen dachgärten der autofreien mustersiedlung werden sehr intensiv 
angenommen. das „Wohnzimmer“, ein gemeinschaftsraum mit angeschlossener dachter-
rasse, ist von den mietern mit möbeln und geschirr ausgestattet worden. die zuständige 
arbeitsgruppe verwaltet einen zeitplan, nach dem der raum und die terrassen mit den 
zugehörigen grillplätzen genutzt werden können. die anordnung des freiraumes in zwei, 
durch das gemeinschaftshaus getrennte terrassenteile kommt der gleichzeitigen Nutzung 
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durch mehrere Parteien entgegen. das „Wohnzimmer“ ist in den warmen monaten so gut 
wie immer ausgebucht und der am intensivsten von erwachsenen in anspruch genommene 
gemeinschaftliche freiraum der anlage.

gut besucht sind auch das sauna- und das Kinderdach, in dessen gemeinschaftsraum 
sich vorwiegend die altersgruppe zwischen 6 und 12 Jahren einfindet. Von den eltern mit 
spielgeräten ausgestattet dient der raum für feste, zum spielen, zum lernen. die freifläche 
des Kinderdaches wird hingegen weit weniger intensiv genutzt. dies dürfte auch daran lie-
gen, dass außer einem kleinen aufblasbaren Planschbecken keine spielgeräte bereit stehen. 
zudem ist die terrasse den ganzen tag über der sonne ausgesetzt. der hitze wegen ist im 
sommer auch der geschlossene raum kaum zu nutzen.

sehr beliebt sind die mit hochbeeten ausgestatteten gartendächer, die zum anbau von 
gemüse und Kräutern verwendet werden. die meisten Beete sind in sehr gutem zustand. 
Wie aus der zuständigen arbeitsgruppe zu erfahren ist, fühlen sich Personen, die zum ersten 
mal ein Beet anmieten, durch die anfallende arbeit manchmal überfordert. deshalb kommt 
es immer wieder zur Verwahrlosung einiger Beete, die aber nicht lange anhält, da sie alljähr-
lich neu vergeben werden. 

KiNdersPiel ohNe greNzeN

Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren nutzen alle öffentlich zugänglichen freiflächen 
zum spielen, ohne dass eine grenze zwischen der siedlung und dem angrenzenden Park 
erkennbar wäre. auffallend ist der häufige ortswechsel beim spiel: sowohl zwischen an-
lage und Park als auch innerhalb der siedlung. Kinder nehmen die Vielfalt an situationen, 
gelegenheiten und atmosphären voll in anspruch. an einem Julinachmittag werden etwa 
entlang des hauptweges Wettrennen veranstaltet, während im teichhof auf dem (von den 
Bewohnern nachträglich selbst eingerichteten) Brunnen geklettert, im Kinderhof geschaukelt 
und im Park gerutscht wird. auf den Wegen wird mit rädern, bzw. auf skateboards oder 
rollerskates gefahren.
so wie es keine grenze zwischen dem siedlungsraum und dem Park zu geben scheint, ist 
keine trennung zwischen den Kindern aus der siedlung und jenen aus der umgebung zu 
bemerken. sie spielen gemeinsam und nutzen gemeinsam alle zur Verfügung stehenden 
flächen: „ich wohn gar nicht hier, aber ich komm oft in den hof spielen. Wir spielen mit 
den Kindern, die hier wohnen, im hof, im Park, hier auf den Wegen. ich komme gerne her“ 
(10-jähriger Bub). 

das intensive Kinderspiel kann jedoch auch zu spannungen mit anderen Bewohnern führen. 
Weder in der siedlung noch im Park steht ein Ballspielplatz bereit. da sich am ehesten 
noch die zwischen den südlichen Privatgärten und der Nordmanngasse gelegene Wiese zum 
fußballspielen eignet, ergeben sich dort, wenn Bälle in die angrenzenden gärten fliegen, 
gelegentlich Konflikte.

greNzeN uNd NisCheN des KleiNKiNdersPiels 

Während die „grenzenlose offenheit“ des raumes für Kinder im alter zwischen 6 und 12 
Jahren eine sehr hohe spielqualität zur folge hat, bringt sie für das spielen der Kleinkinder 
Nachteile. durch hunde von siedlungsfremden Personen, welche die anlage durchqueren, 
kommt es regelmäßig zur Verunreinigung der grünflächen wie auch der sandkisten. aus 
diesem grund vermeiden es viele eltern, mit ihren Kleinkindern in den höfen zu spielen. 



einige weichen auf den umzäunten spielplatz im öffentlichen Park aus. dieser ist zwar frei 
von hundekot, aber stark durch Vogelkot verunreinigt. in folge verlagern die eltern das 
Kleinkinderspiel vereinzelt auf die dächer oder neuerdings auf den „family Beach“ (siehe 
unten).

VaNdalismus

im Bereich des Jugendraumes kam es vor allem in der ersten zeit nach der Besiedelung me-
hrfach zu fällen von Vandalismus. immer wieder wurde die einrichtung zerstört, so dass der 
raum mehrmals saniert werden musste. die sachschäden seien, so hört man, in erster linie 
durch siedlungsfremde Jugendliche verursacht worden, die über einen schlüssel verfügten. 
schließlich entschied sich die zuständige arbeitsgruppe, der überwiegend Jugendliche ange-
hörten, in absprache mit dem mieterbeirat (ca. 2 Jahre nach der Besiedelung) zur schließung 
des Jugendraumes. dieser ist seitdem ungenutzt geblieben, ihn wieder zu öffnen steht aktuell 
nicht zur debatte, zumal gegenwärtig nur relativ wenige Personen entsprechenden alters in 
der anlage leben. 
die beschriebene entwicklung entspricht jener in anderen untersuchten siedlungen und un-
terstreicht die Problematik von Vandalismus im zusammenhang mit Jugend- und gemein-
schaftsräumen, die direkt über öffentlich zugängliche freiräume erreichbar sind.
in der autofreien mustersiedlung kommt es darüber hinaus immer wieder zu Wohnung-
seinbrüchen und diebstählen, vor allem von möbeln, die in den laubengängen aufgestellt 
worden sind.

„PriVatgemeiNsChaft“

auf initiative eines Bewohners wurde vor einigen Jahren ein Verein gegründet, der um einen 
symbolischen Betrag einen teil der Vorbehaltsfläche der Wiener linien an der Nordmanngasse 
angemietet hat, um in unmittelbarer Nachbarschaft einen umzäunten spielbereich für Kinder 
und erwachsene zu schaffen. dieser neue ort ermöglicht Volleyball- und Basketball-spiel, 
verfügt über zahlreiche zum teil sehr große spielgeräte wie rutsche, Kletternetz, schaukel, 
weiters über eine holzhütte, in der auch spielsachen gelagert werden können. zusätzlich 
stehen eine tisch-Bank-Kombination sowie ein Wasseranschluss zur Verfügung. der Komplex 
trägt den Namen „family Beach“ und darf nur von denjenigen einwohnern der autofreien 
mustersiedlung (auf eigene gefahr) genutzt werden, die einen jährlichen mitgliedsbeitrag 
zahlen. eine initiative, die bei vielen Bewohnern der anlage anklang gefunden hat, so dass 
der „family Beach“ sowohl von erwachsenen als auch von Kindern aller altersstufen in 
anspruch genommen wird. für den erfolg sprechen mehrere gründe: zum einen bietet der 
spielplatz ein weitaus breiter gefächertes angebot an spielgeräten als die freiräume der 
siedlung und der Park zusammen. für das spielen von Kleinkindern ist er, zumal er umzäunt 
ist, gut geeignet: aufgrund der weiten sandoberflächen kann fast der gesamte Bereich als 
riesige sandkiste benutzt werden. im frühling und herbst zeichnet sich der standort darüber 
hinaus durch seine südlage aus. Besonders beliebt ist der Beach-Volleyballplatz auch unter 
erwachsenen, denen er eine willkommene spielfläche bietet, regelmäßig werden hier tourni-
ere veranstaltet. der „family Beach“ stellt somit seinen mitgliedern eine Kombination aus 
spielgelegenheiten für Kinder, deren eltern sowie andere erwachsene bereit.13 aufgrund der 
Beliebtheit des „family Beach“ hat sich die freiraumaktivität von erwachsenen und Kindern 
(v.a. Kleinkindern) in letzter zeit verstärkt aus der anlage dorthin verlagert. dadurch geht 
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13 anzumerken ist, dass keine in der studie untersuchte anlage erwachsenen spielflächen zur Verfügung stellt, obgleich 
anzunehmen ist, dass ein Bedürfnis danach besteht.
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jedoch auch ein stück der programmatischen offenheit der anlage verloren. so kommt es 
etwa im „family Beach“ nicht mehr zum gemeinsamen spiel der Kinder aus der siedlung 
mit jenen aus der umgebung. Wohl auch deshalb ist der Verein nicht bei allen Bewohnern 
beliebt. Nicht wenige fühlen sich durch dessen abschottungstendenzen, seinen - so ein Be-
wohner - „elitären Charakter“ - irritiert, was bislang jedoch kaum zu offenen Konfliktsitu-
ationen geführt hat.

VerWaister Platz

es fällt auf, dass kaum erwachsene ohne Kinder in den höfen verweilen. die nord-südlich 
verlaufenden Wege durch die höfe werden von Bewohnern wie siedlungsfremden Personen 
zumeist nur als durchgangsfläche genutzt. der „versunkene Platz“, der als zentraler ort 
der Kommunikation gedacht war, scheint dieser rolle nur teilweise gerecht zu werden: bei 
größeren feiern, siedlungsfesten, geburtstagen etc. - dann allerdings abgeschirmt und zu-
gleich so gelegen, dass unbeteiligte sich nicht gestört fühlen. im alltag werden bevorzugt die 
kleineren gemeinschaftsräume aufgesucht. die Planung sah ein internetcafé im erdgeschoss 
über dem „versunkenen Platz“ vor, an der südfront des Platzes waren läden angedacht. 
aufgrund der mangelnden Kundenfrequenz blieben diese einrichtungen aus. die intendierte 
funktion und Belebung dieses ortes ist ausgeblieben. 

lauBeNgäNge als „erWeiterte „WohNzimmer“ uNd KommuNiKatioNsräume

der Wohnraum lehnt sich in die laubengänge hinaus. in diesen stehen sessel, tische, topfp-
flanzen etc. an den Wänden wurden teppiche und Bilder aufgehängt. den Bewohnern wer-
den keine gestalterischen grenzen gesetzt, solange der gang ungestört begangen werden 
kann. mieter verbringen viel zeit auf den laubengängen: sie sitzen und essen vor den ein-
gangstüren, pflegen ihre Pflanzen oder hängen die Wäsche auf. immer wieder kommt es zu 
informellen Begegnungen bzw. zufälligen treffen zwischen den Parteien. die laubengänge 
bilden so einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die gemeinschaftsbildung in der autof-
reien mustersiedlung. 

siNNliCher Wert der gärteN

obgleich erwachsene Bewohner die höfe kaum zum aufenthalt nutzen, wird deren sinnli-
cher, ästhetischer Wert hervorgehoben. teile der gartengestaltung wie etwa die Bastei mit 
der trauerweide gelten als gesuchte, stille ecken. Besonders der teich und seine umgebung 
werden als schön empfunden: „ich bleibe oft kurz stehen und schaue ins Wasser. es beruhigt 
mich“ (eine Bewohnerin). der teich sollte ursprünglich allgemein zugänglich sein, wurde 
aber kurz vor fertigstellung der anlage aus haftungsgründen auf initiative des Bauträgers 
doch umzäunt. die mieter bekamen einen schlüssel, um den über dem Wasser liegenden 
steg begehen zu können. seit einiger zeit bleibt das tor jedoch immer verschlossen, der 
zutritt zum teich ist verboten. so erfüllt die Wasserfläche und seine unmittelbare umgebung 
- anders als in der Planung vorgesehen - heute eine vorwiegend ästhetische funktion.
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zusammeNfassuNg

zusammenfassend ist zu sagen, dass die vielfältigen freiräume der autofreien mustersiedlung 
von unterschiedlichen Bewohnergruppen intensiv in anspruch genommen werden, wobei es 
kaum zu Nutzungskonflikten kommt. auffällig ist die große identifikation der mieter mit dem 
freiraum und deren aktive rolle bei der Pflege und gestaltung der grünflächen. dies ist zum 
einen auf soziale aspekte zurückzuführen:

die anlage ist ein Projekt mit starkem ökologischen hintergrund. 
die Beteiligung der Bewohner an der Planung war von Beginn an ein wichtiges Charak-
teristikum des Projektes. einige Bewohner haben den Planungsprozess fast von Beginn 
an mit begleitet und sind bis heute an der organisation und Verwaltung der anlage 
beteiligt.
die siedlung und deren komplexes gemeinschaftliches leben wird großteils von den mi-
etern selbst gemanagt. für die Pflege verschiedener freiraumbereiche sind aus mietern 
zusammengesetzte arbeitsgruppen zuständig.
die Bewohnerschaft ist im Vergleich zu jener anderer untersuchter anlagen relativ ho-
mogen: es finden sich viele Jungfamilien mit Kindern, wenige ältere Personen, ver-
gleichsweise viele akademiker. 

die gründe für die starke identifikation und intensive Nutzung liegen zum anderen an bau-
lich-räumlichen Komponenten:

die freiräume verfügen über eine atmosphärische Vielfalt und verkörpern besonders 
aufgrund der reichen pflanzlichen ausstattung für die Bewohner einen sinnlichen Wert. 
die dächer bieten ein großes angebot an freiflächen - jeweils fokussiert auf bestimmte 
Nutzungen und Nutzergruppen. so sind etwa die räume für erwachsene klar von jenen 
für Kinder getrennt. die dachgärten, insbesondere das „Wohnzimmer“ sind die am in-
tensivsten von erwachsenen in anspruch genommenen gemeinschaftlichen freiflächen.
die laubengänge sind so dimensioniert, dass sie über die erschließungsfunktion hinaus 
genutzt werden können. ihre Breite lässt auch eine dauerhafte möblierung durch die 
Bewohner zu. dementsprechend lehnt sich der private Wohnraum in die gemeinschaftli-
chen gänge hinaus. mieter verbringen viel zeit auf den laubengängen, wobei es immer 
wieder zu informellen Begegnungen kommt. 

aufgrund der komplexen freiraumstruktur auf mehreren geschossen stehen den Bewohn-
ern räume sehr unterschiedlichen öffentlichkeitscharakters zur Verfügung. aus dieser dif-
ferenzierung und der aktiven rolle der Bewohner ergibt sich eine ganze Palette alltäglicher 
aneignung im freiraum:

die individuelle inbesitznahme und gestaltung „privater flächen“ in den hochbeeten 
und mietergärten.
die Pflege und gestaltung gemeinschaftlicher flächen im rahmen einer arbeitsgruppe, 
die sich der gemeinschaftseinrichtungen am dach und deren außenflächen annimmt.
die Pflege und gestaltung des öffentlich zugänglichen raumes innerhalb der arbeits-
gruppe, die sich um die höfe kümmert.
die „private“ gestaltung eines von einer eingeschränkten gemeinschaft genutzten Be-
reiches in den laubengängen.

als widersprüchlich erweist sich im alltag die Verknüpfung der gemeinschaftlichen erdg-
eschossflächen mit dem umliegenden stadtraum. einerseits ergeben sich daraus sehr gute 
spielbedingungen für Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren, andererseits bringt gerade 
die offenheit der erdgeschosszone auch Komplikationen mit sich:

Kinder nutzen den gesamten öffentlich zugänglichen freiraum zum spiel, das sich gleich-
ermaßen auf die siedlung wie den anliegenden Park erstreckt, wobei kein unterschied 
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autofreie mustersiedlung

zwischen den Kindern aus der anlage und jenen aus der umgebung gemacht zu werden 
scheint.
die offenheit ist indes für das spielen der Kleinkinder nicht von Vorteil. zum Problem ist 
primär die Verunreinigung durch siedlungsfremde hunde geworden.
in der ersten zeit nach der Besiedelung kam es im Jugendraum mehrfach zu akten von 
Vandalismus. dabei sollen vor allem siedlungsfremde Jugendliche schwere sachschäden 
angerichtet haben, die bald zur schließung des (von den Jugendlichen mitverwalteten) 
Jugendraumes geführt haben.

dem programmatischen Prinzip der offenheit entgegenwirkend ist in den letzten Jahren auf 
Privatinitiative ein Verein entstanden, der in unmittelbarer Nachbarschaft eine Vorbehalts-
fläche der „Wiener linien“ angemietet und dort einen abgeschlossenen spielplatz errichtet 
hat. diesen stellt der Verein seinen mitgliedern, die Bewohner der autofreien mustersiedlung 
sein müssen, für geringes entgelt zur Verfügung. der „family Beach“ bietet eine Kombination 
aus gerätschaften und gelegenheiten für Kinder und spielflächen für erwachsene, ohne die 
Nachteile eines mit dem stadtraum verknüpften freiraumes in Kauf zu nehmen. 
in folge hat sich in jüngerer zeit ein beträchtlicher teil der freiraumaktivitäten der Bewohner 
auf diesen neuen ort verlagert, was in der anlage keineswegs ungeteilte zustimmung fin-
det.

-

-
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struKturdaten

daten zum Wohnbau

adresse: donaufelder straße 101, 1210 Wien
bauträger: seG, stadterneuerungs- und eigentumswohngesellschaft
architekten: busarchitektur: Claudio l. blazica, laura p. spinadel; rainer lalics
fertigstellung: 2002
städtebaulicher Kontext: stadterweiterungsgebiet floridsdorf-ost
Vom Grundstücksbeirat begutachtetes projekt
bauform14: raumbildende struktur
zahl der Wohneinheiten: 54 Wohnungen/12 ateliers

daten zu den freifläChen der anlaGe

allgemein und gemeinschaftlich zugängliche freiräume: urbane platte über der erdg-
eschossbebauung
privat nutzbare freiräume: balkone, terrassen

daten zur infrastruKtur

anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: das Gelände ist gut in das öffentliche Verke-
hrsnetz integriert. in unmittelbarer nähe liegt die haltestelle Carminweg der linie 26. 
die fahrtzeit zum bahnhof floridsdorf beträgt 6 minuten.
nahversorgung: in der anlage befinden sich ein supermarkt, restaurants und andere 
Geschäfte. unmittelbar westlich der anlage liegt der Wohnbaukomplex „frauenWerk-
stadt“, der über weitere Geschäfte sowie eine arztpraxis und ein polizeiwachzimmer 
verfügt.
Gemeinschafts- und freizeiteinrichtungen: Center-management (service der Wiener 
Gewerbehöfe, das den büros kostenlose dienstleistungen bereitstellt: telefonservice, 
text- und datenerfassung, sekretariatsdienste und Konferenzräume).
in der benachbarten „frauenWerkstadt“ liegt ein Kindertagesheim.
soziale infrastruktur: emailverteiler unter den bewohnern

besChreibunG der anlaGe

laGe in der stadt

das objekt Compact City befindet sich in floridsdorf, unweit der Grenze zum 22. bezirk. es 
ist eines der siedlungsbeispiele für themenbezogenes bauen im norden Wiens. die beiden 
östlich der donau gelegenen bezirke floridsdorf und donaustadt gehören zu den wichtig-
sten entwicklungsgebieten der stadt und sind daher auch für bürostandorte und betriebsan-
siedelungen attraktiv. Während am Grundstück selbst keine entwicklungsmöglichkeiten mehr 
vorhanden sind, bieten die großen, angrenzenden flächen ein entsprechendes entwicklung-
spotential. das Grundstück wird im süden von der donaufelder straße und im Westen vom 
Carminweg begrenzt. im osten der Compact City liegt ein bebautes Grundstück, im norden 
eine freistehende fläche. plan und Widmung sehen eine Grünfläche im nordwesten der an-
lage vor, die bislang nicht errichtet worden ist.
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14 in anlehnung an: schluder, michael; 10 Jahre bauträgerwettbewerb, Veränderungen im Wohnbau; studie im auftrag der 
magistratsabteilung 50 - Wohnbauforschung Wien; Wien, 2005
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„homeWorKers“

die Compact City beruht auf dem Konzept „homeworkers“, das bereits 1993 entstanden und 
in eigeninitiative von busarchitektur als forschungsinstrument und Kommunikationsmedium 
bearbeitet worden ist. das pilotprojekt wurde 1998 mit dem otto Wagner städtebaupreis 
ausgezeichnet. es basiert auf der Überlegung, dass neue raumkonzepte entwickelt werden 
müssen, um dem verstärkten Wandel der arbeitsgewohnheiten vom klassischen „fremdarbe-
iter“/ „stadtarbeiter“ hin zum „hausarbeiter“/ „heimarbeiter“ rechnung zu tragen. in diesem 
sinne wurde - auf basis des theoretischen Konzeptes - ab 1996 von busarchitektur gemein-
sam mit dem bauträger seG und dem Wiener Wirtschaftsförderungsfonds ein konkretes pro-
jekt entwickelt. aus marktstrategischen Gründen wurde das pilotprojekt „homeworkers“ vom 
bauträger auf Compact City unbenannt.
in einem stadtteil der kurzen Wege sollten Wohnen, arbeiten, Gastronomie und Gewerbe 
vereinigt werden.

bebauunGs- und freiraumstruKtur

urbane platte

das erdgeschoss ist im südlichen bereich zur Gänze verbaut. es beherbergt einen super-
markt, Garagen und nebenräume. an der donaufelder straße und am Carminweg folgt die 
bebauung der straßenkante. sie bildet so einen block, der im osten direkt an eine Wohn-
hausanlage grenzt.
im norden schließen an die erdgeschossbebauung vier parallel zum Carminweg angeord-
nete 4-geschossige baukörper an. sie bilden eine nach norden hin offene kammartige struk-
tur mit drei höfen.
Über der erdgeschossbebauung liegt die so genannte urbane platte. auf dieser stehen drei 
zeilenartige baukörper; an der donaufelder straße ein 4-geschossiger, dahinter zwei 2-ge-
schossige Gebäudezüge. sie definieren Wände und Kanten eines differenziert gegliederten 
freiraumes, der über dem straßenraum liegt. da der Komplex als stadtteil konzipiert worden 
ist, der mit der umliegenden urbanen struktur zusammenwachsen soll, ist die gesamte platte 
öffentlich zugänglich.

„sChleusen zWisChen zWei Welten“

die urbane platte wird über die donaufelder straße und den Carminweg erschlossen. an der 
donaufelder straße befinden sich zwei stiegenaufgänge, wobei auf einem groß der name 
der anlage steht, so dass dieser wie ein prägnantes markenzeichen wirkt. an der ecke don-
aufelder straße/Carminweg führt eine rolltreppe auf die platte, am Carminweg ein stiegen-
bauwerk mit aufzug.
die zugänge sind von der straße aus nicht zu übersehen, lassen jedoch nicht erkennen, was 
sich auf der platte wirklich befindet. Von der donaufelder straße aus ist diese gar nicht ein-
sichtig. am Carminweg stehend, sieht man zwar die oben liegenden baukörper, ohne jedoch 
die struktur des raumes zu erkennen. beide stiegenaufgänge sind so ausgebildet, dass die 
dahinter liegende „Welt“ sich dem besucher erst spät erschließt. ein effekt, der sich auch bei 
rolltreppe und aufzug ergibt. die zugänge schaffen keine verbindenden zwischenräume, 
sondern sie wirken wie „schleusen zwischen zwei Welten“. Über die aufgänge hinaus kann 
die urbane platte von der darunter liegenden Garage über die aufzüge der einzelnen stiegen 
erreicht werden.
steht man auf der platte, ergibt sich in alle richtungen blickkontakt zur umgebung, wobei 
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dies an der donaufelder straße nur stellenweise der fall ist. im osten sieht man zum teil 
direkt in die mietergärten der unmittelbar angrenzenden nebensiedlung. Generell sind die 
blickverbindungen zwischen der platte und ihrer umgebung von oben aus gesehen viel stärk-
er als von unten. indes sieht man beim Verlassen der platte erst auf der rolltreppe stehend den 
untenliegenden straßenraum, während - von oben kommend - bei den stiegenaufgängen 
zunächst kein blickbezug zur unmittelbaren umgebung hinter der „schleuse“ gegeben ist. 

„städtisCher raster“

die drei freiräume (zwischen den ost-westlich angeordneten Gebäudezeilen) der platte sind 
über Wege miteinander verbunden. aus deren Verlauf ergeben sich verbindende achsen, 
von denen eine mit den erschließungen entlang des Carminweges verknüpft ist und eine di-
rekt zur donaufelder straße führt. aus dieser Verschränkung der freiraumfiguren entsteht ein 
„städtischer raster“ in der anlage. 
dieses Gefüge verfügt über keine hierarchisierten Wege, sondern ist durch eine weitläufige 
fußgängerfläche gekennzeichnet. sie ist fast zur Gänze mit betonpflaster belegt. an der rück-
seite der Geschäftsboxen liegen kleine dreieckige Kiesflächen, um den Kinderspielbereich ist 
der boden mit holzlatten gedeckt.
in der mittleren freiraumzeile führen stiegenaufgänge auf einen laubengang, der direkt mit 
dem aufzug am Carminweg verbunden ist und die Wohnungen im obergeschoss erschließt. 
in der nördlichen zeile führen stiegenaufgänge zu den laubengängen der kammartig an-
geordneten baukörper. der belag der laubengänge ist in betonplatten ausgeführt.
auf der urbanen platte bieten sich bei den Kinderspielbereichen und entlang des am östlichen 
rand der platte verlaufenden Weges sitzgelegenheiten in form von bänken. die mittlere und 
nördliche zeile weisen (bis auf mülleimer) keine möblierung auf. 

reiCher fäCher an ein- und ausbliCKen

die urbane platte ist zur Gänze öffentlich zugänglich und schafft dennoch räume und bere-
iche mit unterschiedlichem Öffentlichkeitsgrad: eine differenzierung, die stark über sichtsch-
neisen und blickfelder geschaffen wird. 
die südliche freifläche mit dem platz und dem großen Kinderspielbereich ist ein überblick-
bares Ganzes. die beiden anderen zeilen sind vom platz aus kaum einsehbar. sobald man 
eine der Gehverbindungen dorthin betritt, wird aus dem großen, weiten raum ein enges, ver-
winkeltes netzwerk, das, obwohl es durch einen raster klar strukturiert ist, immer neue blick-
beziehungen und -felder eröffnet, die mal intimere, kleinere, mal größere räume schaffen. 
der Übergang vom platz in den intimeren Wohn- und arbeitsbereich ist ein direkter. es gibt im 
freiraum keine schwellenbereiche, sondern es ist die anordnung der baukörper, die plötzlich 
ein anderes sichtfeld und somit eine andere atmosphäre entstehen lässt.
neben der bebauungsstruktur spielt in den beiden freiraumzeilen auch das schauen durch die 
baukörper eine wichtige rolle. im erdgeschoss liegen hier büroflächen. diese umfassen die 
gesamte tiefe der Gebäude und haben nach beiden freiraumseiten große fenster (z.t. auch 
auf einen der durchgänge). so ergeben sich oft durchblicke von einer zeile zur anderen und 
ein wiederum anderes raumgefühl, wenn die Jalousien zugezogen sind. im verwinkelten, in-
timeren bereich der anlage eröffnen sich so immer neue aus- und einblicke, die verschiedene 
raumwirkungen schaffen, wobei die sichtbezüge sowohl den gemeinschaftlichen freiraum 
als auch die privaten, geschlossenen räume umfassen können. letztere werden somit, wenn 
es von privater seite gewünscht wird, teil eines „öffentlichen blickfeldes“. 
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„urbaner platz“ als KernstÜCK

der Quartiersplatz bildet, von der rolltreppe kommend, den eingangsbereich der urbanen 
platte, das (westlich gelegene) Kernstück des zentralen freiraumes. im baukörper an der don-
aufelder straße befanden sich hier ursprünglich mehrere Geschäftsflächen. am platz stehen 
vier Geschäftsboxen, von denen zwei mit ateliers verbunden und als Verkaufsfläche für diese 
gedacht sind. der bereich zwischen den boxen wird von einem Vegetationsstreifen mit stau-
den und blütensträuchern durchzogen. Kommt man an der ecke donaufelder straße/Car-
minweg auf die platte, öffnet sich der platz aufgrund der anordnung der boxen in richtung 
des zugangs, wird jedoch zugleich durch den pflanzstreifen von diesem getrennt. 
der „urbane platz“ weist außer den prägnanten leuchtmasten keine möblierung auf. ein 
leerer, bewusst städtischer raum, ohne zusätzliche angebote so genannten gemütlichen 
aufenthalts.
der zentrale freibereich der anlage, in dem der Quartiersplatz situiert ist, dient als gemein-
schaftliches, soziales zentrum der Compact City. hier befinden sich auch der Kinderspiel-
platz und das Center-management. ursprünglich war auch ein mittlerweile geschlossenes 
Kindertagesheim hier angesiedelt.

spielplätze im „städtisChen raster“

in der Compact City gibt es zwei Kinderspielbereiche. der größere liegt wie erwähnt neben 
dem „urbanen platz“. ebenso wie dieser wird er in der Vertikale von den markanten hohen 
lichtmasten geprägt. so fügen sich die beiden orte im erscheinungsbild zu einem gemein-
samen Ganzen. dennoch weisen die beiden bereiche ihre jeweils besondere Charakteristik 
auf. Während der platz mit betonpflaster ausgelegt ist, sind die Wege im Kinderspielbereich 
mit holzlatten gedeckt. der spielplatz ist eine gegenüber dem restlichen freiraum abges-
enkte Wiesenfläche, die jedoch höher liegt als der an der östlichen seite des Grundstücks 
verlaufende Weg. die Wiesenfläche ist über zwei betonrampen mit den Wegen verbunden 
und bis auf eine rutsche, zwei bänke und eine sandkiste nicht weiter möbliert. sie bildet eine 
verhältnismäßig weite, überwiegend leere, unterschiedlich bespielbare zone. sie liegt nur für 
die Wohnungen der unmittelbar angrenzenden baukörper in sicht- und rufweite.
am östlichen Weg liegt zwischen der mittleren und nördlichen zeile ein Kleinkinderspielbere-
ich. Von einem metallzaun umgeben ist er, ebenso wie der überwiegende rest der platte, mit 
betonpflaster belegt. hier befindet sich einzig eine sandkiste, die nicht in sicht- und rufweite 
der Wohnungen liegt.

balKone und terrassen

alle drei zeilenartigen baukörper auf der urbanen platte verfügen über private balkone bzw. 
terrassen. an der donaufelder straße liegen straßenseitige balkone. die balkone auf der 
platte sind nördlich, die terrassen südlich ausgerichtet. die balkone sind mit einem (einblick 
gewährenden) Geländer aus metallgitterstäben ausgebildet. die terrassen sind rückversetzt 
und mit einem Glasdach gegen Witterungseinflüsse geschützt. auch verfügen sie über viel 
sonnenlicht, während die nordseitigen balkone zumeist im schatten liegen.

mÖblierunG

die urbane platte der Compact City weist allgemein eine sehr zurückhaltende möblierung 
auf. der zentrale freibereich wird jedoch durch eine architektonische möblierung des raumes 
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dominiert: durch die Geschäftsboxen, die markanten lichtmasten unterschiedlicher höhe und 
die skulpturalen entlüftungselemente.

VeGetation

die urbane platte ist durch sparsame Vegetation charakterisiert. beim Kinderspielplatz liegt 
eine abgesenkte rasenfläche. den zentralen platz durchzieht ein pflanzstreifen mit stauden 
und blütensträuchern: lavendel, Goldrute, schmetterlingssträucher, phlox, sonnenhut und 
astern, sowie ein abschnitt mit sommerblumen.

beleuChtunG und liChtstimmunG

Von außen gesehen sticht bei nacht vor allem der hell erleuchtete supermarkt ins auge. 
auf der platte wird der zentrale freibereich mit an masten montierten strahlern beleuchtet. 
sie werfen ein helles, aber sehr fokussiertes licht. Vor allem im bereich des platzes sind die 
leuchten, um auch abgelegene flächen zu erhellen, so ausgerichtet, dass sich stellenweise 
blendungseffekte ergeben. insgesamt stehen oft sehr helle partien sehr dunklen gegenüber. 
ein aspekt, der sich im bereich des spielplatzes weniger ergibt, da das licht von der Wiese 
und dem holzboden diffuser reflektiert wird.
die zeilen werden über decken- bzw. Wandleuchten erhellt. Von diesen leuchtet ein teil du-
rchgehend. mit hilfe eines zeitschalters können die restlichen eingeschaltet werden. bei voller 
beleuchtung wirken die zeilen, nicht zuletzt aufgrund der reflexion der orangen Wandfarbe, 
hell und zugleich sehr warm. die durchgänge zwischen den zeilen werden, ebenso wie der 
östlich der baukörper verlaufende Weg, nicht extra beleuchtet, weshalb sich einige sehr dun-
kle stellen ergeben.

aneiGnunG der freiräume

VerWaister platz

der zentrale (südlich gelegene) freiraum sollte zu einem urbanen platz für die anlage und die 
umliegenden Wohnquartiere werden, was jedoch bislang kaum geschehen ist. die urbane 
platte ist von der straße aus kaum erkennbar und wie beschrieben nicht über direkte, sondern 
über „schleusenartige“ Übergänge mit letzterer verbunden. dies ist sicher ein entscheidender 
Grund, weshalb kaum siedlungsfremde personen auf die platte kommen. eine entwicklung, 
die sich für die auf dem platz konzentrierten Geschäftsflächen als problematisch erwiesen 
hat. in den letzten Jahren haben unter anderem ein billardkaffee, ein friseurgeschäft, ein 
Geschäft für bastelzubehör und ein solarium vergeblich versucht, sich am „urbanen platz“ 
zu etablieren. im augenblick stehen zwei der vier Geschäftsboxen (die beiden mit ateliers 
verbundenen) leer, eine wurde in einen Konferenzraum umgewandelt. einzig ein nicht von 
laufkundschaft abhängiger Kosmetiksalon kann sich derzeit am „urbanen platz“ halten. 
die Geschäfts- und Gastronomieflächen im baukörper an der donaufelder straße sind in 
büroflächen umgewandelt worden. die rolltreppe ist seit langem außer betrieb.

der mangelnde zustrom siedlungsfremder personen ist jedoch nur einer der Gründe, weshalb 
der platz verwaist ist. es fällt auf, dass von den vielen in der anlage wohnenden, arbeitenden 
bzw. die Gewerbebetriebe der nördlichen baukörper als Kunden aufsuchenden personen 
nur wenige den platz überqueren. dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugang zu den 
büros und Gewerbeflächen nur selten über die platte erfolgt. auch die bewohner wählen, wie 
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beobachtet werden kann, zumeist nur wenn sie zum supermarkt einkaufen gehen oder nicht 
mit dem auto fahren, den Weg über die platte. die meisten kommen über die Garage bzw. 
die (von dieser ausgehenden) aufzüge zu den einzelnen stiegen. so führt etwa der aufzug 
am Carminweg direkt zum laubengang der mittleren zeile. die platte war als teil des um-
liegenden stadtraumes und urbanes netzwerk für die bewohner gedacht. in der alltäglichen 
nutzung findet sie sich jedoch oft als ebene wieder, die sowohl vom umliegenden stadtraum 
abgetrennt als auch vielfach außerhalb der gewählten Gehrouten innerhalb der Compact 
City liegt.

für die bewohner scheint der „urbane platz“ kaum einen gemeinschaftlichen aufenthaltsraum 
darzustellen. man sieht so gut wie nie personen am platz verweilen. einige bewohner führen 
dies im Gespräch darauf zurück, dass es keine sitzgelegenheiten und im sommer wenig 
schatten gibt. auch das einmal im Jahr von den bewohnern selbst organisierte fest findet 
nicht im bereich des platzes statt, sondern am Kinderspielplatz: „in der Wiese natürlich“, wie 
ein bewohner betont.

arbeiten oder Wohnen

das Konzept „homeworkers“ sieht die Compact City als ort der Verknüpfung von arbeit und 
Wohnen vor. im augenblick gibt ist es jedoch nur 2 parteien, die sowohl in der siedlung ar-
beiten als auch in dieser wohnen. die meisten büro- und Gewerbeflächen sind an unterneh-
men vermietet, die nach der konventionellen trennung von arbeit und Wohnen hier reine 
arbeitsstätten angesiedelt haben. auf der platte selbst sind derzeit fast alle büroflächen an die 
firma bombardier vermietet.
ursprünglich waren im zentralen freibereich als gemeinschaftliche infrastruktur für die hier 
auch arbeitenden bewohner ein Kindertagesheim und das Center-management vorgesehen. 
der Kindergarten wurde jedoch, nicht zuletzt weil in der angrenzenden „frauenWerkstadt“ ein 
Kindertagesheim zur Verfügung steht, abgesiedelt. da kaum bewohner in der Compact City 
arbeiten, betreut das Center-management primär die ansässigen unternehmen. in folge des-
sen befindet sich im zentralen freiraum bis auf den Kinderspielplatz keine von den bewohnern 
als solche genutzte „gemeinschaftliche“ einrichtung. er wirkt daher kaum als soziales zentrum 
der anlage.

ÜbersChneidunG der ÖffentliChKeitssphären

Wie oben beschrieben, ist die urbane platte zur Gänze öffentlich zugänglich und schafft den-
noch räume und bereiche mit unterschiedlichem Öffentlichkeitsgrad. Vor allem die mittlere 
zeile, die den Kern des engmaschigeren bereichs der platte darstellt, hat den Charakter einer 
„intimen“, unmöblierten Wohnstraße. diese könnte einen idealen rahmen bilden, um den 
privaten bereich gelegentlich nach außen zu erweitern (wie dies in anderen untersuchten 
siedlungen, etwa der Wohnanlage in der zschokkegasse, mit einer ähnlichen, wenn auch 
überdachten struktur geschieht). in der Compact City sieht man jedoch keine tische oder 
sessel auf der „straße“ stehen. auch wurden nur stellenweise topfpflanzen vor die eingänge 
gestellt. dies ist wohl primär darauf zurückzuführen, dass im erdgeschoss der mittleren zeile 
keine Wohnungen, sondern büroflächen angesiedelt sind. man könnte demnach eher von 
einer „bürostraße“ sprechen. dennoch kommt es stellenweise zu einer „markierung privater 
bereiche“. so ist die umgebung einzelner eingänge mit topfpflanzen abgesteckt worden. 
diese ausbreitung des privaten in die öffentliche fläche geschieht jedoch auffälliger Weise nur 
dort, wo kleine unternehmen angesiedelt sind, deren betreiber zum teil auch in der anlage 
wohnen. Vor den von bombardier belegten räumlichkeiten kommt es zu keiner aneignung 
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des „straßenraumes“ (bombardier ist der die überwiegende mehrheit der büros in der mit-
tleren zeile nutzende Großmieter). auch sind es zumeist die wenigen kleinen betriebe, welche 
die Jalousien oben lassen und so die durchsicht von einem in den anderen hof freigeben.
an jenen stellen, an denen kleinere unternehmen angesiedelt sind, deren betreiber z.t. auch 
in der anlage wohnen, kommt es also ansatzweise zu einer zweifachen Überschneidung der 
Öffentlichkeitssphären. zum einen breitet sich die privatsphäre über pflanzen auf den straßen-
raum aus, der jedoch nicht physisch als aufenthaltsraum genutzt wird. zum anderen wird der 
geschlossene privatraum aufgrund seiner einsehbarkeit teil eines „öffentlichen blickfeldes“. 
bei jenen büroflächen, die von bombardier genutzt werden, ist jedoch weder das eine noch 
das andere der fall. die mittlere zeile wird so überwiegend zu einem erschließungsgang, der 
von den büros zu den hinter der nördlichen zeile liegenden aufzügen führt.

infolge dieser Gehverläufe wird die nördliche zeile zu einer relativ stark frequentierten er-
schließungsfläche. daran könnte es zum teil liegen, dass es auch hier, obgleich die zugänge 
zu Wohnungen führen, nur ansatzweise zu einer aneignung des öffentlichen raumes durch 
die bewohner kommt (man sieht keine tische und sessel und nur vor einer türe pflanzen). 
zum anderen ist dies wohl darauf zurückzuführen, dass diese zeile sehr schmal ist und die 
eingangstüren nicht direkt, sondern über einen stiegenaufgang zu den im obergeschoss 
gelegenen Wohnungen führen.

Gassen der räuber und Gendarmen

aufgrund der mischung aus Wohn- und büroflächen leben in der anlage im Verhältnis zum 
bauvolumen und zur Größe der freiflächen nur wenige Kinder, denen jedoch ein weites feld 
von möglichkeiten zum spiel offen steht. diese werden auch von den Kindern der umliegen-
den Wohngegenden erkannt, die für gewisse aktivitäten auf die urbane platte kommen. es 
finden sich folglich, anders als bei den erwachsenen, unter den Kindern im freiraum viele 
siedlungsfremde personen. Generell kann gesagt werden, dass sich vor allem Kinder im alter 
zwischen 6 und 12 Jahren am Gelände bewegen. Kleinkinder sieht man kaum und dann eher 
im bereich des größeren südlichen spielplatzes. der hintere Kleinkinderspielplatz wird so gut 
wie nie genutzt, was eine mutter wie folgt erklärt: „Was sollen wir dort machen? rundherum 
ist beton und ich kann nicht einmal sitzen!“ in folge halten sich erwachsene nur selten in 
begleitung ihrer Kleinkinder im freiraum auf.

die größeren Kinder (im alter zwischen 6 und 12 Jahren) bewegen sich beim spiel am gesa-
mten Gelände der urbanen platte. es erweist sich hierbei als sehr vorteilhaft, dass diese zur 
Gänze ein Geschoss über dem straßenverkehr liegt. am spielplatz selbst werden zum einen 
die rutsche und die sandkiste, zum anderen (auffälligerweise nur von siedlungsbewohnern) 
die Wiesenfläche zum fußballspielen genutzt. diese stellt aufgrund des rasenuntergrundes 
und, da sich zwischen den lichtmasten tore improvisieren lassen, einen guten rahmen hi-
erfür dar. folglich wird das ballspielen nur selten auf andere teile der platte verlagert. da es 
jedoch im bereich des spielplatzes keine umzäunung gibt, können bälle auf die umliegenden 
privatbalkone fliegen. im bereich der Wiese ist in großen dreidimensionalen buchstaben der 
schriftzug „Center-management“ angebracht worden. mehrere buchstaben des schriftzuges 
sind bereits dem fußballspiel zum opfer gefallen. 

bis auf das ballspiel scheint der spielplatz, der auch baulich in den „urbanen platz“ überfließt, 
von den Kindern nicht als abgeschlossener bereich gesehen zu werden. die gesamte urbane 
platte wird so zu einer spielfläche, die verschiedene Geh- und spielerlebnisse möglich macht. 
so bietet der boden aus betonpflaster einen sehr guten untergrund für das radfahren und 
rollerbladen. die differenzierung des raumes in eine weite, übersichtliche hoffläche und ein-
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en verwinkelteren teil lässt viele möglichkeiten offen. es fällt auf, dass die Kinder oft sowohl 
von einem bereich der platte in den anderen, als auch dann die art des spielens wechseln. 
Vor allem die unübersichtlichere anordnung der zeilenbereiche wird von den Kindern als 
möglichkeit geschätzt. aus der umgebung kommen freundesgruppen in die engen zeilen: 
„hier ist es perfekt, um räuber und Gendarm zu spielen, weil es wie eine stadt ist, in der 
man sich in den Gassen verstecken kann. bei uns drüben (in der „frauenwerkstadt“, anm.) 
ist alles so weit“, erzählt eines der Kinder. Vor allem das Gefühl der enge und der sich im-
mer wieder verändernden blickfelder und raumgefühle scheint also eine große spielqualität 
darzustellen.

„Wir sind hier allein“

da erwachsene die platte so gut wie nur als erschließungsfläche nutzen, sind die Kinder 
auf dieser zumeist allein. in folge kommt es kaum zu Verdrängungsprozessen und selten zu 
Konfliktsituationen. diese können auftreten, wenn die Kinder beim ballspielen im südlichen 
hof sachschäden anrichten oder bälle in private bereiche schießen. Wenn auch in geringem 
maße als in anderen untersuchten siedlungen wird auch in der Compact City das Konfliktpo-
tenzial deutlich, das sich aus dem ballspiel in den Wohnhausanlagen ergibt.
zum anderen kann es aufgrund der lautstärke der spielenden Kinder zu spannungen mit den 
erwachsenen kommen. auffälligerweise scheint dies, wie aus einigen Gesprächen heraus-
zuhören ist, vor allem dann zu geschehen, wenn sich siedlungsfremde Kinder zum spielen in 
der anlage aufhalten. diese sind alt genug, um sich allein im stadtviertel zu bewegen und 
kommen zumeist in Gruppen auf die platte. sie sehen diese als eine besondere spielwelt: 
„Wir sind hier allein. das ist ja das Gute“, betont etwa ein Junge aus einer angrenzenden 
siedlung. in folge bewegen sich die Kinder oft laufend im gesamten raum und sind zum teil 
sehr laut. mehrere bewohner erzählen darüber hinaus, dass Kinder und Jugendliche aus der 
umgebung sachschäden - auch an in der Garage abgestellten autos - verursacht haben.
es kommt in der Compact City kaum zu Konflikten zwischen mehreren den freiraum nutzenden 
Gruppen. Vielmehr entstehen diese aus dem stellenweise exzessiven aufforderungscharakter 
des raumes an eine nutzergruppe, welche die urbane platte als „ihre“ empfindet. es gibt, 
wie eine bewohnerin betont, im freiraum zumeist keine andere Gruppe, die den Kindern 
die eigenen bedürfnisse entgegenstellt und somit deren möglichkeiten einschränkt. Konflikte 
scheinen nur dann aufzutreten, wenn die aneignung des gemeinschaftlichen freiraums durch 
die Kinder so weit geht, dass sich die erwachsenen in ihrer privatsphäre gestört fühlen.
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zusammenfassunG

der vordere teil der urbanen platte ist bislang nicht zum Quartiersplatz und kaum zum 
sozialen zentrum für die bewohner geworden. dies kann zum einen auf bauliche Gründe 
zurückgeführt werden:

die platte ist von der straße aus kaum erkennbar und nicht über direkte, sondern über 
„schleusenartige“ Übergänge mit letzterer verbunden. dies ist sicher einer der Gründe, 
weshalb kaum siedlungsfremde personen auf die platte kommen. eine entwicklung, die 
dazu geführt hat, dass die auf dem „urbanen platz“ konzentrierten Geschäftsflächen 
zumeist leer stehen oder umfunktioniert worden sind.
der zugang zu den Wohnungen, büros und Gewerbeflächen erfolgt nur selten über die 
urbane platte. die meisten personen erreichen über die von der Garage ausgehenden 
aufzüge direkt die einzelnen stiegen.
da es am „urbanen platz“ keine sitzgelegenheiten gibt, wird dieser kaum von erwach-
senen zum aufenthalt genutzt.

zum anderen hat die entwicklung auch soziale Gründe:
den in der Compact City eingemieteten betrieben steht das Center-management zur 
Verfügung. Weil jedoch bis auf wenige ausnahmen keine bewohner in der anlage arbe-
iten, wird es von den bewohnern kaum in anspruch genommen. da darüber hinaus das 
Kindertagesheim geschlossen worden ist, stellt der zentrale freiraum bis auf den Kinder-
spielplatz keine als solche genutzte, „gemeinschaftliche“ infrastruktur zur Verfügung.

auch das potential des freiraumes der beiden zeilen wird infolge der stockenden umsetzung 
des „homeworker“-Konzeptes derzeit nur ansatzweise ausgenutzt:

dort, wo kleinere unternehmen angesiedelt sind, deren betreiber zum teil auch in 
der anlage wohnen, kommt es stellenweise zu einer zweifachen Überschneidung der 
Öffentlichkeitssphären. zum einen breitet sich die privatsphäre auf die urbane platte 
aus. zum anderen wird der geschlossene privatraum aufgrund seiner punktuell zuge-
lassenen einsehbarkeit teil eines „öffentlichen blickfeldes“. Jene büroflächen, die von 
Großmietern genutzt werden, lassen jedoch zumeist keine einsicht zu und „markieren“ 
nie den außenraum. die beiden zeilen werden so primär zu erschließungsflächen, die 
von den büros zu den aufzügen führen.

anders als die erwachsenen nehmen Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren die urbane 
platte sehr wohl in anspruch. die möglichkeiten zum spiel werden auch von Kindern der 
umliegenden Wohngegenden erkannt, die gezielt auf die urbane platte kommen. dies ist auf 
mehrere Gründe zurückzuführen:

die platte liegt zur Gänze ein Geschoss über dem straßenverkehr.
der spielplatz wird von den Kindern nicht als abgeschlossener bereich gesehen. die 
gesamte urbane platte wird so zu einer spielfläche, die verschiedene oberflächen an-
bietet.
die enge und die sich immer wieder verändernden blickfelder und räumlichen situatio-
nen bieten Kindern in den beiden zeilen sehr attraktive spielmöglichkeiten. 

da erwachsene die platte üblicherweise nur als erschließungsweg nutzen, sind die Kinder 
auf dieser zumeist allein. zu Konflikten kommt es daher nur dann, wenn die aneignung des 
gemeinschaftlichen freiraums durch die Kinder so weit geht, dass sich die erwachsenen in 
ihrer privatsphäre gestört fühlen.
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Seitenberggasse

StrUKtUrDaten

Daten zUM WohnbaU

adresse: Seitenberggasse 53-63, 1160 Wien
bauträger: bai, bauträger austria immobilien gmbh
architekten: s & s architekten: Cornelia Schindler, rudolf Szedenik
Landschaftsarchitektin: andrea Cejka
Fertigstellung: 2003
Städtebaulicher Kontext: rasterviertel
Vom grundstücksbeirat begutachtetes Projekt
bauform15: raumbildende Struktur innerhalb eines blocks
zahl der Wohneinheiten: 237

Daten zU Den FreiFLäChen Der anLage

gemeinschaftlich zugängliche Freiräume: hof, gemeinschaftsdächer
Privat nutzbare Freiräume: erdgeschossgärten, Dachgärten, balkone, Loggien

Daten zUr inFraStrUKtUr

anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: Das gelände ist sehr gut in das öffentliche 
Verkehrsnetz integriert. im Umkreis von 10 gehminuten finden sich der S-bahnhof her-
nals, die haltestelle hernals der Linien 44, 42b und 44b, die haltestelle römergasse der 
Linie 43 und die haltestelle albrechtskreithgasse der Linie 10a.
nahversorgung: Die Wohnhausanlage ist in die nahversorgung des dicht bebauten 
Stadtgebietes integriert.
gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen: Kinderspiel-, Fitness- und disponibler ge-
meinschaftsraum, Schwimmbad, Waschsalon, Sauna, Dampfbad
Soziale infrastruktur: Mieterinitiiertes intranet, zusätzliche Selbstpflege der grünflächen 
(derzeit in aufbau), Selbstverwaltung der gemeinschaftsräume, Fitnessgruppen, organ-
isation von tagesmutterschaften

beSChreibUng Der anLage

Lage in Der StaDt

Die Wohnhausanlage liegt in dem block, der im osten von der Seitenberggasse, im nor-
den von der albrechtskreithgasse, im Westen von der heigerleinstraße und im Süden von 
der effingergasse begrenzt wird. Der ursprüngliche Stadtraster wurde durch das Öffnen der 
effingergasse, die vorher bei der Seitenberggasse endete, wieder hergestellt. Sie ist Privat-
grund, aber als öffentlicher Durchgang gewidmet. Die heigerleinstraße ist auf der höhe der 
Wohnhausanlage ein Fuß- und radweg.
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bebaUUngS- UnD FreiraUMStrUKtUr 

KaMMartige bebaUUng

Die bebauung erstreckt sich über den gesamten block. entlang der albrechtskreithgasse, 
Seitenberggasse und effingergasse steht ein U-förmiger 6-geschossiger baukörper, der sich 
in die gründerzeitliche rasterstruktur des Umfeldes eingliedert. entlang der heigerleinstraße 
wird der block 3-geschossig geschlossen. Darüber liegen - zur Straße quergestellt - drei 7-
geschossige bauteile, so dass eine kammartigen bebauung entsteht. zwischen den gebäu-
den liegt über der teils abgesenkten erdgeschossebene der gemeinschaftliche hof.

LanDSChaFt aUF 3 ebenen

Die Freiräume der anlage liegen auf mehreren ebenen. Sowohl der hof als auch die 
Dachflächen des U-förmigen baukörpers verfügen über private und gemeinschaftliche Frei-
flächen. auf den Dächern des 3-geschossigen bauteils an der heigerleinstraße befinden sich 
Mietergärten. Da diese höher als der hof, aber weitaus niedriger als die Dachflächen des 
U-förmigen bauteils liegen, entsteht eine Landschaft auf drei ebenen.

„WienerWaLDinSeLn“

auf allen ebenen wurden so genannte „Wienerwaldinseln“ situiert. in Form von elliptischen, 
bombierten Vegetationsinseln sollen diese ein Stück Wienerwald in die Wohnhausanlage 
tragen. Sie stellen das alle drei ebenen verbindende element des Freiraumes dar.

hoF in 3 Layern

Der über der erdgeschosszone gelegene hof ist vom Straßenraum abgeschottet und von 
diesem aus nur bei einem der zugänge an der Seitenberggasse einzusehen. Die gestaltung 
des hofes basiert auf der Schichtung von drei Layern und der gelungenen Verknüpfung von 
innen- und außenraum. Den ersten Layer bildet ein bewegungsband, das, dank der Ver-
wendung sehr ähnlicher bodenbeläge, den hof und die gemeinschaftsräume in den erdg-
eschossen der querliegenden bauteile miteinander verknüpft. Den zweiten Layer stellen die 
Wiesenflächen dar. Den dritten Layer bilden die im Freiraum verteilten „Wienerwaldinseln“.

MULtiFUnKtionaLer hoF

aus der Überlagerung der drei Layer entsteht ein raum, der sich in parallel zur Seiten-
berggasse verlaufende Streifen mit unterschiedlichem bodenbelag gliedert. So ergibt sich 
ein streng orthogonales Flächensystem, an dessen rändern die privaten Mietergärten lie-
gen. Davor formen Wiesenstreifen Pufferzonen zum längsseitigen erschließungsband, das 
sich - der Kammstruktur folgend - viermal platzartig öffnet. Dieses zentrale multifunktionale 
element der Freiraumgestaltung ist als tartanfläche ausgebildet, die in den anliegenden 
gemeinschaftsräumen als nahezu identer bodenbelag weitergeht. Sie dient zugleich als 
geh- und Spielbelag und stellenweise, bei einem entsprechend stärkerem aufbau, auch als 
Fallschutz. Das tartanband ist über Plattenwege mit den Stiegenaufgängen verbunden. 
Die unterschiedlichen bodenbeläge betonen so die auch im gehen wahrnehmbare, klare 
Differenzierung der hofgestaltung. eine besonderheit des hofes liegt darin, dass seine ge-
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staltung weniger Wege im traditionellen Sinne, denn großzügig bemessene, verschieden nut-
zbare oberflächen (surfaces) bereitstellt. So gelangt man aus den Mietergärten nur über die 
Wiese zur zentralen bewegungsachse, wobei im Fall einiger gärten die elliptischen „Wiener-
waldsinseln“ umgangen werden müssen. 
Die „Vegetationsinseln“ durchbrechen die orthogonale gliederung des hofraumes, einige 
liegen zugleich in der Wiesen- und in der tartanfläche. obgleich die prinzipielle gliederung 
erhalten und lesbar bleibt, entsteht ein weitläufiger Freiraum mit interessanten Staffelungen 
und nischen innerhalb der Kammstruktur. Während die bewegungsachse einzig mit Park-
bänken möbliert ist, werden die kleinen Seitenhöfe eindeutiger definiert. in den Seitenhöfen 
2 und 3 befinden sich Spielgeräte. Seitenhof 4 entspricht hingegen eher einer ruhezone 
für erwachsene, die durch eine der „Wienerwaldinseln“ atmosphärisch vom rest des hofes 
getrennt wird. 

hoF aLS KinDerSPieLFLäChe

in der anlage gibt es keine abgegrenzten Kinderspielplätze. Die zum Spielen vorgesehenen 
Flächen liegen im hof. in den Seitenhöfen 2 und 3 befinden sich eine rutsche, eine Spie-
linsel in Form eines „tartanhügels“, Spielgeräte aus edelstahl und zwei tischtennistische. 
Da die Seitenhöfe direkt in den zentralen hofraum übergehen, steht den Kindern - in Sicht- 
und rufweite der Wohnungen - der gesamte gemeinschaftliche innenhof zur Verfügung. Mit 
unterschiedlichen raumerlebnissen: in den Seitenhöfen herrscht eine intimere Stimmung, 
während der tartanstreifen und die Wiese eine, im Verhältnis zum relativ engen hofzuschnitt 
großzügige Spielfläche darstellen. aufgrund der bebauungsstruktur ergeben sich im hof zu 
jeder tageszeit auch schattige ecken; Personen, die Kleinkinder begleiten, finden in allen 
hofteilen Sitzgelegenheiten. 

Mietergärten iM hoF

an den rändern des hofes liegen eigengärten und stellenweise erdgeschossterrassen. zur 
Wiesenfläche hin sind sie durch niedrige hainbuchenhecken begrenzt, die nicht als Sichts-
chutz gedacht sind. es gibt keine zäune, wohl aber zugangstüren in den hecken. zwischen 
den Mietergärten und dem tartanstreifen formt das rasenband eine Pufferzone: keine er-
schließungsfläche für die hofgemeinschaft wohl aber eine potentielle aufenthaltsfläche mit 
den „Wienerwaldinseln“ als attraktiven Schmuckstücken im Vorfeld der Mietergärten. trotz 
der Multifunktionalität des raumes wird die Wegfunktion auf die zentrale bewegungsachse 
reduziert. geht man entlang dieser durch den hof, so ist kaum zu hören, was in den Mi-
etergärten gesprochen wird. Die Privatgärten im osten des hofes liegen v.a. im Sommer, 
abends im direkten Sonnenlicht, die restlichen hingegen aufgrund der bebauungshöhe zu-
meist im Schatten.

geMeinSChaFtSterraSSen

Die gemeinschaftlichen Dachterrassen befinden sich auf dem U-förmigen baukörper, der 
entlang der effingergasse zur gänze als gemeinschaftsfläche konzipiert ist. hier gibt es ein 
Schwimmbecken und eine Liegewiese, die bis auf einige Parkbänke nicht weiter möbliert ist. 
an der ecke Seitenberggasse/albrechtskreithgasse befindet sich eine mit einem holzdeck 
ausgelegte Saunaterrasse mit einer „Wienerwaldinsel“. an der ecke albrechtskreithgasse/
heigerleinstraße schließt eine barbecueterrasse den Dachbereich ab. Sie ist als rasenfläche 
ausgebildet, in die zwei betonellipsen eingeschnitten sind, auf denen jeweils ein tisch und 
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eine gruppe von Stühlen stehen. als Schattenspender wurden auf den gemeinschaftlichen 
Freiräumen mehrere Pergolen aufgestellt, die bisher noch nicht bewachsen sind. 
anders als im hof, entstehen am Dach mehrere klar von einander getrennte teilflächen - 
eine gliederung, die sich aus der Situierung der baukörper ergibt. Sämtliche gemeinschaftli-
che Dachflächen werden über einen mit betonplatten ausgelegten Weg erschlossen bzw. 
miteinander verknüpft. Die gemeinschaftlichen Dachterrassen lassen eine vielfältige nutzung 
offen und fallen durch ihre zurückhaltende Möblierung auf.
Von den Dachterrassen öffnet sich eine reizvolle aussicht auf den nahe gelegenen Wien-
erwald. Die Vorortelinie, deren züge zwischen den quergestellten baukörpern auftauchen, 
verschwinden und wieder auftauchen, komplettiert das Panorama. 

PriVate DaChgärten

Die Dachgärten des U-förmigen baukörpers werden von den darunter liegenden Wohnungen 
über eine jeweils eigene Stiege erschlossen. Sie liegen den ganzen tag über in der Sonne, 
sind jedoch ungeschützt dem Wind ausgesetzt. als trennung zwischen den Privatgärten und 
dem hofseitigen erschließungsweg wurden - ähnlich wie im erdgeschoss - niedrige hecken 
gepflanzt, ohne anspruch auf Sichtschutz. 
auf den Dächern der niedrigeren bebauung entlang der heigerleinstraße liegen insge-
samt acht Mietergärten, zwischen denen je Dachfläche eine „Wienerwaldinsel“ situiert ist. 
Dieses für die anlage charakteristische gartenmotiv dient hier, zumal keine zäune und 
hecken vorgesehen waren, als ein landschaftlich ausformulierter Übergang zwischen den 
eigengärten. 

MÖbLierUng

Markantestes gestaltungselement in den Freiflächen sind die „Wienerwaldinseln“, die mit 
ihren elliptischen abgeschrägten edelstahlsockeln ein im geförderten Wohnbau selten ans-
pruchsvolles Design aufweisen. Das Projekt ist generell durch einen hohen ästhetischen ans-
pruch gekennzeichnet, der bis zu den teils selbst entworfenen Spielgeräten aus edelstahl 
durchgehalten wird. Dieses inventar hat durchaus den Charakter von buchstäblich glitzern-
den Schmuckstücken in der Landschaft: schön und wohl auch vergleichsweise teurer als 
üblich. Die tartanoberfläche der bewegungsachse wird skupltural behandelt: Sie senkt sich 
beim Sandspiel zur Mulde oder überzieht die Form der „Wienerwaldinseln“ als bespielbarer 
hügel und sie dient zugleich - stärker aufgebracht - als Fallschutz, ohne den eindruck der 
fließenden Landschaft zu beeinträchtigen. 

Vegetation

Die „Wienerwaldinseln“ bilden die prägenden bepflanzungselemente der anlage, die auf 
allen drei Freiflächenebenen vorkommen: bombierte elliptische hügel mit blütenteppichen, 
hainbuchen und Föhren. es finden sich u.a. eine Storchschnabelinsel, eine gräserinsel und 
eine tulpeninsel.
an den Feuermauern der querliegenden bauteile entstehen aus Kletterpflanzen (Wilder Wein, 
glyzinien) an vorgelagerten Spaliermustern rankende Skulpturen. am Dach prägen zieräpfel 
die atmosphäre. Die Mietergärten werden im hof durch hainbuchen- und am Dach durch 
zierribiselhecken begrenzt. 
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beLeUChtUng UnD LiChtStiMMUng

Der hof bietet eine sehr warme und vielfältige Lichtstimmung. Sowohl die bewegungsachse 
als auch die 4 Seitenhöfe werden durch an den Feuermauern der querliegenden bauteile 
angebrachte Wandleuchten ausgeleuchtet. entlang der ellipsen angeordnete bodenleuchten 
schaffen ein starkes effektlicht. Die „Wienerwaldinseln“ werden so nachts auch zu prägenden 
Lichtinseln. Der zentrale bereich ist heller beleuchtet als die eher dunkleren Seitenhöfe, die 
wie intimere nischen wirken. Die Mietergärten liegen vergleichsweise im Dunkeln, was ihren 
„privaten“ Status unterstreicht.
Vom Dach des U-förmigen baukörpers aus wirkt der hof nachts wie ein Lichtraum mit 
warmem, gleichmäßigem, gelbem Licht, das zur Dachterrasse aufsteigt. Diese selbst ist eher 
abgedunkelt und wird nur im bereich der Stiegenaufgänge hell beleuchtet. So ergibt sich 
eine angenehme, intime Lichtstimmung.

aneignUng Der FreiräUMe

hoF aLS MitteLPUnKt DeS SoziaLen LebenS

Der hof stellt den Mittelpunkt des sozialen Lebens der anlage dar. Dieses fokussiert sich vor 
allem auf den bereich rund um die Sandkiste. Sowohl Kinder als auch erwachsene konzen-
trieren sich in diesem raum. Die begleitpersonen der Kinder kennen sich zumeist und sind 
vielfach miteinander befreundet. auf dem nahe der Sandkiste gelegenen abschnitt des Wi-
esenstreifens werden immer wieder Matten aufgelegt, auf denen erwachsene und Kinder 
gemeinsam in der Sonne sitzen.

ein Mieter beschreibt den hof als „Marktplatz, an dem man alles erfährt“. er sei wie ein 
„zentraler Platz eines Dorfes, in dem man sich kennt und gegenseitig unterstützt” (eine be-
wohnerin). obwohl die einzelnen Stiegen direkt vom Straßenraum bzw. über die tiefgarage 
erreicht werden können, gehen viele erwachsene nach der arbeit über den hof zu ihrer 
Stiege, um sich kurz mit anderen bewohnern zu unterhalten. Die tartanoberfläche der zen-
tralen bewegungsachse wird folglich sowohl als aufenthaltsort als auch als erschließungs-
fläche genutzt. Sie wird dank der gelungenen Überlappung der beiden Funktionen zu einem 
stark frequentierten ort der Kommunikation.

Sehr gut bewähren sich die gemeinschaftsräume in den erdgeschossen der querliegen-
den gebäudeteile: Sie bilden jeweils eine lineare Weiterführung der bewegungs- bzw. 
aufenthaltsachse in den anliegenden innenräumen. Mit dem bereich um die Sandkiste 
bilden sie den Mittelpunkt des gemeinschaftslebens. ihre nutzung wird von den Mietern 
selbst verwaltet: „Man macht sich intern aus, wer wann den Schlüssel bekommt und holt ihn 
sich beim hausbesorger, es haut hin“ (eine bewohnerin). Der gemeinschaftsraum neben der 
Sandkiste dient als Spielraum. er ist mit geräten ausgestattet, die von den bewohnern selbst 
zur Verfügung gestellt worden sind. Vor allem bei schlechtem Wetter und im Winter wird er 
gerne aufgesucht, wobei oft die jeweils anwesenden erwachsenen auch die aufsicht über die 
Kinder anderer Parteien übernehmen. einer der beiden angrenzenden gemeinschaftsräume 
steht für Feste bzw. besondere anlässe zur Verfügung, der andere dient als Fitnessraum. Die 
Sportgeräte wurden von den bewohnern selbst beigestellt.

anders als das zentrale hofband und die anliegenden gemeinschaftsräume wird der als 
ruhigerer bereich gedachte Seitenhof 4 kaum genutzt. Dies dürfte darauf zurück zu führen 
sein, dass der gesamte gemeinschaftliche hof sich als eine bewegte, stark kommunikative 
zone erwiesen hat und ruhigere Flächen sich eher auf den Dächern herausbilden. 
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„grenzenLoSeS“ KinDerSPieL iM hoF

Da es keinen begrenzten Kinderspielbereich gibt, eignen sich Kinder den gesamten hof als 
Spielfläche an. Dies wird auch dadurch möglich, dass hunden der zutritt zum hof generell 
untersagt ist. Sowohl die tartanfläche als auch die Wiesenstreifen werden von Kindern im 
alter zwischen 6 und 12 Jahren zum ballspielen, rollerbladen etc. genutzt. Über alle ober-
flächengrenzen hinweg wird räuber und gendarm gespielt. Der tartanbelag erweist sich 
als idealer Spieluntergrund, der viele Möglichkeiten offen lässt. eltern weisen immer wieder 
darauf hin, wie gefahrlos das Spielen auf diesem weichen Material sei und betonen seine 
vorteilhafte Lärm dämmende Wirkung. trotz der intensiven nutzung durch Kinder ist die 
tartanoberfläche, anders als der Wiesenstreifen, in einem sehr guten zustand. Von den 
Spielgeräten wird v.a. der tartanhügel genutzt, wobei einige Mütter diesen als zu steil kriti-
sieren.
auch Kleinkinder bewegen sich im gesamten hof. immer wieder laufen sie von der gemein-
schaftlichen Fläche direkt in die Mietergärten, in denen sich phasenweise ganze gruppen 
spielender Kinder mehrerer Parteien versammeln können. in Seitenhof 1 hat ein bewohner 
ein kleines holzhaus aufgestellt, das sehr beliebt ist, so dass sich das Spielen der Kleinkinder 
nun von der Sandkiste ausgehend auch auf die anderen Seitenhöfe ausbreitet.
Der hof wird also von Kindern aller altersstufen über sämtliche oberflächengrenzen und 
Öffentlichkeitssphären hinweg als gesamtraum genutzt, der atmosphärisch facettenreich 
attraktive Möglichkeiten zum Spielen bietet.

beLebte UnD rUhige DaChbereiChe

Die gemeinschaftlichen Dachflächen werden von Kindern, nicht zuletzt da sich dort größere 
gefahren ergeben, weit weniger intensiv in anspruch genommen. in der zeit  zwischen 
1. Mai und 31. oktober, wenn das Schwimmbecken im betrieb ist, herrscht indes dichtes 
treiben am Dachteil an der effingergasse. Da die Kinder zumeist von erwachsenen begleitet 
werden, verlagert sich der Mittelpunkt des sozialen Lebens der anlage phasenweise auf den 
raum um den Pool. zu diesen zeiten sind die Wege entlang der privaten Dachgärten stark 
frequentiert, wobei sich die Lärmentwicklung in zumutbaren grenzen hält. 

auf dem Dach des U-förmigen baukörpers hat sich eine trennung zwischen belebteren und 
ruhigeren Flächen herauskristallisiert. Während die an der effingergasse gelegene Dachter-
rasse um den Pool einen phasenweise stark besuchten bereich bildet, sind die Flächen an der 
albrechtskreithgasse, wo sich die Sauna- und die barbecueterrasse befinden, von ruhigerer 
Stimmung. 
Die wenigen älteren bewohner ziehen sich nach dem baden auf die holzgedeckte Sau-
naterrasse zurück. Vor allem zum Sonnen und in ruhigen abendstunden halten sich gerne 
erwachsene ohne Kinder auf den Flächen an der albrechtskreithgasse auf. auffallend ist, 
dass auf der barbecueterrasse erst einmal gegrillt wurde und dies zu Konflikten mit der 
hausverwaltung geführt hat. 

PriVatgärten: DUrChLäSSige grenzen UnD FLieSSenDe Übergänge

obgleich die eigengärten weder im hof noch am Dach des U-förmigen bauteiles den Char-
akter privater enklaven haben, sondern teil eines offenen, einsichtigen raumgefüges sind, 
werden sie sehr intensiv angenommen. bislang ist es kaum zu Prozessen der „Verbarrikadier-
ung“ gekommen. Fast alle Mieter haben als abgrenzung die planmäßig vorgesehenen, 
bisher noch niedrigen hecken belassen und nur wenige selbst einen (wenn auch) niedrigen 
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zaun errichtet. bei den Mietergärten am Dach des baukörpers an der heigerleinstraße war 
ursprünglich gar keine klare grenze zwischen den Parzellen vorgesehen. in vielen gärten 
ist dies beibehalten worden, während in einigen zur trennung eine hecke gepflanzt worden 
ist.

Diese zurückhaltung hat mehrere gründe: insbesondere im hof erweist sich die Differen-
zierung des raumes als besonders erfolgreich. Das erschließungsband (bewegungsachse) 
führt nicht direkt an den Mietergärten vorbei, so dass eine Pufferzone entsteht. auch sieht 
die Planung eine abgrenzung der Privatsphäre lediglich durch hecken und nicht, wie viel-
fach üblich, durch einem zaun vor. Weder die Privatgärten im hof noch jene auf dem Dach 
werden als Chance für individuelle abkapselung wahrgenommen. Die eigengärten am Dach 
vermitteln, zumindest vorläufig, ihrem erscheinungsbild nach weniger den eindruck privater 
einheiten, eher wirken sie wie ein gegliederter teil des gemeinschaftlichen ganzen. im hof 
ist der Übergang von den Mietergärten zum gemeinschaftlichen bereich fließend - und zwar 
sowohl in der Wahrnehmung wie im gebrauch.

es sind in erster Linie Kinder, die sich in dem für sie „grenzenlosen“ gesamtraum und somit 
auch zwischen Mietergärten und gemeinschaftsflächen frei bewegen. Viele Mieter lassen 
die tore ihrer Privatgärten offen. Dies liegt offenbar an „der gemeinschaft, die sich gebildet 
hat. Jeder kennt jeden“ (eine bewohnerin). immer wieder treffen sich mehrere Parteien zu 
Festen in einem der Privatgärten. Die klare abschottung der gemeinschaftlich und privat 
zugänglichen Freiräume vom Straßenraum stellt gewiss eine entscheidende Voraussetzung 
für die geschilderte innere offenheit der anlage dar.

LaUte UnD LeiSe räUMe

Die fließenden Übergänge zwischen den Öffentlichkeitssphären lassen sich unseren beo-
bachtungen nach deshalb aufrechterhalten, weil die anlage auf den gemeinschaftlichen 
Dachflächen ausreichend rückzugsmöglichkeiten bietet: „im hof kann es manchmal auch 
zu viel werden, dann ziehe ich mich oben auf der gemeinsamen Dachterrasse zurück“ (ein 
Mieter). 
Die anlage zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Freiflächen weniger prononciert in pri-
vate und gemeinschaftliche Flächen gliedern, sondern ihr alltägliches ordnungsprinzip eher 
einer Differenzierung zwischen lauteren und leiseren, zwischen bewegteren und ruhigeren 
Flächen folgt. So können private bereiche - etwa im hof - integraler bestandteil einer mi-
tunter lauten Kommunikationsfläche werden, während gemeinschaftliche Flächen, wie zum 
beispiel die barbecueterrasse, als orte des individuellen rückzugs gelebt werden.

inForMeLLe roUten DUrCh Die WieSenFLäChen

Da es im hof keine Wege zwischen der tartanoberfläche und den zugängen zu den Mi-
etergärten gibt, haben sich in der Wiese trampelpfade gebildet. Selbiges ist auch in den 
gemeinschaftlichen rasenflächen am Dach geschehen. Wo keine klar abgesteckten Wege 
vorgesehen waren, haben sich also, stärker als in anderen untersuchten anlagen mit ähnli-
chen Voraussetzungen, informelle routen im rasen herausgebildet. Dies unterstreicht nicht 
zuletzt, wie intensiv die Freiräume in der Seitenberggasse genutzt werden.



106

Seitenberggasse

aUShanDeLn Der regeLn: zUM SoziaLen ManageMent Der anLage

Für die instandhaltung der Freiflächen ist ein externes hausbesorgerservice zuständig. Unter 
der Woche ist täglich derselbe Mitarbeiter vor ort präsent. in dieser anlage sind im Freiraum 
keine Verbotsschilder aufgestellt worden. Der hausbesorger wacht, wenn er anwesend ist, 
über die einhaltung der hausordnung. im Schwimmbad haften die eltern für ihre Kinder.

ein Mieter hat vor, eine intensivere Pflege der Freiräume unter den bewohnern zu organis-
ieren. bereits jetzt haben sich kleinere organisatorische einheiten gebildet. So haben etwa 
an einer Stiege alle Mieter mit eigengarten gemeinsam einen rasenmäher gekauft. einmal 
im Jahr findet ein von den bewohnern selbst organisiertes hoffest statt. es beteiligen sich 
laut angaben eines Mieters etwa 50 Parteien an der abwicklung. zu ostern wird ein Markt 
organisiert, dessen erlös in neue anschaffungen für die gemeinschaftsräume investiert wird. 
immer wieder werden im hof tischtennisturniere veranstaltet. 

im rahmen des von den Mietern selbst ins Leben gerufenen intranets werden organisa-
torische Fragen geklärt: „einer schreibt hinein, dass es hier einen Misthaufen gibt und es 
wird besprochen, wann er entfernt wird. ein anderer kündigt ein Fest an“ (ein bewohner). 
Die digitale Kommunikationsplattform hat sich besonders dort als wichtig herausgestellt, wo 
die regeln erst im Laufe der letzten Jahre von den bewohnern selbst ausgehandelt worden 
sind. Ursprünglich gab es etwa keine zeitliche einschränkung für die benützung des Pools, 
woraus immer wieder Konflikte resultierten. nach einem internen Diskussionsprozess wurde 
das baden auf die zeit bis 22 Uhr beschränkt. in der ersten Phase nach der besiedelung 
kamen darüber hinaus sehr viele hausfremde Personen zum Schwimmen in die anlage. Seit 
einiger zeit ist der zugang zur Dachterrasse nur mehr mit hausschlüssel möglich.

KonFLiKtSitUationen UnD VerDrängUngSProzeSSe

generell ist zu sagen, dass es im Freiraum zu relativ wenigen Konflikten kommt. Dies ist ein-
erseits auf die gelungene Strukturierung und Differenzierung der Freiflächen zurückzuführen. 
zum anderen hat es wohl soziale gründe. Die zusammensetzung der bewohner scheint im 
Vergleich zu anderen untersuchten anlagen homogener. So sind sowohl im hof als auch 
auf dem Dach so gut wie alle Mieter mit Privatgarten junge Paare, die Kinder haben oder 
planen, welche zu bekommen. aufgrund der größe der Wohnungen gibt es verhältnismäßig 
wenige ältere bewohner.

Die wenigen sich dennoch ergebenden Konflikte treten primär zwischen älteren bewohnern 
und Kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren, sowie zwischen eltern mit Kindern unter-
schiedlichen alters auf. im zentrum der Streitigkeiten steht vielfach das ballspiel im hof, über 
das sich immer wieder ältere Mitbewohner bei der hausverwaltung beschweren. Das ball-
spiel ist darüber hinaus der wesentliche grund dafür, dass Kinder im alter zwischen etwa 9 
und 12 Jahren sowie Jugendliche aus der anlage verdrängt werden. Da es keine abgegren-
zten Spielbereiche gibt und der gesamte hof von Kindern jeden alters genutzt wird, sehen 
eltern von Kleinkindern diese durch das Spielen der größeren mitunter gefährdet. Letztere 
ziehen sich oft in andere bereiche des hofes zurück, wohin sich das Spielen der Kleinsten 
indes auch ausbreiten kann. Jugendliche verlagern ihr Spiel in Folge in die nahe gelegenen 
öffentlichen grünflächen, etwa in den Kongresspark. Kinder, die zu groß sind, um mit Klein-
kindern zu spielen, und (nach ansicht ihrer eltern) zu jung, um allein in den Park zu gehen, 
bieten in der anlage gelegentlich anlass zu Konflikten. 
rollerbladen am Dach führte mehrfach zu Konflikten mit dieser altersgruppe, da dies in den 
unter der Dachterrasse liegenden Wohnungen als zu laut und störend empfunden wurde. 



zUSaMMenFaSSUng

zusammenfassend kann die anlage in der Seitenberggasse als beispiel für einen von der 
Mehrheit der bewohner jeden alters intensiv genutzten und dennoch nahezu konfliktfre-
ien Freiraum im geförderten Wohnbau bezeichnet werden. Dies hat zum einen bauliche 
gründe:

es gibt eine sehr gelungene Differenzierung zwischen lauten und leisen Flächen, welche 
über die klassische gliederung in gemeinschaftliche und private Flächen hinaus geht, 
diese teilweise überwindet. So können Privatgärten - etwa im hof - integraler bestandteil 
einer lauten Kommunikationsfläche werden, während gemeinschaftliche räume, wie z.b. 
die barbecueterrasse, als orte des individuellen rückzugs gelebt werden.
Die Übergänge zwischen den wohnungsbezogenen und den gemeinschaftlichen Freiräu-
men wurden klar gelöst, ohne eine abkapselung im individuellen Privatraum auszulösen. 
Dementsprechend ist es, obgleich die Mietergärten intensiv genutzt werden, bislang 
kaum zu beispielen der zupflanzung und „Verbarrikadierung“ gekommen. 
Der hof wird von Kindern aller altersstufen über sämtliche oberflächengrenzen und 
Öffentlichkeitssphären hinweg als gesamtraum genutzt, der atmosphärisch facettenre-
ich attraktive Möglichkeiten zum Spielen bietet.
Die klare abschottung der gemeinschaftlich und privat zugänglichen Freiräume vom 
Straßenraum kann als grundvoraussetzung für diese innere offenheit gewertet wer-
den.
Die Konzentration der gemeinschaftsräume im hof unmittelbar anliegend an die in 
tartan ausgebildete Freifläche des zentralen bewegungs- und erschließungsbandes 
bewährt sich sehr gut. gemeinsam mit dem bereich um die Sandkiste bilden sie das 
herzstück des gemeinschaftlichen Lebens der Wohnhausanlage.
es wurde im Vergleich zu anderen untersuchten anlagen offenkundig mehr geld in den 
Freiraum investiert. Dies ermöglichte es, einerseits Materialien wie tartan einzusetzen, 
die eine originelle Multifunktionalität erlauben, andererseits gestaltungselemente wie 
die „Wienerwaldinseln“ zu platzieren, die durchaus als Schmuckstücke im Freiraum 
wahrgenommen und entsprechend respektiert werden.16 

zum anderen liegen die gründe für die weitgehend konfliktfreie nutzung im sozialen bere-
ich:

Die zusammensetzung der bewohner ist vergleichsweise homogen. So sind sowohl im 
hof als auch am Dach so gut wie alle Mieter mit Privatgarten junge Paare, die Kinder 
haben oder planen, welche zu bekommen.

Dies erscheint deshalb von bedeutung, da sich im hof der Wohnhausanlage aus der Über-
lappung mehrerer formaler und funktionaler Layer ein sehr hohes Maß an Freiheiten ergibt: 
ein rahmen, der in der vorliegenden sozialen Konstellation konflikthemmend wirkt, bei einer 
heterogeneren bevölkerungszusammensetzung jedoch ein risiko darstellen könnte. eine 
wesentliche Voraussetzung für das konfliktfreie zusammenleben liegt darin, dass an den 
Dachterrassen alternative bzw. komplementäre ruheflächen zur Verfügung stehen. 

-

-

-

-

-

-

-
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16 Die gesamtkosten liegen selbstverständlich im zulässigen rahmen des geförderten Wohnbaus, allerdings wurden vom 
generalunternehmer im zuge der realisierung - wie immer dies entstanden sein mag - anteilsmäßig mehr als üblich für 
die gestaltung der außenanlagen aufgewendet (Siehe: Kapitel „zu den Kosten“).
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struKturdaten

daten zum Wohnbau

adresse: Paulasgasse 34, 1110 Wien
bauträger: neues leben gemeinnützige bau-, Wohn- und siedlungsgenossenschaft
architekten: geiswinkler & geiswinkler: Kinayeh geiswinkler-aziz, markus geiswinkler
fertigstellung: 2003
städtebaulicher Kontext: stadterweiterungsgebiet leberberg ii
Vom grundstücksbeirat begutachtetes Projekt
bauform17: raumbildende struktur
zahl der Wohneinheiten: 65

daten zu den freiflächen der anlage

gemeinschaftlich zugängliche freiräume: zeilen zwischen den gestapelten reihen-
häusern, laubengänge
Privat nutzbare freiräume: mietergärten, terrassen, loggien, dachgärten

daten zur infrastruKtur

anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: das gelände ist gut in das öffentliche Verke-
hrsnetz integriert. in unmittelbarer nähe liegen die haltestelle svetelskystraße der linie 
71 sowie haltestellen der linien 171, 79a, 73a und 80b.
nahversorgung: das stadterweiterungsgebiet leberberg verfügt über geschäfte, eine 
bank, arztpraxen, etc. Weitere infrastruktur bietet das einkaufszentrum albern. 
im stadtteil leberberg stehen Volks- und hauptschule, Kindergärten, eine Volkshochs-
chule sowie eine städtische bibliothek bereit.
gemeinschafts- und freizeiteinrichtungen: im Wohnbau befindet sich eine Was-
chküche. 
soziale infrastruktur: hausinterne homepage mit diskussionsforum, mietervertretung

beschreibung der anlage

lage in der stadt

die Wohnsiedlung gehört zum stadterweiterungsprojekt leberberg ii, das im nordosten des 
in den 90er Jahren entstandenen stadterweiterungsgebietes leberberg liegt. die anlage 
befindet sich südlich des alten ortskernes von Kaiser-ebersdorf und nordöstlich des Wiener 
zentralfriedhofes, am grundstück zwischen Paulasgasse im norden und am hofgartel im 
Westen. im süden und im osten grenzt es an bebaute grundstücke.
bebauungs- und freiraumstruktur

aufgelocKerter Kamm

die gartensiedlung setzt sich aus vier zeilenartigen bauwerken zusammen, von denen eines 
den Komplex zur Paulasgasse hin abschließt und die anderen drei der ausrichtung von am 
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17 in anlehnung an: schluder, michael; 10 Jahre bauträgerwettbewerb, Veränderungen im Wohnbau; studie im auftrag 
der magistratsabteilung 50 - Wohnbauforschung Wien; Wien, 2005
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hofgartel folgen. so ergibt sich die struktur eines aufgelockerten, nach süden hin offenen 
Kammes. die baukörper springen ab dem zweiten stockwerk zurück, so dass die besonnung 
des nachbartraktes auch im Winter gegeben ist und alle privaten, sowie die zwischen den 
bauteilen liegenden gemeinschaftlichen freiflächen zumindest einige stunden täglich im di-
rekten sonnenlicht liegen.

ÜbereinandergestaPelte reihenhäuser

nach einem modularen Prinzip sind mehrgeschossige reihenhäuser 
übereinander gestapelt worden, welche jeweils die gesamte breite des baukörpers einneh-
men.
bauteil 1 besteht aus drei schichten von gleichsam übereinander angeordneten reihen-
häusern. die ebenerdigen Wohneinheiten sind eingeschossig und verfügen jeweils über 
einen privaten freiraum, der sich in eine loggia, einen kleinen garten und eine terrasse 
gliedert. da die Wohnungen auch von der Paulasgasse aus erschlossen werden, befinden 
sich entlang der straße wohnungsbezogene Vorbereiche in form von kleinen beeten. diese 
liegen an einem gemeinschaftlich genutzten Weg, der höher als die straße liegt und durch 
eine mauer von dieser getrennt ist. 
die darüber gestapelten Wohneinheiten sind zweigeschossig und werden straßenseitig über 
einen laubengang erschlossen. auf die innenseite der anlage gerichtet, liegen jeweils eine 
loggia und ein garten. die obersten Wohneinheiten sind dreigeschossig und verfügen jew-
eils über einen balkon im unteren geschoss sowie über eine loggia und einen garten am 
dach.

in den bauteilen 2 bis 4 sind zwei Wohneinheiten übereinander gestapelt worden. alle un-
teren Wohnungen sind zweigeschossig und verfügen über einen großen privaten freiraum, 
der sich in einen garten und eine loggia gliedert. den Wohnungen der bauteile 2 und 4 
steht darüber hinaus ein zweiter, auf der anderen seite des jeweiligen baukörpers gelege-
ner, kleinerer mietergarten zur Verfügung. die kleinen mietergärten von bauteil 2 liegen 
am hofgartel und verfügen über eine tür zur straße. die unteren Wohnungen aller drei 
baukörper werden beidseitig erschlossen. die oberen Wohneinheiten der bauteile 2 bis 4 
sind dreigeschossig und verfügen über balkone sowie am dach jeweils über eine loggia und 
einen garten (in bauteil 3 über zwei gärten).

in der gartensiedlung ergeben sich aus der dargelegten schichtung und stapelung sehr 
großzügige und vielfältige private freiräume, die immer zumindest teilweise bepflanzbar 
sind. die loggien können bei bedarf in geschlossene Wohn- oder arbeitsräume umgebaut 
werden. für jene im erdgeschoss steht jeweils ein eigener zugang bereit. 

PriVater freiraum als teil der Wohneinheit

Prägendes merkmal der anlage ist die nichteinsehbarkeit der privaten freiräume. die erd-
geschossgärten sind dank der vorgelagerten loggien, einer undurchsichtigen brüstung auf 
der höhe des zweiten geschosses und da die gebäude sich ab diesem verjüngen, von den 
höher liegenden terrassen, den dachgärten und den laubengängen aus kaum einsehbar.

da die ebenerdigen mietergärten durch eine (ca. 1,80 m hohe) mauer begrenzt werden, 
sind sie auch von den gemeinschaftsflächen im erdgeschoss und von der straße aus nicht 
einsehbar. die loggien von bauteil 2 sind darüber hinaus mit glasfenstern versehen worden, 
die als transluzentes, auch akustisch wirksames trennelement zwischen den mietergärten 
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und dem gemeinschaftlichen bereich wirken. die privaten freiräume der erdgeschosswoh-
nungen liegen etwas höher als die gemeinschaftlichen flächen, so dass von den gärten aus 
über die mauer hinweg auf die durchgänge geblickt werden kann, nicht jedoch umgekehrt.

zwischen den einzelnen mietergärten ist die grenze weit durchlässiger: die Planung sieht 
hier spannseile vor, die, wenn sie berankt werden, wie grüne Paravents wirken können. auch 
entlang von Weg a und zur südlichen nebenanlage hin werden die großen erdgeschoss-
gärten der bauteile 2 bis 4 nur durch spannseile begrenzt.

Klare differenzierung des raumes nach ÖffentlichKeitssPhären

infolge des komplexen aufbaus der siedlung ergibt sich v.a. im erdgeschoss eine klare dif-
ferenzierung des raumes nach Öffentlichkeitssphären:
der private freiraum ist direkt mit dem geschlossenen Wohnungsraum verknüpft, während 
er sich, dank der mauern, klar von den gemeinschaftlichen flächen abgrenzt. er wird so teil 
des Wohnungsverbandes. darüber hinaus ist der gemeinschaftliche freiraum vom öffentli-
chen raum bewusst abgeschottet und wird nur über zwei zugänge erschlossen (einem an 
der Paulasgasse und einem am hofgartel). Versperrte gittertore trennen die straße vom 
inneren der anlage.

freiraumzeilen zWischen den bauteilen

in den zeilen zwischen den bauteilen verlaufen mit betonplatten ausgelegte Wege, die 
nicht weiter hierarchisiert sind. die durchgänge werden von gartenmauern gesäumt, hinter 
denen, wie erwähnt, die privaten freiflächen liegen. Über türen, zugleich zweite Wohnung-
szugänge, gelangt man in die eigengärten. zwischen den Wegen und den Wänden liegen 
schmale grünstreifen, welche die bewohner zur bepflanzung der außenwand ihres bereiches 
nutzen können.
entlang von Weg a, der sowohl als erschließungs- als auch als aufenthaltsfläche gedacht 
ist, stehen in regelmäßigen abständen sitzbänke. der Weg führt zu den stiegenhäusern, 
über die man die laubengänge erreicht, zu den garagenaufzügen, sowie zum müllraum. 
beim allgemein zugänglichen teil der zeilen b und c handelt es sich in erster linie um er-
schließungszonen, die mitunter auch als informelle spielbereiche für Kinder dienen. 

gartenzeile und KleinKindersPielbereich

da bauteil 4 leicht versetzt steht, entsteht zwischen diesem und bauteil 3 ein verhältnismäßig 
weiter raum, in dem zwei Wege entlang der gebäude zu den Wohneinheiten führen.
entlang von bauteil 3 ist der Übergang vom privaten zum gemeinschaftlichen bereich in 
besonderer Weise (anders als bei den übrigen bauteilen) gelöst worden. Von den höher 
gelegenen Wohnungen geleiten - die gesamte länge des bauwerkes begleitend - bequeme 
stufenzüge mit sitzstufen zum allgemeinen garten hinunter, wobei zwischen den Wohnungs-
zugängen sitzauflagen mit lehnen situiert sind. der Privatraum ist so von der gemeinschaftli-
chen fläche eindeutig getrennt, lehnt sich aber dennoch in diese hinaus, indem eine - bei 
offener Wohnungstüre - auch persönlich codierte aufenthaltsgelegenheit auf den allgemein 
zugänglichen Weg ausgelagert ist. zugleich sind diese bänke vor den türen die einzigen 
sitzgelegenheiten in der gemeinschaftlich genutzten grünfläche.
so ergibt sich, trotz der klaren trennung des privaten Wohnungsbereiches vom gemeinsa-
men freiraum, eine sozial interessante Überlappung der Öffentlichkeitssphären.



zwischen den beiden erschließungswegen18 liegt eine Wiesenfläche. in dieser stehen ein-
ige obstbäume, sowie die „Kommunizierenden gefäße“, drei von fridolin Welte gestaltete 
Wasserbecken aus holz bzw. stein. an der Kreuzung zwischen der gartenzeile und Weg a 
liegt eine sandkiste, wobei aber die gesamte zeilenfläche als Kleinkinderspielbereich ges-
ehen werden kann. den Kindern steht mit der Wiese eine weiche oberfläche zur Verfügung, 
auf der es bis auf die sandkiste keine weiteren spielgeräte gibt. da die gesamte anlage vom 
straßenverkehr abgeschottet ist, können sich Kinder ungefährdet am ganzen gelände be-
wegen. dennoch bieten ihnen die Wegzeilen aufgrund ihrer enge wenig raum zum spielen. 
für Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren steht gar keine spielfläche zur Verfügung. die 
gartensiedlung verfügt jedoch, als teil des größeren stadterweiterungsgebietes leberberg, 
in zumutbarer entfernung über öffentliche spielplätze in einer weitläufigen Parkanlage. 

mÖblierung

das prägende inventar der freiräume in der erdgeschosszone ist architektonisch definiert: 
einerseits durch die längerfristig in teilen begrünten mauern, sowie die hinter diesen lieg-
enden loggien. die gartenzeile wird darüber hinaus durch die vor den Wohnungseingän-
gen situierten bänke und durch die von fridolin Welte geschaffene installation „Kommuni-
zierende gefäße“ geprägt.

Vegetation

Jede mietpartei verfügt in der gartensiedlung über einen privaten freiraum, der zumindest 
in teilen auch eine intensive bepflanzung zulässt.
in den gemeinschaftlichen freiräumen wurden obstbäume gepflanzt: Kirschen, birnen und 
zwetschken. in den schmäleren erschließungswegen wurden felsenbirnen gesetzt, an den 
Wänden ranken Wilder Wein, efeu, glyzinie. an der straße stehen blumen-eschen. 

beleuchtung und lichtstimmung

die gemeinschaftlichen freiräume der gartensiedlung werden mit leuchtstoffröhren aus-
geleuchtet, die per zeitschaltung funktionieren. diese wurden in regelmäßigen abständen 
entlang der Wege in den mauern positioniert bzw. in den laubengängen angebracht. sie 
geben ein klares, helles licht. Von der straße aus betrachtet wirkt der Komplex bei voller 
beleuchtung wie ein heller lichtkörper, der aus der umliegenden stadtlandschaft herauss-
ticht. es kommt jedoch regelmäßig zu ausfällen, so dass zumeist nur ein teil der leuchten 
funktioniert.
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18 diese verlaufen parallel zur fassade am fuß der stufenzüge entlang von bauteil 3 bzw. parallel zu den erdgeschoss-
gärten von bauteil 4.
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aneignung der freiräume

soziales zentrum

die gartenzeile stellt den mittelpunkt des gemeinschaftlichen lebens der anlage dar. dieses 
fokussiert sich v.a. auf den bereich rund um die sandkiste. sowohl Kinder als auch erwach-
sene konzentrieren sich in diesem raum.
die begrünte zeile und Weg a stellen die einzigen zum gemeinschaftlichen aufenthalt ge-
dachten räume der anlage dar. die sandkiste liegt im schnittpunkt der beiden bereiche und 
daher im zentrum der siedlung. in und um die sandkiste kommt es folglich zur Überlagerung 
mehrerer aktivitäten. zum einen finden sich hier viele Kleinkinder in begleitung ihrer eltern. 
zum anderen führen drei Wege direkt an der sandkiste vorbei: Weg a und die beiden Wege, 
die in der gartenzeile entlang der gebäude zu den Wohneinheiten führen.
aufgrund der Überschneidung der Wegverläufe mit dem meist genutzten aufenthaltsbereich 
ergeben sich immer wieder kommunikative situationen. es fällt auf, dass sich die meisten 
bewohner der anlage kennen und viele mieter (auch bewohner anderer stiegen) über die 
stiege in unmittelbarer nähe der sandkiste aus der garage kommen, um sich kurz mit den 
nachbarn zu unterhalten. dies ist vor allem dann der fall, wenn eltern in begleitung ihrer 
Kinder nach hause kommen.
im sozialen zentrum um die sandkiste haben sich freundschaften und kleine netzwerke ge-
bildet. so kommt es immer wieder vor, dass eltern die aufsicht über die Kinder von anderen 
bewohnern übernehmen, wenn diese nicht da sind.

„es gibt eigentlich Keinen Platz zum sPielen“

da fast alle Parteien Jungfamilien sind, leben in der anlage sehr viele Kinder unterschiedli-
cher altersstufen. diesen steht jedoch nur sehr wenig raum zum spielen zur Verfügung. der 
grünstreifen in der gartenzeile ist nur z.t. als spielraum nutzbar, da etwa ein drittel des 
bereiches von den „Kommunizierenden gefäßen“ eingenommen wird. rund um diese kann 
kaum gespielt werden, weil die Kanten der brunnenbecken scharf und die Verletzungsgefahr 
daher groß ist. Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren breiten ihr spiel auf den gesamten 
gemeinschaftlichen bereich der siedlung aus. da das ganze gelände vom straßenraum 
abgeschlossen ist, können sie sich in der anlage frei bewegen: in den zeilen wird, sowohl 
auf den Plattenwegen als auch auf den rasenflächen, mit rädern und rollerskates gefahren. 
auf Weg a werden federball und andere ballspiele gespielt. Vor allem mädchen haben die 
gartenmauern als spielfläche entdeckt. immer wieder schreiben sie mit wasserlöslichen, 
bunten Kreiden nachrichten an die Wände.
auch das spiel der Kleinkinder beschränkt sich nicht auf die sandkiste, sondern es breitet 
sich von dieser ausgehend auf die Plattenwege aus. so fahren etwa Kleinkinder oft mit 
tretautos durch die „gassen“. rund um die sandkiste liegen sehr viele spielgeräte, die von 
Parteien der gemeinschaft zur Verfügung gestellt worden sind.

infolge des mangels an raum verlagern v.a. Jugendliche ihr spiel auf die in der nähe ge-
legenen öffentlichen Parkflächen. Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren, die noch nicht 
alleine die anlage verlassen dürfen, müssen jedoch innerhalb der gartensiedlung raum 
zum spielen finden. deren enge gemeinschaftliche freiräume können dem spielbedürfnis 
der vielen Kinder jedoch kaum gerecht werden:„hinaus darf ich nicht und hier können wir 
eigentlich nicht gut spielen, wir spielen überall, aber es gibt eigentlich keinen Platz zum spie-
len“ (10-jähriger Knabe). 
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KonfliKte infolge des KindersPiels

generell ist zu sagen, dass die bewohnerschaft der gartensiedlung relativ homogen ist. 
aufgrund der größe der Wohneinheiten leben vor allem Jungfamilien in der anlage. infolge 
dessen ist die toleranzgrenze gegenüber der lautstärke des Kinderspiels bei den meisten 
mietern hoch. dennoch kommt es aufgrund der intensiven nutzung des gemeinschaftlichen 
freiraums durch Kinder immer wieder zu Konflikten.

der grünstreifen in der gartenzeile befindet sich in unmittelbarer nähe der angrenzenden 
Wohnungen und mietergärten. Während die Privatsphäre in diesen auf der ebene der 
blickverbindungen klar definiert ist, gibt es keine akustischen Pufferzonen. sowohl die zum 
aufenthalt gedachten loggien von bauteil 4, als auch die Küchen der erdgeschosswoh-
nungen von bauteil 3 liegen direkt an der gartenzeile. das unmittelbar vor der haustüre 
stattfindende spiel ist daher, wie mehrere bewohner erzählen, stark zu hören. dies kann stel-
lenweise zu spannungen führen, vor allem zwischen Kindern und den wenigen bewohnern 
ohne Kinder.

als problematisch erweist sich auch in dieser anlage das fußballspiel von buben (zwischen 
6 und 12 Jahren) und Jugendlichen. dieses fand anfangs v.a. am rasenstreifen zwischen 
den brunnen und der sandkiste statt. da jedoch immer wieder bälle über die mauern in 
die angrenzenden mietergärten flogen, traten spannungen auf, infolge derer die mieterver-
tretung die entscheidung traf, das ballspielverbot durch eine hinweistafel zu untermauern. 
auch federball darf im grünstreifen kaum gespielt werden. infolge dessen versuchen Kinder 
im alter zwischen 6 und 12 Jahren ihr spielen auf Weg a zu verlagern, wo sich jedoch die 
gleichen Probleme ergeben. de facto wird daher in der siedlung kaum mehr ball- und fe-
derball gespielt.
dies ist in der südlich gelegenen nachbaranlage, wo es einen weit größeren an die gar-
tensiedlung grenzenden Wiesenbereich gibt, anders. zwischen den beiden grundstücken 
verläuft jedoch ein zaun. nicht selten stehen Kinder der gartensiedlung in der nähe des 
zaunes und sehen den Kindern der nebenanlage beim ballspielen zu. durch eine gezielte 
Verknüpfung der beiden freiflächen könnte das spielangebot für Kinder im alter zwischen 6 
und 12 Jahren deutlich verbessert werden.
die intensive aneignung des freiraumes durch Kinder hat darüber hinaus einen hohen nut-
zungsdruck auf die gemeinschaftlichen freiflächen zur folge. so ist etwa die Wiese zwischen 
der sandkiste und den brunnen stark abgetreten. auch sind letztere außer betrieb, da die 
Kinder regelmäßig deren abflüsse mit sand und blättern verstopften, so dass sie mehr-
mals repariert werden mussten, bis die hausverwaltung auf bestreben einiger bewohner 
schließlich die stilllegung der „Kommunizierenden gefäße“ beschloss.

Wohnen an der sandKiste

in den Wohnungen von bauteil 3, deren hauptzugang sich auf die gartenzeile richtet, leben 
zum großteil Jungfamilien mit Kleinkindern. die nachbarn kennen sich zumeist und ver-
bringen im sommer sehr viel zeit im gemeinschaftlichen freiraum. die eltern gehen mit 
den Kindern aus den Wohnungen direkt zur sandkiste und kehren zwischendurch in die 
Privaträume zurück, während andere erwachsene auf die Kinder aufpassen. aufgrund der 
enge der zeile ist der spielbereich am nachmittag schattig. begleitpersonen können auf den 
bänken vor den Wohnungstüren sitzen. die Verknüpfung der Wohnungszugänge mit dem 
aufenthaltsbereich und der sandkiste bietet sehr gute Voraussetzungen für das spielen der 
Kleinkinder und den aufenthalt ihrer begleitpersonen. für bewohner ohne Kinder scheint die 
Konzentration der freiraumaktivität unmittelbar vor der haustüre hingegen zur belastung 
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werden zu können: „Wir wohnen noch nicht so lange hier, aber es ist wirklich spitze! ich 
komm aus dem haus und wir haben gleich die sandkiste. Wir kennen uns alle. es ist ideal. 
aber wenn ich keine Kinder hätte, wäre es mir zu viel und ich weiß, dass es manchen, die 
keine Kinder haben, auch zu viel ist. ich verstehe das auch“ (eine mutter). 

„Wir sitzen oft am abend Vor der tÜr zusammen“

in der gartenzeile sitzen auf den bänken vor den Wohnungstüren abends oft familien mit 
ihren Kindern zusammen. da die bänke sowohl zum „Privatraum“ gehören als auch „ge-
meinschaftlich“ verortet sind, setzen sich mitunter nachbarn dazu. diese Überlappung der 
Öffentlichkeitssphären in der gartenzeile erweist sich als förderlich für das entstehen von 
freundschaften und funktionierenden sozialen netzwerken: „Wir sitzen oft am abend vor 
der tür zusammen und manchmal kommt wer vorbei und setzt sich zu uns. so lernt man sich 
kennen und hilft sich. es ist echt gut gemacht“ (ein mieter). 

PriVate reiche hinter den mauern

die privaten freiflächen werden so gut wie immer sehr intensiv genutzt. die spuren der 
aneignung sind unübersehbar. Vor allem die Vielfältigkeit und großzügigkeit der Privaträume, 
auch jener in den oberen geschossen, wird immer wieder als Vorteil hervorgehoben: „ich 
habe eine terrasse und eine Wiese, in der ich blumen setzen kann und das im ersten stock, 
es ist super“ (eine bewohnerin von bauteil 1).
besonders stark werden die überdachten loggien genutzt. diese entsprechen in ihrer mö-
blierung oft einer mischung aus innen- und außenraum. so hängen etwa aufwändige 
lampen an den decken bzw. bilder an den Wänden. einige haben schaukeln vom dach 
abgehängt. trotz dieser intensiven nutzung hat kaum jemand seine loggia zu einem ge-
schlossenen raum ausgebaut.
es fällt auf, dass die entlang der straße (am hofgartel) gelegenen kleineren wohnungsbezo-
genen freiräume (bauteil 2) kaum verwendet werden und nicht möbliert sind. diese bereiche 
erweisen sich aufgrund des straßenlärms als deutlich lauter und daher unattraktiver als die 
nach innen gerichteten großen freiflächen derselben Wohnungen. 
Viele bewohner betonen, die abgeschlossenheit der gärten zu schätzen, wie folgendes zitat 
einer mutter zeigt: „ich habe meinen garten und meine ruhe. hier mache ich, was ich will 
und keiner sieht mich. Wenn ich kommunizieren will, gehe ich hinaus.“ es fällt auf, dass die 
bewohner die grenze zwischen gemeinschafts- und Privatraum, dort wo sie nicht durch eine 
mauer definiert ist, nachjustieren. so ist etwa an den längsseiten der gärten der bauteil 2 
bis 4 entlang von Weg a eine Veränderung vorgenommen worden, in dem blickdichte mat-
ten über die spannseile gehängt wurden. auch zwischen den gärten wurden stellenweise 
sehr hohe trennelemente eingefügt.
so ergeben sich zumeist eindeutige grenzen zwischen den einzelnen Privatbereichen und 
eine blickdichte trennung von gemeinschafts- und Privatraum. dieser bleibt trotz der starken 
nutzung der gemeinschaftlichen flächen fast immer verschlossen. so sieht man, anders 
als in anderen untersuchten siedlungen, in denen es zu einer räumlichen Verknüpfung von 
mietergärten und spielbereich kommt, kaum offene türen. der private freiraum scheint der 
Planung entsprechend als teil der Wohnung wahrgenommen zu werden, der für die gemein-
schaft in der regel verschlossen bleibt.
demgegenüber breitet sich der Privatraum punktuell auf den gemeinschaftlichen bereich 
aus. dies erfolgt primär durch Pflanzungen: einige mieter haben in die schmalen beete en-
tlang der Wege vor den gartenmauern ranker gesetzt. 
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mieterVersammlungen im „schWarzen adler“

für die instandhaltung und Pflege der gemeinschaftlichen freiräume der gartensiedlung ist 
ein externes unternehmen zuständig. das soziale management der freiräume, wie etwa die 
regulierung des Kinderspiels, erfolgt im grunde autonom durch die bewohner. die hausver-
waltung wird vor allem in Konfliktfällen miteinbezogen. generell bleibt das zusammenleben 
in der anlage zumeist konfliktfrei, was wohl auch mit der eher homogenen bewohnerstruktur 
erklärt werden kann.
angesichts vielfältiger baumängel in der anfangsphase und der sich daraus ergebenden 
angespannten atmosphäre, wurde ein mietervertreter bestellt, der die bewohnerinteressen 
gegenüber dem bauträger und den architekten vertritt. in regelmäßigen abständen finden 
mieterversammlungen statt, an denen jedoch, wie mehrfach erzählt wird, nur wenige be-
wohner teilnehmen. die treffen werden außerhalb der anlage abgehalten, da es in der an-
lage keinen geschlossenen gemeinschaftsraum gibt. zumeist finden die sitzungen in nahe 
gelegenen gasthäusern, etwa im „schwarzen adler“, statt.
als weitere Kommunikationsplattform entstand auf initiative der mietervertretung eine haus-
interne homepage mit einem forum. im rahmen der sitzungen und des forums werden 
auch die einmal im Jahr in der zentralen Wiesenfläche stattfindenden hoffeste organisiert.
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zusammenfassung

die freiräume der gartensiedlung bieten erwachsenen und familien mit Kleinkindern, aus 
mehreren gründen, außerordentlich gute bedingungen:

die siedlung basiert auf einer klaren zweischichtigen differenzierung des raumes nach 
Öffentlichkeitssphären: zum einen ist der gemeinschaftliche freiraum vom straßen-
raum getrennt, zum anderen verläuft zwischen den gemeinschaftlichen und den privaten 
flächen eine eindeutige grenze.
es fällt auf, dass die bewohner die grenze, dort wo sie nicht mittels einer gartenmauer 
blickdicht festgelegt worden ist, nachjustieren. der private freiraum scheint der Planung 
entsprechend als teil der Wohnung wahrgenommen zu werden, der für die gemein-
schaft eher verschlossen bleibt.
erwachsene bewohner nutzen primär die privaten freiräume. Vor allem die Vielfältig-
keit und großzügigkeit der Privaträume, auch jener in den oberen geschossen, wird in 
vielen gesprächen als Vorteil hervorgehoben. bewohner betonen, besonders die abge-
schlossenheit der gärten zu schätzen.
in der gartenzeile bietet die Verknüpfung der Wohnungszugänge mit dem aufenthalts-
bereich und der sandkiste sehr gute Voraussetzungen für das spielen der Kleinkinder 
und den aufenthalt ihrer begleitpersonen.
um die sandkiste kommt es zur Überlagerung mehrerer funktionen. zum einen finden 
sich hier viele Kleinkinder in begleitung ihrer eltern. zum anderen führen drei Wege 
direkt an der sandkiste vorbei. hieraus ergeben sich zwangsläufig kommunikative situ-
ationen.
in der gartenzeile sind vor den Wohnungstüren entlang der erschließungswege bänke 
situiert. diese gehören zugleich zum „Privatbereich“ und bilden die einzigen sitzgelegen-
heiten in der gemeinschaftlichen zeile: eine Überlappung der Öffentlichkeitssphären, 
die sich als förderlich für die interaktion unter den bewohnern erweist.

Jugendlichen und Kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren steht hingegen nur sehr 
wenig raum zum spielen zur Verfügung. folglich verlagern vor allem Jugendliche ihr spiel 
auf öffentliche Parkflächen. Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren sind jedoch auf die 
flächen in der gartensiedlung angewiesen. deren enge gemeinschaftliche freiräume kön-
nen den spielbedürfnissen der Kinder kaum gerecht werden.

die aneignung der freiräume verläuft weitgehend konfliktfrei. infolge der intensiven nutzung 
der gemeinschaftlichen flächen durch Kinder kommt es jedoch trotz des generell offenen 
Klimas stellenweise zu spannungen:

in der gartenzeile scheint die Konzentration der freiraumaktivität unmittelbar vor den 
Wohnungszugängen v.a. für bewohner ohne Kinder phasenweise zur belastung zu wer-
den.
der grünstreifen in der gartenzeile befindet sich in unmittelbarer nähe der angren-
zenden mietergärten. Während die Privatsphäre in diesen auf der ebene der blickbezie-
hungen klar definiert ist, gibt es keine akustischen Pufferzonen.
spielen Kinder in der gartenzeile bzw. auf Weg a  fuß- oder federball, kann es zu Kon-
flikten kommen, wenn bälle in angrenzende Privatflächen fallen.
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STruKTurdaTeN

daTeN zum WohNbau

adresse: Siccardsburggasse 72-74, 1100 Wien
bauträger: Neues Leben gemeinnützige bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft
architektin: Patricia zacek
Fertigstellung: 2003
Städtebaulicher Kontext: rasterviertel
Vom grundstücksbeirat begutachtetes Projekt
bauform19: baulücke - ecke
zahl der Wohneinheiten: 32

daTeN zu deN FreiFLächeN der aNLage

gemeinschaftlich zugängliche Freiräume: hof
Privat nutzbare Freiräume: Loggien, Terrassen

daTeN zur iNFraSTruKTur

anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: das gelände ist sehr gut in das öffentliche 
Verkehrsnetz integriert. im umkreis von 5 gehminuten befinden sich die haltestelle 
arthaberplatz der Linien 7a, 65a und 67, sowie die haltestelle Laxenburgerstraße/Trost-
straße der Linien o, 66a, 70a, 67a.
Nahversorgung: die Wohnhausanlage ist in die Nahversorgung des dicht bebauten 
Stadtgebiets integriert.
gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen: gemeinschaftsraum
Soziale infrastruktur: eigentümervertretung, intranet

beSchreibuNg der aNLage

Lage iN der STadT

die anlage liegt im dicht bebauten Stadtgebiet von Favoriten am grundstück an der ecke 
Siccardsburggasse/hardtmuthgasse.

bebauuNgS- uNd FreiraumSTruKTur

ecKgebäude miT iNNeNhoF

der Wohnbau folgt der blockrandbebauung des umliegenden Stadtraumes. zwei sechsge-
schossige gebäudeteile schließen den block an der ecke Siccardsburggasse/hardtmuthgasse 
ab. zwischen den beiden unterschiedlich ausgebildeten baukörpern und den angrenzenden, 
mit niedrigeren gebäuden bebauten grundstücken liegt ein rechteckiger gemeinschaftli-
cher innenhof. Vom Straßenraum abgeschottet, wird dieser zu den Nachbargrundstücken 
mit einer mauer begrenzt. zwar kann von den beiden zugängen zum Wohnbau an der Sic-
cardburggasse aus die bebauungsstruktur erkannt werden, nicht jedoch die hoffläche und 
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deren gestaltung. der hof wird über die beiden Stiegenhäuser an der Siccardsburggasse 
erschlossen.

hoF auF zWei ebeNeN 

der gemeinschaftliche innenhof gliedert sich in zwei ebenen. der mittlere bereich ist ge-
genüber dem erdgeschoss abgesenkt. So ergibt sich eine umschließende randzone, ein 
begehbarer rahmen. einen Teil davon bildete ursprünglich der parallel zur hardtmuthgasse 
führende Laubengang, über den die erdgeschosswohnungen erschlossen werden. im letzten 
Jahr wurde der gang jedoch mit einer glasfassade geschlossen. der abgesenkte mittelteil 
des hofes, eine art gartenintarsie, wird an zwei Seiten von einem holzdeck umfasst, zu dem 
es mit einer Sitzstufe begrenzt ist. 

VieLFäLTige aNmuTuNg auF eNgem raum

obgleich der hof klein ist, zeichnet er sich durch eine Vielfalt an materialien aus. das deck 
und die Sitzstufe sind mit einem rost aus Lärchenholz ausgelegt. in der nördlichen ecke 
befindet sich eine rasenfläche mit einem Laubbaum. der abgesenkte bereich ist nach drei 
Seiten von mit betonplatten gedeckten Wegen umrahmt. So auch an der Längsseite des 
hofes, wo sich der dort situierte gemeinschaftsraum großzügig nach außen öffnet. zwischen 
der Fläche vor dem gemeinschaftsraum und dem holzdeck liegt ein weicherer bereich, 
gebildet aus versetzten rechtecken aus rasen, Kies und bodendeckern. in das holzdeck ein-
geschnitten befand sich ursprünglich entlang der gartenmauer ein längliches, bepflanztes 
Wasserbecken, welches später in ein beet mit gräsern umgewandelt worden ist.

„ruheoaSe“

der hof vermittelt eine gleichsam meditative atmosphäre und wirkt insbesondere im mit-
telteil wie eine „ruheoase“. das holzdeck eignet sich zum Liegen. die abgesenkte, in geom-
etrischen mustern strukturierte Fläche hat eine primär sinnliche Qualität. im holzdeck nahe 
der Wiesenpartie wurde als Kleinkinderspielbereich eine Sandfläche untergebracht. Sie ist 
abgesenkt, so dass die randeinfassung als Sitzgelegenheit dienen kann. dieser kleine Spiel-
platz befindet sich in ruf- und Sichtweite der Wohnungen an der Siccardsburggasse. da die 
gebäude der Nebengrundstücke niedrig sind, liegt er trotz der enge des hofes über weite 
Teile des Tages im direkten Sonnenlicht. außer der Sandmulde verfügt der hof über keine 
Spielgeräte, wohl aber über aufenthalts- und Spielnischen für unterschiedliche aktivitäten. 

möbLieruNg

der hof fällt durch seine sehr zurückhaltende ausstattung auf. als Sitzgelegenheit dienen 
einzig die Sitzstufen.

VegeTaTioN

Vegetation wird im gartenhof als ein primär atmosphärisches, sinnliches gestaltungsele-
ment eingesetzt. im abgesenkten mittelteil finden sich verschiedene bodendeckerrosen. das 
band im holzdeck ist mit gräsern und Perovskien bepflanzt. in einer ecke steht eine Kastanie. 



an den mauern zum Nachbargrundstück ranken Wilder Wein und efeu, wodurch der garten 
allmählich grüne Wände erhalten wird. 

aNeigNuNg der Freiräume20

garTeNhoF - gePFLegT VoN deN eigeNTümerN

die anlage in der Siccardsburggasse beherbergt 32 eigentumswohnungen. 
die bewohner haben eine eigentümervertretung gewählt, welche das soziale management 
der anlage betreibt und die Pflege der Freiräume organisiert. abgesehen vom rasen, den 
eine externe Person mäht, werden die Freiräume von den eigentümern selbst gepflegt. intern 
ist eine arbeitsteilung festgelegt worden, nach der verschiedene Parteien für unterschiedliche 
bereiche des gartens zuständig sind. die finanziellen mittel für die instandhaltung, sowie für 
zusätzliche gestaltungen im Freiraum werden von den eigentümern gemeinsam bereitgestellt. 
eine organisationsform, die im allgemeinen gut funktioniert, so dass der hof sehr gepflegt 
wirkt, wobei (bis auf die Trockenlegung des Wasserbeckens) kaum Spuren der aneignung zu 
sehen sind. einzig zwei Topfpflanzen wurden in einer ecke des hofes aufgestellt.

erhoLuNgSraum

den erwachsenen dient der hof primär als erholungsraum. bewohner finden sich gerne auf 
dem deck ein. Nicht selten kommt es hierbei zu gesprächen zwischen Nachbarn: „ich gehe 
mit meinem kleinen enkel herunter. dann warte ich, bis meine Freundin kommt, und dann 
plaudern wir ein bisschen“, erzählt etwa eine eigentümerin. als schön werden vor allem 
die bodendeckerrosen im abgesenkten gartenteil sowie das gräserband im ehemaligen 
Wasserbecken hervorgehoben. der garten wird von den erwachsenen als eine „schöne, 
ruhige, oase“ empfunden - wie es eine bewohnerin auf den Punkt gebracht hat. 
in der Nutzung hat der hof tatsächlich primär den charakter einer rückzugsfläche. die 
meisten mieter und die eigentümervertretung sind bemüht den garten ruhig zu halten. das 
auffallend restriktive management des Freiraumes liegt - aus Sicht der bewohner - auch an 
baulichen aspekten. So orientieren sich die Privatbalkone des baukörpers an der Siccards-
burggasse natürlich zum (engen) hof hin. in diesem stehend hört man, was auf den balkonen 
gesprochen wird, und umgekehrt. Wenn Kinder zu laut spielen, wird dies von einigen be-
wohnern daher als Lärmbelästigung empfunden. ähnlich verhält es sich mit den Kiesflächen. 
Was für außenstehende als ästhetisch ansprechend wirken mag, wird von einigen bewohn-
ern, so auch von der eigentümervertretung, im hinblick auf dessen negative auswirkungen 
thematisiert: So wurde mehrfach von älteren Personen die beschwerde geäußert, dass der 
im garten ausgelegte riesel beim gehen ein für die anliegenden Wohnungen störendes 
Knirschen erzeugt. 

KLeiNKiNderSPieL im hoF

Neben den erwachsenen nutzen v.a. Kleinkinder den hof, wenn sie von ihren eltern be-
gleitet in der Sandmulde spielen. es finden sich jedoch aus mehreren gründen nur wenige 
Kleinkinder im garten ein. zum einen wohnen hier derzeit überhaupt nur sechs Kinder (un-
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terschiedlichen alters), zum anderen liegt die Sandkiste die meiste zeit über in der prallen 
Sonne, ohne durch bäume oder eine überdachung geschützt zu sein. de facto kann sie 
daher im Sommer nur morgens und ab dem späteren Nachmittag genutzt werden. zu ander-
en Tageszeiten verlagern einige eltern das Spiel ihrer Kleinkinder auf den nahe gelegenen 
Spielplatz am Paltramplatz.

SPieLeN am PaLTramPLaTz 

Für Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren ist ein Spielen im hof so gut wie nicht vorges-
ehen. die Pflanzen im garten sind z.T. sehr empfindlich, auch darf weder mit dem rad 
noch mit rollerskates gefahren werden. die einzigen Kinder in diesem alter, die den hof 
regelmäßig nutzen sind mädchen, welche oft auf einer decke zusammensitzen, wobei ihr 
Spiel sehr ruhig bleibt. buben verlagern ihre Freiraumaktivitäten zumeist auf den nahe gele-
genen Paltramplatz. Spielen sie dennoch im garten, so geht es dabei eher laut zu, was als 
unangenehm auffällt. 

gemeiNSchaFTSraum am garTeN

Wie oben beschrieben, liegt der gemeinschaftsraum im erdgeschoss und ist über einen di-
rekten zugang mit dem hof verbunden. im gemeinschaftsraum finden regelmäßig Familien- 
und geburtstagsfeste, aber auch Weihnachtsfeste und eigentümerversammlungen statt.
die Verknüpfung des raumes mit dem hof scheint sich sehr gut zu bewähren. in den Som-
mermonaten werden oft die großen Schiebetüren geöffnet und so innen- wie außenraum 
zugleich genutzt: „Familienfeste mache ich immer hier im gemeinschaftsraum. dann gehen 
wir oft auch hinaus“, erzählt etwa eine bewohnerin.
ein mal im Jahr findet im gemeinschaftsraum und im garten ein Sommerfest statt, das von 
den bewohnern gemeinsam organisiert wird. zu diesem anlass werden im hof bänke auf-
gestellt. es wird zusammen gegrillt und gespielt.

WaSSerFLäche aLS ProbLemFaLL

der Planung entsprechend befand sich auf dem holzdeck ursprünglich ein bepflanztes, 
schmales langes Wasserband. dieses wurde aus mehreren gründen bereits nach kurzer 
zeit zum Problem für die bewohner: die für die erforderliche zirkulation des Sauerstoffes im 
Wasser benötigte Pumpe war nach aussage der eigentümervertretung zu klein dimensioni-
ert. auch erwies sich die Pflege des beckens als zu aufwändig für die in der Wohnhausanlage 
vorherrschende organisationsstruktur. dies hatte eine Verunreinigung bzw. Veralgung des 
Wassers zur Folge, was wiederum zu einer starken geruchsbelästigung für die eigentümer 
führte. das becken lockte darüber hinaus, wie berichtet wird, Tauben und gelsen in die 
anlage. zu guter Letzt rissen Kinder immer wieder die Wasserschläuche aus den Verankerun-
gen.
bereits im ersten Jahr nach der besiedelung beschlossen die bewohner daher, das becken in 
ein abgesenktes beet umzuwandeln. die hierzu notwendige arbeit wurde überwiegend von 
den eigentümern selbst durchgeführt. der umbau hätte, wie wiederholt zu vernehmen war, 
stark zur Verbesserung der Lebensqualität in der anlage beigetragen.
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zuSammeNFaSSuNg

zusammenfassend kann gesagt werden, dass der kleine hof von den bewohnern primär als 
„ruheoase“ genutzt wird. die aneignung verläuft relativ konfliktfrei, was nicht zuletzt auf die 
reduktion der Tätigkeiten im engen raum zurückzuführen ist:

die gestaltung des gartens wird von den meisten erwachsenen als schön und beruhi-
gend beschrieben. der hof wird mit dementsprechender aufmerksamkeit von den be-
wohnern selbst gepflegt.
einige eltern spielen mit ihren Kleinkindern im hof, weichen jedoch immer wieder auf 
andere orte aus, da außer der Sandkiste keine Spielmöglichkeiten zur Verfügung stehen 
und diese zumeist der direkten Sonne ausgesetzt ist.
Für Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren steht keine Fläche zum Spielen bereit. 
auch dominiert unter den bewohnern der Siedlung eine restriktive Stimmung, sodass 
versucht wird, jedes laute Kinderspiel zu unterbinden.
als sehr positiv erweist sich die Verknüpfung von gemeinschaftsraum und gartenhof. 

die definition des hofes als ästhetisch anspruchsvolle gartenintarsie und seine funktionale 
eingrenzung als „ruheoase“, in der auch Kleinkinder ruhig spielen können, ist wohl nur 
aufgrund der Nähe zu öffentlichen Freiflächen und der geringen anzahl an Kindern in der 
anlage möglich. 
infolge der zurückhaltenden Nutzung sind die Spuren der aneignung im gemeinschaftlichen 
Freiraum sehr gering. der hof erscheint, bis auf die umgestaltung der Wasserfläche, de 
facto unverändert.
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sTrUKTUrDaTeN

DaTeN zUm WohNbaU

adresse: Trostraße 73-75, 1100 Wien
bauträger: GesIba, Gemeinnützige Genossenschaft
architekten: ganahl_ifsits_larch_architekten
Fertigstellung: 2004
städtebaulicher Kontext: rasterviertel
bauträgerwettbewerb (2000)
bauform21: block in baulücke
zahl der Wohneinheiten: 140 (davon 42 seniorenwohnungen)

DaTeN zU DeN FreIFlächeN Der aNlaGe

allgemein zugängliche Freiräume: eingangsbereich ecke Troststraße/zohmangasse
Gemeinschaftlich zugängliche Freiräume: hof
Privat nutzbare Freiräume: loggien, balkone, Terrassen

DaTeN zUr INFrasTrUKTUr

anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: Das Gelände ist sehr gut in das öffentliche 
Verkehrsnetz integriert. In unmittelbarer Nähe befinden sich die haltestelle Neilreich-
gasse/Troststraße der linien 67 und o, sowie die haltestelle raxstraße/rudolfshügel-
gasse der linie 15a.
Nahversorgung: Die Wohnhausanlage ist in die Nahversorgung des dicht bebauten 
stadtgebiets integriert. Im Komplex befinden sich ein Polizeiwachzimmer, eine bankfiliale 
und ein supermarkt.
Gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen: Gemeinschaftsräume, Kinderspielraum, Ju-
gendraum, Klubraum für senioren
soziale Infrastruktur: hausbetreuungszentrum, mehrgenerationenhaus

beschreIbUNG Der aNlaGe

laGe IN Der sTaDT

Die anlage liegt im dicht bebauten stadtgebiet von Favoriten am Grundstück zwischen Trost-
straße im Norden, zohmangasse im osten, Graffgasse im süden und Fernkorngasse im 
Westen.

mehrGeNeraTIoNeNhaUs

Das Projekt legt einen schwerpunkt auf betreutes Wohnen für senioren und bietet Wohnein-
heiten für menschen mit behinderung an. Der an der zohmangasse gelegene bauteil ist als 
mehrgenerationenhaus konzipiert, in dem unterschiedliche Wohnungstypen auf die bedürf-
nisse von senioren eingehen. Das mehrgenerationenhaus wird vom appartementhaus For-
TUNa betrieben und bietet ein vielfältiges service: 24-stunden-haus-Notruf-Telefon, Klu-
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21 In anlehnung an: schluder, michael; 10 Jahre bauträgerwettbewerb, Veränderungen im Wohnbau; studie im auftrag 
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braum, kostenlose Teilnahme an diversen Freizeitangeboten, Verpflegung in der Wohnung, 
Wäschedienst, reinigungsservice, Übersiedlungshilfe, Friseur, medikamentenservice, etc.

bebaUUNGs- UND FreIraUmsTrUKTUr

blocK IN Der baUlÜcKe

Die anlage fügt sich in den gründerzeitlichen stadtraster von Favoriten ein und folgt dem 
Prinzip der blockrandbebauung. Gemeinsam mit einem bestehenden haus aus der vorigen 
Jahrhundertwende bilden drei sechs- bis achtgeschossige neue bauteile einen block, der 
einen begrünten Innenhof umschließt.

„VerschlosseNer“ hoF Im „oFFeNeN“ blocK

Der block öffnet sich an zwei stellen nach außen. an der Graffgasse führt eine schneise von 
der straße in den hof. an der ecke Troststraße/zohmangasse erreicht man den hof über 
einen unmöblierten, überdachten Durchgang.
steht man im Freiraum der anlage, schließt zum einen das bestehende Gründerzeithaus 
den block ab. zum anderen ist durch die schneise an der Graffgasse die Fassade des ge-
genüberliegenden hauses zu sehen. Dieses wird so optisch zu einem element des hofes. 
steht man außerhalb des Komplexes wird hingegen der hof (vor allem an der Graffgasse) 
über blickbeziehungen zu einem Teil des straßenraumes. Die anlage wächst so mit dem 
umliegenden stadtraum bzw. der bestehenden bausubstanz zusammen.
Trotz dieser blickbeziehungen ist die Grenze zwischen öffentlichem straßenraum und ge-
meinschaftlichem hofbereich klar. sie wird durch metallzäune mit verschließbaren Toren 
markiert. Der zaun folgt an der Graffgasse der Gebäudekante. an der ecke Troststraße/zo-
hmangasse steht er an der hofseite, um so den zugang zum Polizeiwachzimmer freizugeben. 
Im bereich des überdachten Durchganges entsteht folglich ein öffentlicher Übergangsraum.
Die haupterschließung der stiegen erfolgt an der zohmangasse hofseitig (über einen of-
fenen Gang), sonst jedoch straßenseitig, so dass sich im hof nur Nebenzugänge zu den 
stiegen befinden.

sPIel mIT DeN höheNUNTerschIeDeN

Der gemeinschaftliche hof übernimmt das Gefälle des Grundstücks, welches von der Graff-
gasse zur Troststraße hin abfällt, wobei der höhenunterschied durch die schaffung mehrerer 
ebenen akzentuiert wird. so verläuft entlang der zohmangasse über dem erdgeschoss ein 
offener Gang, der auf dem Niveau der Graffgasse liegt. Während die zentrale hoffläche zur 
Troststraße hin abfällt, bleibt der offene Gang auf selbem Niveau, bis er schließlich ein Ge-
schoss über dem hof liegt. entlang des offenen Ganges liegen neben zwei stiegenhäusern 
boxen, die als Waschküche bzw. Kinderwagenabstellraum dienen. 
Die erwähnten unterschiedlichen Niveaus im hof können nicht immer auf flachen ram-
pen überwunden werden, wiewohl die anlage unter dem Thema des alters- und be-
hindertengerechten Wohnens steht. 
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NeTzWerK aUs WeGeN, ramPeN UND sTIeGeN

Die beiden hofzugänge werden durch den haupterschließungsweg verbunden. an den 
beiden enden des Weges ist dieser mit bänken möbliert und soll so auch als aufenthalt-
szone dienen. zwischen den beiden hofenden verläuft eine zur Graffgasse hin ansteigende 
rampe. stiegenaufgänge und kleinere rampen verbinden die aufenthaltszonen bzw. den 
Weg mit dem offenen Gang entlang der zohmangasse, der aufenthalts- und spielinsel und 
den Nebenzugängen zu den stiegen. so entsteht ein Netz aus Wegen, rampen und stiegen, 
das auf verschiedenen ebenen liegende elemente verknüpft.
Die zugänge und aufenthaltszonen sind überwiegend mit großen betonplatten gedeckt und 
in Teilen als Kiesfläche ausgebildet. Die rampen sind asphaltiert.

aUFeNThalTs- UND sPIelINsel

Im zentrum des hofes liegt der aufenthalts- und spielbereich, in dem sich mit holzlatten 
gedeckte, lange betonbänke befinden, die aufgrund ihrer anordnung einen platzartigen 
raum schaffen. an den bänken stehen metallstangen, zwischen denen segeldächer ges-
pannt werden können. In diesem bereich liegen eine sandkiste aus beton und eine schaukel 
aus edelstahl. In unmittelbarer Nähe zur aufenthalts- und spielinsel befinden sich der Kinder-
spiel-, der Jugend- und ein Fahrradabstellraum. so ergibt sich eine zentrale zone, die als 
Kinderspielplatz gedacht und mit den geschlossenen Gemeinschaftsräumen verknüpft ist. 
Daneben soll der raum auch erwachsenen als aufenthaltszone dienen. so wird fast der 
gesamte gemeinschaftliche aufenthalt auf engem raum konzentriert.
zwischen den Wegen, stiegen, rampen, baukörpern und der aufenthaltsinsel befinden sich 
im hof mehrere Wiesenflächen in hanglage. 
Die zentrale aufenthaltsinsel liegt in sicht- und rufweite der auf den hof gerichteten Woh-
nungen und ist, dank der segeldächer, im sommer schattig. Insgesamt indes bietet der 
Freiraum Kindern keine Vielfalt an atmosphären und vor allem Größeren (im alter zwischen 
6 und 12 Jahren) so gut wie keinen raum. 

PrIVaTe FreIräUme

Die balkone, loggien und Terrassen der anlage sind teils auf die straße, teils auf den hof 
gerichtet. opake Glaswände dienen als Windschutz, metallgitter oder perforierte holzpan-
ele als Geländer. Die balkone sind daher vom hof und den Wohnungen der gegenüberlie-
genden baukörper aus kaum einsehbar. Die Geländer der direkt über der aufenthalts- und 
spielinsel liegenden balkone sind nicht perforiert und daher undurchsichtig. aufgrund der 
Weite des hofes verfügen v.a. die südseitigen balkone über viel direktes sonnenlicht.
an einer hofseite befinden sich im erdgeschoss zwei am gemeinschaftlichen Freiraum lie-
gende Terrassen. ein undurchsichtiges metallgeländer trennt sie vom hof. Von den etwas 
höher gelegenen Terrassen führen stiegen auf eine schmale Wiesenfläche hinunter. Diese 
dient als Pufferzone zwischen den Privaträumen und dem gemeinschaftlichen Weg.

schaUGrÜN

es fällt auf, dass Teile des hofes durch Grünflächen geprägt sind, die eine anmutungsqualität 
aufweisen, ohne in direkt nutzbare Flächen eingebunden zu sein: etwa der abgesenkte, dicht 
bewachsene Teil zwischen dem offenen Gang entlang der zohmangasse und der rampe des 
haupterschließungsweges. 
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Über die erschließung hinausgehende Funktionen sind auf die (oben beschriebene) spiel- 
und sitzinsel bzw. die Flächen im Umfeld der beiden zugänge begrenzt. Dies bringt mit sich, 
dass sich aufenthaltszonen in unmittelbarer Nähe von mieterbalkonen und erdgeschosster-
rassen befinden. 

VeGeTaTIoN

rasenflächen dominieren den hof, in dem 9 stück diagonal gesetzte blasenbäume gepflanzt 
sind. Vereinzelt, zumeist randlich, finden sich wildstaudenartige streifen: Wolfsmilch, brand-
kraut, Goldrute und Kupferhirse. schattige Partien sind mit efeu, hosta und herbstanemo-
nen bepflanzt. einige kurze heckenbänder aus liguster und spireen akzentuieren zusätzlich 
die Gestaltung. 

möblIerUNG

Prägendstes Inventar des hofes sind die länglichen bänke, das segeldach und die spielgeräte 
(sandkiste, schaukel) der aufenthalts- und spielinsel. 

beleUchTUNG UND lIchTsTImmUNG

entlang der Wege angeordnete Pollerleuchten geben ein weißes licht, das die Wege hell- 
und die Wiesen mitbeleuchtet. Das licht blendet jedoch sehr stark, so dass der raum nicht 
zum aufenthalt einlädt.

aNeIGNUNG Der FreIräUme

hoF als erschlIessUNGs- UND DUrchGaNGsFläche FÜr DIe beWohNer

Die entscheidung, die beiden zugänge zum hof zu verschließen, wurde seitens des bau-
trägers bereits vor besiedelung der anlage getroffen. Grund hierfür war vor allem das 
Polizeiwachzimmer, dessen zugang im hof liegt. es sollte vermieden werden, dass zu viele 
ortsfremde Personen auf dem Weg zum Wachzimmer den hof durchqueren. an den zugän-
gen hängen hinweisschilder, die dazu auffordern, die Tore abzusperren. Dennoch bleibt vor 
allem der zugang an der ecke Troststraße/zohmangasse oft unversperrt. Da jedoch, um von 
der Graffgasse über den hof zur Polizei zu gelangen, auch das zweite Tor passiert werden 
muss, gehen so gut wie nie siedlungsfremde Personen durch den hof. Dieser bleibt somit 
den bewohnern vorbehalten.
Die mieter nutzen ihn, obwohl die hauptzugänge der meisten stiegen straßenseitig liegen 
oft als Durchgangsfläche, um auf die andere seite der anlage zu gelangen. Für bewohner 
des bauteiles an der zohmangasse führt sowohl der Weg nach außen als auch jener zum 
müllraum und zur Waschküche über den offenen Gang. man sieht daher relativ viele mieter 
diesen durchschreiten bzw. den hof überqueren. es kommt dabei jedoch auffällig selten zu 
kommunikativen situationen zwischen den bewohnern, die nur in wenigen Fällen stehen 
bleiben, um miteinander zu sprechen.

Wie oben erwähnt, kann im hof nicht jeder höhenunterschied auf flachen rampen über-
wunden werden. zwischen dem hauptverbindungsweg und dem offenen Gang entlang der 
zohmangasse gibt es, von der Troststraße kommend, eine direkte Verbindung über eine 



153

Troststraße

stiege. Wollen jedoch ältere bewohner oder eltern mit Kinderwagen ohne stiegensteigen auf 
den Gang gelangen, müssen sie einen Umweg bis ans ende der rampe in Kauf nehmen. 
Immer wieder gehen bewohner mit ihren hunden durch den hof, ohne diese an der leine 
zu halten. Dies ist vor allem deshalb problematisch, da die Wege zum Teil direkt an der 
aufenthalts- und spielinsel vorbeiführen. Diese ist nicht eingezäunt und liegt in unmittelbarer 
Nähe zu rasenflächen, die oft durch hundekot verschmutzt werden. laut angabe einiger 
bewohner, ist dies auch deshalb der Fall, weil die rasenflächen sonst kaum genutzt werden 
und daher für die hundebesitzer vielfach nicht „tabu“ sind. es kommt jedoch, einer mutter zu 
Folge, in ausnahmefällen vor, dass Kinder auf den Wiesenflächen spielen und so in Kontakt 
mit hundekot kommen. Die hausverwaltung hat sich daher dazu gezwungen gesehen, in 
den stiegenhäusern Informationsblätter anzubringen, welche auf das Problem aufmerksam 
machen.

VIelFalT aN beWohNerN

Die bewohnerzusammensetzung weist eine vergleichsweise hohe heterogenität auf. aufgr-
und des thematischen schwerpunkts leben im mehrgenerationenhaus an der zohmangasse 
sehr viele ältere menschen. Im baukörper an der Graffgasse befindet sich eine Wohnge-
meinschaft für menschen mit behinderung, welche diesen auch eine Werkstatt zur Verfügung 
stellt. Darüber hinaus leben im Komplex allein stehende erwachsene, Paare und Familien 
mit Kindern unterschiedlichen alters. Der gemeinschaftliche Freiraum könnte daher - stärker 
als in anderen siedlungen - zum aufenthaltsort für sehr unterschiedliche Personengruppen 
werden.

KINDersPIelINsel

Genutzt wird der hof vor allem von Kleinkindern. Diese halten sich primär in der Kinder-
spielinsel, also im bereich um die sandkiste und die schaukel auf. anders als in anderen 
anlagen, liegen weder in der sandkiste noch in deren Nähe Kinderspielgeräte. Jede Familie 
bringt ihre eigenen spielgeräte zum spielplatz und nimmt sie danach wieder mit. Da der 
spielplatz sich in unmittelbarer Nähe des geschlossenen Kinderspielraumes befindet, wird 
auch dieser oft genutzt. Die Parteien können gegen Kaution einen schlüssel zu diesem erh-
alten und ihn jederzeit betreten. es fällt auf, dass sich das spiel auch an sommertagen von 
der sandkiste ausgehend zum Teil in den geschlossenen spielraum verlagert. Dies ist, wie 
einige eltern im Gespräch unterstreichen, darauf zurückzuführen, dass abgesehen von der 
sandkiste und der schaukel kaum raum zum spielen bereit steht bzw. als solcher genutzt 
wird. Die Kinder (auch die 6- bis 12-Jährigen) bleiben so gut wie immer auf der aufenthalts- 
und spielinsel. Diese ist jedoch, wie die mutter eines buben erzählt, „klein und wegen dem 
betonboden nicht wirklich zum spielen geeignet.“ In Folge dessen stellt der geschlossene 
raum die einzige alternative dar.

sowohl zwischen den eltern als auch zwischen den Kindern haben sich Freundschaften ge-
bildet. einige eltern kennen sich und plaudern miteinander, während die Kinder spielen. es 
fällt jedoch auf, dass der spielbereich, obgleich er mit den Gemeinschaftsräumen verknüpft 
worden ist, nicht jene zentrale soziale Position, die er in anderen anlagen einnimmt, innehat. 
so sind es zu meist nicht sehr viele Kinder, die sich im bereich aufhalten. auch bleiben die 
eltern vielfach nur kurze zeit mit ihren Kindern im hof, was die mutter eines Kleinkindes und 
eines etwa sechs Jahre alten mädchens wie folgt erklärt: „Vor allem die (beton)Kanten sind 
gefährlich. zum beispiel die bei der sandkiste. es gibt auch keinen Platz zum spielen. also 
kommen wir nur zwischendurch in den hof und gehen sonst in den Park.“
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sPIeleN DIreKT UNTer DeN mIeTerbalKoNeN

Trotz der vielen ungenutzten hofflächen liegt die aufenthalts- und spielinsel in unmittelbarer 
Nähe einiger mieterbalkone. zwischen den geschlossenen Gemeinschaftsräumen und den 
spielgeräten befindet sich eine betonfläche, die direkt unter den balkonen liegt. auf dieser 
wird vielfach gespielt. zu Konflikten kann hierbei vor allem das spielen der größeren Kinder 
(im alter zwischen 6 und 12 Jahren) und Jugendlichen führen (der Jugendraum liegt direkt 
neben dem Kinderspielraum). Dieses ist, wie die bewohner der darüber liegenden balkone 
erzählen, weitaus lauter als jenes der Kleinkinder. Vor allem im ersten Jahr nach der besiede-
lung kam es deshalb zu spannungen. Diese wurden auch dadurch ausgelöst, dass einige 
Kinder und Jugendliche Freunde in die anlage einluden, um mit ihnen zu spielen. Das spiel 
zog sich zum Teil bis in die abendstunden, was Proteste der in unmittelbarer Nähe lebenden 
bewohner zur Folge hatte. als besonders problematisch stellte sich die - ästhetisch durchaus 
ansprechende - zwischen der betonfläche und dem Gebäude ausgelegte Kiesfläche heraus. 
Immer wieder warfen Jugendliche steine in die oben liegenden balkone, einmal wurde auch 
eine Glasscheibe eingeschlagen. 

maNaGemeNT Des FreIraUmes

Für die Pflege der Freiflächen und das soziale management ist das hausbetreuungszentrum 
der hausverwaltung (GesIba) zuständig. zwei mitarbeiter kümmern sich um die anlage. 
an arbeitstagen stehen sie den mietern im rahmen einer einstündigen sprechstunde zur 
Verfügung. Darüber hinaus befindet sich eine der beiden zuständigen Personen täglich me-
hrere stunden lang im Komplex, um der Pflege des hofes nachzugehen. Gesäubert wird 
der Freiraum von einem externen Unternehmen. Neben dem hausbesorgungsservice steht 
für die älteren mieter ein eigenes management bereit, für welches das (in der Nähe gele-
gene) appartementhaus ForTUNa aufkommt. auch die Wohngemeinschaft für menschen 
mit behinderung wird eigens betreut. außer dem hausbetreuungszentrum gibt es keine, alle 
bewohnergruppen der siedlung ansprechende bzw. vertretende einrichtung: so gibt es etwa 
keinen mieterbeirat oder das zusammenleben thematisierenden Verein. auch ist bislang kein 
hoffest organisiert worden. Dies könnten Gründe für das allen befragten zu Folge weitge-
hend geringe allgemeine zusammen- und zugehörigkeitsgefühl sein.
Treten spannungen auf, können sich die bewohner an das hausbetreuungszentrum wenden, 
das beruhigend eingreift. Dank dessen managements konnten auch die oben beschriebenen 
Konflikte im bereich um die sandkiste entschärft werden. so wurde ein schild angebracht, 
welches unterstreicht, dass das spielen nur bis 20 Uhr gestattet ist. Darüber hinaus suchen 
die mitarbeiter des hausbetreuungszentrums das persönliche Gespräch mit eltern und 
Kindern. seither kommen kaum mehr siedlungsfremde Kinder und Jugendliche zum spielen 
in die anlage.

sPIeleN aUsserhalb Der aNlaGe

Fast alle Kinder, die alt genug sind, um ohne begleitung der eltern spielen zu gehen, haben, 
ebenso wie die allermeisten Jugendlichen, ihre Freizeitaktivitäten auf die öffentlichen Frei-
flächen außerhalb des Wohnbaus verlagert. hierfür ist zum einen das einwirken des haus-
managements, zum anderen aber auch die bauliche situation verantwortlich. einige wenige 
Kinder versuchen zeitweise auf den Wegen ball zu spielen, was jedoch aufgrund der höhe-
nunterschiede und den Pflanzungen in den angrenzenden Wiesen kaum möglich ist. Die 
rasenflächen werden de facto nie zum spielen genutzt.
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hoF ohNe älTere meNscheN

erwachsene, die nicht ihre Kinder zum spiel begleiten, halten sich ebenso selten im hof auf 
wie ältere bewohner. Dies ist vor allem deshalb auffällig, da sehr viele ältere menschen in 
der anlage leben. Der gemeinschaftliche Freiraum scheint für sie jedoch kaum mehr als eine 
Durchgangsfläche zu sein, wofür sicher auch gestalterische aspekte verantwortlich sind. so 
bietet der hof keine aufenthaltszonen mit abgeschiedenem, durch Vegetation geprägtem 
charakter. auch gibt es sehr viele höhenunterschiede, die für Personen, die nicht mehr gut 
gehen können, nur mit anstrengung zu überwinden sind, wie einige bewohner betonen. 
ältere menschen, die besser gehen können, spazieren mit ihren betreuern oder Verwandten 
zu den öffentlichen Freiräumen in der Umgebung. einige ziehen auch einen spaziergang um 
den häuserblock der runde im hof vor: „Ich gehe lieber draußen spazieren, da kann ich 
auch zur Trafik und sehe ein Paar menschen. Was soll ich im hof?“, meint etwa ein älterer 
herr. Der hof scheint folglich die erwartungen vieler älterer bewohner an einen aufenthalts-
bereich nicht zu erfüllen.

zIGareTTe Im hoF

anders als die älteren menschen verbringen die bewohner der Wohngemeinschaft für men-
schen mit behinderung viel zeit im gemeinschaftlichen Freiraum, was auch dadurch möglich 
wird, dass dieser vom straßenraum abgeschottet ist. eine der beiden mit bänken ausgestat-
teten aufenthaltszonen am Weg liegt in unmittelbarer Nähe zur WG. oft setzen sich be-
wohner mit ihren betreuern auf die bänke, um zu plaudern und eine zigarette zu rauchen. 
sie betonen, die ruhe und die sonne im hof zu genießen. Immer wieder spielen einige der 
WG-bewohnerinnen auf dem vor der Wohnung liegenden Weg Federball, wie eine von ih-
nen erzählt: „Wir spielen hier immer. Das ist spitze. Wir spielen hier, weil man auf den Wiesen 
nicht spielen kann. Die sind viel zu steil und das geht nicht.“ sitzen die WG-bewohner auf 
den bänken, kommen sie kaum in Kontakt mit den meist wenigen bei der sandkiste spie-
lenden Kindern. Die einzigen zwei den hof regelmäßig nutzenden Gruppen sind daher zu 
meist räumlich klar von einander getrennt.

„KoNFlIKTFreIes NebeNeINaNDer“ Der VerschIeDeNeN beWohNerGrUPPeN

Welches soziales Potential, aufgrund der heterogenität der mieter, im Freiraum steckt, zeigt 
sich wenn die WG-bewohner im hof spazieren gehen. In diesen Fällen kommt es nicht selten 
dazu, dass sie bei der sandkiste stehen bleiben und kurz mit den Kindern sprechen bzw. spie-
len. einige WG-bewohner kennen die Kinder sogar beim Namen, wie sie stolz erzählen.
anhand dieses beispiels wird klar, dass bei intensiverer Nutzung ein für die verschiedenen 
Gruppen bereicherndes, wechselseitiges Kennenlernen möglich wäre. hierzu wäre aufgrund 
des großen Konfliktpotentials jedoch auch ein weitaus intensiveres soziales management 
erforderlich, nicht zuletzt aufgrund der Konzentration der aufenthaltsfunktionen auf engem 
raum.

Primär in Folge baulich-gestalterischer Gründe wird der hof jedoch vor allem von älteren 
bewohnern, aber auch von erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im alter zwischen 6 und 
12 Jahren nur selten genutzt. er scheint kaum eine alternative zu den intensiv in anspruch 
genommenen privaten Freiräumen und den öffentlichen Parkanlagen darzustellen. Infolge 
der geringen Inanspruchnahme kommt es auch so gut wie nie zu Nutzungskonflikten, etwa 
zwischen älteren bewohnern und Kindern. auch deren lautstärke führt nur sehr selten zu 
spannungen mit den älteren bewohnern des an der zohmangasse liegenden bauteils. es er-
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weist sich als sehr vorteilhaft, dass deren betreute Wohnungen auf die straße gerichtet sind. 
Darüber hinaus liegt der Kinderspielbereich auf der anderen seite der hoffläche.
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zUsammeNFassUNG

Der gemeinschaftliche Freiraum der anlage könnte aufgrund der heterogenität der bewohn-
er stärker als in anderen Wohnhausanlagen zum ort des aufenthalts sehr unterschiedlicher 
Personengruppen werden. er wird jedoch von einigen bewohnergruppen so gut wie gar nicht 
genutzt:

Jugendliche und Kinder, die alt genug sind, um die anlage alleine zu verlassen, ver-
lagern ihre Freizeitaktivität aus mehreren Gründen auf die öffentlichen Parkanlagen der 
Umgebung:

Im hof steht ihnen, da sehr viel raum als schaugrün bzw. „restfläche“ ungenutzt 
bleibt, kaum raum zur Verfügung.
Da sich sowohl der geschlossene Kinderspiel- als auch der Jugendraum in unmittel-
barer Nähe einiger mieterbalkone befinden, kann es im zuge der Nutzung der davor 
liegenden Flächen zu Konflikten kommen.

auch die verhältnismäßig vielen älteren bewohner halten sich kaum im hof auf. hi-
erfür sind primär bauliche-gestalterische Gründe verantwortlich: so gibt es etwa einige 
höhenunterschiede, die für Personen, die nicht gut gehen können, nur beschwerlich zu 
überwinden sind.

Demgegenüber nehmen andere Personen die gemeinschaftlichen Freiräume sehr wohl in 
anspruch:

aus mehreren Gründen wird der hof vor allem von Kleinkindern genutzt:
Der spielbereich ist mit dem geschlossenen Kinderspielraum und dem aufenthaltsbere-
ich für erwachsene eng verknüpft.
Die aufenthalts- und spielinsel ist dank der segeldächer im sommer schattig.

es fällt jedoch auf, dass der Kleinkinderspielplatz, obgleich er anliegend an die Gemein-
schaftsräume situiert ist, nicht jene zentrale soziale Position, die er in anderen anlagen 
einnimmt, innehat. so befinden sich zumeist nur wenige Kinder im spielbereich. Diese 
bleiben vielfach nicht lange im hof, was wiederum auf bauliche Faktoren zurückgeführt 
werden kann:

außer der spielinsel steht im hof kein raum zum spielen zur Verfügung.
sowohl der bodenbelag als auch die sandkiste sind aus beton. Vor allem die betonkant-
en werden von einigen eltern als Gefahr angesehen.

Neben Kleinkindern nutzen die bewohner der Wohngemeinschaft für menschen mit be-
hinderung die Freiflächen im hof. sie halten sich vor allem in einer der beiden aufenthalt-
szonen am haupterschließungsweg auf, da diese in unmittelbarer Nähe der WG liegt.

Trotz der Vielfalt der bewohner und der Konzentration der aufenthaltsfunktionen auf engem 
raum kommt es im Freiraum der Wohnhausanlage kaum zu Konflikten:

Infolge der geringen Inanspruchnahme der gemeinschaftlichen Freiräume ergeben sich 
so gut wie nie Nutzungskonflikte, etwa zwischen älteren bewohnern und Kindern.
Die entlang der zohmangasse liegenden betreuten Wohnungen der älteren bewohner 
sind auf die straße und nicht auf den hof gerichtet.
Da der Kinderspielbereich auf der anderen seite der hoffläche liegt, führt auch die 
lautstärke des Kinderspiels nur sehr selten zu spannungen.
Die anfänglich infolge des aufenthalts der Kinder und Jugendlichen in unmittelbarer 
Nähe zu einigen mieterbalkonen aufgetretenen Konflikte sind vom hausbetreuungsserv-
ice durch direkte, persönliche Gespräche erfolgreich beruhigt worden.
Da die von den WG-bewohnern genutzte aufenthaltszone nicht in der Nähe des Kinder-
spielbereiches liegt, sind die beiden den hof regelmäßig nutzenden Gruppen räumlich 
klar von einander getrennt.
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Die allgemein geringe Nutzung der gemeinschaftlichen Freiflächen ist wohl mit ein Grund für 
das mehrheitlich eher anonyme Nebeneinander der verschiedenen bewohnergruppen, das 
vor allem von den älteren bewohnern in den Gesprächen nicht als Nachteil erwähnt wird.
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22 in anlehnung an: Schluder, michael; 10 Jahre Bauträgerwettbewerb, Veränderungen im wohnbau; Studie im auftrag 
der magistratsabteilung 50 - wohnbauforschung wien; wien, 2005

StruKturDaten

Daten zum wohnBau

adresse: Simmeringer hauptstraße 192a
Bauträger: gpa wohnbauvereinigung für privatangestellte
architekten: schluderarchitektur: michael Schluder
Fertigstellung: 2005
Städtebaulicher Kontext: aufgelockerte Bebauung aus den 60-er Jahren
Vom grundstücksbeirat begutachtetes projekt
Bauform22: zeile und punkthäuser
zahl der wohneinheiten: 112

Daten zu Den FreiFlächen Der anlage

allgemein zugängliche Freiräume: erdgeschossflächen, laubengänge
gemeinschaftlich zugängliche Freiräume: gemeinschaftliche Dachterrassen
privat nutzbare Freiräume: mietergärten, Dachgärten, Balkone

Daten zur inFraStruKtur

anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: Das gelände ist gut in das öffentliche Verke-
hrsnetz integriert: Die u- und S-Bahn Station Simmering liegt ca. 5 gehminuten entfernt. 
in unmittelbarer nähe befindet sich die haltestelle weißenböckstraße der Straßenbahn-
linien 71 und 6 sowie der Buslinie 69a.
nahversorgung: Die wohnhausanlage ist in die nahversorgung des bebauten Stadtge-
bietes eingebunden. in unmittelbarer nähe liegt ein Supermarkt.
gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen: Versammlungsräume (der größte fasst 90 
personen), Kindergruppenraum (derzeit geschlossen), musikproberaum (in einen tis-
chtennisraum umgewandelt), waschküche, gemeinschaftssauna, Sonnenterrasse und 
grillterrasse
eine Volks- und hauptschule befinden sich am benachbarten willhelm-Kreß-platz 
Soziale infrastruktur: mieterbeirat; Vertrauensmann der gpa (lebt in der anlage)

BeSchreiBung Der anlage

lage in Der StaDt

Der wohnbau liegt südwestlich des Simmeringer Bades, am länglichen Bauplatz zwischen 
Simmeringer hauptstraße im norden, willhelm-Kreß-platz im Süden und der wohnhausan-
lage der gemeinde wien „Salvador alliende hof“ im westen. Die anlage füllt eine du-
rch den abriss eines ehemaligen Fabrikgebäudes entstandene Baulücke. Das südöstliche 
Simmering gilt als eines der wichtigsten entwicklungszentren und Stadterweiterungsgebiete 
wiens. Durch die Verlängerung der u3 verfügt dieser Stadtteil über eine sehr gute Verkehr-
sanbindung. 
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integratiVeS wohnen

Der wohnhausanlage liegt das von hallamasch cae gmbh, architekt michael Schluder und 
dem Bauträger gemeinsam erstellte, interkulturelle nutzungskonzept „integratives wohnen“ 
zugrunde. Fast die hälfte der Bewohner sind ausländer bzw. in jüngerer zeit eingebürgerte 
Österreicher. Das integrationsprojekt soll verschiedene lebensweisen und Kulturen zusam-
menführen und in einen fruchtbaren austausch miteinander treten lassen. es galt, möglichst 
viele außen- und innenräume zur alltäglichen Begegnung und Kommunikation sowie für 
gemeinsame Veranstaltungen und kulturelle ereignisse bereit zu stellen. ziel war es - gemäß 
dem leitbild der kulturellen Vielfalt - eine anlage mit offenem charakter und einer positiven, 
integrativen atmosphäre zu schaffen. 

BeBauungS- unD FreiraumStruKtur

auFgeStänDerter riegel

auf dem lang gestreckten, schmalen grundstück entfaltet sich die wohnhausanlage in Form 
eines aufgeständerten, viergeschossigen gebäudes, an den fünf viergeschossige punk-
thäuser andocken: eine Konzeption und Bebauungsstruktur für den Bauplatz, aus der ein 
ungewöhnlich hoher Freiraumanteil resultiert. es ist ein teil der städtebaulichen grundidee 
des architekten, trotz der längsverbauung des grundstückes die nachbarschaftlichen grün-
räume der angrenzenden wohnbauten in Querrichtung durchzuführen und dadurch Sicht-
verbindungen in der Fußgängerebene zu ermöglichen. 

„KommuniKationSachSe“

Die offene erdgeschosszone dient zum einen als öffentliche fußläufige Verbindung zwischen 
der Simmeringer hauptstraße und dem willhelm-Kreß-platz, die über Stiegen und rampen 
mit den beiden Straßenräumen verknüpft ist. zum anderen wurden entlang dieser Durchwe-
gung wichtige gemeinschaftsräume platziert, womit die erdgeschossfläche - neben ihrer er-
schließungsfunktion für das gebäude - für die Bewohner der gesamten anlage von zentraler 
Bedeutung ist. Sie bildet einen treffpunkt-raum wie einen ort des zwanglosen austausches. 
aufgrund dieser besonderen Form funktioneller Überlagerung wird dieses Band in Folge als 
„Kommunikationsachse“ thematisiert. 
Die „Kommunikationsachse“ verbindet die beiden zugänge der anlage. Sie verläuft un-
ter dem auf piloten stehenden, lang gestreckten Baukörper und wirkt, obgleich nur über 
wenig direktes Sonnenlicht verfügend, zumeist hell. entlang dieser „inneren Straße“ sind 
in Form von verglasten Boxen der Kindergruppenraum und die waschküche situiert. Diese 
bilden zusammen mit den skulptural ausformulierten luftbrunnen der tiefgarage und den 
zylindrischen regentonnen aus Beton die prägenden elemente der „Kommunikationsachse“. 
entlang dieser finden sich darüber hinaus Spielgeräte, ein Bereich zur Fahrradreparatur und 
eine mit Kies gedeckte Bocciabahn. Über das mit Betonplatten verlegte erdgeschossband 
erreicht man die aufzüge und Stiegenaufgänge, die zu den laubengängen führen, welche 
die wohnungen des riegels erschließen. Die Stiegenaufgänge sind über Brücken mit den 
laubengängen verbunden. 
Die „Kommunikationsachse“ wird so zum Drehgelenk des Freiraums: nach innen bildet er für 
die wohnhausanlage den zentralen attraktor, weil er nahezu alle relevanten gemeinschafts-
bildenden und kommunikationsfördernden einrichtungen direkt erschließt und seinerseits 
einen nutzbaren Freiraum darstellt. nach außen, indem er für den anliegenden Stadtraum 
einen neuen Verbindungsweg bereitstellt. 
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KinDerSpiel in Der erDgeSchoSSzone

es gibt in der wohnsiedlung keinen abgeschlossenen oder begrenzten Kinderspielbereich. 
Das Kinderspiel verteilt sich auf die nordwestlich gelegene wiesenfläche und auf die über-
dachte Durchwegung. Den Kindern stehen eine rutsche, eine Schaukel, eine Sandkiste und 
zwei wipptiere zur Verfügung. Die Kleinkinderspielausstattung konzentriert sich um den Kin-
dergruppenraum, wobei die Sandkiste in der überdachten zone liegt und daher auch bei 
schlechter witterung nutzbar ist. 
Der den Kindern zugängliche Bereich umfasst nahezu die gesamte erdgeschossfläche, die 
damit auch die Funktionen des Kinderspiels in sich vereint. So ergibt sich eine Spielwelt, die 
aufgrund der verschiedenen oberflächen, höhenunterschiede und räumlichen Dimensionen 
über ein großes und reizvolles Spielpotential verfügt. 
Die Bebauungsstruktur ist so ausgelegt, dass die überdachte Durchwegung („Kommunika-
tionsachse“) und damit das Spielen auf derselben von den wohnungen der punktgebäude 
kaum und von jenen des riegels nicht einzusehen ist. 

wohnhauSanlage alS teil DeS StraSSenraumeS - StraSSenraum alS teil Der 
wohnhauSanlage

Sowohl von der Simmeringer hauptstraße als auch vom willhelm-Kreß-platz kommend ist 
der Übergang zwischen Straßenraum und anlage ein fließender. Blickachsen und anord-
nung der Bäume schaffen das gefühl eines ineinander greifenden raumes. an der Sim-
meringer hauptstraße liegt ein leicht abgesenkter mit Kies gedeckter platz, von dem aus 
ein gemeinschaftsraum erschlossen wird. Dieser platz verfügt über eine spannungsvoll-am-
bivalente charakteristik: er liegt zugleich in der anlage und scheint auch dem anliegenden 
Straßenraum zuordenbar. Die „Kommunikative achse“, die eigentliche Durchwegung unter 
dem riegel, hebt sich vom Straßenraum deutlich ab, liegt höher als dieser und ist nur über 
Stiegen (von der Simmeringer hauptstrasse) erreichbar. Da der zugang zur erdgeschosszone 
des wohnbaus nicht direkt achsial, sondern gewissermaßen um die ecke organisiert ist, wird 
die psychologische trennung vom Straßenraum zur „Kommunikationsachse“ als einer deut-
lich anderen Öffentlichkeitssphäre offenkundig. 
Die planung stellt also ein offenes Konzept bereit, das den Stadtraum mit dem zentralen Frei-
raum der anlage verknüpft und zugleich deutliche wahrnehmbare Schwellen markiert. an-
dererseits zieht sich der Straßenraum (über fußläufige nutzung) doch in die gemeinschaftliche 
erdgeschosszone des wohnbaus hinein und letztlich über die öffentlich zugänglichen Stiegen 
und laubengänge bis an die haustüren. Diese intensive Verwebung mit dem Stadtraum er-
folgt auch über Blickbeziehungen und ist über weite teile der anlage präsent. 

priVatgärten im erDgeSchoSS unD am Dach

im erdgeschoss liegen zwischen den punkthäusern jeweils zwei mietergärten, die mit je 160 
m² ungewöhnlich großzügig dimensioniert sind. eine steile Böschung dient als effiziente puff-
erzone zur „Kommunikationsachse“, wobei die höher gelegenen privaten Freiflächen aus 
den wohnungen erschlossen werden.
auf den Dächern des riegels und dreier punkthäuser befinden sich insgesamt 52 mietbare 
nutzgärten mit Streifen für intensivbepflanzung und jeweils einer werkzeugbox. 
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gemeinSchaFtliche DachterraSSen

auf den Dächern zweier punktgebäude befinden sich gemeinschaftliche Dachterrassen. als 
grill- bzw. Sonnenterassen stehen sie allen mietern zur Verfügung. Sie sind mit Betonplatten 
ausgelegt und bis auf metallkästen als Stauraum nicht weiter möbliert.

Vegetation

prägendes element der anlage sind Säulen-eichen und Säulen-hainbuchen im nordwest-
lich gelegenen wiesenstreifen. an der Simmeringer hauptstraße markiert eine platane den 
wohnkomplex. am südwestlichen ende wurden mehlbeeren gepflanzt. Das erscheinungsbild 
wird nicht unwesentlich von der allseits vertrauten thujenreichen gestaltung der mietergärten 
bestimmt: Sie kontrastieren mit dem großstädtischen gestus des gesamtprojektes und tra-
gen auf ihre weise zur intendierten kulturellen Vielfalt bei. 

mÖBlierung

auffallend ist eine bewusst sparsame ausstattung, so verfügen die gemeinschaftlichen Frei-
flächen der anlage über keine Sitzgelegenheit und auch keine mistkübel entlang der Du-
rchwegung. Das erscheinungsbild der „Kommunikationsachse“ ist durch eine prononciert 
skulpturale architektursprache bestimmt: durch die markanten tragenden Stützen, durch die 
Kegelstümpfe der lüftungselemente und die regentonnen aus Beton. unübersehbares mar-
kenzeichen des wohnbaus ist die an Fahnen erinnernde, farbenfrohe textile Bespannung als 
Seitenwand an den Balkonen des riegels.

Beleuchtung unD lichtStimmung

in den zugangsbereichen stehen pollerleuchten. Diese geben ein warmes licht, das in Kom-
bination mit der Straßenbeleuchtung ausreichend hell ist. Der überdachte teil der Durchwe-
gung verfügt über leuchtstoffröhren an der Decke. Sie geben ein sehr helles, weißes licht, 
das ein in diesem Bereich wichtiges gefühl der Sicherheit vermittelt. zudem dringt durch die 
abgeschrägten Kegelstümpfe der luftbrunnen licht aus der tiefgarage, wobei die wirkung 
eines effektlichtes entsteht. im nicht überdachten teil der Durchwegung stehen gleichfalls 
pollerleuchten. Die wiesenfläche zwischen achse und „Salvador alliende hof“ wird nicht 
eigens beleuchtet, wirkt jedoch nicht unübersichtlich.
Die laubengänge verfügen gleichfalls über Deckenleuchten. Die Stiegenaufgänge sind 
nachts immer beleuchtet, die restlichen Bereiche werden per zeitschaltung bedient. Bei 
voller Beleuchtung erstrahlt der riegel aufgrund der reflexion des gelbs der wände wie ein 
warmer lichtkörper.
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aneignung Der Freiräume

treFFpunKt „KommuniKationSachSe“

Die Bewohner der anlage erreichen und verlassen diese über drei routen: Über die zugänge 
an der Simmeringer hauptstraße und am willhelm-Kreß-platz sowie über die tiefgarage. 
alle drei wege führen über die „Kommunikationsachse“. aus der garage kommend führt 
der weg über die Durchwegung, wo sich die postkästen befinden. Die Bewohner kommen 
über die Stiegen hinauf, um die postkästen zu erreichen und gehen von diesen wieder zu den 
Stiegen zurück. Vor allem abends, wenn die mieter aus der arbeit zurückkehren, ergibt sich 
so ein netzwerk aus individuellen gehrouten, die sich vielfach kreuzen. Die überdachte „in-
nere Straße“ verbindet verschiedene räume der anlage miteinander, verknüpft gehabläufe 
der Bewohner und schafft so beiläufig kommunikative Situationen. Die waschküche fügt sich 
in dieses geflecht ein.

„innere StraSSe“ - eine Schwierige herauSForDerung

Die planung sieht - wie ausführlich dargestellt - die erdgeschosszone als öffentliche fußläufige 
Verbindung zwischen Simmeringer hauptstraße und willhelm-Kreß-platz vor. eine mögli-
chkeit, die von den Bewohnern des umliegenden Stadtraumes stark in anspruch genommen 
wird. Viele Schüler der am willhelm-Kreß-platz gelegenen Volks- und hauptschule erreichen 
diese über die wohnhausanlage. während die offenheit der anlage für viele außenstehe-
nde personen von Vorteil ist, haben sich daraus - vorwiegend im zeitraum unmittelbar nach 
der Besiedelung - für die Bewohner negative Folgen ergeben.

als problematisch hat sich insbesondere der Vandalismus hausfremder Jugendlicher erwi-
esen. Diesen war ursprünglich nicht nur die erdgeschosszone, sondern aufgrund des sehr 
offenen Konzeptes der gesamte Freiraum bis hin zu den Dachterrassen zugänglich. Jugen-
dliche aus der umgebung nutzten folglich verstärkt in der nacht die anlage als aufenthalt-
sraum und richteten große materielle Schäden an: private Dachgärten wurden devastiert, 
von den Dächern wurden glasflaschen auf die untenliegenden privatgärten und die über-
dachte Durchwegung geworfen. zwischen den regenrinnen und den regentonnen waren 
ursprünglich metallketten zur Führung des wassers montiert. trotz Verankerung wurden 
einige Ketten herausgerissen und zur zerstörung von lampen, pflanzen und Scheiben ver-
wendet. nach wie vor werden große Kieselsteine aus den Sickerstreifen als wurfgeschosse 
verwendet. Kleine Steine werden immer wieder durch die luftbrunnen der tiefgarage auf die 
unten geparkten autos geworfen, was zu erheblichen Sachschäden geführt hat. So gut wie 
alle pollerleuchten im öffentlich zugänglichen Freiraum sind beschädigt worden. Bis heute 
werden am anschlagsbrett in der erdgeschosszone angebrachte informationsblatter oft an-
gezündet. Dieses gewaltaufkommen hat primär soziale, wohl nicht zuletzt auf die zusam-
mensetzung der Bevölkerung des Bezirkes zurückzuführende ursachen. es liegt gewiss nicht 
an der architektur direkt, wird aber durch gewisse bauliche anordnungen begünstigt. para-
doxerweise gerade durch solche elemente, die in gemeinschaftsfördernder absicht bewusst 
an der Durchwegung, also an der „Kommunikationsachse“ situiert wurden. Deutlich wurde 
dies insbesondere bei der zerstörung des gemeinschaftlichen Kindergruppenraumes.

auf halber höhe der „Kommunikationsachse“ gelegen sollte der Kindergruppenraum mit den 
in unmittelbarer nähe positionierten Kleinkinderspielgeräten eines der zentren des sozialen 
lebens der anlage bilden. Jede mietpartei erhielt einen Schlüssel zum raum, der von den 
Bewohnern selbst mit Spielgeräten ausgestattet wurde. Da die Kinder und eltern jedoch nicht 
immer einen Schlüssel bei sich hatten, wurde die türe mitunter offen gelassen, was schw-
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erwiegende Folgen hatte. Die Box fand sich als offener, mit Spielgeräten und einer toilette 
ausgestatteter raum quasi im öffentlichen Straßen- und wegenetz Simmerings wieder - an 
einem ort, der aufgrund der Bebauungsstruktur von den wohnungen des riegels aus nicht 
einsehbar ist. Jugendliche aus der umgebung und aus der anlage zerstörten nachts gemein-
sam Spielgeräte, verstopften die toilette und traten schließlich die trennwände der Box ein, 
wobei sie gebrauchte Spritzen hinterließen, so dass der gemeinschaftsraum geschlossen 
werden musste und bis heute leer steht.
ein ereignis, das die herausforderung drastisch vor augen führt, der die anlage „gemein-
sam wohnen in Simmering“ gegenübersteht: Der wohnbau ist teil des Stadtraumes in 
einem sozial komplexen Bezirk, wobei sich wichtige gemeinschaftsräume der anlage und 
die öffentliche wegfunktion in einer passagenartigen Situation überlappen, die sich der vis-
uellen Kontrolle der Bewohner weitgehend entzieht. 

Suche nach neuen grenzen zwiSchen Den ÖFFentlichKeitSSphären

Der Vandalismus der ersten monate hat die atmosphäre der anlage nachhaltig geprägt. zum 
einen hat er bei vielen Bewohnern zu einer sehr defensiven einstellung gegenüber Jugend-
lichen und hausfremden personen geführt. zum anderen hat er die bis heute anhaltenden 
Bestrebungen der mieter eingeleitet, die baulichen rahmenbedingungen zu verändern. Viele 
der sichtbaren baulichen Veränderungen in der anlage wurden vom mieterbeirat gemeinsam 
mit dem Bauträger beschlossen, um eine Beruhigung der lage herbeizuführen. So wurde der 
zugang zu den privaten mieterterrassen durch die errichtung von gittertüren nunmehr auf 
die Bewohner beschränkt. es wurden die Ketten entfernt, die zur Führung des wassers von 
den regenrinnen zu den regentonnen dienten. in naher zukunft sollen die pollerleuchten, 
die fast alle beschädigt worden sind, entfernt werden.
Diese maßnahmen haben nach ansicht der meisten mieter zu einer Verbesserung der Sicher-
heit in der anlage geführt. nach wie vor liegt jedoch bei vielen der wunsch nach einer tief 
greifenden Verschiebung der grenzen zwischen den Öffentlichkeitssphären vor. lange zeit 
standen diesbezüglich zwei lösungen zur Diskussion. ein (mittlerweile fallen gelassener) Vor-
schlag des mieterbeirates sah vor, bei den Stiegenaufgängen mittels einer absperrung eine 
grenze zwischen öffentlichem erdgeschossbereich und gemeinschaftlichen laubengängen 
bzw. Dachterrassen zu schaffen. Dies wird von den meisten Bewohnern abgelehnt, da die 
Kinder einen Schlüssel bräuchten, um in den für sie gedachten Freiraum zu gelangen und 
so die auch als gemeinschaftlicher Freiraum konzipierte „Kommunikationsachse“ endgültig 
zur Straße würde, wobei dann die „waschküche an der Straße liegen würde“ (eine mieterin). 
eine andere, von den mietern bevorzugte lösung sieht vor, die Durchwegung der wohn-
hausanlage mittels versperrbarer zugänge zu kappen und sie gleichsam aus dem Straßen-
netz herauszunehmen, 
wogegen sich jedoch die wohnbauvereinigung und der architekt klar aussprechen.

wenn Die angSt zur Dominanten KraFt wirD

Die internen Diskussionsprozesse laufen zumeist über den mieterbeirat, der u.a. Feste in der 
überdachten Durchwegung organisiert. neben dem mieterbeirat koordiniert ein Vertrauens-
mann des Bauträgers interne abläufe der Siedlung, wie etwa die Verwaltung der gemein-
schaftsräume. Darüber hinaus fungiert er als puffer zwischen der hausverwaltung und den 
Bewohnern.
angesichts der schwierigen anfangssituation kam dem mieterbeirat von Beginn an eine entsc-
heidende rolle zu. gegenüber der gewalt reagierte er neben den baulichen Veränderungen 
mit restriktiven sozialen maßnahmen. So wurden in absprache mit dem Bauträger im ge-
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meinschaftlichen Freiraum sämtliche tätigkeiten verboten, welche die anlage beschädigen 
bzw. die Bewohner gefährden könnten. zu diesen zählen u.a. Ball spielen, rad fahren, sowie 
das Fahren mit inlineskates und Skateboards.
Das gewaltsame eindringen der „Straße“ in den gemeinschaftsbereich hat also weitgreifende 
soziale Veränderungen mit sich gebracht. Der interne Diskussionsprozess wird auch im mi-
eterbeirat von Verfechtern einer sehr defensiven und restriktiven linie dominiert. Begründet 
wird diese mit der notwendigkeit, sich gegen gewaltakte v.a. hausfremder Jugendlicher 
zu wehren. So bestätigen viele mieter, dass es dank der baulichen und sozialen restriktio-
nen gelungen sei, den Vandalismus einzudämmen. andererseits ist diese restriktive Strategie 
dank ihrer wirkung zu einem auch von ihren gegnern kaum angreifbaren Dogma des „un-
sichtbaren Designs“ in der anlage geworden. 

gemeinSchaFtSräume

Das Konzept der wohnhausanlage sah die einrichtung von gemeinschaftlichen infrastruk-
turen und Freiräumen zur Schaffung einer mietergemeinschaft im Sinne des kulturellen aus-
tausches und miteinanders vor. im alltag werden vor allem die gemeinschaftsräume in-
nerhalb des gebäudes sehr gut angenommen und etwa anlässlich von hochzeiten oder 
geburtstagen genutzt. immer wieder treffen Österreicher und migranten in den räumen 
aufeinander. einzig der proberaum wurde von Beginn an kaum in anspruch genommen, so 
dass er heute als tischtennisraum genutzt wird.
Demgegenüber gibt es im Freiraum keinen Bereich der regelmäßig zum gemeinschaftli-
chen Verweilen in anspruch genommen wird. Dies ist wohl nicht zu letzt darauf zurück-
zuführen, dass es keine Sitzgelegenheiten im öffentlich zugänglichen Freiraum gibt. auch 
auf der „Kommunikationsachse“ treffen sich die mieter meistens nur im Stehen zu kurzen 
gesprächen. gegen das aufstellen geeigneter möbel wehren sich die den internen Diskurs 
dominierenden Vertreter einer restriktiven linie, da sie Vandalisierungen befürchten: „Bänke? 
Sicher nicht, keine einzige Bank. Das haben wir schon gehabt, dass sich Jugendliche hier 
aufhalten und man hat gesehen, was dabei herauskommt!“ Bezüglich der bislang unmöbli-
erten gemeinschaftsterrassen werden dieselben argumente vorgebracht.
aufgrund der Vandalisierungen wurde auch der Kindergruppenraum geschlossen. wie wich-
tig dieser für die entwicklung einer gemeinschaft sein kann, zeigt sich in anderen unter-
suchten anlagen. in der wohnhausanlage „gemeinsam wohnen in Simmering“ ist durch 
die Schließung zumindest vorläufig - ein Kernstück gemeinschaftlicher infrastruktur verloren 
gegangen.

KinDerSpiel

als Spielgelände für Kinder sind in der wohnhausanlage die gemeinschaftlichen Freiräume 
der erdgeschosszone vorgesehen. Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren versuchen den 
gesamten raum zum Spiel zu nützen. aufgrund der Dominanz restriktiver positionen im 
anlageninternen Diskurs wird ihnen jedoch gegenwärtig ein großteil der sich ergebenden 
chancen zum Spiel verwehrt (z.B. Ball spielen, rad fahren sowie das Fahren mit inlineskates 
und Skateboards). teilweise wird dies auch mit der damit verbundenen lärmbelästigung 
(hall) begründet. Das einhalten der Verbote wird von einem teil der mieter selbst überwacht. 
einige Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren verlagern ihr Spiel daher in die Freiräume 
der angrenzenden Siedlungen und in nahe gelegene parkanlagen.
Kleinkinder sieht man in den gemeinschaftlichen Freiflächen der anlage kaum, was auf me-
hrere Faktoren zurückzuführen ist. Da die erdgeschosszone öffentlich zugänglich ist, werden 
die wiesenflächen sowohl von Bewohnern als auch von passanten als „hundeklo“ verwen-
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det. immer wieder liegt hundekot bei der Schaukel oder der rutsche bzw. in der Sandkiste. 
um dagegen vorzugehen, wurden mehrere Vorkehrungen getroffen: So wurden etwa Ver-
botschilder aufgestellt und die Sandkiste mit einer plane versehen. Viele eltern vermissen 
einen umzäunten Spielbereich: „ich kann mit meiner tochter hier gar nichts machen. Die 
Sandkiste ist immer dreckig und grauslich. warum kann man keinen zaun machen? Das 
verstehe ich nicht“ (mutter eines Kleinkindes). 
Die Sandkiste wird wohl auch deshalb kaum verwendet, da sich in der nähe keine Sitzge-
legenheiten für Begleitpersonen befinden. Viele Bewohner weichen in Folge auf öffentliche 
parkanlagen aus, um mit ihren Kleinkindern zu spielen oder tun dies, wenn sie gelegenheit 
dazu haben, im privaten Freiraum.
als einzig stark genutztes Spielgerät im gemeinschaftlichen Freiraum erweist sich die Schaukel. 
um diese wird, da sie auch eine der wenigen Sitzgelegenheiten darstellt, regelrecht gekämpft. 
Schüler der nahe gelegenen Schulen nutzen die Schaukel ebenso wie Kinder, Familien und 
Jugendliche aus der anlage. Vor allem weibliche Jugendliche (die sonst kaum platz zum 
aufenthalt finden) sitzen oft neben Kindern und erwachsenen auf der Schaukel oder deren 
gerüst. im gespräch mit ihnen wurde deutlich, dass die Schaukel oft von hausfremden 
Schülern belegt ist. Der wunsch nach Freiflächen, die ausschließlich der hausgemeinschaft 
zugänglich sind, ist offenkundig. 

priVate inSeln unD ihr ÜBergreiFen auF Den ÖFFentlichen raum

in der gegebenen Situation erhalten die privaten Freiräume besondere Bedeutung. Besonders 
in den erdgeschossgärten sind die Spuren der aneignung nicht zu übersehen. Viele mieter 
haben die 160m² genützt, um holzhütten, Veranden, kleine aufblasbare wasserbecken un-
terzubringen. Da fast alle Bewohner mit erdgeschossgarten Kinder haben, sind die meisten 
privaträume mit Spielgeräten (rutschen, etc.) ausgestattet worden, die vielfach auch von 
befreundeten Kindern genützt werden.
Die planung sah als grenze zwischen den privatflächen und der „Kommunikationsachse“ 
zunächst einen maschendrahtzaun vor. in der aneignung kommt es zu einem prozess des 
rückzugs und der gleichzeitigen Öffnung. zum einen haben einige mieter hohe pflanzen 
entlang des zaunes gesetzt bzw. kleine holzhütten an den zaun gestellt. Viele gärten sind 
daher von der Durchwegung aus kaum einsehbar. zum anderen wurden entlang der Durch-
wegung teilweise zugangstüren in die zäune eingebaut, so dass man von dort direkt in den 
garten gelangen kann, ohne über die wohnung zu gehen. um die gärten mit der tiefer 
gelegenen Durchwegung auf kurzem weg zu verbinden, haben einige mieter mit garten 
zur Überwindung des stellenweise beachtlichen höhenunterschiedes in der Böschung Stufen 
versetzt. 
Diese türen und Stufen stellen eine Verknüpfung des privaten mit dem öffentlichen Freiraum 
dar, die z.t. auch auf den laubengängen erfolgt, welche die wohnungen der punktgebäude 
erschließen. in den öffentlich zugänglichen gängen der punktgebäude gibt es teile, die nur 
zu einer wohnung führen und somit nicht von anderen als Durchgangsweg verwendet wer-
den. an diesen Stellen breitet sich die privatsphäre der mieter auf den öffentlichen gang aus: 
Durch das Verhängen der geländers mit planen, durch das auslegen von teppichen oder 
die möblierung des ganges mit Sitzgelegenheiten werden diese Flächen vereinnahmt. 
am Dach des riegels und dreier punktgebäude befinden sich private, sehr beliebte nut-
zgärten. einige Bewohner haben mehrere parzellen angemietet. Die abgrenzung zu anderen 
gärten und zu den erschließungswegen wird in der grundausstattung durch Spannseile 
markiert. Viele mieter definieren ihre grenzen nun prononcierter, persönlicher: z.B. mit 
planen, holztrennwänden, maschendrahtzäunen, Blumentöpfen etc.
Die Bepflanzungsstreifen werden von den Bewohnern entsprechend angenommen.
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zuSammenFaSSung

Die wohnhausanlage basiert auf dem prinzip der offenheit. Der Straßenraum zieht sich in 
die gemeinschaftliche erdgeschosszone hinein - über die Stiegen bzw. laubengänge, die 
öffentlich zugänglich sind, bis an die haustüren. zentrales element der anlage ist die als 
überdachte Durchwegung ausgebildete erdgeschosszone, eine art „Kommunikationachse“, 
die mehrere Funktionen in sich vereint: Sie bildet eine öffentliche gehverbindung zwischen 
Simmeringer hauptstraße und willhelm-Kreß-platz, dient anlagenintern als erschließungs-
fläche, gemeinschafts- und Kommunikationsraum für die Bewohner, Standort der gemein-
schaftlichen infrastruktur und Spielgelände für Kinder. ein komplexes muster, das z.t. sehr 
gut funktioniert:

Die offene erdgeschosszone verbindet in architektonisch anspruchsvoller weise ver-
schiedene elemente und nutzungen der anlage (Durchwegung, Stiegen, garage, ge-
meinschaftsräume, Spielplatz, privatgärten) miteinander. So entsteht ein netzwerk aus 
individuellen gehrouten, die sich vielfach kreuzen, wodurch beiläufig kommunikative 
Situationen entstehen und ein reger austausch stattfindet. 

auf der anderen Seite erweisen sich diese vielfältigen funktionellen Überlagerungen als 
beachtliche herausforderung im alltag, wobei es zu schmerzlichen Verdrängungsprozes-
sen kommt. als schwierig hat sich v.a. im zeitraum unmittelbar nach der Besiedelung der 
Vandalismus hausfremder Jugendlicher erwiesen, was in erster linie auf soziale Faktoren 
zurückzuführen ist, aber indirekt durch bauliche Komponenten begünstigt wird:

Der wohnbau ist teil des Stadtraumes in einem sozial komplexen Bezirk und konzentriert 
die gemeinschaftsräume und die öffentliche wegfunktion in einer passagenartigen, von 
den wohnungen aus kaum einsehbaren zone.

Der Vandalismus der anfangszeit hat weitreichende Folgen für das zusammenleben in der 
wohnhausanlage mit sich gebracht:

infolge des Vandalismus ist der Kindergruppenraum geschlossen worden.
Diese gewaltakte haben bei vielen Bewohnern zu einer sehr defensiven einstellung ge-
genüber Jugendlichen und siedlungsfremden personen geführt. Dementsprechend sind 
nun restriktive Strategien zu einem auch von ihren gegnern kaum angreifbaren Dogma 
des sozialen managements in der anlage geworden.
es gibt im Freiraum keinen Bereich der von den Bewohnern regelmäßig zum gemein-
schaftlichen aufenthalt in anspruch genommen wird. Dies ist wohl nicht zuletzt darauf 
zurück zu führen, dass keine Sitzgelegenheiten im öffentlich zugänglichen Freiraum an-
geboten werden. im siedlungsinternen Diskurs dominiert gegenwärtig eine, primär aus 
den anfänglichen Vandalisierungen resultierende abwehrhaltung gegen bauliche nach-
justierungen von gemeinschaftlichen aufenthaltsflächen im Sinne des grundkonzeptes. 
Die offene erdgeschosszone würde Kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren vielfältige 
Spielmöglichkeiten bieten. im gegenwärtigen restriktiven Klima bleibt jedoch ein großteil 
dieses potentials unausgeschöpft, werden chancen unterbunden. Viele Kinder im alter 
zwischen 6 und 12 Jahren verlagern ihr Spiel daher auf Spielplätze außerhalb der Sied-
lung.
infolge der offenheit der erdgeschosszone sind die wiesenflächen und die Sandkiste 
starker Verunreinigung durch hundekot ausgesetzt. Da kein eingezäunter Kleinkinder-
spielbereich und keine Sitzgelegenheiten in nähe der Spielgeräte bereit stehen, weichen 
Kinder zunehmend auf die privatgärten oder auf grünflächen außerhalb der anlage 
aus. 

um die von der „Straße“ eindringenden gewaltakte einzudämmen, wurden einige bauliche 
Veränderungen vorgenommen (absperrung der privaten Dachflächen, etc.). Die maßnah-
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men haben gewiss zu einer Verbesserung der Sicherheit in der anlage geführt. nach wie vor 
besteht jedoch bei vielen Bewohnern der wunsch nach einer tiefer greifenden Verschiebung 
der grenzen zwischen den Öffentlichkeitssphären. 

abschließend sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die problematik im alltag der wohn-
hausanlage keinesfalls aus dem interethnischen zusammenleben resultiert, welches allen 
gesprächspartnern zufolge sehr friedlich und konstruktiv verläuft. 
als schwer zu bewältigende herausforderung hat sich vielmehr die konzeptionell ambitio-
nierte und architektonisch originell umgesetzte offenheit und Durchlässigkeit der anlage 
erwiesen. hier stößt man im Verhältnis zwischen innen und außen, zwischen den haus-
bewohnern auf der einen und dem städtischen umfeld auf der anderen Seite auf soziale 
grenzen grundsätzlicher art. 
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der Stadtteil „in der wiesen nord“ stellt eines der bedeutendsten wiener Stadterweiter-
ungsprojekte der 1990-er Jahre dar. die Freiräume der Anlage sind im rahmen der Studie 
„Freiraumqualität im geschosswohnungsbau“ von gisa ruland untersucht worden.23 Vor al-
lem der städtebauliche entwicklungsprozess und die Projektentwicklung sind aufschlussreich 
aufgearbeitet worden. die Studie geht darüber hinaus, einem systematischen Leitfaden fol-
gend, auf die generelle Bebauungs- und Freiraumstruktur sowie die Freiräume der einzelnen 
Parzellen ein. dennoch erscheint es uns wichtig, einen fokussierten Blick auf drei einzelob-
jekte (die Blöcke B, C und e) des Stadtteils zu werfen.
im mittelpunkt der vorliegenden Studie steht die Aneignung der Freiräume durch die Be-
wohner bzw. sämtliche den raum nutzenden Personen. das erleben unterschiedlich gestalt-
eter Freiräume im Alltag soll als komplexe Konstellation aus baulichen bzw. pflanzlichen 
sowie sozialen Variablen beschrieben werden.

die Analyse stellt eine wichtige ergänzung der untersuchung „Freiraumqualität im geschoss-
wohnungsbau“ dar. die drei untersuchten objekte (Blöcke B, C und e) werden einzeln betra-
chtet und in den weiteren Kontext der gesamtanlage gestellt. im Zentrum der Bearbeitung 
steht die Frage, welche unterschiedlichen Lösungen und Ansätze in einem städtebaulichen 
gesamtkontext verwirklicht worden sind und wie die Aneignung der daraus resultierenden 
Freiräume verläuft. So soll eine Analyse auf zwei ebenen erfolgen, die sowohl mit den ander-
en in der Studie untersuchten einzelobjekten als auch mit den analysierten städtebaulichen 
Projekten in Bezug tritt. Hierzu wird zum einen kurz auf das städtebauliche gesamtkonzept 
der Siedlung „in der wiesen nord“ eingegangen. in Folge werden die drei einzelnen Pro-
jekte analysiert und schließlich in den städtebaulichen gesamtkontext gestellt.24 
die Beschreibung des gesamtprojektes nimmt Bezug auf die erwähnte Studie von gisa 
ruland. 

StruKturdAten Zum StAdtteiL

Adresse: Anton-Baumgartner-Straße, 1230 wien
Städtebauliches Leitprojekt: Franziska ullmann, 1993
Fertigstellung: 2001
gebietscharakter: Stadterweiterungsgebiet
gebietsfläche: ca. 37.000m²
Zahl der wohneinheiten: insgesamt ca. 940

dAten Zu den FreiFLäCHen deS StAdtteiLS

Öffentliche Parkfläche: ca. 9.360m²
Landschaftsarchitekt: Jakob Fina
Spielplätze: in jedem Block gibt es einen Kleinkinderspielbereich. im öffentlichen Park 
stehen ein eingezäunter Kleinkinderspielbereich, ein Fußballplatz, eine Skatebahn, tis-
chtennistische, ein Beachvolleyballplatz und wiesenflächen zur Verfügung.

-
-
-
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23 ruland, gisa; Freiraumqualität im geschosswohnungsbau, diskussion über die Qualität der Freiraumplanung im me-
hrgeschossigen wohnbau der 90er Jahre am Beispiel von wien; in: Stadtentwicklung wien, magistratsabteilung 18 
(Hg.); Stadtentwicklung werkstadtberichte nr. 55, wien, 2003; S. 177 ff

24 Block C - „interethnische nachbarschaft“ wird, im Sinne einer fokussierten untersuchung der Freiraumgestaltung 
und des Freiraummanagements im Bezug auf interethnisches Zusammenleben in einem späteren Schritt vertiefend 
analysiert und dem Projekt „gemeinsam wohnen in Simmering“ gegenüber gestellt werden (Siehe: Kapitel „Soziale 
experimente“).

in der wiesen nord
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dAten Zur inFrAStruKtur deS StAdtteiLS

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: das gelände ist sehr gut in das öffentliche 
Verkehrsnetz integriert. in unmittelbarer nähe liegen die Station Alterlaa der Linie u6 
sowie Haltestellen der Linien 64A und 66A.
nahversorgung: im Stadtteilzentrum (Block B), entlang der Anton-Baumgartner-Straße 
und der marisa-Jell-gasse gibt es geschäfte, Arztpraxen und restaurants. in unmit-
telbarer nähe des Stadtteils liegt der Kaufpark Alt erlaa, in dem weitere geschäfte 
angesiedelt sind.
gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen: in unmittelbarer nähe befinden sich u.a. die 
Sporthalle Alt erlaa und die grünflächen des Liesingbachtales. 
in der Anlage befinden sich ein Kindergarten und eine Volksschule sowie anliegend ein 
Bundesgymnasium.

KurZBeSCHreiBung deS geSAmtProJeKteS

LAge in der StAdt

der Stadtteil „in der wiesen nord“ liegt auf dem grundstück, das von der Anton-Baum-
gartner-Straße im norden, dem bestehenden Bundesgymnasium, landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen bzw. der Linie u6 im osten, der rößlergasse im Süden sowie dem erlaaer Platz 
und der erlaaer Straße im westen begrenzt wird. nördlich der Anton-Baumgartner-Straße 
befindet sich der wohnpark Alt erlaa. der Baugrund liegt an der Stadtentwicklungsachse 
meidling-Siebenhirten, entlang der bereits in den 60er und 70er Jahren umfangreiche 
wohnbauprojekte, wie etwa das Schöpfwerk, der wienerflur und der wohnpark Alterlaa 
verwirklicht worden sind.

ProJeKtentwiCKLung

Für das Areal zwischen Anton-Baumgartner-Straße im norden und Carlbergerstraße im 
Süden wurde 1993 ein städtebauliches expertenverfahren durchgeführt, das von der Ar-
chitektin Franziska ullmann gewonnen wurde. ullmanns Projekt hatte einen städtebauli-
chen Übergang zwischen dem wohnpark Alt erlaa und den zum teil gärtnerisch genutzten 
Flächen im Süden der Anlage zum Ziel. Hierzu sollte zum einen urbane dichte und zum 
anderen ein weitläufiger Freiraum geschaffen werden. Vorgeschlagen wurde ein mehrstu-
figer Übergang vom urbanen Stadtteilzentrum im norden zu einem landschaftlichen Park im 
Süden. An der entwicklung der Parkidee arbeitete die Landschaftsarchitektin Cordula Loidl-
reisch mit. mit Hilfe des Parks sollte eine fußläufige durchwegung des Stadtteils von norden 
nach Süden ermöglicht werden. das städtebauliche Konzept sieht eine Blockrandbebauung 
vor. Als Puffer gegen Lärm und Verkehr sollten an den Quartiersrändern gewerbezonen die 
wohnbebauung umfassen. Für die Parzelle B, das so genannte Stadtteilzentrum, wurde ein 
generelles nutzungskonzept vorgelegt, das in der erdgeschosszone auf einen nutzungsmix 
zwischen Arbeiten und wohnen abzielt. 
das städtebauliche Leitbild war Basis für ullmanns entwurf des Flächenwidmungs- und Be-
bauungsplanes für den ersten Abschnitt „in der wiesen nord“. in der rechtlichen Festsetzung 
des Planes wurden jedoch nicht alle ideen aus dem städtebaulichen Leitprojekt verankert. So 
ist etwa die Vorgabe, dass gebäude und Freiräume mit einander korrespondieren sollten, 
im Plan nicht mehr erkennbar. dieser sieht eine öffentliche Parkfläche von 9000m², jedoch 
kein durchgängiges Freiraumkonzept vor. es wurden keine Vorgaben für den gestalterischen 
rahmen des gesamtgebietes oder für die gestaltung der öffentlichen Freiräume bzw. jener 

-
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der einzelnen Bauplätze gemacht. Auch gab es kein generelles Vegetationsleitbild und keine 
Vorgaben, wie die durchgänge als interne wegverbindungen zu gestalten seien.
Auf Basis des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes wurden 1996 Bauträgerwettbew-
erbe für neun Parzellen durchgeführt. 

Forum, PiAZZA und PArK

Zwischen 1998 und 2001 entstand eine Siedlung, deren räumliche Struktur sich prinzipiell 
auf das städtebauliche Leitbild Franziska ullmanns bezieht. Forum, Piazza und Park bilden 
eine stadträumliche Abfolge. An der Anton-Baumgartner-Straße wurde durch die Versetzung 
von Block B nach Süden eine eingangssituation in die Anlage geschaffen. Hier entstand 
das so genannte Forum. der Hof von Block B, die so genannte Piazza, soll als offener 
Quartiersplatz dienen. im Süden der romy-Schneider-Straße liegen der öffentliche Park, 
eine Schule und ein Kindergarten mit jeweils einem Spielplatz. die übrigen Höfe folgen ei-
genständigen raumprogrammen.
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Block B - die piazza
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Block B

sTrUkTUrdaTen

daTen zUm wohnBaU

Bauträger: kallco projekt Bauträger
architektin: Franziska Ullmann
Fertigstellung: 2000
städtebaulicher kontext: neuer stadtteil „in der wiesen nord“
Bauträgerwettbewerb (1996)
Bauform25: Block
zahl der wohneinheiten: 87

daTen zU den FreiFlächen der anlage

allgemein zugängliche Freiräume: der hof ist als Quartiersplatz gedacht. im norden 
liegt das Forum, im westen, osten und süden verlaufen am grundstück öffentliche 
gehwege.
privat nutzbare Freiräume: loggien, Balkone

daTen zUr inFrasTrUkTUr

nahversorgung: die piazza wird im erdgeschoss von geschäftsflächen umschlossen.
gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen: gemeinschaftsraum (Treffpunkt wiesens-
tadt)

BeschreiBUng der anlage

lage im sTadTTeil

Block B ist als Quartiersplatz des stadtteils gedacht. er ist Teil der nordsüdlich ausgerichteten 
achse, die vom Forum bis zum park reicht. gemeinsam mit dem Forum bildet die piazza das 
stadtteilzentrum, die sogenannte wiesenstadt.

„wir nehmen Unsere elTern miT“

die Baublöcke a und B stehen unter dem motto „wir nehmen unsere eltern mit“. sie sollen 
eine alternative zum altenheim bilden. ziel ist das nebeneinander- und miteinanderleben 
mehrerer generationen. angestrebt wurde der gemeinsame Umzug von jungen personen mit 
ihren eltern. in Block B wurden hierzu betreute wohnungen für senioren errichtet. darüber 
hinaus stehen auch temporäre wohnungen für studenten bereit.

-
-
-
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25 in anlehnung an: schluder, michael; 10 Jahre Bauträgerwettbewerb, Veränderungen im wohnbau; studie im auftrag 
der magistratsabteilung 50 - wohnbauforschung wien; wien, 2005
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Block B

BeBaUUngs- Und FreiraUmsTrUkTUr

„TransparenTer“ Block

der wohnbau bildet einen durchgehend fünfgeschossigen Block. dieser öffnet sich dem 
umliegenden stadtraum an drei stellen. Jeweils ein überdachter durchgang führt zum Fo-
rum, zum park bzw. zum Fußgängerweg zwischen den Blöcken a und B. zu Block c gibt es 
aus dem hof (platz) keine direkte Verbindung. im erdgeschoss befinden sich zum großteil 
geschäftsflächen, deren Fassaden sowohl auf der hof- als auch auf der nach außen gerich-
teten seite verglast sind. die geschäftsflächen werden z.T. beidseitig erschlossen. in den vier 
ecken des hofes sind die stiegen situiert, welche zu überwiegend hofseitig verlaufenden, 
offenen laubengängen führen. die stiegenhäuser sind so ausgebildet, dass sie zum park hin 
zur gänze, zum Forum in Teilen einen durchblick gewähren. so ergeben sich im hof stehend 
vielfältige sichtbeziehungen zur Umgebung. man kann bis zu den wohntürmen von alt erlaa 
bzw. bis zum südlichen ende des parks blicken.

piazza als Blickschneise

die piazza ist in der nordsüdlichen achse des stadtteils das zwischenglied, welches das Fo-
rum mit dem park verbindet. das Forum ist als Tor zur wiesenstadt zur anton-Baumgartner-
straße hin offen. aus dem wohnpark alt erlaa führt eine Brücke über die straße zum Forum. 
der zugang von der straße wird von zwei fünfgeschossigen Baukörpern flankiert. den südli-
chen abschluss des zugangsbereiches bildet Block B.
am Forum selbst liegen geschäftsflächen, eine Box der objektbetreuung wiesenstadt, eine 
Fahrradabstellbox und in Block B ein restaurant. Vom Forum aus führen mehrere wege in 
den stadtteil hinein. der zugangsraum ist der ausgangs- und schnittpunkt der ostwestlich 
und nordsüdlich verlaufenden gehrouten. so führen jeweils eine gehverbindung zu Block 
a und Block c. zum park gelangt man über drei routen: jeweils außen entlang von Block B 
sowie direkt über die piazza. 
eine sichtbeziehung vom Forum zum südlichen stadtteil ergibt sich nur über die piazza. ein 
hoher durchgang gewährt vom Forum aus den Blick in den platz, durch dessen gegenüber-
liegenden südlichen zugang der dahinter liegende park erkennbar wird. im Boden leitet ein 
roter streifen die Fußgänger zur piazza. diese wird so gegenüber den anderen zugängen 
zum stadtteil betont. sie bleibt eine von mehreren möglichen gehrouten und stellt, vor allem 
weil es keine ostwestverbindung über die piazza gibt, keinen schnittpunkt von wegverläufen 
dar. kommt man vom park, ergibt sich eine durchsicht über die piazza und das Forum hin-
weg bis zu den wohntürmen von alt erlaa. 

wege Vom ForUm zUm park

an den außenseiten der Baukörper von Block B führen zwei wege vom Forum zum park. 
entlang der wege wurden Bäume gepflanzt und sitzgelegenheiten in Form von Bänken oder 
gruppen von stühlen geschaffen. in beiden durchgängen ist klar zu erkennen, dass es sich 
um einen grenzbereich zwischen zwei grundstücken handelt:
die grundstücksgrenze ist im durchgang zwischen den Blöcken B und c klar an einem 
geländesprung abzulesen. auch liegen auf der seite von Block c geschäftsflächen und 
restaurants mit gastgärten am weg, während Block B die rückseiten der geschäftsflächen 
auf die gehverbindung richtet. im durchgang zwischen Block a und B kann bei Block B in 
geschäftsflächen eingesehen werden, während an der wegseite von Block a private miet-
ergärten liegen.
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ÖFFenTlicher plaTz

der hof von Block B ist anders als das Forum ein ruhiger, kaum vom straßenlärm bee-
inträchtigter raum. Bestimmend für den platz sind die arkaden bzw. die darüber liegenden 
laubengänge hinter schmalen hohen säulen an der ost- und westseite. 
die piazza (der hof) ist eine weite, mit großen Betonplatten ausgelegte, überwiegend leere 
Fläche. sie ist einzig mit begrünten, runden sitzinseln ausgestattet, in deren mitte jeweils 
eine große, kugelförmige leuchte integriert ist. außer den kreisförmigen Bänken gibt es über 
einer Tiefgaragenentlüftung ein kleines holzdeck, das zum sitzen verwendet werden kann. 
aufgrund der höhe der Baukörper liegt der hof kaum in direktem sonnenlicht. 
neben seiner Funktion als Verbindungsweg dient der platz als zugang zu den parkseit-
ig gelegenen stiegen. die zum Forum gerichteten stiegen werden primär von diesem aus 
erschlossen. auf der piazza befinden sich nur nebenzugänge. Über die stiegen erreicht 
man die offenen laubengänge, welche den großteil der wohnungen erschließen und nur 
den hausbewohnern zugänglich sind. die laubengänge sind gegenüber dem platz mit ver-
schließbaren gittertüren begrenzt. 
die piazza selbst kann als öffentlicher raum bezeichnet werden, dessen infrastruktur für den 
gesamten stadtteil geplant ist. ein müllraum stellt die einzige exklusiv für die Bewohner der 
anlage gedachte ausstattung am platz dar.

loggien am plaTz

der am Forum gelegene Flügel verfügt über hofseitige loggien, die von einer metallbrüs-
tung begrenzt werden und daher einsichtig sind. da sie nach süden schauen, werden sie 
bei hoch stehender sonne direkt beschienen. weitere loggien und Balkone richten sich auf 
das Forum, den park bzw. auf Block c. Bis auf jene im obersten geschoss sind sie von den 
öffentlich begehbaren wegen aus einsehbar.

exTernalisierUng des kinderspiels

auf der piazza konzentrieren sich mehrere Funktionen. sie ist als öffentliche gehverbindung, 
als standort für stadtteilbezogene infrastruktur, als siedlungsinterne erschließungsfläche und 
zumindest im Bereich der sitzinseln als aufenthaltsfläche gedacht. im schnittpunkt dieser 
Funktionen (und der daraus resultierenden gehverläufe) soll sie - im sinne einer piazza - zum 
ort der kommunikation werden. so überrascht es nicht, dass der hof keinen eigenen raum 
für das spielen von kleinkindern und kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren vorsieht. 
dies wird dadurch möglich, dass in unmittelbarer nähe zu Block B der öffentliche park und 
dessen kleinkinderspielplatz liegen. anders als in allen anderen untersuchten objekten wird 
das gesamte kinderspiel aus der anlage in einen öffentlichen Freiraum verlagert.
auch liegen an der piazza keine geschlossenen gemeinschaftsräume. so ergibt sich eine 
situation, welche den gesamten platzbereich als urbane, öffentliche zone vorsieht, von der 
aus hausfremde personen nicht in die gemeinschaftlichen laubengänge bzw. privaten Teile 
gelangen können. die den Bewohnern im Freien zur Verfügung stehenden Flächen sind zur 
gänze öffentlich zugänglich. 
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mÖBlierUng

die piazza fällt durch ihre sehr zurückhaltende möblierung auf. geprägt wird der raum 
vor allem durch dessen offenheit und leere. Unübersehbar sind die begrünten und be-
leuchteten sitzinseln.

VegeTaTion

Vegetation spielt weder in der strukturierung des raumes noch für dessen Funktion und 
atmosphäre eine prägende rolle. die einzigen pflanzlichen elemente im erdgeschoss sind 
die vor allem mit lavendel bewachsenen sitzinseln. an den westlichen laubengängen wurde 
stellenweise duftendes geißblatt gepflanzt. 

BeleUchTUng Und lichTsTimmUng

generell ist zu sagen, dass es im stadtteilzentrum kein die unterschiedlichen Bereiche 
verknüpfendes, gemeinsames lichtdesign gibt. anhand der Beleuchtung sind die grund-
stücksgrenzen klar zu erkennen. wie im gesamten stadtteil dominiert das weiße licht der 
leuchtstoffröhren die öffentlich zugänglichen Flächen. keiner der abschnitte des stadt-
teilzentrums lädt abends zum Verweilen ein.
das Forum wird mit hilfe von leuchtstoffröhren und strahlern erhellt. der gesamte Bereich 
wirkt sehr hell. 
die piazza selbst wird mit (über den geschäftsflächen angebrachten) leuchtstoffröhren be-
leuchtet. diese bilden einen weißen, hell erleuchteten kranz um den platz. die leuchten auf 
den sitzinseln haben als effektlicht eher dekorativen charakter. das licht der leuchtstof-
fröhren ist stark blendend, so dass der Blick nur schwer nach oben gerichtet werden kann 
und man kaum den himmel zu sehen bekommt. die piazza wirkt daher am abend fast wie 
ein innenraum. Um 23 Uhr wird ein großteil der leuchten abgeschaltet. in Betrieb bleiben 
nur mehr jene an den gelb gestrichenen wänden des platzes. das reflektierte licht wirkt 
dann warm, im gegensatz zur kalten lichtstimmung der abendbeleuchtung. 
die wege zwischen Bauteil B und den angrenzenden höfen sind unterschiedlich beleuchtet: 
Jener zwischen der piazza und Bauteil a wird über lichtpoller beleuchtet, die näher bei Block 
B stehen, um die passanten von den benachbarten erdgeschosswohnungen fernzuhalten. 
im durchgang zwischen den Blöcken B und c stehen kandelaber, die ein kaltes und sehr 
unregelmäßiges licht geben. in beiden durchgängen sind die aufenthaltsbereiche unbe-
leuchtet und liegen im dunkeln. 

aneignUng der FreiräUme

piazza als dUrchgangsraUm

der planung entsprechend führt die von den einwohnern des stadtteils vorwiegend began-
gene gehroute zwischen Forum und park über die piazza. die meisten personen nutzen 
den platz als reine durchgangsfläche und durchqueren ihn ohne stehen zu bleiben in nor-
dsüdrichtung. da sich die beiden diesem gehverlauf entsprechenden zugänge zum platz 
im westlichen Teil der piazza befinden, ergibt sich eine sehr ungleichmäßige nutzung des 
raumes. während phasenweise sehr viele personen die westliche seite durchströmen, quer-
en nur sehr wenige die östliche seite des platzes. einige Bewohner nutzen den Fußweg, der 
vom nahe der U-Bahn gelegenen nebenzugang zum stadtteil über den durchgang zwischen 
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den Blöcken a und B sowie über die piazza in den süden führt. diese Verbindung ist jedoch 
weit weniger frequentiert als die hauptroute zwischen Forum und park.
angesichts der beiden über den platz führenden gehverläufe erscheint die positionierung der 
begrünten sitzinseln richtig gewählt: sie befinden sich genau im kreuzungspunkt der beiden 
routen. 

ForUm als TreFFpUnkT

die sitzinseln werden vorwiegend von älteren personen zum zwischenstopp genutzt. einige 
Bewohner halten sich nach dem einkauf in einem der geschäfte am platz kurz im Bereich 
der sitzinseln auf. die personen sind jedoch zumeist alleine oder höchstens zu zweit und ver-
weilen nur kurz auf der piazza. so essen etwa manche einen zuvor in der Bäckerei gekauften 
snack am platz. auch scheint es nur wenig „stammgäste“ zu geben, die sich erkennen und 
begrüßen. die piazza bleibt so eine durchwegung, auf der die Bewohner des stadtteils höch-
stens kurz verweilen, um bald weiter zu gehen. hierzu trägt sicher bei, dass der platz kein 
kreuzungspunkt verschiedener gehrouten ist. diese laufen am Forum zusammen, so dass 
man immer wieder Bewohner sieht, die dort aufeinander warten, um gemeinsam weiterzuge-
hen. die Funktion des urbanen platzes als Treffpunkt kann die piazza nicht erfüllen. 

park als VeransTalTUngsorT

„in der wiesen“ halten sich wie in fast allen untersuchten anlagen weit weniger erwachsene 
als kinder im öffentlichen Freiraum auf. die kinder und Jugendlichen des stadtteils nutzen 
vor allem den öffentlichen park. hier finden sich auch erwachsene ohne kinder ein, gern 
auch in kleinen gruppen. der park wird so zum eigentlichen sozialen zentrum der wiesen-
stadt. auch stadtteilbezogene, gemeinschaftliche ereignisse und Veranstaltungen wie etwa 
kinderfeste finden nicht auf der piazza, sondern im park statt.

„schanigärTen“ als orTe der kommUnikaTion

die mit parkbänken ausgestatteten aufenthaltsbereiche in den an Block B vorbeiführenden 
gehverbindungen werden so gut wie nie genutzt. abseits des parks verweilen die erwach-
senen im stadteilzentrum vor allem in den „schanigärten“ der restaurants. im durchgang 
zwischen Block B und Block c befinden sich drei „schanigärten“, am Forum einer. am weg 
zwischen Block B und dem park stehen die Tische der Bäckerei. 
am platz selbst gibt es keinen einzigen „schanigarten“. das zwischen Forum und piazza 
gelegene restaurant, das in fünf Jahren bereits viermal den Besitzer gewechselt hat, richtet 
sowohl den haupteingang als auch seinen gastgarten auf das Forum. es gibt einen zugang 
zur piazza, auf der früher auch Tische standen. da aber das geschäft am standort generell 
sehr schwach ist, wird auf diese jedoch seit langem verzichtet. im zuge der mehrfachen 
wechsel der Betreiber ging sogar der schlüssel für die auf den platz gehende Türe verloren. 
die Bäckerei war von anfang an zum park und zur daneben gelegenen schule orientiert.

Vor allem im durchgang zwischen Block B und Block c sind die gastgärten gut besucht. 
es ergeben sich immer wieder kommunikative situationen, wenn Freunde und Bekannte der 
kunden vorbeigehen und kurz zum gespräch stehen bleiben. die restaurants im durchgang 
sind auch wegen der Bäume und des schattens beliebt. die piazza hingegen wird eher als 
kahl und abweisend empfunden, was zum Teil an den fehlenden gastgärten liegen dürfte: 
„im hof dort ist ja nichts. es gibt kein lokal, keine Bäume, wieso sollte ich dorthin gehen, 
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wenn ich wo anders mit meinen Freunden gemütlich im schatten etwas trinken kann“ (ein 
Bewohner). 
wie sehr gastgärten die atmosphäre der piazza verändern könnten, zeigte ein von dem am 
platz angesiedelten reisebüro veranstaltetes Fest, anlässlich dessen auf der piazza musik 
gespielt und Tische aufgestellt wurden. eine Veranstaltung, welche die atmosphäre des platz-
es schlagartig veränderte. die piazza wurde zu einem lauten, belebten raum, in dem immer 
wieder passanten stehen blieben, um sich mit den gästen des kleinen Festes zu unterhalten. 
anlässlich des events zeigte sich das ganze potential des platzes: als es zu regnen begann, 
konnten die Tische unter die arkaden geschoben werden. 
im alltag spielt sich das leben in den „schanigärten“ jedoch abseits des platzes ab. er bildet 
keinen regelmäßig aufgesuchten öffentlichen aufenthalts- und kommunikationsraum. 

sTockender geschäFTsgang

im stadtteilzentrum sind vielfältige geschäftsflächen angesiedelt, die über eine Fußgänger-
brücke mit dem wohnpark alt erlaa verbunden sind. der steg sollte Bewohner aus den 
wohntürmen in die wiesenstadt locken, die ebenso wie die Bewohner des stadtteils „in der 
wiesen“ zu kunden des nahversorgungszentrums werden sollten. eine idee, die sich bislang 
nicht verwirklichen ließ. Viele geschäftleute und gewerbetreibende beklagen sich über die 
schlechte geschäftslage. einige geschäftsflächen haben bereits mehrmals mieter gewech-
selt oder stehen leer, auch auf der piazza.
eine entwicklung, die verschiedene gründe haben dürfte: zum einen scheinen weder die 
piazza noch das Forum zum aufenthalt aufzufordern. sie wirken daher, anders als in der 
planung vorgesehen, kaum als soziales zentrum des stadtteils, in dem sich die Bewohner 
länger aufhalten und im zuge dessen auch das eine oder andere konsumieren. zum anderen 
gibt es im stadtteilzentrum keine räumliche Verknüpfung zwischen dem gastronomie- und 
dem nahversorgungsangebot. die restaurants befinden sich zum großteil im durchgang 
zwischen Block B und Block c. Ursprünglich sollten die geschäftslokale von Block B beidseit-
ig verglast und daher sowohl von der piazza als auch von den außerhalb verlaufenden we-
gen aus einsehbar sein. de facto sind so gut wie alle geschäfte nur von der beim jeweiligen 
zugang gelegenen seite einzusehen. die rückseiten, die sowohl auf den platz als auch auf 
die durchgänge gerichtet sein können, sind durch Vorhänge oder plakate verdeckt. dies 
schränkt die in der planung mit hilfe der durchsicht verfolgte Verknüpfung des platzes mit 
dem umliegenden raum ein. es ergeben sich sehr merkwürdige situationen: so stehen etwa 
den gastgärten im durchgang zwischen den Blöcken B und c die verstellten rückseiten der 
angrenzenden geschäftsflächen der piazza gegenüber. einzig ein nagelstudio hat eine Tür 
auf den zugang öffnen lassen.

die schwierige lage vieler geschäftstreibender hängt auch mit der Fußgängerbrücke zusam-
men. diese zieht, anders als angedacht, personen in den wohnpark alt erlaa ab, anstatt Be-
wohner in die wiesenstadt zu locken. da das angebot im kaufpark alt erlaa weitaus größer 
ist als „in der wiesen“,  gehen viele Bewohner des stadtteils dort einkaufen. der kaufpark 
verfügt mit dem supermarkt über einen magneten, der der wiesenstadt fehlt. Ursprünglich 
waren in unmittelbarer nähe zur Brücke Filialen der Unternehmen libro und niedermayer 
situiert. Beide haben den standort jedoch wieder verlassen. eine der Flächen steht gegen-
wärtig leer, in die andere ist eine Videothek eingezogen. einzig die parfümerie, welche besser 
ausgestattet ist als jene im kaufpark, lockt kunden aus alt erlaa in die wiesenstadt. diese 
kann sonst weder aufgrund des kommerziellen noch aufgrund des Freizeitangebotes perso-
nen von außen anziehen. eine größere anziehungskraft wäre auch deshalb wichtig, da der 
stadtteil „in der wiesen“ erst in Teilen fertig gestellt ist und vorläufig nicht die für den endzu-
stand vorgesehene kundenfrequenz aufbringen kann.
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die kaufleute der wiesenstadt haben bislang zu keiner gemeinsamen strategie gefunden, um 
die situation zu verändern. die ursprünglich als interessensvertretung gedachte „Vereinigung 
der kaufleute der wiesenstadt“ ist aufgrund großer meinungsverschiedenheiten unter den 
mitgliedern aufgegeben worden. einige kaufleute wünschen sich als Frequenzmotor einen 
supermarkt im stadtteilzentrum, andere, etwa lebensmittelhändler lehnen das ab, da ihnen 
damit die existenzgrundlage genommen würde. aufgrund der hohen miete ist die lage auch 
für das am Forum gelegene restaurant sehr schwierig. die Fläche hat wie erwähnt bereits 
viermal pächter gewechselt und auch der derzeitige Betreiber wird den standort demnächst 
verlassen. Besser ist die situation für Betriebe, die nicht auf laufkundschaft angewiesen sind, 
wie etwa für den kosmetiksalon. 

zusammenfassend kann gesagt werden, dass die wiesenstadt (und daher auch die piazza), 
obgleich viele der geschäftsflächen nach wie vor vermietet sind (z.T. auch weil die Betreiber 
noch nicht aus ihren Verträgen aussteigen können) nur bedingt als kommerzielles zentrum 
des stadtteiles wirkt. dieses verlagert sich vielfach auf den kaufpark alt erlaa.

piazza als erschliessUngsFläche des wohnBlocks

den Bewohnern von Block B stehen abseits des platzes keine nutzbaren gemeinschaftlichen 
Freiräume zur Verfügung. als gemeinschaftlicher aufenthaltsraum wird die piazza dennoch 
kaum verwendet. die Bewohner verweilen so gut wie nie auf den sitzinseln. der platz dient 
den mietern primär als erschließungsfläche. Vor allem der weg zu den beiden parkseitig ge-
legenen stiegen führt vielfach über den hof. die haupterschließung der beiden nördlichen 
stiegen liegt am Forum.
man spricht nicht - wie in anderen anlagen zu beobachten - von „unserem“ hof oder „un-
serem“ platz. dies korrespondiert mit der tatsächlichen nutzung: sie spielt sich in den anlieg-
enden Bereichen ab: am Forum, in den restaurants der westlich gelegenen wegverbindung, 
vor allem aber im park. so gehen viele der älteren mieter regelmäßig dort spazieren. auch 
eltern mit kleinkindern und kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren nutzen vorwiegend die 
angebote der öffentlichen grünfläche.
das zusammenleben in Block B der wiesenstadt verläuft relativ anonym. außer den nach-
barn und einigen wenigen anderen parteien kennt man sich kaum näher. hoffeste und an-
dere gemeinschaftliche aktivitäten gibt es keine. dies dürfte unter anderem auf das Fehlen 
eines gemeinschaftlichen Freiraums und auf den Umstand zurückzuführen sein, dass der 
gemeinschaftsraum nicht direkt mit dem außenraum verknüpft ist. 

rUhiger, konFlikTFreier hoF

da der platz sowohl für Bewohner von Block B als auch für andere Bewohner der wiesens-
tadt nur selten zum aufenthaltsort wird, kommt es kaum zu nutzungskonflikten. der ort hat 
weniger die charakteristik einer piazza denn den eines ruhigen hofes. 
einzig einige kinder und Jugendliche verlagern stellenweise ihr spiel vom park in den hof. 
nicht selten kann man junge Bewohner mit skateboards, rädern oder rollerskates fahren 
sehen. regelmäßig wird auf der piazza Ball gespielt, wenn auch nur kurz: „wenn wir nach 
hause gehen, passen wir den Ball kurz hin und her. das kann ein paar minuten dauern, 
aber länger bleiben wir nie“ (ein 11-jähriger Bub). den Bewohnern der an der anton-Baum-
gartner-straße gelegenen Bauteile dient die piazza auch als Verbindungsglied zwischen ihrer 
wohnung und dem park. Von diesem kommend scheint der platz für viele kinder und Ju-
gendliche ein zwischenreich darzustellen, in dem noch ein letztes mal kurz gespielt werden 
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kann. an sehr heißen Tagen kommen darüber hinaus eltern mit ihren kleinkindern auf den 
platz, um im schatten zu spielen.
da es im hof hallt, kann das spielen vor allem ältere Bewohner stören. zu konflikten kommt 
es jedoch kaum, die Bewohner genießen die überwiegend vorherrschende ruhe. mitunter 
störend wird im westlichen Flügel das laute Treiben auf den dächern der benachbarten 
„interethnischen nachbarschaft“ empfunden. die Tolleranzgrenze dürfte gegenüber diesen 
nachbarn weitaus niedriger liegen als gegenüber den ebenfalls oft lauten kindern am an-
grenzenden öffentlichen spielplatz. 

managemenT

die anlage wird von der dr. marhold immobilienverwaltung gmbh verwaltet. Für das soziale 
management und die technische instandhaltung ist ein objektbetreuer zuständig. dieser be-
treut auch Block a der wiesenstadt und ist mehrere stunden am Tag anwesend. zu dessen 
aufgaben zählt unter anderem die Verwaltung des gemeinschaftsraumes. die Freiflächen 
werden von einer externen Firma gepflegt und in stand gehalten.
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zUsammenFassUng

zusammenfassend kann gesagt werden, dass die piazza kaum zum öffentlichen platz und 
sozialen zentrum des stadtteils „in der wiesen“ wird. dies hat mehrere Ursachen:

die piazza scheint vielfach als kalt und wenig einladend empfunden zu werden. kaum 
jemand sucht sie daher gezielt zum aufenthalt auf.
der platz liegt nicht am schnittpunkt der durch die siedlung führenden gehverbind-
ungen. diese kreuzen sich am Forum, das zum Treffpunkt wird, an dem Bewohner auf 
einander warten und mitunter verweilen, um gemeinsam weiterzugehen.
der park ist das eigentliche soziale zentrum der wiesenstadt, in dem sich vor allem 
Jugendliche, kinder und deren eltern, aber auch erwachsene ohne kinder länger auf-
halten. auch Veranstaltungen, wie etwa kinderfeste finden nicht auf der piazza, sondern 
im park statt.
abseits des parks finden sich erwachsene im öffentlichen Freiraum vor allem in den 
gastgärten der restaurants. am platz befindet sich kein einziger gastgarten.

obgleich viele der geschäftsflächen nach wie vor vermietet sind, wirkt die wiesenstadt (und 
daher auch die piazza) nur bedingt als kommerzielles zentrum des stadtteils. hierfür sind 
neben der fehlenden platzfunktion mehrere gründe verantwortlich:

es gibt im stadtteilzentrum keine räumliche Verknüpfung zwischen dem gastronomie- 
und dem dienstleistungsangebot. so stehen den gastgärten im durchgang zwischen den 
Blöcken B und c die rückseiten der angrenzenden geschäfte der piazza gegenüber.
der wiesenstadt fehlt derzeit ein Frequenzmotor. sie kann weder aufgrund des Freizeit- 
noch aufgrund des kommerziellen angebotes personen anlocken.
es kommen kaum Bewohner des wohnparks alt erlaa über die Fußgängerbrücke in die 
wiesenstadt. aus dem stadtteil „in der wiesen“ strömen jedoch viele Bewohner in den 
kaufpark alt erlaa, der über einen großen supermarkt verfügt.

die mangelnde attraktivität der piazza als aufenthaltsort scheint paradoxerweise einen wich-
tigen aspekt für das friedliche zusammenleben in Block B zu bilden:

die Bewohner von Block B verweilen so gut wie nie auf den sitzinseln. die piazza dient 
ihnen primär als erschließungsfläche. da der platz auch von anderen Bewohnern des 
stadtteils nur selten zum Verweilen in anspruch genommen wird, kommt es kaum zu 
nutzungskonflikten.
die vorherrschende ruhe im hof stellt einen hohen wert für die Bewohner dar.
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strUktUrdaten

daten zUm wohnBaU

Bauträger: Urbanbau / sozialbau
architekten: lautner/scheifinger/schindler/szedenik: Peter scheifinger
landschaftsarchitekten: auböck + kárász: maria auböck, János kárász
fertigstellung: 2000
städtebaulicher kontext: neuer stadtteil „in der wiesen nord“
Bauträgerwettbewerb (1996)
Bauform26: Block 
zahl der wohneinheiten: 140

daten zU den freiflächen der anlage

allgemein zugängliche freiräume: im norden führt ein öffentlich zugänglicher weg du-
rch den hof, östlich und westlich des grundstücks verlaufen öffentliche gehwege
gemeinschaftlich zugängliche freiräume: hof, gemeinschaftsdächer
Privat nutzbare freiräume: Balkone, erdgeschossgärten, dachgärten

daten zUr infrastrUktUr

nahversorgung: im durchgang zwischen den Blöcken B und c und an der anton-Baum-
gartner-straße befinden sich insgesamt 6 geschäftsflächen und ein „ethno-cafe“.
gemeinschafts- und freizeiteinrichtungen: Veranstaltungsraum, vier gemeinschaft-
sräume auf den gemeinschaftsdächern, vier überdachte gemeinschaftsloggien, 
waschsalon, kinderspielraum, wellness-Bereich (sauna, dampfbad, etc.)
soziale infrastruktur: hausmanager (lebt in der anlage), Verein „miteinander“ (organi-
sation von malkursen, Jugendabenden, hoffesten, etc.), hauseigenes tV (ca. 80 ver-
schiedene kanäle)

BeschreiBUng der anlage

lage im stadtteil

Block c liegt westlich des stadtteilzentrums und südlich der anton-Baumgartner-straße. 
im süden verläuft die romy-schneider-straße, östlich und westlich des Blocks liegen zwei 
öffentliche gehverbindungen.

„w.i.e.n - wohnmodell inter-ethnische nachBarschaft“

die anlage basiert auf dem konzept der „interethnischen nachbarschaft“. den ersten im-
puls zu diesem setzte eine 1995 veröffentlichte studie des sozialwissenschaftlers ernst geh-
macher über lebensbedingungen von ausländern in wien. gehmacher forderte in der Un-
tersuchung wohnpolitische antworten auf die neuen herausforderungen einer pluralistischen 
gesellschaft. in diesem sinne erarbeitete ein wissenschaftliches Begleitteam in zusamme-
narbeit mit den architekten unter dem arbeitstitel „w.i.e.n - wohnmodell inter-ethnische 
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26 in anlehnung an: schluder, michael; 10 Jahre Bauträgerwettbewerb, Veränderungen im wohnbau; studie im auftrag 
der magistratsabteilung 50 - wohnbauforschung wien; wien, 2005
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nachbarschaft“ rahmenbedingungen für ein pluralistisches wohnprojekt. die wohnungen 
sollten zu gleichen teilen (je 50%) an Österreicher und zuwandererfamilien vergeben wer-
den. für letztere sollte so eine leistbare alternative zu den wohnungen in Bezirken mit hohem 
ausländeranteil entwickelt werden. großzügige gemeinschafts- und rückzugszonen sollten 
impulse für einen wechselseitigen austausch und das entstehen einer interethnischen haus-
gemeinschaft setzen.

BeBaUUngs- Und freiraUmstrUktUr

freiräUme aUf mehreren eBenen

die Bebauungsstruktur der anlage entspricht einem Block. drei der vier Baukörper sind 
viergeschossig, der Baukörper an der anton-Baumgartner-straße ist siebengeschossig. er 
folgt in seiner ausrichtung dem straßenzug und steht somit gegenüber den anderen ge-
bäuden leicht versetzt. auf Basis dieser Bebauung wurden freiflächen auf mehreren ebenen 
geschaffen.

der rechteckige hof ist für hausfremde Personen nicht zugänglich und verläuft auf zwei 
ebenen. die zentrale wiesenfläche fällt zur anton-Baumgartner-straße hin um ein geschoss 
ab. Über die an den rändern der wiesenfläche verlaufenden wege auf erdgeschossniveau 
werden mietergärten erschlossen. die dreieckige fläche an der anton-Baumgartner-straße 
ist als öffentlicher durchgang konzipiert und liegt infolge des abfallenden gartens um einen 
stock höher als dieser. der hof gliedert sich daher klar in einen öffentlich und in einen ge-
meinschaftlich zugänglichen Bereich.

es können die dächer aller vier Baukörper genutzt werden. auf den dächern der gebäude 
an der anton-Baumgartner-straße bzw. der romy-schneider-straße liegen gemeinschaftli-
che freiflächen und gemeinschaftsräume, auf den dächern der anderen beiden Baukörper 
befinden sich private mietergärten.

Block als teil des stadtgefÜges

Von dem forum kommend führt ein überdachter durchgang, in dem das „ethno-cafe“ 
liegt, in den öffentlich begehbaren hofbereich. die wohnungen des Baukörpers an der an-
ton-Baumgartner-straße werden straßenseitig erschlossen. im hof liegen nebenzugänge zu 
den stiegen. Vom öffentlich begehbaren weg aus kann in die gemeinschaftlichen flächen 
der anlage eingesehen werden. sie können jedoch nicht betreten werden. der gesamte 
öffentlich zugängliche raum ist mit Betonplatten ausgelegt und, bis auf eine zum aufenthalt 
gedachte sitztribüne, nicht möbliert.

gartenhof

im gemeinschaftlichen hof verlaufen jeweils zwei parallele wege entlang der wiese, von 
denen zwei zu den mietergärten und zwei zu den um ein geschoss tiefer liegenden ge-
meinschaftsräumen (waschküche und kinderspielraum) führen. der zentrale hofbereich ist 
als obstgarten konzipiert, der primär zum kinderspiel dient, in ruf- und sichtweite der auf 
den hof gerichteten wohnungen. im südlichen kopfteil befindet sich eine mit kies gedeckte 
spielfläche, ausgestattet mit geräten aus edelstahl. entlang der abfallenden wiese finden 
sich zwischen den Bäumen kleinere spielgeräte. in unmittelbarer nähe der waschküche 
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und des kinderspielraumes stehen eine sandkiste und Bänke. die wiese durchzieht ein mit 
großen kieseln ausgelegter wasserlauf, der über Photovoltaik betrieben wird. 
so ergibt sich ein großzügiger spielbereich für kinder unterschiedlicher altersstufen, der 
über höhenunterschiede und verschiedene Bodenbeläge verfügt und räumlich mit der was-
chküche sowie dem kinderspielraum verknüpft ist. der „spielbereich obstwiese“ wird durch 
die sich aus der hanglage ergebenden seitenwände gegenüber den höher gelegenen miet-
ergärten klar begrenzt.

gemeinschaftsdächer

auf den gemeinschaftsdächern stehen den Bewohnern weitere sandkisten zur Verfügung. 
zugleich stellen die dächer aufenthaltsräume für erwachsene bereit. es kommt also, wie im 
hof, zu einer Verknüpfung des kinderspiels mit dem über die Beaufsichtigung der kinder 
hinausgehenden gemeinsamen aufenthalt von erwachsenen. darüber hinaus befinden sich 
auf jedem gemeinschaftsdach zwei kleine geschlossene gemeinschaftsräume. daneben 
stehen den Bewohnern mit Bänken ausgestattete loggien (an der romy-schneider-straße) 
und Pergolen (an der anton-Baumgartner-straße) zur Verfügung.

erdgeschossgärten

im hof und im öffentlichen durchgang zwischen den Blöcken c und d liegen mietergärten. 
die Planung sieht im hof hecken mit zäunen als abgrenzung zu den wegen und nebengärten 
vor. die am öffentlich zugänglichen hofabschnitt liegenden mietergärten sind nach außen 
durch niedrige mauern begrenzt. die mietergärten entlang des durchganges zwischen den 
Blöcken c und d werden über einen eigenen, von diesem getrennten weg erschlossen.
entlang der romy-schneider-straße liegen im erdgeschoss, ebenfalls durch mauern begren-
zt, mieterbalkone. 

dachgärten

auf den dächern zweier Baukörper befinden sich private dachgärten. sie werden über einen 
zentralen mit Betonplatten ausgelegten gang erschlossen. entlang des weges liegt in jeder 
Parzelle ein geräumiges häuschen, ein kleiner kubus als gartenhütte, der den garten vom 
weg abschirmt. als trennung zwischen den einzelnen gärten sieht die Planung niedrige 
zäune vor, die von den mietern bepflanzt werden können. 

differenzierte freiräUme

obgleich die anlage nicht groß ist, stellt die „interethnische nachbarschaft“ eine Vielzahl 
differenzierter freiräume mit unterschiedlichem Öffentlichkeitsgrad zur Verfügung. mit hilfe 
von höhenunterschieden und physischen Barrieren wird der hof in einen „öffentlichen“, einen 
„gemeinschaftlichen“ und in „private“ Bereiche gegliedert. auf den dächern entfalten sich 
jene vom straßenraum abgeschotteten freiräume, die für die „interethnische nachbarschaft“ 
charakteristisch sind. die ansonsten so klare strukturierung der Öffentlichkeitssphären, ist 
bei den außerhalb des hofes gelegenen erdgeschossflächen nicht gegeben. so liegen deren 
Balkone an der romy-schneider-straße und die mietergärten im durchgang zwischen den 
Blöcken c und d de facto direkt am öffentlichen straßenraum: eine nicht unproblematische 
lösung, die „in der wiesen“ auch in anderen Bauteilen auftritt. 
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mÖBlierUng

die möblierung des hofes ist äußerst sparsam, sie wird durch den mit großen kieseln aus-
gelegten wasserlauf und dessen Brunnenbecken in sichtbeton, sowie die kinderspielgeräte 
aus edelstahl bestimmt. die einzigen Bänke stehen unten vor der waschküche. auf den ge-
meinschaftsdächern schaffen Pergolen aus stahl mit tischen und Bänken schattige orte. im 
öffentlichen durchgang lädt eine treppenartige sitztribüne zum aufenthalt ein. 

Vegetation

im hof bildet die wiese mit den marillenbäumen das rückgrat des entwurfes. er folgt der 
metapher des Paradiesgartens, in dem wasser fließt und obst wächst. entlang des wasser-
laufes wurden sumpfschwertlilien und Blutweiderich gepflanzt. die stützmauern sind mit efeu 
bewachsen. auf den gemeinschaftsdächern wurden kleinkronige ahorne gesetzt, an den 
rankgerüsten trichtertrompeten, an den Brüstungen duftstauden und kräuter. Jeder mieter-
garten im erdgeschoss erhielt einen apfelbaum und ribiselsträucher. die mietergärten auf 
den dächern wurden sehr schnell von den Bewohnern selbst bepflanzt, z. B. mit weinreben, 
kletterrosen, gemüsepflanzen etc.

BeleUchtUng Und lichtstimmUng

generell ist zu sagen, dass es in Block c kein die unterschiedlichen Bereiche verknüpfendes 
gemeinsames lichtdesign gibt. die wege zwischen den Blöcken B und c bzw. c und d 
werden mit kandelabern beleuchtet, die ein weißes, kaltes und sehr unregelmäßiges licht 
geben. der durchgang, der vom forum in den hof führt, wird mit an masten montierten 
strahlern beleuchtet, deren licht von der weißen decke sehr hell, warm und regelmäßig re-
flektiert wird. dies vermittelt ein im überdachten durchgang wichtiges gefühl der sicherheit. 
der öffentlich zugängliche teil des hofes wird hingegen nur mit kleinen leuchtstoffröhren 
beleuchtet, so dass er dunkel wirkt, wobei sich dennoch Blendungseffekte ergeben.
im gartenhof stehen kandelaber. diese folgen nicht der abfallenden zentralen wiese, in 
der sie stehen, sondern sind jeweils so hoch, wie dies für die ausleuchtung der anliegenden 
erschließungswege im erdgeschoss notwendig ist. gemeinsam mit kleinen strahlern, die en-
tlang der zu den gemeinschaftsräumen hinunterführenden wege positioniert sind, können 
die kandelaber beide hofebenen beleuchten. das licht wirkt regelmäßig, hell und weist im 
sommer aufgrund der dichten Bepflanzung des gartens einen warmen ton auf. 

aneignUng der freiräUme

hof als Öffentliche dUrchgangsfläche

der öffentlich zugängliche Bereich des hofes wird primär als durchwegung genutzt. Viele 
Bewohner des stadtteils erreichen vom forum kommend über den hof der „interethnischen 
nachbarschaft“ das innere des Quartiers. auffällig ist, dass kaum Personen im hof ver-
weilen. die zum aufenthalt gedachte tribünenartige rampe wird daher so gut wie nie in 
anspruch genommen.
Vor allem kinder nutzen den öffentlichen durchgang, um vom Bauteil an der anton-Baum-
gartner-straße zu den freiräumen im inneren des stadtteils zu gelangen. erwachsene Be-
wohner von Block c nehmen die zugänge im hof weitaus seltener in anspruch. sie erreichen 
ihre wohnräume zumeist über die tiefgarage.
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mietergärten im hof - in akUstisch gedämPfter sitUierUng

die an den rändern des gemeinschaftlichen hofes liegenden Privatgärten werden intensiv 
in anspruch genommen. die spuren der aneignung sind vielfach unübersehbar: so wurden 
etwa in einigen gärten Pergolen und terrassen errichtet. mehrere mieter betonen, dass die 
mietergärten trotz der nähe zum gemeinschaftlichen Bereich relativ ruhig bleiben. dies ist 
wohl primär auf die abfallende topographie des gartenhofes zurückzuführen, die lärm-
dämpfend wirkt: „ich sitze oft hier und lese ein wenig. es ist echt schön. die kinder spielen 
unten, aber sie stören nicht, ich höre sie kaum.“

orte des sPiels

der gemeinschaftliche hof wird stark von kindern in anspruch genommen. Vorwiegend im 
alter zwischen 6 und 12 Jahren nutzen sie den gesamten Bereich und dessen unterschied-
liche oberflächen zum spiel. einzig der wasserlauf eröffnet, da er offenkundig nicht funk-
tioniert, keine spielmöglichkeiten. obgleich es verboten ist, wird auf den zur waschküche 
hin abfallenden wegen mit rollerskates gefahren. der gartenhof liegt in ruf- und sichtweite 
der wohnungen. die im hof spielenden kinder kommunizieren oft mit kindern bzw. eltern, 
die sich in den oberen stockwerken aus den fenstern der wohnungen lehnen. Junge Be-
wohner von wohnungen mit erdgeschossgarten im hof wechseln beim spielen immer wieder 
zwischen Privatbereich und  gemeinschaftlichem garten. 

aufgrund der anordnung der wege und der gemeinschaftsräume im hof ergibt sich vielfach 
eine ergänzende nutzung des gartens durch kinder und erwachsene. zum einen können 
eltern die waschküche nutzen, während ihre kinder in unmittelbarer nähe spielen (im winter 
im kinderspielraum, im sommer in der sandkiste). zum anderen ergeben sich entlang der 
wege immer wieder Überschneidungen individueller gehrouten. während die eltern sich auf 
den wegen unterhalten, spielen die kinder oft in den anliegenden gartenteilen. 
aus der Verknüpfung der geschlossenen gemeinschaftsräume, dem kinderspielbereich und 
den erschließungswegen ergibt sich so im zentralen hof eine vielschichtige nutzung. diese 
verläuft relativ konfliktfrei, was im wesentlichen darauf zurück zu führen ist, dass bewe-
gungsintensivere aktivitäten von kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren bzw. Jugendli-
chen (Ballspielen, radfahren, skateboarden, etc.) auf den öffentlichen Park außerhalb der 
anlage verlagert werden.
die intensive inanspruchnahme des hofes hat eine hohe abnutzung zur folge. so ist der 
rasen stellenweise stark abgetreten und muss immer wieder erneuert werden.

anders als der hof werden die gemeinschaftlichen dachterrassen von kindern im alter 
zwischen 6 und 12 Jahren kaum zum spiel genutzt. einzig die sandkisten auf den dächern 
werden von kleinkindern aufgesucht, allerdings selten, da sie sich eher in den privaten gärten 
oder im öffentlichen Quartierspark aufhalten. es herrscht ein Überangebot an sandkisten in 
der anlage, zumal zwei nur als abstellfläche Verwendung finden. 
die Verteilung des kinderspiels führt zu einer gliederung des raumes in einen lauteren Be-
reich im gartenhof und leisere dachflächen.
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PriVate gartenParadiese

auf den zwei nord-südlich angeordneten Bauteilen wurden über der ganzen dachfläche Pri-
vatgärten angeordnet. diese dächer dienen nicht als durchwegungen im gesamtkomplex, 
sondern sind den gartenmietern vorbehalten. die eigentliche Besonderheit ist die kombina-
tion aus häuschen und garten. Jede Parzelle verfügt über eine schlichte, kubische garten-
hütte, die gemeinsam mit dem außenraum zu einer enormen Bereicherung der lebenssitu-
ation beiträgt. 
die häuschen eröffnen vielfältige möglichkeiten. einige mieter haben sie zu kleinen wohn-
zimmern umgebaut, andere verwenden sie als küche oder als beides. die aneignung der 
dachgärten verläuft hier intensiver und umfassender als in anderen untersuchten anlagen 
und ist ein getreues abbild der kulturellen Vielfalt ihrer gestalter. Viele mieter wohnen im 
sommer de facto auf dem dach.
da die hütten entlang des mittigen erschließungsganges längsseitig liegen, sind die gärten 
nur im Bereich der zugangstüren, sofern diese nicht verkleidet werden, einzusehen. die 
individuellen gestaltungen greifen auf den mittelgang über: so wurde etwa zwischen zwei 
häuschen eine Pergola errichtet, über dem durchgangsweg ranken kletterrosen. auffallend 
ist - auch im Vergleich zu anderen anlagen - dass sich unter den meisten mietern eine sehr 
starke gemeinschaft herausgebildet hat.

gemeinschaftsterrassen

in der „interethnischen nachbarschaft“ kommt es zu einer zeitweise intensiven nutzung der 
gemeinschaftsterrassen am dach. einige mieter privater dachgärten haben auf der benach-
barten gemeinschaftsterrasse einen griller aufgestellt, den sie an wochenenden zusammen 
mit freunden nutzen. mieter teilen sich die Verantwortung für die Pflege der Pflanzen in den 
dachterrassen. so pflegt etwa ein Bewohner die ranker an den Pergolen, eine mieterin küm-
mert sich um die Blumenbeete im teegarten. 
das gemeinschaftsdach des Baukörpers an der anton-Baumgartner-straße wird vorwie-
gend von Bewohnern, die über keinen Privatgarten verfügen, genutzt. Vielfach haben sich 
interethnische freundschaften gebildet: einige gehen gemeinsam tee trinken, (wobei ein 
garten ursprünglich als „teegarten“ gedacht war), andere treffen sich zum sonnen.

fliessende grenzen, ÜBerlaPPende ÖffentlichkeitssPhären

generell kann gesagt werden, dass viele grenzen innerhalb der anlage durchlässig bleiben. 
so stehen etwa die meisten türen zu den erdgeschossgärten im hof offen. auch die hecken 
zwischen den gärten und den wegen stehen nie so hoch, dass eine einsicht in die Pri-
vaträume verwehrt wäre. der Übergang zwischen dem gemeinschaftlichen weg, dem Privat-
garten und der wohnung ist also ein fließender. dies ist nicht zuletzt deshalb möglich, weil 
durch die absenkung der hoffläche bereits eine klare grenze gegeben ist. darüber hinaus 
ist der gesamte gemeinschaftliche hof vom stadtraum abgeschottet. 

Besonders auffällig ist die durchlässigkeit der grenzen im Bereich der privaten dachgärten. 
da sich viele der mieter gut kennen und auch freundschaftlich mit einander verkehren, lassen 
einige Bewohner ihre gärten offen und betreten ihrerseits ganz selbstverständlich die Parzel-
len anderer mieter, auch wenn diese nicht anwesend sind. so überrascht es nicht, dass viele 
Bewohner während ihres Urlaubs die Pflege des gartens den nachbarn überantworten. 
die grenzen zwischen den einzelnen gärten sind dennoch meist klar definiert. zwischen 
den Parzellen wurden vielfach hohe hecken gepflanzt. die einheiten sind klar von einander 
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getrennt und somit „private räume“. dennoch werden sie aufgrund ihrer zugänglichkeit für 
andere mieter zu gemeinschaftlichen Bereichen.
in einem fall wurden zwei angrenzende Parzellen zusammengefügt, so dass ein großer, ge-
meinsamer raum entstanden ist, der auch befreundeten mietern offen steht. aus der starken 
zusammengehörigkeit ergeben sich facettenreiche abstufungen von gartentypen, die zu-
gleich „individuell“ und für mehrere Parteien zugänglich sind.
die gemeinschaftsbildung zeigt sich auch in der aneignung der in unmittelbarer nähe der 
gärten liegenden gemeinschaftsterrassen, zum Beispiel anlässlich von festen und größer-
en zusammenkünften mit freunden von außerhalb der anlage. auf den dächern hat sich 
also eine gemeinschaft gebildet, die auf engstem raum zwischen verschiedenen Öffentli-
chkeitssphären changiert. 

dUrch die gemeinschaft „Bedrohte“ PriVatsPhäre

Parallel zur beschriebenen offenheit der grenzen und Überlappung der Öffentli-
chkeitssphären, kommt es in den privaten dachgärten mitunter zu einem gegenläufigen Pro-
zess. einige mieter kapseln sich von den nachbarn ab und errichten um sich hohe „wände“ 
(etwa aus strohmatten). sie leben zumeist auch sozial abseits der sonst starken gemein-
schaft, die sie in den gesprächen zum teil als störend und bedrohend beschreiben: die 
grenzen als zu offen, die kinder als zu lärmend, das grillen als zu geruchsintensiv und 
laut. konflikte entstehen v.a. zwischen älteren Bewohnern und familien mit vielen kindern, 
zumeist migranten. 

PriVate freiräUme am Öffentlichen weg

in die meisten am öffentlichen durchgang zwischen Block c und Block d gelegenen miet-
ergärten kann eingesehen werden. nur wenige sind mit hohen hecken bzw. trennwänden 
begrenzt worden. hermetischer verläuft die grenzziehung zwischen dem öffentlich zugängli-
chen hofabschnitt und den an diesem liegenden mietergärten. in sämtlichen Privatgärten 
wurden trennwände aufgestellt. 
Bei den entlang der romy-schneider-straße liegenden erdgeschossbalkonen haben viele 
mieter Blumentöpfe auf die mauern gestellt, um zu verhindern, dass von der straße aus 
eingesehen werden kann. immer wieder sieht man kinder über die Brüstungsmauern der 
Balkone auf die straße (bzw. in umgekehrter richtung) klettern. 

management des sozialen exPeriments

generell herrscht unter den meisten Bewohnern der „interethnischen nachbarschaft“ ein 
großes zusammengehörigkeitsgefühl. einer der gründe dafür liegt sicher im management 
der anlage. anders als in einigen der untersuchten wohnbauten gibt es in Block c einen 
hausarbeiter, der in der anlage lebt und rund um die Uhr erreichbar ist. Bereits vor fertig-
stellung des wohnbaus wurde seitens des Bauträgers nach einer Person gesucht, die sowohl 
den hausdienst übernehmen als auch als integrative, vermittelnde figur dienen sollte. die 
wahl viel auf herrn akrami, einen aus Pakistan eingewanderten chemiker, was sich als 
glücksfall herausstellen sollte. er ist so gut wie immer anwesend, widmet sich mehr als 60 
stunden pro woche dem leben in der anlage und ist allseits als integrative figur anerkannt. 
er spricht von „meinem haus“ und „meiner lebensaufgabe“. 



er versteht sich als hausmanager und ist auch für die instandhaltung, Pflege und reinigung 
der freiräume zuständig.27

zusätzlich nimmt er eine rolle wahr, die man als „moderation der Vielfalt“ bezeichnen kön-
nte. dessen Bedeutung kann an folgendem Beispiel illustriert werden: kurz nach der Be-
siedelung kam es in der „interethnischen nachbarschaft“ zu gewaltakten, die z.t. von außen 
in den wohnbau getragen wurden. so formierten sich etwa skinhead gruppen, um gegen 
das interethnische wohnprojekt vorzugehen. auch drangen siedlungsfremde Jugendliche in 
die anlage ein, um die dachterrassen zum drogenkonsum zu nutzen. schließlich warfen sie 
- gemeinsam mit Jugendlichen aus der anlage - gegenstände, wie etwa tische, von der ter-
rasse in den hof. herrn akrami gelang es, die lage zu beruhigen, ohne in der anlage eine 
restriktive grundstimmung aufkommen zu lassen. hierfür waren eine sehr lösungsorientierte 
herangehensweise und v.a. die einbindung der Bewohner in die entscheidungsfindung ver-
antwortlich. diese wurde nicht einigen wenigen mietern überantwortet, sondern als gemein-
schaftlicher akt angelegt. so sieht herr akrami besonders die einbindung der Jugendlichen 
in die gemeinschaft als zentralen Punkt seiner tätigkeit: „ich werde nie zulassen, dass meine 
kinder in schlechte gesellschaft abrutschen. dafür werde ich kämpfen, immer!“
die hintanhaltung des anfänglichen Vandalismus ist ohne zweifel ein wichtiger, auch persön-
licher erfolg, der nicht zuletzt der starken identifikation mit der anlage und einem konsenso-
rientiertem selbstverständnis als hausmanager in einer konfliktreichen sozialen konstellation 
zu verdanken ist. 

wichtig für das leben in der anlage ist auch die gemeinschaftsfördernde tätigkeit des 
hausmanagers. so gründete dieser den „miteinander“ genannten Verein, dessen leitung 
in absprache mit dem Bauträger später an Bewohner weitergegeben wurde. seit dem der 
nach aussage mehrerer mieter eher defensiv agierende mieterbeirat in absprache mit dem 
Bauträger und auf druck vieler Bewohner aufgelöst worden ist, agiert der Verein als or-
ganisatorische Plattform in der anlage. Über den Verein werden etwa feste und malkurse 
organisiert, an denen sowohl migranten als auch Österreicher teilnehmen. auch kommt es 
zu einem zusammentreffen und gegenseitigen kennenlernen verschiedener generationen. 
am malkurs nehmen zum Beispiel sowohl kinder und Jugendliche als auch senioren teil. für 
Jugendliche werden darüber hinaus spezielle Jugendabende veranstaltet. gemeinsam wer-
den die feiertage der verschiedenen im wohnbau vertretenen religionen gefeiert. 
die tatsache, dass (neben wichtigen einrichtungen wie dampfbad und sauna) in der anlage 
fünf gemeinschaftsräume zur Verfügung stehen, erleichtert eine konfliktfreie abwicklung der 
zahlreichen treffen und Veranstaltungen. trotz des regen gemeinschaftslebens werden nicht 
alle räume genutzt, was darauf zurück zu führen ist, dass im Verhältnis zur Bewohnerzahl 
geradezu ein Überangebot an gemeinschaftsräumen herrscht. Jene, die von den mietern 
regelmäßig aufgesucht werden, sind von diesen mit tischen, sitzecken, lehnstühlen etc. aus-
gestattet worden. als treffpunkt dient vielen Bewohnern auch die in der anlage angesiedelte 
Pizzeria.
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27 dabei hat es sich im lauf der Jahre als problematisch erwiesen, dass die unter starker sonneneinstrahlung stehenden 
wiesenflächen auf den gemeinschaftsdächern über keine Bewässerungsanlage verfügen. 
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zUsammenfassUng

zusammenfassend kann gesagt werden, dass unter den Bewohnern der „interethnischen 
nachbarschaft“ ein großes zusammengehörigkeitsgefühl gegeben ist. die aneignung der 
freiräume erfolgt sehr intensiv und weitgehend konfliktfrei. dies ist zum einen auf bauliche 
faktoren zurückzuführen:

durch die anordnung des gartenhofes auf mehreren ebenen ergibt sich eine klare tren-
nung zwischen den öffentlich, gemeinschaftlich und privat zugänglichen freiflächen. 
der hof bildet aufgrund der Überlagerung verschiedener gehrouten (zugänge zu stie-
gen, Privatgärten und gemeinschaftsräumen) im alltag einen ort wiederholter beiläu-
figer Begegnungen. 
der gartenhof wird vorwiegend von kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren genutzt. 
sie halten sich im gesamten Bereich auf, wo ihnen unterschiedliche oberflächen zum 
spiel bereitstehen. dabei erweist sich die absenkung der wiesenfläche als lärmdämp-
fendes und damit konflikt vermeidendes gestaltungselement. 
aufgrund der anordnung von spielbereichen in der nähe anliegender gemeinschaft-
sräume im hof ergibt sich vielfach eine ergänzende nutzung des freiraumes durch er-
wachsene und deren kinder.
Viele freiraumaktivitäten von kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren sowie ins-
besondere von Jugendlichen werden auf den benachbarten öffentlichen Park verlagert. 
die gesamtstruktur des stadtteils „in der wiesen“ mit ihren vielfältigen freiflächen bildet 
eine wichtige rahmenbedingung für das friedliche zusammenleben in der wohnhausan-
lage. 
aus der konzentration des kinderspiels auf den hof ergibt sich eine differenzierung des 
raumes in einen lauteren hof und leisere dachbereiche.
an den „privaten dachflächen“ eröffnen die gartenhäuschen im zusammenwirken mit 
den gärten unübliche möglichkeiten zur individuellen gestaltung und nutzung. daraus 
ergibt sich eine intensivere aneignung der dachgärten als in anderen anlagen.
die privaten dachgärten liegen in unmittelbarer nähe der gemeinschaftlichen dachter-
rassen, die auch stark von den mietern der Privatgärten genützt werden.
es besteht ein großes angebot an gemeinschaftsräumen mit anliegenden gemein-
schaftlichen freiflächen.

zum anderen liegen die gründe für die weitgehend konfliktfreie nutzung der freiräume und 
das starke zusammengehörigkeitsgefühl im Bereich des managements:

die wohnhausanlage verfügt über einen aus Pakistan gebürtigen hausmanager, der in 
der anlage lebt und rund um die Uhr erreichbar ist: eine charismatische Persönlichkeit, 
die in ihrer gemeinschaftsfördernden und ausgleichend moderierenden art entschei-
dend zur positiven entwicklung der anlage beigetragen hat. 
der Verein „miteinander“ wirkt als organisatorische Plattform des sozialen lebens der 
anlage sehr integrativ. an den im rahmen des Vereins organisierten aktivitäten nehmen 
sowohl migranten als auch Österreicher teil.
es gelang dank des hervorragenden hausmanagements anfängliche akte des Vandal-
ismus (auch seitens in der anlage lebender Jugendlicher) zu unterbinden, ohne in der 
anlage eine restriktive grundstimmung aufkommen zu lassen.

aus dieser ungewöhnlich integrativen atmosphäre in der „interethnischen nachbarschaft“ 
können stellenweise auch konflikte entstehen:
die starke gemeinschaft wird vor allem im Bereich der privaten dachgärten von einigen Be-
wohnern als geradezu bedrohlich empfunden. konflikte entstehen vor allem zwischen älteren 
Bewohnern und familien mit vielen kindern, zumeist migranten.
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infolge der insgesamt gelungenen kombination aus baulichen und sozialen faktoren hat 
sich bei vielen mietern ein starkes gefühl der zusammengehörigkeit und des stolzes breit-
gemacht: „es ist hier wie ein dorf“; „wir haben bewiesen, dass man zusammen leben kann. 
dass es geht.“; am anfang haben auch in der Umgebung viele leute angst vor so viel aus-
ländern gehabt, aber jetzt sind auch sie stolz auf uns“ (aussagen verschiedener mieter).
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strUktUrdaten

daten zUm WohnBaU

Bauträger: Wohnbau, gemeinnützige Wohn- und siedlungsgenossenschaft
architekten: atelier 4 - architekten
landschaftsarchitekten: heike langenbach, roman ivancsic
fertigstellung: 2000
städtebaulicher kontext: neuer stadtteil „in der Wiesen nord“
Bauträgerwettbewerb (1996)
Bauform28: raumbildende struktur
zahl der Wohneinheiten: 124

daten zU den freiflächen der anlage

allgemein zugängliche freiräume: hof
Privat nutzbare freiräume: mieterbalkone, loggien, mietergärten

daten zUr infrastrUktUr

nahversorgung: in der anlage befinden sich entlang der marisa-mell-gasse ein son-
nenstudio und an der rößlerstraße Büroflächen. im hof ist eine zahnarztpraxis ange-
siedelt.
gemeinschafts- und freizeiteinrichtungen: glashaus (derzeit geschlossen), Waschküche, 
sauna
soziale infrastruktur: hausmanager (lebt in der anlage), mieterbeirat, informelle 
themengruppen (z.B. organisation gemeinsamer motorradtouren)

BeschreiBUng der anlage

lage im stadtteil

hof e liegt südlich der romy-schneider-straße, westlich der marisa-mell-gasse und nördlich 
der rößlerstraße. im osten befinden sich die sport- und spielplätze der schule und des 
kindergartens.

BeBaUUngs- Und freiraUmstrUktUr

differenzierte atmosPhären aUf engem raUm

die anlage besteht aus vier Baukörpern, von denen drei einen zur schule hin offenen Block 
bilden. der Baukörper an der romy-schneider-straße ist fünfgeschossig, jene an der marisa-
mell-gasse bzw. der rößlerstraße sind siebengeschossig. zur schule hin ist im hof ein drei-
geschossiges Punkthaus situiert. 
obgleich der zwischen den Baukörpern liegende freiraum nicht groß ist, weist er eine sehr 
differenzierte struktur auf, die unterschiedliche stimmungen bereitstellt. Prägend wirkt die 
vielfältige, prononcierte Pflanzenverwendung. die gartengestaltung bildet ein feines spiel 
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28 in anlehnung an: schluder, michael; 10 Jahre Bauträgerwettbewerb, Veränderungen im Wohnbau; studie im auftrag 
der magistratsabteilung 50 - Wohnbauforschung Wien; Wien, 2005
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aus kleinen höhenunterschieden, differenzierten Bodentexturen, Bäumen, hecken und stau-
den, das zur herausbildung einer vielfältigen räumlichen konfiguration führt. 

geradlinige dUrchWegUng

zwischen Block e und den spielplätzen der schule verläuft ein rad- und fußweg. er liegt 
etwas niedriger als hof e und ist von diesem durch hecken klar getrennt. an der romy-sch-
neider-straße, der marisa-mell-gasse und der rößlerstraße folgt die Bebauung der geh-
steigkante. der hof ist daher von außen kaum einsichtig. eine abschirmung, die nur an den 
zugängen durchbrochen wird.
durch den gartenhof führen drei mit Betonsteinen ausgelegte geradlinige Wege. an den 
ecken des Blocks bildet jeweils ein zugang den abschluss eines der Wege. Vom straßenraum 
kommend sieht man daher zum teil bis weit in den hof hinein und entlang der Wege über 
diesen hinaus. steht man im hof, ergibt sich nur dann eine Blickbeziehung nach außen, 
wenn man sich auf einem der Wege befindet.

staUdengarten

entlang der drei Wege entfalten sich die unterschiedlichen teilräume des hofes. der an der 
seite der rößlerstrasse gelegene Bereich hat den charakter einer durchgangsfläche, in der 
man über Blickbeziehungen stets mit dem straßenraum verbunden ist. eine Parkbank lädt 
zum aufenthalt ein. Von der durchwegung führt ein Weg zum staudengarten, der aus me-
hreren Vegetationsstreifen besteht. rasterartig führen schmale Wege in wassergebundener 
decke durch die Beete. eine mit hilfe einer niederen, lagerhaft geschlichteten kalkstein-
mauer begrenzte Pufferzone mit Bodendeckern und zwergsträuchern trennt Weg und stau-
dengarten von den loggien, die im erdgeschoss des an der marisa-mell-gasse gelegenen 
Baukörpers liegen.

kleiner Platz

Passiert man den staudengarten, trifft der Weg auf die zum durchgang zwischen Block e 
und schule führende gehverbindung. an der Wegkreuzung öffnet sich ein kleiner Platz, der 
nach norden zu den dahinter liegenden mietergärten von einer hohen mauer begrenzt wird. 
der Platz bietet eine subtil ausbalancierte anordnung unterschiedlicher niveaus und ober-
flächen: aus Betonsteinen, kies und wassergebundener decke. auf dem als aufenthaltsraum 
für erwachsene gedachten Platzteil stehen ein Baum, kübelpflanzen, ein Brunnen, sowie 
ein tisch mit Bänken. im benachbarten „weicheren Platzteil“ in wassergebundener decke 
befindet sich eine sandkiste. sie liegt in ruf- und sichtweite der hofseitigen Wohnungen. ein 
schatten spendender Baum sowie weitere Bänke und tische komplettieren diese spielnische. 
die kleinkinder halten sich so in nähe der sie betreuenden erwachsenen auf und verfügen 
zugleich über ihr präzis definiertes sandfeld. 

glashaUs

an der nordöstlichen seite des Platzes liegt ein lang gestrecktes glashaus zur gemeinschaftli-
chen Verwendung. dieses ist dreigeteilt: zwei raumteile sind mit tischen und Bänken mö-
bliert und dienen zur Überwinterung der kübelpflanzen sowie als gemeinschaftsräume. der 
dritte beherbergt ein Wasserbecken und einen Bambusgarten.
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kindersPiel hinter der hecke

anders als die sandkiste ist der Bereich, in dem die kinderspielgeräte angesiedelt sind, du-
rch eine hecke klar vom rest des hofes getrennt. die hecke ist an mehreren stellen durch 
kleine Öffnungen unterbrochen. hinter der hecke liegt ein rasen, der ca. die hälfte der 
gesamten hoffläche einnimmt. in der Wiese stehen Bäume, eine schaukel und eine rutsche 
aus edelstahl. die in erster linie für das spielen von kindern im alter zwischen 6 und 12 
Jahren gedachte Wiese unterscheidet sich klar von dem restlichen freiraum. dieser hat als 
kontrapunkt gewissermaßen einen bis auf die sandkiste stark pflanzenbestimmten charak-
ter. die eigentliche spielseite bietet hingegen eine relativ großzügige Wiesenfläche und ist 
ohne sitzgelegenheiten den kindern vorbehalten. 

mietergärten hinter der Wand

Block e bietet hof- und straßenseitige Balkone bzw. loggien. die hofseitigen sind mit 
geländern aus Beton oder opakem glas ausgestattet und daher vom hof aus nicht einse-
hbar. Bei den loggien im erdgeschoss des an der marisa-mell-gasse gelegenen Bauteils 
kann jedoch über die Pufferzone hinweg bis in die dahinter liegenden Wohnungen einges-
ehen werden. die erdgeschosswohnungen des Baukörpers an der romy-schneider-straße 
verfügen über hofseitig ausgerichtete mietergärten. sie werden von den Wohnungen aus er-
schlossen und haben keine Verbindung zum gemeinschaftlichen freiraum. dieser ist von den 
mietergärten durch eine ca. 1,8 m hohe Betonmauer sowie durch das glashaus getrennt. 
Vom gemeinschaftlichen hof aus sind die Privaträume daher nicht einsehbar. 

mÖBlierUng

das bestimmende element der ausstattung bilden die zusammenhängenden drei 
glashauskörper im norden des hofes. zur differenzierung der subtilen niveauunterschiede 
wurden - ähnlich trockenmauern - niedrige, lagerhaft geschichtete kalksteine verwendet. 
die spielgeräte sind aus edelstahl. 

Vegetation

die atmosphäre des hofes wird in ungewöhnlich hohem maße durch die Pflanzenverwend-
ung bestimmt. an gehölzen wurden schnurbaum, nussbaum, weiße maulbeere, apfelbaum 
und Blasenbaum gesetzt, weiters hecken aus feldahorn. der gestalterischen idee eines 
„südländischen gartenhofes“ mit jahreszeitlich unterschiedlichen Blühaspekten folgend 
wurden lavendel, schwertlilien, rudbeckien und astern gepflanzt. als akzente finden sich 
ziersträucher wie forsythien und duft-schneeball. als kübelpflanzen wurden mediterrane 
gewächse wie etwa oleander ausgewählt. eines der glashäuser verfügt über einen Bam-
busgarten.

BeleUchtUng Und lichtstimmUng

im gartenhof stehen an den Wegen Pollerleuchten, die ein sehr helles, warmes licht geben. 
da die leuchten einen weiten lichtkegel haben, werfen Bäume und fußgänger schatten an 
die weißen Wände. da gegenwärtig die meisten Pollerleuchten außer Betrieb sind, wirken 
die gehverbindungen insbesondere jene entlang des glashauses zu dunkel. 
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aneignUng der freiräUme

geschlossenes glashaUs

der glashauskomplex war in der Planung als gewächshaus und gemeinschaftsraum für die 
Bewohner vorgesehen. dementsprechend erhielt jede mietpartei mit einzug einen schlüs-
sel zu den räumen, die jedoch von anfang an kaum von erwachsenen genutzt wurden. im 
sommer ist das glashaus, der angabe mehrerer Bewohner zufolge, zu heiß, um sich darin 
aufzuhalten. auch gibt es kein fließendes Wasser und kein Wc in den gewächshäusern. 
darüber hinaus sind sie aufgrund der vielen Pflanzen im Winter kaum zu betreten. Beklagt 
wird, dass die räume nur über den hof erreicht werden können. Von erwachsenen wurde das 
glashaus bislang nur sehr selten, etwa anlässlich größerer feierlichkeiten im intendierten 
sinne genutzt. 

Von den Jugendlichen des Wohnbaus wurden die räume in den monaten nach der Besied-
lung hingegen stark in anspruch genommen, was zu erheblichen konflikten mit v.a. älteren 
Bewohnern führte. die Jugendlichen organisierten feste, die von vielen erwachsenen als 
zu laut empfunden wurden. auch trafen sie sich im glashaus, ohne dessen Beleuchtung 
einzuschalten: ein Verhalten, das von einigen Bewohnern als verdächtig und bedrohend 
empfunden wurde, bis schließlich hausinterne gerüchte zu kursieren begannen. Bis heute 
sprechen viele, vor allem ältere mieter von „nächtlichen sexorgien der Jugendlichen“. nach-
dem diese schließlich einige Pflanzen sowie den Bambusgarten beschädigt und im glashaus 
flaschen zerbrochen hatten, beschloss der hausmanager das glashaus zu schließen, was die 
zustimmung der mehrheit der erwachsenen fand. Bis heute hält sich das Bedauern darüber 
unter den erwachsenen Bewohnern in grenzen. das gewächshaus wird - für außenstehende 
schwer vorstellbar - in erster linie als fremdkörper empfunden. 

infolge der schließung des gewächshauses kam es zu konflikten zwischen dem hausman-
agement und mehreren Jugendlichen, welche die räume weiter nutzen wollten und mit 
diesem ziel das schloss aufbrachen. die ursprüngliche Verriegelung wurde schließlich durch 
ein neues, einbruchsicheres schloss ersetzt. den Jugendlichen ging so ihr gemeinschaftli-
cher Bereich verloren. seit der schließung des glashauses verfügt Block e über keinen frei 
zugänglichen gemeinschaftsraum mehr. das glashaus darf heute nur an zwei tagen pro 
Woche, jeweils eine stunde lang, betreten werden, wobei man sich dafür anmelden muss. zur 
kontrolle führt der hausmanager eine liste,  auf der vermerkt wird, wer wann ins glashaus 
gegangen ist. derzeit wird es von den Bewohnern nur als Pflanzendepot genutzt. 

freUndesgrUPPen im hof der erWachsenen

aus den gesprächen mit den Bewohnern ist kaum ein allgemeines gemeinschafts- und 
zugehörigkeitsgefühl herauszuhören. mehrere mieter betonen, nur wenige Bewohner der 
anlage zu kennen. Bei der letzten mieterversammlung waren von fast 300 Bewohnern nur 
5 Personen anwesend. ein gemeinschaftliches hoffest fand erst ein einziges mal statt (im 
ersten Jahr, im Bereich der kinderspielwiese). für das fehlen an zusammenhalt ist wohl auch 
die schließung des glashauses und damit des gemeinschaftsraumes mitverantwortlich. ein 
weiterer grund könnte die starke ethnische durchmischung der anlage sein, die anders als 
im benachbarten komplex mit dem schwerpunkt „interethnische nachbarschaft“ nicht von 
einem auf interkulturelle Vermittlung ausgerichteten management begleitet wird. 
trotz des fehlens eines allgemeinen gemeinschaftsgefühls haben sich unter den mietern 
kleinere netzwerke und freundeskreise herausgebildet. Vielfach verbringen mehrere Parte-
ien gemeinsam ihre freizeit. so treffen sich zum Beispiel mehrere männer regelmäßig, um 
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zusammen fußballspiele zu verfolgen. andere gehen gemeinsam motorradfahren.
zu dieser netzwerkbildung trägt wohl auch die freiraumstruktur der anlage bei. generell 
fällt auf, dass sich vergleichsweise viele erwachsene ohne kinder im hof treffen. am abend 
und an Wochenenden sitzen kleine gruppen von erwachsenen an den tischen zusammen 
und unterhalten sich. die meisten kennen sich und kommen regelmäßig in den garten. er 
scheint den erwartungen der erwachsenen Bewohner an einen attraktiven aufenthaltsraum 
zu entsprechen, was anhand folgender aspekte deutlich wird: er ist am nachmittag schattig, 
zumeist ruhig und bietet trotz der konzentration der sitzplätze am zentralen Platz „intimität“ 
und anmutung. entscheidend hierfür ist wohl auch die ausreichend dimensionierte fläche 
und die anordnung der Bänke und tische. diese stehen im abstand von einigen metern zu 
einander, so dass der raum von unterschiedlichen, kleinen gruppen bzw. Paaren zu gleich 
genutzt werden kann. denn gruppen, die sich jeweils regelmäßig treffen, kommunizieren 
meist nicht mit anderen gruppen: „ich komme immer mit denselben zwei freunden hierher. 
manchmal sind wir zu zweit, manchmal zu dritt. Wir setzen uns am abend kurz hin und un-
terhalten uns. mit den anderen reden wir nicht viel, eigentlich. Wir grüßen uns und aus“ (ein 
Bewohner). der Platz bietet den Bewohnern hinreichend Begegnungschancen, ohne sich von 
anderen gestört zu fühlen und umgekehrt. 

anmUtiger garten

neben den beschriebenen faktoren scheint die anmutung des „mediterranen gartenhofes“ 
für dessen starke nutzung durch erwachsene von Bedeutung zu sein. mieter unterstreichen 
diese Qualität immer wieder: „es ist schön, so viele Pflanzen zu sehen“; „es blüht so wun-
derbar“; „nach dem giessen riecht der garten herrlich. ich rieche es bis hinauf in meine 
Wohnung“; „ich schaue so gern von meinem Balkon auf den hof“ (aussagen verschiedener 
Bewohner). 
der gartenhof verkörpert für viele erwachsene einen sinnlichen Wert. dies ist sicher auch 
darauf zurückzuführen, dass der garten gut gepflegt wird. so kümmert sich eine externe 
gärtnerei um die anspruchsvollen Pflanzungen. für die instandhaltung der anlage wie reini-
gung und schneeräumung sorgt hingegen der hausmanager, der in der anlage wohnt und 
daher rund um die Uhr erreichbar ist.

kindersPiel aUsserhalB der „rUheoase“

Wie auch in anderen untersuchten siedlungen, etwa der „interethnischen nachbarschaft“, 
bewährt sich in Block e das Prinzip des in der anlage lebenden hausmanagers. im vorliegen-
den Wohnbau folgt dessen management zumeist dem Prinzip der ruhe. der hausmanager 
und die meisten Bewohner begreifen den garten als „ruheoase“, was zur folge hat, dass er 
primär als „raum für erwachsene“ gesehen wird. 
das kinderspiel hingegen wird eingeschränkt. für kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren 
sah die Planung eine eigene, vom zentralen Bereich durch eine hecke klar getrennte Wi-
esenfläche vor. die hecke wird von den kindern jedoch nicht als grenze empfunden. so 
breitet sich das spiel (auch das fußballspiel) der kinder von der Wiese ausgehend auf den 
zentralen Bereich des hofes aus. dieser ist jedoch aufgrund der anspruchsvollen Vegetation 
als spielort denkbar ungeeignet.
die für das spiel gedachte fläche hinter der hecke scheint den kindern hingegen zu wenig 
möglichkeiten zu bieten. die spielwiese liegt zumeist in direkter sonne, weshalb etwa die 
metallrutsche im sommer zu heiß ist, um benutzt zu werden. 
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Vor allem anfänglich wurde auf der Wiese und den Wegen der anlage mit rädern, skate-
boards und rollerskates gefahren, was zu konflikten zwischen kindern, Jugendlichen und 
vorwiegend älteren mietern führte. auf die spannungen und die durch das spielen im zent-
ralen hofbereich entstandenen sachschäden reagierten hausmanagement und hausverwal-
tung sehr restriktiv. im gesamten hofbereich wurden seitens der hausverwaltung zahlreiche 
Verbotsschilder aufgestellt. spielen die kinder Ball, werden sie zumeist vom hausmanager 
dazu aufgefordert, die anlage zu verlassen. eine einschränkung, die von den kindern kaum 
als solche wahrgenommen wird, da sie in den öffentlichen Park oder auf den weit besser aus-
gestatteten kinderspielplatz der südlich gelegenen Wohnhausanlage ausweichen können.
auffällig ist, dass die sandkiste nur selten aufgesucht wird. dies liegt zum einen daran, dass 
in der anlage verhältnismäßig wenige familien mit kleinkindern leben. zum anderen bieten 
die außerhalb des hofes liegenden kleinkinderspielplätze (insbesondere im Quartierspark) 
weitaus mehr möglichkeiten.
die gesamtstruktur des stadtteils „in der Wiesen“ stellt daher auch in dieser anlage eine 
wichtige Voraussetzung für das friedliche zusammenleben dar. in diesem kontext gelingt es 
dem hausmanagement, den hof als „ruheoase“ aufrecht zu erhalten. 

indiVidUelle aBschottUng

die durch eine mauer bzw. das glashaus vom rest des freiraumes getrennten neun miet-
ergärten werden sehr intensiv genutzt. die spuren der aneignung sind unübersehbar: in den 
gärten stehen tische, griller, hütten etc.
als trennung untereinander wiesen die gärten zunächst keine Bepflanzung auf. 
Bei zwei gärten ist es zu einer Verschiebung der ursprünglichen grenzen gekommen: die 
beiden Parzellen wurden zusammengelegt, es wurde eine gemeinsame gartenhütte errich-
tet. 
die fehlende abschirmung zum nachbargarten hatte anfangs konflikte zwischen den mi-
etern zur folge. so sehen viele in der starken abschirmung der gärten gegenüber dem 
öffentlichen Bereich scheinbar eine aufforderng zu einer insgesamt stärkeren individuellen 
abschottung. dies findet in den sehr hohen hecken gegenüber den nachbarn seinen aus-
druck. 
Besonderes konfliktpotential ergibt sich daraus, dass immer wieder kinder in den eigengärten 
fußball spielen: eine nutzung, die die Problematik übertriebener grenzsetzungen unterst-
reicht. Wie in anderen anlagen auch nimmt das spielen der kinder seinen anfang oft im 
eigenen garten. in Block e gibt es jedoch keine Verknüpfung zwischen mietergärten und 
gemeinschaftlichem spielbereich, da der Weg in den hof über die außen liegende straße 
führt. es kann daher zu keinem, vom spiel abhängigen, schnellen ortswechsel der kinder 
kommen. der Privatgarten wird so zum feld für die gesamte Bandbreite an spielhandlungen, 
bis hin zum fußballspiel. 
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zUsammenfassUng

zusammenfassend kann gesagt werden, dass der „mediterrane gartenhof“
anders als die meisten anderen untersuchten freiräume aus mehreren gründen primär von 
erwachsenen in anspruch genommen wird:

der gartenhof verkörpert vor allem aufgrund seiner reichen pflanzlichen ausstattung 
für viele erwachsene Bewohner einen hohen sinnlichen Wert und wird von den mietern 
vielfach als schön empfunden. dies liegt sicher auch daran, dass der freiraum gut gep-
flegt wird.
der hof wirkt im zentralen Bereich wie eine abgeschiedene, von Pflanzen bestimmte 
Welt.
der hof ist sehr ruhig und im sommer angenehm schattig und frisch.
die anordnung der sitzgruppen am zentralen Platz bietet erwachsenen die möglichkeit, 
im freiraum soziale Beziehungen zu pflegen ohne andere zu stören bzw. von ihnen 
gestört zu werden. eine tatsache, die wohl mit ein grund dafür ist, dass sich unter den 
mietern vielfältige kleine netzwerke und freundeskreise gebildet haben.

kinderspiel (v.a. von kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren) ist im gartenhof nur einge-
schränkt möglich, was sowohl auf bauliche als auch soziale faktoren zurückzuführen ist:

die als spielbereich gedachte Wiesenfläche ist nur spärlich mit geräten ausgestattet 
und liegt im sommer fast immer in der direkten sonne. darüber hinaus haben eltern 
keine möglichkeit im spielbereich zu sitzen.
die hecke zwischen Wiese und Platz wird von kindern und Jugendlichen nicht als grenze 
empfunden. folglich breitet sich das spiel vielfach von der Wiese ausgehend auf den 
zentralen Bereich des hofes aus. dieser ist jedoch aufgrund der anspruchsvollen Veg-
etation und, da er primär von erwachsenen genutzt wird, als spielort ungeeignet.
deshalb sind vorwiegend in der ersten zeit nach der Besiedelung konflikte zwischen 
kindern und vor allem älteren Bewohnern aufgetreten. auf diese haben hausmanage-
ment und hausverwaltung mit restriktiven maßnahmen reagiert. eine einschränkung, die 
von den kindern kaum als solche wahrgenommen wird, zumal sie auf den öffentlichen 
Park ausweichen können.

die gesamtstruktur des stadtteils „in der Wiesen“ stellt daher eine wichtige grundlage für 
das friedliche zusammenleben in der anlage dar. in diesem kontext gelingt es dem haus-
management, den hof als „ruheoase“ aufrechtzuerhalten.

Während die nutzung der öffentlich zugänglichen freiflächen derzeit weitgehend konfliktfrei 
verläuft, kommt es unter den mietern mit eigengarten immer wieder zu spannungen: 

es gibt keine direkte Verknüpfung zwischen Privatgärten und gemeinschaftsflächen. 
geht das kinderspiel von der Wohnung aus, kann es daher zu keinem vom spiel abhän-
gigen ortswechsel kommen. 

zu spannungen hat auch die aneignung des glashauskomplexes geführt, der in der Planung 
als gemeinschaftsraum für die Bewohner vorgesehen war, jedoch von anfang an kaum von 
erwachsenen genutzt wurde. Jugendliche nahmen die räume anfangs gerne in anspruch. 
infolge der einseitigen nutzung ergaben sich jedoch konflikte, die schließlich zur schließung 
des glashauses führten. den Jugendlichen ging so ihr gemeinschaftlicher Bereich verloren. 
seit der schließung des glashauses verfügt Block e über keinen funktionierenden gemein-
schaftsraum mehr.

-
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IN DER WIESEN NORD
STÄDTEBAULICHER RAHMEN ALS ENTSCHEIDENDE VORAUSSETZUNG

Die Freiräume der drei untersuchten Einzelobjekte des Stadtteils sind in ihrer Struktur, ihrer 
Gestaltung sowie in der Art, wie sie gemanagt und genutzt werden, sehr unterschiedlich. Eine 
solche Vielfalt an gestalterischen Lösungen und Formen der Aneignung ist nur aufgrund des 
adäquaten städtebaulichen Kontextes möglich:

Bei allen drei untersuchten Objekten wird zumindest ein Teil des Kinderspiels auf den 
zentralen Park verlagert. Dieser ist so situiert, dass er fußläufig leicht zu erreichen ist, 
aber keine Lärmbelästigung für die Bewohner der Wohnhausanlagen mit sich bringt.

Da neben dem Park fast alle Einzelobjekte über Kleinkinderspielbereiche verfügen, 
herrscht diesbezüglich sogar ein Überangebot.

Da der Stadtteil in weiten Bereichen autofrei ist, entstehen großzügige Raumfolgen, in 
denen sich Kinder frei bewegen können, wodurch der Nutzungsdruck in den einzelnen 
Objekten geringer wird.

Die internen Wegverbindungen werden, trotz erheblicher Bruchstellen in deren Gestal-
tung, nämlich dort, wo sie bauträgerübergreifend liegen, gut angenommen und stark 
genutzt.

In Block B wird praktisch der gesamte gemeinschaftliche Aufenthalt auf den Raum außer-
halb des Blocks verlagert. Dies ist nur dank des (von allen Generationen genutzten) An-
gebotes an öffentlichem Grünraum im unmittelbaren Umfeld möglich.

Die im Stadtteil angesiedelte Polizeistation kann die Sicherheit in den öffentlich und ge-
meinschaftlich zugänglichen Freiräumen weitgehend gewähren.

-

-

-

-

-
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Monte laa ist derzeit eines der größten geförderten Wohnbauprojekte in Wien. obgleich 
sich der stadtteil noch in bau befindet, soll ein bereits fertig gestelltes einzelprojekt, die von 
der landschaftsarchitektin andrea Cejka gestalteten Freiräume von bauplatz 8.2, in die 
studie miteinbezogen werden. Mit dem Ziel diese zu analysieren, wird im Folgenden kurz 
das gesamtkonzept des stadtteils erläutert. Danach wird auf das ausgewählte einzelprojekt 
eingegangen, um schließlich dessen aneignung durch die bewohner unter berücksichtigung 
des gesamtkontextes darzustellen. Die Wahl fiel auf die gestaltung des Freiraums von bau-
platz 8.2, da dieser durch einige besondere formale und funktionale lösungen auffällt und 
für die studie nicht zuletzt aufgrund des direkten Überganges zum Freiraum des nebengru-
ndstückes interessant ist. 

strUKtUrDaten ZUM staDtteIl

adresse: absberggasse, 1100 Wien
Masterplan: albert Wimmer
Fertigstellung: voraussichtlich 2009
gebietscharakter: stadterweiterungsgebiet
gebietsfläche: ca. 90.000m²
Zahl der Wohneinheiten: insgesamt ca. 850

Daten ZU Den FreIFläChen Des staDtteIls

Öffentliche Parkfläche (Park Monte laa): ca. 12.000m²
Künstlerisches leitkonzept für den öffentlichen Park: Martha schwartz, Inc.
Weiterführung des entwurfes bis zur ausführung: 3:0 landschaftsarchitektur
spielplätze: auf jedem bauplatz gibt es einen Kleinkinderspielbereich. Der öffentliche 
Park ist über weite strecken als spiellandschaft gedacht.

Daten ZUr InFrastrUKtUr Des staDtteIls

anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: Das gelände ist nicht direkt an das U-bahn-
netz angeschlossen. Die U-bahn station reumannplatz liegt ca. 15 gehminuten von 
Monte laa. In unmittelbarer nähe befinden sich die haltestellen absbergbrücke und 
Urselbrunnengasse der linie 68a.
nahversorgung und gemeinschaftseinrichtungen: Monte laa ist als „funktionierende 
Kleinstadt“ konzipiert, die über eine weit reichende Infrastruktur verfügen wird: super-
markt, gastronomie, apotheke, tanzschule etc.
eine schule und ein Kindergarten sind im stadtteil vorgesehen.
Freizeiteinrichtungen: In unmittelbarer nähe befinden sich das naherholungsgebiet 
laaer Wald und der böhmische Prater.

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
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KUrZbesChreIbUng Des gesaMtProJeKtes

lage In Der staDt

Der stadtteil liegt auf dem ehemaligen lagerplatz der Porr ag, der von der absberggasse, 
der laaer-berg-straße, der Urselbrunnengasse und der Waltenhofen- bzw. Moselgasse be-
grenzt wird. Das seit den 20er Jahren im besitz der Porr befindliche areal wurde 1977 im 
Zuge des baus der a23 - südosttangente zweigeteilt. Die dafür erforderliche grundfläche 
wurde von der Porr ag an die republik verkauft.

ProJeKtentWICKlUng

bereits in den 80er Jahren begann die Porr ag, eine neue nutzung des grundstückes 
anzudenken. erste Konzepte entstanden mit der Idee die tangente zu überbrücken, wobei 
sowohl ein einkaufszentrum als auch eine Wohnbaunutzung in erwägung gezogen wurden. 
nach 10-jähriger Planungsarbeit und einem städtebaulichen Wettbewerb lag 1994 ein Mas-
terplan von architekt albert Wimmer vor. Die republik verkaufte den zu überplattenden 
bauabschnitt der tangente an die Porr ag. Die dadurch mögliche Überplattung wurde 
durch den Porr-Konzern frei finanziert. Die errichtung eines neuen stadtteiles über der 
autobahn wird von der Porr solutions Immobilien- und Infrastrukturprojekte gmbh ent-
wickelt, geplant und finanziell organisiert.

Der Masterplan von albert Wimmer sieht ein büro-, Wohn- und erholungsviertel vor, das 
diverse Funktionen integriert. Der stadtteil ist in drei Zonen gegliedert: eine bürozone en-
tlang der laa-berg-straße, eine Wohnzone entlang der Moselgasse (über die Überplattung 
hinweg bis zur absberggasse) und eine dazwischen liegende Parkzone. Zwei von albert Wim-
mer und hans hollein geplante türme sollen Monte laa als weithin sichtbare Wahrzeichen 
überragen. Der Masterplan wird in mehreren bauabschnitten umgesetzt: In der ersten Phase 
wurden bis 2000 das Porr hochhaus und das bürogebäude „office Provider“ realisiert. 
auf basis des Masterplans wurden 2002 und 2003 zwei externe bauträgerwettbewerbe 
abgehalten. Die ersten Wohnungen wurden im herbst 2004 bezogen, die Fertigstellung 
aller Wohnanlagen ist für 2007 geplant. bis 2009 soll der bau des stadtteils abgeschlossen 
sein.

ParK Monte laa

als zentrales element zwischen der Wohnbebauung und der büronutzung entsteht derzeit auf 
einer länge von 440m und einer breite von bis zu 35m die verbindende öffentliche Parkan-
lage. Diese soll sowohl eine starke separate einheit als auch eine Klammer bilden, welche 
die unterschiedlichen bereiche zusammenfasst.
Das künstlerische leitkonzept wurde von Martha schwartz erstellt und sieht eine lineare er-
schließung als grundprinzip vor. auf basis dieses Konzepts wurde 
3:0 landschaftsarchitektur mit der Weiterführung des entwurfes bis zur ausführungsplanung 
beauftragt.
Das gestalterische leitelement bilden sechs rampenbauten mit jeweils zwei rampenköpfen, 
die als attraktoren fungieren und unterschiedliche nutzungen aufnehmen sollen. sie stel-
len mit den jeweils vorlagerten Plätzen die hauptaktivitätszonen dar. Jeder rampenkopf 
ist einem anderen thema gewidmet, wobei sich die bereiche an unterschiedliche nutzer 
richten: Vom Kinderspiel an der rutschenrampe, über das skaten an der skaterrampe bis 
zum aufenthalt von erwachsenen am mit holzsitzbänken ausgestatteten rampenkopf. Die 
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rampen selbst dienen zur Überwindung des höhenunterschiedes zwischen laaer Wald und 
absberggasse, der nahezu 10m beträgt.
Der Park wird ein band formen, an das sich die einzelprojekte andocken können. Ziel ist, 
mit einer landschaft auf mehreren ebenen Kindern unterschiedlicher altersstufen vielfältige 
spielatmosphären und erwachsenen differenzierte aufenthaltsräume zu bieten. Darüber hi-
naus soll der Park von oben, von den büro- und Wohnräumen aus betrachtet, als bunte, 
geometrische Komposition aus unterschiedlichen elementen erscheinen. 
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StRuKtuRDaten

Daten zuM Wohnbau

bauträger: SteG, Wiener Stadterneuerungsgesellschaft; GSG, Gesellschaft für Stadten-
twicklung und Stadterneuerung
architekt: peter Scheifinger 
landschaftsarchitektin: andrea Cejka
Fertigstellung: 2005
Städtebaulicher Kontext: neuer Stadtteil Monte laa
bauträgerwettbewerb (2002)
bauform29: Raumbildende Struktur
zahl der Wohneinheiten: 99

Daten zu Den FReiFläChen DeR anlaGe

allgemein zugängliche Freiräume: alle gemeinschaftlichen erdgeschossflächen sind 
öffentlich zugänglich.
privat nutzbare Freiräume: Mietergärten, Mieterterrassen, balkone, loggien

Daten zuR inFRaStRuKtuR

Gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen: Waschküche, Gemeinschafts- und Kindertag-
esraum

beSChReibunG DeR anlaGe

laGe iM StaDtteil

bauplatz 8.2 ist teil des Stadtteils Monte laa und liegt zwischen dem öffentlichen park, der 
emil-Fukic-Gasse und der Moselgasse. Der Wohnbau grenzt direkt an jenen auf bauplatz 
8.1.

bebauunGS- unD FReiRauMStRuKtuR

auFGeloCKeRteR KaMM

Der Wohnbau formt zusammen mit der auf bauplatz 8.1 vom ÖSW errichteten und von elsa 
prochazka geplanten Wohnhausanlage einen aufgelockerten Kamm. bauplatz 8.2 bildet 
den südöstlichen teil der Kammstruktur und setzt sich aus sieben baukörpern zusammen. 
an der parkseite schließen zwei 9- bzw. 11-geschossige zwillingsgebäude die anlage zur 
öffentlichen Grünfläche hin ab. Sie sind gegenüber dem direkt am park liegenden Gebäude 
des ÖSW rückversetzt, so dass zum park hin ein platz entsteht. um diesen mit dem Wohnbau 
zu verknüpfen, wurde in einem der zwillingsgebäude eine offene erdgeschosszone errichtet. 
zwischen den zwillingsgebäuden und der Moselgasse liegen zwei 7-geschossige längliche 
baukörper. zur Moselgasse hin schließen drei 4-geschossige punktgebäude die anlage ab. 
zwischen den punktgebäuden verläuft eine hohe Schallschutzwand aus Glas. 

-

-
-
-
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29 in anlehnung an: Schluder, Michael; 10 Jahre bauträgerwettbewerb, Veränderungen im Wohnbau; Studie im auftrag der 
Magistratsabteilung 50 - Wohnbauforschung Wien; Wien, 2005
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aus der komplexen bebauungsstruktur ergeben sich vielfältige Freiräume. Vom gedeckten 
platzteil führt eine Rampe zum tiefer liegenden hof zwischen den beiden länglichen bau-
teilen. an diesen schließen zwei kleinere an der Moselgasse gelegene höfe an. Die an 
bauplatz 8.1 grenzenden Freiräume gehen direkt in jene des nebengrundstücks über. So 
entsteht eine grundstücksübergreifende weite Wiesenfläche. 

„SüDliCheS entRée“

Das „südliche entrée“ zum Wohnbau besteht aus einer platzartigen Fläche, die drei Grund-
stücke umfasst: Öffentlicher park, bauplatz 8.1 und bauplatz 8.2. Der zum öffentlichen park 
zählende Raum ist in wassergebundener Decke ausgeführt, der restliche teil in asphalt. als 
Sitzgelegenheit dient ein großes, als bühne gedachtes holzpodest auf dem parkgrundstück. 
Die angrenzende Rampe ist als tribüne gestaltet.
Die asphaltoberfläche auf bauplatz 8.2 erstreckt sich über die gesamte offene erdgeschoss-
zone eines der zwillingsgebäude, so dass ein weiter unmöblierter, gedeckter zugangsbereich 
entsteht.
am „südlichen entrée“ stehend sieht man in den Garten- wie den anliegenden westlichen 
hof. Die weitläufige Wiesenfläche bildet das verbindende element zwischen den drei nach-
bargrundstücken. 

übeRGanGSRauM

zur Moselgasse hin geht das „entrée“ in eine mit lang gezogenen betonstufen terrassi-
erte Wiesenböschung über, die auch als Sitzfläche dient. Durch die Wiesenfläche führt eine 
Rampe in den tiefer liegenden hof hinunter. Dieser Schwellenbereich öffnet sich zur grund-
stücksübergreifenden Wiesenfläche. als verknüpfendes element wurde eine Säulenpappel-
reihe angelegt, die auf die lineare Struktur des öffentlichen parks bezug nimmt.

GRunDStüCKSübeRGReiFenDe WieSenFläChe

eine weite Wiesenfläche verknüpft die Freiräume der bauplätze 8.1 und 8.2. auf keinem der 
beiden Grundstücke befinden sich Sitzgelegenheiten. im zu bauplatz 8.1 gehörenden teil 
liegt eine in epDM-belag ausgebildete insel mit zwei Spielgeräten aus edelstahl. Sie gehört 
zum Spielbereich von bauplatz 8.1, der sich in der offenen erdgeschosszone des am park 
liegenden baukörpers befindet. Die Wiese wird so zu einem einheitlichen, grundstücksüber-
greifenden Raum, in dem nur eine im boden eingelassene Metallleiste die pflegegrenze 
markiert. ein großzügiger bereich, der Kindern zweier Wohnhausanlagen viel bewegungs-
fläche bietet und dank der fließenden übergänge mit dem öffentlichen park zusammen-
wächst. 

GaRtenhoF

im hof zwischen den beiden länglichen baukörpern soll durch gärtnerische Gestaltung die 
Möglichkeit geschaffen werden, trotz der enge des Raumes geschützt, den blicken von außen 
weitgehend entzogen, im gemeinschaftlichen Freiraum zu sitzen. Der hof ist folglich weniger 
zum Kinderspiel als zum aufenthalt von erwachsenen und Jugendlichen gedacht. Den zent-
ralen bereich bilden erhöhte, mit Cortenstahl eingefasste beete, in welche Gräser und laub-
bäume gepflanzt wurden. zwischen den beeten verlaufen Wege, die sich an drei Stellen zu 



nischen öffnen: „intime“ Ruhebereiche mit aus holzlatten gebildeten Sitzquadern. eine der 
nischen bildet den Kleinkinderbereich in Form eines abgesenkten Sandfeldes, dessen Rand 
in teilen als Sitzfläche ausgebildet ist. Der im Sommer mit einem Sonnensegel abdeckbare 
bereich liegt in Ruf- und Sichtweite zu den auf den Gartenhof gerichteten Wohnungen.
im zentralen hofteil bildet sich somit durch gärtnerische elemente eine ruhige, atmosphär-
isch präzise kodierte Situation heraus, die zugleich die erforderliche Spielfläche für die klei-
neren Kinder inkorporiert. 

pRiVate FReiFläChen

an den beiden längsseiten des Gartenhofes liegen im erdgeschoss Mieterterrassen. zwischen 
diesen und dem zentralen hofbereich verläuft auf jeder Seite ein Weg. Die Wege dienen zum 
einen der erschließung und zum anderen als pufferzone zwischen den Mieterterrassen und 
dem zentralen Ruhebereich. Die Mieterterrassen sind mit einem lattenrost aus holz und an 
den Rändern mit pflanzbeeten ausgestattet. Gegenüber den Wegen und den nebenparzel-
len werden sie durch Maschendrahtzäune begrenzt. Jede terrasse verfügt über ein tor zum 
erschließungsweg. Da die Wohnungen große Fenster auf den hof richten und die Windfänge 
verglast sind, ist anfangs eine einsicht bis in die Wohnräume möglich. im Gartenhof wirken 
weniger die privatflächen als „intime inseln“, als vielmehr die nischen des gemeinschaftli-
chen Gräsergartens „privaten“ Charakter aufweisen.
Die hälfte der Wohnungen mit Mieterterrasse verfügt darüber hinaus über einen Mietergar-
ten. Die eigengärten liegen im westlich benachbarten hof und werden über einen asphalti-
erten Weg erschlossen, der direkt an den Gärten vorbeiführt. Diese privatflächen haben eine 
tiefe, leere Wiese als Vorfeld, jedem Mieter steht eine Gartenhütte zur Verfügung. 
Wie die Mieterterrassen sind auch die balkone sowohl vom erdgeschoss als auch vom jeweils 
gegenüberliegenden baukörper aus einsehbar. Sie werden von einer durchsichtigen, verglas-
ten brüstung begrenzt und sind daher windgeschützt. auch die (mit einem Metallgeländer 
ausgestatteten) loggien sind einsehbar.30

WeGe DuRCh Den VielSChiChtiGen FReiRauM

Die am park gelegenen Wohnungen werden über das „südliche entrée“ erschlossen. zu 
den anderen Wohneinheiten gelangt man über einen entlang der Moselgasse verlaufenden 
Durchgang, an dem im erdgeschoss der punktgebäude drei Gemeinschaftsräume (zwei 
Fahrradabstellräume und eine Waschküche) liegen. Die beiden haupterschließungswege 
sind asphaltiert und werden durch die mit betonplatten ausgelegten Wege im Gartenhof 
miteinander verbunden.
Der die Mietergärten im westlichen hof erschließende Weg ist weder mit dem „entrée“ noch 
mit den Wegen von bauplatz 8.1 verbunden. Der direkte Weg von den Gärten zur zentralen 
achse des Stadtteils führt daher über die Wiese.

FlieSSenDe übeRGänGe

Der Freiraum der Wohnhausanlage besticht durch seine übergänge. es entsteht ein fließender 
Raum, in dem sich die Grenzen zwischen den Öffentlichkeitssphären des „Stadtteils“ und der 
„anlage“ überlagern und die unterschiedlichen teile immer über Sichtbeziehungen mitein-
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30 einige parteien verfügen in den obergeschossen der beiden länglichen bauteile über Mieterterrassen, die jedoch in der 
vorliegenden Studie nicht mitberücksichtigt werden, da diese die erdgeschossflächen fokussiert.
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ander verknüpft sind. ein Raum, der ohne pufferzone bis unmittelbar an die Mietergärten 
und, aufgrund der möglichen einsicht, bis in die Wohnungen reicht.

GeMeinSChaFtSDäCheR

auf jedem bauteil befindet sich eine Dachterrasse, so dass den bewohnern sieben gemein-
schaftliche Dachbereiche zur Verfügung stehen. Da die vorliegende Studie sich auf den erd-
geschossbereich und dessen Verknüpfung mit den umliegenden Grundstücken konzentriert, 
wird auf die nutzung der Dachflächen nur in diesbezüglich relevanten aspekten eingegan-
gen.

MÖblieRunG

Der Freiraum ist durch eine stark architektonisch geprägte, sparsame Möblierung charak-
terisiert: Rasenstufen, Sitzquader aus holz, einfassungen aus Cortenstahl für die (zwecks 
erdaufbau) hohen Gräserbeete, sowie das gelbe Sonnensegel über der Sandkiste. 

VeGetation

eine Säulenpappelreihe bildet Grenze und übergang zu dem tiefer liegenden hof. 
Dieser ist als ein gräserbestimmtes Gartenparterre mit hohen Gleditschien ausgebildet. Die 
Flächen zwischen den punkthäusern an der Moselgasse sind Schmuckhaine: kleine nicht 
begehbare Gartennischen mit immergrünen Kleinsträuchern. 

beleuChtunG unD liChtStiMMunG

Die Freiräume der anlage bieten bei nacht sehr unterschiedliche Stimmungen. Die offene 
erdgeschosszone des „südlichen entrées“ wird mit hilfe von bodenleuchten, deren licht von 
der Decke reflektiert wird, indirekt beleuchtet, wobei sich in nähe der bodenleuchten starke 
blendungseffekte ergeben. Die weite grundstücksübergreifende Wiesenfläche wird auf bei-
den parzellen nur an den Rändern beleuchtet. Der zentrale Raum bleibt daher im halbdunkel, 
ohne hierbei unübersichtlich zu wirken. ausgefallen ist die lichtstimmung des Gartenhofes. 
im erdgeschoss verfügt jedes terrassentor über eine kleine senkrecht situierte leuchtstof-
fröhre. Da auch der das oberste Geschoss erschließende laubengang mit solchen leuchten 
ausgestattet worden ist, wird der hof sowohl von oben als auch von unten beleuchtet. in der 
Schallschutzwand spiegeln sich die lichterreihen. So beleuchtet wirkt der Raum von weitem 
wie ein grünes, geschlossenes Gewächshaus. Die abgestufte Rasenböschung wird auch bei 
nacht zum übergangsraum zwischen „entrée“ und Gartenhof: Während entlang der Rampe 
lichtpoller stehen, sind in der Wiese bodenleuchten situiert. 
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aneiGnunG DeR FReiRäuMe

StaDt DeR KinDeR

in der anlage wohnen sehr viele Jungfamilien mit zumeist mehr als einem Kind. So lebt 
etwa nur ein einziges paar ohne Kinder in einer erdgeschosswohnung mit Mieterterrasse. 
Dementsprechend viele Kinder befinden sich in den Freiräumen. Die weite, grundstücksüber-
greifende Wiesenfläche bildet den Mittelpunkt des Kinderspiels. Vor allem um die beiden 
einzigen Spielgeräte gruppieren sich die jungen bewohner. nicht selten halten sich bis zu 30 
Kinder unterschiedlicher altersstufen im bereich auf. es werden jedoch, alle bereichs- und 
Grundstücksgrenzen überwindend, sämtliche Flächen zum Spiel genutzt. Die Kinder wech-
seln ständig zwischen den verschiedenen Räumen und bilden immer wieder neue Gruppen, 
die aufgrund der Weitläufigkeit ungestört von anderen Gruppen spielen können. es fällt auf, 
dass vor allem Mädchen im alter zwischen 6 und 12 Jahren neben dem zentralen Wiesen-
bereich andere, eher ruhigere nischen zum Spiel aufsuchen. So sieht man immer wieder 
Mädchen in „entlegenen“ Wiesenpartien im Gras zusammensitzen.
Fast alle Kinder kennen einander, wobei kein unterschied zwischen den bewohnern von 
bauplatz 8.1 und jenen von bauplatz 8.2 gemacht zu werden scheint. Gegenüber Kindern 
aus anderen anlagen von Monte laa verteidigen die jungen bewohner die gemeinsamen 
Flächen als ihr Revier: „Die von da oben (bauplatz 9, anm.) wollen manchmal kommen. 
Manche lassen wir mitspielen, aber andere nicht. aber wir versuchen auch zu ihnen zu 
gehen und die lassen uns auch nie spielen.“ ohne auf innere Grenzen zu achten, ist der 
gesamte Freiraum der bauplätze 8.1 und 8.2 im alltag der Kinder zu einer gemeinsamen 
„eigenen“ landschaft geworden, die sich bis auf den parkabschnitt entlang der Gebäude 
ausdehnt. ein Raum, der den jungen bewohnern viel platz, unterschiedliche atmosphären 
und oberflächen, sowie die Möglichkeit auf mehreren ebenen zu spielen bietet. Vor allem 
eltern schätzen, dass sich die Kinder, von autos ungestört, in einem weitläufigen Freiraum 
aufhalten können: „Für die Kinder ist es wirklich gut, sie sind non stopp draußen, die spielen 
wirklich überall“ (ein Vater). 

Spielen ohne SpielGeRäte

obgleich die Weitläufigkeit des Geländes geschätzt und der gesamte Raum zum Spiel ge-
nutzt wird, äußern mehrere Gesprächspartner offen ihre unzufriedenheit mit dem Freiraum. 
Wiederholt wurden Klagen über das Fehlen von Spielgeräten geäußert: „Das Ganze hier 
ist als Siedlung für Familien beworben worden, aber Familien haben Kinder. Wo sind bitte 
die Kinderspielgeräte? es gibt nicht einmal eine Schaukel“ (ein Vater). Manche bewohner 
weichen mit ihren Kindern auf öffentliche parkanlagen der umgebung und deren Spielplätze 
aus: „ich gehe mit meinen Mädchen oft in einen anderen park in der nähe. hier ist den 
Kindern fad. Was sollen sie machen, es gibt ja nichts“ (eine Mutter). „nicht einmal eine 
Schaukel gibt es, es ist so viel platz und es gibt nichts für die Kinder“ (7-jähriges Mädchen). 
Die Kinder wünschen sich Klettergerüste, Rutschen, etc. 
Die bedeutung von Spielgeräten wird auch anhand der nutzung erkennbar. So wird das auf 
bauplatz 8.1 gelegene, einzige größere Kinderspielgerät im gemeinsamen Freiraum weitaus 
intensiver in anspruch genommen als etwa die Wiesenfläche oder die tribüne an einer der 
Rampen des parks. auf dem Gerät spielen nicht selten bis zu zehn Kinder gleichzeitig.
als besonders unzureichend wird die Situation für Kinder im alter zwischen 3 und 5 Jahren 
empfunden. obwohl dank der wechselseitigen abstimmung in der planung weite Räume 
entstanden sind, die intensiv angenommen werden, werden spezifische Gelegenheiten und 
Geräte für diese bewohnergruppe vermisst. 
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elteRn Mit KleinKinDeRn: DaS Spielen aM nebenGRunDStüCK

auf bauplatz 8.2 selbst steht als einziges „Spielgerät“ die Sandkiste im Gartenhof bereit. Der 
Kleinkinderspielbereich wird jedoch weitaus seltener genutzt als die anderen Freiräume. es 
fällt auf, dass so gut wie alle eltern, die sich mit ihren Kleinkindern im Freiraum aufhalten, den 
Gartenhof meiden. Sie verbringen indes sehr viel zeit im öffentlichen park und besonders im 
überdachten Spielbereich von bauplatz 8.1. Der für das Kleinkinderspiel gedachte Raum im 
Gartenhof befindet sich abseits der von Kindern intensiv genutzten Flächen und kann daher 
als peripherer bereich bezeichnet werden. Demgegenüber liegt der bevorzugte Spielplatz in 
der nebenanlage am Schnittpunkt der verschiedenen Grundstücke. außerdem steht anders 
als am nebengrundstück im Gartenhof außer der Sandkiste gar kein Spielgerät zur Verfü-
gung. zudem ist dieser bereich weder wirklich sonnen- noch regengeschützt. in Folge kommt 
es phasenweise zu einer starken Konzentration am bauplatz 8.1. Dann befinden sich eltern 
mit Kleinkindern, Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren und Jugendliche im selben, en-
gen Freiraum. Demgegenüber bleibt der Spielbereich im Gartenhof zumeist verwaist.

VeReinzelte SpannunGen

trotz der intensiven inanspruchnahme durch Kinder und Jugendliche verläuft das zusam-
menleben in der anlage bislang ohne gröbere Konflikte. Dies liegt wohl daran, dass so 
gut wie alle parteien Kinder haben und daher gegenüber deren Spiel tendenziell tolerant 
sind. Wenn es dennoch zu Spannungen kommt, treten diese entweder infolge der überlas-
tung des Spielbereichs von bauplatz 8.1 auf. oder sie werden durch das Fußballspiel der 
buben verursacht, wenn sie im überdachten erdgeschossbereich mit bällen gegen Säulen 
und Wände schießen, was in den darüber liegenden Wohnungen zu hören ist. 

„DaRF Man Jetzt in DeR WieSe Spielen oDeR niCht?“

obwohl es bislang kaum zu offen ausgetragenen Konflikten zwischen den bewohnern ge-
kommen ist, sind allenthalben Gefühle der beunruhigung und aggression zu verorten. nicht 
unbeteiligt daran ist das soziale Management der Wohnhausanlage. Für dieses ist ein haus-
betreuer verantwortlich, der jedoch nicht ständig vor ort, sondern für mehrere anlagen 
zuständig ist. Da sich zwei Genossenschaften den Komplex teilen, ist einigen bewohnern 
darüber hinaus nicht bewusst, an wen sie sich mit ihren anfragen wenden können. als beispiel 
für mangelnde interne Kommunikation kann die inanspruchnahme des Gemeinschafts- bzw. 
Kindertagesraumes angeführt werden. Dieser steht bislang leer und ist erst ein einziges Mal 
genutzt worden. Mieter wissen oft nicht, an wen sie sich wenden sollen, um den Raum zu 
nutzen. auch über grundlegende Regeln scheinen viele bewohner nicht informiert worden 
zu sein: „es gibt keine fixe zeit für den beginn der nachtruhe, oder sie ist zu mindest keinem 
bewusst.“ in der anlage gibt es bislang keine Mietervertretung oder eine ähnliche organi-
sationsform. obgleich sich vielfach Freundschaften gebildet haben, ist das zusammenleben 
der erwachsenen im allgemeinen anonym. auch hat seit dem bezug der Wohnungen im ver-
gangenen Winter kein gemeinsames treffen der bewohner stattgefunden. So wurde, anders 
als in vielen der untersuchten anlagen, kein eröffnungsfest veranstaltet. Das zusammenleben 
scheint daher derzeit weitgehend ohne Regeln zu verlaufen. 

Da das Klima wohl nicht zuletzt aufgrund der erst vor kurzem erfolgten besiedelung und 
der vergleichsweise homogenen zusammensetzung der bewohner sehr offen ist, sind der 
nutzung keine Grenzen gesetzt worden. Kinder bewegen sich im gesamten Freiraum und 
betreten alle Flächen. oft spielen sie bis nach 22 uhr in unmittelbarer nähe von Wohnun-
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gen. erwachsene sitzen, wie einige Mieter erzählen, bis tief in die nacht auf ihren balkonen 
und terrassen - „natürlich stört mich das, wenn die Kinder in der nacht herumlaufen und 
einige nachbarn bis ein uhr in der Früh grillen. ich muss ja um fünf raus. Den Kindern sag 
ich manchmal, dass sie aufhören sollen und manchmal tun sie es, manchmal nicht. Was soll 
ich dann sagen. ich will ja hier nicht der buhmann sein.“ - „bis jetzt gibt es eigentlich keine 
Streitereien, aber das geht nicht lange gut. Schauen Sie sich das an. in zwei Jahren ist alles 
kaputt, wenn das so weiter geht“ (ein ehepaar). 

als problematisch erweisen sich auf der ebene des Managements auch die fließenden 
übergänge zwischen den Grundstücken. So gilt es unter den bewohnern der anlage als 
unklar, ob die Wiesenflächen betreten werden dürfen oder nicht. Der vor ort anwesende 
hausbetreuer von bauplatz 8.1 fordert die Kinder regelmäßig zum Verlassen der zu „seinem“ 
Grundstück gehörenden Wiesenflächen auf, denen jedoch unverständlich bleibt, warum eine 
hälfte der großen grundstücksübergreifenden Wiese betreten werden darf und die andere 
nicht. 

VanDaliSMuS iM oFFenen StaDtteil

laut angabe der hausverwaltung ist es in der anlage mehrfach zu akten von Vandalis-
mus gekommen. So wurden mehrmals Glasscheiben zerstört und einige Fahrraddiebstähle 
gemeldet. Darüber hinaus ist es zu einem Garageneinbruch gekommen. Während die of-
fenheit des Stadtteils Kindern eine großzügige Spielwelt bietet, wird sie bezüglich Vandal-
ismus von der zuständigen hausverwalterin als problematisch beurteilt: „Da werden wir in 
Monte laa noch viele Schwierigkeiten haben. Wenn das Gelände fertig sein wird, wird alles 
offen und zugänglich sein. bei dieser Dichte wird das sicher schwierig. Der Vandalismus wird 
uns probleme machen, es zeigt sich ja schon jetzt.“

eRWaChSene iM FReiRauM

Die erwachsenen bewohner halten sich wie in den meisten anderen untersuchten anlagen 
primär in den privaten Freiräumen auf. interessanterweise sind die terrassen und balkone, 
obgleich sie durchsichtig sind, hier nicht verkleidet worden. Fast alle bewohner haben auf den 
erdgeschossterrassen pflanzen gesetzt, die vorläufig noch niedrig sind. auch die gläsernen 
Windfänge sind zunächst unverändert beibehalten worden: „am anfang hat es mich schon 
gestört, dass alle dich sehen, wenn du am balkon stehst, aber ich hab mich schnell daran 
gewöhnt. Jetzt ist mir das egal.“ 
Die zäune der Mietergärten sind bereits vor der besiedelung mit Kunststoffplanen verhängt 
worden. Da diese Flächen im westlichen hof liegen, sind sie weitaus ruhiger als die ter-
rassen: es fällt auf, dass viele bewohner mit eigengarten primär diesen und nicht ihre am oft 
lauten Gartenhof gelegene Mieterterrasse nutzen. Die kleinen hütten in den Gärten werden 
von den Mietern vor allem als Geräteabstellräume stark in anspruch genommen. 

GaRtenhoF alS teil DeR SpielWelt

Da sich kaum erwachsene ohne Kinder in den gemeinschaftlichen erdgeschossflächen auf-
halten, sieht man so gut wie nie erwachsene im von Gräsern umgebenen Garten sitzen. als 
alternative gemeinschaftliche Ruheräume nutzen einige Mieter statt dem zentralen bereich 
des hofes die Dachterrassen.
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anders als in der planung vorgesehen wird der Gartenhof daher kaum als intimer Ruheraum, 
sondern wie alle anderen gemeinschaftlichen erdgeschossflächen als Spielraum genutzt. 
obwohl sich das Kinderspiel nicht auf den hof konzentriert, kann es in diesem, weil es hier 
hallt, sehr laut werden. Da die Kinder zumeist auf der weiten grundstücksübergreifenden 
Wiesenfläche und dem Spielplatz des nachbargrundstücks verweilen, wirkt der hof jedoch 
eher als pufferzone zwischen den privaträumen und dem intensiven Kinderspiel.
Die bewohner schätzen den hof: „er ist schön zum ansehen und wirkt einfach beruhigend, 
auch wenn die Kinder herumrasen“ (einer der wenigen älteren Mieter). im hof sind die eltern 
offensichtlich stärker auf Disziplin bedacht als in den entfernteren Wiesenpartien. 
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zuSaMMenFaSSunG

zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Freiraum von bauplatz 8.2 durch seine 
übergänge hervorsticht. es entsteht ein fließender Raum, in dem die Grenzen zwischen den 
Öffentlichkeitssphären der „anlage“ und des „Stadtteils“ verschwimmen. im alltag der be-
wohner sind die Freiräume der bauplätze 8.1 und 8.2 zu einer gemeinsamen landschaft ge-
worden, die sich bis auf den öffentlichen park ausdehnt. eine landschaft, in der alle bereichs- 
und Grundstücksgrenzen überwindend sämtliche Flächen zum Kinderspiel genutzt werden:

Der Raum bietet Kindern ausreichend platz, unterschiedliche oberflächen und atmos-
phären sowie die Möglichkeit, auf mehreren niveaus zu spielen.
Kinder können zwischen den verschiedenen teilräumen wechseln, wobei sie immer 
wieder neue Gruppen bilden.
aufgrund der Weitläufigkeit können verschiedene Gruppen von einander ungestört spie-
len. Mädchen im alter zwischen etwa 6 und 12 Jahren suchen regelmäßig periphere, 
ruhige Räume zum Spiel auf.
Fast alle Kinder kennen einander, wobei kein unterschied zwischen den bewohnern von 
bauplatz 8.1 und jenen von bauplatz 8.2 gemacht wird. 
Da die Flächen abseits des autoverkehrs liegen, können Kinder im alter zwischen 6 und 
12 Jahren alleine spielen.

trotzdem werden von erwachsenen wie Kindern Spielgeräte reklamiert. Die enorme anzie-
hungskraft dieser ist anhand der nutzung abzulesen. So wird das auf bauplatz 8.1 gelegene, 
einzige größere Kinderspielgerät des grundstücksübergreifenden Freiraumes weitaus inten-
siver in anspruch genommen als der Rest der Freiflächen. auf dem Gerät spielen nicht selten 
bis zu zehn Kinder gleichzeitig.

Die intensive aneignung der Freiräume scheint bislang ohne große, offen ausgetragene Kon-
flikte zu verlaufen, was sowohl auf bauliche als auch soziale Faktoren zurückgeführt werden 
kann:

Das Klima ist, sicher nicht zuletzt aufgrund der erst vor kurzem erfolgten besiedelung, 
generell tolerant. So gut wie alle parteien haben Kinder und daher zumeist Verständnis 
für die lautstärke des Kinderspiels.
Der zentrale bereich des Gartenhofes wird nicht wie in der planung vorgesehen als 
Ruheraum genutzt, sondern als teil der weitläufigen Spielwelt. Da jedoch die grund-
stücksübergreifende Wiesenfläche und der Spielplatz des nachbargrundstücks deren 
Mittelpunkt bilden, wirkt der hof eher als pufferzone zwischen den privaträumen und 
dem intensiven Kinderspiel.
Die Mietergärten liegen im westlichen hof, dem ruhigsten bereich der Freiflächen, so 
dass den dortigen bewohnern „intimer“ Freiraum zur Verfügung steht.
als alternative option können erwachsene die ruhigen gemeinschaftlichen Dachter-
rassen nutzen.

Dennoch ist unter den bewohnern ein gewisser unmut nicht zu überhören. in der anlage gibt 
es derzeit kaum Strukturen zur internen Kommunikation. Da auch niemand kontinuierlich an-
wesend ist, um das zusammenleben zu managen, verläuft dieses weitgehend ohne Regeln.

Der nutzung sind daher bislang kaum Grenzen gesetzt worden. erwachsene und Kinder 
halten sich regelmäßig bis in die nacht in den Freiräumen auf. auch kommt es im zuge 
des „grenzenlosen“ Spielens immer wieder zu Sachschäden.
Die abstimmung im Management der Flächen entspricht noch nicht den räumlichen 
anforderungen. So gilt es etwa unter den bewohnern als unklar, ob die grundstück-
sübergreifenden Wiesenflächen betreten werden dürfen oder nicht.
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obgleich sich das zusammenleben als bislang freundschaftlich und positiv darstellt, wird es 
einer intensivierung der internen und grundstücksübergreifenden Kommunikation bedürfen, 
um notwendige Regeln auszuhandeln, um ein ausbrechen von offenen Konflikten zu vermei-
den. Dies ist auch deshalb von bedeutung, da die Freiraumstruktur ihrerseits Konfliktpoten-
zial birgt:

phasenweise kommt es zu einer starken Konzentration im überdachten Spielbereich 
von bauplatz 8.1. So befinden sich nicht selten eltern mit Kleinkindern, Kinder im alter 
zwischen 6 und 12 Jahren und Jugendliche im selben, engen Raum.
trotz dessen Größe stellt der öffentliche park bislang keinen ballspielplatz zur Verfü-
gung. es wird vorwiegend auf den weitläufigen Freiflächen der bauplätze 8.1 und 8.2 
Fußball gespielt, weshalb immer wieder Konflikte auftreten können.
obwohl sich das Kinderspiel nicht auf den Gartenhof konzentriert, kann es in diesem 
sehr laut werden, da es hier stark hallt.

abschließend ist zu sagen, dass ein überwiegend konfliktfreies zusammenleben im Komplex 
nur deshalb möglich ist, weil das Gros des Kinderspiels auf Räume außerhalb des Grund-
stücks verlagert wird. ohne diesen Kontext könnte die Gestaltung und Strukturierung des 
Freiraumes bei der vorliegenden zusammensetzung der bewohner deren erwartungen und 
bedürfnissen kaum entsprechen.

-

-

-
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HertHa-firnberg-strasse
wienerberg city





 

in Untersuchung fokussierte Gebäude 
in Untersuchung nicht fokussierte Gebäude
Schulgebäude
überdachter Durchgang
Spielplatz der Schule und des Kindertagesheims 
Spielplatz von Bauteil F1 
Mietergärten/Mieterterrassen 
Stadtraum 
gemeinschaftlich begehbare Grünfläche 
Gräserhaine 
öffentlich begehbare Grünfläche 
Brücke 
Pflanztröge aus Cortenstahl 
Betonquader 
Baum mit umgebender Lavagranulatfläche 
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Die wienerberg city ist eines der größten wiener stadtentwicklungsprojekte der letzten 
Jahre. Vor allem aufgrund der freiraumgestaltung steht der stadtteil vielfach unter Kritik. 
Dies ist mit ein grund, weshalb die freiräume der wienerberg city in die studie mit einbezo-
gen werden. Diese sollen nicht nach ihrer gestaltung bewertet, sondern möglichst sachlich 
in ihrem derzeitigen erscheinungsbild beschrieben werden. Dem Leitfaden der Untersuchung 
folgend wird die aneignung durch die bewohner analysiert. anhand einer möglichst dif-
ferenzierten Darstellung sollen so schwächen, aber auch eventuelle stärken des städtischen 
raumes herausgearbeitet werden.

aufgrund der größe der wienerberg city wird in der vorliegenden fallstudie nicht der gesa-
mte stadtteil, sondern nur der zentrale raum des wohnparks zwischen esplanade wiener-
berg city, carl-appel-straße und Maria-Kuhn-gasse behandelt. Hierbei wird nicht auf die 
gemeinschaftlich zugänglichen freiräume der einzelnen Objekte eingegangen, sondern der 
auf mehreren grundstücken gelegene stadtraum fokussiert. Private freiflächen werden nur 
dann miteinbezogen, wenn sie im erdgeschoss an einem der untersuchten freiräume liegen. 
Der außerhalb dieses bereiches liegende öffentlich zugängliche freiraum der wienerberg 
city wird im bezug auf die aneignung des untersuchten abschnittes mitberücksichtigt.

Zu beginn wird kurz auf den standort und die Projektgenese eingegangen. in folge wer-
den die in der Untersuchung miteinbezogenen einzelprojekte aufgelistet, ohne vertiefend als 
einzelobjekte beschrieben zu werden. schließlich wird der fokussierte bereich des städtischen 
raumes dargestellt. im zweiten teil wird, dem prinzipiellen Leitfaden der studie folgend, auf 
die aneignung des raumes durch die bewohner eingegangen.

Die quantitativen Daten zur wienerberg city und die beschreibung der freiräume basieren 
z.t. auf der Diplomarbeit „Öffentliche freiräume in `neuen Urbanen Zentren´ am beispiel 
wienerberg city“ von reinhart Kroiss.31 Diese bietet eine detaillierte formale und funktionale 
beschreibung des untersuchten raumes.

strUKtUrDaten ZUM staDtteiL

adresse: Hertha-firnberg-straße, 1100 wien
Masterplan: Massimiliano fuksas
fertigstellung: 2005
gebietscharakter: stadterweiterungsgebiet
bauträgerwettbewerb (1999/2000)
Zahl der wohneinheiten: insgesamt ca. 1300

Daten ZUr infrastrUKtUr Des staDtteiLs

anbindung an öffentliche Verkehrsmittel: Das gelände ist nicht direkt an das U-bahn-
netz angeschlossen. ein gratis shuttlebus (Linie 7b) fährt untertags im 15-Minutentakt 
zur U-bahn station Philadelphiabrücke. im stadtteil befinden sich Haltestellen der Linien 
7a, 15a und 65a.
nahversorgung: Der stadtteil verfügt über eine weitreichende infrastruktur. im wohnpark 
befinden sich mehrere geschäftsflächen und restaurants. Der zum stadtteil gehörende 
Vienna twinpark bietet ein einkaufszentrum, zahlreiche restaurants und ein Kino.
freizeiteinrichtungen: südlich des Projektgebietes befinden sich ein golfplatz und das 

-
-
-
-
-
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31 Kroiss, reinhart; Öffentliche freiräume in „neuen Urbanen Zentren” am beispiel wienerberg city.; Diplomarbeit an 
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naherholungsgebiet wienerberg. im stadtteil selbst gibt es keinen öffentlichen Park und 
keinen öffentlichen spielplatz.

KUrZbescHreibUng Des gesaMtPrOJeKtes

Lage in Der staDt, gescHicHte

auf dem wienerberg ließ Maria theresia 1775 die erste Ziegelei in wien errichten. 
1819 wurde das heute weltweit tätige Unternehmen wienerberger gegründet, dessen Ziegel-
werke in den 1960er-Jahren stillgelegt wurden. Zurück blieb brach liegendes Land, das in 
den besitz der stadt wien überging und später in teilen als Müll- und schuttdeponie diente. 
ende der 70er Jahre fand ein städtebaulicher ideenwettbewerb statt, in dessen folge östlich 
der triesterstraße ein großes naherholungsgebiet angelegt wurde. Der westliche teil wurde 
anfang der 90er Jahre zu einem golfplatz und dem kleineren naherholungsgebiet wiener-
berg west umgestaltet. 
Das areal der wienerberg city liegt nördlich des naherholungsgebietes wienerberg west. 
im Osten begrenzen das Phillipshaus und das Holiday inn Vienna south-Hotel den stadtteil. 
im westen trennt ein grünstreifen die wienerberg city von einem gewerbegebiet. im nord-
westen grenzt der stadtteil an die gründe der wiener gebietskrankenkasse, nordöstlich stellt 
die wienerbergstraße die grenze dar.

PrOJeKtentwicKLUng32 

Die wienerberg city entstand in mehreren etappen. als erstes teilstück wurde zwischen 
1990 und 1995 der business Park Vienna errichtet, welcher aus drei mit einander verbun-
denen bauteilen, darunter der business-tower besteht. neben dem business Park wurden 
zwischen 1999 und 2001 nach Plänen von Massimiliano fuksas die Vienna twin towers 
gebaut. Mit der Projektierung der twin towers entstand die idee neben diesen einen wohn-
park zu errichten.
1997 erstellte Massimiliano fuksas einen Masterplan für den wohnpark wienerberg, ein 
von der stadt wien und der wienerberger baustoffindustrie ag gemeinsam abgewickeltes 
Projekt. Der Plan sah eine bebauung des leicht nach süden abfallenden grundstückes in drei 
nordsüdorientierten streifen vor. auf basis des Masterplans wurden 1999/2000 mehrere 
bauträgerwettbewerbe abgehalten. 

Der dreischichtigen struktur des Masterplanes entsprechend ergab sich aus den bauträger-
wettbewerben folgende bebauung: an der Kante mit den twin towers wurden vier Hoch-
häuser von coop Himmelb(l)au, Delugan-Meissl und albert wimmer situiert. Die zeilenartige 
bebauung südlich der türme schafft eine innen liegende straße, die so genannte esplanade. 
Deren gebäude sind von cuno brullmann, atelier 4 - architekten, coop Himmelb(l)au und 
Delugan-Meissl geplant. an diese schließt eine von christoph carl geplante Volkschule an. 
Den rand des baugeländes bilden die terrassenhäuser von Helmut wimmer, die wohn-
hausanlage „Hängende gärten” von günter Lautner und ein gebäude von gert M. Mayr-
Keber. Durch den stadtteil führen die Hetha-firnberg-straße, die carl-appel-straße und die 
Maria-Kuhn-gasse. 
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bescHreibUng Des fOKUssierten bereicHes Der wienerberg city

Die Untersuchung fokussiert den bereich zwischen esplanade wienerberg city, carl-appel-
straße und Maria-Kuhn-gasse. Der untersuchte raum umfasst die grundstücke folgender 
einzelprojekte:

PrOJeKt arcHiteKt baUträger

Monte Verde
   in Plan: bauteil D1

albert wimmer
wien-süd gemeinnützige bau- 
und wohnungsgenossenschaft

Delugan-Meissl-tower 
   in Plan: bauteil c1

Delugan-Meissl Mischek bau ag

Mischek-coop-tower
   in Plan: bauteil b

cOOP-HiMMeLb(L)aU Mischek bau ag

seg-wohnturm 
   in Plan: bauteil a1

cOOP-HiMMeLb(L)aU
seg stadterneuerungs- und ei-
gentumswohnungsgesellschaft

Leisure-center 
   in Plan: bauteil a2

cOOP-HiMMeLb(L)aU
seg stadterneuerungs- und ei-
gentumswohnungsgesellschaft

wienerberg city Lofts bauteil 
west
   in Plan: bauteil e west

Delugan-Meissl Kallco Projekt bauträger

wienerberg city Lofts-bauteil 
Ost - business apartments
   in Plan: bauteil e Ost

cuno brullmann, Holo-
deck

Kallco Projekt bauträger

atelier 4
   in Plan: bauteile c2 und D2

atelier 4 - architekten
familienhilfe gemeinnützige 
bau- und siedlungsgesellschaft

Der fokussierte stadtraum wird in der vorliegenden Untersuchung auf basis der bebau-
ungsstruktur in 5 bereiche unterteilt, welche in folge detailliert beschrieben werden: carl-
appel-straße, Maria-Kuhn-gasse, Hofsystem zwischen den türmen, esplanade-Ost, espla-
nade-west.
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Hofsystem zwischen den Türmen

in Untersuchung fokussierte Gebäude 
in Untersuchung nicht 
fokussierte Gebäude 
Schulgebäude
Spielplatz der Schule und des  
Kindertagesheims 
überdachter Durchgang 
Mieterterrassen 
Stadtraum 
Gräserhaine 
öffentlich begehbare Grünfläche 
Brücke 
Pflanztröge aus Cortenstahl 

Betonquader 
Baum mit umgebender  
Lavagranulatfläche 
Zugang zu Stiegen 
Zugang zur Schule 
Zugang zu Geschäftsflächen 
Zufahrt zu Garagen 
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Bauteil A1
SEG-Wohnturm
Architekt: COOP-HIMMELB(L)AU
Bauträger: SEG Stadterneuerungs- und 
Eigentumswohnungsgesellschaft
Bauteil A2
Leisure-Center
Architekt: COOP-HIMMELB(L)AU
Bauträger: SEG Stadterneuerungs- und 
Eigentumswohnungsgesellschaft
Bauteil B
Mischek-Coop-Tower
Architekt: COOP-HIMMELB(L)AU
Bauträger: Mischek Bau AG

Bauteil C1
Delugan-Meissl-Tower
Architekt: Delugan-Meissl
Bauträger: Mischek Bau AG
Bauteil C2
Architekt: Atelier 4 – Architekten
Bauträger: Familienhilfe Gemeinnützige 
Bau- und Siedlungsgesellschaft
Bauteil D1
Monte Verde
Architekt: Albert Wimmer
Bauträger: Wien-Süd Gemeinnützige 
Bau- und Wohnungsgen.

Bauteil D2
Architekt: Atelier 4 – Architekten
Bauträger: Familienhilfe Gemeinnützige 
Bau- und Siedlungsgesellschaft
Bauteil E West
Wienerberg City Lofts-Bauteil West
Architekt: Delugan-Meissl
Bauträger: Kallco Projekt Bauträger
Bauteil E Ost
Wienerberg City Lofts-Bauteil Ost
Business Apartements
Architekt: Cuno Brullmann, Holodeck
Bauträger: Kallco Projekt Bauträger

Fokussierter Bereich der Wienerberg City 
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bescHreibUng Der teiLräUMe Des fOKUssierten bereicHes

carL-aPPeL-strasse

Die carl-appel-straße stellt die nördliche grenze des wohnparks dar. für uns interessant 
ist der abschnitt zwischen Hertha-firnbergstraße und Maria-Kuhn-gasse. in diesem bereich 
verläuft die carl-appel-straße im norden der wohntürme. sie liegt daher im schlagschatten 
der bis zu 34 stockwerke hohen gebäude. an beiden straßenseiten verlaufen gehsteige, 
die, abgesehen von der straßenbeleuchtung, keine ausstattung aufweisen.
Zwischen Monte Verde und Delugan-Meissl-tower befindet sich eine garagenzufahrt. ab-
gesehen davon ist der Übergang zum Hofsystem zwischen den türmen ein direkter. er wird 
einzig durch Oberflächenwechsel markiert. Zwischen Monte Verde, vor dem der shuttlebus 
hält, und der garagenzufahrt leitet eine robinienreihe die fußgänger in den stadtteil. Dies 
ist (bis auf die esplanade-Ost) der einzige Punkt im gesamten wohnpark, in dem eine en-
tréesituation entsteht, deren sichtachse jedoch durch eine tiefgaragenentlüftung verstellt 
wird.
Monte Verde richtet als einziger wohnturm seinen Zugang auf die carl-appel-straße. alle 
anderen Hochhäuser stehen mit der rückseite zu dieser. so wird der straßenzug abgesehen 
von dem entrée im bereich der busstation, zu einer art „backstagegang“ des stadtteils.

Maria-KUHn-gasse

Die Maria-Kuhn-gasse führt geradlinig von der carl-appel-straße zur Hertha-firnberg-
straße. aufgrund der ausrichtung und der angrenzenden türme erhält der straßenzug nur in 
den Mittagsstunden sonne. 
Die straße stellt den Übergang zwischen dem businessbereich und dem wohnareal der 
wienerberg city dar. auf der seite des businessbereiches befinden sich zwei Zugänge zum 
twinpark; im norden jener zum entertainmentcenter, an der südlichen Kreuzung mit der 
Hertha-firnberg-straße jener zu den büroflächen. Zum wohnpark hin öffnet sich die straße 
sowohl zum Hofsystem zwischen den türmen als auch zur esplanade. beidseitig verlaufen 
gehsteige.
an der wohnbebauung liegen zwei tiefgaragenzufahrten mit lang gezogenen rampen, 
welche ein Überqueren unmöglich machen. infolge dessen kann die straße nur an wenigen 
stellen gequert werden. auch gibt es keine gekennzeichnete und sichere fußgängerverbind-
ung zwischen entertainmentcenter und Hofsystem.
Die einzige Möblierung der Maria-Kuhn-gasse stellen die straßenbeleuchtung und eine 
bushaltestelle dar. entlang der wohnbebauung liegen außerdem nahe der fahrbahn vier 
großvolumige tiefgaragenentlüftungen.
Die Maria-Kuhn-straße wirkt so nicht als Verbindung zwischen den beiden bereichen der 
wienerberg city, sondern aufgrund der lang gezogenen rampen als physische und aufgr-
und der tiefgaragenentlüftungen als optische barriere.

HOfsysteM ZwiscHen Den tÜrMen

als Hofsystem zwischen den türmen wird in der studie der bereich zwischen der carl-appel-
straße, der Maria-Kuhn-straße, dem seg-wohnturm und der Zeilenbebauung bezeichnet. 
Das areal gliedert sich in drei trapezförmige teilhöfe, die sich zu den wohnriegeln (der 
Zeilenbebauung) hin öffnen. eine struktur, die sich aus der schrägen Position der wohntürme 
und der linearen anordnung der wohnriegel ergibt. Die teilhöfe werden durch einen entlang 
der wohnriegel verlaufenden, lang gestreckten freiraum verknüpft.
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Obgleich der bereich ein Konglomerat aus mehreren Höfen ist, erscheint er so als zusam-
menhängender raum. Dieser ist aufgrund der Höhe der gebäude zumeist sehr schattig. 
im gesamten Hofsystem sind die windverhältnisse schon bei allgemein geringen windg-
eschwindigkeiten sehr böig.
Das Hofsystem ist mit einem einheitlichen bodenbelag aus betonplatten gedeckt, so dass 
eine weite zusammenhängende Oberfläche entsteht. Der raum wird mit Pollerleuchten 
erhellt, wobei auf den einzelnen grundstücken unterschiedliche Leuchtenmodelle stehen. 
neben den Leuchten komplettieren betonquader die Möblierung des Hofsystems. Diese di-
enen sowohl als sitzgelegenheit als auch als Verkehrsbarriere gegenüber Kraftfahrzeugen. 
in die teilhöfe sind mehrere Vegetationsinseln eingesetzt worden. Deren gestaltung und 
anordnung bzw. jene der Hauptzugänge der einzelnen wohntürme verleiht den einzelnen 
teilhöfen sehr unterschiedliche charaktere:

westlicher teilhof
in der Mitte des Hofes liegt ein zweigeteiltes kreisförmiges beet, dessen eine Hälfte mit 
rindenmulch gefüllt und die andere Hälfte in einem geometrischen Muster aus Kies und 
sträuchern gestaltet ist. infolge des ornamentalen charakters der Vegetationsinsel und der 
ausrichtung der Zugänge aller drei umliegenden baukörper auf den teilhof wirkt dieser wie 
ein gestalteter Hauptszugangsbereich.

Mittlerer teilhof
während der Mischek-coop-tower seine rückseite auf den teilhof richtet, liegt in diesem 
der Hauptzugang des Delugan-Meissl-towers. im bereich befinden sich zwei grünflächen. 
Durch deren anordnung wird der Hof zu einem raum, in dem wege an den grünflächen 
vorbei zum Zugang des Delugan-Meissl-towers führen.

Östlicher teilhof
sowohl Monte Verde (der turm wird an der carl-appel-straße erschlossen) als auch der Del-
ugan-Meissl-tower richten ihre rückseite auf den Hof, in den zwei Vegetationsinseln platziert 
worden sind. eine robinienreihe, die vom shuttlebus kommend als „entrée“ wirkt, leitet zur 
carl-appl-straße über. so wird der einzige teilhof, in dem sich kein Haupteingang eines 
wohnturmes befindet, zum „Zugang“ des Hofsystems.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die unterschiedlichen teilbereiche einen ge-
meinsamen raum bilden, der jedoch weder in der Organisation der erschließung noch in 
der ausstattung mit Vegetationsinseln bzw. beleuchtungs- und Möblierungselementen als 
zusammenhängender raum geplant wurde. Die gestaltung reduziert den raum primär auf 
eine erschließungsfläche, die nur punktuell als aufenthaltsraum gedacht ist.

PriVate Mieterterrassen iM HOfsysteM

als einzige private freiflächen im erdgeschoss des fokussierten bereiches liegen am zentralen 
raum des Hofsystems im Mischek-coop-tower zwei Mieterterrassen. sie sind mit betonplat-
ten verlegt, als begrenzung zum Platztraum wurden Pflanzentröge aufgestellt. Zwischen den 
beiden terrassen gibt es keine begrenzung. Da die tröge niedrig sind, kann in die terrassen 
und durch die großen glastüren bis in die wohnungen eingesehen werden. Der stadtraum 
reicht also ohne Pufferzone bis direkt an den Privatraum heran.
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esPLanaDe wienerberg city

Die esplanade verbindet die Maria-Kuhn-gasse mit der Herta-firnberg-straße. Über ver-
schiedene Durchgänge können darüber hinaus von der esplanade aus die nördlich und 
südlich gelegenen teilräume der wienerberg city erreicht werden. Die esplanade bildet die 
zentrale erschließungsachse des neuen stadtteils, welche die wichtigsten straßenzüge, den 
twinpark und die diversen teilbereiche des Quartiers miteinander verknüpft. sie gliedert sich 
in zwei teilräume: esplanade-west und esplanade-Ost.

esPLanaDe-Ost

Die esplanade-Ost ist von andrea cejka für Kallco Projekt gestaltet worden. Der raum ist 
durch seine lineare, streifenförmige struktur charakterisiert. als bodenbelag wechseln ein-
ander einfärbige und zweifärbig gemusterte, quer zur bebauung verlaufende streifen ab. im 
zentralen bereich wurde dieses Motiv mit gräserbändern aufgenommen, zwischen denen 
lang gestreckte sitzmöbel situiert sind.
so entsteht ein raum, dessen Oberflächengestaltung durch eine prononciert quer zu den 
gebäuden angeordnete struktur gekennzeichnet ist. Die funktionale gliederung indes ist 
längsgerichtet: Die esplanade ist in einen zentralen aufenthaltsbereich und zwei Durch-
gangsflächen an den seiten gegliedert. an diesen liegen geschäftsflächen und Zugänge 
zu den gebäuden. Die bis zu zwölf stockwerke hohen baukörper erzeugen in der gesamten 
esplanade eine starke schatteneinwirkung. 
im süden führt ein Durchgang zur Hertha-firnberg-straße, an der die freiflächen des 
Kindertagesheimes und der Volkschule liegen. an der ecke Hertha-firnberg-straße/Maria-
Kuhn-gasse befinden sich mehrere geschäftsflächen.
Die esplanade-Ost endet zur schule hin mit zwei von der Künstlerin elisabeth Kallinger ge-
stalteten, skulpuralen Pflanzentrögen aus cortenstahl, die einen wandartigen abschluss 
bilden. Da diese über drei Meter hoch sind, wirkt der raum optisch kaum als achse zwischen 
Maria-Kuhn-gasse und Hertha-firnberg-straße.

esPLanaDe-west

Der an der schule liegende bereich der esplanade übernimmt die duale struktur der espla-
nade-Ost. eine robinienreihe und linear angeordnete Leuchten markieren jeweils seitlich ein 
auch im bodenbelag gekennzeichnetes zentrales band. in diesem folgen parallel angeord-
nete längliche betonquader mit sitzauflage dem Prinzip der Querstreifen. an den rändern 
der esplanade befinden sich zwei unmöblierte Durchgangsflächen, die zu den Zugängen 
der Volksschule und des Leisure-centers sowie zu den grünflächen des Kindertagesheimes 
führen. so entsteht ein raum, der sowohl als erschließungsfläche als auch als aufenthalt-
szone dient. während der bereich direkt in die Hertha-firnberg-straße übergeht, wird er vom 
rest der esplanade durch die wandartigen Pflanzentröge aus cortenstahl klar getrennt. Da 
das schulgebäude niedriger ist als die restlichen baukörper, ist die sonneneinstrahlung in 
diesem bereich der esplanade weitaus größer als in den anderen teilen des wohnparks.
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geMeinsaMer staDtraUM OHne einHeitLicHe sPracHe

aus der beschriebenen gestaltung der fokussierten freiräume ergibt sich ein weitläufiger 
bereich, der in klar unterscheidbare teilräume gegliedert ist, welche einen gemeinsamen 
urbanen raum bilden. Dieser verfügt außer dem bereichsübergreifend eingesetzten boden-
belag aus betonplatten über kein verbindendes gestalterisches element. Die anordnung und 
ausformung von Zugängen, vegetativen elementen, Leuchten, sitzgelegenheiten, etc. folgen 
in den unterschiedlichen teilräumen verschiedenen, offensichtlich nicht aufeinander abges-
timmten Vorstellungen. Demgegenüber ist die grenze zwischen den Öffentlichkeitssphären, 
abgesehen von den beiden im Hofsystem liegenden Mieterterrassen, im gesamten bereich 
eindeutig. Die erdgeschossfläche ist als öffentlich zugänglicher stadtraum gedacht, während 
die Privaträume in den oberen geschossen angesiedelt sind.

staDtteiL OHne sPieLPLatZ

im gesamten wohnpark steht für ca. 1300 wohneinheiten kein öffentlicher Kinderspielplatz 
zur Verfügung. Die spielflächen des Kindertagesheimes und der schule sind nicht öffentlich 
begehbar. auch für Kleinkinder ist keine spielfläche vorgesehen.

MÖbLierUng

Der stadtraum fällt durch seine uneinheitliche ausstattung auf, wobei weite bereiche kaum 
oder gar nicht möbliert sind. Leuchten und sitzmöbel unterscheiden sich in den verschiedenen 
teilräumen in gestaltung und anordnung. insgesamt kommen im fokussierten bereich 10 
verschiedene Leuchtentypen zum einsatz. ein prägendes element sind die erwähnten zwei 
von der Künstlerin elisabeth Kallinger gestalteten, skulpuralen Pflanzentröge aus cortenstahl 
in der esplanade.

VegetatiOn

Der allgemein disparate aspekt der gestaltung bestimmt auch auf das vegetabile inventar. 
so sind etwa die grünen inseln des Hofsystems (überwiegend wiesenflächen, in teilen ge-
hügelt) zwar unterschiedlich, aber sehr beliebig ausgeformt, ohne dass ein schlüssiges Prinzip 
erkennbar würde. Die esplanade ist im östlichen teil von hohen gräsern bestimmt, im west-
lichen teil steht eine reihe von robinien. Diese baumart wurde auch an anderen stellen in 
der wienerberg city verwendet. 

beLeUcHtUng UnD LicHtstiMMUng

Die öffentlich zugänglichen freiflächen der erdgeschosszone sind sehr unterschiedlich 
beleuchtet. in den straßenzügen stehen hohe Mastleuchten, wobei diese in der carl-ap-
pel-straße auf der nördlichen straßenseite liegen, so dass der am wohnpark gelegene 
fußgängerweg, dort wo er nicht vom Hofsystem mitbeleuchtet wird, relativ dunkel ist. Dem-
gegenüber erscheint die Maria-Kuhn-gasse mit hellem, gelbem Licht regelmäßig ausge-
leuchtet.
im Hofsystem stehen Lichtpoller unterschiedlichen typs. sie sind nach von grundstück zu 
grundstück verschiedenen Prinzipien positioniert, so dass sich eine insgesamt sehr beliebige 
anordnung ergibt. auch geben die eingesetzten Leuchten bzw. Lichtmittel kein einheitliches 
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Licht. so entsteht ein unregelmäßig beleuchteter raum. Dieser wirkt nie unübersichtlich, lädt 
aber kaum zum aufenthalt ein, da sich im gesamten Hofsystem starke blendungseffekte 
ergeben.

Der nördliche teil der esplanade-Ost wird mit (im Deckenvorsprung über dem erdgeschoss 
sitzenden) Leuchtstoffröhren ausgeleuchtet. Diese geben ein sehr starkes, weißes Licht, so 
dass der bereich nördlich der gräserstreifen hell und eher kühl wirkt, während die südliche 
seite mit wand- bzw. bodenleuchten eine etwas dunklere, ganz andere Lichtstimmung auf-
weist. Obwohl die bereiche der einzelnen gebäude regelmäßig ausgeleuchtet sind, wird die 
esplanade nicht als attraktiver gesamtraum beleuchtet. 
ergänzend wurden in der esplanade-Ost im zentralen bereich bodenleuchten in den gräser-
hainen situiert. Diese beleuchten zwar nicht die wege, schaffen aber mit den Pflanzen ein 
reizvolles effektlicht.
Die esplanade-west verfügt über wandleuchten am Leisure-center und Leuchten entlang 
der schule. Letztere geben ein sehr helles, aber flächenmäßig eng begrenztes Licht. Der be-
reich zwischen der Kortenwand der Pflanztröge und der schule wird gar nicht beleuchtet. so 
ergibt sich ein vergleichsweise dunkler, sehr unregelmäßig ausgeleuchteter raum. 
Mehr noch als untertags, wirken die öffentlich begehbaren freiräume der wienerberg city 
bei nacht wie ein Ort, der keine einheitliche sprache spricht und nur an wenigen stellen zum 
aufenthalt einlädt.

aneignUng Der freiräUMe Des fOKUssierten bereicHes

staDt Des winDes

einführend ist zu sagen, dass jegliche nutzung der freiräume der wienerberg city aus zwei 
gründen eingeschränkt wird. Zum einen ist der stadtteil, auch bei allgemein geringer wind-
geschwindigkeit, böig. steigt die allgemeine windgeschwindigkeit an, können weite teile der 
öffentlich zugänglichen freiflächen (v.a. im Hofsystem) de facto nicht mehr als aufenthalt-
sräume genutzt werden. Darüber hinaus trägt der oft starke wind Dosen und andere gegen-
stände über den Hof und gegen die Hausfassaden, was eine deutliche Lärmbeeinträchtigung 
bewirken kann. einige bewohner der am Hofsystem liegenden bauteile betonen, sich in der 
nacht dadurch gestört zu fühlen.
wie man hört, wird der wind auch immer wieder als argument gegen die errichtung von 
Kinderspielplätzen genannt. so war die grüninsel im westlichen teilhof des Hofsystems ur-
sprünglich als spielfläche geplant. bewohner erzählen, von den betreffenden genossen-
schaften mehrfach darauf hingewiesen worden sein, dass die fläche aufgrund der windver-
hältnisse als standort für einen Kinderspielplatz ungeeignet sei.
neben dem wind schränkt der schatten v.a. im Herbst und frühling den aufenthalt ein. Der 
stadtraum liegt auch zur Mittagszeit nur punktuell im direkten sonnenlicht. in der wiener-
berg city ist es daher zumeist nicht nur windiger, sondern auch kälter als in den umliegenden 
stadtteilen.

„was sOLL icH DOrt MacHen?“ - erwacHsene iM Urbanen raUM

in den öffentlich zugänglichen freiräumen der wienerberg city sieht man, im Verhältnis zur 
großen anzahl der bewohner, wenige erwachsene ohne Kinder. Jene erwachsenen, die den 
urbanen raum nutzen, halten sich nur in seltenen fällen länger in diesem auf. Die meisten 
queren die freiflächen, um von den öffentlichen Verkehrsmitteln zur wohnung bzw. zum büro 
zu gelangen oder umgekehrt. Dies ist vor allem in den Morgenstunden und am nachmit-
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tag, wenn einer der busse am gelände hält, der fall. Die überwiegende Mehrheit der Pas-
sagiere wählt dann die direkteste route zwischen Hauszugang und Haltestelle. es fällt auf, 
dass hierbei viele die zum teil näher an den Haltestellen liegenden nebenausgänge ihrer 
wohngebäude nutzen. Der stadtraum wird so zu einer möglichst schnell durchgangenen 
erschließungsfläche.
Der großteil der bewohner wählt jedoch nicht den weg über die freiräume, sondern jenen 
über die garagen. Der öffentliche raum der wienerberg city scheint im bewusstsein vieler 
bewohner, insbesondere erwachsener ohne Kinder, kaum zu existieren. an freiräumen wer-
den bevorzugt die angebote im benachbarten naherholungsgebiet wienerberg aufgesucht. 
Der außenraum ist wenig attraktiv und weist kaum aufenthaltsqualität auf: „was soll ich da 
machen? Die betonflächen zwischen den Häusern, die sind mir eigentlich egal“ (bewohnerin 
eines Hauses an der esplanade). wenn sich erwachsene dennoch im freiraum aufhalten, 
geschieht dies in erster Linie auf der esplanade in den gastgärten der gastronomiebetriebe. 
auch ältere Personen sieht man so gut wie nie in anderen bereichen des stadtraumes ver-
weilen.

stOcKenDes gescHäft iM wOHnParK

Die tatsache, dass der stadtraum kaum von erwachsenen genutzt wird, wirkt sich negativ 
auf die nahversorgung im wohnpark aus. so haben bereits mehrere Unternehmen, wie 
etwa eine große Drogeriekette das gelände verlassen. andere, wie z.b. die trafik, sind in 
Konkurs gegangen. Die Lage ist, wie geschäftsleute erzählen, für die auf Laufkundschaft 
angewiesenen Unternehmen aus mehreren gründen sehr schwierig:
Da die meisten bewohner den Komplex morgens, direkt aus der garage kommend, mit 
dem auto verlassen und erst nach der arbeit wieder zurückkehren, gehen viele unterwegs 
einkaufen. auch ist es kaum möglich, mit dem auto zu den Verkaufsräumen zu fahren bzw. 
vor diesen zu halten. so kann gar nicht zu den geschäften an der esplanade zugefahren 
werden. Die an der ecke Hertha-firnberg-straße/Maria-Kuhn-gasse gelegenen geschäfts-
flächen befinden sich zwar direkt an der straße, vor den geschäften gilt jedoch Halteverbot. 
Dies ist v.a. deshalb problematisch, weil siedlungsfremde Personen so gut wie nur mit dem 
auto den Komplex durchqueren. ein geschäftseigentümer beschreibt dies mit folgenden 
worten: „Hier geht ja niemand durch. wo sollte er denn hingehen? eigentlich ist das so, 
wie wenn du im Hof sitzt und darauf wartest, dass wer vorbeikommt. Da kannst auch lange 
warten, wir sitzen und warten.“ Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass im angren-
zenden Vienna twinpark ein einkaufszentrum zur Verfügung steht, so dass kaum Personen, 
die in den twin towers arbeiten, zum einkauf in den wohnpark kommen.
bislang konnten sich nur ein nicht auf Laufkundschaft angewiesener schauraum eines 
Küchenausstatters, ein friseur und eine Pizzeria erfolgreich im stadtteil etablieren. Die Piz-
zeria lebt zum großteil von der Hauszustellung. Vor kurzem hat auf der esplanade als bereits 
dritter Mieter einer geschäftsfläche ein Kaffeehaus eröffnet. einige geschäftsflächen im 
wohnpark sind seit dessen eröffnung unvermietet geblieben.

„gassen“ UnD „PLätZe“ Der KinDer

im freiraum der wienerberg city halten sich primär am nachmittag und verstärkt zu ferien-
zeiten sehr viele Kinder unterschiedlicher altersstufen auf. insbesondere Kinder im alter 
zwischen 6 und 12 Jahren bewegen sich im gesamten autofreien raum des stadtteils. in der 
nutzung scheinen keine grenzen zwischen den einzelnen teilbereichen zu bestehen. in den 
„gassen“ und auf den „Plätzen“ wird mit rädern und rollerskates gefahren, die Quader aus 
beton werden zum skateboarden genutzt, die gräser der esplanade als Verstecke.
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Obgleich der gesamte stadtraum in anspruch genommen wird, konzentriert sich das spielen 
der Kinder aller altersgruppen auf den bereich zwischen esplanade-west, dem Durchgang, 
der von dieser zum Hofsystem führt, und dem in der nähe des Durchgangs liegenden ab-
schnitt des Hofsystems. so entsteht ein verhältnismäßig kleiner raum, in dem sich zeitweise 
über 40 Kinder aufhalten. Den Mittelpunkt bildet die fläche zwischen den Pflanzentrögen 
aus cortenstahl und der schule. sie ist aufgrund der vergleichsweise niedrigen bauhöhe der 
schule der sonnigste bereich des stadtraumes. in diesem können die großen Pflanzentröge 
als fußballtore verwenden werden, so dass sich zumeist sehr viele buben hier aufhalten.
Obwohl der gesamte stadtraum intensiv zum spielen genutzt wird, ist in den gesprächen die 
Unzufriedenheit der meisten Kinder nicht zu überhören. Mädchen beklagten wiederholt das 
fehlen von spielgeräten: „es ist so viel Platz und eigentlich kann ich nichts machen. es gibt 
keine schaukel, keine rutsche, gar nichts“ (7-jährige bewohnerin). 

„wO ist Mein KinD?“

während Kinder im alter zwischen 6 und 12 Jahren zwar vielfach das fehlen von spielgeräten 
bemängeln, aber trotzdem genügend Platz zum spielen vorfinden, bezeichnen viele eltern die 
derzeitige situation für Kleinkinder als sehr problematisch. wie oben beschrieben, steht im 
gesamten Komplex kein einziger öffentlicher Kinderspielplatz bereit. wollen die eltern den-
noch mit ihren Kleinkindern im wohnpark spielen, müssen sie dies im öffentlichen stadtraum 
tun. so sieht man, neben den Kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren Jahren, v.a. im be-
reich vor der schule und auf der esplanade-Ost sehr viele Kleinkinder. Diese bewegen sich, 
zumal es keine Zäune gibt, im gesamten mit betonplatten verlegten städtischen Zwischen-
raum. infolge dessen sitzen, anders als in den meisten der untersuchten wohnhausanlagen, 
kaum begleitpersonen auf bänken zusammen, während die Kinder spielen. Da der raum 
schwer überblickt werden kann, gehen bzw. laufen viele eltern ihren Kindern nach. immer 
wieder sieht man Mütter kurz miteinander sprechen, um wenig später nach den Kindern 
suchend loszulaufen. nicht selten rufen Mütter hierbei andere begleitpersonen zur Hilfe. 
in begleitung ihrer Kinder nutzen erwachsene sämtliche zur Verfügung stehende sitzgelegen-
heiten. so verweilen begleitpersonen sowohl auf den bänken zwischen den gräserstreifen 
der esplanade-Ost als auch auf jenen vor der schule. 
als strategisch bester standort für die betreuung der Kleinkinder erweisen sich die schan-
igärten der an der esplanade gelegenen Lokale. 
Die gastgärten, die sich bis in die Durchgänge zwischen den gräsern der esplanade-Ost 
ausbreiten, stellen die von erwachsenen meist genutzten räume im gesamten öffentlich be-
gehbaren gelände dar.
Da es im Hofsystem zwischen den türmen kaum sitzgelegenheiten gibt, gehen nur wenige 
eltern mit ihren Kleinkindern in diesen bereich spielen. auch in den wiesenflächen halten 
sich nur selten Kinder auf. Der Hauptgrund hierfür liegt sicher in der Verschmutzung der wi-
esenflächen durch Hundekot. Obgleich stellenweise Verbotsschilder aufgestellt worden sind, 
kommt es im gesamten stadtraum zu starker Verunreinigung. neben den wiesenflächen sind 
hiervon besonders die gräserstreifen der esplanade-Ost betroffen.

scHLeicHweg ODer wOHnstrasse?

Die öffentlich zugänglichen freiräume des wohnparks gehen direkt in den straßenraum 
über. an keiner stelle gibt es eine physische barriere. Die straßenräume werden nicht als 
aufenthaltsräume genutzt, sie dienen als reine erschließungsflächen. Dennoch kann vor al-
lem die Maria-Kuhn-gasse aufgrund der den üblichen gehverläufen nicht entsprechenden 
anordnung der fußgängerübergänge für Kinder gefährlich werden. sowohl die Maria-Kuhn-
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gasse als auch die carl-appel-straße sind, besonders morgens, stark befahren. Vielen Pen-
dlern dienen sie von der triesterstraße kommend als schleichweg in den südwesten wiens. 
infolge dessen ist die fahrgeschwindigkeit vielfach sehr hoch.
Die direkt durch das gelände führende Hertha-firnberg-straße ist zwar weniger stark 
befahren als die anderen beiden straßenzüge, wird jedoch trotzdem für viele zur Durch-
zugsstraße. Dies ist deshalb problematisch, weil sie direkt an der esplanade-west und daher 
am von Kindern meistgenutzten freiraum vorbeiführt. Da der raum schwer zu überblicken 
ist, kann dies für Kleinkinder sehr gefährlich werden. Hinzu kommt, dass die Hertha-firn-
berg-straße eigentlich eine verkehrsberuhigte wohnstraße sein sollte, jedoch, wie eltern be-
tonen, nie als solche genutzt werden kann. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, 
haben einige engagierte eltern einen aktionstag veranstaltet. Unter dem titel „wir spielen 
auf unserer spielstraße“ wurde die straße von Kindern und eltern besetzt. Um die besetzung 
vor dem Durchzugsverkehr zu schützen, fand diese unter Polizeischutz statt. 

KOnfLiKte UnD VerDrängUngsPrOZesse

infolge des intensiven Kinderspiels im gesamten öffentlich zugänglichen freiraum kommt 
es in der wienerberg city regelmäßig zu spannungen zwischen Kindern und erwachsenen 
bewohnern. Diese ergeben sich aus mehreren gründen: Zum einen hallt es im Hofsystem 
zwischen den türmen z.t. sehr stark, weshalb das Kinderspiel stellenweise bis in die woh-
nungen der oberen stockwerke zu hören ist, was besonders in den abendstunden zu span-
nungen führen kann. Zum anderen bringt wie in vielen anderen anlagen das fußballspiel der 
buben Konflikte mit sich. Dies ist dann der fall, wenn bälle gegen Häuserfassaden oder auf 
Mieterbalkone fliegen. auch kommt es infolge des fußballspiels immer wieder zu materiellen 
schäden. so sind bereits mehrfach Pollerleuchten sowie einzelne teile der glasfassade des 
von atelier 4 geplanten gebäudes beschädigt worden. Dies führt auch deshalb zu span-
nungen, weil die Kinder auf „Privatgrund“ spielen und mitunter bewohner des jeweils betrof-
fenen gebäudes Kindern der anderen bauteile die schuld für die sachschäden zuweisen: 
„Die kommen zu uns herüber spielen und zerschießen unsere Lampen. wir zahlen das dann 
natürlich aus unseren betriebskosten.“ selbiges gilt für die sachschäden, welche bei den als 
sitzgelegenheit gedachten betonkuben durch das skateboarden entstehen. Das fehlen eines 
gemeinsamen, öffentlichen spielplatzes erweist sich hier als besonders problematisch.
aufgrund des fußballspiels der buben ergeben sich darüber hinaus mehrfache Verdrän-
gungsprozesse. Da sich im relativ engen raum der esplanade-west oft sehr viele Kinder 
unterschiedlichen alters aufhalten, können etwa 8- bis 12-Jährige bzw. Jugendliche beim 
fußballspielen die daneben spielenden Kleinkinder gefährden. sie werden deshalb von der-
en eltern phasenweise in andere teilbereiche des stadtraumes verdrängt. Zum anderen ver-
drängt das spielen der buben vielfach jenes der Mädchen aus dem zentralen spielbereich.

„Mein KinD MUss irgenDwO sPieLen!“ - ZUM ManageMent Der freiräUMe

angesichts des beschriebenen Konfliktpotentials kommt dem sozialen Management der 
freiräume große bedeutung zu. allein im in der studie fokussierten bereich des stadtteils 
befinden sich von fünf verschiedenen bauträgern verwaltete gebäude. Die wohneinheiten 
sind zu einem beträchtlichen teil eigentumswohnungen.
Die vier Hochhäuser des Hofsystems werden ebenso wie das Leisure center von einem 
gemeinsamen externen Unternehmen betreut. Deren drei concierges sind jeweils für einen 
oder zwei baukörper und die zu diesen gehörenden freiräume zuständig. sie verantworten 
die Pflege und reinigung der freiflächen. an arbeitstagen sind sie vor Ort anwesend. im 
von der familienhilfe verwalteten gebäude ist eine Hausbetreuerin eines externen Unterneh-
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mens an wochentagen vormittags zugegen. Die wienerberg city Lofts werden von einer im-
mobilienkanzlei verwaltet. für das Management ist ein mehrere stunden am tag anwesender 
Objektbetreuer zuständig, für die reinigung ein externes Unternehmen. für die flächen 
vor der schule ist die schulwartin verantwortlich. Die reinigung und schneeräumung des 
stadtraumes erfolgt daher nicht einheitlich, sondern für jedes grundstück einzeln.
auch unter den bewohnern haben sich bislang keine die gesamte wienerberg city um-
fassenden strukturen herausgebildet. einige engagierte bewohner haben ein internetforum 
gegründet, das jedoch, der angabe der gründer zufolge, kaum in anspruch genommen 
wird. auch sind bereits mehrmals, etwa mit dem Ziel einen Kleinkinderspielplatz zu errichten, 
umfassende Unterschriftenaktionen durchgeführt worden. es gibt jedoch keine institution 
oder Organisationsform, welche alle bewohner gegenüber den Hausverwaltungen vertritt. in 
einigen gebäuden sind Mietervertreter gewählt worden, in anderen sind einzelne bewohner 
besonders aktiv. Mehrmals ist es zu gemeinsamen treffen der drei concierges des externen, 
die gebäude des Hofsystems betreuenden Unternehmens mit den bewohnervertretern der 
einzelnen Häuser gekommen. eine Vorgangsweise, die auch für den ganzen stadtteil ange-
dacht werden könnte.

Das fehlen gemeinsamer strukturen drückt sich im sozialen Management der freiflächen 
aus. generell kann gesagt werden, dass die Haltung der meisten Hausbetreuer, von denen 
keiner am gelände lebt, sehr zurückhaltend ist. Den Kindern wird weitaus mehr freiheit 
gewährt als in vielen anderen untersuchten anlagen. so dürfen sie de facto im gesamten 
öffentlich zugänglichen freiraum spielen, obwohl dieser nicht als spielfläche gedacht und 
das spielen daher prinzipiell nicht gestattet ist. „eigentlich darf man im Hof nicht spielen. ich 
versuche zwar immer wieder etwas zu sagen, aber was soll ich machen, wenn eine Mutter 
dabei ist. Die sagt dann zu mir:́ Mein Kind muss irgendwo spielen .́ sie können das nicht ver-
bieten. was soll ich da sagen? sie hat ja recht“ (ein concierge). Dennoch versuchen einige 
Hausmanager das spielen zumindest einzuschränken. so fordert etwa die schulwartin immer 
wieder die Kinder auf, den bereich vor der schule zu verlassen, wenn diese bälle gegen das 
gebäude schießen. Müssen die Kinder eine fläche verlassen, verlagern sie ihre aktivität 
auf eine andere, kommen aber zumeist bald wieder zurück. Jeder Versuch, das Kinderspiel 
einzudämmen, erstickt so im Keim.
Die Hausmanager beschränken sich daher zumeist darauf, spannungen zu entschärfen, die 
auftreten, wenn es zu sachschäden kommt oder bälle auf balkone fliegen. es gibt jedoch 
keine allseits anerkannte institution oder Person, die vermittelnd eingreifen kann, wenn es um 
prinzipielle, grundstücksübergreifende Problemstellungen geht.
weit verbreitete Meinung ist, dass „sich hier niemand um etwas kümmert. es gibt einfach 
keinen, der kommt und etwas sagt“ (eine ältere Dame). bewohner, die sich durch das Kinder-
spiel gestört fühlen, wenden sich daher vielfach direkt an die jeweilige Hausverwaltung oder 
an die Polizei. Diese schreitet immer wieder ein und fordert die Kinder dazu auf, nach 19 
Uhr das spielen zu unterlassen. wie zu beobachten ist, wird das spielen jedoch, bereits 
kurz nachdem die Polizei das gelände verlassen hat, in einem anderen teilbereich des 
stadtraums fortgesetzt. angesichts der anzahl der Kinder und der freiraumstruktur scheint 
also eine eindämmung des Kinderspiels in unmittelbarer wohnungsnähe kaum möglich.

„wir geHen weit weg VOn Hier sPieLen“ - aLternatiVe räUMe

Da die öffentlich zugänglichen freiräume der wienerberg city den anforderungen keiner 
bewohnergruppe an einen aufenthaltsraum entsprechen und immer wieder spannungen 
auftreten, kommt alternativen flächen sehr große bedeutung zu.
im süden des wohnparks liegt das naherholungsgebiet wienerberg. Dieses wird von er-
wachsenen bewohnern sehr stark in anspruch genommen. Viele gehen dort spazieren, rad 
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fahren oder laufen. während das naherholungsgebiet für erwachsene eine viel genutzte 
alternative zu den freiräumen des wohnkomplexes darstellt, ist dies für Kinder im alter 
zwischen 6 und 12 Jahren nur bedingt der fall. Zwar gehen viele Kinder regelmäßig mit ihren 
eltern in das naherholungsgebiet, aber nur wenige eltern lassen ihre Kinder allein außerhalb 
des stadtteils spielen. 

Da die öffentlich zugänglichen freiräume der wienerberg city keinen spielplatz bieten, wird 
die suche nach einem spielbereich, v.a. für eltern von Kleinkindern, zu einem zentralen Prob-
lem. einzig den bewohnern des von Helmut wimmer geplanten Komplexes „wohnen am 
golfplatz“ an der Hertha-firnberg-straße steht ein umzäunter, gemeinschaftlicher spielplatz 
zur Verfügung. im ebenfalls an der Hertha-firnberg-straße gelegenen, von christoph carl 
geplanten bauteil befindet sich für die bewohner ein kleiner, umzäunter spielplatz mit einer 
sandkiste und einer schaukel. Da das tor zu diesem offen steht, kann er auch von bewohn-
ern anderer bauteile genutzt werden. er stellt jedoch kaum eine wirkliche alternative dar, weil 
er sehr klein ist und zumeist im direkten sonnenlicht steht. an der Hertha-firnberg-straße 
liegen die großen Kinderspielplätze des Kindertagesheimes und der schule. wie oben er-
wähnt, sind diese jedoch nicht öffentlich zugänglich. Da die institutionen ganztagsbetreuung 
anbieten, ist auch eine Halbtagsöffnung der freiflächen derzeit nicht denkbar.

in der wohnhausanlage stehen für Kinder daher nur geschlossene spielräume bereit. Jeder 
der vier türme verfügt, ebenso wie das Leisure center und der von atelier 4 geplante bau-
teil über zumindest einen Kinderspielraum. Diese werden, so weit sie seitens der eltern mit 
spielgeräten ausgestattet worden sind, was nicht immer der fall ist, vereinzelt auch im som-
mer genutzt.

im näheren Umkreis der wienerberg city befindet sich im naherholungsgebiet wienerberg 
ein Kinderspielplatz, der bei der Vermarktung des stadtteils mehrfach erwähnt worden ist. 
er wird jedoch aus mehreren gründen kaum in anspruch genommen. so liegt er etwa 10 
gehminuten vom stadtteil entfernt. Die wege sind nicht asphaltiert und, um den Kinderspiel-
platz zu erreichen, muss eine stark abfallende rampe überwunden werden, was mit einem 
Kinderwagen nur schwer möglich ist. Obgleich besonders für Kleinkinder alternativen not-
wendig wären, verfügt der spielplatz über keine sandkiste. es stehen ein kleiner fußballplatz, 
schaukeln, rutschen und eine Kletterwand bereit. Diese sind jedoch zum großteil nicht zu 
nutzen, weil der Kinderspielplatz aufgrund des Lehmbodens über längere Zeiträume stel-
lenweise unter wasser steht. 

wollen eltern mit ihren Kindern in der näheren Umgebung bleiben, suchen sie daher andere 
spielplätze auf. beispielsweise jenen von McDonalds auf der triesterstraße: „wir gehen zum 
McDonalds spielen. ich will das nicht, aber was soll ich sonst machen. Das sagt wohl alles 
über den Zustand“ (eine Mutter von Kleinkindern). 
angesichts der situation verlassen viele eltern mit ihren Kindern die Umgebung: „wenn wir 
hier sind, bleiben wir in der wohnung. wir gehen hier nicht raus. Um zu spielen, fahren wir 
mit dem bus nach Meidling und gehen von dort aus in einen Park. wir gehen weg von hier, 
weit weg von hier. Das machen nicht nur wir, sondern alle meine nachbarn. Hierher kommen 
wir erst wieder am abend“ (andere Mutter von Kleinkindern). 
Da altersadäquates spielen für Kleinkinder im wohnkomplex nicht möglich ist und auch 
die Umgebung kaum alternativen bietet, wird so ein beträchtlicher teil des Kinderspiels auf 
andere stadtteile verlagert.
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entertainMentcenter: cHance ODer gefaHr?

Dem bewegungs- und aktivitätsdrang der Jugendlichen stehen kaum entsprechende frei-
flächen und keine geschlossenen Jugendräume gegenüber. für viele Jugendliche wird daher 
das angrenzende entertainmentcenter zum wichtigsten aufenthaltsort: „ich geh immer dort 
hin. Da kannst du freunde treffen und ins Kino gehen. es ist gut, dass wir gleich daneben 
wohnen, weil sonst gibt’s eh nichts zu tun“ (ein 15-Jähriger). 
während das entertainmentcenter von vielen Jugendlichen als chance wahrgenommen wird, 
stehen erwachsene diesem zwiespältig gegenüber. 
in der wienerberg city kommt es regelmäßig zu akten von Vandalismus. so wurden, neben 
der Zerstörung von glasscheiben und Lampen zahlreiche fahrrad- und Kinderwagendieb-
stähle gemeldet. immer wieder werden türschlösser verklebt, kommt es zu autoeinbrüchen. 
ein Vandalismus, der einigen Hausmanagern zufolge auch von außen in die anlage getra-
gen wird. für die Vergehen werden immer wieder Jugendliche verantwortlich gemacht, die 
sich nachts, nach schließung des centers gern im stadtteil aufhalten dürften. 

Mieterterrasse iM erDgescHOss Des wOHntUrMes aM ÖffentLicHen PLatZ

in den beiden direkt im zentralen raum des Hofsystems liegenden Mieterterrassen des 
Mischek-coop-towers leben zwei familien mit Kindern. Die terrassen werden durch tröge 
begrenzt, in welche die bewohner Pflanzen gesetzt haben, die jedoch kaum wachsen, da 
regelmäßig fußbälle zufliegen. Um die Privatflächen vom stadtraum zu trennen, sind in den 
Zugängen kleine tore aufgestellt worden. Ursprünglich planten beide Parteien, ihre Parzel-
len mit hohen Holzwänden abzuschirmen, was jedoch den erfordernissen der feuerwehr 
widersprochen hätte. 





293

wienerberg city

ZUsaMMenfassUng

Zusammenfassend kann der fokussierte bereich des urbanen raumes der wienerberg city in 
bezug auf die alltägliche aneignung durch die bewohner als sehr problematisch bezeichnet 
werden. Prinzipiell wird jegliche nutzung der öffentlichen freiräume dadurch eingeschränkt, 
dass der stadtteil auch bei allgemein geringer windgeschwindigkeit böig ist und überwieg-
end den ganzen tag über im schatten liegt.

Die bewohner nehmen die grünflächen des naherholungsgebietes wienerberg weitaus in-
tensiver in anspruch als den stadtraum. Da dieser von den meisten erwachsenen einzig als 
Durchgangsfläche genutzt wird, spielt er für die bewohner eine untergeordnete rolle. 

Die wirtschaftliche Lage der auf Laufkundschaft angewiesenen nahversorger des wohn-
parks ist prekär. Dies ist auf mehrere faktoren zurückzuführen:

Der Zugang zu den wohnungen und büros erfolgt nur selten über den urbanen frei-
raum. Die allermeisten Personen erreichen über die von den garagen ausgehenden 
aufzüge direkt die einzelnen stiegen. Da der großteil der bewohner den Komplex in 
der früh mit dem auto verlässt und erst nach der arbeit wieder zurückkehrt, gehen viele 
unterwegs einkaufen.
es kann kaum mit dem auto zu den geschäftsflächen zugefahren werden und der 
stadtraum wird nur selten zu fuß von außenstehenden Personen durchquert.

anders als die erwachsenen nehmen Kinder aller altersstufen die öffentlich zugänglichen 
freiräume aus mehreren gründen sehr intensiv in anspruch: 

Der freiraum liegt in unmittelbarer nähe der wohnungen.
Der stadtraum stellt einen weitläufigen, als fußgängerzone gestalteten raum dar, der 
Kindern im alter zwischen 6 und 12 Jahren zahlreiche Möglichkeiten zum spiel eröff-
net. 
in der Umgebung stehen kaum attraktive alternativflächen zur Verfügung.

Obwohl der gesamte stadtraum intensiv zum spielen genutzt wird, ist in den gesprächen die 
Unzufriedenheit der meisten Kinder und eltern nicht zu überhören. insbesondere das fehlen 
von spielgeräten wird beklagt. Die derzeit für Kleinkinder besonders prekäre situation hat 
folgende Ursachen: 

im gesamten Komplex steht kein einziger öffentlicher Kinderspielplatz bereit.
Der freiraum ist aufgrund des Plattenbelags für das spielen von Kleinkindern nicht gee-
ignet.
Da es keine Zäune gibt, bewegen sich die Kleinkinder im gesamten stadtraum. Dies 
erschwert die beaufsichtigung erheblich. 
Die direkt an der esplanade-west und daher am von Kindern meistgenutzten freiraum 
vorbeiführende Hertha-firnberg-straße ist, obgleich sie eigentlich eine verkehrsberuhigte 
wohnstraße sein sollte, stark befahren. Dies kann für Kleinkinder sehr gefährlich wer-
den.
es kommt in der gesamten wienerberg city zu starker Verunreinigung durch Hundekot.

Da altersadäquates spielen im untersuchten bereich des wohnkomplexes für Kleinkinder 
nicht möglich ist und auch die direkte Umgebung kaum alternativen bietet, wird ein be-
trächtlicher teil des Kinderspiels auf andere stadtteile verlagert.

infolge des dennoch intensiven Kinderspiels kommt es regelmäßig zu spannungen. Diese 
ergeben sich aus mehreren gründen:

es hallt vor allem im Hofsystem zwischen den türmen stellenweise sehr stark, weshalb 
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das Kinderspiel bis in die wohnungen der oberen stockwerke zu hören ist.
Das fußballspielen von Kindern und Jugendlichen bringt Konflikte mit sich, wenn durch 
bälle Häuserfassaden beschädigt werden. 
Obgleich im gesamten stadtraum gespielt wird, konzentriert sich das spielen der Kinder 
aller altersgruppen in einem teil der esplanade-west. auf dieser verhältnismäßig klein-
en fläche entstehen leicht Konflikte, finden oft Verdrängungsprozesse statt. 

ein dauerhaftes entschärfen der Konflikte scheint aktuell kaum möglich:
im bereich des sozialen Managements existieren ebenso wie unter den bewohnern keine 
die gesamte wienerberg city umfassenden strukturen. es gibt daher keine allseits aner-
kannte institution oder Person, die vermittelnd eingreifen kann, wenn es um prinzipielle, 
grundstücksübergreifende Problemstellungen geht.
Die meisten Hausbetreuer agieren sehr zurückhaltend, da allen bewusst zu sein scheint, 
dass den Kindern keine alternativen räume zur Verfügung stehen.

Der stadtteil wienerberg city mag auf ersten blick den eindruck eines interessanten 
großstädtischen Konglomerats mit durchaus bemerkenswerten architektonischen einzelob-
jekten erwecken, erweist sich indes bei näherem Hinsehen im Hinblick auf die außenräume 
als ein überaus fragwürdiges Konstrukt: 

Die hohe urbane Dichte ist nur in teilbereichen und dort kaum ökonomisch existen-
zsichernd, mit einer erdgeschossnutzung für geschäfte, gastronomiebetriebe und son-
stige Dienstleistungsunternehmen kombiniert; eine wichtige Voraussetzung für städtisches 
Leben in einer derartigen bebauung.
Die anordnung der gebäude schafft vom räumlichen Zuschnitt her straßen und Plätze, 
sie sind aber kaum als solche gestaltet, sondern eher als Zwischenräume zwischen ver-
schiedenen grundstücken bzw. bauträgern. 
Die zentrale achse der anlage, die esplanade, ist so ausgeführt, dass sich statt einer 
Verknüpfungswirkung eine barrierewirkung ergibt. in diesem städtebaulichen gelenk 
werden Pflanzflächen und sitzmöblierungen so angeordnet, dass eher ein dörflicher 
denn eine städtischer Duktus entsteht: Der eindruck ist eher der eines zumeist leeren 
„begrünten wartesaals“ denn einer großstädtischen esplanade, geeignet zum flani-
eren. 
Die bewohner des stadtteils erwarten sich eine freiraumausstattung wie in einer übli-
chen wohnhausanlage, die aber hier weder sinnvoll noch möglich ist.
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VERTIEFENDE ANALYSE NACH THEMATISCHEN SCHWERPUNKTEN

Im Folgenden sollen anhand von ausgewählten Beispielen aus den Fallstudien besondere 
Zugänge und Lösungsansätze in der Freiraumgestaltung vertiefend behandelt werden.33

Es sind unterschiedliche Stoßrichtungen und konzeptionelle Zugänge, die hier von Interesse 
sind, weil sie sich jeweils in bemerkenswerter Weise im Außenraum niederschlagen und 
in ihrer besonderen Ausprägung durchaus verallgemeinerbare bzw. übertragbare Aspekte 
aufweisen: 

Der erste Ansatz folgt einem spezifisch sozialen Anliegen, das einen durchaus experi-
mentellen Charakter aufweist.
Der zweite nähert sich dem Freiraum durch besondere architektonische Akzente. 
Schließlich wird ein dritter Ansatz, der sich durch unkonventionelle aus der Landschafts-
gestaltung kommende Impulse auszeichnet, näher beleuchtet.

SoZIALE ExPERIMENTE

Es sind zwei der untersuchten Projekte, die in diese Gruppe fallen: Die „Interethnische Nach-
barschaft“ im Stadtteil „In der Wiesen“ im Süden Wiens (Bauträger Sozialbau) und „Gemein-
sam Wohnen in Simmering“ (Bauträger GPA). 
Beide Projekte haben den gleichen Schwerpunkt: Sie stellen sich in engagierter Weise den 
wachsenden Herausforderungen des Zusammenlebens von Inländern und Ausländern, von 
gebürtigen Österreichern und Migranten, machen die kulturelle Vielfalt im Zusammen-
wohnen von Menschen aus unterschiedlichen Ethnien zum thematischen Schwerpunkt eines 
Wohnbauvorhabens. 
Sie folgen damit einem durchaus vertrauten Zustand in der Verteilung der Bewohner in vielen 
Wohnhausanlagen des geförderten Wohnbaus. Mag. Michael Gehbauer, Geschäftsführer 
der GPA, meint bezogen auf „Gemeinsam Wohnen in Simmering“, dass „heute eigentlich 
alle Wohnbauten interethnisch sind und hier wussten es die Leute. Wir wollten verhindern, 
dass die Realität nicht den Erwartungen entspricht.“

Diese Wohnbauten haben insoweit Modellcharakter, als sie den Bauträgern auch dazu di-
enen sollen, übertragbare Erfahrungen für den Alltag des geförderten Wohnbaus zu gewin-
nen. 
So wurde etwa vom dem Bauträger Sozialbau im Zuge des Pilotprojektes erstmalig eine 
Vorgehensweise im Umgang mit den Mietern ausprobiert, die nunmehr bei jedem Bau-
vorhaben angewandt wird: 
„Wir haben einen Tag der offenen Tür veranstaltet, als schon die Baustelle betretbar war. Das 
machen wir heute bei jedem Projekt und man lernt sich so kennen.
Wir haben wenige Monate vor der Besiedelung einen Kennenlern-Treff organisiert und Miet-
er zu uns ins Zentrum eingeladen. Hier wissen die Leute schon, wer welche Wohnung haben 
wird. Die Nachbarn lernen sich kennen. Dann sagen wir: Es gibt einen Gemeinschaftsraum 
und wir haben folgende Vorschläge, was habt ihr für Ideen? So entsteht ein gemeinsamer, 
gruppendynamischer Prozess. Das ist jetzt Standard“ (Ing. Wilhelm Zechner, technischer Di-
rektor/Sozialbau). 

-

-
-
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33 Die Darlegungen bauen auf den weiter oben ausgeführten Fallstudien auf und setzen deren Kenntnis im Sinne einer 
kumulativen Vorgehensweise voraus. Wichtige Teilaspekte aus diesen werden nur dann wiederholt, wenn dies im Zuge 
der Argumentation notwendig erscheint. 

Vertiefende Analyse
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Der Fokus der gegenständlichen Studie liegt am Freiraum, dessen Gestaltung und Aneignung 
ist ihr eigentliches Thema. Die vergleichenden Betrachtungen dieser beiden Wohnbauexperi-
mente sind daher in erster Linie auf diese Thematik gerichtet. 

Das Projekt „Interethnische Nachbarschaft“ im Süden Wiens ist Teil des größeren Stadter-
weiterungsprojektes „In der Wiesen“ und dadurch weniger „in der Auslage“ als jenes in Sim-
mering, das in einem in seiner jetzigen Form seit über fünfzig Jahren existierenden Stadtum-
feld steht, in einem Teil Wiens, der durch ein schwieriges soziales Milieu gekennzeichnet ist. 

Die „Interethnische Nachbarschaft“ verfügt über eine breite Palette von Freiflächen mit 
einem facettenreich instrumentierten Öffentlichkeitscharakter. Daraus resultiert die Mögli-
chkeit alternativer Nutzungsoptionen, aber nötigenfalls auch von Kompensationsangeboten 
im Außenraum. Die verschiedenen Bereiche (Gartenhof, mehrere „Gemeinschaftsdächer“, 
private Dachgärten) weisen als Resultat der Gartenplanung eine jeweils spezifische Anmu-
tung auf. Sie sind nicht bloß da, vorhanden sozusagen, sondern hatten von Anfang an einen 
stark botanisch definierten Aufforderungscharakter. Der Gartenhof, welcher nur der Haus-
gemeinschaft zugänglich ist, ist seinerseits in unterschiedliche Sphären zwischen öffentlich 
und privat abgestuft, verfügt über sehr wenig Möblierung, aber verschiedene atmosphär-
ische Schichtungen. 
Die eigentliche Attraktion bilden die Dachgärten mit ihren kubenförmigen, aus Blech gefer-
tigten Häuschen von ca. 2,5 x 3,0 x 2,2 m, die sehr vielfältige Funktionen im Sommer erfül-
len, wohnen doch viele der Gartenmieter in der warmen Jahreszeit de facto am Dach. Dieses 
architektonische Angebot im Zusammenwirken mit dem individuellen Garten produziert nicht 
nur eine bemerkenswerte kulturelle Vielfalt, es schafft auch einen mit Schrebergartensiedlun-
gen vergleichbaren Gemeinschaftssinn. Diese kleinen Paradiese bilden einen Kontrapunkt zu 
den restlichen Freiflächen, die dann viel stärker und ungestörter den Kindern zur Verfügung 
stehen. 

Die Wohnhausanlage in Simmering stellt an den Dächern ausreichend Platz für individuelle 
wie gemeinschaftliche Nutzungen bereit. Diesen Flächen kommt indes, angesichts der (in 
den Fallstudien) geschilderten Verdrängungsprozesse, in unvorhergesehenem Maße die Rolle 
von Fluchtorten zu. Sie kompensieren gegenwärtig auch Funktionen, die in der Erdgeschoss-
zone, nicht (mehr) möglich sind. Die Dachgärten sind gesucht und werden gut angenommen, 
verfügen aber nicht über das individuelle Entwicklungspotential wie „In der Wiesen“ - weder 
hinsichtlich persönlicher Entfaltung, noch bezüglich der bepflanzbaren Fläche. 
Es überrascht, dass trotz der aus der öffentlichen Zugänglichkeit der Erdgeschosszone resul-
tierenden Probleme die Nutzung der Gemeinschaftsflächen (Terrassen) am Dach so gering 
ist. Es ist davon auszugehen, dass solche in unterschiedlicher Gruppenzusammensetzung ge-
meinsam genutzten Freibereiche umso attraktiver sind, je mehr sie entweder ein spezifisches 
Nutzungsangebot bereitstellen oder von Anfang an zumindest eine atmosphärische Präsenz 
signalisieren. 

Der entscheidende Unterschied dieser beiden Pilotprojekte liegt indes im sozialen Manage-
ment. Hier ist sowohl auf strukturelle Komponenten hinzuweisen, wie auch letztlich nicht 
planbare Zufallskonstellationen eine erhebliche Rolle spielen dürften. 
Beide Bauträger haben gezielt eine Person ihres Vertrauens gesucht, die in der Anlage wohnt 
und gewissermaßen das soziale Management vor ort wahrnimmt. Die Sozialbau hat mit 
einem pakistanischen Chemieingenieur, der durch die Öffentlichkeitsarbeit des Bauträgers 
auf das Projekt aufmerksam wurde, eine besonders glückliche Wahl getroffen, die man so 
nicht vorausplanen kann. Er sieht sich und agiert als Hausmanager, der zugleich laufend mo-
tiviert, sanft-autoritär kontrolliert und effizient organisiert. Er ist allseits beliebt und geachtet 
und hat seinerseits einen eigenen Verein gegründet. Es ist ihm gelungen, den auch „In der 
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Wiesen“ anfänglich vorhandenen Vandalismus rechtzeitig zu unterbinden, ohne eine defen-
sive Grundstimmung aufkommen zu lassen. 

Die GPA hat in Simmering einen gleichfalls in der Anlage wohnenden Vertrauensmann ge-
sucht, diese Position ausgeschrieben und besetzt. Der von den Bewohnern gewählte Mieter-
beirat hat sich - anders wie „In der Wiesen“ - daneben als eine Parallelstruktur etabliert, die 
gerade im Zuge der schwierigen, von Vandalisierungen gekennzeichneten Anfangsphase an 
Boden gewonnen hat und nun die geschilderte restriktive Haltung forciert. Die „Interethn-
siche Nachbarschaft“ indes profitiert enorm von der charismatischen Persönlichkeit ihres 
Hausmanagers, der das soziale Geschehen „im Griff hat“, sich voll mit dem Projekt identifi-
ziert und dieses nachhaltig geprägt hat - ohne den es möglicherweise ganz anders funktio-
nieren würde. 

Hier stellt sich die Frage nach dem Stellenwert und der Rolle von Architektur und Freiraum in 
den beiden Projekten. Das soziale Management scheint in Anlagen mit derart experimentel-
lem Charakter gerade in Krisensituationen von primärer Bedeutung. Die Vorgaben räumli-
cher, gestalterischer und atmosphärischer Art bilden Hintergrund und Spielfeld, in denen sich 
das Leben in diesen, aber im Grunde in jeder Wohnhausanlage entfaltet. 
Die „Interethnische Nachbarschaft“ erscheint prinzipiell als „normaler Wohnbau“, der auf-
grund der klaren Grenzziehung zwischen den Öffentlichkeitssphären mit relativ wenig Risiko 
verbunden ist. Das gemeinschaftliche Leben spielt sich weitgehend in einem der Öffentli-
chkeit nicht zugänglichen Bereich ab, zu einem beträchtlichen Teil auf den Dächern. So 
entsteht eine überschaubare und kontrollierbare „Privatgemeinschaft“.
Die Wohnhausanlage in Simmering ist nicht bloß ein soziales, sondern, mehr noch, ein span-
nendes städtebaulich-architektonisches Experiment. Aus der programmatischen offenheit 
der Anlage, die sie - zugespitzt formuliert - zu einem Teil des Simmeringer Straßennetzes 
macht, ergeben sich weit reichende, schwer handhabbare Konsequenzen, die als Folge von 
Vandalismus unter anderem zur Schließung des Kindergruppenraumes geführt haben. 
Gerade angesichts dieses schwer kontrollierbaren negativen Impacts von Außen, könnten 
gemeinschaftlich nutzbare Angebote und Flächen in den nicht öffentlich zugänglichen Zonen 
von kompensatorischem Vorteil sein. Leider konnten die an den Dächern vorgesehenen Sau-
naterrassen nicht realisiert werden, die ein attraktives Freiraumangebot dargestellt hätten, 
mit einer belebenden Wirkung auch für die Hausgemeinschaft. 

Abschließend sei festgehalten, dass trotz der Unterschiede im städtischen Umfeld in der Ar-
chitektur und der Freiraumgestaltung das Experiment des interethnischen Zusammenlebens 
in beiden Fällen als geglückt bezeichnet werden kann. In keinem der Wohnbauten treten 
gröbere interethnische Spannungen oder Konflikte auf. Auch die anfängliche Skepsis der 
Nachbarn scheint zum Großteil verflogen zu sein. 

ARCHITEKToNISCHES NEULAND

Zwei der untersuchten objekte beschreiten bemerkenswert neue Wege im Freiraum: Die 
Gartensiedlung - „Am Hofgartel“ und die Wohnhausanlage in der Koppstraße entwickeln 
originelle Lösungen im „terrain vague“ zwischen den Sphären des privaten und des gemein-
schaftlichen Freiraumes. 

Ein Grundstück wie jenes „Am Hofgartel“ stellt die Planung vor grundsätzliche Fragen. Zum 
einen sieht die Widmung in dieser Gartensiedlung eine sehr dichte Bebauung vor, zum an-
deren liegt der Bauplatz am Stadtrand. 
Was kann ein Wohnbau auf diesem Hintergrund in peripherer Lage bieten, wenn die Be-
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bauung keine weitläufigen Freiräume zulässt, wie kann dem Bedarf nach individueller Leb-
ensentfaltung und Rückzugsmöglichkeit auch im Außenraum Genüge getan werden, ohne 
die gemeinschaftliche Ebene aus dem Auge zu verlieren?

Dem Konzept der Architekten Geiswinkler & Geiswinkler liegt die Vorstellung zugrunde, dass 
bei der Differenzierung der verschiedenen Facetten des Freiraumes der entscheidende As-
pekt darin liegt, wie die Grenzen in der Amplitude zwischen privat und öffentlich gestalterisch 
gehandhabt werden. Ihr Konzept geht von der Annahme aus, dass Freiräume umso besser 
funktionieren, je klarer die Grenzen innerhalb dieser Spannweite definiert sind. 
Auf Roland Rainer sowie das Atriumhaus Bezug nehmend thematisieren sie „Am Hofgartel“ 
die Grenzthematik primär baulich-skulptural: Sie erkunden Möglichkeiten dezidierter Gren-
zziehung, zugleich bieten sie ungewohnte Chancen der Öffnung. Aus dieser scheinbaren 
Paradoxie ergeben sich spannende Möglichkeiten für die Bewohner: Kann-optionen, die je 
nach Belieben und Disposition in Anspruch genommen werden können, aber nicht müssen. 
Das Besondere liegt in der Art und Weise wie die Übergangszone von Innen nach Außen 
instrumentiert wird. 
Wie in den Fallstudien beschrieben, bieten die übereinander gestapelten Reihenhäuser, die 
eigentlich neben und über einander liegende Einfamilieneinheiten bilden, breit gefächerte 
Möglichkeiten an individuell bzw. innerhalb der Familie nutzbaren Freiflächen. 

Neben diesen raffiniert angeordneten, großteils von Außen nicht einsehbaren räumlichen 
Angeboten verdient hier die Schnittstelle von der Wohnung zum Garten bzw. vom eigenen 
Außenraum zu den gemeinschaftlich nutzbaren Freiflächen besondere Aufmerksamkeit. 
Die zur Verfügung stehende gemeinschaftliche Freifläche, eine Art Gartenhof, ist relativ 
schmal. Sie kann nur über möglichst ökonomisch organisierte Wege und eine sparsame 
Möblierung funktionieren. Aus der Not der räumlichen Enge finden die Architekten eine 
beachtenswerte gestalterische Lösung. 
Auf beiden Seiten des Gartenhofes liegen die Wohnungen um vier Stufen höher. 
Auf jener Seite, wo sie sich direkt zum Außenraum andocken, liegen Stufenzüge entlang der 
Reihenhäuser: Die oberste Stufe, direkt vor der Wohnung, ist in Holz ausgeführt und dient bei 
offener Türe als Sitzplatz vor dem („eigenem“) Haus, vor der untersten Stufe verläuft einer der 
Gartenwege hausparallel. Die Stufen sind teils als Sitzstufen ausgebildet. Die Wohnungen 
verfügen an der Fassade über ein interessantes Element des Übergangs nach Außen. Dieses 
besteht aus einer Türe, einem fixen Paneel und einem hohen Fensterteil, das, über eine 
Außenjalousie regelbar, einen variablen Einblick oder Ausblick gewährt. 

So entsteht ein ausgeklügeltes Interface, das durch folgende Eigenschaften charakterisiert 
ist: Man geht entlang der Häuser, indes nicht direkt entlang der höher gelegenen Wohnun-
gen. Die Aufenthaltszone liegt im direkten Vorfeld der Häuser, wobei Höhenunterschiede 
und verschiedene Materialien deutlich signalisieren, wo eine relativ privatere Zone beginnt 
und wo sie endet. Durch das Öffnen von Türe bzw. Jalousie entsteht eine Verklinkung zum 
Gemeinschaftsbereich, die jederzeit wieder rückgängig gemacht werden kann. Die Bewohn-
er - ob sie nun in den anliegenden Einheiten oder anderswo in der Siedlung leben, können, 
so scheint es, diese subtilen gestalterischen Signale lesen und im unausgesprochenen Ein-
vernehmen konfliktfrei deuten und handhaben. Darin liegt das eigentliche Potential dieser 
Schnittstelle. 
Auf der gegenüberliegenden Hofseite liegen Vorgärten (ähnlich der anderen Seite der zuvor 
beschriebenen durchgesteckten Wohnungen). Ihre Begrenzungsmauer hat eine Höhe, die 
keine Einsicht von dem davor entlang führenden Trittsteinweg ermöglicht.

Die hier dargelegte architektonisch geprägte Gestaltung ist präzise durchdacht und Teil eines 
Gesamtkonzeptes, das die Anlage gegenüber dem öffentlichen Raum der Straße bewusst 
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abschließt. Sie wirkt unaufdringlich „leise“: Eine Art intensives Kammerspiel im Freiraum. 

Das so genannte Wohnregal des Architekten Helmut Wimmer in der Koppstraße ist eine ver-
gleichsweise großstädtische Anlage mit acht Geschossen, die zudem - wie in den Fallstudien 
dargelegt - mit Einschränkungen öffentlich begehbar ist. 
Aus der Sicht der Freiraumgestaltung liegt das Außergewöhnliche an diesem Projekt in der 
extensiven Zurverfügungstellung privater Außenräume und in deren Relation zu den Ge-
meinschaftsflächen. 

Bekanntlich wünschen sich Bauträger heute auch bei Anlagen dieser Gebäudehöhe Miet-
ergärten, weil entsprechend ausgestattete Wohnungen sehr gesucht sind. Wie kann man nun 
einerseits eine einigermaßen zumutbare private Situation in einem sehr lebhaften Gartenhof 
mit enormem Nutzungsdruck gewährleisten und zugleich ähnlich attraktive Bedingungen für 
die Bewohner der obergeschosse anbieten? 
Der Wohnkomplex liefert auf diese drängende, weil - wie es sich zeigt - ganz im Sinne der 
Bewohner gestellten Fragen, sehr interessante Antworten: Das Wohnregal in der Koppstraße 
erweist sich als veritables Freiraumregal, das dem Bedürfnis nach variabel verfügbaren und 
veränderbaren Privatraum außerhalb der eigentlichen Wohnung nachkommt und zugleich 
Gemeinschaft stiftend wirkt. 

Die Balkone können durch die Mieter auch in geschlossene wintergartenartige Vorzonen der 
Wohnung umgewandelt werden. Sie eröffnen Nutzungschancen und Möglichkeitssinn, wie 
sie bei Wohnbauten dieser Größenordnung am ehesten noch auf den Dachflächen zugelas-
sen werden. Um eine regelrechte Erfindung handelt es sich bei den „Vorgärten“, zimmer-
großen Flächen zwischen Laubengang und Wohnung. Zwei liegen jeweils nebeneinander 
und müssen durchquert werden um von den Laubengängen in die Wohnung zu gelangen. 
Dies hat ein sehr freizügiges Hinausstülpen des Privaten in die einsehbare Sphäre des Ge-
meinschaftlichen zur Folge; gleichzeitig wirkt es ausgesprochen gemeinschaftsbildend, weil 
diese Zone es gestattet, Gäste zu empfangen, ohne sie in die Wohnung hineinzulassen. 
Die „Vorgärten“ in den obergeschossen tragen somit sowohl zu einer quantitativen Bere-
icherung des Wohnraumangebots bei, als sie auch zu einer qualitativen Ausdifferenzierung 
von Kommunikationsformen führen. 
Die privaten Freiflächen im Erdgeschoss haben weniger den Charakter von Mietergärten 
denn eher von erweiterten Wohnfeldern. Durch einen prägnant architektonisch formulierten 
„Laubenrahmen“, der von den Mietern nach Belieben ausgebaut bzw. gefüllt werden kann, 
sind sie von der allgemeinen Hoffläche manchmal bloß getrennt, mitunter auch abgeschot-
tet. Der Raum davor (zu den Wohnungen hin) erscheint in der Grundausstattung anfangs 
wie hinter einem Filter. Die Grenze ist nicht mit einer Mauer eindeutig definiert, wie in einer 
ähnlichen Situation „Am Hofgartel“, sondern gleichsam fakultativer.

Dieses offenlassen für eine spätere Gestaltung durch die Mieter innerhalb eines klar defini-
erten Korsetts ist das Besondere an den Freiflächen dieser Architektur. Sie stellen für die 
Mieter in Wirklichkeit Spielräume mit außerordentlich hohen Freiheitsgraden dar. In Folge 
entwickeln sich am Bauwerk außen wie innen „soziale Fassaden“, wie der Architekt sie nen-
nt: Entstanden aus den Wünschen, Veränderungen und Ergänzungen der Bewohner. Diese 
wundersam parasitären Schichten sind das Ergebnis eines ungewöhnlich uneitlen architekto-
nischen Konzeptes: Gestalt wird als Prozess begriffen - mit offenem Ende. 
Angesichts der bisherigen Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich dieses Format in der 
Lebenszeit des Bauwerks wie seiner Bewohner als sehr adaptionsfähig und flexibel erweisen 
wird. 
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INNoVATIVE LANDSCHAFTSGESTALTERISCHE IMPULSE

Wichtige neue Ansätze für die Freiraumgestaltung kommen, wie die Fallstudien zeigen, ins-
besondere aus der Landschafts- bzw. Gartenplanung: Aus einem Arbeitsfeld, das sich wes-
entlich unter Verwendung vegetabiler Materialien mit der Außenraumgestaltung beschäftigt. 
Im Folgenden werden zwei Projekte näher behandelt, die in diesem Feld neue Wege beschrit-
ten haben: Die „Autofreie Mustersiedlung“ und die Wohnhausanlage Seitenberggasse. 

In der „Autofreien Mustersiedlung“ gelang es zum ersten Mal in Wien im geförderten Wohn-
bau im großen Stil Dachflächen in die Gestaltung einzubeziehen. So entsteht, wie später 
auch in der Seitenberggasse, ein Freiflächenset auf mehreren Ebenen. Dies wird noch da-
durch verstärkt, dass es auch zwei abgesenkte Bereiche gibt und bei der Gestaltung mehr-
fach Flächen auf verschiedenen Niveaus angeordnet werden. 
Insgesamt entsteht hieraus der Vorteil einer breit gefächerten ergänzenden und kompensa-
torischen Nutzung gegenüber den Erdgeschossflächen. Das Angebot wird auf diese Weise 
nicht nur größer, sondern wesentlich vielfältiger und belastbarer. In der „Autofreien Mus-
tersiedlung“ sind zudem einzelne Dachpartien schwerpunktmäßig bestimmten Nutzergrup-
pen zugeordnet: Kinderdach, Saunadach, Hügelbeete etc.
So kann bestimmten Altersgruppen bzw. spezifischen Bedürfnissen Genüge getan werden, 
ohne in konfliktträchtige Situationen zu geraten. 
Gerade die Gemüsebeete haben sich - trotz anfänglicher Vorbehalte der Bauträger - als ein 
sehr attraktives Angebot erwiesen. Freiflächen als Feld der Selbstversorgung konnten in die-
ser Anlage dank der intensiven Beteiligung der Bewohner an der Planung leichter realisiert 
werden. 

Partizipative Planungsprozesse begünstigen die Generierung von Verantwortung für gemein-
schaftlich genutzte Freiflächen, sind aber keine notwendige Voraussetzung, wie die Anlage 
in der Seitenberggasse zeigt. Allerdings ist davon auszugehen, dass die organisation und 
alltägliche Instandhaltung eines so breiten Angebotes wie in der „Autofreien Mustersiedlung“ 
eine komplexe Logistik voraussetzt, die bei einer auch ideologisch motivierten Bewohner-
schaft leichter zu finden sein dürfte.

Ein besonderer Aspekt der „Autofreien Mustersiedlung“ betrifft die Pflanzengestaltung und 
zwar quantitativ wie qualitativ. Es konnte schlicht mehr Vegetationsmasse eingebracht wer-
den, als dies in anderen Anlagen üblicherweise der Fall ist. Dies liegt an den höheren Mit-
teln, die hier aufgrund der geringeren Kosten für die Errichtung von Garagenplätzen zur 
Verfügung standen, wie auch an der Bereitschaft der Mieter, bei der Pflege der Freiflächen 
selbst mit Hand anzulegen. 
Die höhere Ausstattung mit Pflanzenmaterial machte es von Anfang an leichter einen at-
mosphärischen Rahmen zu schaffen, der die Gesamtanlage als einen zusammenhängenden 
Garten erkennen ließ. Daneben wurden Teilbereiche, etwa durch Trauerweiden, Gräser- und 
Bambusclumps oder durch berankte Wände mit einer charakteristischen botanischen Stim-
mung versehen. Das Gewicht liegt bei diesem Projekt weniger am ausgeklügelten Design 
von Details als vielmehr bei der pflanzenbestimmten Anmutung, wobei es in Kauf genommen 
wird, dass die Bewohner ihrerseits immer wieder Elemente verändern, hinzufügen, aus ihrer 
Sicht verbessern und nach einiger Zeit auch wieder verwerfen. Das Grundgerüst scheint stark 
genug, um diese Modifikationen aufzunehmen ohne seinen Charakter zu verlieren. 

Insbesondere die Nutzung des großen Teiches hat sich anders entwickelt als von den Land-
schaftsarchitekten Auböck + Kárász vorgesehen. In der letzten Phase der Fertigstellung 
haben sich die Bauträger aus Haftungsgründen entschlossen, den Teich (an jenen Seiten, 
wo keine Geländermauern vorgesehen waren) einzuzäunen, was bis zum heutigen Tag eine 



nachhaltige Beeinträchtigung der Anlage mit sich gebracht hat. 
Anders verhält es sich beim Pool am Dach der Seitenberggasse. Ein Schwimmbecken ist of-
fensichtlich ein Haftungstopos, der risikofreier zu handhaben ist als ein Teich: Bei und in dem 
Pool hält man sich (mit oder ohne Begleitung) „auf eigene Gefahr“ auf. Bei einem Teich ist 
der Zweck unbestimmter, die Grenzen nach Außen diffuser und die Gefahr scheint insgesamt 
im Zuge der Nutzung (vermeintlich) vielfältiger.34

Die Außenanlagen in der Seitenberggasse zeigen, wie bei einer relativ hohen Bebauung über 
einer Tiefgarage dennoch ein attraktiver Garten entstehen kann. Angesichts entsprechend 
geringen Erdaufbaus wurde von der Landschaftsarchitektin Cejka mit elliptisch geformten 
bombierten Vegetationsinseln eine geschickte räumliche Gliederung vorgenommen, die 
in der Wahrnehmung wie abgehobene Gartenintarsien wirken. Diese sehr sorgfältig de-
taillierten, mit Pflanzenteppichen und Baumgruppen (Kiefern, Hainbuchen) versehenen 
Schmuckstücke ziehen sich über alle Ebenen, vom Erdgeschoss bis zu den verschiedenen 
Dächern. Sie erzielen eine mehrfache Wirkung: Im Erdgeschoss strukturieren sie eine lang 
gestreckte Hoffläche, indem sie Teilbereiche schaffen und vielfältig nutzbare Gartennischen 
bereitstellen. Auf den Dächern dienen sie entweder als informelle Grenze zwischen jeweils 
zwei Eigengärten oder gliedern Gemeinschaftsbereiche. Man begegnet ihnen mit Respekt, 
nicht zuletzt aufgrund ihrer „schönen Fassung“, einem Sockel aus gekrümmten Edelstahl, der 
auch als Schwelle gegenüber etwaigen Umnutzungen dient und somit die Bepflanzung dieser 
Gartenjuwelen schützt. 

Eine beachtliche gestalterische Intervention stellen die lang gestreckten Tartanflächen dar: 
Sie übernehmen zugleich eine Erschließungs- und Spielfunktion und - entsprechend aufge-
bracht - auch eine Fallschutzfunktion. Die traditionelle Anordnung von getrennten Weg- und 
Spielflächen wird überwunden zugunsten einer großzügigen Konzeption in „surfaces“, die 
eine belastbare Mehrfachnutzung ermöglichen. Diese Tartanoberfläche zieht sich in die an-
schließenden Seitenhöfe hinein und in direkter Verlängerung als annähernd identer Boden-
belag in die Gemeinschaftsräume in den Erdgeschossen des Bebauungskammes. 
Diese Verknüpfung von Innen und Außen über eine nahezu gleiche oberfläche, die wechsel-
nde Nutzungsüberlagerungen weitgehend konfliktfrei zulässt, befreit die anderen „grüneren 
Gartenteile“ von unnötigem Nutzungsdruck. So entsteht im Erdgeschoss - auch dank der 
zur Verfügung stehenden Dachflächen - ein insgesamt sehr ausbalanciertes, bezüglich der 
unterschiedlichen Öffentlichkeitssphären überraschend durchlässiges und elastisches Frei-
raumgefüge, das letztlich auch noch die Anmutung eines Gartens vermittelt. 

Hingewiesen sei noch auf die Tatsache, dass diese Wohnhausanlage vom Bauträger explizit 
über die Qualität des Freiflächenangebotes vermarktet wurde: Die prägenden Vegetation-
sellipsen wurden bereits im Entwurf als „Wienerwaldinseln“ tituliert und später bei der Suche 
nach künftigen Bewohnern entsprechend nach Außen kommuniziert. 

Die dargestellten Ansätze sind als exemplarische Konstellationen zu verstehen: fokussiert auf 
den Freiraum. In Wirklichkeit bedingen und überlagern sich natürlich architektonische und 
landschaftsgestalterische Komponenten. Wie weit eine Planung letztlich „aufgeht“, hängt 
entscheidend auch von den spezifischen sozialen und organisatorischen Randbedingungen 
ab. 
Planer wie Bauträger haben einen jeweils beschränkten Handlungsspielraum, der nur ver-
meintlich vorwiegend durch finanzielle Aspekte determiniert ist. Es geht indes, wie die hier 
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34 Dennoch ist es in der Wohnhausanlage Hagedornweg der Sozialbau im Zuge des geförderten Wohnbaus gelun-
gen, einen Teich ohne Zaun zu errichten. Die Benutzung erfolgt dort „auf eigene Gefahr“, worüber die Bewohner 
entsprechend eindeutig und unübersehbar mit Hinweisschildern aufgeklärt werden.
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referierten Beispiele (und die Fallstudien) veranschaulichen, um die Entwicklung von neuen 
Chancen - mit dem Risiko, dabei mitunter ein partielles Scheitern in Kauf zu nehmen. 
Im geförderten Wiener Wohnungsbau boten sich im letzten Jahrzehnt jedenfalls einige 
besondere Gelegenheiten, in der Freiraumgestaltung mehr Möglichkeitssinn zu entfalten.
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EXKURS
ANSÄTZE ZU UNKONVENTIONELLEN SPIELPLATZGESTALTUNGEN

Trotz sehr interessanter Entwicklungen und Experimente im Bereich der Freiraumgestaltung 
im geförderten Wohnbau ist auffallend, dass Kinderspielflächen hiervon weitgehend ausg-
enommen sind. Diese Situation spiegelt sich in den Fallstudien, die (bis auf wenige Teilas-
pekte) kaum innovative Ansätze zeigen. 

Das Kinderspiel im geförderten Wohnbau betrifft zum einen Kleinkinder bis sechs Jahre, 
denen ab 15 Wohnungen ein Spielplatz von mindestens 30 m² zur Verfügung zu stellen ist, 
sowie auf Kinder zwischen sieben und zwölf Jahre, für die ab 50 Wohnungen eine Spielfläche 
von mindestens 500 m² vorzusehen ist. 
Generell ist festzuhalten, dass in der Regel - schon aus Platzgründen - keine Spielflächen für 
Jugendliche vorhanden sind. Diese sind daher ab etwa 13 Jahren auf Spiel- und Aufenthalt-
sorte in öffentlichen Grünflächen außerhalb der Wohnhausanlagen angewiesen bzw. suchen 
diese auch deshalb auf, weil sie sich dort der unmittelbaren Aufsicht durch die Erziehung-
spersonen entziehen. Lediglich in den seltenen Fällen, wo ein Spielkäfig oder eine weitläufige 
Wiesenfläche vorhanden ist, halten sich Jugendliche bevorzugt in der eigenen Anlage auf. 

Die Kleinkinderspielfläche hat als Standardausstattung eine Sandkiste, die bei anspruchs-
volleren Gestaltungen mit einem Sitzrand ausgebildet ist, mitunter abgesenkt als integrativer 
Teil einer größeren Oberfläche. Auffallend ist die Tendenz zu relativ kleinen Spieleinheiten, 
die häufig über jeweils eigene Fallschutzbereiche, teils auch Fallschutzmaterialien verfügen. 
So ergibt sich für die kleineren Kinder nur selten eine großzügige Spielsituation. Anzumerken 
ist, dass Eltern und Kinder oft gerade jene Standardspielgeräte erwarten, denen Architek-
ten und Landschaftsarchitekten oft skeptisch gegenüberstehen: simple Rutschen, Schaukeln, 
Klettertürme. 
Gepaart ist diese Erwartungshaltung mit einem in unserer Gesellschaft extensiv gehand-
habten Sicherheitsaspekt. Dem Bauträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht des Spiel-
platzes, bei Haftungsfragen nach Unfällen ist entscheidend, ob die Einrichtungen den „gel-
tenden Regeln der Technik“ entsprochen haben. Die Geräte und der erforderliche Fallschutz 
sind daher TÜV-tauglich auszuführen. Hieraus entwickelte sich eine Spielsituation, in der das 
Risiko minimiert und das Lernen aus Fehlern weitgehend eliminiert wird. 

Spielen erweist sich als ein weites, komplexes Feld der Erfahrung, in dem Erlebnis-, Lern- und 
Kommunikationselemente ineinander greifen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage 
des Spielangebots wohl etwas grundsätzlicher. Auch beschränkt sich das Spielen ja nicht auf 
eine bestimmte Lebensphase. So war mehrfach auch unter Erwachsenen der Wunsch nach 
Spielmöglichkeiten durchaus im Sinne einer Mehrfachnutzung zu vernehmen. 
Zudem ist zu bedenken, dass bei der Besiedlung der Anlagen meist eine größere Kinderzahl 
im jüngeren Alter vorhanden ist, die in wenigen Jahren eher außerhalb, denn innerhalb der 
Anlage spielen dürfte, aber später wieder attraktive Angebote innerhalb einer Wohnhausan-
lage finden könnte. 

Die mit dem Spielen, besonders mit Bewegungsspielen verbundene Lärmentwicklung ist ein 
diesbezüglich nicht zu vernachlässigender Faktor, der in den Fallstudien situationsspezifisch 
erörtert wurde. Ihn zu umgehen und zu bewältigen ist die Aufgabe konkreter Planungen. 
Daraus resultierende Konflikte sind nicht zu unterschätzen, sollten uns aber nicht daran 
hindern, einige grundsätzliche Überlegungen über denkbare Spieloptionen anzustellen, 
die über das aktuell Übliche hinausgehen. Dass einige davon bislang generell, so auch in 
öffentlichen Grünflächen, selten anzutreffen sind, ist umso eher ein Grund, hier mehr Mögli-
chkeitssinn zu entwickeln. 
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Im Folgenden wird anhand aktueller Tendenzen in der Spielplatzgestaltung der Horizont an 
Möglichkeiten abgesteckt, wobei sich die einzelnen Optionen auch überlagern können: 

Skulpturale Spiellandschaften
Durch die Verwendung neuer bzw. verbesserter Materialien wie EPDM werden bewegungsin-
tensive Spiellandschaften geformt, bei denen Spielgerät und Fallschutz ineinander greifen. 
Besondere topografische Lösungen, kombiniert mit originellen Einzelobjekten, ermöglichen 
ein Spielen in vergleichsweise offenen Situationen, wo für die Kinder ein weiter Interpreta-
tionsspielraum gegeben ist. 

Naturnahes Spielen
Die Einbettung des Spielens in eine primär vegetabil bestimmte Umgebung schafft ein Feld 
von Entdeckung und Abenteuer, das die Neugier der Kinder in besonderer Weise generiert. 
Diese Option ist durch eine sparsame Geräteausstattung gekennzeichnet, dem Spielen liegt 
eher das Prinzip von „trial and error“ zugrunde, als jenes der extensiven Sicherheit. 

Thematische Gestaltungen
Diese folgen - oft in Überlagerung der beiden erstgenannten Optionen - entweder einem 
bestimmten Nutzungsschwerpunkt: Beispielsweise dem Element Wasser; oder Turnen und 
Klettern, z.B. aufgefädelt an einem Spielband; wie auch auf Basis von Motiven aus der 
Kinderliteratur. 

Wesentlich scheint, dass Gestaltungen dieser Art, insbesondere die skulplturalen bzw. natur-
nahen Varianten ein breiteres Nutzungsspektrum aufweisen als die üblichen Gerätspielplätze. 
Sie sind adaptionsfähiger für sich verändernde Nutzungen im Zuge der Altersentwicklung der 
Bewohner. Auch lassen sich die skulpturalen Optionen bei entsprechender Flächengröße 
flexibel mit Spielmöglichkeiten für Erwachsene kombinieren. 
Hinsichtlich der Kosten mag die skulpturale Option etwas teurer kommen, die naturnahe 
Variante ist gewiss im üblichen Kostenrahmen realisierbar. 

Ein Beispiel für eine einfache wohldurchdachte, gerätefreie Spiellandschaft unter Verwend-
ung von EPDM ist der vom Landschaftsplaner Jakob Fina entworfene, 2006 fertig gestell-
te Spielplatz für das SOS-Kinderdorf in der Außenanlage eines Neubaus von RUNSER / 
PRANTL architekten in der Anton Bosch Gasse in Wien-Floridsdorf.
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VERGLEICHENDE BETRACHTUNGEN

ÜBER DIE GRENzEN

Jeder geförderte Wohnbau entsteht in einem spezifischen Kontext aus städtebaulichen, 
ökonomischen, rechtlichen und sozialen Faktoren. Obwohl diese Komponenten den Entste-
hungsprozess stark determinieren, bleibt Architekten und Landschaftsplanern immer ein be-
trächtlicher Gestaltungsspielraum. Dabei erweist sich - bezogen auf die Freiräume - das 
Setzen und Markieren der Grenzen zwischen den Öffentlichkeitssphären als ein zentrales 
Moment. 
Geht man über die herkömmliche Unterscheidung in „öffentliche“, „gemeinschaftliche“ (hal-
böffentliche) und „private“ Räume hinaus, ergeben sich mehrere Fragen: Wer darf welchen 
Raum betreten und wer darf in welchen Raum einsehen? Wer betritt welchen Raum tatsäch-
lich? Wer betritt welchen Raum für welche Tätigkeiten? Wann betritt wer welchen Raum? Wer 
entscheidet, wer welchen Raum wann betreten darf? Fragen, die mitbestimmen, welche Form 
die Gemeinschaft der Bewohner annimmt, in welcher Beziehung diese zur Stadt steht und 
welche Relation die Mitglieder der Gemeinschaft zu einander haben.

Eine komplexe Problematik, die sich an mehreren konkreten Punkten veranschaulichen lässt. 
So steht eine Wohnhausanlage zunächst in einem Verhältnis zu ihrem urbanen Umfeld. Die 
Gestaltung dieser Beziehung nimmt bei den im Rahmen der Studie untersuchten Objek-
ten sehr unterschiedliche Formen an. Vielfach wurde bewusst keine klare Grenze zwischen 
dem Stadtraum und den gemeinschaftlichen Freiräumen der Erdgeschosszone gezogen. Der 
Wohnkomplex wird so zu einem Teil des Stadtraumes, wobei die Konsequenzen dieser Of-
fenheit von mehreren Faktoren abhängen.

So ist etwa die Wohnhausanlage „Interethnische Nachbarschaft“ in den Stadtteil „In der 
Wiesen“ eingebettet und öffnet nur einen Teil der Erdgeschossfläche der Öffentlichkeit. In 
diesem Bereich liegen einzig einige zugänge zu den Stiegen und keine für die Mietergemein-
schaft gedachten Freiräume. Der Stadtraum führt so direkt an die Stiegenzugänge heran, ist 
jedoch nicht mehr als eine Erschließungsfläche. Vom Stadtraum aus kann in die „gemein-
schaftlichen Bereiche“ eingesehen werden, diese sind jedoch nicht betretbar.

In anderen Fällen, wie etwa bei der „Autofreien Mustersiedlung“ führt der Stadtraum hingegen 
direkt durch die als Gemeinschaftsflächen gedachten Höfe. Auch liegen in diesen zugänge 
zu Gemeinschaftsräumen. Es besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied, ob ein Teil der 
Anlage ein vom Rest des Freiraums abgeschotteter öffentlich zugänglicher Bereich ist, oder 
der gesamte Erdgeschossraum frei zugänglich ist. Die Überlappung des Stadtraumes mit den 
gemeinschaftlichen Freiflächen bringt nicht zu unterschätzende Probleme mit sich. So dringen 
in mehreren der untersuchten Objekte Vandalismus und Gewalt von der Straße in das Innere 
der Anlagen. Dies kann insbesondere dort zum Problem werden, wo Gemeinschaftsräume 
an von den Wohnungen aus nicht einsehbaren Stellen positioniert worden sind. Auch hat sich 
die allgemeine zugänglichkeit von Dachterrassen in mehreren Fällen als folgenschwer erwi-
esen. So wurden in einigen Anlagen Dachflächen vandalisiert. Schließlich hat die Offenheit 
dort, wo Spielflächen allgemein zugänglich sind, aufgrund der Verunreinigung der Freiräume 
durch siedlungsfremde Hunde für das Kinderspiel problematische Konsequenzen.

Die Beziehung einer Anlage zum Stadtraum determiniert darüber hinaus die inneren Gren-
zen im Freiraum eines Wohnbaus. Klar wird dies am Beispiel der untersuchten Siedlung in 
der Koppstraße. Deren Hof ist über mehrere zugänge erreichbar, wobei die Grenzen unter-
tags zwar durchlässig, aber klar markiert sind. So müssen Gittertore durchschritten werden, 
die nach dem Passieren wieder ins Schloss fallen. Dadurch entsteht ein Raum, der zwar 
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„öffentlich“ begangen werden kann, jedoch klar als gemeinschaftlicher Bereich wahrzuneh-
men ist. Infolge dessen gehen zwar siedlungsfremde Personen durch die Anlage, halten sich 
aber kaum in dieser auf. Da die zugänge in der Nacht verschlossen bleiben, werden von 
Außen kommende Akte von Vandalisierung und Gewalt in den gemeinschaftlichen Freiräu-
men unterbunden. 

In der Koppstraße stehen den Mietern als Besonderheit innen liegende „Vorgärten“ zur Verfü-
gung, die als Pufferzone zwischen dem privaten Wohnungsbereich und dem gemeinschaftli-
chen bzw. öffentlich zugänglichen Flächen dienen sollen. Die „Vorgärten“ befinden sich in 
den Obergeschossen an gemeinschaftlich zugänglichen Laubengängen und im Erdgeschoss 
an einem bei Tag öffentlich begehbaren Weg sowie stellenweise direkt am Straßenraum. Be-
grenzt werden diese „Vorgärten“ sowohl in den Obergeschossen wie im Erdgeschoss durch 
ein Metallgeländer mit Türe, die de facto eine vorgelagerte zugangstüre in den Wohnungs-
verband bildet. 
In der Aneignung erscheint die Auslegung der Grenze zwischen den Öffentlichkeitssphären 
durch die Bewohner jedoch stark vom Kontext abhängig. Auffälligerweise bleiben die 
„Vorgärten“ in den oberen Geschossen so gut wie immer einsichtig, zudem zieht sich die pri-
vate Aneignung stellenweise auch über die Laubengänge. Anders als in den Obergeschos-
sen sind die „Vorgärten“ am bei Tag öffentlich begehbaren Weg im Erdgeschoss zum Teil mit 
Trennwänden abgeschirmt worden. Bei den direkt am Straßenraum gelegenen „Vorgärten“ 
erfolgt die Grenzziehung noch eindeutiger. Da es mehrfach zu Diebstählen gekommen ist, 
haben einige Mieter ihre Gärten mit hohen, verschließbaren Schiebetüren, teils sogar mit 
Alarmanlagen versehen. Während die Grenze zwischen „Privatraum“ und „Stadtraum“ so zu 
einer hermetischen wird, kommt es dort, wo die „Vorbereiche“ der eingeschränkten Gemein-
schaft der Nachbarn gegenüber stehen, zu einer Überlagerung der Öffentlichkeitssphären. 

Derartige Überlappungen konnten auch bei anderen untersuchten Wohnhausanlagen beo-
bachtet werden. So kommt es auch in der „Interethnischen Nachbarschaft“ auf den Dächern, 
die nur den Bewohnern zugänglich sind, nicht zuletzt aufgrund der Gemeinschaft, die sich 
herausgebildet hat, zu ähnlichen Phänomenen. Noch stärker als in der Koppstraße breitet 
sich in den Laubengängen der „Autofreien Mustersiedlung“ der private Wohnraum auf die 
gemeinschaftlichen Gänge aus. 
Selbiges geschieht in den Passagenhäusern der Herbert Kuhn Wohnanlage, wo die Präsenz 
des Privaten in Form von Topfpflanzen und Sitzmöbeln in der gemeinschaftlichen Gang-
fläche zum prägenden Merkmal wird. Ein Prozess, der konfliktfrei verläuft, da es in den 
Passagen, trotz der Überlagerung der Öffentlichkeitssphären klare (für den Außenstehenden 
nicht sogleich erkennbare) Grenzen gibt, die im allgemeinen respektiert werden. So entsteht, 
wie auch in der Koppstraße, die glückliche Konstellation einer „regulierten Überlappung“ in 
einem beschränkt zugänglichen Raum.

Auch in der Seitenberggasse scheint die komplexe Überlagerung der Funktionen und die 
Durchlässigkeit der Grenzen nur möglich, da der gesamte Freiraum vom Straßenraum ab-
geschottet ist. Eine klare Grenze nach Außen bildet also eine wichtige Voraussetzung für die 
Durchlässigkeit der Grenzen im Innenbereich. Diese Offenheit innerhalb einer beschränkten 
Gruppe wird in der Seitenberggasse und der Autofreien Mustersiedlung dadurch erleich-
tert, dass alternative, kompensatorische Flächen bereit stehen. Charakteristisch für beide 
Anlagen ist eine Differenzierung in laute und leise Räume, woraus in der tatsächlichen Nut-
zung Grenzen entstehen, welche jene zwischen den „privaten“ und den „gemeinschaftlichen“ 
Flächen geradezu konterkarieren. Eine entscheidende Voraussetzung für solche elastischen 
und daher belastbareren Strukturen bildet der Umstand, dass Freiflächen auf mehreren 
Ebenen (Erdgeschoss + Dächer) zur Verfügung stehen. 
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Interessant erscheint hier der Vergleich der Anlage in der Seitenberggasse mit Objekt 8.2 des 
Stadtteils Monte Laa. Auch in letzterem steht, obgleich dies auf gänzlich andere Weise zu-
stande kommt, ein Raum bereit, in dem sich in der Erdgeschosszone die gemeinschaftlichen 
mit den wohnungsbezogenen Freiräumen überlagern. Letztere sind bis hin zum verglasten 
Windfang einsehbar und in keiner Weise durch eine Pufferzone geschützt. Ergänzend stehen 
auch in diesem Objekt Dachflächen zur Disposition, allerdings sehr spartanisch ausgestat-
tet. Anders als in der Seitenberggasse sind hier jedoch unter den Bewohnern gegenüber 
den Nachbarn kaum offen ausgesprochene Gefühle der Beunruhigung und Aggression zu 
verorten. Dies ist wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Dachterrassen weitaus 
weniger intensiv genutzt werden als in der Seitenberggasse, wodurch sich im Alltag kaum 
kompensatorische Nutzungsmöglichkeiten ergeben und ruhigere zonen gar nicht entstehen 
können. zum anderen findet die Überlagerung der Öffentlichkeitssphären nicht im einge-
schränkten Rahmen der Hausgemeinschaft statt, sondern im weitaus komplexeren Rahmen 
des offenen Stadtteils. 

Es fällt auf, dass sich gerade in einer Situation, wie jener in Monte Laa, wo die Bewohner 
keine Grenze zwischen ihrem und den Nebengrundstücken wahrnehmen und daher die Nut-
zung des Freiraumes durch Kinder anderer Anlagen zum Alltag zählt, ein Aushandeln der 
Regeln sehr schwierig erscheint: „Hier macht jeder, was er will, anders kann man das nicht 
bezeichnen. Keiner kennt die Regeln und ich habe keine Ahnung, ob es welche gibt“ (ein 
Bewohner). 
Demgegenüber gelingt es, in den komplexen Räumen der Passagenhöfe in der Herbert Kuhn 
Wohnanlage de facto autonom unter den Bewohnern sehr präzise unsichtbare Grenzen 
auszuhandeln. So darf etwa in einer Passage nur in bestimmten, den Bewohnern der Pas-
sage bekannten Bereichen des Raumes gespielt werden. Die Passagenhöfe sind jedoch einer 
eingeschränkten Gruppe zugänglich, was den Prozess des Aushandelns sicher erleichtert. 
Auch muss sich nur eine klar definierte Gruppe an die unsichtbaren Grenzen halten. In einer 
Situation, wie jener am Monte Laa oder jener der Anlage „Gemeinsam Wohnen in Simmer-
ing“ erscheint ein autonomes Aushandeln derart feiner Grenzen im Grunde unmöglich.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass auch die Entwicklung in der „Autofreien Mus-
tersiedlung“ trotz deren vielfältiger Gliederung auf mehreren Ebenen darauf hindeutet, dass 
zumindest für Teilbereiche ein Wunsch nach klaren Außengrenzen da ist. So hat sich in 
jüngerer zeit auf einem benachbarten Grundstück der „Family Beach“ herausgebildet. Ein 
abgeschlossener Spielplatz, den ein Verein seinen Mitgliedern, die Bewohner der Autofreien 
Mustersiedlung sein müssen, zur Verfügung stellt. Der „Family Beach“ ermöglicht es, auf 
einer definierten Fläche für eine begrenzte Gruppe ein Programm anzubieten, das nach 
einem in Form eines Vereinsstatuts institutionalisierten Prozess genau ausgehandelt wird. 
Ähnliche Wünsche nach einer geschlossenen Teilgemeinschaft wurden auch in anderen An-
lagen wiederholt geäußert. 

zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Aushandeln der Grenzen, eine überlap-
pende Praxis der Öffentlichkeitssphären leichter und reibungsloser gelingen wird, wenn eine 
Anlage qualitativ ähnlich ausgestattete Freiflächen auf mehreren Geschossen anbieten kann, 
die nur der eingeschränkten Gruppe der Bewohner zugänglich sind.
Ein funktionierendes soziales Management zum Aushandeln der Regeln ist sicher erst bei 
einer höheren Komplexität einer Anlage und damit auch ihrer Grenzen eine Grundbedin-
gung. So scheint die Aneignung der Freiflächen in einer Gartensiedlung wie „Am Hofgartel“ 
weitgehend konfliktfrei abzulaufen, obwohl es (bezüglich des Freiraums) keine Organisa-
tionsstrukturen zum Aushandeln von Regeln gibt, sehr wohl aber subtile unausgesprochene 
Regeln im Umgang mit den Gemeinschaftsflächen und ihren Übergangszonen zu den Pri-
vaträumen. 
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Allerdings beruht gerade dieses Beispiel auf einer eindeutigen Abschottung nach Außen und 
damit der Schaffung einer nur für die Bewohner zugänglichen gemeinschaftlichen Fläche.

Die Handhabung der Grenzen, vor allem das Verhältnis von Innen und Außen, wird von Fall 
zu Fall andere Lösungen erfordern. Die Fallstudien legen allerdings nahe, betreffend dieses 
grundsätzlichen Aspekts einen „unverkrampften“ Blick auf die alltägliche Realität zu werfen, 
der ideologisch geprägte Wunschvorstellungen reflektiert, ohne sich von diesen zu lösen.



zU DEN KOSTEN

Im zuge der Fallstudien sowie in der vertiefenden zweiten Phase der Untersuchung wurde 
wiederholt der Frage nach den Herstellungskosten der Freiflächen der Wohnhausanlagen 
nachgegangen. Drei Aspekte schienen uns von besonderem Interesse: Die Kosten der Frei-
flächen je Quadratmeter, ihr jeweiliger Anteil an den gesamten Herstellungskosten und 
schließlich die Art und Weise der Budgetierung der Außenanlagen. 

Bis auf eine Ausnahme konnte keine dieser Fragen von den Planern, ob nun Architekten oder 
Landschaftsarchitekten, mit einiger Sicherheit beantwortet werden. 
In den Gesprächen mit den Bauträgern stellte sich überraschenderweise heraus, dass eine 
eigene, womöglich laufend nachjustierte Kalkulation dieses wichtigen Teilbereichs einer 
Wohnhausanlage in der Regel nicht erfolgt.35 Dennoch wurde uns, nicht zuletzt aufgrund 
jahrelanger persönlicher Kontakte bzw. eines vertrauensvollen Gesprächsklimas zugesagt, 
diese Daten eigens auszuheben und zusammenzustellen. Trotz mehrfacher Urgenz ist es uns 
letztlich nicht gelungen, dieser Daten habhaft zu werden. Dabei ist es im Grunde interes-
santer, dass es nicht gelang, denn warum es nicht zustande kam. 

Hier ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich bei den für die Fallstudien ausgewählten 
Objekten großteils um besonders interessante Lösungen handelt, die nicht eben durch eine 
übermäßig sparsame Freiraumausstattung auffallen.
Im Sinne einer gleichsam „umgekehrten Argumentationskette“ seien nun einige Tangenten 
an diese Thematik und Problematik angelegt, die sich über die Fallstudien hinaus auf zahlre-
iche Expertengespräche mit Planern und Bauträgern stützt. 

Im Rahmen des geförderten Wohnbaus ist in Wien ein Plafond für die zulässigen Ko-
sten je Quadratmeter eingezogen. Die Errichtung der Außenanlagen bildet einen Teil 
der förderbaren Gesamtkosten, um genauer zu sein, einen Bruchteil. Nach Aussage 
der Bauträger bewegen sich die Herstellungskosten für die Freiraumgestaltung zwischen 
zweieinhalb und drei Prozent der Gesamtkosten - mithin im „Skontobereich“, wie einer 
der befragten Experten treffend formuliert hat. 

In der Regel wird die Herstellung eines Objektes als Ganzes an einen Generalunterneh-
mer vergeben. Dieser hat zum zeitpunkt der Ausschreibung üblicherweise die Entwurfs-
planung der Freianlagen vorliegen, mit eventuell einigen vertiefenden Hinweisen. Da bei 
der Herstellung des Bauwerks die Außenanlagen als letztes errichtet werden, handelt es 
sich dabei erfahrungsgemäß um einen zeitpunkt, bei dem die ursprünglich kalkulierten 
Herstellungskosten eher über- als unterschritten worden sind. 

Die Außenanlagen stellen in Folge die letzte Einsparungsmöglichkeit, die einzige noch 
übrig gebliebene „Manövriermasse“ dar: weniger für den Bauträger denn für den Gen-
eralunternehmer. In Folge ist es nicht selten, dass die Ausführung einfacher ausfällt als, 
von den Planern ursprünglich angedacht. 

Der Handlungsspielraum der Planer, ob Architekten oder in zunehmendem Maße Land-
schaftsarchitekten, ist diesbezüglich sehr eingeschränkt: Da sie im Außenraum - mit 
Ausnahme der Pflanzplanung - nur sehr selten mit der Ausführungsplanung bzw. der 
Ausschreibung beauftragt sind, verfügen sie über keinen oder einen nur begrenzten Ein-
blick in die Finanzgebarung und Kostenentwicklung des Bauvorhabens. zumeist werden 

-
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35 Im Gegensatz hierzu ist etwa in Bayern im geförderten Wohnbau als Voraussetzung für die Erlangung einer Förderung 
eine gesonderte Kostenschätzung bzw. Kostenplanung für die Außenanlagen zu erstellen.

Vergleichende Betrachtungen



320

Vergleichende Betrachtungen

sie mit notwendig werdenden Einsparungen konfrontiert, kaum jemals mit lukrierbaren 
Budgetreserven. 

Seit im Wiener Grundstücksbeirat das Punktesystem für die Bewertung der eingereich-
ten Projekte abgeschafft wurde, ist die Tendenz zu einer stärkeren Verschiebung der 
Aufmerksamkeit zugunsten der Architektur und zu Lasten des Freiraumes zu beobachten. 
Dass dies den Anreiz in objektivierbare und entsprechend belohnte Kriterien der Außen-
raumgestaltung zu investieren nicht eben steigert, dürfte auf der Hand liegen. Wobei 
darunter sowohl planerische zuwendung mit dem ziel der zusätzlichen Qualifikation 
eines Projektes gemeint ist als auch die künftigen Ausgaben für die Herstellung eines 
anspruchsvollen Freiraumes. 

Gleichzeitig ist die Tendenz zu beobachten, wonach der Freiraum als ökonomisch rel-
evanter Mehrwert einer Wohnhausanlage, als ein relevantes Standortmerkmal zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt, mitunter nachgerade zum Marketing-Asset wird. 

In diesem diffusen und teils widersprüchlichen Feld gelingen dennoch - auch im interna-
tionalen Vergleich - beachtliche Außenraumgestaltungen. Getragen von Bauträgern, die 
in diesem Bereich eine besondere Verantwortung wahrnehmen und immer wieder - wie 
die Fallstudien zeigen - auch zu neuen, teils experimentellen Lösungen bereit sind. Aller-
dings, und darauf ist ebenso hinzuweisen, verlieren viele Projekte zwischen Entwurfspla-
nung und tatsächlicher Realisierung an Qualität, was entscheidend den zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mitteln zu schulden ist. 

Als besonders bedauerlich erweisen sich häufig die Einsparungen gerade bei der veg-
etabilen Ausstattung von Freianlagen: Sei es in Bezug auf das Pflanzaufkommen ins-
gesamt, sei es bezüglich der Anfangsgröße der gepflanzten Gehölze. Eine von Beginn 
an vorhandene atmosphärische Präsenz einer Wohnhausanlage mit einer relevanten 
pflanzlichen Anmutung trägt nicht nur wesentlich zu deren Akzeptanz bei, sondern 
lässt eine positivere Gesamtentwicklung erwarten. Bezeichnenderweise fallen gerade 
diese „weichen Teile“ der Freiraumausstattung finanziell vergleichsweise wenig ins Ge-
wicht. Auch dürfte für Bauträger der abzusehende künftige Pflegeaufwand eine gewisse 
Hemmschwelle darstellen. 

Auf diesem Hintergrund wird im Folgenden ein Blick auf die Entstehungsgeschichte des unter 
den Fallstudien bestdotierten Projektes gerichtet. 
Die Wohnhausanlage Seitenberggasse, die im zuge dieser Studie ihrer besonderen Qual-
itäten wegen hervorgehoben wurde, steht auf einem Grundstück, auf dem ursprünglich ein 
anderes Bauobjekt geplant war. 

Als Ergebnis eines größeren städtebaulichen Wettbewerbes Anfang der 90-er Jahre (gewon-
nen von der Architektengruppe LSSS) sollte auf dem Bauplatz in vier Kellergeschossen das 
Archiv der Stadt Wien entstehen. Die ersten beiden Obergeschosse waren für gewerbliche 
Nutzungen vorgesehen, die darüber liegenden als Wohnbau. zur Verwirklichung dieses Pro-
jektes kam es in der ursprünglich beabsichtigten Form indes nie. Der Entwurf wurde mehrfach 
überarbeitet, das Projekt immer wieder unterbrochen, bis schließlich Ende der 90er Jahre 
gänzlich andere Rahmenbedingungen vorlagen. Das Archiv der Stadt Wien war in einen der 
adaptierten ehemaligen Gasometer übersiedelt, der Projektentwickler bzw. Bauträger war 
mittlerweile die BAI, und die geplanten Gewerbeflächen erwiesen sich als nicht verwertbar. 
Die BAI hatte gänzlich andere Vorstellungen als der ursprüngliche Projektentwickler. 

-

-

-

-
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Die Flächenausnutzung wurde zurückgeschraubt und für die Bebauung der immer noch sehr 
dichten Kammstruktur ein Schwerpunkt in der Außenraumgestaltung gesucht. Nach dem 
Konzept der BAI sollte der Freiraum ein Identität stiftender Faktor der Anlage und essentieller 
Teil bei ihrer Vermarktung werden. 
Es handelte sich also um eine exzeptionelle Ausgangssituation, die auch dadurch zum Aus-
druck kam, dass für die Gestaltung der Freianlagen ein Gutachterverfahren unter Land-
schaftsarchitekten durchgeführt wurde. 
Als Siegerin des Wettbewerbes konnte die Landschaftsarchitektin einen Freiraum schaffen, 
der - wie in den Fallstudien dargelegt - einerseits konzeptionell anspruchsvoll neue Mögli-
chkeiten auslotet, andererseits im Freiraum mit den Wienerwaldinseln bewusst Juwelen platz-
iert: „Ich glaube, dass Schönheit bestechend sein kann. Da wird nicht viel gedacht, das ist 
emotional“ (Andrea Cejka).

Die Freiflächen wurden also explizit als ökonomisch verwertbarer Faktor thematisiert. Wie-
wohl die Gesamtkosten des Projektes im Rahmen der Wohnbauförderung lagen, wurde wei-
taus mehr als üblich pro Quadratmeter aufgewendet: Nach Berechnungen der Landschaft-
sarchitektin, die in den Prozess der Realisierung auch hinsichtlich der Kostenentwicklung gut 
integriert war, zumindest das Doppelte des gängigen Aufwandes, gemessen an sehr sparsa-
men Ausstattungen nahezu das Dreifache. 
Auch hier dürfte, gelinde gesagt, mit dem Generalunternehmer, begünstigt durch die Markt-
situation, sehr gut verhandelt worden sein bzw. war diesem zum damaligen zeitpunkt Qual-
ität und Ausmaß der Ausstattung wahrscheinlich nicht zur Gänze bekannt. 

„Wenn man bedenkt, dass die Sätze der öffentlichen Förderung seit dem kaum gestiegen 
sind, kann das Projekt kaum als Präzedenzfall genommen werden. Ein derartiger Freiraum ist 
eigentlich nicht möglich und damals war er eigentlich auch nicht möglich“ (Architekt Rudolf 
Szedenik).
Es handelt sich also offenkundig um einen Ausnahmefall, bezogen auf den Anteil der Frei-
flächen an den Gesamtkosten dürften diese schätzungsweise um einen Prozentpunkt höher 
liegen als bei vergleichbaren Projekten. 
Durchaus übertragbar scheint indes der Ansatz, dass der Freiraum einen realen und gezielt 
vermarktbaren Mehrwert darstellt, der wohl auch etwas mehr kosten „darf“, als dies ge-
genwärtig häufig der Fall ist, und zumindest über ein von Anfang an budgetiertes und ge-
sichertes Investitionsvolumen verfügen sollte. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE

OFFENHEIT DER WOHNHAUSANlAGE

Aus der Tatsache, dass eine Anlage allgemein zugänglich ist, entstehen besondere, viel-
fach unterschätzte Herausforderungen: Aufgrund des großen Nutzungsdrucks und einer be-
trächtlichen Vandalisierungsbereitschaft ist in solchen Wohnkomplexen die innere räumliche 
Ausdifferenzierung des Freiraumes besonderen Belastungen ausgesetzt. Diese können eine 
Wohnanlage unschwer aus dem sozialen Gleichgewicht bringen, wenn nicht von Anfang 
an ein effizientes begleitendes Management bereitgestellt wird. Die Fallstudien legen nahe, 
diesem grundlegenden Aspekt der Offenheit, gerade auch unter Architekten und landschaft-
sarchitekten, mit einem „unverkrampften“ Blick auf die alltägliche Realität zu begegnen. 

ÜBERlAGERUNG VON ÖFFENTlICHkEITSSpHäREN

Das Hinauslehnen des privaten in den Bereich des Gemeinschaftlichen und umgekehrt kann 
als ein Indiz für die Elastizität und potentielle Belastbarkeit einer Anlage angesehen werden. 
Dies wird durch klare Grenzen begünstigt, die innerhalb bestimmter Freiheitsgrade variabel 
interpretiert werden können: durch Schwellen, die klar lesbar sind und gegebenenfalls re-
spektiert werden. Eine überlappende praxis der Öffentlichkeitssphären und ein damit stets 
verbundenes Aushandeln der Grenzen gelingt leichter und reibungsloser, wenn eine Anlage 
qualitativ ähnlich ausgestattete Freiflächen auf mehreren Geschossen anbieten kann, die der 
eingeschränkten Gruppe der Bewohner zugänglich sind.

JUGENDlICHE

Jugendliche (kinder ab etwa 13 Jahren) sind nach wie vor die eigentlichen Stiefkinder bei 
der Freiraumgestaltung im geförderten Wohnbau. Ihr Bedarf nach spezifischen Bewegungs- 
und Aufenthaltsflächen findet in der planung und Ausstattung kaum Berücksichtigung. Diese 
Bewohnergruppe ist zumeist auf die Umnutzung bestehender, vor allem für Jüngere vorges-
ehene Einrichtungen und Gerätschaften angewiesen. Es zeigt sich indes, dass privat organ-
isierte gemeinschaftliche Flächen einen sehr großen Anklang finden und auch für Jugendli-
che attraktiv sein können: So wurde in einer der Anlagen über einen Verein eine Fläche von 
den „Wiener linien“ zugemietet, die sowohl Jugendlichen als auch Erwachsenen eine von 
den Mitgliedern selbst ausgestattete Bewegungsfläche zur Verfügung stellt. Sie ist, nicht zu-
letzt weil das Spielen auf eigene Gefahr erfolgt, flexibler nutzbar als herkömmliche gemein-
schaftliche Freiflächen. Eine unkonventionelle perspektive im Wohnbau, die Impulse für neue 
lösungsansätze liefern könnte, etwa in Stadterweiterungsgebieten bzw. größeren Anlagen. 

SITUIERUNG DES kINDERSpIElplATZES 

Der kinderspielplatz ist der kommunikative kern vieler Anlagen, auch in Bezug auf die Be-
gegnung der Erwachsenen. Die Situierung dieses Ortes entlang wesentlicher Gehrelationen 
erweist sich als sehr vorteilhaft, bedarf aber gewisser „pufferzonen“ bzw. Schwellenbereiche, 
die erst ungeplante, quasi zufällige Begegnungen attraktiv machen, statt sie zu erzwingen. 
Eine enge Verschränkung von indoor- und outdoor-Spielräumen in unmittelbarer Nähe er-
leichtert nicht nur das ganzjährige Spielen bei jedem Wetter. Es begünstigt auch wechsel-
seitiges Betreuen der kinder und einen dauerhaften informellen Zusammenhalt unter den 
Begleitpersonen. 
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SpIElEN - MÖGlICHkEITEN UND GRENZEN

Trotz beachtlicher Entwicklungen und Experimente im Bereich der Freiraumgestaltung im ge-
förderten Wohnbau ist auffallend, dass kinderspielflächen hiervon weitgehend ausgenom-
men sind. Diese Situation spiegelt sich in den Fallstudien, die (bis auf einige Teilaspekte) 
wenig innovative Ansätze zeigen: z.B. kaum markant sulpturale oder naturnahe Spielland-
schaften. Die Gestaltung der kinderspielplätze folgt einem engen kanon an Angeboten, 
Vorkehrungen und Sicherheiten. Dabei ist festzustellen, dass bestimmte Geräte, die von 
Architekten und landschaftsarchitekten nicht eben favorisiert werden, in einem gewissen 
Alter bei kindern und Eltern als unverzichtbar gelten, aber keineswegs immer vorhanden 
sind: Rutschen, Schaukeln, kletterobjekte. Was gar nicht angedacht und angeboten wird, ist 
ein Hauch von Abenteuer, ein kalkuliertes Risiko - Spielen als Möglichkeit des Entdeckens. 
Spielmöglichkeiten, die sowohl für Erwachsene wie kinder attraktiv wären, sind auch bei 
ausreichender Fläche nicht vorhanden, obwohl ein Bedarf danach besteht (z.B. Beach-Vol-
leyball). 

MINIMAlE INTERVENTION

Die Qualität des Freiraumes muss nicht notwendigerweise das Ergebnis aufwendiger Außen-
raumgestaltung sein: Es zeigt sich, dass eine konzeptionell anspruchsvolle räumliche Anor-
dnung in kombination mit einer minimalen Standardausstattung bereits sehr attraktive 
Aneignungsmöglichkeiten im Freiraum bereitstellen kann. Dafür erweisen sich gänzlich una-
bhängig vom Design der Ausstattung Weitläufigkeit und „intelligente leere“ der Freiflächen 
als wichtige kriterien. 

lAUTE UND lEISE RäUME

prononciert landschaftsarchitektonische Gestaltungen eröffnen die Chance, neben den klas-
sischen Funktionen und Nutzungen andere kriterien räumlicher Gliederung anzuwenden: 
den Freiraum nach eher atmosphärischen Gesichtspunkten zu ordnen bei gleichzeitiger Er-
füllung der gängigen Funktionsansprüche. Zudem zeigt sich, dass eine derartige Vorgehens-
weise, insbesondere als Strategie über mehrere Ebenen, z.B. im Erdgeschoss und am Dach, 
zur Ausbildung leiser und lauter, in ihrer Stimmung facettenreicher Bereiche führen kann. 
Solche Angebote erweisen sich als überraschend elastisch und flexibel, und gerade aufgrund 
der Staffelung über verschiedene Stockwerke als komplementär nutzbar. 

INNOVATION DURCH EINSCHRäNkUNG

In den oft beengten Verhältnissen dichter Bebauung entstehen durch eine Einschränkung 
des funktionalen Angebotes mitunter innovative Freiraumlösungen. Diese paradoxie, aus 
weniger gleichsam mehr zu schaffen, kann zu durchaus tragfähigen Gestaltungen führen: 
z.B. durch prononciert gärtnerische Entwürfe von ruhigen Räumen mit spezifischer Anmu-
tung und besonderem Naturbild; oder durch besondere Schwerpunktsetzungen, etwa in der 
Ausformulierung der privaten Freiflächen. Allerdings sind solche Strategien zwangsläufig mit 
der Auslagerung gewisser Aktivitäten verbunden. 
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FACETTEN DER NUTZUNG

Nutzung an sich scheint noch kein hinreichendes Qualitätsmerkmal zu sein. Auch in Anlagen 
mit sehr intensiver Nutzung (etwa durch kinder) kann der Wunsch nach einer anderen Ge-
staltung vorhanden sein. 
Nichtvorhandener Gebrauch ist indes noch kein Hinweis auf mangelnde Qualität. So wird 
auch im geförderten Wohnbau die sinnliche komponente des Außenraumes, etwa eines 
Gartenteiles im gemeinschaftlichen Bereich, als Wert (auch von Jugendlichen) geschätzt: 
Nämlich dann, wenn pflanzen nicht als „defensives Grün“ platziert werden, sondern als at-
mosphärisch prägendes Element. 

GARTEN AlS CHANCE

Die Fallstudien zeigen, dass eine in Teilen intensive Gartengestaltung als kontrapunkt zu 
Bewegungsflächen durchaus gute Überlebenschancen hat. Wichtig ist eine von Beginn an 
erkennbare Qualität und Anmutung der pflanzlichen Substanz, die sich auf die Stimmung 
und den Aufforderungscharakter der Anlagen nachhaltig auswirken. Die Vegetation bildet 
ein wesentliches Identität stiftendes Element im Wohnbau. Wo die Bewohner im Freiraum 
gestalterisch eingreifen oder pflegend tätig werden, erfolgt dies zumeist über pflanzen, im 
Dialog mit dem vorgefundenen landschaftsbild. 

HERSTEllUNGSkOSTEN - EIN UNBEkANNTES FElD

Die tatsächlichen Herstellungskosten der Freiflächen von projekten im geförderten Wohnbau 
dürften den Bauträgern in der Regel nicht bekannt sein. Sie existieren nicht als autonome 
Budgetposition (wie dies etwa bei vergleichbaren projekten in Deutschland oder in der Sch-
weiz üblich ist). Sie sind ein Teil der förderbaren Gesamtkosten, in denen zwar bestimmte 
Elemente der Außenanlagen ausgewiesen sind, aber die Freiflächen als eigener Bereich nicht 
im Detail budgetiert werden. Die tatsächlichen kosten der Freiraumgestaltung sind in dem 
mit dem Generalunternehmer verhandelten Gesamtpaket inkludiert. Je nach Verhandlungs-
geschick des Bauträgers, je nach projektentwicklung und etwaiger kostenmehrung (z.B. im 
Bereich des Hochbaus) kann die zuletzt für den Außenraum noch vorhandene Bausumme 
sehr variabel sein, wird aber der Tendenz nach letztlich eher geringer werden.

FREIRAUM AlS MEHRWERT

In einer der untersuchten Wohnhausanlagen wurde die Freiraumgestaltung prononciert als 
Identität stiftendes Asset konzipiert und vermarktet. Die Strategie, den Außenraum bewusst 
als ökonomischen Mehrwert zu begreifen und als Imageträger zu kommunizieren, entspricht 
einerseits der wachsenden Nachfrage seitens der Bewohner, andererseits erhöhen sich damit 
die Chancen auf ein von Anfang an budgetiertes und gesichertes Investitionsvolumen für den 
Freiraum. 

VOM HAUSMEISTER ZUM HAUSMANAGER

Angesichts der wachsenden Herausforderungen im Freiraum, bedingt durch bauliche wie 
soziale komponenten, gewinnt ein engagiertes soziales Management zunehmend an Bedeu-
tung. Die Fallstudien zeigen unterschiedliche lösungsansätze. Bei den Anlagen mit einem 
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experimentellen sozialen Anspruch ist eine sehr bedachte Auswahl der verantwortlichen per-
sonen erfolgt, gepaart mit einer längerfristigen Vorbereitung und Begleitung der projekte. Es 
bildet sich ein neues Anforderungsprofil heraus: der Hausmanager als kommunikativ kom-
petente Schlüsselperson. Bei größeren Anlagen wie in Monte laa oder am Wienerberg liegt 
eine zusätzliche Herausforderung in der Überlappung einzelner Teilräume, die ein stärkeres 
bauteil- bzw. bauträgerübergreifendes Management im Freiraum erfordern, als dies derzeit 
der Fall ist. 
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GESpRäCHSpARTNER FÜR ExpERTENINTERVIEWS

In der zweiten Untersuchungsphase wurden mit folgenden personen Intensivinterviews ge-
führt: 

Gemeinsam Wohnen in Simmering
Architekt Michael Schluder 
Mag. Michael Gehbauer, Geschäftsführer der GpA-Wohnbauvereinigung 
Andreas Hladky, Geschäftsführer der hallamasch cae GmbH

Interethnische Nachbarschaft
Ing. Wilhelm Zechner, Technischer Direktor, Sozialbau
Architekt Maria Auböck

Gartensiedlung - Am Hofgartel
Architekt Markus Geiswinkler
DI Johann Gruber, projekt- und Bauabwicklung Neues leben

Wohnhausanlage Seitenberggasse
Architekt Rudolf Szedenik 
landschaftsarchitektin Andrea Cejka 
prok. DI Christian Schmidt, leiter Technik, BAI
Ing. Heinz Schwarzl, projektleitung, BAI
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