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CORE PROGRAM MASTER-THESIS
MORE WITH LESS

More with less 

If no rapid action is taken, the disastrous effects of global warming will be irreversible. With 
global contributions close to 40% of man-made greenhouse-gas emissions, resource depletion, 
waste production and energy consumption, the building and construction industry is a major 
cause for this environmental crisis. At the same time, an increase in world population –
estimated to be 20% by 2050– will require a doubling of the current building stock. For Zürich, 
the Richtplan 2040 is being developed to deal with an expected growth of population of 
110’000 new inhabitants within the existing city perimeter in the next 20 years. 

This Master studio will tackle the challenge of sustainable densification of a growing city. How 
can we add such a demanding program, while respecting the existing, creating quality urban 
architecture, upgrading free space as green and public areas, sustainably? We want to explore 
innovative, experimental, but pragmatic solutions that search a balance between durability and 
low environmental footprint, evaluating opportunities of a circular economy: reducing the 
materials needed, designing for future changes in use, detailing for reuse of building 
components, anticipating end-of-life recyclability, etc. We want to rethink the entire design-to-
(de)construction process based on modular prefabricated construction in order to offset the 
“green premium” (i.e., higher cost) of sustainable solutions.  

The projects will be based on architectural and technical research. Every student will search for 
a site in Zürich with high potential for urban densification and valuable buildings that should be 
kept. She/he will develop a narrative with a program of different usages that is highly diverse 
and rich, respects the possibilities of the existing and forms a specific ‘vertical’ conglomerate. 
The groundfloor as the link to the neighbourhood is public and very important. New hybrid use 
forms like home-office, co-working, retail-production and working-fitness are part of the 
research. Space and structure are usage neutral, polyvalent and therefore generous. In parallel, 
different efficient load-bearing building and facade systems based on prefabrication will be 
researched in order to challenge the status quo regarding project delivery, tectonic expression, 
architectural flexibility and circular economy. All these strategies will be tested to their 
potential of strong architectural expression. 
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Preparation phase - design-driven research 
Collective and individual 
 
Technical - BRG (collective) 

- Exploration of lightweight prefabricated systems 
- Comparative analysis of construction solutions, considering cost, logistics, embodied 

emissions, circularity (reuse and recyclability), integration building systems, other 
performance criteria (thermal mass, acoustics, etc.) and aesthetics 

- Research on modular construction and design for manufacturing automation 
- Possibly an exploration of opportunities of integrated computation design and digital 

fabrication 
 

Architectural - G/G (collective) 
- Research on new hybrid function/usages: home-office, co-working, retail-production, 

working-fitness, etc.  
- Development of principles and design strategies on how to densify while dealing with 

the existing, research for a new balance between the old and the new, history should 
become a significant part of the future 

 
Architectural - G/G (individual) 

- Looking for site with potential  
- for growth/densification, based on the Zürich Richtplan 2040 
- with valuable existing buildings / interesting existing conditions 

- Develop relevant program - “vertical city” - a vertical conglomerate, with respect to the 
constraints of the existing  
 
 

Elaboration phase - research-driven design 
Individual 
 

- Finalise common ground of the prep phase 
- Apply collective and individual research to individual design project 
- Innovation is key 

 
 
 
 

CORE PROGRAM MASTER-THESIS
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Further details preparation phase:  
 

- teaching formats: seminars and independent research in group work and individually, 
crits 

- inputs: expert lectures, industry visits, workshops with experts 
- research and working formats: literature review, site survey and analysis 
- expected outcome:  

- Identification of a site (individual) 
- Definition of a novel architectural program (individual) 
- Catalogue of efficient building solutions, with a value matrix of key criteria (e.g., 

embodied emissions, circularity, cost, logistics, flexibility, integration of building 
systems…) (collective) 

- Design manual / recipe book of densification principles and strategies in a 
valuable existing urban context (collective) 

- Collection of examples/references of principles to combine new and old 
(superstructures, extensions, replacements, restoration, reuse, etc..) in an urban 
context (collective)  

 
  
Grading: 
  
Preparation phase:  30% 
Percentage designer(s): 50% 
Percentage non-designer: 50% 
   
Elaboration phase:  70% 
Percentage designer(s): 75% 
Percentage non-designer: 25% 
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more with less

We want to tackle the challenge of sustainable densification of a growing city 
like Zurich, respecting the existing, creating quality urban architecture, 
upgrading free space as green and public areas. 

We want to explore innovative, experimental, but pragmatic solutions that 
search a balance between durability and low environmental footprint, reducing 
the materials needed, designing for future use changes, anticipating end-of-
life-cycles. 

Every student will search for a site in Zurich with high potential for urban 
densification and valuable buildings that should be kept. She or he will develop 
a narrative with a program of different usages that is highly diverse and forms 
a specific ‘vertical’ conglomerate. 

In parallel, different efficient load-bearing building and facade systems based 
on prefabrication will be researched and integrated into the design. The 
layering of old and new will provoke specific structural changes.

All these strategies will be tested to their potential of strong architectural 
expressions.

Block Research Group (BRG)

CORE PROGRAM MASTER-THESIS
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Preparation phase (7 weeks) – design-driven research
Collective and individual

Collective and individual Technical – BRG (collective)
– Exploration of lightweight prefabricated systems
– Comparative analysis of construction solutions, considering embodied      
emissions, circularity, integration building systems, cost, logistics and 
aesthetics
– Research on modular construction and design for manufacturing automation

Architectural – G/G (collective and individual)
– Research for common design strategies on how to densify while dealing 
with the existing
– Looking for a site with valuable existing buildings and a potential for growth 
– Develop relevant program for a ‘vertical’ conglomerat with respect to the 
constraints of the existing, research on new hybrid usages

Elaboration phase (9 weeks) – research-driven design 
Individual
– Apply collective and individual research to individual design project
– Innovation is key
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Week Date  Time  Program                                   Persons

CW38 Tue  21.09.21   PRESENTATION OF THE SPECIFIED TOPIC MORE WITH LESS
  01     INPUTS LECTURES, START OF THE RESEARCH PHASE, in situ, Hohlstrasse 400
   09:00h  Input Mike Guyer
   09:45h  Input Philippe Block
   10:30h  Input Catherine de Wolf  
                    13:00h        visit area SBB main plant Altstetten-Zurich with Gabrielle Bühler, SBB
   14:30h  exchange with Rachelle Carroz, in situ
 Wed 22.09.21   9:00h- 12:00h case studies of structural extensions & structural design principles
                  Fri    24.09.21          10:00h        choice of site, site modell of the „Werkstadt“ 1:500 

     
CW39  Tue  28.09.21 09:00h- 10:00 Tools for calculating embodied carbon and current/future targets
  02   10:00h- open individual work, table crits with assistant 
 

CW40  Tue  05.10.21 09:00h- 13:00h CRITIQUE 1
  03                                                14:00h- 17:00h        

CW41 Tue  12.10.21 09:00h- open individual work, table crits with assistant 
  04  

   
CW42  Tue  19.10.21   CRITIQUE 2   
   09:00h- 11:00h  at Stadtmodell Zürich Lindenhofstrasse 19
  05                                                12:30h- 19:00h  at ETH          
     

CW43 Tue  26.10.21 09:00h- open individual work, table crits with assistants 
  06   
                  Seminarweek

CW44 Tue 02.11.21 09:00h- 13:00h PRESENTATION RESEARCH PHASE, CRITIQUE 3
  07                    14:00h- 17:00h           START OF ELABORATION PHASE
   
CW45 Tue 09.11.21 09:00h- open individual work, table crits with assistants
  08 

      
CW46 Tue 16.11.21 09:00h- open individual work, table crits with assistants
  09  

CW47 Tue  23.11.21 09:00h- 13:00h CRITIQUE 4
 10   15:00h- 18:00h

CW48 Tue  30.11.21 09:00h- open individual work, table crits with assistants 
 11 

CW49 Tue  07.12.21 09:00h- open individual work, table crits with assistants 
 12 

   
CW50 Tue 14.12.21 09:00h- 13:00h CRITIQUE 5
 13   14:00h- 17:00h

CW51 Tue  21.12.21 09:00h- open individual work, table crits with assistants 
 14             Fri   24.12.21 09:00h- open EXCHANGE: layout, visualization, structure and construction

CW52 Mon 27.12.21   CHRISTMAS HOLIDAYS
 

CW01 Tue 03.01.22 09:00h- open individual work, table crits with assistants 
  15 

CW02 Thu 13.01.22 18:30 h  SUBMISSION MASTERTHESIS
  16      start of exhibition - until March 11 
 Mon. 19.01.22 13:00 h - open presentation and dinner with guests

TIMELINE 

MG, PB
CS, AM

MG, PB
CS, AM

MG, PB
CS, AM

MG, PB
CS, AM

MG, PB
CS, AM

MG, CS

CS, AM

CS, AM

CS, AM

CS, AM

CS, MG

CS, AM,
LM

CS, AM

MG, PB
CS, AM

CS, AM

CS, AM

CS, AM

MG, PB
CS, AM

MG, LM, 
CS, AM
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REQUIREMENTS

PRESENTATION OF THE SPECIFIED TOPIC MORE WITH LESS

research:
- inputs to the research themes: catalogue of structures in different materials, references (f.e. superlight floor in the Brussels-project),  
calculation tools, exercises, etc.
- input by Prof. Catherine de Wolf
- input by Dr. Lluis Enrique
- visit and analysis of the super light floor mockup of the Rippmann Floor System

design:
- input to the site on the base of the masterplan Werkstadt Zurich: urbanistic issues, preservation and qualities of the halls, public open 
space, mobility, infrastructure
- input to the program on the base of the masterplan Werkstadt Zurich: diversity, urban production, manufacture, office, living, clean-
tech, multiuse, public/common use, vertical organisation
- visit of the SBB Werkstätten on Hohlstrasse
- visit of ,in situ‘, which has an office in place and his currently planning the upgrading of the halls

CRITIQUE 1: 
 
research:
-Analysis of one or more reference case studies chosen amongst those presented on 21.9 (or others), with reasons for the choice
-Individual project strategy for interface new build/existing through schematic section:
 reuse of existing load bearing elements / completely independent structures / hybrid solution? foundations?)
-Qualitative force flows diagrams of key elements* to illustrate understanding of structural
 behaviour (*certainly of the transfer structure if present in the scheme) 
-All deliverables in form of hand-sketches (scanned in Miro, with key aspects printed
 A3 for commenting) or physical models (to bring)

design:
- choice of the site with an urbanistic and  programmatic vision
- first concept of the program and its vertical organisation
- first architectural project ideas

requirements:
sketches, models, analysis, plans

CRITIQUE 2: 

research:
-Consolidate the interface new/existing as discussed during Crit 1
-Compare 2 alternative floor systems on the basis of: structural behaviour, embodied
 carbon, circularity, logistics, aesthetics, costs (e.g. use an evaluation matrix to demonstrate rationale). 
-It is highly encouraged, albeit not compulsory and as far as applicable, to explore
 the Rippmann Floor System by the Block Research Group as one of the two chosen systems. 
-Diagrams and axonometry of typical floor structure to illustrate qualitative understanding
 of structural behaviour. This includes both primary and secondary/tertiary elements, as appropriate.
-Illustration of the chosen vertical and lateral load-bearing systems using typical
 sections and floor plans 
-All deliverables in form of hand-sketches (scanned in Miro, with key aspects printed
 A3 for commenting) or physical models (to bring)

- design:
- urbanistic vision, access/adress, relationships to neighbours shown and discuss at the citymodell
- verified concept of the program and its vertical organisation
- further developed architectural project ideas

requirements:
sketches, models, analysis, plans of the floors and sections

Intermediate critiques are held as individual or group critiques on the HIL E15 assist.
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PRESENTATION RESEARCH PHASE, CRITIQUE 3

research:
- Diagrams of entire building skeleton, comprising floors, vertical structure and interface
 with existing, showing load paths. Use one section and one plan.
-Narrow down from two to one chosen floor system by articulating the (scientific) reasons
 for your choice. Use charts and diagrams to demonstrate.   
-Chosen floor system: build on feedbacks from Crit 2, pre-dimensioning of main elements
 (using span/loading tables or tools provided by assistant), strategy for prefabrication, modularity and circularity
-Vertical and lateral load bearing structures: pre-dimensioning of main elements (using
 span/loading tables or or tools provided by assistant), strategy for prefabrication, logistics, construction & de-construction sequence
-Preliminary assessment on embodied carbon impact of each structural component: where
 were savings possible? what impacted the most? What was reused? What could be reused/recycled and what not? 

design:
- choice of the site with a clear urbanistic vision with precise volumes
- concept of the program and its vertical organisation
- relationship old/new
- further developed architectural project ideas
- public and common usages

requirements:
sketches, analysis, plans of the main floors, sections, abstract elevations, volumetric and structural models

CRITIQUE 4

research:
-Deep dive into the materiality of the structural skeleton and how it integrates - technologically
 and aesthetically - with the architecture and the finishes, especially the facade (a physical model is encouraged).
-Dimensioning of key elements of the floor (use of software tools allowed), at a sufficient
 level to draw sections and exploded views
-Thoughts on material sourcing, durability, demountability, recyclability
-Thoughts on logistic, considering site constraints (e.g. accessibility, storage, work overhead, cranage)

design:
-  clarification of the urban planning and situation
- shaping the volume in the urban silhouette and in relationsship to the neighbours
- clear treatment of the existing 
- search for a strong architectural expression in relationship to structure and space 
- elaboration of the program and its vertical organisation concerning diversity and multiuse 
- positioning of the public and common usages
- first ideas of the visualisations (sketch, model photo, rendering)
- start of detailing and choice of materials

requirements:
sketches, plans, sections and elevations 1:200, specific parts 1:100, volumetric and structural models 1:500/1:200
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CRITIQUE 5

research:
-Evidence-based report on how the site constraints and the overall building form influenced
 the choice of a specific prefab structural system and its material(s).
-Exploded axonometric view of key structural element(s), showing how pieces are connected
 together (assembly/de-assembly strategy). The integration with non-structural elements, like e.g. the facade, also needs to be 
illustrated.
-Final report on embodied carbon using charts, diagrams, tables or any other informative
 medium. As a minimum requirement the stages A1-A3 (cradle-to-site) are to be calculated and benchmarked against recommendations 
for 2050 targets.

design:
- complete recording and overview of the project with all the components for the final submission
- focus on the presentation and narrative: visualisations, diagrams, text, graphics, models 
- detailing, choices of materials

requirements:
sketches, plans, sections and elevations 1:200, specific parts 1:100, constructive section 1:50/1:20, visualisations, volumetric and 
structural models 1:500/1:200

EXCHANGE: layout, visualization, structure and construction, possible 24.12.21
Focusing on the architectural expression, materialization, structure and construction

requirements
-complete layout of the project

SUBMISSION MASTERTHESIS, 18.30

requirements
- 8-10 plans A0 horizontal
- floors, plans, sections, elevations 1:200
- facade section 1:50 or 1:20 with exterior and interior elevation
- concept and detailing of the structure with specifications , axonometry of key assembly detail
- visualisations outside and inside
- models 1:500, 1:200, ev. detail 1:50/1:20
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Location and program

The site for the diploma projects is located in the western part of the SBB workshops, 
on Hohlstrasse in Zürich. In recent years the master plan has been developed by the 
Swiss Federal Railway Co. (SBB), master planners and the various authorities of the 
city and canton of Zurich. This master plan has now been approved by the city council 
and is trendsetting for similar sites with a valuable building fabric and great potential 
for future development. The western part of the plot has been cleared from all railway 
operations. Over the course of the coming years it will be transformed according to 
the guidelines set out in “Vision Werkstadt”. The existing, listed factory halls will be 
gradually renovated and extended with new buildings. The aim is to create a convin-
cing conglomerate of old and new that does not devalue the existing substance but 
instead respectfully develops it further.

The large halls could accommodate start-ups, industrial and innovative companies 
as well as companies from the cultural and creative sector while vertically organized 
businesses and manufacturers as well as offices and living in combination with work 
could occupy the new buildings. We take the principles developed in the master plan 
with regards to vision, scope of protection, use, development, open space, mobility 
and sustainability as a basis and focus on the areas of the new build. These are buil-
dings that stand independently next to existing structures or are built directly onto or 
on top of the halls. The density and the height of the new buildings should tend to be 
greater than in the master plan in order to further explore all possibilities beyond the 
legislative and political constraints. Because of that we skipped the passages in the 
masterplan document concerning the legal processes and the definitions of the plot 
sizes and heights. The specific atmosphere, characterized by the industrial past and 
its unmistakable patina, is of great importance and should be absolutely preserved.

Every student will work on their own plot and will be in constant exchange with their 
fellow students working on adjacent plots so that a convincing urban ensemble can 
emerge.
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1616 Perimeter

Luftbild

www.bing.com/maps   08-2014
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PERIMETER
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SBB AG Immobilien Development

Masterplan
Werkstadt Zürich
Zürich, 12. Mai 2021

Der Masterplan gilt als Grundlage für das Diplom. Er wurde im Inhalt 
reduziert.  Die Nutzung und die Bauhöhen wurden für die Übungs-
phase des Diploms angepasst.
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SBB AG Immobilien Development

Masterplan
Werkstadt Zürich
Zürich, 12. Mai 2021

IMPRESSUM

AUFTRAGGEBERIN
SBB AG Immobilien Development
Vulkanplatz 11, CH-8048 Zürich

BETEILIGTE BEHÖRDEN
Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung, Denkmalpflege
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Ergänzung Gigon/Guyer
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5

Die SBB-Areale im Gleisraum zwischen Hauptbahnhof und Altstetten gehören zu den 
derzeit letzten grossen Transformationsgebieten in der Stadt Zürich, welche sich im Ei-
gentum der SBB befinden. In einem übergeordneten Betrachtungsperimeter «SBB Are-
ale West» wurden drei Areale (Neugasse, Werkstadt und Hardfeld) identifiziert, die in 
den nächsten 20 Jahren bahnbetrieblich nicht mehr genutzt und entwickelt werden kön-
nen. Die Eckwerte dieser Entwicklungen wurden Ende 2016 in der Strategie «SBB Areale 
West» definiert und durch den Gesamtstadtrat der Stadt Zürich zu Kenntnis genommen.

Das Gebiet «Werkstadt» ist Teil der SBB Reparaturwerkstätte in Zürich Altstetten. Bis 
Ende 2016 wurden die Werkstätten in einem Teilbereich umfänglich saniert, der heute un-
ter dem Namen «Reparaturzentrum Zürich-Altstetten» betrieben wird. Der zweite Teil des 
Areals konnte somit bahnbetrieblich freigestellt werden und wird in den kommenden Jah-
ren unter dem Namen «Werkstadt» transformiert. Die Gesamtanlage gehört zu den ers-
ten und grössten Reparaturwerkstätten der SBB und ist als überkommunales Schutzob-
jekt klassifiziert. Durch die Sanierung der bestehenden Gebäude und eine schrittweise 
Verdichtung entsteht eine Werkstatt 4.0. Als ein Ort urbaner Produktion werden Betriebe 
unterschiedlichster Art akquiriert: Start-ups, gewerbliche und industrielle Innovationsbe-
triebe sowie Kultur- und Kreativwirtschaft. Erste Betriebe konnten in Sinne von Pionier-
nutzungen bereits angesiedelt werden. 

Die Förderung der urbanen Produktionen bringt dem Standort Zürich dreifachen Ge-
winn – für die Unternehmen, wenn wirtschaftliche Aktivitäten innerhalb der eigenen Wert-
schöpfungskette und in Kombination mit anderen Firmen gestärkt werden. Den Hoch-
schulen am Ort, die mit unterschiedlichen PartnerInnen aus der angewandten Forschung 
und Entwicklung Innovationen erproben und umsetzen können und damit das Netz zwi-
schen Wissenschaft und Industrie ausbauen. Und der Stadt Zürich, die ihre Wirtschafts-
struktur diversifiziert und Angebote für die Öffentlichkeit im urbanen Gefüge erhält. 

Die SBB beabsichtigen das Gesamtareal auch langfristig zu behalten und als urbanen 
Produktionsstandort weiter auszubauen. Im Vordergrund stehen hierbei die prozessuale 
Herangehensweise und ein dialogischer Austausch mit zukünftigen Mieterinnen und Nut-
zern. Wichtige Hinweise und Erkenntnisse aus den Pioniernutzungen konnten bereits ge-
wonnen und im Masterplan verarbeitet werden. 

Der Masterplan «Werkstadt» ist die Dokumentation eines kooperativen und interdiszip-
linären Planungsprozesses. Er dient für die weiteren Entwicklungsschritte als Leitfaden 
und umfasst die Disziplinen Nachhaltigkeit, Nutzung, Städtebau, Freiraum und Mobili-
tät. Er vertieft und präzisiert die in der Strategie verankerten Eckwerte, er soll aber auch 
alle anregen, den urbanen Werkplatz mitzudenken und mitzugestalten. Die Transforma-
tion des Areals leistet einen Beitrag zur Innenverdichtung, zur Sicherung von Arbeitsplät-
zen und zur Lebensqualität. Sie trägt damit zu einem Mehrwert für das Quartier und für 
die Stadt Zürich bei.

Barbara Zeleny, SBB AG Immobilien Development

Vorwort



24

Masterplan6

Zukunftsbild
Entlang der Gleisanlage im Stadtquartier Letzi befinden sich die ehemaligen SBB Haupt-
werkstätten vorwiegend mit Backsteingebäuden und -hallen aus dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Diese Bestandesstruktur bietet einzigartige Qualitäten auf verschiedenen 
Ebenen und ist weiterhin die starke Identitätsträgerin des Areals. Die abwechslungsreiche 
räumliche Sequenz von Bauten und Freiräumen bildet ein selbstverständliches Gerüst für 
eine flexible Transformation und schrittweise Weiterentwicklung des Areals. Die Strategie 
der Patina integriert und schärft die atmosphärischen Träger des Ortes. Es gibt kein Ne-
beneinander, sondern ein Miteinander von historischem Bestand und Neubau.

Die Neubauten und Aufbauten ordnen sich in die bestehende Raumschichtung ein. Die 
städtebaulichen Akzente sind Teil einer bedeutenden städtischen Achse und Silhouette. 
Sie werden aus der Logik der aktiven Erdgeschosse und des stapelbaren Gewerbes ent-
wickelt. Dank innovativer Logistikhubs können Betriebsfahrzeuge für den Anlieferverkehr 
reduziert und somit die Qualitäten für den Fuss- und Veloverkehr zusätzlich erhöht wer-
den. Die technologische Entwicklung macht die Industrie zunehmend emissionsfrei, wäh-
rend auch die Logistik durch die Digitalisierung und neue Logistikkonzepte effizienter 
wird. Für das Areal wird eine smarte Mobilitätsstrategie mit dem Grundprinzip der kon-
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sequenten Förderung platzsparender Verkehrs- und Logistiksysteme verfolgt. Eine nach-
haltige Entwicklung des Areals ist selbstverständlich. Den drei Strategien Suffizienz, Kon-
sistenz und Effizienz folgend, wird das Areal als System von Energieflüssen verstanden, 
welches die Vernetzung der unterschiedlichen Gebäude und Nutzungen vorsieht und die 
maximale Ernte von Umweltenergie erlaubt.

Mit dem Wandel von einer Industriegesellschaft hin zu einer vermehrt wissensbasierten 
Ökonomie wandeln sich die Bedürfnisse, Bedingungen und Möglichkeiten für innerstäd-
tische Handwerks- und Produktionsstandorte zunehmend. Die Werkstadt bietet beste 
Voraussetzungen für eine produktive Nutzungsmischung. Denn das Nutzungsprogramm 
entwickelt sich aus der Eigenlogik des Ortes. Von der urbanen Manufaktur und dem kre-
ativen Handwerksbetrieb bis zum innovativen Clean-Tech Unternehmen und spezifischen 
Dienstleistungs- und Handelsnutzungen finden hier alle ihren passenden Raum. Innerhalb 
der Werkstadt etabliert sich eine Kreislaufwirtschaft, welche eng mit der Stadt und der 
Region vernetzt ist. Die Werkstadt ist wichtiger Bestandteil des Werkplatzes Zürich. Sie 
übernimmt eine Pionierfunktion als Hub zwischen urbaner Produktion und urbaner Ge-
sellschaft. Die Nutzerinnen und Nutzer der Werkstadt mit ihrem Know-how werden aktiv 
in den laufenden Transformationsprozess eingebunden. Die Werkstadt ist ein lebendiges 
Areal, welches Nutzungen über alle Wochentage und Tageszeiten generiert.

Zukunftsbild der  
Werkstadt ab 2035. 
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           , und deshalb 
auch mit Wohnen im Zusammenhang mit Arbeiten ergänzt ist.

Ergänzung Gigon/Guyer
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Masterplan8 9

Rangierhof zwischen Halle R 
(links) und Q (rechts), Sicht 

Richtung Gleisfeld 
(Visualisierung).

Stadthof zwischen Neubau 
S (links) und Halle R (rechts), 
Sicht Richtung Gleisfeld 
(Visualisierung).

Oben: Hohlgasse, Sicht  
Richtung Letzi Turm  
(Visualisierung).

Unten: Werkhof zwischen 
Halle Q (links) und Halle D  
und Neubau E (rechts), Sicht  
Richtung Gleisfeld 
(Visualisierung).
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1.1 ABSICHT UND ZIELSETZUNG

Das Areal Werkstadt liegt an der Hohlstrasse im Abschnitt zwischen der Flur- und der 
Freihofstrasse und wird heute zum Teil noch bahnbetrieblich verwendet. Ein Teil des Are-
als ist jedoch freigestellt und soll zur Stadt hin geöffnet werden. Die ersten Drittnutzungen 
sind bereits angesiedelt. Auf dem Areal befinden sich gewerbliche Nutzungen, wie zum 
Beispiel eine Kaffeemaschinenherstellung, eine Rösterei, eine Sattlerei, ein Kunstbetrieb 
und ein Markt für Gebraucht- und Restmaterialien.

Die gewachsene Arealstruktur der SBB Hauptwerkstätten und die Lage an der Hohl-
strasse schaffen gute Voraussetzungen für eine sukzessive Transformation von freige-
stellten Areal teilen hin zu einem lebhaften Stadtraum. Es wird angestrebt, das Gebiet von 
einer monofunktionalen Fabrikanlage zu einem Ort für die urbane Produktion, die Kreativ-
wirtschaft und die Kulturszene in der Stadt Zürich zu entwickeln. Dadurch soll das Areal 
und sein Umfeld eine grosse Anziehungskraft für gewerbliche und industrielle Innovati-
onsbetriebe und Start-up Firmen haben.

Auf der Grundlage von ersten städtischen Entwicklungsvorstellungen wurde bis 2017 
von einem interdisziplinären Planerteam die Vision zur Werkstadt erarbeitet. Diese zeigt 
ein mögliches Zielbild des Areals und die verschiedenen Entwicklungsschritte über die 
nächsten Jahre. Die Vision wurde daraufhin gemeinsam von der SBB als Grundeigen-
tümerin wie auch von der Stadt und der kantonalen Denkmalpflege in einen Masterplan 
überführt. Parallel wurde von der kantonalen Denkmalpflege eine Schutzverordnung er-
arbeitet.

1 Einleitung

Nutzungsetappen Werkstadt, 
Stand 2021.
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Schutzobjekte

0878 Tiebwagenhalle (Gebäude M)

1231 Holzlagerschuppen (Gebäude T)

3103 Magazingebäude und Portierhaus (westlicher Teil Gebäude A)

3103 Verwaltungsgebäude (östlicher Teil Gebäude A)

3200

3200 Montagehalle IX (Gebäude L; nordöstliche Erweiterung Vers.-Nr. 3200)

3200 Montagehalle VIII (Gebäude K; südöstliche Erweiterung Vers.-Nr. 3200)

3201 Allgemeine Abteilung mit Kesselhaus, Schmiede und Raddreherei (Gebäude D)

3290 Speisehaus (Gebäude U)

3361 Elektrische Zentrale (Gebäude G)

3362 Wagenwerkstätte I (Gebäude Q)

3364 Abortgebäude (Gebäude Z)

3368 Holztrocknerei (Gebäude Y)

Vers.-Nr. Bezeichnung

0082 Wagenwerkstätte II (Gebäude R)

Lokomotivreparaturwerkstätte (Gebäude I Nord, I Süd und J; westlicher 
Teil Vers.-Nr. 3200)

6 Schiebebühne Ost

5 Drehschreibe

4 Schiebebühne Lokomotivreparaturwerkstätte

3 Schiebebühne West

2 Absauganlage

1 Einfriedung

Geschützter Aussenraum mit Anlagen 

Nr. Bezeichnung

b Heizzentrale (Gebäude E, Vers.-Nr. 3205)

a Hallenanbau an Magazingebäude

Nr. Bezeichnung

Erhaltenswerte Bauten

Übersicht Hauptwerkstätten 
(Beilage 1 zur  

Schutzverordnung)
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Sicht auf die Werkstadt 
Richtung Süden. 
Juliet Haller, AfS
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Sicht auf die Werkstadt 
Richtung Süden. 
Juliet Haller, AfS

Ergänzung Gigon/Guyer

Ergänzung Gigon/Guyer
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2 Grundhaltung

… etabliert sich als Werkplatz für die urbane Produktion.

… versteht sich als Teil der Kreislaufwirtschaft.

… steht für eine nachhaltige Innenentwicklung.

… pflegt einen respektvollen Umgang mit dem historischen Bestand.

… ist Teil der Stadt Zürich und Treffpunkt im Quartier.

… transformiert sich im Dialog mit den WerkstädterInnen.
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Mittels den Strategien Konsistenz, Effizienz und Suffizienz wird eine nachhaltige Entwick-
lung konsequent verfolgt. Die bestehenden Bauten und Anlagen werden soweit möglich 
erhalten und umgenutzt. Durch einen systemischen Ansatz findet eine Betrachtung über 
den gesamten Lebenszyklus der Bauten und Anlagen statt. Materialien können im Sinne 
der Kreislaufwirtschaft direkt wiederverwendet bzw. recycliert werden. Effizienzgewinne 
und Qualitätssteigerungen sowie eine Vernetzung der Bauten und Nutzungen werden 
durch ein Multi-Energie-Grid sichergestellt. Durch diese Synergien entstehen geringst-
mögliche Emissionen im Bau und Betrieb. Durch konkrete Massnahmen wird das Mikro-
klima verbessert und eine klimaangepasste und ökologische Entwicklung sichergestellt.

Die Werkstadt bietet mit massgeschneiderten Mieteinheiten und ergänzenden Service-
angeboten gute Rahmenbedingungen für das urbane Gewerbe. Dank kleinteiligen Ma-
nufakturen und publikumsorientierten Dienstleistungsangeboten können sich Sockelge-
schosse etablieren, welche den angrenzenden Freiraum aktivieren und einen neuen Ort 
für das Quartier schaffen. Die Bestandsbauten werden analysiert und durch geeignete 
Nutzungen belegt. Die Neubauten bieten als nutzungsoffene Typologien Raum für diverse 
Produktions- und Manufakturbetriebe. Die Entwicklung erfolgt im Dialog: Erkenntnisse 
der WerkstädterInnen fliessen laufend in den Prozess ein. Die vielfältige Nutzungsdurch-
mischung erzeugt ein lebendiges Areal über alle Wochentage und Tageszeiten hinweg. 

Die Bebauungsstrategie respektiert den historischen Bestand und entwickelt diesen in 
seiner Logik von Bebauung und Freiraum fort. Die historischen Bauten werden gestärkt. 
Die Adaptierbarkeit der Bauten für die vielfältigen Nutzungen wird gewährleistet. Hoch-
punkte stärken die übergeordnete Strategie des Hochhausclusters am Gleisraum, die in 
der Höhe verspringende Silhouette der Hohlstrasse wird fortgeführt. In diesem Miteinan-
der von Bestand und Neubau wird so ein starkes Raumgerüst generiert.

Starke Raumsequenzen prägen die Identität des Ortes. Die Höfe quer zur Gleisanlage 
und die verbindende Hohlgasse sind die bestehenden und tragenden Freiraumelemente 
der Entwicklung. In Funktion und Gestaltung weisen diese eine hohe Diversität auf. Um 
die historischen und atmosphärischen Träger des Ortes in den Prozess zu integrieren wird 
die «Strategie der Patina» verfolgt. Die Freiräume werden nicht bebaut. Möglich sind die 
traditionelle oberirdische Führung von Werkleitungen sowie punktuelle bauliche Auskra-
gungen. Die Sichtbeziehungen auf und über das Gleisfeld werden gewahrt. Die Adressie-
rung der Gebäude entlang der Hohlstrasse erfolgt über die Entrées. Die Vorzonen entlang 
der Hohlstrasse und vor den Hallen werden gesichert. 

Das Areal ist eng an den umliegenden Stadtraum angebunden und negative Auswirkun-
gen auf das übergeordnete Verkehrssystem werden minimiert. Zwei Erschliessungslo-
ops führen durch das Areal und sichern den Anschluss an die Hohlstrasse. Für das Areal 
wurde eine auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Nutzenden spezifische Mobilitäts-
strategie entwickelt. Die Mobilitätsstrategie stellt den Bedarf der Betriebe in den Vorder-
grund, Anlieferungen und Lager werden optimiert, für Besuchende und Mitarbeitende der 
Fuss- und Veloverkehr gefördert. Die horizontale Erschliessung im Areal und die vertikale 
Erschliessung innerhalb der Bauten sind aufeinander abgestimmt. 

BEBAUUNG

FREIRAUM

MOBILITÄT

NUTZUNG

NACHHALTIGKEIT

Innovatives Wohnen im Zusammenhang mit Arbeiten ergänzt an geeigneter Ortes des 
Nutzungsangebot.

Ergänzung Gigon/Guyer
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3.1 NACHHALTIGKEIT

Eine nachhaltige Entwicklung des Areals ist selbstverständlich. Dies wird durch die Ba-
lance von sozialen Aspekten, ökologische Zielsetzungen und wirtschaftlichen Randbe-
dingungen gewährleistet. Ausgehend von den übergeordneten Strategien der Nachhal-
tigkeit – Suffizienz, Effizienz und Konsistenz – wurden die Technologien, Prozesse und die 
konkreten Strategieziele definiert.

KONSISTENZ
Eine konsistente Entwicklung des Areals kann gewährleistet werden, wenn Bestands-
bauten erhalten und Neubauten mit nachhaltigen Materialien errichtet werden. Das städ-
tebauliche Prinzip setzt dazu auf eine grösstmögliche Integration der vorhandenen Ge-
bäude. Nicht nur die Gebäude selber, sondern auch die Umgebung wird weitestgehend 
und wo möglich erhalten. Damit wird der Charakter durch die Patina vorhandener Struk-
turen gestärkt und Material bzw. Energie wird gespart.

EFFIZIENZ
Die Effizienzstrategie fokussiert sich auf die Bereiche Energie, Kubatur und Prozess. Eine 
energetische Arealvernetzung über das Multi-Energy-Grid ermöglicht die effiziente Be-
reitstellung von Heiz- und Kühlenergie für den Betrieb der Gebäude. Darüber hinaus kön-
nen mit dem Multi-Energy-Grid unterschiedliche Lastprofile nivelliert werden, so dass der 
Betrieb der angeschlossenen Erzeuger und Verbraucher zeitlich optimiert werden kann. 
Hinzu kommt, dass der Strom aus den PV-Anlagen direkt im Eigenverbrauch verwendet 
werden kann.

Grundsätzlich entspricht die Konzeption der Gebäude und Anlagen einer Low-Ex-Stra-
tegie, was bedeutet, dass der hochwertige Anteil an Energie = Exergie so effizient wie 
möglich verwendet wird. Das Grundwasser als Anergiequelle wird im Gegenzug dazu 
bestmöglich genutzt.

Die definierten Kubaturen der städtebaulichen Setzung unterstützen den effizienten 
Heiz- und Kühlbetrieb der neuen Gebäude durch das Oberflächen- zu Volumenverhält-
nis. Darüber hinaus wird das Mikroklima des Areals durch die städtebaulichen Freiräume, 
die Landschaftsgestaltung, die Dachbegrünung, etc. positiv beeinflusst. In der architek-
tonischen Ausformulierung der Neubauten sind Aspekte der externen Verschattung, Be-
grünung, Fenstergrössen, Regenwassernutzung, Versickerung etc. wesentliche Kriterien. 

Der Transformationsprozess soll in der Planung mit Gebäudeinformationsmodellen un-
terstützt werden. Durch die Modularität entstehen auch Planungseffizienzgewinne und 
Qualitätssteigerungen. Mit dieser sukzessiv aufgebauten Datengrundlage werden weitere 
Informationen erzeugt, die eine weitere Effizienzsteigerung während der Transformations- 
und Betriebsphase ermöglichen. Idealer Weise entsteht damit nach und nach ein digita-
ler dynamischer Zwilling des Areals. 

SUFFIZIENZ
Im Betrieb der Systeme und Anlagen werden Suffizienz-Aspekte realisiert. Als Beispiel ist 
hier der Betrieb der Energiezentralen zu nennen. Wenn über die Vernetzung von Daten 
und Informationen vorausgesagt werden kann, wie sich das Wetter bzw. die Sonnenein-
strahlung entwickelt, sind die technischen Anlagen frühzeitig in der Lage auf die Verän-
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derungen reagieren zu können. Ergänzend ist, dass die System-Leistungen so ausgelegt 
werden, dass ca. 80 % des Bedarfs abgedeckt werden. Sollte mehr Leistung benötigt 
werden, wird diese dezentral zur Verfügung gestellt. 

Auch im Bereich der Sharing-Konzepte sollen auf dem Areal mögliche Synergien ge-
nutzt und gefördert werden. Dies kann sowohl bei Maschinen und Ressourcen als auch 
im Bereich Transport und Logistik umgesetzt werden.

TECHNOLOGISCHE GRUNDLAGE
Für die Energiebereitstellung ist die technologische Grundlage ein Multi-Energie-Grid. 
Dieses Netz ist eine Erweiterung eines Anergie-Netzes und ermöglicht die synergetische 
Integration verschiedener Energieträger. Dadurch wird die Systemeffizienz erhöht – es 
wird mehr Energie gespart und die CO2-Emissonen verringern sich. Hinzu kommt, dass 
das System modular aufgebaut wird, denn mit dieser Modularität werden Kostenvor-
teile generiert. Für die Energieeinsparungen werden keine spezifischen Gebäudekenn-
werte definiert. Die verschiedenen Standards für die konstruktiven Gebäudeeigenschaf-
ten ermöglichen bei synergetischer Verknüpfung mit den Systemen zur Energieerzeugung 
einen kostenoptimierten und CO2-minimierten Betrieb. Zu bemerken ist, dass der Mi-
nergie-Standard für Neubauten möglich ist. Aber auch die Belange der 2000-Watt-Ge-
sellschaft werden strategie- und technologisch bedingt berücksichtigt.

BEWERTUNG UND PROZESS
Die Bewertung, ob ein Gebäude oder ein Baufeld nachhaltig gut ist, erfolgt nicht durch 
eine Zertifizierung, sondern im Entwicklungsprozess wird immer die nachhaltigste Lösung 
gesucht. Der Fokus liegt nicht auf dem Erreichen von Zielwerten, sondern es wird das 
maximal Beste in Bezug auf architektonische Qualität und Reduzierung der CO2-Emissi-
onen angestrebt. Daher basiert die Lösungsfindung auf das Zusammenspiel von aktiven 
Massnahmen der Energieerzeugung-/gewinnung vor Ort und von passiven Massnahmen 
der Energieeinsparung durch konstruktive und architektonische Massnahmen. Moderne 
datenbasierte Planungsinstrumente unterstützten dazu den Entwicklungsprozess (Buil-
ding Information Modeling BIM und Integrated Projekt Deliveri IPD).

STRATEGIEZIELE
Konkret werden mit der Nachhaltigkeitsstrategie folgende Ziele verfolgt:
• Systemischer Ansatz. d.h. die Integration des Wissens über den Lebenszyklus eines

Gebäudes bzw. Areals (Planung, Bau, Betrieb und Entsorgung)
• Maximale Ernte von erneuerbarer Energie auf dem Areal selber. (Aktive Massnahmen)
• Minimierung des Energieverbrauchs bei fehlendem Potenzial von Anergie. (Passive

Massnahmen)
• Niedrige Kosten durch den Ausgleich und das Balancieren von Baukosten, Betriebs-

kosten, Wartung.
• Reduzierung der CO2-Emissionen durch die Bewertung von Bauteilen anhand ihres

ökologischen Fussabdruckes.
• Balance von Konstruktion, Architektur, Städtebau und Technik.
• Erhöhung der Baueffizienz durch die Konzeption und Integration der Systeme schon in

den frühen Planungsphasen.
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3.1 NACHHALTIGKEIT
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konkreten Strategieziele definiert.
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reitstellung von Heiz- und Kühlenergie für den Betrieb der Gebäude. Darüber hinaus kön-
nen mit dem Multi-Energy-Grid unterschiedliche Lastprofile nivelliert werden, so dass der 
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• Optimierung der städtebaulichen Konfiguration in Bezug auf Energieeffizienz. (z. B.
solare Ausrichtung)

• Flexibilität in der Erweiterung und Umrüstung bestehender und neuer Gebäude.
• Wenig CO2-Ausstoss im Betrieb und kompensatorisch für die graue Energie.

WERKLEITUNGEN
Auf dem Areal Werkstadt wird traditionell eine oberirdische Führung der 
Werkleitungen vorgefunden. Exemplarisch hierfür steht die Absauganlage zwischen den 
Hallen Q und R (siehe auch Kap. 3.4 und Beilage B2). Die bestehenden Elemente sollen 
erhalten bleiben und neue Leitungstrassen sollen oberirdisch geführt werden.

Die entsprechenden Werke werden zu gegebenem Zeitpunkt einbezogen.

Modul: Konferenz (zentr. Zuluft + WRG + zentr. Abluft)

Modul: Industrie (dez. Zuluft + WRG + zentr. Abluft + freie Kühlung)Modul: Büro Neubau

thermische Vernetzung

thermische 
Speicher

WP elektr.
Speicher

PV

CO2-freier Stromöffentl. Stromnetz

Modulkonzept

Konstruktion

Bedarf
heizen Büros kühlen Shops WRG Lüftung kühlen Büros

System

Kosten- + Materialeffizient

Flexibel

Nachhaltig + Stabil

Grundwasser-
fasssung

heizen Industrie

Multi-Energie-Grid

Nivillierung von 
Angebot u. Nachfrage
Diversität

Prozess
Flexibel & Digital IOIOOOIOOIII IIIOOIOOOIII

Systemkonzept Gesamt

Systemkonzept mit  
modularem Aufbau.
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STADTKLIMA UND ÖKOLOGIE
Aufgrund der globalen klimatischen Veränderungen, welche auch in der Stadt Zürich 
spürbar sind, wird dem Aspekt des Stadtklimas im Projekt besonders Rechnung getra-
gen. In Bezug auf das Stadtklima sind Massnahmen mit Wasser, Schatten und Grün am 
wirkungsvollsten. Eine Massnahme alleine bringt oft nicht die gewünschte Wirkung, ef-
fektiver ist das Zusammenspiel verschiedener Massnahmen. Die Wirkung ist meist lokal 
und von Bedeutung für das Mikroklima.

Klimaangepasste Arealentwicklung
Das Areal Werkstadt weist in den Sommermonaten durch die bestehende, industriell 
ge-prägte Bebauung eine sehr starke Wärmebelastung am Tag und eine hohe 
Überwärmung in der Nacht auf. Folglich bedarf es einer Verbesserung der 
bioklimatischen Situation am Tag und in der Nacht. Starke Niederschläge können ohne 
weitere Massnahmen zu ört-

Offene Durch- 
lüftungsachsen

Achsen für  
Kaltluftaustausch

Durchlüftung.
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lichen Überschwemmungen führen. Für eine klimaangepasste Entwicklung des Areals 
werden folgende Massnahmen verfolgt, welche grösstenteils mit den Handlungsansätzen 
gemäss Fachplanung Hitzeminderung übereinstimmen (siehe auch Beilage B1, Kap. 5).

• Wärmeaufnahme und -speicherung durch neu eingesetzte Materialien werden
vermieden

• Entsiegelung von Flächen wird gefördert
• Durchlüftung und Kaltluftfluss wird gewährleistet, Barrieren werden vermieden
• Kühle Orte (cool spots) werden erhalten, geschaffen und vernetzt
• Bepflanzungen als Mittel für eine erhöhte Aufenthaltsqualität werden eingesetzt
• Regenwasser wird zurückgehalten und gespeichert, Oberflächenversickerung wird

gefördert
• Entwässerungssysteme oder Schutzmassnahmen für Starkregenereignissen werden

vorgesehen
• Klimaangepasste artenreiche und heimische Vegetation wird eingesetzt

Wasser
Der Umgang mit Wasser wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Dort 
wo oberflächlich versickert wird, entstehen kühlende Verdunstungsflächen. Das Regen-
wasser wird zurückgehalten und gespeichert. Neue Gebäude werden mit blaugrünen 
Dächern zur Wasserspeicherung und Verdunstung umgesetzt. Wo möglich werden si-
ckerfähige Beläge eingesetzt; teilweise kommen überdeckte, befahrbare unterirdische 
Versickerungsmöglichkeiten zum Einsatz. Für die Bewältigung von Starkregenereignis-
sen sind Notabflüsse bzw. Retentionsflächen vorgesehen. Aufgrund des hohen Grund-
wasserspiegels wird auf eine Wasserspeicherung für die Bewässerung von erdgebunden 
Bepflanzungen verzichtet.

Schatten
Die bestehenden Oberflächen heizen sich sehr stark auf. Dies wird mittels Begrünung 
und Beschattung durch Bäume, Pergolen sowie temporärem oder technischem Sonnen-
schutz reduziert. Zudem wirkt die Eigenverschattung der Gebäude der Wärmeaufnahme 
der Oberflächen entgegen. Der identitätsstiftenden Ensemblewirkung der historischen 
Fassaden zusammen mit den offenen Höfen wird bei schattengebenden Massnahmen 
gebührend Rechnung getragen. Es werden hochstammige Bäume eingesetzt. Als Alter-
native zu fixen baulichen Massnahmen ist auch ein temporärer beziehungsweise saiso-

Retentions- und Reinigungsflä-
chen an der Oberfläche (Kiesinsel).

Falls als Versickerungsfläche be-
ansprucht, wieder gemäss Be-
stand herstellen.

Patchworkartiger Boden behalten/
neu interpretieren, weitere Boden-
intarsien (z. B. Kiesfläche)/unterird. 
Versickerungskörper möglich

Wassermanagement.

Am Boden.

Auf den Dächern.

Entwässerung Zukunft

Entwässerung Bestand

Bestehende Dächer: über Kana-
lisation in oberirdische Versicke-
rungsflächen/unterirdischen Versi-
ckerungskörper lokal einleiten.

Dächer Hochhäuser extensiv  
begrünen und nicht begehbar / 
Wasserreinigung und -retention  
auf dem Dach.

Dächer mittlere Höhe extensiv  
begrünt und teilweise begehbar / 
Wasserreinigung und -retention  
auf dem Dach.

PV-Anlagen möglich.
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Bezugsfläche für Prozentangabe (div. Farben).

naler Sonnenschutz denkbar. Neue Gebäude werden mit einer hohen Albedo (Reflexions-
strahlung) und sommerlichem Wärmeschutz versehen sein. 

Einzelne, existierende cool spots und die beschattete Verbindung (Hohlgasse) werden 
erhalten. Parkierungsflächen werden nach Möglichkeit mit Beschattungen oder Bäumen 
versehen, um den Spiegeleffekt der einzelnen Fahrzeuge zu minimieren.

Baumsetzung
Zwei bestehende Baumgruppen werden erhalten und mehrere neue gepflanzt. Die be-
stehende Lindenreihe im Baubereich X wird nicht erhalten, jedoch dank den neuen Pflan-
zungen adäquat ersetzt. Mit den Bäumen werden auf dem Areal Kühleffekte erzielt, die 
Stadtökologie gefördert und die Aufenthaltsqualität erhöht. Für die Fläche in den drei Hö-
fen sowie in den beiden Entrées zwischen H und X sowie zwischen A1 und U wird eine 
Baumkronenfläche von rund 20 % angestrebt (Annahme: mittlerer Baum 50 m² Kronen-
fläche, grosser Baum 100 m²). Dies ist als Richtgrösse und in der Summe zu verstehen. 

Die Baumsetzungen müssen gewisse gestalterische und technische Ziele erfüllen um 
das Arbeiten auf dem Areal weiterhin zu ermöglichen sowie die räumliche Qualität und 
gesunde Bäume zu sichern. Insbesondere sind dies folgende Gestaltungsprinzipien: 
• Ein gestalterisches Baumkonzept für das ganze Areal: das Baumkonzept bildet zu-

sammen mit der architektonischen Substanz ein stimmiges Bild.
• Die räumliche Sequenz und ihre räumlich etappierte Entdeckung müssen erhalten blei-

ben (siehe Kap. 3.4).
• Bei der Baumsetzung ist auf den Schattenwurf der Hochpunkte zu achten, sonnige

Standorte sind wegen effizienteren Beschattung von Oberflächen zu bevorzugen.
• Die bestehenden, wertvollen Gleise sind zu erhalten.

Weiter gelten folgende Bedingungen für eine standortgerechte Baumpflanzung:
• Min. Abstand zur Fassade: 5 m; Abstand zwischen Bäumen: Pflanzabstand 6-7 m für

ein Blätterdach (dichtere Setzung mit späterem Ausdünnen möglich)
• Ein geeignetes Wurzelsystem (Tiefwurzler) ist zwingend.
• Baumpalette: klimaresistent, hochstämmig (teilweise notwendiger Lichtraum von

4.5-5 m um Anlieferung und Notzufahrt zu ermöglichen), einheimische und/oder stand-
ortgerechte Sorten, Vielfalt fördern

Bestehende Baumgruppen erhalten oder in Art und An-
zahl kompensieren. 

Neue Baumgruppen an der Hohlgasse (Minimierung der 
Spiegeleffekt der Parkierungsspots).

Min. 30 % Kronenfläche.

Zusätzlich 10 % Kronenfläche im ersten baumfreien Ra-
senfeld möglich (Bestand 6 % Kronenfläche).

Rund 20 % Kronenfläche, Baumgruppe als Auftakt in den 
Hof bilden, um Blickbezüge in die Fernlandschaft nach 
Norden zu ermöglichen.

Bestehende Baumallee auf öffentlichem Grund erhalten 
(nicht Bestandteil des Masterplans).

Baumsetzungen.
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Wasser
Der Umgang mit Wasser wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Dort 
wo oberflächlich versickert wird, entstehen kühlende Verdunstungsflächen. Das Regen-
wasser wird zurückgehalten und gespeichert. Neue Gebäude werden mit blaugrünen 
Dächern zur Wasserspeicherung und Verdunstung umgesetzt. Wo möglich werden si-
ckerfähige Beläge eingesetzt; teilweise kommen überdeckte, befahrbare unterirdische 
Versickerungsmöglichkeiten zum Einsatz. Für die Bewältigung von Starkregenereignis-
sen sind Notabflüsse bzw. Retentionsflächen vorgesehen. Aufgrund des hohen Grund-
wasserspiegels wird auf eine Wasserspeicherung für die Bewässerung von erdgebunden 
Bepflanzungen verzichtet.

Schatten
Die bestehenden Oberflächen heizen sich sehr stark auf. Dies wird mittels Begrünung 
und Beschattung durch Bäume, Pergolen sowie temporärem oder technischem Sonnen-
schutz reduziert. Zudem wirkt die Eigenverschattung der Gebäude der Wärmeaufnahme 
der Oberflächen entgegen. Der identitätsstiftenden Ensemblewirkung der historischen 
Fassaden zusammen mit den offenen Höfen wird bei schattengebenden Massnahmen 
gebührend Rechnung getragen. Es werden hochstammige Bäume eingesetzt. Als Alter-
native zu fixen baulichen Massnahmen ist auch ein temporärer beziehungsweise saiso-

Retentions- und Reinigungsflä-
chen an der Oberfläche (Kiesinsel).

Falls als Versickerungsfläche be-
ansprucht, wieder gemäss Be-
stand herstellen.

Patchworkartiger Boden behalten/
neu interpretieren, weitere Boden-
intarsien (z. B. Kiesfläche)/unterird. 
Versickerungskörper möglich

Wassermanagement.

Am Boden.

Auf den Dächern.

Entwässerung Zukunft

Entwässerung Bestand

Bestehende Dächer: über Kana-
lisation in oberirdische Versicke-
rungsflächen/unterirdischen Versi-
ckerungskörper lokal einleiten.

Dächer Hochhäuser extensiv  
begrünen und nicht begehbar / 
Wasserreinigung und -retention  
auf dem Dach.

Dächer mittlere Höhe extensiv  
begrünt und teilweise begehbar / 
Wasserreinigung und -retention  
auf dem Dach.

PV-Anlagen möglich.
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Bezugsfläche für Prozentangabe (div. Farben).

naler Sonnenschutz denkbar. Neue Gebäude werden mit einer hohen Albedo (Reflexions-
strahlung) und sommerlichem Wärmeschutz versehen sein. 

Einzelne, existierende cool spots und die beschattete Verbindung (Hohlgasse) werden 
erhalten. Parkierungsflächen werden nach Möglichkeit mit Beschattungen oder Bäumen 
versehen, um den Spiegeleffekt der einzelnen Fahrzeuge zu minimieren.

Baumsetzung
Zwei bestehende Baumgruppen werden erhalten und mehrere neue gepflanzt. Die be-
stehende Lindenreihe im Baubereich X wird nicht erhalten, jedoch dank den neuen Pflan-
zungen adäquat ersetzt. Mit den Bäumen werden auf dem Areal Kühleffekte erzielt, die 
Stadtökologie gefördert und die Aufenthaltsqualität erhöht. Für die Fläche in den drei Hö-
fen sowie in den beiden Entrées zwischen H und X sowie zwischen A1 und U wird eine 
Baumkronenfläche von rund 20 % angestrebt (Annahme: mittlerer Baum 50 m² Kronen-
fläche, grosser Baum 100 m²). Dies ist als Richtgrösse und in der Summe zu verstehen. 

Die Baumsetzungen müssen gewisse gestalterische und technische Ziele erfüllen um 
das Arbeiten auf dem Areal weiterhin zu ermöglichen sowie die räumliche Qualität und 
gesunde Bäume zu sichern. Insbesondere sind dies folgende Gestaltungsprinzipien: 
• Ein gestalterisches Baumkonzept für das ganze Areal: das Baumkonzept bildet zu-

sammen mit der architektonischen Substanz ein stimmiges Bild.
• Die räumliche Sequenz und ihre räumlich etappierte Entdeckung müssen erhalten blei-

ben (siehe Kap. 3.4).
• Bei der Baumsetzung ist auf den Schattenwurf der Hochpunkte zu achten, sonnige

Standorte sind wegen effizienteren Beschattung von Oberflächen zu bevorzugen.
• Die bestehenden, wertvollen Gleise sind zu erhalten.

Weiter gelten folgende Bedingungen für eine standortgerechte Baumpflanzung:
• Min. Abstand zur Fassade: 5 m; Abstand zwischen Bäumen: Pflanzabstand 6-7 m für

ein Blätterdach (dichtere Setzung mit späterem Ausdünnen möglich)
• Ein geeignetes Wurzelsystem (Tiefwurzler) ist zwingend.
• Baumpalette: klimaresistent, hochstämmig (teilweise notwendiger Lichtraum von

4.5-5 m um Anlieferung und Notzufahrt zu ermöglichen), einheimische und/oder stand-
ortgerechte Sorten, Vielfalt fördern

Bestehende Baumgruppen erhalten oder in Art und An-
zahl kompensieren. 

Neue Baumgruppen an der Hohlgasse (Minimierung der 
Spiegeleffekt der Parkierungsspots).

Min. 30 % Kronenfläche.

Zusätzlich 10 % Kronenfläche im ersten baumfreien Ra-
senfeld möglich (Bestand 6 % Kronenfläche).

Rund 20 % Kronenfläche, Baumgruppe als Auftakt in den 
Hof bilden, um Blickbezüge in die Fernlandschaft nach 
Norden zu ermöglichen.

Bestehende Baumallee auf öffentlichem Grund erhalten 
(nicht Bestandteil des Masterplans).

Baumsetzungen.
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Bestehende/neue Ersatzlebens-
räume (z. B. Pionier-Lebensräume) 
fördern, u. a Lebensräume für Ziel-
arten schaffen Gleisfeld als ökologischer Vernet-

zungskorridor.

Durchlässige schützenswerte  
Flächen, müssen nach möglichem 
Eingriff wiederhergestellt werden. 

Durchlässige Flächen behalten  
bzw. fördern.

Musterartige Entsiegelung in  
Asphalt- oder Gleisflächen  
(mit Schotter- oder Kiesstreifen).

Patchworkartige Behandlung des 
Bodens behalten/neu interpre-
tieren, flächige Entsiegelung för-
dern; d. h. Kies-, Schotter-, Be-
ton-, Rost-, Gleis-, Asphaltflächen 
zusammensetzen.

Entsiegelung.

Entwässerung Zukunft

Entwässerung Bestand

Entwässerung Zukunft

Entwässerung Bestand

Ökologische Vernetzung mit dem 
ruderalen Gleisfeld fördern (Forde-
rung im kommunalen Richtplan).

Dächer Hochhäuser, reine exten-
sive Begrünung, Lebensräume für 
Zielarten schaffen.

Wo möglich Fördermassnahmen 
auf bestehenden Dächern (im Rah-
men der statischen Tragfähigkeit 
der Bestandsbauten) vorsehen.

Dächer mittlere Höhe (mögliche 
Ersatzbiotope für ehemalige Fluss-
landschaft) sind teilweise inten-
siv zu gestalten, überwiegend ex-
tensiv, Lebensräume für Zielarten 
schaffen.

Flora und Fauna auf dem 
Areal.

Begrünung
Der Versiegelungsgrad der Oberflächen wird wo möglich reduziert und das Patchwork 
entsprechend ausgestaltet. Die Grün- und Ruderalflächen werden wo möglich erhalten 
respektive wiederhergestellt. Dazu werden Mikrostreifen mit Spontanvegetation entlang 
der Fassaden gefördert und bei Neubauten nach Möglichkeit mit Fassadenbegrünung 
kombiniert. Die Flachdächer der Neubauten werden extensiv begrünt (blaugrüne Dächer). 
Für die klimaangepasste Vegetation sind die Ziele des ökologischen Bewertungs- und 
Ausgleichsmodells der SBB bezüglich Kompensationsmassnahmen, Artenvielfalt und 
einheimische Arten massgebend. Mögliche Nischen auf dem Boden oder Kleinstrukturen 
(historische Substanz, Velodächer, offene Treppen usw.) sollen für die Biodiversität wert-
voll gestaltet bzw. erhalten werden. 

Flora und Fauna
Die Nähe des ökologisch wertvollen Gleisfelds ist eine Chance für die Fauna und Flora 
auf dem Areal Werkstadt. Die Durchgängigkeit zum Gleisfeld wird gewährleistet, um die 
Bewegung der Mauereidechsen (Rote Liste-Art) von dem ruderalen Gleisfeld zu den ru-
deralen Mikrostreifen entlang der Fassaden oder den ruderalen Intarsien in den Höfen 
zu ermöglichen. Biotope auf den Dächern bilden Nischen für die Fauna und werden zu 
hochwertigen Lebensräumen für gewisse Zielarten wie die blauflügeligen Sandschrecken 
(Rote Liste-Art) auf Dächer mittlerer Höhen oder für die Wildbienen (Rote Liste-Art) auf 
Dächern mittlerer und grosser Höhen. 

Entwässerung Zukunft

Entwässerung Bestand
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Bestehende/neue Ersatzlebens-
räume (z. B. Pionier-Lebensräume) 
fördern, u. a Lebensräume für Ziel-
arten schaffen Gleisfeld als ökologischer Vernet-

zungskorridor.

Durchlässige schützenswerte  
Flächen, müssen nach möglichem 
Eingriff wiederhergestellt werden. 

Durchlässige Flächen behalten  
bzw. fördern.

Musterartige Entsiegelung in  
Asphalt- oder Gleisflächen  
(mit Schotter- oder Kiesstreifen).

Patchworkartige Behandlung des 
Bodens behalten/neu interpre-
tieren, flächige Entsiegelung för-
dern; d. h. Kies-, Schotter-, Be-
ton-, Rost-, Gleis-, Asphaltflächen 
zusammensetzen.

Entsiegelung.

Entwässerung Zukunft

Entwässerung Bestand

Entwässerung Zukunft

Entwässerung Bestand

Ökologische Vernetzung mit dem 
ruderalen Gleisfeld fördern (Forde-
rung im kommunalen Richtplan).

Dächer Hochhäuser, reine exten-
sive Begrünung, Lebensräume für 
Zielarten schaffen.

Wo möglich Fördermassnahmen 
auf bestehenden Dächern (im Rah-
men der statischen Tragfähigkeit 
der Bestandsbauten) vorsehen.

Dächer mittlere Höhe (mögliche 
Ersatzbiotope für ehemalige Fluss-
landschaft) sind teilweise inten-
siv zu gestalten, überwiegend ex-
tensiv, Lebensräume für Zielarten 
schaffen.

Flora und Fauna auf dem 
Areal.

Begrünung
Der Versiegelungsgrad der Oberflächen wird wo möglich reduziert und das Patchwork 
entsprechend ausgestaltet. Die Grün- und Ruderalflächen werden wo möglich erhalten 
respektive wiederhergestellt. Dazu werden Mikrostreifen mit Spontanvegetation entlang 
der Fassaden gefördert und bei Neubauten nach Möglichkeit mit Fassadenbegrünung 
kombiniert. Die Flachdächer der Neubauten werden extensiv begrünt (blaugrüne Dächer). 
Für die klimaangepasste Vegetation sind die Ziele des ökologischen Bewertungs- und 
Ausgleichsmodells der SBB bezüglich Kompensationsmassnahmen, Artenvielfalt und 
einheimische Arten massgebend. Mögliche Nischen auf dem Boden oder Kleinstrukturen 
(historische Substanz, Velodächer, offene Treppen usw.) sollen für die Biodiversität wert-
voll gestaltet bzw. erhalten werden. 

Flora und Fauna
Die Nähe des ökologisch wertvollen Gleisfelds ist eine Chance für die Fauna und Flora 
auf dem Areal Werkstadt. Die Durchgängigkeit zum Gleisfeld wird gewährleistet, um die 
Bewegung der Mauereidechsen (Rote Liste-Art) von dem ruderalen Gleisfeld zu den ru-
deralen Mikrostreifen entlang der Fassaden oder den ruderalen Intarsien in den Höfen 
zu ermöglichen. Biotope auf den Dächern bilden Nischen für die Fauna und werden zu 
hochwertigen Lebensräumen für gewisse Zielarten wie die blauflügeligen Sandschrecken 
(Rote Liste-Art) auf Dächer mittlerer Höhen oder für die Wildbienen (Rote Liste-Art) auf 
Dächern mittlerer und grosser Höhen. 

Entwässerung Zukunft

Entwässerung Bestand
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3.2 NUTZUNG

URBANE PRODUKTION
Mit dem Konzept «Werkplatz Zürich» artikuliert die Stadt das Ziel, sich auch in Zukunft 
als ein Wirtschaftsstandort mit einer diversifizierten Branchenstruktur und vielfältigen Ar-
beitsplatzangeboten zu entwicklen, an dem innovative Technologieunternehmen und 
produzierende Gewerbebetriebe gegründet werden, sich ansiedeln und erfolgreich ent-
wickeln. Dies bedeutet vor allem die Sicherung von Gebieten für Industrie- und produzie-
rende Gewerbebetriebe gegenüber Dienstleistungs- und Handelsnutzungen.

Um dieses Ziel zu erreichen wurden mit der BZO 2016 Industrie- und Gewerbezonen 
(IG) ausgeschieden. Um jedoch den spezifischen und sich verändernden Bedingungen 
urbaner Produktionsbetriebe gerecht zu werden, ist mit der neuen Praxisrichtlinie ein hö-
herer Anteil nicht direkt produktionsbezogener Betriebsfunktionen als bisher möglich. 
(www.stadt-zuerich.ch/werkplatz)

Die Werkstadt leistet als einer der Schlüsselstandorte urbaner Produktion einen wich-
tigen Beitrag zur Sicherung des «Werkplatz Zürich». Auf dem Areal sind Flächenanteile 
von 80 % der Nutzung durch Produktionsbetriebe vorbehalten. Weitere 20 % stehen für 
ergänzende Dienstleistungs- und Handelsnutzungen zur Verfügung.

Die Werkstadt strebt eine produktive Nutzungsmischung aus innovativen CleanTech 
Unternehmen, urbanen Manufakturen und kreativen Handwerksbetrieben an, die zusam-
men mit spezifischen Dienstleistungs- und Handelsnutzungen den «Werkplatz Zürich» in 
der Werkstadt erlebbar machen.

Verteilung der Nutzungen im 
Erdgeschoss mit einer Schich-
tung Richtung Gleisfeld.

Produktion

Dienstleistungen
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Zudem

grosse Flächenanteile

, sowie Wohnnutzung in Verbindung mit Arbeiten zur Verfügung.

Ergänzung Gigon/Guyer
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DIE URBANEN WERKSTÄDTERiNNEN – EIN DIALOGISCHER PROZESS 
Durch eine ‹Bottom-Up Strategie› wurden schon frühzeitig prototypische, potenzielle, zu-
künftige Nutzerinnen und Nutzer für das Areal identifiziert und in die Entwicklung mit ein-
bezogen. Es zeigt sich bereits ein sehr hohes Interesse an diesem Standort, dem vorhan-
denen und zukünftigen Raumangebot sowie dem Potenzial eines neues Gewerbeclusters 
in Zürich. 

Die ersten Werkstädterinnen und -städter konnten bereits einige der 
freistehenden Mieteinheiten beziehen. Dadurch wird der urbane Produktionsstandort 
von den unter-schiedlichen Produktion- und Dienstleistungsbetrieben auf seine 
Potenziale und Heraus-forderungen hin getestet und gleichzeitig Schritt für Schritt 
geöffnet (Adressbildung). Die 

Import-/Exportbezie-
hung, Ergebnisse Nutzer-
Innenworkshop (2017).

IMPORT EXPORT

| 05/2018 I DENKSTATT SARL I SE

GEWERBE 162 ANFRAGEN DIENSTLEISTUNG  204 ANFRAGEN

Anfragen Gewerbe
366 EINGÄNGE / TOTAL | Stand 25. Mai 2018

3.7% TEXTIL

4.9% METALL

9.3% HOLZ

15.4% WERKSTÄTTEN 
ALLGEMEIN

22.8% ESSENS
PRODUKTION 

7.4% LAGER

19.8% KUNST/FILM

6.2% MECHANIKER

2.5% MALER

6.2% CLEANTECH

Anfragen Dienstleistung
366 EINGÄNGE / TOTAL | Stand 25. Mai 2018

4.9% GASTRONOMIE
HOTELERIE

52.0% BÜRO/ATELIER

3.9%GALERIEN

11.8% WEITERE

5.4% RETAIL

9.3% EVENT

9.8% FREIZEITSPORT

2.9% BILDUNG

1.9% STEIN

Anfragen von InteressentInnen 
der Werkstadt seit 2016.

Produktion

Dienstleistungen

(.......   )

Ergänzung Gigon/Guyer
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Dienstleistungen
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Produktion

Dienstleistung

Quartierangebote 
und Ausstrahlung ins 
Quartier

Achsen der publi-
kumsorientierten Nut-
zungen

NUTZUNGSPROGRAMM IM SOCKELGESCHOSS 
Eine vielfältige Nutzungsdurchmischung soll in den überhöhten, bestehenden Sockelge-
schossen etabliert werden. Insbesondere im Bereich der Hohlstrasse und -gasse sowie 
entlang der Höfe werden kleinteiligere, urbane Manufakturen sowie publikumsorientierte 
Dienstleistungsangebote (Retail, Quartierangebote u.a.) etabliert. Sie bilden das Aus-
hänge schild des zukünftigen Produktionsstandortes und aktivieren sowohl das Erdge-
schoss als auch die angrenzenden Aussenraumflächen: beispielsweise kann die Kaffee-
rösterei einerseits Kaffeebohnen in der Werkstatt rösten, im Shop Produkte verkaufen 
und darüber hinaus Sitzplätze im Innen-/Aussenraum zur Degustation anbieten. 

Richtung Gleisanlagen siedeln sich die grossen Produktionsstätten aus klassischen 
Handwerksbereichen (Schreinereien, Recycling Firmen, Kunstproduktionen, Logistikun-
ternehmen u.a.) und der Essensproduktion (Bierbrauerei, Produktionsküchen etc.) an. 
Diese Bereiche sind für das öffentliche Publikum weniger zugänglich und der Anlieferung 
als auch den verschiedenen Produktionsabläufen der ansässigen Betriebe vorbehalten. 

NUTZUNGSPROGRAMM AB ERSTEM OG 
Über dem «lebendigen» Erdgeschoss werden im vorderen Bereich (Hohlstrasse/-gasse) 
Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Ausbaustandards für verschiedene Nutzungen 
entwickelt (Produktion/Dienstleistung). Im Arealinneren, Richtung Gleise, können sich im 
Neubau sowohl vertikal produzierende Produktionsbetriebe ansiedeln als auch Firmen 
aus den Bereichen Clean-Tech. Mit der Planung und Realisation der Neubauten kann auf 
die spezifischen Anforderungen gezielt eingegangen und massgeschneiderte Konzepte 
entwickelt werden. 

Ziel ist es, durch eine vielseitige Nutzungsdurchmischung mit verschiedenen räumli-
chen Qualitäten und diversen Angeboten das Areal langfristig attraktiv zu gestalten und 
gleichzeitig den heutigen komplexen Anforderungen eines produktiven, urbanen Werk-
platz gerecht zu werden.

Neubau

Bestand

Lebendiges  
Sockelgeschoss  
und Aussenraum

Nutzungssynergien

Q

Option 01 1:1500

S Neubau

R Bestand Q2 Bestand

E Neubau D Bestand

H Neubau

Y Bestand

X Neubau

U Bestand

A1 Neubau

R Aufstockung

A2 Bestand

A2 Aufstockung

E Bestand

A Dienstgebäude
Bestand

Q Aufstockung

15m

5m

Dienstleistung

Gewerbe

Q

Q
Q

Hohlgasse

Hohlgasse

Q

Q

Dienstleistung

Produktion

Quartierangebote 
und Ausstrahlung 
ins Quartier

Achsen der pub-
likumsorientierten 
Nutzungen

S R Hof HofHof Q D
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Raumgrössen: Vielzahl an unterschiedlichen 
Raumgrössen ermöglicht verschiedene Nutzun-
gen (prototypisches Cluster von 5‘000 m2).

Ausbaustandard: Unterschiedliche Ausbaus-
tandards ermöglichen verschiedene Nutzungen.

Produktionszeiten: Das Areal ist an unter-
schiedlichen Tages- und Wochenzeiten produk-
tiv und zugänglich. 

24/7
365

HOW TO: FÖRDERUNG DER URBANEN NUTZUNGSDURCHMISCHUNG

Von der Pionierin bis zum Profi 
Bei der Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer wird einerseits auf verschie-
dene Nutzungsarten und andererseits auf unterschiedlich etablierte Be-
triebe geachtet. Sowohl Start-ups als auch bereits gut situierte Betriebe fin-
den auf dem Areal ihren Entwicklungs- und Produktionsstandort. Auf diese 
Weise entsteht die Möglichkeit eines vernetzten Wissenstransfer und Er-
fahrungsaustausch zwischen den unterschiedlichen Disziplinen. Gleichzei-
tig bedeutet die Berücksichtigung von jungen, wachsenden Unternehmen, 
dass das Areal auf deren Weiterentwicklung (Raumbedarf und -anforderun-
gen) reagieren kann.

Von kleinen bis zu gossen Raumeinheiten  
Durch den heutigen Bestand an unterschiedlichen Raumgrössen und -typen 
besteht ein vielfältiges Raumangebot, welches in seiner Qualität erhalten 
und durch die geplanten Neubauten ergänzt werden soll. Dieses breite An-
gebot fördert die Diversität an Nutzungsmöglichkeiten, welche durch eine 
geeignete Auswahl der jeweils passenden Nutzerinnen und Nutzer noch ge-
steigert wird. Ziel der weiteren Entwicklung des Raumangebotes ist es, die 
Räume in ihrer Verwendung nutzungsoffen, flexibel und adaptierter zu hal-
ten. 

Von niedrigem bis qualitativ hohem Ausbaustandard
Neben dem Raumangebot spielt der Ausbaustandard für einen hohen Grad 
der Nutzungsdurchmischung eine wichtige Rolle. Die Interessentinnen und 
Interessenten generieren den Bedarf: d.h. lassen sich im Bestand die not-
wendigen Räumlichkeiten nicht abdecken, kann durch die geplanten Neu-
bauten auf die Nachfrage reagiert und das Angebot entsprechend erwei-
tert werden. Durch die genaue Bestellung lassen sich «massgeschneiderte» 
Mieteinheiten planen und umsetzen.

Rund um die Uhr
Neben weiteren wichtigen Kriterien wird ein besonderes Augenmerk auf 
die Produktions- und Öffnungszeiten der verschiedenen Betriebe sowie die  
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Raumgrössen: Vielzahl an unterschiedlichen 
Raumgrössen ermöglicht verschiedene Nutzun-
gen (prototypisches Cluster von 5‘000 m2).

Ausbaustandard: Unterschiedliche Ausbaus-
tandards ermöglichen verschiedene Nutzungen.

Produktionszeiten: Das Areal ist an unter-
schiedlichen Tages- und Wochenzeiten produk-
tiv und zugänglich. 

24/7
365

HOW TO: FÖRDERUNG DER URBANEN NUTZUNGSDURCHMISCHUNG

Von der Pionierin bis zum Profi 
Bei der Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer wird einerseits auf verschie-
dene Nutzungsarten und andererseits auf unterschiedlich etablierte Be-
triebe geachtet. Sowohl Start-ups als auch bereits gut situierte Betriebe fin-
den auf dem Areal ihren Entwicklungs- und Produktionsstandort. Auf diese 
Weise entsteht die Möglichkeit eines vernetzten Wissenstransfer und Er-
fahrungsaustausch zwischen den unterschiedlichen Disziplinen. Gleichzei-
tig bedeutet die Berücksichtigung von jungen, wachsenden Unternehmen, 
dass das Areal auf deren Weiterentwicklung (Raumbedarf und -anforderun-
gen) reagieren kann.

Von kleinen bis zu gossen Raumeinheiten  
Durch den heutigen Bestand an unterschiedlichen Raumgrössen und -typen 
besteht ein vielfältiges Raumangebot, welches in seiner Qualität erhalten 
und durch die geplanten Neubauten ergänzt werden soll. Dieses breite An-
gebot fördert die Diversität an Nutzungsmöglichkeiten, welche durch eine 
geeignete Auswahl der jeweils passenden Nutzerinnen und Nutzer noch ge-
steigert wird. Ziel der weiteren Entwicklung des Raumangebotes ist es, die 
Räume in ihrer Verwendung nutzungsoffen, flexibel und adaptierter zu hal-
ten. 

Von niedrigem bis qualitativ hohem Ausbaustandard
Neben dem Raumangebot spielt der Ausbaustandard für einen hohen Grad 
der Nutzungsdurchmischung eine wichtige Rolle. Die Interessentinnen und 
Interessenten generieren den Bedarf: d.h. lassen sich im Bestand die not-
wendigen Räumlichkeiten nicht abdecken, kann durch die geplanten Neu-
bauten auf die Nachfrage reagiert und das Angebot entsprechend erwei-
tert werden. Durch die genaue Bestellung lassen sich «massgeschneiderte» 
Mieteinheiten planen und umsetzen.

Rund um die Uhr
Neben weiteren wichtigen Kriterien wird ein besonderes Augenmerk auf 
die Produktions- und Öffnungszeiten der verschiedenen Betriebe sowie die  
Warenannahme und -auslieferung  gelegt. Das Areal wird zu unterschiedli-
chen Tages- und Wochenzeiten für Kunden, Lieferantinnen, Passanten und 
Anwohnerinnen zugänglich und besetzt sein. Verschiedene publikumsorien-
tiere Angebote sollen ein breites Publikum anziehen. 

PI
O

N
IE

RE
 

Etablierung 

PR
O

FI
S

Etablierung: Lernende Produktion und Mit-
wachsen der Betriebe im Transformationspro-
zess. 

LOW

BASIC

NO
RM

AL

HIGH  

Wohnnutzung

Um dem Areal zu einem  umfassenderen Leben 24/7/365 zu 
verhelfen, soll zu den Nutzungen zusätzlich Wohnen dazukom-
men. Diese Wohnnutzungen sind im Zusammenhang mit der 
urbanen Produktion zu entwickeln. Es soll explizit kein klassi-
sches Wohnen sein, dessen Ansprüche an diesem Ort nicht 
erfüllt werden können, sondern ein Wohnen, das in enger Be-
ziehung zum Arbeiten steht und sich zum Standort der urba-
nen Produktion bekennt. 

Die örtliche Nähe von Wohnen und Arbeiten in Form von 
Home-Studio oder Home-Office hat in der Pandemiezeit an 
Bedeutung zugenommen und wird sich wahrscheinlich in ei-
nem konsolidierten Masse als Bedürfnis etablieren. Im Kreativ-
bereich und in der Startup Szene sind Lebensmodelle, wo Ar-
beiten und Wohnen in unmittelbarer Nähe stattfinden können, 
sehr beliebt. Es sollen innovative Typologien wie Rohbau-Woh-
nen oder Hallen-Wohnen gesucht werden - auch ein Boarding 
House für vorübergehendes Wohnen ist denkbar. Die Wandel-
barkeit der Wohnräume ist in diesem Umfeld, wo Transformati-
onen Teil der Unternehmenskultur sind, sicher ein Thema.

Dabei ist zu beachten, dass Lärmemissionen der Gewerbe- 
und Produktionsbetriebe das Wohnen nicht zu stark beein-
trächtigen. Deshalb werden sich die Wohnnutzungen in den 
oberen, ruhigen Bereichen der hohen Häuser wiederfinden.

Ergänzung Gigon/Guyer
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3.3 BEBAUUNG

Die Bebauung ist ein Ensemble von Bestand und Neu. Sie bildet eine städtebaulich maxi-
mal verträgliche Ausnützung ab, welche die Qualitäten im Areal verstärkt und auch stadt-
räumlich übergreifend das Entwicklungspotenzial ausschöpft. Im Vordergrund steht eine 
innovative Transformation. Die mit der kantonalen Denkmalpflege abgestimmten städ-
tebaulichen Regeln gewährleisten eine maximale Nutzungsflexibilität innerhalb der ge-
wachsenen robusten Struktur.

STADTSILHOUETTE
Die Lage des Areals direkt am Gleisraum bietet ein grosses Potenzial für Hochpunkte. Be-
reits heute positionieren sich mehrere Hochhäuser clusterartig zwischen Bahnhof Altstet-
ten und Zürich HB. Die Hochhäuser der Werkstadt werden gemeinsam mit diesen existie-
renden Hochpunkten die Stadtsihouette entlang des Gleisraums zusätzlich prägen. Die 
bereits heute in der Höhe verspringende Silhouette entlang der Hohlstrasse soll auf dem 
Areal Werkstadt übernommen werden.

NACHHALTIGKEIT
Die Baukörper haben ein effizientes Oberflächen- und Volumenverhältnis und sind in Be-
zug auf eine Verschattung optimal ausgerichtet. Die städtebauliche Konfiguration mit den 
Höfen hat eine positive Auswirkung auf das Mikroklima. Eine ressourcenschonende Bau-
weise begleitet den Transformationsprozess durch die Wiederverwendung von Bauteilen 
und Datenmanagement.

Mögliche Bebauung mit 
Ausschöpfung der maximalen 
Ausnützung.

Bestand

Neubauten

Aufbauten

0 0‘
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Gestapeltes Gewerbe ergänzt mit Wohnen
Beispielweise finden urbane Manufakturen mit einem horizontal organisierten Produk-
tionsprozess ihren Platz in der Halle, eine Cleantech-Nutzung kann vertikal organisiert 
werden und darüber kann Wohnen in Verbindung mit Ateliers, Studios und Büros ange-
ordnet sein.

Grafik geändert, Gigon/Guyer
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GESTAPELTES GEWERBE

Eine Stapelung des Gewerbes ist auf Grund der fortschreitenden technischen Entwicklungen
im Produktionsprozess sowie beinahe flächendeckender Anordnung der erhaltenswerten Be-
standsbauten auf dem Areal unumgänglich. Es sollen Räume für unterschiedliche Produktions-
abläufe angeboten werden. Die Anforderungen aus der Produktion spiegeln sich in der Volume-
trie der Obergeschosse in Form von Versprüngen und Auskragungen wieder.
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Mantellinie Baubereiche Aussen

Gebäudegrundfläche Hochpunkte:  Min. 800m² Max. 1200m²

(Ost: Erhalt der Heizzentrale und Auskragung in den Hof, oder nicht Erhalt der Heizzentrale und keine Auskragung in den Hof.)
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Gebäude auf den Baubereichen Hohlstrasse müssen seitlich erschlossen werden. 
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Gestapeltes Gewerbe ergänzt mit Wohnen
Beispielweise finden urbane Manufakturen mit einem horizontal organisierten Produktionsprozess ihren 
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BAUBEREICHE UND MANTELLINIEN
Das städtebauliche Regelwerk setzt sich aus Baubereichen, Mantellinien und Bebau-
ungsregeln zusammen.

Die Baubereiche markieren mögliche Orte für Neubauten, welche die 
städtebauliche Qualität und tektonische Lesbarkeit des Areals weiterstricken. 

Die Mantellinien zeichnen Verdichtungsmöglichkeiten im dreidimensionalen Raum 
ab. Es werden drei Typen von Mantellinien jeweils für die drei Baubereiche Mitte, 
Hohlstrasse und Aussen ausgeschieden, welche die Lesbarkeit der räumlichen 
Abfolge zwischen Hohlstrasse und Gleisraum sowie die Schichtung von Bestand und 
Neu in der Vertika-len verdeutlichen und das Potenzial für punktuelle Höhenakzente 
abzeichnen. Die Man-tellinien bilden ein Raumgerüst, das Spielraum für 
unterschiedliche Einfüllungen zulässt, ohne die städtebauliche Kohärenz zu gefährden.

BEBAUUNGSREGELN
Die unterschiedlichen Baubereiche und Mantellinientypen beinhalten jeweils ihre 
eige-nen Bebauungsregeln (siehe Abb. auf den Seiten 37 bis 39). Dies ermöglicht eine 
typolo-gische Vielfalt und ein grösseres Anpassungsvermögen an wechselnde 
Anforderungen. Dies ist für eine langfristige Entwicklung und je nach Ausrichtung des 
Gewerbes notwen-dig. Der Umgang mit den denkmalgeschützten Gebäuden wird 
gemäss den Festsetzun-gen der Schutzverordnung in die Bauregeln integriert.
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GESTAPELTES GEWERBE

Eine Stapelung des Gewerbes ist auf Grund der fortschreitenden technischen Entwicklungen
im Produktionsprozess sowie beinahe flächendeckender Anordnung der erhaltenswerten Be-
standsbauten auf dem Areal unumgänglich. Es sollen Räume für unterschiedliche Produktions-
abläufe angeboten werden. Die Anforderungen aus der Produktion spiegeln sich in der Volume-
trie der Obergeschosse in Form von Versprüngen und Auskragungen wieder.

Gewerbe/ 

Urbane Manufaktur

Gewerbe/

Cleantech

Wohnen Dienstleistung

Abb. 8 
Prinzip Stapelung
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Gebäudegrundfläche Hochpunkte:  Min. 800m² Max. 1200m²

(Ost: Erhalt der Heizzentrale und Auskragung in den Hof, oder nicht Erhalt der Heizzentrale und keine Auskragung in den Hof.)
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3.4 FREIRAUM

Der Freiraum ist ein Abbild der funktionalen Zusammenhänge der historischen Gebäude 
und ihrer ursprünglichen Nutzung. Im Sinne einer städtebaulichen Vision stehen daher 
nicht die Fragen nach Lage und Dimensionen der Freiräume im Vordergrund, sondern wie 
der bestehende Ort als innovative Chance in der Stadt Zürich neu interpretiert und sein 
Potenzial maximal ausgelotet werden kann.

VERDICHTETER FREIRAUM
Altstetten ist bereits jetzt mit Frei- und Grünräumen unterversorgt. Das Areal Werkstadt 
hat das Potenzial, einen Beitrag für das Quartier zu leisten. In der Tat sind hier keine klas-
sischen öffentlichen Freiräume zu finden, sondern eine Vielfalt an arealspezifischen Frei-
räumen mit unterschiedlichem Öffentlichkeitsgrad. Sie sind Zeugen und der Spiegel ei-
ner funktionierenden Werkstadt. Auf Grund des bereits existierenden Hofgerüstes und 
der von Betrieben beanspruchten Freiflächen sind die Freiräume in ihren Grössen vorge-
geben und als einmaliges Freiraumerlebnis weiter zu entwickeln. Ob Gassen, Höfe, Ört-
chen, Dächer oder Treppen – die Gelegenheiten, das Areal und seine anliegenden Gleis-
felder erlebbar und spürbar zu machen, sollen möglichst genutzt werden.
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EIN AREAL – ZWEI GESICHTER
Die seriellen Zwischenräume und Höfe quer zur Gleisanlage sowie zwischen den gros-
sen Hallen faszinieren durch ihre robuste Einfachheit. Die regelmässige Verteilung dieser 
strukturierenden Elemente verleiht dem Ort eine einmalige Identität und dient als Wieder-
erkennungsmerkmal, welches die Direktheit der funktionalen Handhabung eines Indus-
triegebietes unmittelbar spürbar macht. Beim Begehen werden unterschiedlichste Bän-
der als Raumsequenz beschritten: die Hohlstrasse als zukünftiger Stadtboulevard, ein 
schmales Band von Bauten unterbrochen durch Entrées, welche als Pforten des Are-
als dienen, die Hohlgasse, die Höfe und als Abschluss die Weite des Gleisfeldes. Diese 
räumliche wie auch atmosphärische Sequenz macht das Areal zu einem Ort mit zwei Ge-
sichtern.

Räumliche und atmosphäri-
sche Sequenz des Areals; 
Ein Areal – zwei Gesichter.

Hallenband

Gesicht zum 
Gleisfeld

Gesicht zur 
Stadt

Entrées

Entrées – Pforte zwischen Stadt und Areal
Die bestehenden Entrées zwischen den Bauten entlang der Hohlstrasse werden als 
Grundtypologie beibehalten und gestärkt. Ihre unterschiedlichen Positionierungen ge-
genüber den Höfen schafft einen jeweils anderen Eintritt ins Areal.

Als Regelwerk für die zukünftigen Entrées gilt es, Gebäudeadresse oder Zugänge im-
mer seitlich über die jeweiligen Entrées zu planen. Somit werden die Entrées aktiviert 
und die Adresse des Areals findet klar «auf» dem Areal statt. Jedes Entrée ist über seine 
Grösse, Verkehrsnutzung (Anlieferung/MIV/VV/FV), seine Funktion gegenüber dem Areal 
und seine Einzigartigkeit(en) definiert. Das Ziel ist, über die jeweiligen Entrées eine attrak-
tive und lebendige Verknüpfung zwischen Hohlstrasse und Hohlgasse zu schaffen.

DIE HOHLSTRASSE – DAS GESICHT ZUR STADT

Nutzungsspezifische
Vorzonen.

Dynamische Vorzone

Vorgärten

Adressierende Vor-
zone

Einfriedung

STADTHOF RANGIERHOF WERKHOF
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Einfriedung und historische Bausubstanz prägen das Gesicht zur Stadt
Im Zeitalter der transparenten Stadt sind Zäune in Verruf geraten. Auf dem Areal Werk-
stadt werden die Zäune zwar in Zukunft ebenfalls nicht mehr benötigt, dennoch erhöhen 
sie den Reiz des Ortes und damit den Erlebniswert des Freiraums. Die Einfriedung mit Po-
dest und Zaun ist Teil des Schutzumfangs in der Schutzverordnung.

Die Zäune schaffen ein «Davor» und «Dahinter» – zwei Welten. Das «Dahinter» ist als 
Raumsequenz zu entdecken. Ausserdem besticht das Areal durch seine wiederholenden 
Ziegelbaufassaden mit bogenförmigen Fenstern. In die Längsrichtung bilden die histori-
schen Bauten zusammen mit der Einfriedung ein identitätsstiftendes Ensemble, welches 
die Hohlstrasse prägt und die Entdeckungsneugier erhöht. 

Das Areal besticht durch seine 
wiederholenden Ziegelbau-
fassaden mit bogenförmigen 
Fenstern.

Auf dem Areal Werkstadt wer-
den die Zäune zwar in Zukunft 
nicht mehr benötigt, dennoch 
erhöhen sie den Reiz des Or-
tes und damit den Erlebnis-
wert des Freiraumes.

Dynamische Vorzone: Sie gelten als Ando-
ckungsmöglichkeiten für die Nutzenden des 
Areals. Breite Fenster erlauben gewisse Einbli-
cke in die Kleinmanufakturen, Veloabstellplätze 
und eine begrenzte Anzahl an Autoparkplätzen 
werden hier angeboten.

Adressierende Vorzone: Als einzige Vorzonen 
erlauben sie eine Adressierung neuer Gebäude 
direkt zur Hohlstrasse. Gleichzeitig können 
kleine Aufenthaltsräume dort ihren Platz finden. 
Sie sind teilweise eingezäunt.

Vorgärten: Folgend auf das verdichtete Freiraumprinzip und ge-
mäss einer bereits existierenden Art von Vorzone werden die Vor-
gärten wie kleine Schätze unterhalten und fortgesetzt. Sie sind 
eine einmalige Chance Aneignung und Aufenthalt auf kleins-
tem Raum zu begünstigen. Die Signalwirkung dieser Vorzonen 
ist enorm, da sie immer als Ensemble zusammen mit Zaun, his-
torische Bauten und eventuelle Gehölze eine starke Ausstrah-
lung haben.

Beim Begehen des Areals entlang der Hohlstrasse schreitet man über das schmale von 
Entrées unterbrochene Band von Bauten, welche als Pforte des Areals dienen. Als Kris-
tallisationsschicht für Bewegungen und Aufenthalt aller Nutzenden des Areals gilt es die 
Vorzonen spezifisch zu betrachten.

(.......   )
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GESICHT ZUM AREAL

Zukunftsbild der  
Werkstadt ab 2035. 
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STADTHOF
Identität / Erlebnis: Raumerlebnis geprägt durch grosszügigen Sichtbezug zum Gleisfeld. Gegenüber der alten 
und neuen Fassade als Identität des neuen Ortes und einzigartiges Erlebnis im Areal. Eingänge zu Erd- und 
Obergeschossnutzungen als kleine Aufenthaltsteppiche ausbilden. Baumgruppe als Auftakt in den Hof bietet 
Aufenthaltsqualität, spendet Schatten und trägt zur räumlich etappierten Entdeckung des Raumes bei.
Strategie der Patina: Als einziger neuer Hof eigene Identität entwickeln.
Beschaffenheit: Neue Hartfläche zusammen mit durchlässigen Flächen denken, z. B. chaussierte Pausenbereiche 
mit Spontanvegetation, Versickerungsflächen entlang Fassaden.

RANGIERHOF
Identität / Erlebnis: Einziger öffentlicher Hof (Freiraum mit besonderer Erholungsfunktion 
gemäss kommunalem Richtplan). Skurriles Aneinanderstossen historischer Fassaden, 
Gleisen und lieblichem Rasen. Ensemblewirkung als prägendes Merkmal und Icon für 
das Areal. Nutzungen entscheidend für Atmosphäre: Produktionsnutzungen am Rand 
mit grosszügigen Vorzonen und temporäre bzw. saisonale Cool Spots um Produkte 
auszustellen.
Strategie der Patina: Gleise und Andockstellen für Strom am Boden erhalten. 
Rangierwagen und Intarsien unterschiedlicher Art bleiben vor Ort bestehen. Bodenmalerei 
und signalisierte Fahrbereiche fortsetzen. 
Beschaffenheit: Abgesenkte Rasenfelder im heutigen Erscheinungsbild erhalten.
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GESICHT ZUM AREAL

Zukunftsbild der  
Werkstadt ab 2035. 

R
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HOHLGASSE

STADTHOF
Identität / Erlebnis: Raumerlebnis geprägt durch grosszügigen Sichtbezug zum Gleisfeld. Gegenüber der alten 
und neuen Fassade als Identität des neuen Ortes und einzigartiges Erlebnis im Areal. Eingänge zu Erd- und 
Obergeschossnutzungen als kleine Aufenthaltsteppiche ausbilden. Baumgruppe als Auftakt in den Hof bietet 
Aufenthaltsqualität, spendet Schatten und trägt zur räumlich etappierten Entdeckung des Raumes bei.
Strategie der Patina: Als einziger neuer Hof eigene Identität entwickeln.
Beschaffenheit: Neue Hartfläche zusammen mit durchlässigen Flächen denken, z. B. chaussierte Pausenbereiche 
mit Spontanvegetation, Versickerungsflächen entlang Fassaden.

RANGIERHOF
Identität / Erlebnis: Einziger öffentlicher Hof (Freiraum mit besonderer Erholungsfunktion 
gemäss kommunalem Richtplan). Skurriles Aneinanderstossen historischer Fassaden, 
Gleisen und lieblichem Rasen. Ensemblewirkung als prägendes Merkmal und Icon für 
das Areal. Nutzungen entscheidend für Atmosphäre: Produktionsnutzungen am Rand 
mit grosszügigen Vorzonen und temporäre bzw. saisonale Cool Spots um Produkte 
auszustellen.
Strategie der Patina: Gleise und Andockstellen für Strom am Boden erhalten. 
Rangierwagen und Intarsien unterschiedlicher Art bleiben vor Ort bestehen. Bodenmalerei 
und signalisierte Fahrbereiche fortsetzen. 
Beschaffenheit: Abgesenkte Rasenfelder im heutigen Erscheinungsbild erhalten.
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HOHLGASSE
Identität / Erlebnis: Rückgrat der Werkstadt. Produktions- und Flaniermeile entlang bestehenden und neuen 
Fassaden. Primär für Fuss-/Veloverkehr sowie für Anlieferung in gewissen Bereichen vorgegebenen Fahrspuren. 
Vom Kopfplatz im Westen zum Kopfplatz im Osten weite Blicke auf das Gleisfeld und die Stadt (führt an allen Höfen 
vorbei). Bestehende, wie auch neue Aufbauten, Brücken, Treppen und andere Bauelemente als Bereicherung 
der Gassenränder. Dank kleinen Treppenelemente Einblicke in die erhöhten Produktionshallen der umliegenden 
Bauten. Beschränkte Anzahl oberirdischer Parkplätze auf den beiden Kopfplätzen.
Strategie der Patina: Patchworkartiger und bestehender Bodenbelag mit Gleisen ausschlaggebend für 
Atmosphäre und Identität der Gasse. Asphalt als Zeitzeuge seiner Geschichte. Flickwerk, Bodenmalereien, 
Schotterbeete mit Ruderalvegetation, Rangierdrehscheiben und weiteren Spuren der Geschichte als Reiz der 
Gasse.
Beschaffenheit: Schotter- oder Kiesvorbereiche (in der Regel 90 bis 100 cm breit) mit spontaner Vegetation 
entlang der Fassaden nach Möglichkeiten als Abwechslung zu den Hartflächen in der Hohlgasse fortsetzen. 

WERKHOF
Identität / Erlebnis: Einheitliche Fassade der Halle Q, vielfältige Fassaden im Osten, Bodenpatchwork und 
Gleisintarsien als räumliche Komplexität prägend für Identität des Werkhofs. Überlagerung von handwerklichen 
Nutzungen, Verkehrs-, Lager-, Umschlags- und Aufenthaltsflächen. Produktion im Aussenraum als Bestandteil des 
Freiraumerlebnisses: entdecken beim Vorbeilaufen, Verweilen oder Vorbeifahren. Baumgruppe als Auftakt in den 
Hof bietet Aufenthaltsqualität, spendet Schatten und trägt zur räumlich etappierten Entdeckung des Raumes 
bei.
Strategie der Patina: Einzigartige Gleisintarsien, Gleiselementen und Bodenpatchworks als identitätsprägende 
Elemente. Erhalt oder neue Interpretation gewünscht.
Beschaffenheit: Fortsetzung der Vielfalt der Bodentexturen, flächige Entsiegelungen wünschenswert.
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3.5 MOBILITÄT

EFFIZIENTE ERSCHLIESSUNG IN DICHT BEBAUTEM GEBIET
Das Areal Werkstadt in dicht bewohnter Lage bietet sich als attraktiver und dynamischer 
Arbeitsort an. Die Vision einer «Stadt der kurzen Wege» kann hier verwirklicht werden. Die 
bestehenden Strukturen und das geplante städtebauliche Konzept erfordern die Entwick-
lung einer innovativen Mobilitätsstrategie.

Das Grundprinzip, welches hierfür verfolgt wird, ist ein Verkehrskonzept mit sparsa-
mem Flächenverbrauch. Für die Werkstadt wird das erreicht durch die konsequente För-
derung platzsparender Verkehrssysteme (Öffentlicher Verkehr ÖV und Fuss- und Velover-
kehr FV/VV) und die Reduktion des Einsatzes des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 
auf gezielte Funktionen.

Die konsequente Umsetzung dieser Prinzipien wird durch die Entwicklung eines inte-
grierten digitalen Mobilitätsframeworks begleitet. So kann der Footprint der Mobilität auf 
dem Areal und in dessen Umfeld erheblich reduziert werden.

ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG – GROSSRÄUMIGE EINBINDUNG 
Das Areal Werkstadt wird über zwei Anschlüsse erschlossen. Die heutige Hauptzufahrt 
westlich der Freihofstrasse bleibt erhalten (Zufahrt Ost). Zusätzlich ist eine neue Zufahrt 
an der westlichen Arealgrenze geplant (Zufahrt West). Bei der Realisierung der neuen Zu-
fahrt gilt es zu prüfen, ob diese mit der Nebeneinfahrt des Letzi Turms zusammenge-
schlossen werden kann.

Mittelfristig bleibt die Zufahrt Ost wie heute bestehen, einfach vortrittsgeregelt, so dass 
alle Fahrbeziehungen möglich sind. Bei der neuen Zufahrt West wird nur rechts rein-/
ausfahren möglich sein. Langfristig wird die Realisierung des Tramprojektes Linie 1 die 
Rahmenbedingungen für die Erschliessung des Areals erschweren. Seitens Stadt Zürich 
wurden bereits Vorstudien gemacht, ein Bauprojekt liegt jedoch noch nicht vor. Es ist al-
lerdings davon auszugehen, dass auch bei der bestehenden Zufahrt Ost nur noch rechts 
rein-/ausfahren möglich sein wird. Die grossräumige Erschliessung des Areals wäre auch 
mit der Einschränkung durch die neue Tramlinie gewährleistet.

Für zu Fuss Gehende und Velofahrende besteht ein dichtes Netz an Feinerschliessung 
zwischen Hohlgasse und Hohlstrasse, das eine direkte Wegführung zu den zwei beste-
henden ÖV-Haltestellen ermöglicht.
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3.5 MOBILITÄT

EFFIZIENTE ERSCHLIESSUNG IN DICHT BEBAUTEM GEBIET
Das Areal Werkstadt in dicht bewohnter Lage bietet sich als attraktiver und dynamischer 
Arbeitsort an. Die Vision einer «Stadt der kurzen Wege» kann hier verwirklicht werden. Die 
bestehenden Strukturen und das geplante städtebauliche Konzept erfordern die Entwick-
lung einer innovativen Mobilitätsstrategie.

Das Grundprinzip, welches hierfür verfolgt wird, ist ein Verkehrskonzept mit sparsa-
mem Flächenverbrauch. Für die Werkstadt wird das erreicht durch die konsequente För-
derung platzsparender Verkehrssysteme (Öffentlicher Verkehr ÖV und Fuss- und Velover-
kehr FV/VV) und die Reduktion des Einsatzes des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 
auf gezielte Funktionen.

Die konsequente Umsetzung dieser Prinzipien wird durch die Entwicklung eines inte-
grierten digitalen Mobilitätsframeworks begleitet. So kann der Footprint der Mobilität auf 
dem Areal und in dessen Umfeld erheblich reduziert werden.

ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG – GROSSRÄUMIGE EINBINDUNG 
Das Areal Werkstadt wird über zwei Anschlüsse erschlossen. Die heutige Hauptzufahrt 
westlich der Freihofstrasse bleibt erhalten (Zufahrt Ost). Zusätzlich ist eine neue Zufahrt 
an der westlichen Arealgrenze geplant (Zufahrt West). Bei der Realisierung der neuen Zu-
fahrt gilt es zu prüfen, ob diese mit der Nebeneinfahrt des Letzi Turms zusammenge-
schlossen werden kann.

Mittelfristig bleibt die Zufahrt Ost wie heute bestehen, einfach vortrittsgeregelt, so dass 
alle Fahrbeziehungen möglich sind. Bei der neuen Zufahrt West wird nur rechts rein-/
ausfahren möglich sein. Langfristig wird die Realisierung des Tramprojektes Linie 1 die 
Rahmenbedingungen für die Erschliessung des Areals erschweren. Seitens Stadt Zürich 
wurden bereits Vorstudien gemacht, ein Bauprojekt liegt jedoch noch nicht vor. Es ist al-
lerdings davon auszugehen, dass auch bei der bestehenden Zufahrt Ost nur noch rechts 
rein-/ausfahren möglich sein wird. Die grossräumige Erschliessung des Areals wäre auch 
mit der Einschränkung durch die neue Tramlinie gewährleistet.

Für zu Fuss Gehende und Velofahrende besteht ein dichtes Netz an Feinerschliessung 
zwischen Hohlgasse und Hohlstrasse, das eine direkte Wegführung zu den zwei beste-
henden ÖV-Haltestellen ermöglicht.
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Grossräumige Erschliessung.

Zufahrt
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AP im Gebäude

Post-/Paketstation

Logistikhub

Veloverkehr

Fussverkehr

Fussverkehr flächig

AP oberirdisch

INNERE ERSCHLIESSUNG
Fuss- und Veloverkehr
Der arealinterne Freiraum ist als durchlässige, multifunktionale Begegnungszone geplant. 
Direkte Zugänge und eine attraktive Gestaltung geben das Gefühl, dass das Areal auf 
den nicht-motorisierten Verkehr ausgelegt ist. Ausreichende und qualitativ hochstehende 
Veloabstellplätze sind im Bereich der Eingänge (Areal und Gebäude) sowie an der hoch-
frequentierten Hohlgasse angeordnet und fördern die spontane und effiziente Benutzung 
des Velos. Im Rangierhof ist die Realisierung von Veloabstellplätzen aus denkmalpflege-
rischem Gründen nicht möglich.

Anlieferung
Für die Anlieferung sind grundsätzlich vier «Logistikhubs» im Areal sowie zwei «Post-/
Paketstationen» an der Hohlstrasse vorgesehen. Hier wird neben der Anlieferungsrampe 
und/oder Umschlagplätzen für Lastwagen (Logistikhubs) und Lieferwagen (Logistikhubs 
und Post-/Paketstationen) Raum für die Zwischenlagerung angeboten. Vereinzelte Anlie-
ferungen, z. B. bei punktuellen Betriebsstörungen, Bauarbeiten etc., können die Durch-
bindungsachse zwischen den Logistikhubs beanspruchen. 
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Motorisierter Individualverkehr
Abstellplätze für PW und Lieferwagen werden im Bereich der zwei Zufahrten angeboten. 
Im Westen ist für die Mehrheit der Parkplätze ein neues Parkhaus geplant. Vereinzelte 
Kurzzeitparkplätze werden vor dem Gebäude S und entlang der Hohlstrasse angeboten. 
Im Osten ist eine beschränkte Anzahl an oberirdischen Parkplätzen vor dem Gebäude D 
und entlang der Hohlstrasse vorgesehen.

MOBILITÄTSKONZEPT
Prinzipien, Vorgaben, Umsetzungsregeln und Kontrollinstrumente sind in ein Mobilitäts-
konzept integriert, welches die Entwicklung der Werkstadt begleitet und sukzessive mit 
der Transformation weitergeschrieben wird.

Das Mobilitätskonzept der Werkstadt basiert auf der abgestimmten Entwicklung von 
«Hardware» (übergeordnete ÖV-Anbindung, städtebauliche Struktur, Erschliessungs-
netze, Parkierungsinfrastrukturen etc.) und «Software» (Betriebskonzepte). Den Benut-
zerinnen und Benutzern werden integrierte Instrumente und Informationen bereitgestellt, 
die nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auf der Ebene des Gesamtsystems effi-
ziente (smarte) Mobilitätsentscheidungen ermöglichen. Mit dem Mobilitätskonzept wird 
eine radikale Reduktion der Parkplätze gegenüber den Normwerten erzeugt. Diese wer-
den, bis auf notwendige Ausnahmen, nicht den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen. 
Schlüsselelemente des Mobilitätsangebots in der Werkstadt werden sein:
• MIV-Parkierung (integrierte lenkungswirksame Bewirtschaftung der Parkplätze, Infra-

struktur für Elektro-Fahrzeuge)
• Car-Sharing (Entleihstation für Sharing-Fahrzeuge)
• Velo-Parkierung (hochwertige Abstellplätze)
• Velowerkstatt (Möglichkeit zur Veloreparatur in frei zugänglicher Velowerkstatt)
• Bike-Sharing (Entleihstation der Werkstadt Velo-Sharing-Flotte)
• E-Trottinette (Entleihstation für Elektro-Trottinette)
• Post-/Paket-Station (Nutzende können an der Station Post und kleine Pakete abholen,

abgeben, zwischenlagern. Diese ist direkt ab der Hohlstrasse anfahrbar)
• Dynamische Information (Auskunftspunkt über das Mobilitätsangebot)
• Schnittstelle (digitale Plattform, App) mit dem das gesamte Mobilitätsangebot den

Nutzenden präsentiert/zur Verfügung gestellt wird.
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Masterplan48

Motorisierter Individualverkehr
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PAKETE HUB

ANLIEFERUNG

VELO BETRIEBSFAHRZEUGE

ANLIEFERUNG MOBILITY FRAMEWORK

• Schnittstelle (Betreiber Cockpit) mit dem die WerkstädterInnen die Mobilität der Besu-
chenden steuern können.

• Schnittstelle zum Controlling der Mobilitätsdaten/Mobilitätskonzeptziele.

Digitales Mobility Framework der Werkstadt
Die Mobilität soll über eine integrierte digitale Plattform bewirtschaftet werden. Dieses 
Instrument ermöglicht die Gesamtkoordination und das Monitoring und stellt den Un-
ternehmen eine umfassende Toolbox für die flexible Implementierung von Bewirtschaf-
tungsmodellen zur Verfügung. Dies optimiert die Effizienz der verfügbaren und bereitge-
stellten Ressourcen. Die Toolbox beinhaltet Instrumente wie z. B.:
• Priorisierung der Benutzerinnen und Benutzer je nach Wohnort, Arbeitszeit etc.,
• Kontrolle und Bewirtschaftung des Zugangs zur Parkierungsanlage (inkl. individueller

Gestaltung der Tarife, Zugangskriterien etc.),
• Buchung von Parkplätzen,
• Bewirtschaftung von Sharing-Fahrzeugen,
• Organisatorische Unterstützung des Car-Poolings,
• Bereitstellung von dynamischen Informationen über das ÖV-Angebot,
• Förderung von alternativen Verkehrsmitteln bewirtschaften (ÖV-Abos, Velo-Bonus

etc.),
• Controlling des erzeugten Verkehrs und Modal Splits.

Logistikkonzept
Das Konzept für den Lieferverkehr verfolgt das Ziel, gute Bedingungen für den Waren-
verkehr zu schaffen und gleichzeitig die Verkehrserzeugung auf dem Gelände möglichst 
gering zu halten. Dies wird über ein duales System erreicht. Zum einen gibt es die Mög-
lichkeit der Direktanlieferung an die Gebäude und zum anderen ermöglicht ein Logistik-
hub eine Bündelung der Warenströme. Grosse Lieferungen können hier empfangen, zwi-
schengelagert und dann verteilt werden. Betriebe ohne ausreichend grossen Lagerraum 
können den Logistikhub als kurzzeitigen Lagerort nutzen. Mikroanlieferungen können di-
rekt an die Post-/Paketstation in der Hohlstrasse zugestellt werden.

Erschliessungskonzepte.

(.......   )
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Ergänzung Gigon/Guyer
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Masterplan58

STADTRÄUMLICHE LAGE

Das Areal Werkstadt liegt im Westen der Stadt Zürich, im Quartier Hard (Kreis 4 Ausser-
sihl), direkt angrenzend an Altstetten (Kreis 9). Nördlich wird das Areal vom Gleisraum und 
südlich von der Hohlstrasse begrenzt. Richtung Westen bildet die Gleisharfe auf der Höhe 
des Letziparks den räumlichen Abschluss des Areals. Gegen Osten ist die Transformation 
bis an die Reparaturwerkstätte vorgesehen.

Im Gebiet Letzi bildet die Werkstadt heute mit weiteren Arealen wie dem Letzipark, 
dem Letzigrund und dem Schlachthof ein Konglomerat von Inseln mit unterschiedlichs-
ten Charakteristiken. Zur Hohlstrasse hin bilden die Backsteinbauten und Einzäunungen 
eine geschlossene Strassenfront, hingegen auf der anderen Seite ist das Areal mit dem 
Gleisraum verflochten und es besteht eine enge räumliche und atmosphärische Bezie-
hung zwischen den unterschiedlichen SBB-Welten. Die räumliche Erscheinung des Are-
als wird stark durch diese Lage am Gleisfeld, zwischen dem Bahnhof Altstetten und dem 
Bahnhof Hardbrücke geprägt.

Altstetten und das Gebiet Letzi sind in Bezug auf den Freiraum unterversorgt. Es las-
sen sich weder ein zusammenhängendes Netz an Grünräumen noch grössere Parkanla-
gen oder Plätze finden. Im Rahmen der laufenden Innenentwicklung ist die Stadt Zürich 
bestrebt, dass neben der baulichen Nachverdichtung des Stadtkörpers auch ein adäqua-
tes Angebot an nutzbaren und attraktiven Freiräumen sowie ausreichend Siedlungsinfra-
struktur zur Verfügung gestellt werden kann.
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Masterplan58

STADTRÄUMLICHE LAGE
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SBB HAUPTWERKSTÄTTEN

Ursprünglich waren die Hauptwerkstätten in Aussersihl ein Projekt der privaten Bahnge-
sellschaft Schweizerische Nordostbahn (NOB). Nach deren Verstaatlichung im Jahr 1901 
verfolgte die SBB die Neubaupläne weiter. Zwischen 1906 und 1911 entstand die Kern-
anlage der SBB Hauptwerkstätten Zürich, welche später mehrfach mit Neu- und Anbau-
ten sowie Aufstockungen erweitert wurde. Das Ensemble ist in zwei Schichten zwischen 
der Hohlstrasse und dem Gleisraum angeordnet und weist eine einheitliche Fassadenge-
staltung aus gelbem Backstein auf.

Mit der Kernanlage wurde bereits ein Grossteil der Hauptwerkstätten realisiert. Am 
westlichen Rand fand die Holzverarbeitung statt. Mit dem Neubauprojekt Letzi Turm wird 
der Erweiterungsbau ersetzt. Der Holzlagerschuppen und die Holztrocknerei bleiben er-
halten. Weiter entlang der Hohlstrasse sind das Speisehaus sowie das Verwaltungs- und 
Magazingebäude angeordnet. In der zweiten Schicht Richtung Gleisraum liegt die Wa-
genabteilung, bestehend aus zwei ursprünglichen und einer neueren Wagenwerkstätte. 
In der Mitte der Hauptwerkstätten befinden sich die allgemeine Abteilung mit Kesselhaus, 
Schmiede, Raddreherei und Bandagerie sowie die elektrische Zentrale. Die Heizzentrale 
am Gleisraum ist ein neuerer Bestandteil der Anlage. Der Magazinanbau, der Gardero-
bentrakt und die Lehrwerkstätte existieren nicht mehr. Die Lokomotivreparaturwerkstätte 
spannt sich von der Hohlstrasse bis an den Gleisraum und wurde in mehreren Etappen 
erweitert. Im östlichen Teil wurde die Kernanlage mit einer Triebwagenhalle ergänzt.

Nebst den wertvollen Bestandesbauten weist das Areal einen charakteristischen Frei-
raum auf. Dieser ist stark funktionsgeprägt und zeugt von der industriellen Geschichte. 
Zur Hohlstrasse hin befindet sich eine ortsprägende Einfriedung. Hinter den Zeilenbau-
ten mit Verwaltung, Magazin und Speisehaus verläuft eine innere Strasse, welche die ver-
schiedenen Arealteile verbindet und so das Rückgrat der Hauptwerkstätten bildet. Quer 
dazu liegen die Freiräume mit den Schiebebühnen, die den Blick auf die Geleise öffnen. 

Ein umfangreicher Beschrieb der SBB Hauptwerkstätten und ihrer Geschichte ist dem 
denkmalpflegerischen Gutachten der Stadt Zürich (2014) sowie dem Inventarblatt des 
Kantons Zürichs (2020) zu entnehmen. 

Verwaltung, Magazin und Speisehaus

Lokomotivabteilung

Allgemeine Abteilung

Wagenabteilung und Nebenbauten

Holzverarbeitung

Weichenmontierung und Triebwagenhalle

Kernanlage (1909–1911)

Abbruch

Teilersatzneubau (2014–2016)

Aufstockung (+1VG)
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sbb hauptwerkstätten zürich: übersichtsplan

1  Verwaltung, Magazin und Speisehaus
2  Lokomotivabteilung
3  Allgemeine Abteilung
4  Wagenabteilung und Nebenbauten
5  Holzverarbeitung
6  Weichenmontierung und Triebwagenhalle
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Übersichtsplan  
SBB Hauptwerkstätten. 

Denkmalpflegerisches Gutach-
ten der Stadt Zürich 2017, 

Bezeichnung Gebäude ergänzt
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Masterplan60

FOTOSTRECKE

Die folgenden Fotos sind seit 2016 entstanden und bieten einen Einblick in das charak-
teristische Areal Werkstadt.

Halle D, 
im Hintergrund Heizentrale.
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61

Gebäude A und Hohlgasse, 
Sicht Richtung Osten.

Durchgang im Gebäude A von 
der Hohlstrasse her.

Gebäude E, Nordfassade mit 
Heizzentrale.
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Masterplan62

Gebäude Y, im Hintergrund 
Komplex 457 und «fifty-fifty» 
(im Bau).

Hof zwischen Halle Q (links) 
und R (rechts), Sicht Richtung 

Hohlstrasse.

63

Hohlgasse zwischen Gebäude 
U (links) und Halle Q (rechts), 
Sicht Richtung Westen. 
Juliet Haller, AfS

Dachlandschaft Halle R, 
Sicht Richtung Halle Q.
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Masterplan62

Gebäude Y, im Hintergrund 
Komplex 457 und «fifty-fifty» 
(im Bau).

Hof zwischen Halle Q (links) 
und R (rechts), Sicht Richtung 

Hohlstrasse.

63

Hohlgasse zwischen Gebäude 
U (links) und Halle Q (rechts), 
Sicht Richtung Westen. 
Juliet Haller, AfS

Dachlandschaft Halle R, 
Sicht Richtung Halle Q.
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Masterplan64

Innenansicht Halle Q. 
Juliet Haller, AfS

Innenansicht Halle D.

Büro von FluidSolids 
in der Halle D.

Treppenhaus im Gebäude A. 
Juliet Haller, AfS

Atelier von OFFCUT 
in der Halle Q.
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Hochbaudepartement der Stadt Zürich
Amt für Städtebau, Archäologie und DenkmalpflegeS
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Juli 2005

SBB-GEBÄUDE ZÜRICH
GLEISRAUM LANGSTRASSE 
B I S  BA H N HO F  A LT S T E T T E N 

Spezialinventar

aus: Spezialinventar SBB-Gebäude Zürich 
Gleisraum Langstrasse bis Bahnhof Altstetten 
Amt für Städtebau, Hochbaudepartement Zürich, Juli 2005

teilweise durch Professur Gigon/Guyer ergänzt.
(S.76/77, S.86/87, S.98/99, S.101)

GEBÄUDEKATALOG

links: Marcel Lods, Sotteville-lès-Rouen 1953
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Bestand im Areal

-> PLANUNGSPERIMETER S.68/69
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Adresse 
Hohlstrasse bei 400

Objekt 
Hauptwerkstätte: Triebwagenhalle

Baujahr 
1965–1968

Architekt/Baufirma 
J. W. Huber, Ing. Emch & Berger, 
Tiefbau Jäggi & Hafter AG

Literatur 
SBB-nachrichtenblatt 1983, nr. 12.

Es handelt sich bei der Triebwagenhalle um 
eine typische Industriehallenarchitektur der 
60er-Jahre. Der Rohbau bzw. die tragenden 
Elemente bestehen aus einem Gerüst: senk-
rechte Stützen und waagrechte Träger für die 
Laufkräne. Auf diesem Gerüst ruht eine fili-
grane Eisendachkonstruktion. Einige Bauteile, 
z. B. die Eingangspartie, wurden betoniert.  
Als Aussenwandtafeln wählte man 16cm starke 
Durisol-Platten (Durisol villmergen). Diese 
speziellen feinbetonplatten mit hoher Wärme-
dämmung können durch ihre Anordnung grosse 
 fassadenflächen gliedern. Besonders ab den 
60er-Jahren erfuhr dieses Material im Indus-
triebau eine grosse verbreitung. Der vorentwurf 
von 1963 zeigt, wie der Architekt die Wirkung 
der Platten- und fensteranordnung studierte. 
Die flächen des Sägedaches wurden verglast 
und mit Welleternit auf Durisol-Dachschalen 
aufliegend eingedeckt. In der Halle installierte 

man 5 Gleise mit zentral gesteuerten Hebe-
böcken, die eine Tragkraft von 20 t aufweisen. 

13.1  Hauptwerkstätte: Triebwagenhalle

Situation M 1 : 4500
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Hauptwerkstätte: Triebwagenhalle, Südwestfassade (foto OB)

K ATA L O G

Hauptwerkstätte: Triebwagenhalle, Südwestfassade  

(foto SBB Archiv Zürich, 1966)

Hauptwerkstätte: Triebwagenhalle, Schnitt  

(SBB Archiv Zürich)
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Adresse  
Hohlstrasse bei 400

Objekt  
Hauptwerkstätte: Lokomotiv-Reparatur, 
 Triebfahrzeug-Unterhalt, Schweisserei

Baujahr  
1905–1910 A , 1921–1923 B , 1939–1941 C

Architekt/Baufirma  
Hans Müller, Ing. Ludwig Bösch, Alexander 
 Legany, Alb. Buss & Cie

Literatur  
Die neuen Werkstätten der S.B.B. in Zürich, in: 
Schweizerische Bauzeitung 46, 1905, S. 163 f.;  
Ein Rundgang durch die neuen Werkstätten der 
S.B.B. in Zürich, in: Zürcher Wochen-Chronik, 
1911, nrn. 29, 30; Hans-Peter Bärtschi: 
 Industrialisierung, Eisenbahnschlachten 
und Städtebau. Die Entwicklung des Zürcher 
 Industrie- und Arbeiterstadtteils Aussersihl 
(Schriftenreihe des Instituts GTA ETHZ 25), 
Basel 1983, S. 462, 484.

neben dem verwaltungs- und Magazingebäude 
und der nördlich anschliessenden Gebäudegrup-
pe entstand während der ersten Bauetappe ab 
1905 gegen Osten die grosse Halle der Lokomo-
tiv-Reparatur (heute Triebfahrzeug-Unterhalt) 
mit versenkter Schiebebühne A . von dieser 
Schiebebühne aus konnte man auch die Tender- 
und Kessel-Reparatur (heute elektrische Appa-
rate und Motoren) bedienen. Gegen das Gleisfeld 
wurde die Dreherei und fräserei angebaut. Der 
Auftrag für die Eisenkonstruktion dieser gross-
flächigen Halle ging an Alb. Buss & Cie. Man 
benötigte für die Dächer, Säulen, Kranlaufbahn 
usw. rund 1200 t Stahl, Schmiede- und Gussei-
sen (Bericht an den verwaltungsrat der S.B.B. 
vom 9. August 1907). Die verschiedenen Abtei-
lungen mit unterschiedlichen Hallenhöhen und 
Spannweiten der Dachkonstruktionen liessen 
sich sehr schwer durch eine einheitliche fassa-
dengestaltung zusammenfassen. Dass dadurch 
Schwierigkeiten entstanden, belegt ein Schrei-

ben vom 9. März 1907. Darin beklagen sich «Der 
Oberingenieur bei der Generaldirektion, i. v. 
(Eduard) Elskes» und «Der Oberingenieur des 
Kreises III i. v. (Alexander) Legany» darüber, 
«... wie wenig gewisse Träger mit der facaden-
gliederung zusammenpassen». Die Oberverant-
wortung der architektonischen Gestaltung trug 
auch hier Hans Müller, SBB-Architekt «I. Klasse 
der Kreisdirektion III». Ein weiteres Schreiben 
vom 26./27. März 1907 teilte die Genehmigung 
der Pläne für die Lokomotiv-Werkstätte mit.  
Die fassaden wurden bei der Überarbeitung 
der Pläne mit den Säulenabständen und Aufla-
gern in Übereinstimmung gebracht. In diesem 
 Zusammenhang betonten die verantwortlichen 
Oberingenieure einmal mehr, dass Backstein-
wände und Backsteinpfeiler billiger wären 
– und sie «sehen sicher besser aus». Es wurde 
nämlich für die Aussenwände auch ein Eisenrie-
gelwerk oder «armiertes Backsteinmauerwerk» 
geprüft. Die langwierigen Diskussionen lassen 

13.2  Hauptwerkstätte: Lokomotiv-Reparatur, Triebfahrzeug-Unterhalt, 
        Schweisserei

Situation M 1 : 4500

A

C

B
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erkennen, dass nicht nur die Konstruktion, 
sondern auch die architektonische Gestaltung 
sorgsam geplant wurde. nach vollendung er-
hielt vor allem der 10m hohe Hallenabschnitt 
der Lokomotiv-Reparatur viel Lob. Die zeitge-
nössische Presse schrieb 1911: «Ein imposanter 
Anblick bietet die Montierungshalle, Höhe und 
Perspektive wirken gleich gewaltig und wie aus 
dem Gewölbe eines Domes flutet Licht herun-
ter, die Arbeitsstätte in den hintersten Winkel 
beleuchtend.»

Der Erste Weltkrieg und die damit verbundene 
Kohlennot förderte den Ausbau der Elektrifizie-
rung. Während des Krieges war jedoch auch der 
Bezug notwendiger Materialien wie Eisen und 
Kupfer aus dem Ausland schwierig. Ab 1919 
begann die Elektrifizierung der Linie Arth-
 Goldau–Zug–Zürich und Luzern–Zug. 1923 ge-
nehmigte der verwaltungsrat der SBB das von 
der Generaldirektion aufgestellte Programm 

zur «beschleunigten» Elektrifizierung. 1922/24 
folgte der elektrische Betrieb des Strecke 
 Zürich–Olten (E. Huber-Stocker: Die Elektrifi-
zierung der Schweizerischen Bundesbahnen bis 
Ende 1928, Zürich 1929). Schon 1921/22 ent-
stand ein Erweiterungsbau für elektrische Lo-
komotiven (Triebfahrzeug-Unterhalt) B . Diese 
Halle wurde entlang der Hohlstrasse erbaut. 
Reizvoll ist, dass dieser Baukörper durch seine 
Stellung und Dimensionierung mit dem Holzma-
gazin am anderen Ende des Reparaturwerkstät-
ten-Ensembles korrespondiert. Auch dieser Bau 
zeigt Sichtbacksteinfassaden. Seine grossen 
Rundbogenfenster vermitteln fast einen kir-
chenähnlichen Charakter. Der Innenraum wird 
freilich von technischen Einbauten wie Galerie, 
Kranbahn, Hebevorrichtungen etc. beherrscht.

1939–1941 kam an der Ostseite ein weiterer 
Anbau für die Schweisserei hinzu C . Diese 
 Halle kann als Pionierleistung des Eisenbeton-

Hauptwerkstätte: Lokomotiv-Reparatur, Innenansicht (foto OB)

A
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Hauptwerkstätte: Triebfahrzeug-Unterhalt, Innenansicht 1923 (foto aus: Bärtschi 1983, S. 462)

baus angesehen werden. In den 30er-Jahren ent-
wickelte vor allem das Bauunternehmen Dycker-
hoff & Widmann, Wiesbaden, gekrümmte Scha-
len aus Eisenbeton. In Zürich spezialisierte sich 
die Baufirma Locher & Cie auf diesem Gebiet. 
Die Eisenbeton-Konoidschalen weisen grosse 
Spannweiten mit geringer Konstruktionsstärke 
auf. Als Schalen-Shedhallen ermöglichen sie 

auch einen besonders günstigen Lichteinfall. 
Die guten Erfahrungen mit dieser Halle führten 
1951 zur Planung einer «Lok-Montagehalle II» 
mit gleichen Dimensionen. Dieser Zwillingsbau 
wurde aber nicht ausgeführt.

A
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Hauptwerkstätte: Lokomotiv-Reparatur, nordfassade 

(foto OB)

Hauptwerkstätte: Schweisserei, Südostfassade (foto GB)

Hauptwerkstätte: Lokomotiv-Reparatur, Schnitt (SBB Archiv HWS 1901)

Hauptwerkstätte: Triebfahrzeug-Unterhalt, Südostfassade (foto GB)

A

B

C
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Adresse 
Hohlstrasse bei 400

Objekt 
Hauptwerkstätte: Radsatzaufarbeitung
 (Dreherei), Schmiede, Spenglerei, Heizzentrale

Baujahr 1906–1910 A , B , 1964 C

Architekt/Baufirma Hans Müller, Ing. Ludwig 
Bösch, Alexander Legany, Alb. Buss & Cie

Literatur Die neue Werkstätten der S.B.B in 
Zürich, in: Schweizerische Bauzeitung 46, 
1905, S. 163 f.; Ein Rundgang durch die neuen 
Werkstätten der S.B.B. in Zürich, in: Zürcher 
Wochen-Chronik, 1911, nrn. 29, 30; Hans-
Peter Bärtschi: Industrialisierung, Eisenbahn-
schlachten und Städtebau. Die Entwicklung 
des Zürcher Industrie- und Arbeiterstadtteils 
Aussersihl (Schriftenreihe des Instituts GTA 
ETHZ 25), Basel 1983, S. 210 f.

In der Mitte der gesamten Anlage, zwischen 
den grossen Hallen der Wagen- und Lokomo-
tiv-Reparatur liegend, wurden in einem Bau-
komplex die Radsatzaufarbeitung (Dreherei), 
Schmiede und das Kesselhaus vereint. Die 
Zürcher Wochen-Chronik berichtete: «Gross an-
gelegt ist auch die Schmiede in diesem Werk-
stättenkomplex. An beide Längsseiten sind die 
mächtigen Essen angelehnt, während die Werk-
zeugmaschinen, Dampfhämmer, Drehkranen 
ec. mehr im Innern der Halle ihre Aufstellung 
gefunden haben. Lebhaftes Interesse nimmt 
so ein Dampfhammer neuester Konstruktion in 
Anspruch ... Wenige Handgriffe genügen den 
Hammer zu führen und eine sinnreiche vorrich-
tung auf dem Haupte des Ständers ermöglicht 
es, eine Schlagkraft, die vielen tausend Kilos 
gleichkommt, eintreten zu lassen. Die ganze 
Maschinerie ruht auf einem mächtigen, mehrere 
Meter tief in den Boden eingelassenen Eisen-
block, der die heftigen Schläge aufnimmt und 

dem Ambos als fundament dient.» Beachtung 
fand auch die weit gespannte, von Alb. Buss 
& Cie, Basel, errichtete Oberlicht-Dachkonstruk-
tion der Schmiede. Die grossflächige verglasung 
der Giebelfassaden gewährleistete eine gute 
Belichtung der Arbeitsplätze A .

Bei der Dreherei verzichtete man auf die bis-
her üblichen Transmissionen, welche die freie 
Bewegung im Arbeitsraum stark einschränkten 
und immer wieder zu schweren Unfällen führ-
ten. Sie wurden nun durch elektrische Motoren 
ersetzt. für den Transport schwerer Lasten kam 
ein Laufkransystem zur Anwendung. 

Das an der nordseite angebaute Kesselhaus  
mit Kohlenschuppen wich 1964 einer Speng-
 lerei C . Das 1908 erbaute Kesselhaus hatte 
 einen 50m hohen Kamin. Er wurde von J. n. 
Bürkel aus Winterthur erstellt. Mit dekorativer 
Basis und kapitellartigem Schornsteinkopf 

13.3  Hauptwerkstätte: Radsatzaufarbeitung (Dreherei), Schmiede, Spenglerei,
        Heizzentrale

Situation M 1 : 4500

A B

C
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wirkte er wie eine Siegessäule der Industriali-
sierung. Das neue Kesselhaus wurde 1964–1966 
nach den Plänen der Zürcher Bauingenieure  
E.  Standacher & R.  Siegenthaler erbaut. Mit 
seinen drei Schornsteinen und dem prägnant 
geformten Baukörper kann auch dieses Kes-
selhaus als Emblem der Hauptwerkstätte ange-
sehen werden.

Zwischen Schmiede, ehemaligem Kesselhaus 
und Lokomotiv-Reparatur (Triebfahrzeug-Un-
terhalt) entstand 1909/10 eine elektrische 
Zentrale B . nach dem Bericht der Zürcher 
 Wochen-Chronik 1911, das «eigentliche Herz 
der ganzen Anlage. ... Ein unentwirrbares Chaos 
von Kabeln windet sich nach allen Himmels-
richtungen, jedem Leuchtkörperchen Licht 
 spendend». Der teilweise umgebaute Sicht-
backsteinbau dient heute einer Abteilung der 
Spenglerei.

Innerhalb dieser Baugruppe ist die Halle der 
Schmiede hervorzuheben. Trotz beidseitiger 
Anbauten wirkt sie mit ihren Giebelfassaden 
eigenständig. Die Ost- als auch Westfassade 
werden mit der Einfahrt und Glasfront in der 
Mittelachse akzentuiert. Diese Symmetrie beto-
nen zudem die Backsteinlisenen.

Hauptwerkstätte: Schmiede, Innenansicht (foto GB)

A
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Hauptwerkstätte: Bandagerie, Schmiede und altes Kesselhaus, Westfassade (SBB Archiv HWS)

Hauptwerkstätte: Schmiede, Ostfassade (foto OB)

A

A
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Hauptwerkstätte: Bandagerie, Schmiede und altes Kesselhaus, Westfassade (SBB Archiv HWS)

Hauptwerkstätte: Schmiede, Ostfassade (foto OB)

A

A
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Hauptwerkstätte: Schornstein des alten Kesselhauses (SBB Archiv HWS 1908)

Hauptwerkstätte: Heizzentrale, Schnitt 

(SBB Archiv Zürich)

Hauptwerkstätte: Heizzentrale, Westfassade (foto OB)

C

CC
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Adresse 
Hohlstrasse 400  A , 402  B

Objekt 
Hauptwerkstätte: verwaltung, Magazin

Baujahr 
1906/07  A , B

Architekt/Baufirma 
Max Münch, Ing. Ludwig Bösch, 
Alexander Legany

Literatur 
Die neuen Werkstätten der S.B.B. in Zürich, in: 
Schweizerische Bauzeitung 46, 1905, S. 163 f.

Zur ersten Bauetappe der Hauptwerkstätte 
 gehört das verwaltungsgebäude   A  mit Maga-
zin   B  entlang der Hohlstrasse. Die fassaden-
entwürfe zeigen den Einfluss eines Entwurfes 
von Architekt A.  Wülfke. Ein vorprojekt mit 
gleichem Bauprogramm entwarf Wülfke schon 
1898 für Dietikon. Schwierigkeiten der Land-
erwerbung führten zu einer verlegung nach 
Zürich-Altstetten. Grossen Wert legte man zu-
nächst auf eine repräsentative Gestaltung des 
verwaltungsgebäudes. für Dietikon war ein 
stattlicher Bau mit Risalit und Seitenflügeln 
geplant. nach dem Ableben von Wülfke 1904 
entwarf Max Münch das verwaltungsgebäude 
für Zürich-Altstetten mit Treppengiebel und 
Glockentürmchen. Zudem war ein reich geglie-
dertes frontispiz für die Strassenfront des 
 Magazins vorgesehen. Sparmassnahmen zwan-
gen aber zu einer weit gehenden Reduzierung 
der Steinhauerarbeiten. Bei der Ausführung 
dieser Bauten beschränkte man sich schliesslich 

auf wenige Details. Dank dieser vereinfachung 
fügen sich diese Bauten gut in das Ensemble 
der Hauptwerkstätte ein. Ein ergänzender ver-
bindungsbau zwischen verwaltung und Maga-
zin ist mit seinen grossen Glasflächen klar als 
neues Element erkennbar.

13.4  Hauptwerkstätte: verwaltung, Magazin

Situation M 1 : 4500

Hauptwerkstätte: Magazin, Südfassade (foto OB)

A

B

B
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Hauptwerkstätte: verwaltungsgebäude, Südostfassade (foto GB)

K ATA L O G

Hauptwerkstätte: verwaltungsgebäude, Südfassade (SBB Archiv HWS)

A

A
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Adresse 
Hohlstrasse 420  B , bei 400  A , C

Objekt 
Hauptwerkstätte: Wagenunterhalt, 
Personalrestaurant, Bedürfnisanstalt

Baujahr 
1907–1911  A , B , C

Architekt/Baufirma 
Max Münch, Ing. Eusebius vogt, Brücken-
ingenieur Eduard Meister

Literatur 
Die neuen Werkstätten der S.B.B. in Zürich, in: 
Schweizerische Bauzeitung 46, 1905, S. 163 f.; 
Hans-Peter Bärtschi: Industrialisierung, Eisen-
bahnschlachten und Städtebau. Die Entwick-
lung des Zürcher Industrie- und Arbeiterstadt-
teils Aussersihl (Schriftenreihe des Instituts 
GTA ETHZ 25), Basel 1983, S. 210 f.

Obwohl die Planung der Wagen-Reparatur   A  
schon 1901 begann, gehört dieser Teil der 
Hauptwerkstätte zur zweiten Bauetappe. 
Während der ersten Planungsphase übte auch 
Eduard Elskes als Stellvertreter von vogt einen 
gewissen Einfluss aus. Wie bei den anderen 
Werkhallen entschied man sich für eine Eisen-
konstruktion mit Oberlicht und Backsteinfassa-
den. Die Anordnung der Oberlichtfelder wurde 
während der Planung geändert. Der Auftrag  
zur Ausführung, Lieferung und Montierung der 
Eisenkonstruktionen ging 1909 an die firma  
Th. Bell & Co in Kriens.
 
An der Südseite erhielt die Wagen-Reparatur 
 einen zweigeschossigen Anbau mit Abteilungen 
für die Schreinerei, Sattlerei, Lehrwerkstätte 
und Büros. Die zur Hohlstrasse gerichtete Ein-
gangspartie wurde als leicht vorspringender 
Mittelrisalit ausgebildet. Hier installierte man 
Waschräume und Garderoben. Die erhaltenen 

Pläne zeigen, dass man für diesen Bauteil ver-
schiedene Deckenkonstruktionen prüfte. Münch 
empfahl 1907 Eisenbetonträger mit Wölbstein-
feldern. Auch preislich verglich man die ver-
schiedenen Konstruktionsarten, z.  B. Angebote 
der «Siegwartbalken-Gesellschaft». vorhandene 
Dokumente erlauben die Annahme, dass die 
Auftraggeber sich 1910 für eine Eisenbeton-
konstruktion der firma Maillart & Cie in Zü-
rich entschieden. Der berühmte Bauingenieur 
 Robert Maillart gründete 1902 in Zürich und  
St. Gallen firmen, die sich auf den Eisenbeton-
bau spezialisierten, und entwickelte 1908 das 
Pilzdeckensystem. Der noch immer geübten 
Skepsis gegenüber dieser Bautechnik – auch 
in SBB-Kreisen – trat Maillart mit aufklärenden 
vorträgen entgegen. Sein 1909 gehaltener vor-
trag im Zürcher Ingenieur- und Architektenver-
ein über «Die Sicherheit der Eisenbetonbauten» 
hatte ein gutes Echo (Schweizerische Bauzei-
tung 53, 1909, S. 119 f.).

13.5  Hauptwerkstätte: Wagenunterhalt, Personalrestaurant, Bedürfnisanstalt

Situation M 1 : 4500

A

B

C
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Hauptwerkstätte: Wagenunterhalt, Ostfassade (foto OB)

K ATA L O G

neben den Zeugnissen der Bautechnik sind 
zeitgeschichtlich die sozialen und hygie-
nischen Einrichtungen besonders interessant. 
Letztere fielen in der Regel sehr schnell den 
laufenden Erneuerungen zum Opfer. Die Pläne 
der Hauptwerkstätte zeigen, dass die SBB sich 
sehr für die Hygiene der Arbeiter engagierte. 
Entlang der Hohlstrasse entstand 1910/11  
das «Wohlfahrtshaus mit Speise- und Badean-
stalt»   B . Mit einem verglasten Steg verband 
man im Obergeschoss die Wagen-Reparatur mit 
dem Wohlfahrtshaus. Im Erdgeschoss wurde für 
die Arbeiter ein grosser Speisesaal eingerich-
tet. Durch die Küchenräume getrennt und mit 
eigenem Eingang kam ein «Speisesaal für Ange-
stellte» hinzu. Der Keller erhielt einen grossen 
Raum mit Duschkabinen. Dazu kamen 6 Bade-
zimmer. Eine vorgelagerte «Kasse» lässt erken-
nen, dass zumindest die Benutzung der Bäder 
nicht gratis war.

Im Bereich der Hauptwerkstätte waren 7 «Ab-
trittgebäude» verteilt C . Das Abtrittgebäude 
neben der Wagen-Reparatur zeigt, dass auch 
diese nebengebäude sorgsam gestaltet wurden. 
Auf dem Gelände der heutigen Heizzentrale 
(Kesselhaus) befand sich der Kohlenlagerplatz. 
Auch hier erhielten 1911 die Kohlenarbeiter 
neben einem Unterkunftsraum einen eigenen 
Waschraum mit Warmwasserboiler.

A
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Hauptwerkstätte: Wagenunterhalt, nordfassade (foto OB)

Hauptwerkstätte: Wagenunterhalt, Ostfassade (SBB Archiv Zürich)

A

A
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Hauptwerkstätte: Personalrestaurant, Südwestfassade (foto OB)

Hauptwerkstätte: Personalrestaurant, Grundriss Erdgeschoss (SBB Archiv Zürich)

Hauptwerkstätte: Personalrestaurant, Grundriss Kellergeschoss (SBB Archiv Zürich)

B

B

B
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Adresse 
Hohlstrasse bei 400

Objekt 
Hauptwerkstätte: Malerei, Revision und 
Wagenunterhalt

Baujahr 
1907–1911  A , 1960   B

Architekt/Baufirma 
Hans Müller; vögtli (1960)

Die Planung dieser Halle wurde gemeinsam 
mit der Wagen-Reparatur und dem Personalre-
staurant angegangen   A . Die Anwendung einer 
Eisenkonstruktion war von Anfang an entschie-
den. Eine längere Diskussion löste auch hier die 
Anordnung der Oberlichtbänder aus. Bei den ers-
ten Entwürfen waren die Oberlichtbänder noch 
in Ost-West-Richtung orientiert. Die darauffol-
genden Pläne zeigen eine Drehung der Bänder 
um 90 °. Konstruktive, lichttechnische und 
nicht zuletzt architektonische Überlegungen 
– Zusammenspiel der Dachstruktur mit der An-
ordnung der fenstergruppierungen – führten zu 
dieser Entscheidung. Bei der Dacheindeckung 
wurde 1909 die Kombination von Holzzement 
und Schlackenbeton diskutiert. nicht genügend 
geklärt war eine ev. unterschiedliche Ausdeh-
nung der Materialien und die damit verbundene 
Dauerhaftigkeit. Aufschlussreich sind auch die 
Detailplanungen, welche die verknüpfung der 
Eisenkonstruktion mit der fassadengestaltung 

zeigen. Auch hier wurde bis zum sichtbaren Zie-
gelverband jede Einzelheit genau festgelegt.

1960 kam nach den Plänen von Architekt vögtli 
an der Westseite eine Halle für den Wagen-
unterhalt hinzu   B . Diese Eisenbetonkonstruk-
tion besteht aus einem Sheddach mit 3 Tonnen-
schalen und Oberlichtverglasungen.

13.6  Hauptwerkstätte: Malerei, Revision und Wagenunterhalt

Situation M 1 : 4500

A

B
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Hauptwerkstätte: Malerei, Ostfassade (foto GB)
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Hauptwerkstätte: Wagenunterhalt, Südwestfassade (foto OB)

Hauptwerkstätte: Malerei, Innenansicht (foto OB)

A

B
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Architekt:  
Brassel Architekten

Baujahr:   
2015-2017

Adresse:  
Hohlstrasse 362, Zürich- Altstetten

Neubau Radsatzlager, SBB Reparaturcenter
Prix Acier 2018 | Neubau Radsatzlager, SBB Reparaturcenter, Zürich-Altstetten 1/9
Neubau Lagerhalle im Kontext eines denkmalgeschützten Industrieareals
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Prix Acier 2018 | Neubau Radsatzlager, SBB Reparaturcenter, Zürich-Altstetten
Neubau Lagerhalle im Kontext eines denkmalgeschützten Industrieareals

Projektbeschreibung

Ihre Werkstätten in Zürich-Altstetten möchte die SBB in den 
nächsten zwanzig Jahren zu einem Ort der Kultur und urbanen 
Produktion entwickeln. ‹Werkstatt Zürich› ist der unbescheidene 
Projektname dafür. Das Reparaturcenter am Fusse der 
Duttweilerbrücke bleibt jedoch auch in Zukunft bestehen. In den 
modernisierten Hallen werden weiterhin Züge in Stand gesetzt. 

Gleich daneben wollten die SBB Personenverkehr nur ein 
einfaches Dach, damit ihre Radsätze und Wertstoffcontainer nicht 
nass werden. Zum Glück kam ein Drittel des Geldes von den 
SBB Immobilien, denen auch das Stadtbild wichtig ist und die, 
zusammen mit der beratenden SBB Denkmalpflege, Architektur 
verlangte. Schliesslich sind die angrenzenden Hallen mächtige 
Baudenkmäler der letzten hundert Jahre. Der junge Architekt Lukas 
Brassel war im Planerwahlverfahren der Hallensanierung auf dem 
zweiten Platz gelandet. Er erhielt den Auftrag zum Bau der neuen, 
verhältnismässig kleinen Halle. 

«Um die Nutzung flexibel zu machen, haben wir eine möglichst 
simple Stahlkonstruktion erstellt», sagt der Architekt. In der Tat 
scheint seine offene Halle wenig mehr als ein Dach zu sein, das 
frappierend leicht auf nur sechs Stützen ruht. Doch ‹simpel› 
ist definitiv das falsche Prädikat. Der Gestaltungswille ist hier 
ganz in den Dienst der Sache gestellt, aber er ist da. Er zeigt 
sich im Goldenen Schnitt der Fassadenproportionen oder dem 
durchbrochenen Kalksandsteinmauerwerk des kleinen Annex, 
der ein Abstellgleis schützt. Er zeigt sich in den gestockten 

Technischer Bericht 

Die eingeschossige Lagerhalle weist eine Grundrissabmessung von 
24.2 m x 53.5 m auf. Die lichte Raumhöhe (OK neue Bodenplatte 
bis UK Dachträger) beträgt 8.1 m, die Durchfahrtshöhe unter 
den Fassadenriegeln beträgt 5.1 m. Die Oberkante der neuen 
Bodenplatte liegt circa auf der Terrainoberkante.

Das Dachtragwerk besteht aus Hauptträgern, welche in 
Hallenquerrichtung als einfache Balken über eine Distanz von 
ca. 23.9 m spannen. Die Zufahrt mit Bahnwagen wird über 
eine bestehende Schiebebühne gewährleistet. Um möglichst 
flexible Bedingungen für rangierende LKWs zu bieten und eine 
Zufahrt für die Bahn-Schiebebühne zu schaffen, werden die 
Hauptträger beidseitig in der Längsfassade über Stahlfachwerk 
abgefangen. Die Abfangfachwerke spannen über eine Distanz von 
ca. 26.0 m und sind auf den Eck- und Mittelstützen der beiden 
Längsfassaden aufgelagert. Die Dachpfetten sind zwischen den 
Hauptträgern eingesattelt und als Durchlaufträger ausgebildet. 
Die Oberkante des Dachblechs ist auf gleicher Höhe wie die 
Oberkante des Hauptträgers. Am Dachrand verläuft um die ganze 
Halle ein Robustheitsträger. Dieser Träger stellt sicher, dass beim 
Ausfall einer sekundären Hallenstütze infolge LKW-Anpralls kein 
progressiver Kollaps des Hallendachs auftreten kann.

Die gestockten Ortbetonstützen mit Abmessungen 50 cm x 50 
cm tragen das Hallendach. Es kann zwischen primären und 
sekundären Stützen unterschieden werden. Die primären Stützen 
inkl. deren Fundation müssen die volle Anprallast infolge eines 

manövrierenden LKWs aufnehmen können, ohne zu versagen. Die 
sekundären Stützen müssen die Anpralllast nicht voll aufnehmen 
können, da der Robustheitsträger beim Ausfall einer Stütze das 
Dach abfängt und die Last zu den benachbarten Stützen abträgt. 
Die primären Stützen befinden sich nur an den jeweiligen Enden 
der Abfangfachwerke.

Die Hallenstützen sind auf Einzelfundamenten abgestellt und mit 
zwei bis vier Mikropfählen im tragfähigen Limmatschotter fundiert. 
Die Mikropfähle sind rund 12 m lang. Ein Einträger-Laufkran spannt 
in Hallenquerrichtung über ca. 23.15 m. 

Ausgesteift wird das Dach der Halle über einen Dachlängs- 
und –querverband. Die Gesamtstabilität der Halle wird in 
Hallenlängsrichtung über die sechs eingespannten primären 
Hallenstützen übernommen und in Querrichtung über eine 
Kombination von  eingespannten Eckstützen mit einem 
Wandverband. Das K-Fachwerk des Wandverbands wird zur 
Erhöhung der Nutzungsflexibilität nicht bis zur Fundation geführt, 
sondern endet auf einer Kote von ca. 3.1 m über der Bodenplatte.

Eine Einträgerlaufkran verläuft über die gesamte Hallenlänge, 
dessen Kranbahnträger ist auf Stahlkonsolen aufgelagert, welche 
einerseits über die biegesteifen Pfosten der Abfangfachwerke mit 
den Hauptträgern des Dachs gekoppelt sind und andererseits 
mittels Einlageteilen an die Ortbeton angeschlossen sind. 

Ortbetonstützen oder im gewellten Lochblech der umlaufenden 
Schürze, die dem Bauwerk in seiner äusseren Erscheinung 
Substanz verleiht und von innen nur mehr zarter Schleier ist. 
Je länger man dieses einfache Bauwerk studiert, desto mehr 
Feinheiten fallen auf. Und auch Bezüge zum Vorhandenen: Es steht 
in der Strassenflucht der alten Backsteinhalle und übernimmt auch 
deren Konstruktionsachsen, ausserdem richtet sich die Höhe der 
neuen Stahlträger nach den Betonbalken der alten Fenster. 

Und doch: Bei aller Zurückhaltung wird der Neubau so manchen 
Blick der Bahnreisenden auf sich ziehen. Rollt man nämlich über 
die Brücke der Durchmesserlinie auf den Hauptbahnhof zu, sieht 
man von oben auf das Dach. Darauf hat die Künstlerin Annalena 
Müller mit blauem Glas, Kies und Erde farbig geschwungene 
Formen ‹gemalt›.  

[Axel Simon: Diskret schön, in: Hochparterre 11/17]
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Ansicht West 1:250

Grundriss 1. Oberschoss - Niveau Hohlstrasse (öffentlich zugänglich Passarelle und Personalrestaurant) 1:250
Situationsplan 1:1‘500

Ansicht Süd, Abwicklung Fassaden Hohlstrasse 1:250

Als die alten Hallen der Hauptwerkstätten der SBB gebaut 
wurden, kämpften sich noch dampfbetriebene Kolosse über 
das beschränkte Schienennetz. Heute rauschen smarte 
Züge beinahe geräuschlos innerhalb kürzester Zeit durchs 
ganze Land. Das Rollmaterial hat sich verändert und mit dem 
Rollmaterial auch die SBB und ihre Werkstätten.

Der Neubau des Dienstgebäudes an der Duttweilerbrücke 
widerspiegelt diese Veränderung exemplarisch. Bezugnehmend 
auf die gestalterischen Themen des historischen Industrieareals, 
stellt das Gebäude eine neue Interpretation der Industriebauten 
dar. Bescheiden aber selbstbewusst, modern und mit Gespür 
für die Geschichte, steht der Bau im Spannungsfeld zwischen 
der modernen Stadt und dem sich wandelnden Industrieareal. 
Nicht zuletzt ist auch der Wandel der Industrie selbst an diesem 
Bau abzulesen - von der groben, schweisstreibenden Schwer-
arbeit, bis hin zur feinmechanischen und digitalen Arbeit. 

Leitidee
Die treibende Kraft bei der Konzeption des Neubaus war der 
Wunsch, den Werkstandort «Reparaturcenter Zürich Altstetten» 
zu stärken und in der Stadt Zürich zu verankern. Durch die Er-
richtung der Ausbildungswerkstätte für Berufe des öffentlichen 
Verkehrs mit einem Personalrestaurant für die Verpflegung der 
unmittelbar angesiedelten Reparaturwerke wurde das gesamte 
Werkareal aufgewertet. Die zentrale Lage bietet eine gute ÖV-
Erreichbarkeit für die Nutzer des Reparaturcenters.

Stadtplanung / Städtebau
Das Dienstgebäude bildet den neuen Auftakt zum Areal. Parallel 
zur Stützmauer verlaufend, setzt der Baukörper die angedeutete 
Raumkante der Hohlstrasse fort. Das zurückversetzte Gebäude, 
öffentlich und doch Teil des privaten Industrieareals, bietet neue 
Stadtraumqualitäten und erweitert das Nutzungsangebot an der 

Die mechansiche Werkstatt für login Berufsbildung im 3. Obergeschoss. Die Werkstatträume sind einfach ausgebaut und wo immer möglich offen und transparent gehalten.

Der Zugang zum Dienstgebäude erfolgt über die öffentlich zugängliche Passarelle. Passanten, Lernende und Mitarbeiter/innen können von dieser zugleich auch das Treiben im Werkareal verfolgen.Die Fassade ist über die vertikalen Betonstützen gegliedert. Die Felder dazwischen sind verglast oder mit grossformatigen Kermikelemten verkleidet.
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Hohlstrasse 364, Zürich-Altstetten 

Hohlstrasse. Die Farben und Materialien der Fassade nehmen 
das historische Bild der Werkstattgebäude auf und interpretie-
ren diese neu, um sich als Neubau in den Bestand einzufügen. 

Freiraum / Architektur
Das Bauwerk gliedert sich in den Kontext der denkmalpflege-
risch (ISOS A) geschützten Lokomotiv-Hallen ein. Die archi-
tektonischen Qualitäten des Erscheinungsbildes geben der 
unmittelbaren Umgebung eine eigene Identität. So entsteht im 
Spannungsfeld zwischen Stadt und Bahnareal eine reizvolle 
Stimmung. Die Freiräume rund um das Gebäude bieten für die 
Nutzer Aufenthaltsmöglichkeiten und schaffen durch die Be-
pflanzung eine angenehme Atmosphäre.

Gesellschaft / Sozialraum
Die Werkstätten sind ein Platz für das Handwerk – eine der 
letzten Industrieoasen mitten in Zürich. Während in den letzten 
Jahren solche Orte mehr und mehr vom Dienstleistungssektor 
verdrängt wurden, stärkt der Neubau genau diese Insel der 
Produktion. Er schafft Arbeitsplätze sowie einen attraktiven 
Ausbildungsort für junge am Handwerk Interessierte und leistet 
dadurch einen wesentlichen Beitrag für eine gesunde gesell-
schaftliche Durchmischung in der Stadt dar.

Ökologie / Stadtklima: 
Die einfache Gebäudevolumetrie, Low-Tech Haustechnik und 
öffenbare Fenster, tragen innerhalb des Bauwerks zur Nachhal-
tigkeit bei. Pflanzbeete entlang der Stützmauer und eine grosse, 
mit Bäumen besetzte Grünfläche vor dem Gebäude vermindern 
die versiegelten Fläche auf dem Areal. Die mit Kletterpflanzen 
begrünte Stützmauer sowie die dereinst bewachsene Passerelle 
schaffen einen ökologischen und stadtklimatischen Mehrwert.

N
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Neubau Dienstgebäude Duttweilerbrücke, 2020
Hohlstrasse 364, Zürich-Altstetten 

Hohlstrasse. Die Farben und Materialien der Fassade nehmen 
das historische Bild der Werkstattgebäude auf und interpretie-
ren diese neu, um sich als Neubau in den Bestand einzufügen. 

Freiraum / Architektur
Das Bauwerk gliedert sich in den Kontext der denkmalpflege-
risch (ISOS A) geschützten Lokomotiv-Hallen ein. Die archi-
tektonischen Qualitäten des Erscheinungsbildes geben der 
unmittelbaren Umgebung eine eigene Identität. So entsteht im 
Spannungsfeld zwischen Stadt und Bahnareal eine reizvolle 
Stimmung. Die Freiräume rund um das Gebäude bieten für die 
Nutzer Aufenthaltsmöglichkeiten und schaffen durch die Be-
pflanzung eine angenehme Atmosphäre.

Gesellschaft / Sozialraum
Die Werkstätten sind ein Platz für das Handwerk – eine der 
letzten Industrieoasen mitten in Zürich. Während in den letzten 
Jahren solche Orte mehr und mehr vom Dienstleistungssektor 
verdrängt wurden, stärkt der Neubau genau diese Insel der 
Produktion. Er schafft Arbeitsplätze sowie einen attraktiven 
Ausbildungsort für junge am Handwerk Interessierte und leistet 
dadurch einen wesentlichen Beitrag für eine gesunde gesell-
schaftliche Durchmischung in der Stadt dar.

Ökologie / Stadtklima: 
Die einfache Gebäudevolumetrie, Low-Tech Haustechnik und 
öffenbare Fenster, tragen innerhalb des Bauwerks zur Nachhal-
tigkeit bei. Pflanzbeete entlang der Stützmauer und eine grosse, 
mit Bäumen besetzte Grünfläche vor dem Gebäude vermindern 
die versiegelten Fläche auf dem Areal. Die mit Kletterpflanzen 
begrünte Stützmauer sowie die dereinst bewachsene Passerelle 
schaffen einen ökologischen und stadtklimatischen Mehrwert.
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Brassel Architekten
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2020

Adresse:  
Hohlstrasse 364, Zürich- Altstetten
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Ansicht West 1:250

Grundriss 1. Oberschoss - Niveau Hohlstrasse (öffentlich zugänglich Passarelle und Personalrestaurant) 1:250
Situationsplan 1:1‘500

Ansicht Süd, Abwicklung Fassaden Hohlstrasse 1:250

Als die alten Hallen der Hauptwerkstätten der SBB gebaut 
wurden, kämpften sich noch dampfbetriebene Kolosse über 
das beschränkte Schienennetz. Heute rauschen smarte 
Züge beinahe geräuschlos innerhalb kürzester Zeit durchs 
ganze Land. Das Rollmaterial hat sich verändert und mit dem 
Rollmaterial auch die SBB und ihre Werkstätten.

Der Neubau des Dienstgebäudes an der Duttweilerbrücke 
widerspiegelt diese Veränderung exemplarisch. Bezugnehmend 
auf die gestalterischen Themen des historischen Industrieareals, 
stellt das Gebäude eine neue Interpretation der Industriebauten 
dar. Bescheiden aber selbstbewusst, modern und mit Gespür 
für die Geschichte, steht der Bau im Spannungsfeld zwischen 
der modernen Stadt und dem sich wandelnden Industrieareal. 
Nicht zuletzt ist auch der Wandel der Industrie selbst an diesem 
Bau abzulesen - von der groben, schweisstreibenden Schwer-
arbeit, bis hin zur feinmechanischen und digitalen Arbeit. 

Leitidee
Die treibende Kraft bei der Konzeption des Neubaus war der 
Wunsch, den Werkstandort «Reparaturcenter Zürich Altstetten» 
zu stärken und in der Stadt Zürich zu verankern. Durch die Er-
richtung der Ausbildungswerkstätte für Berufe des öffentlichen 
Verkehrs mit einem Personalrestaurant für die Verpflegung der 
unmittelbar angesiedelten Reparaturwerke wurde das gesamte 
Werkareal aufgewertet. Die zentrale Lage bietet eine gute ÖV-
Erreichbarkeit für die Nutzer des Reparaturcenters.

Stadtplanung / Städtebau
Das Dienstgebäude bildet den neuen Auftakt zum Areal. Parallel 
zur Stützmauer verlaufend, setzt der Baukörper die angedeutete 
Raumkante der Hohlstrasse fort. Das zurückversetzte Gebäude, 
öffentlich und doch Teil des privaten Industrieareals, bietet neue 
Stadtraumqualitäten und erweitert das Nutzungsangebot an der 

Die mechansiche Werkstatt für login Berufsbildung im 3. Obergeschoss. Die Werkstatträume sind einfach ausgebaut und wo immer möglich offen und transparent gehalten.

Der Zugang zum Dienstgebäude erfolgt über die öffentlich zugängliche Passarelle. Passanten, Lernende und Mitarbeiter/innen können von dieser zugleich auch das Treiben im Werkareal verfolgen.Die Fassade ist über die vertikalen Betonstützen gegliedert. Die Felder dazwischen sind verglast oder mit grossformatigen Kermikelemten verkleidet.
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pflanzung eine angenehme Atmosphäre.
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Die Werkstätten sind ein Platz für das Handwerk – eine der 
letzten Industrieoasen mitten in Zürich. Während in den letzten 
Jahren solche Orte mehr und mehr vom Dienstleistungssektor 
verdrängt wurden, stärkt der Neubau genau diese Insel der 
Produktion. Er schafft Arbeitsplätze sowie einen attraktiven 
Ausbildungsort für junge am Handwerk Interessierte und leistet 
dadurch einen wesentlichen Beitrag für eine gesunde gesell-
schaftliche Durchmischung in der Stadt dar.
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öffenbare Fenster, tragen innerhalb des Bauwerks zur Nachhal-
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mit Bäumen besetzte Grünfläche vor dem Gebäude vermindern 
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Züge beinahe geräuschlos innerhalb kürzester Zeit durchs 
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Rollmaterial auch die SBB und ihre Werkstätten.
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der modernen Stadt und dem sich wandelnden Industrieareal. 
Nicht zuletzt ist auch der Wandel der Industrie selbst an diesem 
Bau abzulesen - von der groben, schweisstreibenden Schwer-
arbeit, bis hin zur feinmechanischen und digitalen Arbeit. 

Leitidee
Die treibende Kraft bei der Konzeption des Neubaus war der 
Wunsch, den Werkstandort «Reparaturcenter Zürich Altstetten» 
zu stärken und in der Stadt Zürich zu verankern. Durch die Er-
richtung der Ausbildungswerkstätte für Berufe des öffentlichen 
Verkehrs mit einem Personalrestaurant für die Verpflegung der 
unmittelbar angesiedelten Reparaturwerke wurde das gesamte 
Werkareal aufgewertet. Die zentrale Lage bietet eine gute ÖV-
Erreichbarkeit für die Nutzer des Reparaturcenters.

Stadtplanung / Städtebau
Das Dienstgebäude bildet den neuen Auftakt zum Areal. Parallel 
zur Stützmauer verlaufend, setzt der Baukörper die angedeutete 
Raumkante der Hohlstrasse fort. Das zurückversetzte Gebäude, 
öffentlich und doch Teil des privaten Industrieareals, bietet neue 
Stadtraumqualitäten und erweitert das Nutzungsangebot an der 
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risch (ISOS A) geschützten Lokomotiv-Hallen ein. Die archi-
tektonischen Qualitäten des Erscheinungsbildes geben der 
unmittelbaren Umgebung eine eigene Identität. So entsteht im 
Spannungsfeld zwischen Stadt und Bahnareal eine reizvolle 
Stimmung. Die Freiräume rund um das Gebäude bieten für die 
Nutzer Aufenthaltsmöglichkeiten und schaffen durch die Be-
pflanzung eine angenehme Atmosphäre.

Gesellschaft / Sozialraum
Die Werkstätten sind ein Platz für das Handwerk – eine der 
letzten Industrieoasen mitten in Zürich. Während in den letzten 
Jahren solche Orte mehr und mehr vom Dienstleistungssektor 
verdrängt wurden, stärkt der Neubau genau diese Insel der 
Produktion. Er schafft Arbeitsplätze sowie einen attraktiven 
Ausbildungsort für junge am Handwerk Interessierte und leistet 
dadurch einen wesentlichen Beitrag für eine gesunde gesell-
schaftliche Durchmischung in der Stadt dar.
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Die einfache Gebäudevolumetrie, Low-Tech Haustechnik und 
öffenbare Fenster, tragen innerhalb des Bauwerks zur Nachhal-
tigkeit bei. Pflanzbeete entlang der Stützmauer und eine grosse, 
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wurden, kämpften sich noch dampfbetriebene Kolosse über 
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Züge beinahe geräuschlos innerhalb kürzester Zeit durchs 
ganze Land. Das Rollmaterial hat sich verändert und mit dem 
Rollmaterial auch die SBB und ihre Werkstätten.
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widerspiegelt diese Veränderung exemplarisch. Bezugnehmend 
auf die gestalterischen Themen des historischen Industrieareals, 
stellt das Gebäude eine neue Interpretation der Industriebauten 
dar. Bescheiden aber selbstbewusst, modern und mit Gespür 
für die Geschichte, steht der Bau im Spannungsfeld zwischen 
der modernen Stadt und dem sich wandelnden Industrieareal. 
Nicht zuletzt ist auch der Wandel der Industrie selbst an diesem 
Bau abzulesen - von der groben, schweisstreibenden Schwer-
arbeit, bis hin zur feinmechanischen und digitalen Arbeit. 

Leitidee
Die treibende Kraft bei der Konzeption des Neubaus war der 
Wunsch, den Werkstandort «Reparaturcenter Zürich Altstetten» 
zu stärken und in der Stadt Zürich zu verankern. Durch die Er-
richtung der Ausbildungswerkstätte für Berufe des öffentlichen 
Verkehrs mit einem Personalrestaurant für die Verpflegung der 
unmittelbar angesiedelten Reparaturwerke wurde das gesamte 
Werkareal aufgewertet. Die zentrale Lage bietet eine gute ÖV-
Erreichbarkeit für die Nutzer des Reparaturcenters.

Stadtplanung / Städtebau
Das Dienstgebäude bildet den neuen Auftakt zum Areal. Parallel 
zur Stützmauer verlaufend, setzt der Baukörper die angedeutete 
Raumkante der Hohlstrasse fort. Das zurückversetzte Gebäude, 
öffentlich und doch Teil des privaten Industrieareals, bietet neue 
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verdrängt wurden, stärkt der Neubau genau diese Insel der 
Produktion. Er schafft Arbeitsplätze sowie einen attraktiven 
Ausbildungsort für junge am Handwerk Interessierte und leistet 
dadurch einen wesentlichen Beitrag für eine gesunde gesell-
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Die einfache Gebäudevolumetrie, Low-Tech Haustechnik und 
öffenbare Fenster, tragen innerhalb des Bauwerks zur Nachhal-
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LA FÁBRICA 
SANT JUST DESVERN (BARCELONA), RICARDO BOFILL, 1975
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SESC POMPÉIA 
SÃO PAULO, LINA BO BARDI, 1986
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KÜPPERSMÜHLE 
DUISBURG, HERZOG & DE MEURON, 1999
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ZÜRICH, ORTNER & ORTNER, 2000
SCHIFFBAU
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Laurids Ortner, Manfred Ortner,
Wien:
Auftrag zur Weiterbearbeitung und
Ausführung¦ Commande d'execution
¦ CommJssioned for execution

Seine Überzeugungskraft auf
städtebaulicher Ebene gewinnt das
Siegerprojekt, indem es die
Schiffbauhalle freispielt und mit einer
zweiten ebenso «elementaren»
Typologie ergänzt - einem
Hofgebäude. Im Erdgeschoss differenzieren

Ortner&Ortner parallele
Schichten, die, an die Schiffbauhalle
angelagert, ein kompaktes Ganzes
ergeben. Bei den Schichten werden
unterschiedliche Dichten eingesetzt,

um den verschiedenen
Querschnitten spezifische Nutzungen
zuzuweisen. Die Schiffbauhalle
erhält als vorderste und am «lockersten»

aufgefüllte Schicht
Filtercharakter. In ihrem monumentalen
Ostportal befindet sich der Zugang
für das Kulturzentrum, das linear
organisiert ist. In diesem öffentlichen

Teil des Komplexes kommt -
trotz einzelner Einbauten - die volle
Höhe der Schiffbauhalle zum Tragen.

Die Jury würdigt die Klarheit, mit
der das Projekt in Grundriss und
Schnitt das Konglomerat der
Nutzungen strukturiert und auf
einzeln ablesbare Volumen verteilt.
Die in ihrer Autonomie lesbare
Schiffbauhalle erscheine wie das
«symbolische Relikt einer
verschwundenen Industrie». Die weiterhin

in ihrer vollen Längenausdehnung

erfahrbare Raumhülle wird
betrieblichen und denkmalpflege-
rischen Aspekten gerecht:
Gleichzeitig Sammelgefäss und
Erschliessungsraum, bildet die
Schiffbauhalle das Rückgrat
für unterschiedliche öffentliche und
private Nutzungen, während die
Bereiche des Schauspielhauses in
einem Zwischenbau sowie im
dahinterliegenden Hofgebäude
untergebracht sind. Begrüsst wird
auch die Erweiterung des
Angebots an Spielstätten mit einer
Freiluftbühne im Innenhof. Die Jury
kritisiert an diesem Projekt einzig
die «schematische» Materialisierung
der drei in die Schiffbauhalle
eingeschobenen Baukörper: Die
Verschiedenartigkeit ihrer
Materialisierung - Holz, Beton und Stahl
- soll die unterschiedliche Nutzung
zum Ausdruck bringen.
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Ansicht Haupteingang¦ Elevation de l'entree principale¦ Elevation of main entrance

Längsansicht Schiffbauhalle und
Hofgebäude¦ Elevation de la Schiffbauhalle
et du batiment cour¦ Elevation of Schiffbauhalle and
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TATE MODERN 
LONDON, HERZOG&DEMEURON, 2000
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NEW YORK, FOSTER & PARTNERS, 2006
HEARST TOWER

Hearst Tower, NYC, by Foster & Partners

Hearst Tower, NYC, by Foster & Partners
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Landesarchiv, Duisburg, by O&O
DUISBURG, ORTNER & ORTNER, 2006
LANDESARCHIV
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Landesarchiv, Duisburg, by O&O
Landesarchiv
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The Silo, Copenhagen, by COBE

The Silo, Copenhagen, by COBE
KOPENHAGEN, COBE, 2006
THE SILOThe Silo, Copenhagen, by COBE
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The Silo, Copenhagen, by COBE

the silo
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SULZER WINTERTHUR - LOKOMOTIVE 
WINTERTHUR, KNAPKIEWICZ & FICKERT, 2006
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TUCHFABRIK SCHILD 
BERN, ROLF MÜHLETHALER, 2008
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CAIXA FORUM  
MADRID, HERZOG&DEMEURON, 2008



123Caixa Forum



124

MARKTHALLE UND VIADUKTBÖGEN 
ZÜRICH, EM2N, 2010
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Vor Umbau

TOUR BOIS LE PRÊTRE 
PARIS, LACATON & VASSAL ARCHITECTES, 2010
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massnahmen & Bedürfnisse
TOuR BOiS Le PReTRe 
Druot, Lacaton & Vassal

BeDüRFniSSe: 
- mehr Raum, 
- mehr Komfort, 
- mehr Licht, 
- mehr Freude am Wohnen

mASSnAHmen: 
- radikale Öffnung der Fassade 
- neue Glasfassade
- erweiterung des Wohnraums 
- Raumhohe Glasschiebtüren 
- Wintergarten- 2 meter Breit 
- Balkon- 1 meter Breit
- Verschiebbare Sonnenschutzpaneele

VORTeiLe:
- unkompliziert & kosten günstig
- energie gespart & gespeichert
- Genug Wohnraum
- hohe Wohnqualität
- mieten blieben unverändert
- mieter konnten im HAus bleiben
- eine 44Quadratmeter große Wohnung bekommt 
  zusätzlich 26 Quadratmeter Außenwohnraum 

 

principles of facade remodelling

Obergeschoss- nachher
TOuR BOiS Le PReTRe 
Druot, Lacaton & Vassal

AufzugWintergarten &
Balkon

wohnungs-
erweiterung
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C-MINE 
GENK, 51N4E, 2010
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Alt

Neu
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LÖWENBRÄUAREAL  
ZÜRICH, GIGON / GUYER ARCHITEKTEN, ATELIER WW, 2012
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Neubau

Bestand

Kunsthof

Flaschengeschäft

Fasslager I

Kunst
Neubau
West

Büroneubau
Ost

Silo

Erschliessung Kunst

Wohnhochhaus
Mitte

Brauerei
Hauptgebäude

Brauereihof

Alte
Werkstätte Fasslager II

Bestand Altbauten

Aufstockung
Kunst

0118       Löwenbräuareal - Kunstzentrum mit Wohn- und Bürogebäude, Zürich, 2003 - 2012

© GIGON / GUYER , atelier ww

Bereiche / Nutzungen
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PALAIS DE TOKYO 
PARIS, LACATON & VASSAL ARCHITECTES , 2002/2012
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↓ In drei Minuten bringt 
die Bahn die Bewohner des 
Pile-Up in die Innenstadt.

↑ Das Pile-Up (rot) liegt 
mitten im SZU-Gelände.

blicken sie über das Häusermeer 
auf den städtischen Hausberg.

Wettbewerb legt Konzept fest
Den ersten Meilenstein auf 
dem Weg zur Umnutzung des 
Entwicklungsgebiets markierte 
ein Wettbewerb im Jahr 2006: 
Im Norden und Westen des der 
SZU gehörenden Grundstücks 
befanden sich zu diesem Zeit-
punkt Gleisfelder sowie Lok-
schuppen. Zwei Vorortbahnen 
kreuzen vor dem Gelände. Die 
Haltestelle Giesshübel liegt auf 
dem Grundstück. Sie musste in 
die Planung integriert werden. 
Östlich der Brache endet eine 
vierspurige Autobahn, die Sihl-
hochstraße. Im Süden grenzt 
das Areal an ein klassisches 
Blockrandgebiet mit diversen 
Gewerbebauten.

„Wir haben uns damals ent-
schlossen, auf diese heterogene 
Umgebung mit einer heteroge-
nen Bebauung zu reagieren“, 
bringt Yves Schihin, Partner 
im Büro burkhalter sumi ar-
chitekten, die Entwurfsidee 
der Wettbewerbsgewinner auf 
den Punkt. Das Team entschied 
sich, den Sockel des ehemaligen 
Lagergebäudes zu belassen und 
lediglich die in den 80er-Jahren 
erfolgte Aufstockung in unge-
dämmter Stahl-Leichtbauweise 
abzubrechen. „Im Unterge-
schoss des Bauwerks befinden 
sich Relaisräume. Darin sind 
die Weichenstellanlagen der 
Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn 
untergebracht. Sie umzuziehen 
wäre mit einem enormen fi-
nanziellen Aufwand verbunden 
gewesen“, verdeutlicht Schihin 

38  3 | 2013

—Fokus:  U r b a n e s  b a U e n

ZÜRICH, BURKHALTER SUMI ARCHITEKTEN, 2013
PILE UP GIESSHÜBEL
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Fassadendetail  
Massivbau-Holzbau 

Querschnittbensicherheit des Gebäudes und übernimmt 
die horizontale Aussteifung sowie die Stabi-
lisierung der Windkräfte.

Die hinterlüfteten Wandelemente der Fas-
sade sind beidseitig beplankt; außen mit ei-
ner Gipsfaserplatte und Windpapier, innen 
mit einer Dreischichtplatte. Als tragende 
Basis dienen Holzständer, deren Zwischen-
räume mit Dämmung ausgefacht sind. Zum 
Innenraum hin ergänzt eine Installations-
schicht mit Gipsfaserplatten den Aufbau. 
Alle Fassadenelemente wurden analog den 
Sockelgeschossen verputzt.

Lastabtrag über Kastenträger
Der Grundriss des Sockels gab vor, dass die 
Aufstockung keine Lasten ins Gebäudezen-

Fassadenaufbau
Putzfassade, Besenstrich, Kammstruktur  
leicht überrollt, Farbe gem. Arch.
180 mm  Wärmedämmung Mineralfaser,  

gem. Angabe Bauphysik
2590/350 mm Betonwand
 Anstrich nach NCS o. RAL

Bodenaufbau Balkon
Holzbodenrost mit Gefällelattung
10 mm Gummischrotmatte
10 mm Abdichtung Gummidach (2-lagig), 

Bauzeitabdichtung
27 mm Dreischichtplatte
190 – 220 mm Balkenlage
27 mm Dreischichtplatte
100 mm Unterkonstruktion
22 mm Dreischichtplatte
 Anstrich nach NCS o. RAL

Bodenaufbau Wohnen
15 mm Parkettbelag
55 mm Anhydrit
20 mm Trittschalldämmung
40 mm Gartenplatten/Kies
 Trennvlies
27 mm Dreischichtplatte
220 mm Balkenlage (Hohlraumdämmung 60 mm)
27 mm Dreischichtplatte
15 mm Gipsfaserplatte (EI30) 

Zwischenraum

Schalldämm- 
element

Unterdecke
100 mm Unterkonstruktion
22 mm Dreischichtplatte
 Anstrich nach NCS o. RAL

Fassadenaufbau
Putzfassade
180 mm Wärmedämmung Mineralfaser, 

gem. Angabe Bauphysik
250 mm Betonwand
 Anstrich nach NCS o. RAL

Unterer Anschluss Fenster
Außenseitig Abdichtungsfolie
Schalldämmelement
Innenseitig Dampfsperre

40  3 | 2013

—Fokus:  U r b a n e s  b a U e n
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47

T R A N S I T L A G E R  |  B A S E L ,  S W I T Z E R L A N D  |  B I G

Una vista del 
magazzino 
Transitlager prima 
dell’intervento di 
riqualificazione

A view of the 
Transitlager 
warehouse before 
the transformation

Gli elementi diagonali 
in acciaio inseriti 
nelle facciate dei 
due volumi a sbalzo, 
con la funzione 
di “appendere” i 
carichi sulla porzione 
posteriore di edificio

The steel diagonal 
elements inserted in 
the facades of the two 
projecting volumes 
with the function of 
“suspending” the loads 
on the rear portion of 
the building

Per la realizzazione 
degli sbalzi è stato 
necessario un 
sostegno temporaneo 
fino al piano terra. 
Questo supporto ha 
richiesto la formazione 

di un’adeguata 
struttura portante e la 
considerazione delle 
condizioni geometriche 
al contorno come il 
percorso della strada e 
del tram

For the construction 
of the projections it 
was needed to provide 
a temporary support 
down to the ground 
floor. This support 
required the creation 

of an adequate load 
bearing structure 
and the consideration 
of the geometrical 
conditions around 
like the road and the 
tranmway

Sezione trasversale 
dell’edificio originario

Cross section of the 
original building
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Das Dreispitzareal, ursprünglich ein Indust-
rie- und Gewerbegebiet des Zollfreilagers 
im Süden von Basel, verwandelte sich in 
den vergangenen Jahren in ein gemischt 
genutztes urbanes Quartier. Der Masterplan 
von Herzog & de Meuron sieht neben den 
schon vorhandenen Gewerbenutzungen 
Wohnbauten, Kultur- und Bildungseinrich-
tungen vor, die das Areal aufwerten sollen. 
Das ehemalige Lagergebäude aus den 
1960er-Jahren steht dabei beispielhaft für 
die Mischung von Alt und Neu, Gewerbe 
und Wohnen in dem Viertel. Die 18 000 m2 
Fläche des Transitlagers wurden saniert und 
um 7000 m2 Wohnfläche erweitert.  
Im Altbau blieben die tiefen Gebäudegrund-

Architektur: BIG, Harry Gugger Studio

Wohn- und Gewerbehaus in Basel

Housing and Commercial Development in Basle

risse mit großen Raumhöhen und rauen 
Sichtbetonflächen für die Gewerbeeinheiten 
soweit wie möglich erhalten, die schmalen 
Fensterbänder wurden vergrößert. Für die 
kleinteiligere Wohnnutzung auf dem Altbau 
mussten die Architekten jedoch andere Be-
dingungen schaffen. Sie teilten das dreige-
schossige neue Volumen in fünf Segmente 
und drehten sie um 45 °. So vergrößerte sich 
die Fassadenfläche in alle Richtungen und 
die Wohnungen können besser belichtet 
werden. Die Freiflächen auf dem Dach des 
Altbaus sollen in Zukunft begrünt werden. 
Um Lastumleitungen zu vermeiden, wurde 
das Stützenraster des Altbaus auf den Neu-
bau übertragen. Ein dreigeschossiger Fach-

werkträger, der hinter den Fassaden liegt, 
ermöglicht die über 10 m auskragenden 
 Gebäudespitzen.  
Außerdem steifen fünf neue Stahlbetonker-
ne den gesamten Komplex aus und lassen 
große Öffnungen in den massiven Decken 
zu. Sie erlauben Maisonettewohnungen 
und zweigeschossige Bereiche im Altbau. 
Im 2. und 3. Obergeschoss verzahnen 
sich  Gewerbeflächen mit attraktiven Wohn- 
Atelier-Maisonetten und reine Wohneinhei-
ten. In den oberen drei Wohngeschossen 
wechseln sich insgesamt 16 verschiedene 
Grundrisstypen ab, verbunden über tiefe 
stählerne Balkone mit eindrucksvollen Aus-
blicken auf Stadt und Umland.                 SD

Fotos:  
S. 28, 31: Laurian Ghinitoiu; 
S. 30: Lucas Peters

BASEL, BIG ARCHITEKTEN, 2013
DREISPITZ
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Schnitt
Maßstab 1:1000

Section
scale 1:1000

Over the past few years, the Dreispitz site in 
Basle, which was originally an industrial and 
commercial area belonging to the bonded 
warehouse in the south of the city, has been 
transformed into an urban district with mixed 
uses. In addition to the existing commercial 
functions, the master plan by Herzog & de 
Meuron foresees housing, cultural and educa-
tional facilities designed to upgrade the area 
as a whole. The former warehouse building, 
dating from the 1960s, is a fine example of 
the way old and new, commercial and hous-
ing uses have been combined in this part of 
the city. The 18,000 m² entrepôt was refur-
bished and extended by a further 7,000 m². 
In the existing building, one sought as far as 

possible to preserve the deep layouts with 
their great room heights and the rough ex-
posed concrete surfaces for the commercial 
realms. The narrow window strips were en-
larged. For the smaller-scale housing uses on 
top of the existing structure, the architects 
had to create other parameters. They divided 
the three-storey new volume into five seg-
ments and turned these by 45° against the 
older building. In this way, the facade area 
was enlarged, and it was possible to daylight 
the dwellings more effectively. The open 
spaces on the roof of the older warehouse will 
be landscaped in the future. To avoid redis-
tributing loads, the column grid of the existing 
building was adopted for the new develop-

ment. A three-storey-high trussed girder be-
hind the facade allows the tips of the new 
section to project out by more than 10 me-
tres. In addition, five reinforced concrete 
cores brace the entire complex, permitting the 
creation of large openings in the solid floors. 
These in turn allowed the design of maison-
ette dwellings and two-storey spaces in the 
existing building. On the second and third 
floors, commercial areas and attractive atelier 
maisonettes as well as simple flats interlock 
with each other. In the three housing storeys 
at the top, some 16 different layout types are 
mixed, linked by deep steel balconies and af-
fording impressive views over the city and the 
surrounding area. 

Floor plans
scale 1:400
1 Living area
2 Bedroom
3 Dining area
4 Kitchen
5 Bathroom
6 Terrace
7 Gallery
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Nutzungen / Functions:  
Gewerbe / Commercial / Office areas: 9340 m2

Anzahl Gewerbeeinheiten / No. of commercial units: 15
Wohnen / Housing: 12 940 m2

Anzahl Wohnungen / No. of dwellings: 82
BGF / Gross floor area: 25 000 m2

Grundstücksfläche / Site area: 5420 m2

Bauherr / Client:  
Balintra AG, eine Immobiliengesellschaft des  
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed »Sima«
Baukosten / Construction costs: k. A. / n.s./   / / /

Fertigstellung / Completion date: 2016

Dreispitz
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SCHUHFABRIK HUG 
DULLIKEN, ADRIAN STREICH ARCHITEKTEN AG, 2013
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TONI-AREAL  
ZÜRICH, EM2N, 2014
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SPINNEREI KUNZ 
WINDISCH, ADRIAN STREICH ARCHITEKTEN AG, 2014
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SUPERBLOCK SULZERAREAL 
WINTERTHUR, ARCHITEKT KRISCHANITZ ZT GMBH, 2015

Regelgeschoss
1 Kinderkrippe
2 Stadtverwaltung
3 Wohnungen
4 Axa

10 20 r

-f

Die erhaltene Fassade links bildet mit
dem Rundbau der ZHAW-Bibliothek ein
wertvolles Ensemble.

Höfe und Büroriegel der Axa stossen an die Rückseite
der historischen Schindelfassade.

Wiener Block
«Hier geht es nicht um Industrieromantik, son-
dem um eine lebenstüchtige, städtebauliche Stra-
tegie von aussergewöhnlich grosser Klarheit.»
Dieser Jurysatz klingt wie ein Aufatmen, denn die
Planungsgeschichte des Sulzer-Areals in Winter-
thur war lang und verworren: Nach Ausverkauf
und Stararchitektenplänen folgte nun endlich eine
Strategie, stark und pragmatisch genug, das in-
dustrielle Herz der Stadt neu zu bauen, ohne da-
bei jegliche Spuren der Vergangenheit zu tilgen.

Der <Superblock> des Wiener Architekten
Adolf Krischanitz setzt den einstigen Massstab
fort und baut dort, wo die riesige Dieselmoto-
renhalle stand, einen öffentlich zugänglichen
Hof. Sauber teilt sich das Gebäude in zwei Hält-
ten: Den mit roten Eternitschindeln verkleideten
Kopfbau nutzt die Bauherrin Axa für 1200 Bü-
roarbeitsplätze. Die schmalen, grau verputzten
Blockränder des Hofs mietet die Stadtverwal-
tung für Ämter, die vorher in der ganzen Stadt
verteilt waren. Ein mit Denkmalpflege und Hei-
matschutz ausgehandelter Vertrag schützt die
südliche Fassade des Kopfbaus und das kleine
Sulzer-Gründerhaus. Obwohl die Gebäude ent-
lang der Zürcherstrasse hätten fallen können, er-
hielt man eines von ihnen mitsamt einer Passe-
relie, die nun in den Neubau hinüberführt.

Doch wie die wiederhergestellte Kopfbau-
front ins Projekt integrieren? Der Architekt er-
fand eine Struktur, bei der drei Büroriegel und
zwei Querhöfe senkrecht an die Rückseite der
Fassade stossen, mit Fluchtstegen und der alten
Stahlkonstruktion als Fuge. Die neuen Seitenfas-
saden führen die roten Eternitschindeln weiter.
In der anderen Hälfte des Gebäudes bedeckt
grauer Kratzputz die Aussendämmung, und kräf-
tig hervortretende Aluminiumprofile geben den
Fensterbändern einen markanten Ausdruck. Das
hohe Erdgeschoss fasst als Betonsockel den ge-
samten Block zusammen und wendet sich mit
verschiedenen Nutzungen an die Öffentlichkeit.

Im Sulzer-Gründerhaus ist nun eine Kin-
derkrippe, mit einer neuen, zweigeschossigen
Loggia daneben. Darüber profitieren Wohnungen
von den bürohohen Etagen. Beim Essen in der
öffentlichen Axa-Kantine merkt man: Ein Wiener
kennt Gasträume. Das bewegte Deckenprofil be-
tont die Richtung der Stützenreihen, Kugelleuch-
ten spenden vertrautes Licht, und die farbenfro-
he Rückwand der erhaltenen Schindelfassade
erfreut die Cafeteria-Besucher beim Blick durchs
Fenster. Axel Simon, Fotos: Lukas Roth

Superblock, 2015
Sulzerareal, Winterthur ZH
Bauherrschaft: Axa Leben, vertreten durch Axa
Investment Managers Schweiz
Architektur: Architekt Krischanitz ZT, Zürich
Auftragsart: Testplanungswettbewerb
Bauleitung: Allreal Generalunternehmungen
Bausumme: ca. Fr. 230 Mio.
Im Buch zum Haus (Park Books 2015, Fr. 59.-) spricht
Axel Simon mit dem Architekten Adolf Krischanitz.
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SULZER WINTERTHUR - HALLE 181 
WINTERTHUR, KILGA POPP & STADELMANN RAMENSBERGER ARCHITEKTEN, 2015
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BERLIN (DE), MUCK PETZET ARCHITEKTEN, WETTBEWERB 2015
HUBERTUSBAD
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FRAC 
NORD PAS-DE-CALAIS, LACATON & VASSAL ARCHITECTES , 2015



151 FRAC

Les FRAC abritent les collections publiques 
d’art contemporain constituées par les 
Régions. Ces collections sont conservées, 
répertoriées, et montrées au public à travers 
des expositions sur place, ou des prêts à 
des galeries ou musées. 
Le FRAC de la Région Nord Pas-de-Calais, 
s’installe sur le site du port de Dunkerque, 
dans une ancienne halle à bateaux, nom-
mée halle AP2.

La halle AP2, dans le site du port, est un 
objet singulier et emblématique. Son volume 
intérieur est immense, lumineux, son poten-
tiel d’usage exceptionnel. 
Implanter le FRAC, catalyseur du nouveau 
quartier, et pouvoir aussi garder la halle 
dans son intégralité devient l’idée qui fonde 
le projet.
Pour cela, le projet crée un double de la 
halle, de même dimension, adossé côté mer 
et qui contient le programme du FRAC. Le 
bâtiment neuf se juxtapose délicatement 
sans rivaliser ni s’effacer. 
La duplication est la réponse attentionnée 
envers l’identité de la halle.

Sous une enveloppe légère et bioclimatique, 
une structure intérieure préfabriquée et 
performante détermine des plateaux libres, 
flexibles et évolutifs, peu contraints, ajustés 
aux besoins du programme. 
La transparence de la peau donne à voir en 
second plan le volume opaque des réserves.
La passerelle publique en traversant le bâti-
ment devient une rue couverte entre la halle 
et la facade intérieure du FRAC. 

La  halle AP2 restera un espace entièrement 
disponible, qui peut fonctionner soit avec le 
FRAC, en extension de ses activités, (expo-
sitions temporaires exceptionnelles, création 
d’oeuvres de grandes dimensions, manu-
tentions particulières) soit indépendamment 
pour accueillir des évènements publics 
(concert, salons, spectacles, cirque, sport...) 
et qui enrichit la vocation du quartier.
Le fonctionnement de chacun des bâtiments 
est  séparé, ou combiné. 

Le projet crée ainsi un équipement public 
ambitieux, de capacité modulable, qui 
permet de fonctionner à plusieurs échelles 
depuis des expositions «courantes» jusqu’à 
des événements artistiques de grande 
envergure.
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56 Entrepôt Macdonald

Gigon / Guyer
N3 ▶ 84 logements sociaux 

Maîtrise d’ouvrage
SNC Paris Macdonald 
Promotion (Icade)

Investisseur
Efidis

Superficie
10 855 m²

Coûts
NC

Livraison
2015

Équipe de maîtrise d’œuvre 
Gigon / Guyer, Arcoba, 
Alto Ingénerie, DVVD, 
Acouphen, Socotec

Annette Gigon / Mike Guyer 
Architectes
Carmenstrasse 28  
CH-8032 Zurich — Suisse
+41 (0) 44 257 11 11
gigon-guyer.ch
Contact : Veronika Weisner
v.weisner@gigon-guyer.ch

Une œuvre collective
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ANNETTE GIGON / MIKE GUYER © GIGON / GUYER
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ENTREPÔT MACDONALD
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GARAGE MUSEUM  
MOSKAU, OMA, 2015
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CRISTALLERIES PLANELL CIVIC CENTER 
BARCELONA, H ARQUITECTES, 2016
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FREILAGER  
ZÜRICH, MEILI PETER, 2016
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ZEITZ MOCAA 
CAPE TOWN, HEATHERWICK STUDIO, 2017
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ZÜRICH, SPILLMANN ECHSLE ARCHITEKTEN, 2017
TONHALLE MAAG



163Tonhalle Maag FS 21  
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GRAND PARC 
BORDEAUX, LACATON & VASSAL ARCHITECTES, 2017
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LONDON, WILKINSON EYRE, 2017
KING CROSS GASOMETERS
King Cross’ Gasometers, London, by Wilkinson Eyre

King Cross’ Gasometers, London, by Wilkinson Eyre



167Kint cross  gasometers



168168

MAILAND, OMA , 2018
FONDAZIONE PRADA 



169 Fondazione Prada

Alt 

Neu
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BADAEVSKIY BREWERY 
MOSKAU, HERZOG DE MEURON, PROJEKT 2018



171Badaevskiy Brewery
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Lacaton & Vassal Architectes
Empfehlung zur Weiterbearbeitung

Architektur
LACATON & VASSAL ARCHITECTES
206 rue La Fayette
75010 Paris

Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Julien Callot, 
Francisco Latorre, Marcos Garcia Rojo, Tomas Rodriguez

Landschaftsarchitektur
Cyrille Marlin
2 rue du Pasteur Cadier
64000 Pau

Cyrille Marlin

Bauingenieurwesen
Dr. Deuring + Oehninger AG
Römerstrasse 21
8401 Winterthur

Bastien Leu, Simon Braun

Akustik
GUI JOURDAN
57 bis boulevard des Arceaux
34000 Montpellier

Gui Jourdan

Umweltingenieur
ATMOS LAB
35 Corbridge Cres
E2 9DS London

Olivier Dambron, Florencia Collo

Das Projekt von Lacaton & Vassal ist geprägt von Überlage-
rung. Überlagerung bestehender Gebäudestrukturen mit 
neuen und Überlagerung der neuen Gebäudestruktur in sich 
selbst. Die herausragende Haltung des Projektes besteht im 
radikalen Erhalt des gesamten jetzt dort befindlichen Bau-
volumens. Diese radikale Haltung entspricht der allgemein 
akzeptieren Wertvorstellung der Nachhaltigkeit, die davon 
ausgeht, das jetzt Vorhandene mit neuen Inhalten, Wertvor-
stellungen und Nutzungen zu besetzen, ohne dabei grosse 
verlorene Ressourcen zu hinterlassen. 

Der vollflächige Erhalt des Bestandes führt zu einer interes-
santen Fortschreibung der Geschichte, in dem die Vergan-
genheit als wesentlicher Teil der Zukunft verstanden wird. 
Die beiden dem Gebäudebestand vor- bzw. aufgesetzten 
Volumen erstrecken sich einerseits entlang der Maschinen-
strasse mit der Formulierung einer 3-geschossigen Arkade 
gegenüber dem jetzigen Gebäudebestand und dem dazu 
quer gestellten Hochbau, der die gesetzlich formulierte Hö-
henentwicklung für sich beansprucht. Die exakte Geometrie 
des Konzeptes ergibt sich aus den jetzt bestehenden Geo-
metrien des Ortes. Durch dieses Konzept entstehen auf der 
Fussgänger-Ebene keine neuen Aussenräume.

Die wenigen Freiflächen an der Peripherie des Gebäude-
ensembles werden jedoch über durchlässige grüne Belags-
strukturen differenziert bearbeitet. Dabei werden die Ein-
gangssituationen durch grossformatige Platten akzentuiert. 
So bleibt der heute bestehende industriell geprägte Charak-
ter des Ortes erhalten. Demgegenüber entsteht im zentra-
len Hof auf Niveau +10,48 mit dem «urban gardening plaza» 
ein neues öffentlich zugängliches Erschliessungsniveau und 
zusätzlicher wertvoller Baustein im Freiraumgefüge des 
Maag-Areals. Allerdings sind die auf dieser Ebene gelegenen 
Mikroapartments ein deutlicher Widerspruch zum Öffent-
lichkeitsanspruch dieses Geschosses. 

Das Programm lässt sich in dieser einfachen Gebäudefor-
mulierung leicht und zielorientiert unterbringen, sodass 
keine wesentlichen akustischen Beeinträchtigungen oder 
Fragestellungen entstehen. Die Flexibilität der möglichen 
Organisations- und Nutzungsverschiebungen wird über-
zeugend dargestellt, sodass Mikroapartments und Büros in 
ihrer Quantität aber auch in ihrer Lage verändert werden 
können. Die Darstellung der unterschiedlichen Bauphasen 
und Ambitionen der entsprechenden Gewichtsreduktion der 
Gesamtkonstruktion ist für dieses Konzept folgerichtig und 
konsequent. 

Gekennzeichnet in seiner äusseren Erscheinung ist dieses 
Projekt durch eine wintergartenartige Zonierung, die einer-
seits die akustische Belastung und andererseits eine entspre-
chende thermische Qualität für das Gesamtgebäude gewähr-
leisten will.

Dieser auf mehreren Ebenen konsequent gedachte Versuch, 
das gegebene Programm in Verbindung mit zukunftsfähigen 
Wertvorstellungen – wie Gesamterhalt des Bestandes, Ge-
wichtsreduktion der Konstruktion, Flexibilität der Nutzung 
und thermische Optimierung der Gebäudehüllen, vermag 
in der Zukunftsfähigkeit des Denkens und der Direktheit der 
Umsetzung zu überzeugen.

Modellfoto, Nordost-Ansicht

ZÜRICH, LACATON & VASSAL ARCHITECTES, STUDIENAUFTRAG 2020
MAAGLIVE
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WINTERTHUR, BAUBÜRO IN SITU, 2021
K 118
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Winterthur und der Bauteilkatalog der bereits zur Verfügung stehenden gefundenen
Materialien und Bauteilen.

 

Mock-Up Fassade Aufstockung Kopfbau Halle 118, Winterthur, baubüro in situ / Foto: baubüro in situ

steeldoc
Zur Veranstaltung erscheint die Bautendokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz,
das steeldoc 02/19 zum Thema «Wiederverwendung von Stahl». Anhand verschiedener
Beispiele und mit Blick auf den aktuellen Stand der Forschung wird die Bandbreite des
Themas aufgezeigt und diskutiert.

Kreisläufe im Bauwesen
In einer zirkulären Bauwirtschaft spielt die Wiederverwendung von Materialien und
Bauteilen eine wichtige Rolle. Heute werden Gebäude abgebrochen, deren
Komponenten ihr Lebensende noch längst nicht erreicht haben, intakte Bauteile enden
im Recycling oder auf der Abbruchhalde. Anstatt sie erst einen aufwendigen
Recyclingprozess durchlaufen zu lassen, sollten diese wertvollen Ressourcen möglichst
direkt wiederverwendet werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansicht Kopfbau Halle 118 mit Aufstockung, Winterthur, baubüro in situ                                                    

baubüro in situ
1998 gründete Barbara Buser in Basel zusammen mit Eric Honegger das baubüro mitte
für die Umnutzung der ehemaligen Volksbank zum Unternehmen Mitte. Unterdessen
beschäftigt die heutige baubüro in situ AG über 40 Mitarbeitende in Basel, Zürich und
Liestal.
Der Name ist Programm, in situ bedeutet «vor Ort». Wenn möglich wird vor Ort
gearbeitet. Entweder, indem eine Filiale aufgebaut, der eigene Bauwagen vor Ort
aufgestellt wird oder die Sitzungen mit den Auftraggebern vor Ort gehalten werden. Der
Fokus des Büros liegt auf Umnutzungen, Energiesanierungen, temporäre Bauten,
Renovationen, Um- und Anbauten, sowie spezielle Neubauten. Dabei ist das
Hauptanliegen die Nachhaltigkeit. Beginnend mit einem schonenden Umgang mit der
Bausubstanz über die Verwendung von gebrauchten Bauteilen bis zur energetischen
Optimierung der geplanten Bauten.
Zusammen mit der denkstatt sàrl bietet das baubüro in situ eine ganzheitliche Beratung
zu Nutzungsfragen und Bauthemen, beginnend mit der Definition der Aufgabe, der
Suche nach Möglichkeiten und Alternativen, der Wirtschaftlichkeitsrechnung sowie der
Finanzierung bis hin zu Planung und Bauausführung.
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Acciona Ombu’, Madrid, by Foster & Partners

Acciona Ombu’, Madrid, by Foster & Partners

MADRID, FOSTER & PARTNERS, LAUFEND

ACCIONA OMBU
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Acciona Ombu’, Madrid, by Foster & Partners
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