
• nis der sehr komplexen GroBe Sprungtem
peratur f(jhren kann. Detailliertere Studien 
dazu werden gegenwartig an mehrerer. 
Platzen der Welt durchgef(jhrt. 
Unter hohem Druck treten in Festk5rpern 
haufig kristallographische Phasenande
rungen auf. Beispielsweise wandelt sich 
derHalbleiter GE'-l manium bei etwa 100000 
atm (= 100 kbar) In eine metallische Modifi
kation um. Seh! oft sind diese Hochdruck
phasen Supraleiter. das Germanium bei
spielsweise mit einer Sprungtemperatur 
von etwa 5 K. Aus diesen Erkenntnissen an 
Hochdruckphasen konnen jedoch noch 
keine Schl(jsse f(jr ein besseres Verstand
nis der Sprungtemperatu r gezogen wer
den (vgl. UMSCHAU 1973. Heft 17. S. 517). 

Gey, W.: Supraleitung unter hohem Druck. 
UMSCHAU 73 (1973) Heft 21 , S. 668-669. 

Summary: 
High pressure is used as a tool to investigate the 
parameters that determine the superconducting 
transition temperature. A better understanding of 
this quantity may rE'sult in the development of 
technologically i"teresting superconductors. 
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Verschiebung der Obergangstemperatur einer Thalliumprobe unter Druck. Druckschritte 
jewei/s im Abstand von 2 kbar (1 kbar = 1000 atm). Da der Druck bei etwa 2,4 K angelegt 
wurde, ist die Probe schwach /(altverforrnt. 

Wie wirken Wohnsiedlungen? 

• Umwefler/fJben / Imageforschung / Okologie / Siedlungsgestaltung / Stadtgestaltung / 
Stadtplanung 

Mit den Methoden der psychologischen Imageforschung konnen wesentliche Aspekte des 
Er/ebens von Wohnsiedlungen vertaBtich erfaBt werden . Dabei zeigen sich uberzeugende 
Rege/haftigks iten hinsichtlich der Wirkung verschiedener Gestaltungsformen. Die Bewoh
ner stu fen z. B. i!7r stadtisches Quarfier grundsatzlich positiver ein als die mit der Gegend 
weniger vertrau te.n Personen. Daruber hinaus sind je nach der Beziehung zur beurteilten 
Gegend unterscfiledlt:;he Akzentuierungen 1m Umwe/terleben festzustelfen, die bei einer 
ForffUhrung der Forschung brauchbare Hinweise fUr die Stadtgestaltung versprechen. 

1m Zuge kritisch reHektierter Betrachtun
gen der Umwelt tallt auch der Blick auf die 
Wohnformen und ihre Wirkungen auf das 
menschliche Verhalten. Die Vielfalt der 
Siedlungsgestaltungen und der bei Bewoh
nern und Passanten ausgelosten Reaktio- . 
nen war bisher der Grund daf(jr, daB ledig
lich (jber den bestim msnden Ein fluB stadte
baulicher Konzeptionen auf das mensch li
che Verhalten spekuliert wurde. Naturwis
senschaftlich fundierte Aussagen sind nur 
moglich. wenn man die Fragestellung ver
eintacht und sich zunachst mit grob klassi
fizierenden Aussagen begn(jgt. Es ist zu 
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hoffen, daB man spater einmal bereits bei 
der Stadtplanung das Verhalten der Men
scher. in bestimmten Umweltkonstellatio
nen voraussagen kann. 
Auf der Objektseite. - also bei den Wohn
siedlungeil _. wird die Forschung zunachst 
auf in sich einheitlich gestaltete und gegen 
die Umgebung klar abgesetzte Wohnquar
tiere beschrankt. Auf der Subjektseite -
dem Verhalten und Erleben des Menschen 
- ist die Beschrankung des Forschungsge
genstandes schwieriger. Die Reaktionen 
des Menschen auf seine Urnwelt haben eine 
variantenreiche und komplizierte Bedin-

gungsgrundlage, in der die jeweilige stadti
sche Umwelt nur eine recht bescheidene 
Rolle spielt. Es mussen deshalb (jber ilier 
nicht zu erbrternde Stichprobentechnik03n 
durchschnittliche Reaktionstende(lzen er
mittelt werden, in denen sich situations
und persbnlichkeitsabhang ige Reaktions
tendenzen weitgehend ausgleichan. 
Dar(jber hinaus werden die Erkundungen 
nur auf die im allgemeinen zu erwartenden 
emotional-asthetischen Wirkungen gerich
tet [1] . Eine weitere Einengung des For
.schungsbereiches ergibt sich durch die An
wendung eines notwendigerweise be
schrankten Satzes von Einschatzungsska
len, die als "Semantisches Differential " [2] 
bekanntgeworden sind. Nach einer beson
deren Anpassung an den Forschungs
zweck kann damit in quantifizierter Form 
festgestellt werden., wie Wohnsiedlungen 
den Menschen qualitativ anmuten. ES'wer
den 26 siebenstufige Skalen verwendet. auf 
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