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Sumpfpfl anzen zur 
Dachbegrünung

Im Rahmen des Projektes „Forschungsgründach“ 
am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 

als Dachbegrünung näher untersucht. Insbeson-

für die Dachbegrünung zunehmend interessant. 
Auch hinsichtlich der Gebäudekühlung und der 

dächern zu behandeln und so zumindest einen 
erheblichen Teil des im Haus anfallenden „Abwas-
sers“ am Ort des Anfalls zu behandeln. Daraus 
resultiert eine Reihe interessanter Anwendungs-

ihren optimalen Einsatz soll das UFZ-Forschungs-
gründach unter anderem detaillierte Daten zur 

die Biodiversität und vieles mehr liefern. 

bisher wenig verbreitet. Auch war der Einsatz von 

nahen und kostengünstigen Wasserreinigung 

tersucht. 

Ein durchaus vielversprechender Ansatz wie sich 
zeigte. Ein erfreulicher „Nebeneffekt“ war zudem 

die Steigerung der Attraktivität dieser Areale für 
allerlei Tiere. 

zen als Dachbegrünung immer mehr mit dem 
Gedanken des wasserautarken Wohnens einher. 
Basis ist dabei die Reinigung von Grau- und Regen-

verwendet werden kann. Ein derartiges „Wasser-

kleinen meist transportablen und weitestgehend 
autarken Häusern. Nicht zuletzt wird der Ansatz 
der Wasserautarkie unter Nutzung von Sumpf-

von Häusern nach dem Cradle to Cradle - Prinzip 

erdigen Platzverhältnissen gewinnt die Nutzung 

Wasserbehandlung zunehmend an Attraktivität. 

Gebäude nicht hinein regnet. 

Es zeigt sich wie vielfältig der Einsatz von Sumpf-

seits gibt es bisher nur wenige praxisbezogene 
Übersichtspublikationen zu diesem Thema. Das 

präsentiert unterschiedliche Anwendungsbeispie-
le und die Erfahrungen der Anlagenbetreiber. 
  

Wir wünschen den Lesern eine interessante und unterhaltsame Lektüre!

www.ufz.de/forschungsgruendach



Vorwort
täglich werden in Deutschland etwa 60 Hektar Natur versiegelt. Die 
Hälfte dieser Flächen verschwindet langfristig aus dem natürlichen 
Wasserkreislauf. Neben dem Flächenverbrauch durch Städtewachstum 

-
wicklung zum Umdenken und Handeln. Immer mehr Menschen drän-

-

bieten sich aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse in der Stadt 
verdunstungsstarkes und artenreiches Grün in Form von Dachbegrü-
nungen an.

-

entstandenen Flachdächer. Wir haben also Handlungsbedarf und uns 

dies eine Sonderbauweise für Einzelfälle wäre. Doch das vorliegende 
-

menstellung verschiedener Forschungsergebnisse und Praxisbeispielen 
-

-

Herzliche Grüße
Dr. Gunter Mann
Präsident

Gunter Mann

E-Mail: info@bugg.de 
www.gebaeudegruen.info
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Sumpfpfl anzendächer –
Stand der Anwendung 
und Forschung 
Die hohe Verdunstungsleistung der Sumpfpfl anzen und die 
damit verbundenen Möglichkeiten des lokalen Wasserma-
nagements und der Klimatisierung machen diese Form der 
Dachbegrünung zunehmend interessant.

© A. Künzelmann, UFZ
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SUMPFPFLANZENDÄCHER - STAND DER ANWENDUNG UND FORSCHUNG

Wasserreinigung

„Exotendasein“ (

rungswachstums in Städten und Metropolregio-

dichtung werden sie allerdings ein entscheidender 
Faktor für die Zukunftsfähigkeit urbaner Struk-

Gebäudedach durchaus mehr Funktionen erfüllen 

Fläche ohnehin bereits beim Grundstückskauf 

tentrecherche zu internationalen Initiativen auf 
diesem Gebiet. 

Grauwasser und Regenwasser

Die dezentrale Behandlung von Grauwasser (Was-

können bestehende Abwasserentsorgungssyste-
me entlastet und kostenintensive Erweiterungen 
vermieden werden. Da in der Regel ebenerdige 
Flächen teuer und meistens bereits für andere 

Gebäudedächern inzwischen auch aus ökonomi-
schen Gründen eine praktikable Option. Neben 

zudem positiv auf die Gebäudeklimatisierung aus 
(
unter Praxisbedingungen konnte mit Hilfe einer 

von typischem Grauwasser eines Wohnhauses 
geeignet ist (

lung von Grauwasser können derartige Anlagen 

das kontinuierlich anfallende Grauwasser auch 
längere niederschlagsfreie Zeiten gut überstehen 
(

Ausstattung von wasserautarken „Tiny House“ – 
Projekten und auch von Wohnwagen (vgl. Steinin-

ganze Häuser werden inzwischen mit derartigen 

Hydrovegetationsdach der Gesamtschule Weiler-
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SUMPFPFLANZENDÄCHER - STAND DER ANWENDUNG UND FORSCHUNG

Kommunales Abwasser

Innovativen und in Deutschland bisher weitge-
hend unerprobten technischen Optionen zur Ab-

sie seien rechtlich nicht zulässig. Diese pauschale 

wird durch Untersuchungen mit Pilotanlagen in 

delte Wasser die Anforderungen der nationalen 

durchaus Unterschiede in der Reinigungsleistung 

(

Behandlung kommunaler Abwässer etabliert 

Wetroof) entwickelt (
Dazu wurden verschiedene Substrate hinsichtlich 

und der erforderlichen Lastreserve des Daches 
untersucht (

derschlag und Trockenheit auf den Reinigungser-

obwohl die Hydrologie des „Constructed Wetroofs“ 

(

Industrielles (Ab-)Wasser

Für die Behandlung industrieller Prozesswässer 

nährstoffen handelt. Zur Entfernung von Phosphor 
aus dem in der Produktion anfallenden Wasser 
setzt der Traktorenhersteller John Deere in Mann-
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SUMPFPFLANZENDÄCHER - STAND DER ANWENDUNG UND FORSCHUNG

Natürliche Klimatisierung

Neben dem Potenzial der umweltverträglichen 
und platzsparenden Wassereinigung haben 

baren Umgebung.

Kommunale Gebäude

der Wärmeverlust über das Dach verringert wird 
(

führt (

zeitraum nie trocken und es stand für die gesamte 

fang August bis Anfang September wurde die Tem-
peratur im Zentrum des Wurzelraums gemessen 

raturdifferenz zwischen den beiden Dächern be-

wissenschaftlicher Untersuchung (vgl. Trabitzsch 

Industriegebäude

Sammeln von Regenwasser und dessen Nutzung 

entwickelte sich zu einem Biotop und wertet das 
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SUMPFPFLANZENDÄCHER - STAND DER ANWENDUNG UND FORSCHUNG
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diese innovative Anwendung erhielt die Firma 
Possmann den Ehrenpreis der Stadt Frankfurt als 

Stallgebäude

Ein sehr interessanter Ansatz ist auch die 

lichen Stalldächern in der Milchviehhaltung 
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SUMPFPFLANZENDÄCHER - STAND DER ANWENDUNG UND FORSCHUNG

(
wurden unter Praxisbedingungen an der Bun-
desforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) 

energieneutral zu kühlen und insbesondere 
sommerliche Temperaturspitzen zu 
vermeiden (
Durch die Installation eines 

einem Milchviehstall konn-
te die Hitzebelastung im 

begrünten Stallgebäude 

reduziert werden (vgl. 

Heft).

Urbanes Mikroklima 

Über ihre direkte Wirkung 
auf verschiedenartige 

durch ihren Beitrag zur 

Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und die damit 
verbundene regionale Senkung der Lufttempera-

des „Hitzeinsel-Effekts“ bei (

künstlichen Feuchtgebieten wie 

Die Effekte der räumlichen 
Nähe der beiden Öko-Tech-
nologien „Gründach“ und 
„von Menschen angelegtes 
Feuchtgebiet“ und die sich 
daraus möglicherweise 

ergebenden Wechselwirkun-

des urbanen Mikroklimas und 

allerdings bisher weitge-
hend unerforscht. Durch 

beider Öko-Technologien 
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LITERATUR

beit.

könnten zukünftig deutlich positivere Auswir-

Einsatz von Gründächern und Feuchtgebieten 
erzielt werden.

Ausblick

aussichtsreiche Option unter den Öko-Technolo-
gien. Dazu bewirken derartige Dächer vielfältige 

und die Steigerung der Biodiversität im urbanen 
Raum. Trotz des zunehmenden internationalen 

eine ganze Reihe offener Fragen. Mögen die vorge-

Anderen zur näheren Beschäftigung mit Sumpf-



14 Dachwiese für Kühlwasser

Sumpfgewächse wachsen als biologisches Kühlsystem auf dem Dach 
einer Halle der Frankfurter Familienkelterei Possmann. Sie schützen 
die Dachhaut und halten das Kühlwasser auf niedrigen Temperaturen. 
Und zudem sparen sie jährlich tausende Euro.
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DACHWIESE FÜR KÜHLWASSER

undichten Stellen. Bei einer kleinen Garage mag 
das kein so gravierendes Problem sein. Aber bei 

Fläche eine neue Lage Dachpappe aufgeklebt 
werden. Und dann geht das Spiel von vorne los …

Ökologisches Kühlsystem

Als der damalige Chef der Frankfurter Apfelwein-

Millionen Liter Apfelwein schaffen. Bis dahin war 

abgedeckt. Hohe Temperaturunterschiede vom 
Hochsommer bis zu Frostnächten im Winter setz-
ten der Haut des Daches über die Jahre stark zu. 

strahlung warm und weich gewordenen Teerpap-

dünne Substratschicht auf dem Dach mit einer 

im Sommer und die teils hohen Temperaturun-

und verstärken so den ausgleichenden Effekt. 

Allerdings nimmt dieser Effekt mit der Fülle der 

Sempervivum und anderen trockenheitsverträgli-
chen Stauden begrüntes Dach verlangt schon eine 
Substratschicht von sieben bis zwölf Zentimetern 

die für den Abzug des überschüssigen Wassers 

robustesten Dachstauden nicht vertragen. Die 
einzelnen Schichten müssen mehrfach durch spe-
zielle Schutzmatten geschützt oder voneinander 

vor dem Blähton der Dränageschicht. Diese wird 
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DACHWIESE FÜR KÜHLWASSER

keine Erde in den Blähton gespült wird und den 

ist ein solches Gründach nicht immer grün. Im 

dem Dach kann mit der Zeit nachlassen. Trotzdem 
haben diese Dächer in der städtischen Landschaft 

die hitzeabstrahlenden und anfälligen Bitumendä-

herkömmlichen Teerpappedaches beträchtlich 

Jahrzehnte verlängert.

Verdunstungskälte nutzen

Für die Apfelweinkelterei Possmann wäre ein 
solches Dach allerdings keine befriedigende Lö-

Abfallstoff aus recycelten Autoreifen. Im Laufe 

Umwelt war schon damals eine der wirtschaft-
lichen Grundlagen bei Possmann. Also brauchte 
man einen Regenwassertank inklusive Pumpe und 

chen Nutzeffekt aus der Dachbegrünung zu ziehen. 

die Behandlung des Wassers gegen Algen sowie 

Ein neuer Kreislauf entsteht

ser läuft über ein Sieb in den Regenwassertank mit 

umgewälzt werden. Das erwärmte Wasser wird 

 eine Wurzel-
schutzbahn und die Bautenschutzmatte aus recy-
celten Autoreifen aufgelegt.



17

DACHWIESE FÜR KÜHLWASSER

Seggenried auf dem Dach

Recyclingmatte recht schnell durchwurzelt wird 

Zum besseren Erhalt der Feuchtigkeit und um zu 

weniger Gewicht mitbringen als beispielsweise 
Schilf. So wurden schwere Erdklumpen auf dem 

– und was das Ende der Binsen war. Deswegen 
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DACHWIESE FÜR KÜHLWASSER

hauptsächlich die Sumpfsegge . 

cherweise vertrugen die Sumpfseggen die Dau-

eigentlich vorausgesetzt wurde. Also mussten die 
Düsen wieder ausgebaut werden und das Wasser 

müssen durch Jäten entfernt werden. Im Lauf der 

Technische Daten des Seggenrieddaches

 Fläche:
 Wurzelsubstrat: Matten aus Gummigranulat 

(Reifenrecycling) mit 6 mm Stärke auf normaler 
Dachfolie

 

 

 Gefälle:
 Verrieselte Wassermenge: 
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DACHWIESE FÜR KÜHLWASSER

Jahre ist aus dem Dach ein herrliches 

erfolgreich. Durch die Dachbegrü-

schutzmatte und die Wurzelfolie ab-
gedeckt. Die verbleibenden Aufwen-

Wasser und Energie belaufen sich 
seit der Umgestaltung des Daches auf 

Bereits nach vier Jahren hatten sich 
die Mehrkosten amortisiert. 

Alisma plantago aquatica (Froschlöffel)

Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)

Carex (Seggen):

C. acutiformis (Sumpf-Segge)

C. gracilis (Schlanke Segge)

C. vulpina (Fuchs-Segge)

C. paniculata (Rispen-Segge)

(Falsche Zyperngras-Segge)

C. nigra (Wiesen-Segge)

C. panicea (Hirse-Segge)

Glechoma hederacea (Gundermann)

Iris pseudacorus (Sumpf-Schwertlilie)

Juncus effusus (Flatterbinse)

(Graue Binse)

(Blutweiderich)

Ranunculus repens

Scirpus lacustris (Flecht-Simse)

Scirpus silvaticus (Wald-Simse)



Industrielle 
Abwasserreinigung mit 
Sumpfpfl anzen auf dem Dach
Der Landmaschinenhersteller John Deere im Werk Mannheim 
verwendet ein platzsparendes biologisches Verfahren zur Reinigung 
seiner industriellen Abwässer auf dem Dach. 

Der Landmaschinenhersteller John Deere pro-
duziert am Standort Mannheim Traktoren und 
betreibt eine Abwassereinigung mit Sumpf-

. 

von Studenten und Mitarbeitern entworfen und 
gebaut. In dieser Anlage werden industrielle 
Abwässer aus der Farbgebungsvorbehandlung 
gereinigt. Heute wird die aktuelle Sumpfdach-

Treatment on Roof) genannt. Diese Anlage gehört 
 mit 

acutifonnis Iris pseudaco-
rus
Binse (

Teppichen bzw. Matten gearbeitet wird. Dort wird das Abwasser durch das frei schwebende Wurzelsystem und die Mikroorganismen 
gereinigt (

© John Deere
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INDUSTRIELLE ABWASSERREINIGUNG MIT SUMPFPFLANZEN AUF DEM DACH

paria
Seggen (
australis
das Abwasser gereinigt wird. An der Wurze-

stellen den sich ständig regenerierenden Filter dar 
(
auch Schilfrohr (
gut zusätzlichen Sauerstoff ins Anlagensystem 
eintragen kann (

an einem Standort in der Stadtmitte mit nur sehr 

tion in Holzständerbauweise auf dem Dach eines 

Deere Werk Mannheim (JDWM) besteht aus 

wasserdicht nach unten abgedichtet. Am Ende des 

aufgeteilten Becken besteht. Die Begrenzung 
zwischen den Becken besteht aus Styropor und 
ist mit Folie abgedeckt. Die einzelnen Zonen sind 

Die Becken haben eine Wasserhöhe von höchstens 

im Wasser. Durch ihre  Eigenschaften können sie 
richtig angeordnet einen wichtigen Teil zur Reini-

 pro Tag mit einer Temperatur von etwa 

phat) (
de wird das Wasser über eine Edelstahlpipeline 

wichtigsten Parameter pH-Wert (WTW SensoLyt® 
®

®

Temperatur im Wasser messen.

ser in horizontaler Richtung durch ein Speicher-
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wird das Abwasser in das Hauptreinigungsbecken 

ersten bis zum siebten Becken des Hauptreini-
gungsbeckens. Am Ende des Beckens wird das 

lich durch die stationären Messsonden die oben 

 überprüfen zu können. Diese können über 

Systems oder durch Übertragung der gemessenen 
Rohdaten auf einem PC mit einem Modem ausge-
lesen werden. Im Anschluss wird das Wasser der 

in der Anlage wurde Uranin als Tracersubstanz 

wurde nach der Zugabe der Uranin-Lösung im Zu-

Färbung des siebten Hauptreinigungsbeckens 

Auswertung der analytischen Parameter

Nach dem Phosphatier-Prozess in der Farbgebung 
zur Grundreinigung und Phosphatierung der Ge-
triebe muss der Phosphatwert durch die Anlage 

Einleitparameter der Stadt Mannheim zu erfül-
len.  

Um die Einhaltung dieser Parameter zu über-
prüfen werden monatlich Abwasserproben im 
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INDUSTRIELLE ABWASSERREINIGUNG MIT SUMPFPFLANZEN AUF DEM DACH

Abwasser aus Bau 12

Pflanzen

Abwasser

Messsonden

Durchflussrohr

Folien

Edelstahlrohr-/blech

Pumpe

Kanalisation

Becken 1

Becken 2

Becken 3

Becken 4

Becken 5

Becken 6

Becken 7

Vorreinigungs-
becken

Speicherbecken

Zulaufbecken
Ablaufbecken

Hauptreinigungsbecken

ter Probenahmemenge entnommen und in einem 

6

NH -
ges 

(Gesamter Stickstoffgehalt) und Pges (Gesamter 
Phosphatgehalt) zu überprüfen. Die erhaltenen 
Messwerte werden im Anschluss überprüft. Bei 

zelne Werte nicht mehr im Grenzbereich liegen. 

Die gemessenen Parameter liegen deutlich unter-
halb der vorgegebenen Grenzwerte. Als problema-

tung des Phosphatwertes dar. Der Wert wird zwar 
durchweg am Übergabepunkt zur städtischen 

 BSB
fü r den biologischen Abbau der organischen Wasserinhaltsstoffe benö tigt wird. Für gute Abbaubarkeit ist der BSB-Wert geringer als 
der CSB-Wert.
6

zu oxidieren.

Parameters Pges

Speicherbecken konnte der Phosphatgehalt deut-
lich reduziert werden. Monate später zeigte sich 
jedoch meist wieder eine Erhöhung des Phosphat-

dass das verschmutzte Abwasser bei öligen und 

tum gebunden. Durch Rückschnitt der Was-

diese Nährstoffe wieder aus dem System entfernt 
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schnitten und die Becken bei Bedarf mechanisch 

Anlagenentwicklungsgeschichte 

Bei dem Projekt wurde John Deere durch Studen-

Rahmen von Praktika und Abschlussarbeiten 

 Fläche errichtet und dann 
über die nächsten Jahre kontinuierlich weiterent-

. Bei der Weiterentwicklung wurden die 

nung in den Becken und der Reinigungsprozess 

Bestimmung der Mikroorganismenaktivität an 

BSB

Zulauf Ablauf Grenzwert Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Grenzwert Zulauf Ablauf 

7,1 6,9 6,0 - 9,5 397 407 <0,1 <0,1 1 9 7

7,2 6,7 6,0 - 9,5 510 419 <0,1 <0,1 1 12 8

7,3 6,7 6,0 - 9,5 547 714 <0,1 <0,1 1 24 16

7,0 6,5 6,0 - 9,5 1107 1335 <0,1 <0,1 1 38 12

6,8 6,5 6,0 - 9,5 979 1919 <0,1 <0,1 1 16 30

8,3 6,7 6,0 - 9,5 1540 1319 0,1 0,1 1 10 20

6,9 9,7 6,0 - 9,5 840 1232 <0,1 <0,1 1 10 8

7,1 6,3 6,0 - 9,5 930 950 <0,1 <0,1 1 12 14

7,3 6,4 6,0 - 9,5 558 1031 <0,1 <0,1 1 4 6

7,2 6,6 6,0 - 9,5 724 747 <0,1 0,2 1 10 8

6,6 6,6 6,0 - 9,5 1104 1040 <0,1 <0,1 1 24 16

6,8 6,9 6,0 - 9,5 769 829 <0,1 <0,1 1 12 10

6,8 6,6 6,0 - 9,5 675 776 <0,1 <0,1 1 16 16

7,1 6,9 6,0 - 9,5 535 601 <0,1 <0,1 1 8 12

7,4 6,5 6,0 - 9,5 491 1175 <0,1 <0,1 1 10 46

7,0 6,7 6,0 - 9,5 605 890 <0,1 <0,1 1 22 24

7,1 6,4 6,0 - 9,5 1148 1070 <0,1 <0,1 1 - -

7,0 6,7 6,0 - 9,5 1389 1446 <0,1 <0,1 1 40 18

6,9 6,3 6,0 - 9,5 380 1038 <0,1 <0,1 1 16 6

6,6 6,4 6,0 - 9,5 785 791 <0,1 <0,1 1 24 16

6,5 6,5 6,0 - 9,5 322 418 <0,1 <0,1 1 20 16

6,9 6,6 6,0 - 9,5 1150 931 <0,1 <0,1 1 50 30
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NH

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Grenz-
wert Zulauf Ablauf Grenzwert Zulauf Ablauf Grenz-

wert

29 30 96 98 240 <0,5 <0,5 200 1,2 1,2 45

18 20 176 138 240 <0,5 <0,5 200 0,7 1,1 45

36 25 197 135 240 1,4 4,5 200 2,2 5,7 45

177 64 133 95 240 <0,5 <0,5 200 1,2 2,8 45

19 82 495 763 240 <0,5 <0,5 200 1,4 2,7 45

21 38 113 134 240 <0,5 <0,5 200 1,0 9,0 45

38 37 69 72 240 <0,5 <0,5 200 0,7 0,7 45

51 81 59 102 240 <0,5 <0,5 200 1,5 0,9 45

76 34 79 81 240 <0,5 <0,5 200 1,3 4,4 45

<25 <25 112 89 240 <0,5 <0,5 200 <0,5 <0,5 45

74 57 105 172 240 <0,5 <0,5 200 1,6 0,9 45

54 53 58 74 240 <0,5 <0,5 200 1,1 0,6 45

30 82 76 239 240 <0,5 <0,5 200 1,8 0,6 45

<25 <25 111 77 240 <0,5 <0,5 200 1,1 0,7 45

<25 67 76 153 240 <0,5 <0,5 200 <0,5 3,1 45

80 59 83 79 240 <0,5 <0,5 200 1,8 1,5 45

51 53 102 127 240 <0,5 <0,5 200 0,1 0,2 45

211 150 127 230 240 <0,5 <0,5 200 3,5 2,3 45

50 37 84 72 240 <0,5 <0,5 200 2,8 1,7 45

15 14 93 91 240 <0,5 <0,5 200 1,7 1,7 45

70 62 75 72 240 <0,5 <0,5 200 1,9 1,6 45

220 160 130 210 240 <0,5 <0,5 200 3,7 2,6 45

von industriellem Abwasser behördlich genehmigt 

auf die Schwermetalle durchgeführt. 

leistung untersucht. 

spänen aufgebaut. Durch diesen Filter konnte 
die Phosphatkonzentration im Rahmen einer  
Nachreinigung gesenkt werden. Der Filter wur-
de jedoch später aufgrund des hohen manuellen 
Aufwandes wieder entfernt. Im gleichen Jahr 

ser einer Dusche und Toilettenabwässer sowie 
Ergänzungswasser der Farbspritzkabine gereinigt 
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kein konkreter Bedarf für die Reinigung solcher 
Abwässer bestand.

Wie bereits im Abschnitt „Auswertung der analy-

Reduzierung des Phosphatwertes im zugeleiteten 
Abwasser ein wichtiger Faktor um die korrekte 

ten. 
Die Anlage hat Studenten bei vielfältigen Projek-
ten zur Entwicklung geeigneter Lösungsmethoden 
beschäftigt und bietet somit eine wertvolle Lern-

Durch diese studentische Unterstützung war es 
möglich Lösungen für die Phosphatabbauproble-

durchzuführen.
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Gesamtphosphat von 2017 bis 2018

In weiteren Projekten wurde die Düngung der 

Phosphor- und niedrige Stickstoffmenge ist das 

Daher kann spezieller Stickstoffdünger zugegeben 

Algenwachstum auf. Eine vielversprechende Idee 

Zusätzlich siedeln sich weitere Algen und Bakte-
rienstämme an. So kann ein Abbau von maximal 

allerdings die Reinigung des Netzes und die Ernte 
der Algen. Insgesamt konnte durch die Algen ein 
gutes Potential der Phosphatentfernung (

jedoch nicht bis zur Serienreife für den täglichen 
Betrieb weiterentwickelt. 
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INDUSTRIELLE ABWASSERREINIGUNG MIT SUMPFPFLANZEN AUF DEM DACH

Da die Abwässer aus dem Produktionsgebäude 

Eisfreiheit in den Becken. Bei Temperaturen unter 

die Pumpen und Überläufe eisfrei zu halten. Ein 

werden an dem Standort der Anlage jedoch nur an 

Winterbetrieb und Prozesstechnik 

die Reinigungsleistung im Winterbetrieb deutlich 
reduziert. Bei Temperaturen unter Null Grad Celsi-
us kann das Abwasser in den einzelnen Becken an 

Mikroorganismen. 

Da die Anlage primär für die Reinigung von Ab-

terbetrieb die enthaltenen Nährstoffen zuverläs-
sig auf die zulässigen Einleitparameter reduziert. 
Bei der Anlagenauslegung muss die reduzierte 
Reinigungsleistung im Winter für die Leistungs-
bemessung zugrunde gelegt werden. Es ergibt sich 
somit ein Leistungsüberschuss im Sommer. Im 
Herbst muss die Anlage zudem für den Winterbe-
trieb vorbereitet werden. 
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INDUSTRIELLE ABWASSERREINIGUNG MIT SUMPFPFLANZEN AUF DEM DACH

Rohren des Hauptreinigungsbeckens bilden. 

Sensoren und Abwasserfü hrung zu kontrollieren 
und bei Bedarf zu reparieren. Im Weiteren werden 

bleiben somit eisfrei.

Sonstige Störungen die an der Anlage auftreten 
können sind zum Beispiel ein Überlaufen des 

defekte Schwimmerschalter der Pumpe oder 

Hauptklä rbecken weitergepumpt. Eine Lösung 

welches das Abwasser vom Speicherbecken direkt 
zum sechsten Becken des Hauptreinigungsbe-

Anlage reduziert sich hierbei nur unwesentlich.

Täglich Per Sichtkontrolle den Zustand 

Umgebung ordentlich halten. 

Wöchentlich Entfernung von Phosphat schlamm 

sowie Ablagerungen im Ablauf-

zurückgehalten werden. Anschlie-

Messsonden nicht von Schlamm 

Sonden ablagern kann. 

Monatlich Die pH und O  Messsonden an 

kalibrieren. 

Jährlich

wirksame Reinigungsleistung des 
Systems erhalten bleiben.

LITERATUR
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Technische Daten des Feuchtbeetes

 Betreiber:
 Ort: 
 Baujahr:
 Fläche:
 

zen 
 Sumpfdotterblume (Caltha palus-

tris
Schwertlilie (Iris pseudacorus
(Geum rivale Mentha aquatica
Schachbrettblume (Fritillaria meleagris) 

 Art der Nutzung: Lebensraum für Insekten und 

 Durchgeleitete Wassermenge: Die Feuchtigkeit 
im Beet wird mit einem Feuchtefühler ermittelt 

Durch die starke Nachverdichtung in den Städ-

Insekten verloren. Neben Nahrungsangeboten ist 

genügend Wasser anzubieten. 

Handel und Entertainment) ein 

ein Feuchtbeet umgewandelt. 

Humus-Gemisch ersetzt. Eine 
automatische Bewässerungs-
anlage sorgt für die notwendige 

Feuchtigkeit des Substrates. Wie in der Natur soll 

den. Die Feuchtefühler der Anlage erkennen den 
Feuchtegehalt und bei Bedarf wird das Feuchtbeet 

29

wir gut mit viel Austrieb bei den Stau-
den ins Frühjahr gestartet. Es bleibt 
aber nach wie vor spannend, wie sich 

entwickelt.“ 

Christopher Hanuss, Landschaftsarchitekt
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Herr Blumberg, wie sind Sie überhaupt zum 

M. Blumberg: 

Michael Blumberg ist Inhaber und Geschäftsführer des Ingenieurbüros 
Blumberg mit Sitz in Bovenden, Niedersachsen. Das Ingenieurbüro 

insbesondere in der Siedlungswasserwirtschaft, sowohl in Deutschland 
als auch in zahlreichen internationalen Projekten in Asien, Afrika und 
Mittel- und Südamerika. Es ist auf ökotechnologische Verfahren wie 

zendächer geplant, ausgeschrieben und bauleitend begleitet.

men. 
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M. Blumberg: Der grundlegende Unterschied zu 

dach täglich künstlich bewässert wird. In der 
Regel geschieht dies 

chen oder anderen 

wie zum Beispiel Park-

oder Regenwasserrigo-
len gesammelt und von 

einen Bewässerungs-

ren Teilmengen auf das 

des Wassers wird über 

dunstet und zwar etwa 
fünf bis neun Liter pro 

Überschüssiges Regen-

die Zisterne. 

von Gründächern 
gelten natürlich auch 

hung der Lebensdauer des Daches durch Tem-

deutlich überlegen ist. 
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Zu den primären Wirkungskomponenten eines 

besser leisten kann als Standardgründächer. 

wirkung für die darunterliegende Etage im Ge-

wenn man in wärme-
ren Ländern bzw. süd-
licheren Breiten wohnt 
und arbeitet.

sind deutlich höher 
als die von terres-

auf herkömmlichen 

tionsbedingt viel mehr 
verdunsten als die üb-
licherweise auf exten-
siven Gründächern ein-
gesetzten Sukkulenten. 

eine mehr als einen 

spiel mit dominanten Arten aus den Familien der 

Evapotranspiration von Wasser und die damit 
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zendach in einer Temperaturabsenkung von acht 

auch positiv auf das Mikroklima des Standortes. 

In der Einsparung von Regenwassereinleitungs-
gebühren liegt somit einer der ökonomischen 
Hauptvorteile.

Die Dachhaut hält bei einer Begrünung mit Sumpf-

bei einem ungeschützten Bitumendach. Denn die 

gründächern mit Sukkulenten unter sommerli-
chen Bedingungen weitestgehend abgeht.

überleben zwar die sommerlichen Hitzeperioden 

on hingegen produziert auch viel mehr Sauerstoff 
durch Photosynthese und kann in weit höherem 

derschlagsarme Wetterphasen zu überstehen. Bei 

künstlich bewässern.

loses Begrünungsverfahren lediglich mit einer 

die Toilettenspülung zu betreiben oder auch zur 
Gartenbewässerung.
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werden. 

Regenwasserspeichers auf dem Dach direkt 

spezielle Reguliervorrichtung beziehungsweise 
Ablaufdrossel kann der Wasserspiegel in der Höhe 

Daches nicht überfordert wird. Wenn Teile der 

kann natürlich das erforderliche Zisternenvolu-

spart.

Ein Nachteil ist aus meiner Sicht die Notwendig-
keit technischer Systeme zur Bewässerung und 

im Bereich der Energieversorgung. Bei uns in 
Europa kann man das alles  bestens technisch 
im Griff behalten. Anders sieht es zum Beispiel in 

ausfällen aus. 

bei der Installation zu erreichen. Dies ist auch ein 

rung. 

M. Blumberg: Die meisten Menschen haben 
für ein begrüntes Dach auch einen ästhetischen 

Caltha palustris. Dann sollte unbedingt 

Aussamung gut verbreitet (Abb. 6). Die Gaukler-
blume Mimulus

Ausbreitungstendenz haben. Denn wir wollen 

und dann durchsetzen.

Bestimmte Seggen- und Binsenarten sind nach 
meinen Erfahrungen als Hauptbestandsbildner 

die ja bei Standardgründächern bisher noch nie 

ganismen wirksam ist. Ein weiterer Aspekt bei 
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acutiformis. Aber auch andere Seggenarten haben 
sich bewährt. Binsen wachsen deutlich stärker 

uncus effusus) 

(
eher bläulich aus. Und so kommen wir dann von 

nen Aspekten in der engeren Wahl und in unserer 

M. Blumberg: 

zum Beispiel durch Staubemissionen oder mit dem 

Gleichwohl kann es nützlich oder auch erforder-

dann deutet das zum Beispiel auf Stickstoffmangel 
hin und wir werden geeignete mineralische Dün-
ger ausbringen.

M. Blumberg: Ich halte den Aufwand für sehr 

wässerungscomputer sollte schon erfolgen. In der 
Regel erfolgt die Überwachung über eine Störmel-

rungspumpe kaputtgeht. 
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Wind zerbröselt das trockene organische Mate-

der Umgebung ab. Wenn dort bestimmte wasser-

schösslinge aufs Dach. Die werden immer höher 
und irgendwann bläst der Wind sie natürlich 
um. Dann liegt der noch kleinwüchsige Baum da 

frühzeitig bekämpft werden. Wenn man damit zu 

Jahren noch sehr klein sind und durchaus sehr at-

sie wieder loszuwerden.

eine Kühlung der darunterliegenden Räume 

M. Blumberg: 
dächern als innovative Form der Dachbegrünung 
liegt insbesondere in der Gebäude- und Umge-

zessen handelt es sich um den Wärmeaustausch 

von Dichteunterschieden. Der Prozess ist an einen 

mitführen. Der Wärmeaustausch zwischen Dach- 

Gesetzen des Wärmeübergangs. Erwärmt sich 

durch wird thermische Energie abtransportiert. 

höherer Temperatur mit der Materie zu einem Ort 
niedrigerer Temperatur wandert.

hängig von seiner Temperatur und Beschaffenheit 

Die Wärmeabstrahlung der Erde bewirkt beson-

können. Somit kühlt sich die Luft dann besonders 
schnell ab und begünstigt damit auch die freie 

vollständige Umwandlung eines Fluids von der 

welche der Umgebung entzogen wird. Es resul-

auch als Evapotranspiration (ET) zusammenge-
fasst werden können. 

stärke und der Sonneneinstrahlung. Wobei die ET 

folglich alle physikalischen und biologischen 
Gegebenheiten zur Wärmeabgabe durch die drei 
genannten Faktoren soweit wie möglich opti-
miert werden. Insbesondere liegt das Augenmerk 

ckungsintervallen und -zeitpunkten mit Wasser.

durch die Beschickung mit kühlem Wasser und 
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Des Weiteren verhindert die Beschattung des 

bieten sich Helophyten
Wasserverfügbarkeit auch bei hohen Sommer-
temperaturen eine hohe Evapotranspirationsrate 

über die Stomataregulation (Regulation der Blatt-
öffnungen) ihre Transpiration reduzieren. 

cherschutz Nordrhein-Westfalen) eine mittlere 

Technik und Wirtschaft Dresden zufolge liegt 
die Evapotranspirationsrate von Schilf sogar 

für die Gewöhnliche Teichbinse (Scirpus lacustris) 

australis) gemessen.

vektion erfolgt insbesondere in der Nacht. Es wird 

Wasser sich bei Nacht wieder abkühlt. Eine Op-

das Wasser in der Nacht besonders lange auf dem 
Dach verweilt  bzw. in diesem Falle besonders oft 
über das Dach geleitet wird. Dies ist also letztlich 

computer entsprechend zu programmieren.

M. Blumberg: 

Helophyten müssen in ihrem natürlichen Lebens-

gang des Wasserspiegels im Sommer an See- oder 
Flussufern und damit ein teilweises Austrocknen 

völlig überstaut werden. Aber das hat natürlich 
auf dem Dach eine Grenze. Bei maximaler Sonnen-
einstrahlung im Sommer ist nach einem Tag Nicht-

Dann überstehen sie schätzungsweise noch ein 

hen. Das ist natürlich riskant. Daher muss die Mat-
te mindestens für diese Wasserstresstage noch 
eine minimale Restfeuchtigkeit vorhalten.
Zur Bewältigung längerer Trockenphasen wird 
eine Notzufuhr vom Trinkwassersystem instal-
liert. Eine Drucksonde misst in der Zisterne den 
Wasserspiegel. Sobald dieser unter einen kriti-

rung aus der Trinkwasserleitung zugeschaltet. 
Über ein Schwimmerventil wird der Wasserzu-

dann allerdings nicht in Urlaub fahren.
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M. Blumberg: 

Träger der Biozönose der Mikroorganismen. Bei 
der Wasserspeichermatte ist aber der wichtigste 

aber natürlich auch im südlichen Europa – dass es 
gelegentlich Stromausfälle gibt. Dann haben wir 
vorübergehend keine Bewässerung. Unsere An-
forderung ist daher ein Wasserspeichervermögen 

um solche technisch induzierten Dürreperioden 
zu überstehen. 

M. Blumberg: Während im Sommer die Wasser-

bewässern in dieser Zeit nicht. Über den Win ter 

tation feststellen können. Die Winterfeuchtigkeit 

völlig ausreichend. 

Allerdings ist Frosttrocknis  hier ein Thema. Der 

men. Infolgedessen erfriert sie entgegen der land-

viel schneller. Aber wir konnten noch nicht beob-

bis auf plus drei Grad Celsius sinkt. So vermeiden 

M. Blumberg: 
fach irgendeine exotische Gründachvariante. 

M. Blumberg: Im Grunde haben wir damit kaum 
Erfahrungen im Moment. In der Schweiz haben 

Im nächsten Jahr werden wir jedoch ein neues 
Institutsgebäude der Charles Darwin Foundation 
(CDF) auf den Galapagos-Inseln in Ecuador mit 

Wasser im Wurzelraum gefroren ist



INTERVIEW

39statten und mit gereinigtem Abwasser aus einer 

bewässern. 

M. Blumberg: Das ist ein kontinuierlich und 
aktuell sogar exponentiell wachsender Markt. In 
Deutschland geht die Fachvereinigung Bauwerks-

 neuer 

Im Ausland gibt es mittlerweile zahlreiche Städte 
– sagen wir mal aus der ersten Reihe – wie zum 

vorschreiben. Ganz aktuell hat der Stadtrat von 

alle neuen Wohn- oder Bürogebäude in der City 

sierung)– und damit einhergehend die CO -Emis-
sionen – drastisch zu senken.

M. Blumberg: 

Im Moment steht der Regenwasserrückhalt im 

wasser spielt in der aktuellen Debatte der Grün-
dach industrie eine überragende Rolle – in Hin-

Gebäudekühlung und die Reduktion des Hitzein-
seleffekts würde ich an zweite Stelle setzen. Und 

verzögerte Alterung der Dachhaut.

M. Blumberg: 

von Hitze besonders in Städten verringern. Der 
Zusammenhang zwischen Hitzewellen und Todes-

In Städten tritt dieses Phänomen aufgrund des 

zendach kühlt besonders die Räume unter dem 

Risikoraum für Hitzeerkrankungen darstellt. 
Eine Begrünung mit hoher Biomasse und somit 

vermindern und somit sogar Leben retten.

Einsparungen durch verringerte Stromkosten 

Argument für die Dachbegrünung genannt. Darü-
ber hinaus sparen Unternehmen aber auch durch 
den geringeren Hitzestress am Arbeitsplatz. So 
erhöhen sich mit steigender Temperatur nicht nur 

und der Produktivitätsverlust bei physischer und 
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inlandsproduktes (BIP). Bei einem Welt-BIP von 

In vielen Gebieten dieser Erde herrschen ständig 
hohe Temperaturen. Hier können durch massen-
haften Einsatz von Wetland Roofs die Arbeitsbe-

tungssteigerung und Gesundheitsverbesserung 
der Arbeitskräfte erzielt werden kann. 

Da sich die Hitze besonders auf die Leistung 
körperlich anspruchsvoller Arbeit im Freien 

dächern auszustatten. Nach Modellen von Ro-
senzweig und anderen Autoren kann schon eine 

chen einer Stadt zu einer Senkung der Gesamt-

Werte beziehen sich auf substratbeladene Dächer 

eine deutlich höhere Abkühlung erwartet werden 

Evapotranspirationsleistung dieser hydrophilen 

entzogen wird. 

M. Blumberg: 

eine ökonomisch nachhaltige Strategie für Städte 
ist. So konnte beispielsweise die Stadt Philadel-

unter anderem auch durch die Förderung von 

Laut einer Analyse von Will Hewes aus dem Jahr 

M. Blumberg: In erster Linie sind hier die jährli-

Durch die verbesserte Dämmung entstehen zudem 

len führt.

M. Blumberg: Wir arbeiten intensiv mit Prof. 
Zehnsdorf vom Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung (UFZ) in Leipzig zusammen und publi-
zieren gemeinsam fortlaufend neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse (aktuell im Journal Water).

Dieses Jahr wird ein Forschungsgründach auf 
einem Institutsgebäude des UFZ errichtet. Dabei 
werden vier Gründachtypen über einen längeren 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin

Universität Berlin.

Zeitraum intensiv untersucht und miteinander 

natürlich in Planung und Realisierung praktisch 
ein.

das wir im letzten Jahr geplant haben. Dort wollen 

behandlung“ errichten und werden das gereinigte 
Abwasser zur Gebäudekühlung auf das Sumpf-

Be wässerung nur über eine Regenwasserzisterne 
wäre sicher nicht ausreichend.

In Bezug auf die Weiterentwicklung des Wet-

die komplett aus Schurwolle besteht und damit 
vollständig aus Naturmaterial. Wir arbeiten 
ak tuell an einer ökonomisch vorteilhaften Pro-
duktionstechnologie. 

Perspektivisch würden wir natürlich auch gerne 

zendaches gestalten. Auf einem Hochhaus in China 
waren wir mal nah dran am Auftrag (siehe Bild 
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SUMPFPFLANZENDACH ZUR KLIMATISIERUNG EINES FIRMENGEBÄUDES

Sumpfpfl anzendach zur 
Klimatisierung eines 
Firmengebäudes 

Bei der Projektierung des Firmengebäudes der InnoKlim e.G. wurde 
ein Schwerpunkt auf minimale Betriebskosten gelegt. Neben den 
üblichen Maßnahmen zur ausreichenden Dämmung und Beschat-
tung ging es auch darum, die Gebäudekühlkosten zu minimieren.

©
 J

en
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s
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SUMPFPFLANZENDACH ZUR KLIMATISIERUNG EINES FIRMENGEBÄUDES

bäuden in unseren Breiten eine 

resultierenden extremen Wetter-
lagen zwingen zum Nachdenken 

Während für die Beheizung ein über Jahrhunder-

wurde mehr aus Unkenntnis auf Wärmepumpen 

untergeordnete Rolle.

gie von Wasser genutzt. Lehmbauten und Spring-
brunnen in Innenhöfen sorgten für ein angeneh-

lung ist der Wasserverbrauch und der ins Innere 
von Gebäuden gelangende Wasserdampf bei den 
klassischen Methoden. Aus diesem Grund haben 

teile vermeidet.

Projektgrundlagen

Zunächst haben wir uns mit dem Wasserver-
brauch auseinandergesetzt. Dabei wurde schnell 

des Firmengebäudes an. Normalerweise wird ein 

den entgegengesetzten Weg gegangen. Dazu 
wurde eine eigentlich als ungünstig eingestufte 

die Ost-West Seite stark verkleinert und somit in 
westlicher Richtung langgezogen. Durch diese 

de Regen eine verlängerte Fläche zum Abregnen. 

wird dieser Effekt noch verstärkt.

Auf der Nordseite des Daches wurde ein Sumpf-

Methode zum Auffangen von Regenwasser. Damit 

weiter optimiert hat.

„Es lohnt sich auf jeden Fall diesen für die 
Umwelt wichtigen Ansatz der Gebäudeklima-

zu verfolgen und die einzelnen Parameter 
zu optimieren. Eine produzierende Firma, 
wie die unsere, ist mit so einer Aufgabe 
aber vollkommen überfordert und muss 

viel zu oft nachteilige Kompromisse einge-

projekte benötigt.“    

     ich, Ingenieur

© JenSys

© JenSys
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SUMPFPFLANZENDACH ZUR KLIMATISIERUNG EINES FIRMENGEBÄUDES

Das aufgefangene Regenwasser wird in einer 

Pumpe wird dieses Wasser auf das Sumpfdach 

Regenrinne in die Zisterne zurück. Hierdurch kön-
nen die Matten des Sumpfdaches kontinuierlich 

erfolgt durch eine auf dem Süd-Dach montierte 
Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher. Der 

Nachtkühle auch für das Runterkühlen des Zister-
nenwassers nutzen zu können.

zung ausreichend gedämmt werden musste. Das 

erheblichen konstruktiven Problemen verbunden 
und ist kaum ausreichend zu warten. Als Lösung 

nutzt werden kann. Zum Heizen wird der Wär-
mespeicher durch eine Pelletheizung erwärmt. 
Im Sommer wird das Zisternenwasser durch 

diesen Speicher gepumpt und kühlt das Wasser 
der Deckenheizung herunter. Weil das durch die 
Deckenheizung zirkulierende Wasser in Folge die-

werden alle Räume entsprechend gekühlt.

Zusammenfassung 

Mit monatlichen Gesamtbetriebskosten unter 

wartungen weit übertroffen. Nicht zu verkennen 

welche eine sehr lange Amortisationszeit voraus-

muss.

 fassenden Zisterne reicht das 
Regenwasser in trocknen Sommern nicht immer 

zusätzlichen Wasserverbrauch sind aber deutlich 

schnelles Herunterkühlen führt zu einer Durch-
feuchtung der Decken und Wände. Besonders 
der gewohnte Drang zur individuellen Belüftung 

Nur durch automatisierte Belüftungssysteme 
und deren strikte Anwendung werden die Folgen 
beherrschbar.

Technische Daten des Seggenrieddaches

 Auftraggeber: 
 Baujahr: 
 Fläche: 
 Dachneigung: 
 

 

zweijährig auf den 
Sumpfdachmatten gärtnerisch vorkultiviert

 Art der Nutzung: 
 Durchgeleitete Wassermenge: 
 Ausstattung: zentrale Bewässerungssteuerung mit Temperatursensor zur Frostabschaltung 
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Die Westpfalzschule Weilerbach bekam im Jahr 

Dieses Dach wird mit Regenwasser gespeist. 
Daneben verfügt die Schule auch über ein kleines 

Charakteristik

 Auftraggeber:

Weilerbach (Rheinland-Pfalz) 

 Baujahr:
 Fläche: 
 Dachneigung:

  Auf dem Baukörper liegt eine 

verlaufen die Dränschicht und der Fil-

 

wie Schwertlilien

 Art der Nutzung: WC-Spülung  

 Durchgeleitete Wassermenge: 

 Ausstattung: Regenwasserspeisung 

© Domanetzki

verursacht sehr wenig Arbeit für uns, wir mähen nur einmal 

sozusagen ein Selbstläufer.“  
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AQUATISCHE MAKROPHYTEN IM KONTEXT DER WRRL

wasserautarken Wohnhauses.

verfügt über eine Reinigungskaskade zur Auf-

diese Weise behandelte Wasser hat Trinkwasser-

reichischen Unternehmen WOHNWAGON (www.

konnte nun bereits über zwei Jahre erfolgreich 

betrieben werden. Neben der Wasserreinigung 

© WW Wohnwagon GmbH
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EINFAMILIENHAUS „AQUA“ IN ZOFINGEN – SCHWEIZ

Charakteristik

 Auftraggeber: 

 F. Jud Architektur AG 

 Baujahr:
 Fläche: 
 Dachneigung:

 

  

Juncus effusus, Juncus ensifolius, Juncus 

 Art der Nutzung: Grauwasserbehand-

dekühlung   

 Durchgeleitete Wassermenge: be-

triebsabhängig

 Ausstattung: Zentrale Bewässerungs-

steuerung mit Temperatursensor zur 

Frostabschaltung

„Ich habe eine viel intensivere Beziehung zu dem Element 
Wasser und eigentlich generell zur Natur um mich herum 

bekommen, ich freu mich beispielsweise jedes Mal wenn es 

rund um mich, es ist ein unglaubliches Gefühl von Freiheit 
zu wissen, dass das eigene Zuhause auf jeden Fall mit 
Wasser versorgt ist.“   

© WW Wohnwagon GmbH
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Charakteristik

 Entwickler: 

 WW Wohnwagon 

GmbH 

 Baujahr:

 Fläche: 

 Dachneigung:

  Wurzelfeste Dachisolie-

  Caltha palustris, 

minima, Equisetum palustre, Filipen-

dula ulmaria, Iris pseudacorus, Juncus 

articulatus, Juncus effusus, Juncus 

 Art der Nutzung: Grauwasserbe-

 Durchgeleitete Wassermenge: 

 Ausstattung: Gründach mit Sumpf-

Reinigung von Grauwasser noch einige weitere 

tung des Wassers über die 

raturunterschied wird 

tung erhöht zudem die 

den Schutz vor Überhitzung. 

zenmatte ist unkompliziert und als Lösung auch 

interessante Möglichkeit der Regenwasserretenti-
on und Gebäudekühlung. 

„Unsere Gründächer sind nicht nur für 
kleine Einheiten interessant, sondern 

Gebäudekühlung und Wasserreinigung 
im urbanen Kontext spannende Anwen-
dungsfelder. Und sie schauen einfach 

toll aus!“ 

Theresa Steininger, Geschäftsführerin WOHNWAGON 

© WW Wohnwagon GmbH
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Ob „textilbasierte Dachbegrünungslösung“ oder der 
wandelbare Garten über der Haustür – ein Sumpf-
pfl anzendach ist eine Bereicherung. Der Artikel gibt 
Hinweise zu Wasserbedarf und Sicherstellung der 
Versorgung, Erfahrungen zur Pfl ege sowie zur Wand-
lungsfähigkeit des Gesamtsystems.

ger für die erdelose Dachbegrünung zurück. Die 
grundlegenden Untersuchungen zur Entwicklung 

dem ästhetischen Aspekt stand eine Prozesswas-
serkühlung im Fokus des Interesses. Das Wasser-

Sumpfpfl anzendach 
auf einem Carport
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dach wurde aus Furcht der Gebäudebetreiber um 
die Dichtigkeit des Daches und der erschwerten 

Fa. Roche Real Estate Services Mannheim GmbH). die Forderung nach einer Regenwasserversicke-
rung. Trotz innerstädtischer Flächenversieglung 
und bindigem Boden löste das Büro für Freiraum-

durch Planung eines Regenwasserspeichers und 

Anstaubewässerung in Zusammenarbeit mit der 

und dem Sächsischen Textilforschungsinstitut 

dem natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt. 
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me erreicht werden. Die Dachbegrünungsform auf 
dem Umweltpreis der Stadt Bottrop. Die begrünte 

Durch einen konkursbedingten Besitzerwechsel 
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Wasserstand waren noch gegeben (pers. Mittei-
lung Ulrich Zens).

Textilbasierter Vegetationsträger

sowie in aktuellen Forschungen zu innovativen 

Begrünung von Lärmschutzwänden oder Fassaden 
(

Im Folgenden werden Erfahrungen mit einem 

Gründach auf einem Carport dargestellt. Das Dach 
ist nach Norden ausgerichtet und wird von Süden 
durch das anstehende Haus beschattet. Die Dach-

eingesetzte einfache Gewebeplane durchwurzelt 

Bei einem geneigten Dachsystem ohne Anstau-
bewässerung stellt die Sicherstellung des not-
wendigen Bewässerungswassers eine besondere 

dunstungsleistungen einer Intensivbegrünung von 
Juncus 

effusus Schoenoplectus tabernaemon-
tanii ) 
gegenüber (
im zeitigen Frühjahr während (kurzfristiger) 
frostfreier Phasen ein erhöhter Wasserbedarf 

Anstaubewässerung erlaubt jedoch sehr leichte 
Dachbegrünungssysteme mit einem sehr geringen 

Konstruktion der textilen Vegetationsträger

tengewirkte Matten verwendet. Die Matten wur-

CH) hergestellt. Dabei beträgt der Abstand der 

Die Wirkmaschine verfügt über zwei unabhängig 
voneinander ansteuerbare Umkehrschusseinrich-

re zugeordnet sind. Über diese können extreme 
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dunstungsschutz im hinteren Schusslegesystem 

durch offene Rechts-Rechts-Fransen eingebun-
den. Für das maschenbildende Grundfadensys-
tem wurden HD-PE-Wirkfolie-Bändchen (Breite 

Die Anordnung zur vergleichenden Erprobung 

sowie die Lage des Bewässerungssystems ist in 
Abbildung 6 dargestellt. 

Abschätzung des Bewässerungsbedarfes

Die Bewässerung erfolgte mit zwischengespei-
chertem Niederschlagswasser aus einem Regen-
wasserspeichersystem mit einem Gesamtvolumen 

wurde eine handelsübliche Tauchwasserpumpe 

Die Wasserverteilung erfolgte anfänglich über 

Microdrip-System mit drei Tropfern je Matte 

Feinpartikel und einwachsende Wurzeln ent-

Bewässerungswasser gefördert. Ein typisches 
Bewässerungsintervall bestand aus drei Stunden 
Pause und einer Stunde Bewässerung also sechs 

mit liefen im vollgesättigten Zustand rechnerisch 

PP-SV+F PP-SV

PES-NV+F PES-WV+F
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unveröffentlicht).

Eine Abschätzung mittels eines Pennman-Mon-

dunstungstagesgang bei einer Tagessumme von 

geglichen werden müssen. 
Nach Untersuchungen von 

den oben gemachten Beobachtungen sicher eine 
Untergrenze dar.

Im Beispiel Carport-Dach wirkte sich die sehr ein-
fache Steuerung über eine Zeitschaltuhr mit festen 

IBC1000 (2x1 m³)

Fallrohr

Regendieb

Zisterne

2x500 L
Fass

Rückschlag-
ventil

Grobfilter

Rohr

Beruhigungstopf

Hausdach

Car-Port-Dach
2%

Pumpe 6 m³

N

PP-
SV

PES-
WV+F

PES-
NV+F

PP-
SV+F

PP-
SV

PES-
WV+F

PES-
NV+F

PP-
SV+F

5m

8m

2%

Hauswand



55

SUMPFPFLANZENDACH AUF EINEM CARPORT

auch nach oder während Niederschlagsereig-
nissen bewässert. Allerdings wirkt sich dieser 
Effekt lediglich ungünstig auf die Energiekosten 

tolerieren. Wasserhaushalterisch besteht hier kein 

Bewässerungszisterne zurückgeführt wird.

Die maximale Wasseraufnahme von PP-Spinn-

PP-Matten konnten diese ebenso viel Wasser auf-

zwei Stunden hängendem (vertikalem) freiem 

erreicht.

In den vergangenen Jahren konnte der Wasserbe-
darf vollständig aus dem zwischengespeicherten 
Regenwasser gedeckt werden. Auch bei zumeist 

sommerlichen Trockenperioden einhergehend mit 

tung und einem Mangel an gespeichertem Re-

weitgehend erhalten bleiben.

onslösungen geringen Wasserspeichervermögens 

Pumpensystem und Steuerung notwendig. Diese 

schenden (Nacht-)Frosteinbrüchen kommt dieses 
System während des gleichzeitig hohen Wasserbe-

Ebenso kann es im Hochsommer zu Trockenperi-
oden kommen. Bei entsprechend aufgewachsener 

wird dieses Problem durch einen guten Feuch-
tespeicher im Gesamtsystem stark abgemildert. 
Somit waren die in den vergangenen Jahren beo-

grad weniger auf die eingesetzten Materialien und 

vielmehr auf unterschiedliche Sonneneinstrahlun-

Bewässerungsausfällen vor allem in der unteren 
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 (Caltha palustris
segge ( Schlanke Segge (
gracilis Fuchssegge ( Hartmanns 
Segge (
(Iris pseuda-corus ( Juncus effusus
Blaugrüne Segge (
lichtnelke ( Blutweiderich 
( Echtes Mädesüß (Filipen-
dula ulmaria Gauklerblume (Mimulus luteus

 ( ) und 
Flammender Hahnenfuß (
mula
durch einen ästhetischen Aspekt auch im Herbst 
und Winter bei einer gestuften Wuchshöhe von 
maximal (  und Iris
acutiformis Juncus effusus und  wur-

Insekten im Winter Rückzugsmöglichkeiten und 

liche Aussaat mit „Ufermischung“ der Fa. Rieger-

und in den Folgejahren vollzog sich ein Aspekt-

Vorteile textiler Vegetationsträger

Bei einer aufwachsenden Biofrischmasse von etwa 

Mit einer für Chemnitz gerechneten Schneelast 

Leichtkonstruktion auch für die Begrünung von 
Leichtdächern ohne einen besonderen Unterbau 
geeignet.
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gerollten Lagerung von wenigen Stunden erholen 

bleibt die Zugänglichkeit der Dachhaut für War-

halten auch Feuchtigkeit und Nährstoffe hinrei-
chend zurück. So muss nur einmal im Frühjahr 

niederschlägen) mit einem Langzeitdünger in 
üblicher Aufwandsmenge gedüngt werden.

Die Matten sind nach nun über zehn Jahren Lie-
gedauer immer noch funktionsfähig und weisen 
keine erkennbaren Schäden auf. Hier stellte die 

der Liegedauer mussten jedoch alle Matten um 

natürliche Folge bedingt durch die nachlassende 
Strukturelastizität des Maschengebildes.

Vegetationsentwicklung

In den folgenden Abbildungen ist exemplarisch 
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nung in Remscheid
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Langzeiterfahrungen mit 
einem textilbasierten 
Sumpfpfl anzendach
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(STFI) geht auf grundlegende Untersuchungen von 

ten von streifenförmigen textilen Recyclingmate-
rialien bei der Herstellung grober Gewirke zurück. 

einer Nutzung und Weiterverwendung zuzu-

legeorgane eine zuverlässige Maschenformung 
zu erreichen oder diese entsprechend als Schuss 
einzubinden. Hierbei mussten Erfahrungen zu den 

ten der Gewirke gesammelt werden. Schon bei 

Gartenbau und Geotechnik als potentielle Anwen-
dungsfelder für die neuartigen Recyclingstruktu-
ren gesehen. Eine Übersicht über die erreichten 

menfassend dargestellt.

aus Textilrecylingmaterialien kamen sogenannte 

und Bodenschutz sowie der Rohstoffgewinnung 
zu dienen. Sie zeichnen sich durch eine besonders 
starke Wurzelausbildung aus. Zur Erleichterung 

und zu begrünen (

einer intensiven erdelosen Dachbegrünung. Die 
grundlegenden Untersuchungen zur Entwicklung 

deten in einer erfolgreichen Überführung in die 
industrielle Produktion unter dem Markennamen 

® der Firma Sächsische Netzwerke Huck 

Während für den herkömmlichen mehrschichti-

®-Systems mit eingearbeiteten saugfä-

BARTL FUCHS

®
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tion für Leichtdächer geeignet und erlaubte durch 
fehlendes körniges Substrat auch schon früh die 
Begrünung von Schräg- und Steildächern.

die Begrünungen eines pultförmigen Schrägda-

wurde der vorhandene Dachbelag (Schindeln) mit 

®

Die neuartige Textilstruktur ermöglicht eine in-

Logatainer®

acutiformis
Schlanke Segge (
Segge (

riparia
Blasensegge (
Segge (
(

verzinktes Wasserrohr) eingearbeitet. 

handene Reparaturhaken im Firstbereich einge-
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®

(hier 600 L) vorhanden sein. Die Bewässerung 
erfolgte aus dem Regenwasserspeicher im Inter-

wurde über die Regenrinne in den Speicher zu-
rückgeführt.

® das Regen-

werden muss. In Folge eines Stromausfalls nach 

mittels eines relaisgesteuerten Magnetventils eine 
Notwasserversorgung über Trinkwasser nach-
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Bewässerung mehr (Abbildung 6). Trotzdem hat 
Geranium ro-

bertianum 

(Abb. 6).

jedoch auch erste sichtbare Alterungserschei-

eine weiterhin hinreichende Stabilität des textilen 

Flächen zu beobachten. Es kann davon ausgegan-

terungsschutz einer weitgehend geschlossenen 
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Das Moor auf dem Dach?
Tastversuche und Visionen 

Durchfl utete, dünnschichtige Dachbegrünungen können 
als zusätzliche Filterfl äche in den Wasserkreislauf von 
Schwimmteichen integriert werden, was interessante Ge-
staltungsoptionen eröffnet. 

An der Hochschule Anhalt in Bernburg wurden 

führt (Titelbild). Aus deren Ergebnissen sowie 

Empfehlungsliste zur möglichen Artenauswahl für 

nährstoffarmem Wasser versorgt werden. 

Dachgärten als Filter für Schwimmteiche 

als chemiefreie Alternativen zu chlorbehandelten 
Pools immer weiter in Privatgärten verbreitet. Die 

terzonen mit bestimmten Substraten.

Instandhaltung von privaten Schwimm- und Bade-
teichen der Forschungsgesellschaft Landschafts-

Typ 1

Zonen (Hydrobotanische Systeme)

Typ 2
reinigung (Skimmer) und Hydrobo-
tanischem System

©
 K

irc
he

r /
 T

ho
n
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Feuchtgebieten – allerdings ohne nachgeschaltetes 
Hydrobotanisches System – als Filter von privaten 
Schwimmteichen durchgeführt (

von Privatgärten der begrenzende Faktor für die 

ausgelotet werden. 

Typ 3

nisches Feuchtgebiet) und nach-
geschaltetem Hydrobotanischen 
System

Typ 4

Dekoration

Typ 5 Ausgelagerte technische Filterein-

gend zur Dekoration

Schwimmteiche mit durchströmten Filterzo-

der Gehalt an gelösten Phosphorverbindungen 

auch der Gehalt an gelöstem Stickstoff sehr gering. 
Während die unerwünschte Algenbildung durch 

wünschte Makrophytenwachstum besonders die 
Stickstoffminimierung zum begrenzenden Faktor. 

Meist werden Helophyten von eutrophen oder me-
sotrophen Naturstandorten verwendet (  

Schwimmteich lässt sich dann nur durch entspre-

stoff empfohlen wird. In den unten beschriebenen 

oligotropher Moore (Arm-Moore) getestet. Diese 
Arten sind von geringerer Aufwuchshöhe als 
Arten von Reichmooren und erschienen daher für 
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dünnschichtige Dachbegrünungen besser geeig-

Liatris spicata und 
 auch höher wüchsige Arten auf-

zu sorgen.

auch mit deutlich niedrigerem pH-Wert gute Was-

von Hochmooren bzw. sauren Niedermooren inte-
ressant sein.

Gestaltungsbeispiele

Dachbegrünungen mit Schwimmteichen zu kom-

obwohl damit sehr schöne Gestaltungsideen für 

Garagen oder Carports vorliegen. Die Zeichnun-

verdeutlichen.

entlang einer Glasscheibe als „Wasserwand“ ge-
führt oder in einer Rinne gesammelt und über ein 
Fallrohr in den Schwimmteich geleitet werden. 
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Versuche in Bernburg 

gen Substraten zu kultivieren bzw. deren Eignung 

Ansaaten auf dünnschichtigen Substraten

Forschung zur Vegetation an Schwimmteichen

ven Dachbegrünungen bzw. Steinanlagen als Boden-

Forschung (BMBF) gefördert und unterstützt von 

Ergebnisse sind in der Dissertation von 
beschrieben.
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Schutzvlies abgedeckt. 

ckelt. Solche Elemente könnten auch für Sumpf-

Da Saatgut der entsprechenden Arten schwer in 

mit solch speziellen Ansprüchen immer ein gewis-

Arten und Eleocharis 
 erwiesen sich als sehr gut geeignet 
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die spätere Ausbringung genügend Festigkeit zu 

bewerteten Arten sollten nicht in vorkultivierten 

bracht werden.

Allium suaveolens gut

Carex davalliana sehr gut

Carex viridula sehr gut

Eleocharis quinquefl ora sehr gut

Eriophorum latifolium schlecht

Tofi eldia calyculata mäßig

Trichophorum alpinum eher schlecht

Der Bernburger Dachbegrünungsversuch

geführt (
Modelle von durchströmten Dachbegrünungen mit 
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Variante 4

Sedum album

Variante 5

durchströmt

Sphagnum 
palustre

platziert. 

Ergebnisse

on mit Schwimmteichen getestet. Zur Befüllung 

sehr weiche Leitungswasser (Rappbodetalsperre) 

Versuchsaufbau

Als Schwimmteich-Modelle dienten mit Teichfolie 

Jedes Tablett wurde auf ein zweites baugleiches 
Tablett abgestellt. Im Zwischenraum erfolgte die 

Diese Filtermodelle wurden mit verschiedenen 

Varinate 1

Variante 2a

Variante 2b

Variante 3

Reichmoor-Arten 
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„Reich moor“ unter dem Nährstoffmangel zu lei-

zenzen von Caltha palustris

von Allium suaveolens punkten. Die schwachwüch-

Mittelwerte der Sichttiefe unterschiedlicher Pflanzvarianten 

tung im Spätsommer. Auf Holzfaser entwickelten 

Wasserqualität

deren Trockenmasse bestimmt. Auffällig war die 
starke Fadenalgenentwicklung bei den steil ge-

bilisierung und –ausschwemmung geführt. In 

unterstreicht.

Temperatur-Tagesgang 

entwicklung unter den Dachbegrünungs-Model-

5 Allium suaveolens befriedigend

1 Blysmus compressus schlecht

3 Carex davalliana befriedigend

2 Carex maritima gut

3 Carex viridula gut

2 Eriophorum latifolium schlecht

3 Trichophorum alpinum befriedigend

3 Caltha palustris befriedigend - mäßig

3 Carex diandra befriedigend

3 Lysimachia nummularia befriedigend - mäßig

1 Lythrum salicaria befriedigend

3 Thelypteris palustris befriedigend

1 Typha minima schlecht
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(

Füllwasserbedarf

Um die Nährstoffeinträge durch Füllwasser zu mi-

lenswert. Die Wasserverluste durch Evapotrans-

Empfehlungen

herum entstehen kann. Dadurch sind auch einige 

sinnvoll sein. Der damit verbundene Anstieg der 
Wasserhärte fördert auch die erwünschte Ausfäl-
lung gelöster Phosphorverbindungen ins Sedi-
ment. 

Hier kann eine leichte Zugabe von Harnstoff Ab-

monatlich von April bis August). Geringe Zugaben 

phosphorhaltige Dünger oder sonstige Substanzen 
eingesetzt werden. 

Arten der sauren Moore überzeugten in Bernburg 

nicht. Da solche Arten jedoch in den Testparzellen 
mit tiefgründigen Filterkörpern sehr gute Ergeb-
nisse lieferten (
pauschal abzulehnen. Torfmoos als Bodendeck-
vegetation dürfte nur in sehr humiden und eher 
ozeanischen Regionen nachhaltig erfolgreich sein. 
Auch müssen Sphagnum

Sphagnum squar-
rosum entwickelte sich in Bernburg auf durch-
strömten Filterkörpern sehr gut.

Moorvegetation lässt sich entweder auf Flach-

stoffarmen Schüttsubstraten (z.B. Holzfasersub-
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Dächern mit leichter Neigung bereits genug Stabi-

ders intensiv wurzelnde Gräser (
oder Equisetum-Arten. Solche 

wüchsige Stauden wie Liatris spicata oder 
salicaria lassen sich dauerhaft dazwischen streu-

erzeugen.

etlichen Arten des Stauden-Standardsortimentes 

nehmen. Zum Beispiel sind die beiden heimischen 
Schoenus 

der Neutriebe tragen von Frühjahr bis Herbst 

dunkle Blüten- bzw. Fruchtstände. Sie wachsen 

wie etwa viele Binsen- ( Juncus) Arten.

Die als schwachwüchsig ausgewiesenen Arten 

Zeichenerläuterung zu Tabelle 3

 Spalte Beschreibung: Höhe 
    Blütezeit in Monaten (römische Zahlen)
    

 Spalte Typ:  
   1: 
   2:

   3:

   4:
   5:

  reiche Flächen nicht empfehlenswert.

   Wasserqualität:
   S: 
   K:
   R:
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Typ

Allium angulosum Kanten-Lauch 30-40, VIII-IX, rosa 1 K

Allium cernuum Nickender Lauch 30-40, VI-VII, rosa 3 K

Allium schoenoprasum Schnitt-Lauch 20-30, V-VI, lila 3 K

Allium suaveolens Duft-Lauch 30-40, VIII-IX, hellrosa 3 K

Aster nemoralis Hain-Aster 20, VIII-IX, violettrosa 1 S

Caltha palustris Sumpfdotterblume 20/30, IV-V, gelb 3 K-R

Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut 5/30, IV-V, weiß - rosa 2-3 S-K

Carex acutiformis Sumpf-Segge 50-100, V-VII, grün # 5 K-R

Carex appropinquata Schwarzschopf-Segge 40-60, V-VII, schwärzlich 3 K-R

Carex davalliana Davall-Segge 10-20, IV-VII, braun (#) 1,3 K

Carex diandra Draht-Segge 30-60,V-VII, braun 3 K

Carex fl ava subsp. fl ava Gelb-Segge 20/30, IV-VII, hellgrün # 2-3 K

Carex gracilis Schlanke Segge 50-100, V-VII, grün 5 K-R

Carex maritima Binsenblättrige Segge 10-20, VI-VII, braun 1,3 S-K

Carex nigra Braun-Segge 20-40, V-VII, bräunlich-grün 4 K-R

Carex pulicaris Floh-Segge 15-20, IV-VII, braun 1,3 K

Carex viridula Zwerg-Gelb-Segge 10/15, V-VIII, hellgrün # 1 K

Cladium mariscus Schneidried 60/120, braun # 5 K-R

Dactylorhiza-Hybriden   Knabenkraut 30-40, V-VI, rosa 1,3 K

Dianthus superbus Pracht-Nelke 10/40, V-VI, rosa 2 K

Eleocharis palustris Sumpfbinse 30-40, braun 5 R

Eleocharis quinquefl ora Armblütige Sumpfbinse 10-15 4 K

Epipactis palustris Sumpf-Stendelwurz 30-40, VI-VII, weiß 3-4 K

Equisetum scirpioides Simsen-Schachtelhalm 10-20, braune Köpfchen 5 K

Equisetum variegatum Bunter Schachtelhalm 20-30, braune Köpfchen 5 K-R

Erica tetralix Glocken-Heide 20-30, VI-X, rosa # 1 S

Eriophorum angustifolium Schmalblättriges Wollgras 30/50, V-VI, weiß  (#) 4-5 S

Eriophorum latifolium Breitblättriges Wollgras 15/70, V-VII, weiß (#) 1 K

Eriophorum russeolum Russisches Wollgras 15/30, V-VII, orangebraun 1,3 S
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tation.

Typ

Eriophorum vaginatum Scheidiges Wollgras 30/60, IV-VI, weiß # 1,3 S

Iris setosa subsp. canadensis Zwerg-Schwertlilie 20-30, V, blauviolett 1 K-R

Iris sibirica Wiesen-Schwertlilie 50-80, V-VI, violettblau 3 K-R

Liatris spicata Prachtscharte 60-100, VII-VIII, violettrosa 3 K-R

Lobelia siphilitica Blaue Lobelie 20-40, VII-IX, violettblau 2 K-R

Lychnis fl os-cuculi Kukucks-Lichtnelke V-VI, 10/40, rosa 2 K-R

Lysimachia nummularia Pfennigkraut 5, V-VI, gelb  # 4 R

Lythrum salicaria Blutweiderich 60-100, VI-XIII,rosa Pfahl-
wurzel kann Dichtungen 
gefährden!

3 K-R

Molinia caerulea Pfeifengras 20/70, VIII-X, braun
Versamung!

3K

Pogonia ophioglossoides Moor-Pogonie 20-25, VI-VII, rosa 1 S

Potentilla erecta Blutwurz 10-30, VI-IX, gelb 3 K

Primula elatior Wiesen-Primel 10/30, IV-V, gelb 2 K-R

Primula rosea Rosen-Primel 10/25, IV-V, rosa 1,2 K

Sarracenia purpurea Kannenpfl anze 20/40, V-VI, rot 1 S

Scirpoides holoschoenus Kugelbinse 40-100, VI-IX, grünlich 3 R

Schoenus ferrugineus Rostrote Kopfbinse 20-30, V-XII, dunkelbraun (#) 1,3 K

Schoenus nigricans Schwarze Kopfbinse 30-50, V-XII, schwärzlich (#) 3 K

Sisyrinchium angustifolium Binsenlilie 15-25, VI-VII, violettblau 2 K-R

Succisa pratensis Teufelsabbiß 20/70, VII-IX, violettblau 2 K-R

Thelypteris palustris Sumpffarn 30-40 5 K-R

Tofi eldia calyculata Simsenlilie 20/30, V-VI, gelb # 1 K

Trichophorum alpinum Alpen-Haargras 20, V-VII, weiß 1 S-K

Vaccinium macrocarpum Cranberry 10-20, V, weiß, rote Frucht 
IX-III

4 S
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Wasserpfl anzen – Potenziale 
für eine verbesserte Wasser-
speicherung auf Dächern?
Die Verwendung von Wasserpfl anzen anstelle von bisher eingesetz-
ten, trockenheitsliebenden Arten könnte den Rückhalt und die Ver-
dunstung von Niederschlägen in Städten steigern und damit einen 
wichtigen Beitrag dieser blau-grünen Infrastrukturen zur Verbesse-
rung des Klimas in Städten leisten.
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Wasser und Vegetation in Städten

Dezentraler Wasserrückhalt wird in Städten zur 

serung des Stadt- und Mikroklimas immer wichti-

tizierte Stadtklima und die damit verbundenen 

nicht mehr ausreichend leistungsfähig bezie-
hungsweise bestehende Infrastrukturen können 

aufwand ertüchtigt werden. Zur gleichen Zeit sind 

ihre wichtigen Systemleistungen dauerhaft zu 

muss daher dezentral während der Regenereig-

diesen bewachsenen Flächen zugeführt werden. 
Dieses Prinzip wird auch „Schwammstadt“ ge-
nannt.

Die gängigsten Methoden setzen sich aus einer 

Schritt besteht immer aus einer Entsiegelung und 

chen ist sowohl für Bestandsgebiete als auch für 
Neuplanungsgebiete ein einfaches und zugleich 

grund eingeleitet oder gespeichert werden. Dazu 

das Wasser ober- und unterirdisch speichern. Aus 
diesen Speichern sollte das Wasser aufgenommen 

werden. Nur auf diese Weise tragen die Systeme 

Städten bei. Die „Bewirtschaftung“ endet somit 
nicht wie bei dem „End of Pipe“ - Prinzip mit dem 
erfolgreichen Ableiten oder Speichern des Was-
sers in einem Retentionsraum zur Entlastung der 

Solche Systeme werden daher auch blau-grüne 
Infrastrukturen genannt und verfolgen als Pla-
nungsziel die Wiederherstellung einer natürli-

anderen Planungsansatz erfordert. Mit Beginn 
jeder Planung muss der Weg des Wassers von 

se einer Planung sind daher die für Rückhalt und 

Areale und Räume auszuweisen und im gesamten 
weiteren Planungs- und Bauablauf entsprechend 

standort zu behandeln. Insbesondere müssen sie 

keit zur Wasserspeicherung nicht verlieren. Dieses 
Bewahren bezieht sich nicht nur auf die Planungs- 

und berücksichtigt insbesondere auch die Eigen-

zen der dafür bewahrten Flächen bereits gut auf 
prognostizierte Trockenperioden vorbereitet und 
können auch bei ausbleibenden Niederschlägen 
überdauern. Diese Eigenschaften sind neben den 
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klassischen räumlich-ästhetischen Funktionen 
der Flächen als zentrales freiraumgestalterisches 

zu berücksichtigen und zu erhalten.

Gründächer

Der wohl bekannteste Baustein zur Speicherung 

sind Dachbegrünungen. Gründächer bestehen 

Gebäudeabdichtung. Auf diese Weise soll die 

ders intensive Gründächer mit Substrathöhen von 

Hälfte des Jahresniederschlages im Porenraum 
des Substrates zu speichern. Sie geben das Wasser 

Substrates zurückgehaltene Wasser wird durch 

ben. Dachbegrünungen sind daher in der Lage die 

Probleme der Retention

tretenden Starkregenereignissen an die Grenzen 
ihres Rückhaltevermögens. Soweit es die Statik 

Retentions- und Speicherelemente unterhalb der 

pazität eines Daches zu erhöhen. Zudem können 
die Systeme entsprechend der prognostizierten 
Wetterlage vor Starkregenereignissen leer gefah-
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Wetterprognose geschaltet werden können. Somit 
steht im Regenfall ausreichend Rückhaltevolumen 
und während einer Trockenperiode ausreichend 

Diese technische Steuerung des Wasserrückhaltes 
ist nur so gut wie die eingesetzte Technik und die 

petente Wartung. Selbst extensive Dachbegrü-

zeigen hinsichtlich der Mindestanforderungen 

kannt und entfernt oder die für den Brandschutz 

aufwändigen Retentionsdachlösungen aufgrund 

Starkregenereignisse und Trockenperioden zu 
bewältigen.

Wechsel zwischen Trockenheit und feuchtem 
Standort tolerieren können. Diese Toleranz 

Anpassungsstrategien an Trockenheit entwickelt 
haben. Dazu zählen zum Beispiel die Sedum-Arten. 

verhindert die passive Abgabe von Wasser an die 

vollständig einzustellen. Aufgrund der geschlos-
senen Stomata können sie allerdings auch keinen 

Säurestoffwechsel (kurz CAM von Crassulacean 
Acid Metabolism) genannt und ist insbesondere 

extremer Trockenheit gegenüber anderen Arten 
durchzusetzen.

Arbeitsschritt zur Anlage der Begrünung auf 

bei extensiven Begrünungen das Substrat als 
BigPack oder per Gebläse auf das Dach gebracht 

Wurzelballen eine besondere Herausforderung 
an die Logistik und den Begrünungserfolg dar. 
Die Sedum-Arten können Standorte vegetativ 

der Aussaat Adventivwurzeln bilden und sich so 
an neuen Standorten etablieren. Sedum-Arten 

Dächern ausgebracht zu werden und sich dort 

Funktion einer Dachbegrünung hinsichtlich 

dunstung tagsüber reduzieren beziehungsweise 
vollständig einstellen.

Natürliche Lösungsansätze

Grüne Infrastrukturen

Unter dem Begriff grüne Infrastrukturen werden 
alle natürlich und künstlich bewachsenen Elemen-
te in Städten zusammengefasst. Diese leisten als 
einzelnes Element aber besonders als Netzwerk 
einen wichtigen Beitrag zur Retention von Regen-
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auf den Wasserhaushalt und die Retention in viel-
fältiger Weise aus. Als wichtigste Wirkungen sind 

und Speicherung von Wasser und die damit ver-
bundene verzögerte und reduzierte Weiterleitung 
der in Städten zu bewirtschaftenden Wasserab-

Regen auf den Boden wird dadurch verzögert oder 
bei kleineren Regenereignissen sogar ganz verhin-

dem belaubten Zustand. Wichtig ist bei diesem 

auch die Interzeption sind daher sowohl von der 

Jahreszeit abhängig.

trifft zeitverzögert auf den Boden auf und kann 
von einem durchwachsenen Boden besser aufge-
nommen werden. Durch das Wurzelwachstum 
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bleibt der Boden stets offen und aufnahmefähig. 

in dem Boden gespeicherte Wasser wird durch 

gelangt auf diesem Wege zurück in die Atmosphä-
re. Untersuchungen zeigen Transpirationsraten 

 
 

on erheblich reduziert. Auf diese Weise tragen 

gut geeignet. Sie stellen ein Retentionsvolumen 

Weiterhin stellen sie kontinuierlich Wasser für 

gung (  

dieser Flächen gegenüber anderen bewachse-

 

weil diese Strategien an Standorten mit ständig 

kurrenzvorteile bieten. So ist zum Beispiel Schilf 
(

prozess zu regulieren (

diesen Prozess entsprechend ihrer Tages- oder 

(
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diese besonderen physiologischen Eigenschaften 

besserung sinnvoll. Bewässerungseinrichtungen 

um die notwendigen Standortbedingungen für 

können damit sowohl die positiven Effekte von 
Dachbegrünungen als auch die physiologischen 

Während extensive beziehungsweise intensive 

noch nicht erforscht. Untersuchungen zur generel-

dass sogenannte Oaseneffekte zu einer deutlichen 

eine begrünte Fläche von überwiegend bebauter 
Infrastruktur umgeben ist und aus dieser fort-
während mit trockenwarmer Luft versorgt wird. 

liegt. Bei Dachbegrünungen ist aufgrund ihrer 
exponierten Lage von einem solchen Oaseneffekt 

Stadtklimas.
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Auch Kühe mögen es kühl

Das Sumpflanzendach dient als alternatives Verfahren zur Vermei-
dung von Hitzestress für Milchkühe in der warmen Jahreszeit.

© adel / pixelio.de

In Deutschland stehen während der Sommer-

Millionen Milchkühe im Stall (
-

scheinlichkeit der reinen Stallhaltung für Milch-

-

-

Durchschnittswerte für den Standort Deutschland 
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ohne Berücksichtigung der Wirtschaftsweise. Für 
ökologisch wirtschaftende Betriebe ist die Weide-

ein Auslauf am Stall. Der Anteil der ökologisch 

Mehrzahl der Milchkühe gilt daher nach wie vor 

dass im Sommer und auch bereits in der Über-
gangszeit die Stallumgebung zur Wärmebelastung 
führt. Die Hitzebelastung der Milchkühe wurde 
in den vergangenen Jahrzehnten auch durch die 

siven Stoffwechsel wird mit steigender Leistung 

ställen immer wichtiger (

Physiologisch beginnt der leichte Hitzestress für 

Umgebungstemperatur (

negativen Auswirkungen auf die Milchleistung der 
Tiere auch negative Auswirkungen auf die Frucht-
barkeit (
mit den üblichen Stressindikatoren wie Hecheln 

Liegeverhalten durch kürzere Liegezeiten (  

dort auf Grund der Einstreu geringer ist. Stattdes-

Wärmeableitung beim Liegen zu erhöhen.

Niedrigere Milchleistungen und gestörtes Liege-

halter. Im Rahmen einer Modellrechnung – nach 
Angaben von 

lösung bei Hitzestress in Milchviehställen eine 
angepasste Lüftung empfohlen beziehungsweise 

Jahreszeit reagiert (  

kann die Temperatur im Stall auch gesenkt wer-

(

als Deckenventilator). Je nach Bauart verursachen 

konstanten Lärmpegel für Mensch und Tier. 

Eine Alternative zu erhöhtem Technikeinsatz 

de mit weniger Eintrag der Sonneneinstrahlung 

Dadurch soll so wenig wie möglich Wärme durch 

Wärmeableitung durch hohe Luftwechselraten zu 
vermeiden.

Sicht war daher die Reduzierung der Hitzelast 

hung der Luftfeuchte im Stall durch Sprinkler oder 

Für die Umsetzung sollte ein bestehendes Gebäude 

Dadurch waren die Möglichkeiten für die Dachbe-

sowohl mit der bestehenden Dachneigung als auch 
mit einer möglichst geringen Dachlastreserve 

beiden Faktoren und zusätzlich einer möglichst 
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grünung eines Stallgebäudes für 60 Milchkühe als 

zendachs

stammt vom Sächsischen Textilforschungsinstitut 
(STFI) in Chemnitz. Die vom STFI entwickelte Trä-
germatte Repotex® hatte sich bereits in ähnlichen 
Anwendungen bewährt. Durch die hohe Trans-

also die kühlende Wirkung (

M. Blumberg hatte bereits reichlich Erfahrung mit 
ähnlich gelagerten Projekten und hat diese sicher 

grünung praktisch gut gelöst. Die für das Sumpf-

®
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mit Wasser von der Firstlinie aus zu beiden Seiten 

sigen Wassers erfolgte über die vorhandenen 

Funktionsfähigkeit des Daches erreicht werden 

Stallgebäude und Versuchsmessung

Für die Dachbegrünung wurde ein Milchviehstall 

konnten die Stalltemperaturen in einem Stall mit 

und Lichtintensität über den gesamten Zeitraum 

sen. Je Stallgebäude wurden zwei Datenlogger 
jeweils in der linken und rechten Stallhälfte in 

Aufzeichnung der Globalstrahlung und Nieder-
schlagsmenge zwischen beiden Stallgebäuden. Die 
Unterdach- und Aufdachtemperaturen wurden im 

kontinuierlich gemessen. An bestimmten Tagen 
wurden in beiden Ställen auch Unterdachtempera-
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turmessungen mit Hilfe eines Infrarotmessgeräts 
(Raytek) berührungslos durchgeführt.

Ergebnisse

dass bereits im Mai Stallinnentemperaturen von 

können. Die Temperaturdifferenzen zwischen 

werden die Temperaturspitzen im Tagesverlauf 
deutlich gekappt. Dies gilt nicht nur für die dar-
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sche Tagesgang für die Temperaturverläufe über 

einstrahlung erwärmt sich das Faserzementdach 

dach. Unter dem Normaldach (Faserzementplat-

Dach gemessen werden. Parallele Messungen mit 

zeigen für die Unterdachtemperaturen bei Bewäs-

Messung erfolgte allerdings nicht am selben Tag 

Neben den messbaren positiven Ergebnissen der 
Temperaturabsenkung im Stall wurden  im prak-

tere ökologische Effekte („Ökosystemleistungen“) 
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linnentemperaturen sind daher im Winter unter 

gekappt oder gemildert.

Aus Anwendersicht ergeben sich noch folgende 

nehmigungsverfahren („passt besser ins Land-
schaftsbild“).

Milchviehhaltung ist neben den oben genannten 
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tigen oder zu einer Erhöhung der Luftfeuchtigkeit 

nutzen zu können und um die Überlebensfähigkeit 

Fall eine automatische Bewässerung des Daches 
notwendig. Idealerweise sollte die Bewässerung 

Regenrinne zurückgeleitet werden. Dadurch wird 

zendachs kann durch die Beschickung mit Grau-

im Milchviehstall oder im landwirtschaftlichen 
Haushalt (Waschmaschinen für Euterreinigungs-

Hand gedüngt werden. Der Wasserverbrauch in 

den. Wassereinsparungen wären technisch durch 
Sensoren zur Erfassung des Niederschlags und der 

Instituts) nicht mehr realisiert werden. Denkbar 
wäre auch die Einbindung der Stallinnentempera-

kung durch zusätzliche Bewässerung zu verstär-
ken. Die Bewässerungspumpe könnte energetisch 
neutral über eine Photovoltaikanlage betrieben 

Tagen auch entsprechend mehr Solarenergie zur 

man allerdings auch den Prototypeffekt berück-
sichtigen.

Fazit

die Rückhaltefähigkeit beziehungsweise Rück-

der Biodiversitätseffekt und so weiter. Für das 
Tierwohl der durch die Sommerhitze gestressten 
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Parameterermittlung an 
Sumpfpfl anzen in unter-
schiedlichem Maßstab
Sollen Sumpfpfl anzen noch effektiver auf Gebäudedächern eingesetzt 
werden, sind detaillierte Kenntnisse zur Leistungsfähigkeit dieser 
Pfl anzen, zum Gesamtgewicht, zur Klimawirkung und zu Effekten auf 
die Biodiversität nötig. Diese Parameter werden je nach Anforderung 
vom Labor bis zur Pilotanlage ermittelt.

© UFZ
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Am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
– UFZ werden Wirkung und Leistungsfähigkeit 

erforscht. Im Labor gewonnene Erkenntnisse 
können unter kontrollierten Bedingungen in den 

tete interdisziplinäre Projekte lassen sich durch 

erfolgt am Department Umwelt- und Biotechnolo-
gisches Zentrum – UBZ.

Labormaßstab

Interaktion von Mikroorganismen und Sumpf-

sich die Ergebnisse statistisch absichern und ihre 
Reproduzierbarkeit sicherstellen. Die detaillierten 
Untersuchungen sind die Basis für die Anwendung 

se Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit Herrn 
Dr. Jochen A. Müller vom Department Umweltbio-
technologie.

praktische Durchführbarkeit aber erst getes-
tet werden soll. Dazu gehört zum Beispiel eine 

Technische Daten

 Klimaschrank:
 Parameter: 

 Kulturmedium:

  Acorus calamus, 

PARAMETERERMITTLUNG AN SUMPFPFLANZEN IN UNTERSCHIEDLICHEM MASSSTAB
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die perspektivisch Energie aus einem Sumpf-

energieautarke Überwachung von Trockenheit 
und Frost zu realisieren. Bearbeitet wird dieses 

10000
4700

2200
1000

470

330

220
100

47

10000

4700

2200

1500

1000

470
330

220

150

100

47

10
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450

1 10 100 1000 10000

Le
ist

un
gs

di
ch

te
 [μ

W
/m

2 ]

Widerstand in Ohm

Tag-Nacht-Zyklus

permanentes Licht

Technische Daten

 

 Kulturmedium: 

 Technische Ausstattung:

 Parameter: Tag-Nacht-Rhythmus mindestens 

  
mis

vom Department Umweltmikrobiologie. 

Flachlysimeter

Für möglichst genaue Untersuchungen unter 

diverse Messungen und Regelungen eignen sich 

nung lassen sich die verwendeten Substrate und 

Die Sensor- und Regelungstechnik lässt sich leicht 

mit einem hohen Grad an Flexibilität über Da-

Möglichkeiten schnell und kostengünstig getes-
tet werden können. Durch eine entsprechende 
technische Ausrüstung ist der ganzjährige Frei-

Technische Daten

 Flachlysimeter: 

 Messung: 

Feuchte und Temperatur im Substrat
 Parameter:

  
mis
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können die Wasser- und die Energiebilanz in situ 
gemessen werden. Darüber hinaus können sie mit 

gewonnenen Daten tragen zu einem Prozessver-

(

über einen längeren Zeitraum und unter Frei-
landbedingungen durchgeführt. Zur einfacheren 

ebenerdig durchgeführt. Das hier dargestellte 

der Firma Rhizotech bereits in der 
Praxis mit Regenwasser erprob-

Wasserversorgung wurde in die 

fassender Tank als „Minizister-
ne“ eingebaut. Die Bewässerung 

zeitgesteuert an der oberen 

die gesamte Breite mittels einer 
Pumpe und eines mit Bohrun-

eingestellte Flächenbelastung 

 
et 

halten. Im späteren Praxiseinsatz 
könnte die nötige Nährstoffzu-
fuhr und Basiswasserversorgung 

wasser erfolgen ( et al. 

Gärtnerei Rhizotech (Rosdorf) 

tionsträger mit der Sumpf-Segge 
( ) als Hauptbe-
standsbildner zum Einsatz. In 
geringer Anzahl waren Blaugrüne 
Binse (
Binse ( Juncus effusus
( ) und Blutweiderich 
( ) vorhanden. 

wurden aus ästhetischen Gründen 
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Sumpfschwertlilie (Iris pseudacorus
(
meinnicht ( ) ergänzt. In der 

als bei reiner Regenwasserbewässerung. Teil des 

die räumlich nahe Aufstellung aller drei Dachbe-

der Test unterschiedlicher Sensortechnik möglich 
(
mit Herrn Prof. Dr. Uwe Schlink vom Department 
Stadt- und Umweltsoziologie wurden hier Aus-
legungsparameter für das Forschungsgründach 
ermittelt.

Technische Daten

 

 Parameter:

raturmessung
 

ides

 Regenwassermanagement mit verdunstungs-
optimierten Gründächern (Prof. Dr.-Ing. 

Biotechnologisches Zentrum)

 Untersuchung und Modellierung der Aus-

Department Stadt- und Umweltsoziologie)

 Entwicklung eines energieautarken Gründa-

mikrobiologie)

Monitoring)

 Biodiversitätsuntersuchungen zur Wirkung 
von (bewässerten) Gründächern auf Tiere und 

UFZ Department Biozönoseforschung und 

Pilotanlage – Forschungsgründach

Zur interdisziplinären Lösung aktueller For-
schungsfragen bezüglich der  optimierten Wir-

dem Schwerpunkt der Ertüchtigung für das 
Regenwasser- und Grauwassermanagement sowie 

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ein 
Forschungsgründach errichtet.
Zur ganzheitlichen Bewertung der Leistung von 
Gründächern im urbanen Raum sollen mit dieser 
Infrastruktur vorerst folgende Themen bearbeitet 
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 Monitoring des Eintrags von 
organischen Schadstoffen (Dr. A. 

Chemie)

A: B: einfach inten-
C:

D: 

wurden mit einer Grundausstattung 
an Infrastruktur ausgerüstet und 
können je nach Bedarf messtechnisch 
erweitert werden. Diese Gründächer 

die Realisierung von Forschungsar-

schen Weiterentwicklungen und die 
Durchführung von studentischen 

gung stehen. 

Ausblick

Weltweit wachsen Metropolen 

schärft durch globale Erwärmung 

infrastruktureller und ökologischer 

A

B

C

D
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Rahmenbedingungen mit sich. Daher stehen die 

um tragfähige Lösungen für eine nachhaltige 

rem für den Umwelt- und Naturschutz innerhalb 
des städtischen Raums. 

Technische Daten

 

 Parameter: Freilandaufstellung auf UFZ 

 

sentliche Rolle zukommen. Aus diesem Grunde 
realisiert das Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung – UFZ eine Forschungsinfrastruktur auf 
dem Gelände des UFZ in Leipzig (siehe Abschnitt 
„Forschungsgründach – Pilotanlage). Das Bau-

beginnen. Die Anlage ist für eine Betriebszeit von 

gleichende Untersuchungen zu extensiven und 

ermöglicht zudem repräsentative Zeitreihen zur 
Erfassung langfristiger ökologischer Prozesse und 
die Entwicklung unterschiedlicher biozönotischer 
Sukzessionen. 

gen und Evaluierungen von Stadtentwicklungs-

mehr Grün „auf der Stadt“ führen.

LITERATUR

beit.

ved model for heat and water transport. Build. Environ.

GebäudeGrün

gen. Chemie Ingenieur Technik

In urbanen Zentren werden in absehbarer Zukunft 

dramatisch zunehmen wird. Als Alternative zu 
den klassischen innerstädtischen Grün- und 

deralzönosen (Lebensgemeinschaften auf Brach-

chen an. Der Intensivierung der Dachbegrünung 
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Trockenstress bei 
Sumpfpfl anzendächern – 
Überleben ohne Bewässerung

Sumpfpfl anzendächer verdunsten viel Wasser und können somit für 
das lokale Wassermanagement und die Klimatisierung des urbanen 
Raums von Vorteil sein. Doch wie lange überleben Sumpfpfl anzen 
wenn die Bewässerung ausbleibt?
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hohen Wasserbedarf. Die Evapotranspiration  von 

Jahr  und liegt damit deutlich über den Werten 

 wurden in 
Berlin an einem innerstädtischen Standort sogar 

(

die Bewässerung beispielsweise durch Strom-
ausfall oder einen Defekt an der Bewässerungs-
technik unterbrochen wird. Die Ergebnisse erster 

matte gelegt und im Normalbetrieb über diese 
mit Wasser versorgt. Die Matte wird durch ein 
Bewässerungssystem feucht gehalten oder besser 
noch zumindest während der Anwachsphase mit 
Wasser eingestaut. Wird die Bewässerung durch 

Textilmatte und der Wurzelballen über eine Was-

Wurzelballen schnell aus.

Für den Trockenstressversuch wurde eine plane 
Fläche mit einer Polyethylen-Folie (PE) bedeckt. 
Darauf wurde eine textile Matte aus Polyester (Re-
potex®

Wasserspeicher eingesetzt wird. Die verwendete 

und 
latifolia und 

aufgrund ihrer Wuchshöhe und der daraus resul-
tierenden Windlast eher nicht verwendet. Diese 

vorrangig die Geschwindigkeit der Austrocknung 
des Wurzelballens von Interesse war.
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Über einen Zeitraum von acht Tagen wurden diese 

Feuchte im Wurzelballen und der Chlorophyllge-

Während die inaktive Bewässerung an den ersten 
drei Tagen durch reichliche Niederschläge weit-

Austrocknung der Wurzelballen am vierten Tag 

Aco-
rus calamus

die Wurzelballen mit Wasser überstaut waren. 
) trieben alle 

zenmatten ist die volle Funktionsfähigkeit des 

Für den Trockenstressversuch wurde ein Becken 

PE-Folie ausgekleidet. Darin wurde eine Wasser-

mensionale Gewirkestruktur aus PP- und PES-
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thrum salicaria und Juncus effusus. Damit wurden 

ten näher betrachtet. 

geöffnet und das Wasser abgelassen. Während der 
acht Tage ausbleibenden Bewässerung starb keine 

Irreversibel verwelkte Blätter traten vor allem bei 
 und C. palustris auf.

die Feuchtigkeit deutlich länger gehalten werden 

wirkte sich der anfängliche Niederschlag günstig 
auf den Wasserrückhalt aus. Des Weiteren be-

deutlich wird (Abb. 6). 

raum der Chlorophyllgehalt (SPAD) gemessen. Es 

nahme von L. salicaria
2

p

9 9 9 9 9
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index
sche Messungen6 vorgenommen. Ziel dieser ersten 

inwieweit fotographische Messungen den Tro-
ckenstress abbilden können. Die Messungen wur-
den jeweils für die Gräser und für die krautartigen 

Im Laufe des Trockenstressversuchs waren deutli-

6 

 et al. 

 und ExG

sich sowohl durch die Feuchte- und Chlorophyl-
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die RGB Messungen der Gräser den Trockenstress 

Ergebnisse der RBG Messungen bedeuten aber 

wie Webcams oder Smartphones der Zustand der 

Ausblick

einige Tage ohne Bewässerung ohne bleibende 
Schäden überstehen können. Dabei reagierten die 
Gräser deutlich stärker auf eine Feuchteabnahme 

re Tests über längere Zeiträume und insbesondere 
über die Winterzeit sollen an der hier beschriebe-

 

LITERATUR

Dank

Niederschlagsdaten der Wetterstation des Helm-

Dr. Harald Auge für die Ermittlung der p-Werte 
und Annika Pabst für die Zusammenstellung der 

zen. Jan Friesen dankt auch der Unterstützung 
durch das EU Projekt TWIGA (grant agreement n. 

Spende der vorkultivierten Wetland Roof Matte.
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Sumpfpflanzendächer –
Rechtliche Rahmenbedingungen

Wer ein Sumpfpflanzendach errichten und betreiben möchte, wird 
neben den technischen Aspekten auch zu klären haben, welche 
rechtlichen Anforderungen zu beachten sind und ob eine solche 
Anlage überhaupt rechtlich zulässig ist. 

© Alle Fotos: A. Zehnsdorf
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Welche Anforderungen bei der Errichtung und 

auf dem Dach auch Abwasser im rechtlichen Sinne 
behandelt werden soll und es sich mithin um eine 
Abwasseranlage handelt. Denn für Abwasser gilt 

Abwasserbeseitigung zu überlassen 
ist. Für eine Beseitigung auf dem 
Gründach bedarf es insofern 
einer Sonderregelung oder 
Ausnahme. Die Errich-
tung und der Betrieb 
von Abwasseranlagen 

wasserrechtlichen und 
baurechtlichen Anfor-
derungen. Im Folgen-
den wird zunächst 

die Gründachtech-
nologie dem Abwas-

welche Einschränkungen 
sich insoweit aus dem Zwang 
zur Benutzung der öffentlichen 
Abwasserinfrastruktur ergeben 

Anforderungen an die 
Errichtung und den 
Betrieb als Abwasser-
anlage zu erfüllen sind 

Eingriffsregelung und Städtebauförderung sowie 
Gebührengestaltung unterstützt werden kann 

Transforming Cities
Transforming Cities

servermeidung und/oder Abwasserbeseitigung 

herkömmlichen „einfachen“ Gründächern vor 

auf sie auftreffenden Niederschläge zu 
speichern  oder 

sation abzugeben. Der be-
sondere „Mehrwert“ der 

dass sie insbeson-
dere auch dazu 
eingesetzt werden 

schlagswasser von 
anderen Flächen 
oder auch Grau- 

und Schwarzwas-
ser (dezentral) zu 

behandeln bzw. – zur 

zu verwenden. Mit dieser 
zusätzlichen Funktion der 

Abwasserbeseitigung verbinden 
sich auch zusätzliche 
rechtliche Anforderun-
gen.

Die unterschiedlichen 

sind in nebenstehender Abbildung dargestellt. 

1 T i i G ü dä h d S f fl dä h h ih

- 
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auftreffende Wasser zurückgehalten und ver-

verwendet wird. Diese Funktionen sind bis zu 

Abwasserver-
meidung einzuordnen. Auf dem Gründach selbst 

behandelt. Zwar zählt nach der wasserrecht-
 zum Ab-

wasser auch das „Niederschlagswasser“. Nieder-

bebauten oder befestigten Flächen gesammelt 

nicht zurückgehalten und verdunstet oder für die 

weitig anfallenden Abwassers im Sinne der Typen 

Letzteres kann indes – wie in diesem Heft näher 
aufgezeigt wird – ein wesentlicher Zweck und 

dient das Dach der Abwasserbeseitigung und stellt 
mithin eine Abwasserbeseitigungsanlage auch im 
Rechtssinne dar. 

Formen der Abwasserbehandlung zu erfassen und 

nicht explizit genannt. Die Aufzählung der Be-
handlungsformen wird jedoch als nicht abschlie-

die Beseitigung von Abwasser und dessen gemein-
wohlverträgliche Rückführung in den natürlichen 
Wasserkreislauf gerichtet ist. Das ist bei der 

zendächern als Ausnahme von der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung

Die Beseitigung von Abwasser ist in Deutschland 

).6 
Flankierend normieren die Landeswassergesetze 

wasserrecht eine Ausnahme von der Überlas-

Landeswassergesetze weisen in diesem Punkt 
relevante Unterschiede auf.

Fast alle Länder sehen explizit Ausnahmen für 
die dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung 

fen können. Diese Ausnahmen sind mit Blick auf 
die privilegierten Technologien unterschiedlich 

zendächer oder die Möglichkeit der Beseitigung 

teilweise aber technologieneutral und damit offen 

  des Bundeslandes.
6 
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So steht der Grundsatz der kommunalen Abwas-

sen-Anhalt nicht entgegen. In den übrigen Bun-

wasser dezentral dem Grundwasser bspw. durch 

entgegenstünde. Dennoch sollten diese Regelun-

von Niederschlagswasser und dessen 

konsumiert wird oder direkt verdunstet oder die 

die gleichen Behandlungs- und Beseitigungsleis-

rung auf dem Grundstück“ gesetzlich privilegiert 
werden. Auch wird kein zusätzliches wasserwirt-

vere Handhabung rechtfertigen könnte. Gemein-

praktisches Rechtsrisiko auf diese Argumentation 
berufen. Aus Sicht der Investoren ist freilich eine 

umfasst und eine entsprechende Signalwirkung 

ist und es auf die Beseitigung des Niederschlags-
wassers daher nicht ankommt. Das ist beispiels-

der Fall. Der Einsatz von Niederschlagswasser auf 

wässerung des Bewuchses auf dem Dach. Es wird 

ist entsprechend gegenüber der kommunalen Ab-
wasserbeseitigung privilegiert. Diese für Sumpf-

das Abwasser auf dem Grundstück im Rahmen 

Die landesrechtlichen Ausnahmen von der öffent-
lichen Abwasserbeseitigungs- und  überlassungs-

den haben. Teils gelten die Ausnahmen unmittel-

weichende Regelungen durch ihre Entwässerungs-
satzungen und Abwasserkonzepte zu treffen. In 
aller Regel kommt es daher auf die kommunale 
Abwasserbeseitigungskonzeption an und es sollte 
eine einvernehmliche Lösung mit dem kommuna-
len Abwasserentsorger angestrebt werden. 
Nahezu alle Landeswassergesetze sehen ferner 
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chen Abwasserbeseitigung ausgenommen werden 

zusammenhängender Siedlungsstrukturen liegt 

Ausnahme ist zumeist an eine wasserbehördliche 

von entsprechenden Ausweisungen eines Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes abhängig gemacht 

Grundlage dieser Ausnahmemöglichkeiten können 

eine Technologie zur Abwasserbeseitigung auf 

chen in peripheren Lagen in Betracht kommen. 
Entsprechende Lösungen können im Rahmen der 

ständigen Behörden abgestimmt bzw. entwickelt 
werden. Auch insoweit kommt es wesentlich auf 

mit der Gemeinde an.

In Anbetracht dieser Entscheidungsspielräume 
der Gemeinden wird sich die Realisierung eines 

vernehmen erklärt hat und dem Projekt positiv 
gegenübersteht. In diesem Fall bieten die Landes-
gesetze indes überwiegend breite Spielräume auch 
für eine Behandlung von Regenwasser auf Sumpf-

auch im Rahmen ihrer Abwasserbeseitigungs-

Aufgabenerfüllung einbeziehen.  In diesen Fällen 

se Abwasser im Auftrag der Gemeinde auf einem 

öffentlichen Abwasserbeseitigung vorgesehen ist 
wie bspw. in Bayern oder für die Behandlung von 

3. Anforderung an die Errichtung und den Be-

funktionen erfüllen und mithin der Abwasser-

wasserrechtlichen Anforderungen (etwaige si-
cherheitstechnische Erfordernisse z. B. der Statik 

Anforderungen setzen daher erst bei der Ablei-
tung des gegebenenfalls überschüssigen Nieder-
schlagswassers an. Insoweit gelten die üblichen 
Anforderungen an die Ab- und Zuleitung zum 

der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 
Dem Wohl der Allgemeinheit kann auch die 
Beseitigung von häuslichem Abwasser durch 
dezentrale Anlagen entsprechen.

weder wasserrechtliche noch sonstige öffent-

schaftliche Belange entgegenstehen.

derungen sowohl zur Struktur der Abwasserbe-
seitigung als auch zu ihren Auswirkungen. Das 
grundlegende Erfordernis der „Gemeinwohlver-

an die Einleitung und Behandlung von Abwasser 

aus dem Immissionsschutzrecht und dem Bau-
recht in Betracht.
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Strukturelle Vorgaben zur – dezentralen – Ab-

In Bezug auf die Struktur der Abwasserbeseiti-

die dezentrale Beseitigung explizit zu den mögli-
chen Formen der geforderten gemeinwohlverträg-
lichen Abwasserbeseitigung rechnet. Speziell für 
die Beseitigung von Niederschlagswasser wird 

wasserkanalisation normiert. Daraus scheint auf 

keit zur Ableitung über eine Trennwasserkanali-

erst noch zu schaffenden Trennwasserkanalisa-
tion – zu berücksichtigen sind. Zugunsten einer 

erwähnte tatbestandliche „Nähe“ zu den Beseiti-

eine analoge Anwendung nahelegt und jedenfalls 

im Rahmen des Anwendungsermessens – dem 

Reihe dezentraler Beseitigungsoptionen nahtlos 
einfügt.

Wasserrechtliche Anforderungen an die Schad-
losigkeit der Abwasserbehandlung 

Anforderungen an die Schadlosigkeit der Abwas-

von gegebenenfalls ablaufendem Abwasser in 
ein Gewässer. Diese Regelung kommt folglich nur 

tes Abwasser nicht vollständig verdunstet oder 

abgeleitet werden soll. Das ist in zwei Situationen 

dass im Falle starker Regenereignisse die Besei-

WHG zu messen ist.

muss es beseitigt werden. Sofern dieses Wasser in 

derungen an die Indirekteinleitung zu beachten. 

zendächer dürfte das bei häuslichem Grau- und 
Schwarzwasser kein Problem sein und den 

entgegenstehen.

Einer besonderen Prüfung bedarf es hingegen bei 

rung oder ortsnahe Einleitung in ein Gewässer. In 

die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so 
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kläranlagen einzuhaltende Stand der Reinigungs-

zur Abwasserverordnung vorgegeben ist. Für die 

eine Erlaubnis zu beantragen. Solange es für die 

mit bauaufsichtlicher Typenzulassungen erhalten 

auf dem Dach behandelte Abwasser vollständig 

men folglich nicht zur Geltung. Unter Umständen 

starken Regenereignissen überschüssiges Nie-

ner ausreichend dimensionierten „Gesamtlösung“) 
zwischengespeichert werden kann. In diesem 

Einleitung in ein Gewässer.

 und haben 

derungen einzuhalten. Allerdings normiert die 

mein anerkannten Regeln der Technik“ zu beach-

existiert gegenwärtig noch nicht. Es bleibt daher 
bei allgemeinen Anforderungen zum Beispiel an 
die Dichtheit der Anlagen oder die Absicherung in 
Bezug auf alle vorhersehbaren Betriebszustände.

Bauordnungsrecht

ihrerseits Anforderungen an Abwasseranlagen 
enthalten. In den Bauordnungen wird mitunter 

tigung dauernd und einwandfrei gesichert ist.  
Dazu wird die Betriebssicherheit der eingesetzten 

 was zum Beispiel im 

konkretisiert wird.
Abwasseranlagen so beschaffen und angeordnet 

mutbaren Belästigungen entstehen. Als mögliche 
Belästigungen sind insbesondere auch Gerüche 
und Geräusche erfasst.  Mit Blick auf mögliche Ge-
ruchsimmissionen ist die jeweils geltende Fassung 
der „Geruchsimmissionsrichtlinie“ (GIRL) heran-

wege ihrer Genehmigungs- und Aufsichtspraxis 
zugrunde legen.

einen besonderen Fokus auf Anlagen zur dezentra-
len Beseitigung von Schmutzwasser. Dabei werden 
unterschiedliche Arten von Abwasseranlagen in 
den Blick genommen. Teilweise erfassen die Rege-
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 überwiegend aber 

zendächer wurde bei diesen Regelungen sicher-
lich nicht gedacht. Soweit unter Umständen eine 

ergeben sich daraus aber keine wesentlichen Hin-

Unabhängig davon können die Baubehörden 

auf Sonderbauten beziehen und zum Schutz vor 

BO RP

Bebauungsplanung, städtebaulichen Vertrag 
und Eingriffsregelung 

Die beste Möglichkeit dazu bietet zweifellos das 
Städtebaurecht durch die Instrumente der (vorha-
benbezogenen) Bebauungsplanung und städtebau-

umsetzen. Die Abstimmung der städtebaulichen 
mit den abwasserwirtschaftlichen Entwicklungen 
erfolgt dabei sinnvollerweise mithilfe eines kom-
munalen Abwasserbeseitigungskonzepts.

In der städtebaulichen Planung können Sumpf-

hergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft 
 anerkannt und festge-

setzt werden. Insoweit kann dieser naturbasierten 
Technologie ihre besondere Synergie aus wasser-
wirtschaftlichen und ökologischen Systemdienst-
leistungen wesentlich zugutekommen.

chern sind zudem Anreize durch das Finanzie-
rungssystem für bestehende Abwasseranlagen. 

wasser mit Hilfe dezentraler Möglichkeiten wie 

Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung auf 

men der Regenwasserbewirtschaftung aus dem 

wenn dadurch Investitionskosten für die öffentli-

).

ligen Bundeslandes.

nung des jeweiligen Bundeslandes.



115

SUMPFPFLANZENDÄCHER – RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

5. Fazit und Ausblick 

Der kurze Überblick über die rechtlichen Rah-

geblichen Regelwerken noch keine konstruktive 

sonstige Gründach-Technologien. Hinsichtlich 
der dezentralen Bewältigung von Niederschlags-
wasser bezieht sich das Abwasserrecht von Bund 
und Ländern noch weitgehend nur auf die her-

Abwasser Erwähnung. Zwar eröffnen das WHG 
und das Landesrecht auch Ausnahme- und Ausle-

unterstützend mitwirken und proaktiv einge-
bunden werden. Chancen dazu bieten sich vor-
nehmlich im Rahmen einer vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanung und den zugehörigen städte-

wenn diese im Zusammenhang mit einem entspre-

LITERATUR

Transforming Cities
Transforming Cities

chenden Abwasserbeseitigungs- sowie Eingriffs-
ausgleichskonzept entwickelt werden. Für die 

die Gesetzgeber der Bundes- und Landesebene 

schaffen. Zu einer grünen und „grün-blauen“ 

tiger rechtlicher Schritt. Auf fachlicher Ebene ist 

Regelwerk entwickelt wird und Typenzulassun-

rechtssichere Umsetzung zu fördern.
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