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Dachbegrünung – intensiv und effizient

Nicole Pfoser, Gast-Prof. Dipl.-Ing. Architektin, Master of Landscape Architecture 
Fachgebiet Nachhaltiges Bauen und Entwerfen in der Landschaftsarchitektur 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
Vizepräsidentin Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB)
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http://www.parc-architektur-freiraum.de
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Status Quo  Stadt

...Oberflächen ungeschützt gegen Witterungseinflüsse, überhitzt, schallhart und ohne Regenwasserrückhalt

Frankfurt am Main-Zeil vom Maintower aus gesehen (Foto: © Mylius 2011/Wikipedia)
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Grüne Chance  Leistungsfaktoren der Gebäudebegrünung

Kühlung, Verschattung, Strahlungs- und Witterungsschutz, Minderung von Temperaturextremen, Wasserrückhalt,  
Bindung und Filterung von Staub und Luftschadstoffen, Schallabsorption, Biodiversität

www.mallander.de
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Darstellung der Unterstützung  
des Dämmeffekts unter 
Darstellung der Einflussfaktoren: 
• vorhandene Dämmstärke 
• beruhigte Luftschicht 
• Volumen / Blattmasse 
• Substratschicht des Dach- 
   aufbaus (Höhe, Material, 
   Wassersättigung bzw. 
   Luftschicht bei Drainage) 
• Dimensionierung von  
   Halterungen in der Fassade 
   ( Pflanzengewicht/Wärme- 
   brücke)

Wärmedämmung und Gebäudebegrünung

4

Dachbegrünung Städel FFM (© Keller & Keller Landschaftsarchitekten)

���'UlQDJH�
�� 'LPHQVLRQLHUXQJ�YRQ�+DOWHU�
���XQJHQ�LQ�GHU�)DVVDGH��3ÀDQ]HQ�
���JHZLFKW��:lUPHEU�FNH�

Intensive/extensive Dachbegrünung  
(© Nicole Pfoser, 2013)
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Wärmedämmung und Dachbegrünung

���'UlQDJH�
�� 'LPHQVLRQLHUXQJ�YRQ�+DOWHU�
���XQJHQ�LQ�GHU�)DVVDGH��3ÀDQ]HQ�
���JHZLFKW��:lUPHEU�FNH�

Messungen des Wärmedurchgangs verschiedener extensiver und intensiver Gründachaufbauten  
im Vergleich zu einem Kies-, Bitumen- und Blechdach im Februar 2011. Der Wärmedurchgang  
ist durch die Dachbegrünung deutlich reduziert. (Messungen und Auswertung BOKU Wien,  
Scharf / Pitha / Trimmel 2012)

Intensive/extensive Dachbegrünung 
(© Nicole Pfoser, 2013)
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Foto: www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/allgemein_a.asp?Thread=36144

UV-/Sonnenschutz, Witterungsschutz durch Begrünung

Hohe Temperaturgegensätze: Temperaturschock

Sturm- und Hagelschäden
Sturm- und Hagelschaden (www.badische-zeitung.de/anzeige/richtig-versichert--75992331.html)
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UV-/Sonnenschutz, Witterungsschutz durch Begrünung

���'UlQDJH�
�� 'LPHQVLRQLHUXQJ�YRQ�+DOWHU�
���XQJHQ�LQ�GHU�)DVVDGH��3ÀDQ]HQ�
���JHZLFKW��:lUPHEU�FNH�

Intensive/extensive Dachbegrünung 
(© Nicole Pfoser, 2013)

Intensive Dachbegrünung mit  
Gehölzen, Dachgarten Medina  
Complex, Eindhoven  
(Foto: Nicole Pfoser 2013)
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Adiabate Kühlung und Gebäudebegrünung

Temperaturverlauf Oberflächentemperaturmessung (Juni) 
extensiv begrüntes Flachdach, Vergleich Bitumendach,  
UFA-Fabrik, Berlin-Tempelhof (nach Schmidt, M. (2003)

Kühlung durch Verdunstung, verminderte 
Sonneneinstrahlung und Reflexion. 
Energiebilanz im Tagesmittel. Vergleich  
eines unbegrünten und eines begrünten  
Daches  (TU Darmstadt, FGee, FGe+f  
nach: Schmidt, M. (2003))
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Natürliche Lüftung und Gebäudebegrünung

9

Bilder links und rechts: Kühlung der Gebäudeoberfläche durch Dachbegrünung (© Optigrün)
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Kontrollierte Lüftung und Gebäudebegrünung

Gründach mit Zuluft und Abluft über Dach, 
Nordorientierung, Passivhaussiedlung Hannover Kronsberg 
(Foto: Feist, W. et al. 2001)

W

S

O

N

Energiesystem

Kombination mit Gebäudebegrünung

W

S

O

N

Energiesystem

Kombination mit Gebäudebegrünung
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Kombination mit Gebäudebegrünung

Flächen und Orientierung/ 
Gebäudebegrünung, 
thermischer Effekt: 
Kombinationen in Dach und  
Fassade möglich  
(TU Darmstadt, FGee/FG e+f)

Gründach mit Zuluft und Abluft über Dach, 
Dachgarten Wagnis 4, München
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Reduktion der Luftbelastung

Pfoser, N./Jenner, N. et al. (2013): Gebäude, Begrünung und Energie. Potenziale und Wechselwirkungen. Bonn

Spontanbegrünung Stützmauer mit Moosen und Flechten 
(Foto: Nicole Pfoser 2012)

Synergie
�� .RKOHQVWRIIVSHLFKHUXQJ
�� 6DXHUVWRIISURGXNWLRQ
�� )HLQVWDXEELQGXQJ�XQG��
���9HUVWRIIZHFKVHOXQJ�YRQ�/XIW��
���VFKDGVWRIIHQ

%HSÀDQ]XQJVDUWHQ 
DOOH�*HElXGHEHJU�QXQJHQ
���K|KHUH�)HLQVWDXEELQGXQJ�
���HU]LHOHQ�0RRVH�XQG�LQWHQVLYH��
���%HJU�QXQJHQ�
3RWHQ]LDO�DEKlQJLJ�YRQ��
3ÀDQ]HQDUW��EHSÀDQ]WHU�)OlFKH�
XQG�GHQ�lX�HUHQ�NOLPDWLVFKHQ�
8PVWlQGHQ

Potenzial
�� )HLQVWDXEELQGXQJ���
����J�P2��3DUWKHQRFLVVXV����
����J�P2��+HGHUD���KLHUEHL�FD��
��������OXQJHQJlQJLJH�6WRIIH
�� 0RRVH��HUK|KWH�)HLQVWDXE��
���ELQGXQJ�XQG�ELV�]X������
���9HUVWRIIZHFKVHOXQJ�>�@
�� &22�(I¿]LHQ]�YRQ�0RRVHQ�
���SUR�-DKU� �����NJ�P2

�� )DVVDGHQEHJU�QXQJ��+HGHUD��
���KHOL[���-lKUOLFKH�&22�%LQGXQJ��
��� �����NJ�P2��6DXHUVWRIISURGXN��
���WLRQ� �����NJ�22�P

2�D�>�����������@
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Dachbegrünung

Maximale Lärmminderung

① Substrat trocken 8 dB
    Substrat feucht 18 dB

⑤ Wilder Wein (bg) 1,7 dB
    wandgebunden   2,7 dB
   (bei 500-1000 Hz)

⑨ Lärmschutzwand begrünt 
    wg/bg (bei Verkehrs-Fre- 
    quenzbereich) 17-43 dB

⑫ Gestaffelte Fassade mit
    Flachdachbegrünung  
    eines 5 m Rücksprungs,

⑫ Begrüntes Satteldach, Schallquelle 
    Nachbarstraße - maximale Lärmminderung
    bei Verkehr 30 km/h        1,1 dB
    bei Verkehr 130 km/h      3,3 dB

⑫ Begrüntes Flachdach, Schallquelle 
    Nachbarstraße - maximale Lärmminderung
    bei 1000 Hz                       6 dB 

② 1400 Hz           5 dB
      750 Hz           20 dB ⑥ Wilder Wein (bg)    4 dB

   (bei 500-1000 Hz)
⑩ nachträgliche Begrünung
   Efeu d=80 cm  2-27 dB
   Efeu d=25 cm  0-16 dB
   (bei 50-8000 Hz)

    Substratstärke 20 cm 
    Verkehr 30 km/h      2 dB
    Verkehr 130 km/h 5,5 dB

③ 50-2000 Hz   5-13 dB
    > 2000 Hz       2-8 dB ⑦ wandgebunden, abhän- 

    gig von Hz, Aufbau- und  
    Substratstärke 4-9,9 dB

④ abhängig von Schich-  
����WHQK|KH��$XÀDVW��XQG��
    Dachneigung  5-46 dB ⑧ wandgebunden    5 dB

⑪ Lärmschutz-Baumreihe  
   (15 Jahre alt)        9 dB

    maximale Lärmmin-  
    derung (abhängig von 
����%HSÀDQ]XQJ����������G%

0 0 0 0 025 25 25 25 2550 dB 50 dB 50 dB  50 dB  50 dB

DachbegrünungFassadenbegrünung Lärmschutz / Gehölze
$XVVHQUDXP�ĺ�,QQHQUDXP $XVVHQUDXP�ĺ�$XVVHQUDXP

Maximale Lärmminderung durch Begrünungen (Nicole Pfoser 2013, Grundlagen siehe Pfoser, N./Jenner, N. et al. (2013):  
Gebäude, Begrünung und Energie. Potenziale und Wechselwirkungen. Bonn, S. 19, 156)

Außen- und Binnenreflektion der  
Pflanzenblattmasse + Absorptions- 
leistung Substrat =  
Faktor Lärmminderung

reduzierte 
Schallreflexion

Minderung der Lärmbelastung durch Gebäudebegrünung
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Regenwassernutzung, Regenwasserrückhalt und Gebäudebegrünung

Unwetter: Überschwemmung in München(www.spiegel.de, 30.062011)

Regen 52 l/h
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Regenwassernutzung, Regenwasserrückhalt und Gebäudebegrünung

DACHBEGRÜNUNG „RETENTIONSDACH“ MÄANDER 30, © Optigrün

Nicole Pfoser, Gast-Prof. Dipl.-Ing. Architektin, MLA   -   HfWU Nürtingen    FG Nachhaltiges Bauen und Entwerfen in der Landschaftsarchitektur    08.06.2014/9385

Oberflächenwasser und Gebäudebegrünung

Pfoser, N./Jenner, N. et al. (2013): Gebäude, Begrünung und Energie. Potenziale und Wechselwirkungen. Bonn, S. 151-152

Messwerte zu Wasserrückhalt, Wasserspeicherung und Abflussbeiwert verschiedener
Ausführungsvarianten von Retentionsdächern (Marktauswertung Nicole Pfoser 2012)

5HJXOLHUWH�:DVVHUI�KUXQJ ① unter Substrat ② im Substrat ③ über Substrat

Schichthöhe des Aufbaus 9 - 12 cm 8 - 12 cm 9 - 12 cm

Aufbau-Gewicht 90 - 120 kg/qm 130 - 210 kg/qm 50 - 150 kg/qm 

(je nach Wasserstand)

Wasserrückhalt 50 - 90 % 70 % 50 - 90 %

Wasserspeicherung dauerhaft 21 - 38 l/qm 25 - 50 l/qm bis zu 8 l/qm

Wasserspeicherung temporär 40 - 53 l/qm kein Messwert kein Messwert

$EÀXVVEHLZHUW 0,01 - 0,3 0,3 entfällt, da nur Notüberlauf

Entlastung der Kanalisation 
bei Starkregenereignissen durch: 
• Verdunstung 
• Speicherung 
• Verzögerte Einleitung in die 

Kanalisation
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Regenwassernutzung, Regenwasserrückhalt und Gebäudebegrünung

Retentionsdach/Prozesskühlung Kelterei Possmann Frankfurt/Main (Fotos: Nicole Pfoser 2012)
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Solarthermie und Gebäudebegrünung

Smart ist Grün - Nachhaltige Integration von 
Solarkollektoren (www.hamburg.de/contentblob/
4403486/data/b-bsu-h-bornholdt.jpg)

In Schrägdach integrierter Flach- 
kollektor (© Nicole Pfoser, 2013)

②
Aufgeständerter 
Flachkollektor auf einem 
extensiven Gründach  
(© Nicole Pfoser, 2013)
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Photovoltaik und Gebäudebegrünung

Konstruktive Kombinationen von PV 
und extensive Dachbegrünung 
(© Nicole Pfoser, 2013)

③

Temperaturmessung der Versuchsanlage von PV-Modulen auf einem  
Bitumendach und über Dachbegrünung: im Tagesgang (ZinCo GmbH) 
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Photovoltaik-Aufdachanlage mit Dachbegrünung, © Fa. ZinCo

= Grundprinzip Habitatverbesserung von Lebewesen

18

Konstruktions-Kriterien - Dachbegrünung + Photovoltaik / unterschiedliche Substrathöhen

Green roofs, biodiversity and solar panels 

Substrathöhen, Dr. Stephan Brenneisen Zurich University of Applied Sciences 
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Ökologie, Ökonomie und Gebäudebegrünung

Erhöhte Biodiversität  
(Foto: Nicole Pfoser 2013)

Landschaftsarchitektur+ | BSU Hamburg,  
extensive Dachbegrünung, © Kay Riechers

Lebensraum und Nahrungsangebot (Foto: contec dachbegruenungen)
• Ökologischer Baustoff 
• CO2-Bindung 
• O2-Produktion 
• Erhöhung der Lebensdauer 

von Bauteilen durch: 
Abminderung von Temperatur- 
extremen, mechanischer 
Schutz, Schutz vor UV-
Strahlung 

• Bindung von Feinstaub

Ankommende 
Strahlung 

!
Wärmeabsorption  
und Evapotranspiration

!
Reflexion

Diiffuse Wärme- 
einstrahlung
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Ankommende 
Strahlung 

!
Wärmeabsorption  
und Evapotranspiration

!
Reflexion

Diiffuse Wärme- 
einstrahlung

20

Dr. Stephan Brenneisen Zurich University of Applied Sciences 

The basic principle to improve the habitat
quality for the most species:

Planning of a divers substrate distribution on 
the green roofs

Stephan Brenneisen University of Applied Sciences Wädenswil, Switzerland

sedum

shrubs, herbs

grasses, 
herbs

shrubs, 
small trees

grasses, 
herbs

dry meadow

Unlike habitats on the ground, extensive green roofs 
do not have deep soil layers: in extremely dry 
periods plants cannot draw up groundwater and 
ground-dwelling animals have no opportunity to 
retreat to lower-lying, damper areas.

Vegetation types on different micro habitats on roofs. Source: Krupka, B. 1992

Stephan Brenneisen University of Applied Sciences Wädenswil, Switzerland

Vegetationstypen verschiedener Habitate auf dem Dach, Krupka, B. 
1992 

Konstruktions-Kriterien - 
unterschiedliche Substrathöhen 
auf dem Dach = Grundprinzip 
Habitatverbesserung von 
Lebewesen

Ökologie, Ökonomie und Gebäudebegrünung – Biodiversität
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Grafiken und Fotos: Dr. Stephan Brenneisen Zurich University of Applied 
Sciences 

Ökologie, Ökonomie und Gebäudebegrünung – Biodiversität
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Unterschiedliche Materialien auf dem Dach = Grundprinzip Habitatverbesserung von Lebewesen, Dr. Stephan Brenneisen

Ökologie, Ökonomie und Gebäudebegrünung – Biodiversität
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Malmö, Sweden

23

Unterschiedliche Materialien auf dem Dach = Grundprinzip Habitatverbesserung von Lebewesen, Dr. Stephan Brenneisen

Ökologie, Ökonomie und Gebäudebegrünung – Biodiversität
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Unterschiedliche Materialien auf dem Dach = Grundprinzip Habitatverbesserung von Lebewesen, Dr. Stephan Brenneisen

Ökologie, Ökonomie und Gebäudebegrünung – Biodiversität
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Pflanzenauswahl heimischer Arten – Unterbayerische Hügel- und Plattenregion /     
Isar-Inn-Schotterplatten = Erhalt der biologischen Vielfalt / Verdunstungsrate

1) oldboy.icnet.ru 2) upload.wikimedia.org 3) www.plantify.co.uk 4) www.watershednursery.com 5) medias.photodeck.com 6) 2.bp.blogspot.com 7) jeantosti.com 8) www.biolib.cz

1) Wirbeldost 2) Gewöhnlicher Thymian 3) Zittergras 4) Schafgarbe

5) Klatschmohn 6) Großblättrige Braunelle 7) Gemeines Leimkraut 8) Wohlriechendes Ruchgras
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Regenwasserverdunstung und Gebäudebegrünung

Links: Schemazeichnung zum Wasserhaushalt unterschiedlich genutzter Flächen (TU Darmstadt, 
FGee/FGe+f), Rechts: Kleiner und großer Wasserkreislauf. Die Reduktion der Verdunstung an Land  
führt zur Verringerung der Niederschläge (TU Darmstadt, FGee/FGe+f, nach: Kravcik, M. et al. (2007))

• Reduktion versiegelter Flächen
• Erhöhung der

Verdunstungsrate
• Kühlung des Stadtraums
• Beitrag zu regionalen

Niederschlagen

Extensive/Intensive Dachbegrünung - BSU Hamburg, Foto: Optigrün
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Abb. 251: Paris - Städtebauliches 
Regelwerk zur Freiraumgestaltung 
und Bepflanzung. Plan: Auswei-
sung von Grünbereichen (FGee/
FGe+f, nach www.paris.fr - Plan 
local d´urbanisme (P.L.U), Sectori-
sation végétale de la zone Urbaine 
Générale)

Abb. 252:  Museé du Quai Branly, 
Paris (Foto: Nicole Pfoser 2011)

Bereiche zur Aufwertung 
des Grünbestands

Bereiche zur Schaffung 
QHXHU�*U�QÀlFKHQ

251 252

Vermeidung von Überhitzung

27

Pfoser, N./Jenner, N. et al. (2013): Gebäude, Begrünung und Energie. Potenziale und Wechselwirkungen. Bonn, S. 226-231

Paris

Links:

Rechts:

The London Plan: Strategie zum 

Umgang mit dem Klimawandel

Mit Gebäudebegrünung verstärkt

gegen Überflutungsrisiko und

Überhitzungsproblematik vorgehen:

Broschüre „Living Roofs and Walls“

Empfehlung:

70 % der städtischen Dachflächen

zu begrünen, davon 25 % zugänglich

für Bewohner

Wasserrückhalt durch Mindest-

substrathöhen

London Wien

Optimierung des Wasser- 

und Lufthaushalts urbaner 

Räume mittels Grün-

dächern, Grünfassaden und 

versickerungsfähigen Ober-

flächenbefestigungen
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Akzeptanz von Gebäudebegrünung (Gestaltung, erweitertes Flächenangebot, ökologisch, sozial)

Pfoser, N./Jenner, N. et al. (2013): Gebäude, Begrünung und Energie. Potenziale und Wechselwirkungen. Bonn, S. 160

High Line NY (fabalista.com)

Synergie 
6WHLJHUXQJ�GHU�$N]HSWDQ]�GXUFK�
�� 9HUEHVVHUXQJ�GHU�$XIHQWKDOWV��
���TXDOLWlW
�� &RUSRUDWH�,GHQWLW\
�� *HVWDOWXQJVTXDOLWlW

%HSÀDQ]XQJVDUWHQ 
DOOH�'DFK��XQG�)DVVDGHQ��
EHJU�QXQJHQ���
$XVZLUNXQJ�DEKlQJLJ�YRQ�
%HJU�QXQJVLQWHQVLWlW��9LHOIDOW�
XQG�*HVWDOWXQJ

Potenzial
�� $XIZHUWXQJ�YRQ�*HElXGHQ�
���XQG�)UHLUlXPHQ
�� 6FKDIIXQJ�]XVlW]OLFKHU��
���VWlGWLVFKHU�*U�QÀlFKHQ�RKQH�
���%RGHQYHUEUDXFK
�� $XIHQWKDOWVTXDOLWlW�GXUFK��
���.OLPDUHJXOLHUXQJ�XQG�
���/lUPPLQGHUXQJ
�� SV\FKRORJLVFKH��PHGL]LQLVFKH�
���XQG�VR]LDOH�(IIHNWH
�� 6FKXW]�GHU�)DVVDGH�JHJHQ��
���6FKDGVWRIIH�XQG�9HUVFKPXW��
���]XQJ�>���������@

CI

Eagle Street Farm NY (cityfarmer.info)
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Kein regulärer Gründachaufbau gewünscht ?

29

Pflanzgefäße (Foto: © Optigrün
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BFI England - das Opti-Grün-Dach des Jahres 2012 (Foto: Optigrün

Schrägdach ?

30
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Extensive Dachbegrünung - Moosmatten (Quelle: Xeroflor)

Statik ?

31
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Temporäre Bauten ?

32

Modulare Dachbegrünung - Vorkultivierte Sedumkisten, © BOTT Begrünungssysteme GmbH
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Begrünungssystem: Intensivbegrünung - Substratschüttung >15 cm

Intensive Dachbegrünung Sommerwiese (Foto: ZinCo GmbH)
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Intensivbegrünung - Substratschüttung >15 cm = Gestaltungs- und Nutzungsvielfalt

http://www.terwiege-galabau.de/fachgebiete/dachbegruenung/
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Intensive Dachbegrünung / Tiefgaragenbegrünung (Foto: Optigrün)

Intensivbegrünung - Substratschüttung >15 cm = Gestaltungs- und Nutzungsvielfalt
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Art-Deco-Garten Rockefeller Center, New York (res.cloudinary.com/hxmj4muxr/image/upload/v1/6/2011/02/Dachgarten.jpg)

Intensivbegrünung - Substratschüttung >15 cm = Gestaltungs- und Nutzungsvielfalt
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Begrünte Tiefgarage, © Optigrün

Intensivbegrünung - Substratschüttung >15 cm = Gestaltungs- und Nutzungsvielfalt
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Landschaftsdach, © Optigrün

Intensivbegrünung - Substratschüttung >15 cm = Gestaltungs- und Nutzungsvielfalt
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Urban Farming - Gemüseanbau auf dem Dach, © ZinCo
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Intensivbegrünung - Substratschüttung >15 cm = Gestaltungs- und Nutzungsvielfalt
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Kosten-Vorteile 
Energieeinsparung, 
Fassadenschutz (UV, ∆t), 
Wasser-Ökonomie

40

Aufenthaltsqualität 
Gestaltungsvielfalt,  
Temperaturausgleich, 
Lärmreduktion

DIE GUTEN GRÜNDE GEBÄUDE 
Bestand, Sanierung, Neubau

Ökologie /  
Umweltaspekte 
Luftqualität, Artenvielfalt, 
Wasserrückhalt/ 
-verdunstung

Privathaus 
natürlicher UV-und Witterungsschutz, 

Privatsphäre durch Höhenlage,

Freiraumgestaltung

Sonderbauten, Gewerbe, Industrie 
Einbindung durch Grünelemente,

Interne-/externe Umfeld-Verbesserung,

Schallschutz, Staubfilterung


Geschosswohnungsbau, Geschäfts-  
und Verwaltungsbau Attraktivität und

Individualität, Flächengewinn, Grünbezug, 

Energetische Optimierung 

€

Dachgarten Wagnis 4, München © Nicole Pfoser/Jakob AG (2015)
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DIE GUTEN GRÜNDE 
STADT

O2

Brüstungsfunktion

Laubengang

Pflanzen-Arkade

Raumbildung

Formaler Zusammenschluss

Ensemble-Bildung


Filter

Raumtrennung

Innenbegrünung

Innenhofbegrünung

zweite Haut

städtische Einbindung

Fassadengestaltung

Loggienbegrünung

Gestaltung 
Aufenthalts- und  
Umgebungsqualität  
Akzeptanz

Kühlung  durch Verschalung 
und/oder Verdunstung 
Vermeidung von Überhitzung

Lärmreduktion 
Innerhalb und ausserhalb  
des Gebäudes

Biodiversität 
Beitrag zum städtischen  
Grün

Regenwasserrückhalt / 
reduzierte Kanalbelastung

Verbesserung der  
Luftqualität 
Sauerstoff-Produktion, Luft- 
reinigung, Feinstaubbindung

Raumbildung 
Wegeführung, Lenkung, 
Blickschutz

Pergola

                   Fassadenbikd

© Nicole Pfoser/Jakob AG (2015)
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Gebäude Begrünung Energie
Potenziale und Wechselwirkungen

Zur Verdeutlichung der Bedeutung des Grüns bei den energiepolitischen Diskussionen 
im Bauwesen hat die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 
e.V. (FLL) erstmals im Jahre 2011 zu „Mehr Grün im Bauwesen“ aufgerufen. Im Rahmen 
der „Forschungsinitiative Zukunft Bau“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) besteht die Möglichkeit zur Einreichung von Forschungsanträgen 
mit „grünen Themen“ beim zuständigen Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR). Die Vorprüfung aller potenziell förderfähigen „grünen“ Anträge wird unter Mitwirkung 
der FLL durchgeführt. Dieses Kooperationsmodell hat sich sehr bewährt: Mehrere „grüne“ 
Forschungsvorhaben konnten im Rahmen dieser Forschungsinitiative in dieser Hinsicht 
realisiert werden. 

Als erstes Ergebnis eines geförderten Forschungsvorhabens liegt nun ein Leitfaden mit dem 
Titel „Gebäude, Begrünung und Energie: Potenziale und Wechselwirkungen“ der Technischen 
Universität Darmstadt in Kooperation mit der Technischen Universität Braunschweig vor. 

Mit der Veröffentlichung dieses Leitfadens in der FLL-Schriftenreihe ist die Hoffnung 
verbunden, dass die Begrünung von Gebäuden im Bauwesen immer mehr Beachtung erfährt 
und zu „Mehr Grün im Bauwesen“ führt. Unter dem Leitbild „für Qualität der Grünen Branche“ 
leistet die FLL dafür zusammen mit fachlich betroffenen Mitgliedsverbänden in der Kategorie 
„Bauwerksbegrünung“ bereits konkrete Beiträge.

)RUVFKXQJVJHVHOOVFKDIW�/DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ�/DQGVFKDIWVEDX�H�9���)//���ZZZ�ÀO�GH
Regelwerksgeber der „Grünen Branche“ - Gründung 1975 - anerkannte Gemeinnützigkeit

Die FLL stellt in ca. 50 interdisziplinär besetzten Arbeitsgremien Richtlinien, 
Handlungsempfehlungen und Fachberichte für die „Grüne Branche“ auf, schreibt diese 
fort und veröffentlicht sie in einer eigenen Schriftenreihe. Über die Formulierung konkreter 
Anforderungen trägt die FLL zu Qualitätssicherung im Sinne der Nachhaltigkeit bei. Die 
Mitarbeit von ca. 450 Fachleuten (Wissenschaftler, Vertreter von Kommunen, Planungsbüros, 
$XVI�KUXQJVEHWULHEHQ�� +HUVWHOOHU¿UPHQ�� 6DFKYHUVWlQGLJH� HWF��� HUIROJW� HKUHQDPWOLFK�� 'LH�
FLL engagiert sich darüber hinaus bei der Mitgestaltung von zukunftsweisenden Projekten 
und Aktionen für die „Grüne Branche“. Die FLL zählt zurzeit 31 Berufs- und Fachverbände 
zu ihren Mitgliedern - davon 3 internationale - und übernimmt für ca. 20.000 Mitglieder für 
ihre Fachthemen aus den Bereichen Landschaftsarchitektur, Landschaftsentwicklung und 
Landschaftsbau eine Rolle als Diskussionsforum.

FLL-Publikationen sind streng produktneutral, entsprechen den Grundsätzen des Deutschen 
Instituts für Normung (DIN) und genießen daher im Normenwerk des Bauwesens eine hohe 
Akzeptanz. Sie geben den Stand der Technik wieder und sollen sich als Regeln der Technik 
einführen.

Aufgrund der frühzeitigen Einbindung der betroffenen Fachkreise sowie eines öffentlichen 
Einspruchverfahrens besteht für FLL-Publikationen die widerlegbare Vermutung, dass es 
sich um anerkannte Regeln der Technik im Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB) handelt, wenn sie sich in der Praxis bewährt haben. Zahlreiche FLL-
Publikationen bzw. dort genannte Verfahren werden durch ausdrückliche Verweise in den so 
genannten Landschaftsbau-Fachnormen (DIN 18915 bis 18920) Bestandteil von Verträgen. 
Bei öffentlichen Ausschreibungen geschieht dies automatisch.

Die Inhalte der FLL-Regelwerke werden in speziellen Fortbildungsveranstaltungen einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt und nahe gebracht.

Forschungsprojekte koordiniert und fördert die FLL zu Themen mit angrenzendem Bezug zu 
ihren Publikationen.

Der „Leitfaden Gebäude Begrünungen Energie: Potenziale und Wechselwirkungen“ kann im 
2QOLQH�6KRS�XQWHU�ZZZ�ÀO�GH�VKRS�DOV�%URVFK�UH�EHVWHOOW�RGHU�XQWHU�DOV�'RZQORDG�DEJHUXIHQ�
ZHUGHQ��$QVRQVWHQ� N|QQHQ� )//�3XEOLNDWLRQHQ� LP� 2QOLQH�6KRS� XQWHU� ZZZ�ÀO�GH�VKRS� DOV�
Broschüre oder als Download bestellt werden.
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