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Quelle: Global Footprint Network

UMWELTWIRKUNGEN

Quelle: Global Footprint Network

RESSOURCEN
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LCA – Life Cycle Assessment
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CO2 Konzentration und Klimawandel: 

Von 1905 bis 2005 stieg die globale mittlere 
Oberflächentemperatur auf der Erde um 0.74°C.

Mit  0.19 °C in der letzten Dekade  war der aktuelle 
Anstieg der höchste der letzten 25 Jahre 

Die Prognosen für dieses Jahrhundert reichen von 
(best case) 1.1°C bis (worst case) 6.4°C.
 

Globale Wirkung der Bauwirtschaft

Energy 

use  

30 to 

40%  

CO2

emissions 

33%  
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Rohstoffe 

Neben Metallen, Sand und Steinen, Öl und Gas 
werden aus Umweltgründen zunehmend erneuerbare 
Rohstoffe nachgefragt. 
Dies umfasst Holz, Pflanzen und Ölpflanzen, ihre 
Produktion führt zu Landverbrauch und 
Wasserverbrauch. 

40 – 50 

%  

Raw 

materials  

Globale Wirkung der Bauwirtschaft
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Energie

Verbrauch 

Rohstoff

Verbrauch 

CO2

Emissionen 

Waldflächen

-verbrauch  

Wasser-

verbrauch  

Bedeutung von Gebäuden: Globale Wirkung (Quelle: 

World GBC)

17 %  25 %  33 %  40 – 50 %  30 – 40 %  

Globale Wirkung der Bauwirtschaft
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Ziele:
Schutz der natürlichen Umwelt
- Erhaltung des Lebensraumes für Mensch und 

Flora/ Fauna
- Minimierung der Umweltrisiken für zukünftige 

Generationen
- Schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen

Zielkonflikte:
- Ökonomische Faktoren (Betrachtung, ggf. höhere  

Erstkosten bei geringeren Folgekosten)
- Geringere Planungserfahrung (Projektrisiko)
- Technische Gleichwertigkeit (z.B. Brandschutz, 

Schallschutz)

LCA – Life Cycle Assessment
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Nationale Klimaziele Deutschland 2006 - 
2020  

(CO2 – Emissionen/Jahr . Quelle: Umweltbundesamt)

▪ Absenkung der Treibhausgasemissionen um mind. 65% bis 2030 und bis 2040 
mind. 88% (gegenüber 1990), Stand August 2021

▪ Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien am Primärenergie-
verbrauch auf 10% und am Bruttostromverbrauch auf 30%

▪ Stärkere Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen als Ersatz für energie- 
und rohstoffintensivere Roh- und Werkstoffe

▪ Reduzierung des Flächenverbrauchs (Bauland) von 130 auf 30 ha 
pro Tag

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie bis 2020

fordert die Entwicklung umwelt- und sozialverträglicher 
Baustandards und Bauprodukte für das nachhaltige Bauen
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Klimakonferenz 2015 - Paris 

Aktionsprogrammes „Klimaschutz 2020

Klimaschutzplan 2050 
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Grundlagen – Life Cycle Assessment

Grundlagen

23

24



17.05.2024

12

Prof. Dr.-Ing. Sven Wünschmann I 17.05.2024 I Seite 25 

Normen – Life Cycle Assessment
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Normen – Life Cycle Assessment
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Bearbeitungsphasen – Life Cycle Assessment
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Festlegen des Ziels – Life Cycle Assessment
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Sachbilanz – Life Cycle Assessment
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Wirkungsabschätzung – Life Cycle Assessment
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Auswertung – Life Cycle Assessment
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Phasen – Life Cycle Assessment
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Beschreibung der Bewertungsmethode

Herstell
ung

(Errich-
tung 
Bau-
werk)

Nutzung

Kon-
struk-
tion

Nutzung 

Energie

Wasser

Entsor-
gung

Gut-
schrif-

ten

Außer-
halb der

System-
grenze
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Grundlagen – Life Cycle Assessment
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LCA – Life Cycle Assessment - Datenbasis – Aufteilung 
DIN EN 15804

Systemgrenzen der Ökobilanz:

Lebenswegphasen:

 Betrachtete Phasen 
 in BNB, DGNB, QNG

 Nur Informativ

Herstellung Nutzung / Betrieb End of Life

Indikatoren

35

36



17.05.2024

18

Prof. Dr.-Ing. Sven Wünschmann I 17.05.2024 I Seite 37 

Umweltwirkungen 
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Ressourcen 

37

38



17.05.2024

19

Prof. Dr.-Ing. Sven Wünschmann I 17.05.2024 I Seite 39 

Ressourcen 
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Abfallindikatoren 
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Abfallsröme
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Ökobilanzindikatoren

Ressourcen

Umwelt 

Wasser

Flächeninanspruchnahme

Innenraum

Wird berücksichtigt

Grundsätzlich möglich

Derzeit nicht möglich
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Ökologische Bewertungsmethode 

LCA – Life Cycle Assessment

Umwelt

Treibhauspotenzial  → GWP [CO2-Äquivalent] (Kohlendioxid)

Versäuerungspotenzial → AP [SO2-Äquivalent] (Schwefeldioxid)

Überdüngungspotenzial → EP [PO4-Äquivalent] (Phosphat)

Ozonschichtabbaupotenzial → ODP [CFC11-Äquivalent] (Trichlorfluormethan) 

Ozonbildungspotenzial → POCP [C2H4-Äquivalent] (Ethen)

Abiotischer Ressourcenverbrauch Elemente (nichtfossile Ressourcen) → ADPE [Sb-Äquivalent]

Abiotischer Ressourcenverbrauch Elemente (fossile Brennstoffe) → ADPF [MJ]

Bewertung durch Indikatoren

Energetische Ressourcen

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar → PENRT [MJ] 

Primärenergiebedarf erneuerbar → PERT

Gesamtprimärenergiebedarf → PENRT + PERT [MJ]

Prof. Dr.-Ing. Sven Wünschmann I 17.05.2024 I Seite 44 

Wirkungskategorie

(Indikatoren)

Gesicherte Datenlage/ Referenzwerte Keine gesicherte 

Datenlage/ 

Referenzwerte

Humantoxizität X

Ökotoxizität X

Eutrphierung X

Naturraumbeanspruchung (X)

Ozonbildung (bodennah) X

Ressourcenbeanspruchung (X)

Ozonabbau X

Treibhauseffekt X

Versäuerung X

Primärenergie erneuerbar X

Primärenergie nicht erneuerbar X

Ökologische Bewertungsmethode 
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Globales Erwärmungspotential (GWP)
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Effekt:  Zunehmende Erwärmung der Troposphäre durch anthropogene

      Treibhausgase z. B. durch Verbrennung fossiler Brennstoffe.

Referenzsubstanz: Kohlendioxid (CO2)

Referenzeinheit: kg CO2-Äquivalente

Quelle:  IPCC (Intergovernmental Panel on Climatic Change)

Global Warming Potential (GWP)

Triftgletscher 1949 und 2006
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Abbaupotential der stratosphärischen Ozonschicht

Effekt:    Verringerung der Ozonkonzentration in der Stratosphäre durch  

              Emissionen wie Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKWs) 

Referenzsubstanz: Tri-chlor-fluor-methan (R11)

Referenzeinheit: kg R11-Äquivalente

Quelle:  CML, (Heijungs, Centrum voor Milieukunde Leiden), 2001

FCKW

Stickoxide

Stratosphäre

15 - 50 km Absorption Absorption

UV - Strahlung

 

Ozone Depletion Potential  (ODP)
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Bildung für troposphärisches Ozon (POCP)

Effekt:  Bildung von bodennahem Ozon unter Einfluss von Sonnenlicht durch 

 photochemische   Reaktion von Stickoxiden mit  Kohlenwasserstoffen 

 und flüchtigen organischen Stoffen (VOC) 

Referenzsubstanz: Ethen (C2H4)

Referenzeinheit: kg C2H4-Äquivalente

Quelle:  Udo de Haes et al., 1999

Photochemical Ozone Creation Potential  (POCP)
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Versauerungspotential von Boden und Wasser

Acidification Potential (AP)

Effekt:  Verringerung des pH-Wertes des Niederschlagwassers durch 

 die Auswaschung von säurebildenden Gasen z. B. 

  Schwefeldioxid (SO2) und Stickoxide (NOx).

Referenzsubstanz: Schwefeldioxid (SO2)

Referenzeinheit: kg SO2-Äquivalente

Quelle:  CML, (Heijungs, Centrum voor Milieukunde Leiden), 2001

SO2

NOX

H2SO44

HNO3
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Eutrophierungspotential/ Überdüngungspotential

Eutrophication Potential (EP)

Abwasser

Luftschadstoffe

Düngung

PO4
-3

NO3
-

NH4
+

NOX
N2O

NH3

Abwasser

Luftschadstoffe

Düngung

PO4
-3

NO3
-

NH4
+

NOX
N2O

NH3

Effekt:  Übermäßiger Nährstoffeintrag in Gewässer und auf 

  Landgebiete durch Substanzen wie Phosphor und Stickstoff aus 

 Landwirtschaft, Verbrennungsvorgängen und aus Abwässern.

Referenzsubstanz:   Phosphat (PO4-)

Referenzeinheit: kg PO4- Äquivalente

Quelle:  CML, (Heijungs, Centrum voor Milieukunde Leiden), 2001

Prof. Dr.-Ing. Sven Wünschmann I 17.05.2024 I Seite 50 

Primärenergiebedarf  nicht erneuerbar (PENRT)

Effekt: Primärenergie nicht erneuerbar als Maß für den Verbrauch fossiler Energieträger 

(Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Braunkohle sowie Uran) und damit für die Verknappung. Es liegt 

dabei der Ansatz zugrunde, dass die Energieträger (zumindest zu einem großen Teil) 

substituierbar sind. 

Referenzeinheit: MJ
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Effekt: Primärenergie erneuerbar als Maß für die Nutzung erneuerbarer Energien 

(Windkraft, Wasserkraft, Biomasse, Solarenergie).  

Referenzeinheit: MJ

Primärenergiebedarf  erneuerbar (PERT)

Berechnungs-

methode
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Beschreibung der Bewertungsmethode

Prozesskette Herstellung Prozesskette Verarbeitung 

LCA – Life Cycle Assessment - Datenbasis

Nutzung

Recycling/ 
Entsorgung

Gewinnung

Herstellung

Nutzungs-
phase

Reinigung

Wartung

Instand-
haltung

Rückbau

Verarbeitung
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Phasen der Ökobilanz, Quelle: EN ISO 14040 

Die ökologische Ausgangslage wird durch eine LCA 

gemäß DIN EN ISO 14040  ermittelt. 

Festlegung des Untersuchungsrahmens

Festlegung der  Systemgrenzen und  Untersuchungsziele.

Sachbilanz

Quantifizierung  der Stoffmassen und Stoffströme 

innerhalb der Systemgrenzen.

Wirkungsabschätzung

Bei der Wirkungsbilanzierung bzw. Wirkungsabschätzung 

kommt es zu einer Auswertung der Stoffmassen und 

Stoffströme gemäß den zur Verfügung stehenden 

Umweltindikatoren.

Auswertung

Eine Auswertung der Wirkungsbilanzierung erfolgt über 

Referenzwerte und bietet somit die Möglichkeit eine 

ökologische Qualität gegenüber anderen 

Gebäudekonzepten zu definieren und vergleichend zu 

bewerten.

Life Cycle Analysis - Abfolge

LCA – Life Cycle Assessment – Methode
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Stoffkreisläufe: Holz/ Holzwerkstoffe

Quelle: EMPA Bericht Nr. 115/24

LCA – Life Cycle Assessment - Datenbasis
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www.nachhaltigesbauen.de

http://oekobaudat.de/date

nbank/browser-

oekobaudat.html

http://www.nachhaltiges

bauen.de/fileadmin/pdf/

baustoff_gebauededate

n/BNB_Nutzungsdauern_

von_Bauteilen__2011-11-

03.pdf

http://bau-

umwelt.de/hp11211/EP

D-Uebersicht.htm
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LCA – Life Cycle Assessment - Datenbasis
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LCA – Life Cycle Assessment - Datenbasis
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LCA – Life Cycle Assessment - Datenbasis
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Gewinnung
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Verarbeitung

Beschreibung der Bewertungsmethode

Prozesskette Herstellung Prozesskette Verarbeitung 

LCA – Life Cycle Assessment - Methodik
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Abbildung 17, Darstellung der Massenermittlung (Sachbilanz), Quelle: LEGEP

Sachbilanzierung des Gesamtgebäudes

LCA – Life Cycle Assessment - Methodik

Prof. Dr.-Ing. Sven Wünschmann I 17.05.2024 I Seite 62 

Phasen der Ökobilanz, Quelle: EN ISO 14040 

Die ökologische Ausgangslage wird durch eine LCA 

gemäß DIN EN ISO 14040  ermittelt. 

Festlegung des Untersuchungsrahmens

Festlegung der  Systemgrenzen und  Untersuchungsziele.

Sachbilanz

Quantifizierung  der Stoffmassen und Stoffströme 

innerhalb der Systemgrenzen.

Wirkungsabschätzung

Bei der Wirkungsbilanzierung bzw. Wirkungsabschätzung 

kommt es zu einer Auswertung der Stoffmassen und 

Stoffströme gemäß den zur Verfügung stehenden 

Umweltindikatoren.

Auswertung

Eine Auswertung der Wirkungsbilanzierung erfolgt über 

Referenzwerte und bietet somit die Möglichkeit eine 

ökologische Qualität gegenüber anderen 

Gebäudekonzepten zu definieren und vergleichend zu 

bewerten.

Life Cycle Analysis - Abfolge

LCA – Life Cycle Assessment – Methode
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1. Untersuchungsrahmen festlegen (funktionale Einheit)

•   Systemgrenze  KG 300 (Baukonstruktion) und 400 (technische 
Gebäudeaustattung)
•  Betrachtungszeitraum z. B. 50 a
•  Welche Datenbank ist relevant (z.B. Strommix   
   Deutschland)

Life Cycle Assessment - Abfolge

LCA – Life Cycle Assessment - Methodik

Prof. Dr.-Ing. Sven Wünschmann I 17.05.2024 I Seite 64 

2. Sachbilanzierung

Input - Ströme Output - Ströme

Baustoffe

Energie

Recyclingstoffe/ 
Abbruch

Emissionen

LCA – Life Cycle Assessment - Methodik
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2. Sachbilanzierung

Hinweis

•  Nutzungsdauer der Baustoffe beachten/  
    Prüfung Betrachtungszeitraum

LCA – Life Cycle Assessment - Methodik

Prof. Dr.-Ing. Sven Wünschmann I 17.05.2024 I Seite 66 

3. Wirkungsbilanzierung

Input - Ströme Output - Ströme

Baustoffe

Energie

Recyclingstoffe/ 
Abbruch

Emissionen

LCA – Life Cycle Assessment - Methodik
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LCA – Life Cycle Assessment - Methodik

3. Wirkungsbilanzierung

Prof. Dr.-Ing. Sven Wünschmann I 17.05.2024 I Seite 68 

Planerischen Ausgangslage Optimierungsvariante A Optimierungsvariante B

Außenwand – Beispiel Vergleich CO2 - Potential 

LCA – Life Cycle Assessment - Methodik
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Außenwand - Energie
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LCA – Life Cycle Assessment - Methodik
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CO2
Ausgangslage
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Außenwand - Ökologie

Treibhauspotential

LCA – Life Cycle Assessment - Methodik
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http://www.bauteileditor.de

 

Zugang - Hochschule 

Wismar

Benutzername: hs-wismar

Passwort: HNEE21
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https://www.nachhaltigesbauen.de/

71
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https://www.oekobaudat.de/datenbank/browser-oekobaudat.html
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https://www.wecobis.de/
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Folgende Daten müssen vorliegen:

▪ Baumassen und Materialbeschreibung der 

Gebäudestruktur

▪ Endenergiewerte für die Konditionierung des Gebäudes

▪ LCA – Datensätze der Baustoffe

▪ Referenzwerte zur Bewertung 

LCA – Life Cycle Assessment  - Berechnung
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LCA – Life Cycle Assessment  - Berechnung
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𝐺𝑊𝑃𝐾 = 𝐺𝑊𝑃𝐻 + 𝐺𝑊𝑃𝐼

𝐺𝑊𝑃𝐻 = 𝑚 × 𝐺𝑊𝑃𝐴1 − 𝐴3 + 𝑚 × 𝐺𝑊𝑃𝐶4

𝐺𝑊𝑃𝐼 = 𝑚 × 𝐺𝑊𝑃𝐴1 − 𝐴3 + 𝑚 × 𝐺𝑊𝑃𝐶4 × 𝑛

GWPK=GWP – Konstruktion [kg CO2-Aqv.]

GWPH=GWP – Herstellung [kg CO2-Aqv.]

GWPI=GWP – Instandhaltung[kg CO2-Aqv.]

GWPA1-A3 – GWP – Indikator A1-A3 gemäß ÖKOBAU.DAT [kg CO2-Aqv./Referenzfluss]

m – Menge [Referenzfluss]

n – Anzahl der Ersatzzyklen

A – Fläche [m²]

D= Dicke [m]

ρ – Diche [kg/m³]

LCA – Life Cycle Assessment  - Berechnung
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Beispiel: 1 m² Silikonharzputz, 

Dicke: 15 mm, 

Rohdichte: 1575,0 kg/m³

(ÖKOBAU.DAT16 - 5.1.01)

𝐺𝑊𝑃𝐾 = 𝐺𝑊𝑃𝐻 + 𝐺𝑊𝑃𝐼

𝐺𝑊𝑃𝐻 = 23,625 × 1,39 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝐴𝑞𝑣. 𝐴1 − 𝐴3 + 23,625 × 0,0111 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝐴𝑞𝑣. 𝐶4

𝐺𝑊𝑃𝐼 = 𝐺𝑊𝑃𝐻 × 𝑛

𝑚 = 1 𝑚2 ∗ 0,015 𝑚 × 1575,0 𝑘𝑔/𝑚³ = 23,625 𝑘𝑔

𝑚 = 𝐴 ∗ 𝐷 ∗  ρ

𝐺𝑊𝑃𝐻 = 𝑚 × 𝐺𝑊𝑃𝐴1 − 𝐴3 + 𝑚 × 𝐺𝑊𝑃𝐶4 + 𝑚 × 𝐺𝑊𝑃𝐷
∗
 

𝐺𝑊𝑃𝐻 = 33,1 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝐴𝑞𝑣.

𝐺𝑊𝑃𝐼 = 33,1 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝐴𝑞𝑣.  × 1
𝐺𝑊𝑃𝐼 = 33,1 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝐴𝑞𝑣.

𝐺𝑊𝑃𝐾 = 33,1 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝐴𝑞𝑣. +33,1 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝐴𝑞𝑣.

𝐺𝑊𝑃𝐾 = 66,2 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝐴𝑞𝑣.

* Wird bei BNB nicht 

berücksichtigt
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•  Referenzwerte

•  Variantenvergleich

LCA – Life Cycle Assessment  - Berechnung
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LCA – Life Cycle Assessment  - Berechnung

Quelle: BNB_BN2015_111
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Einflussgrößen

Prof. Dr.-Ing. Sven Wünschmann I 17.05.2024 I Seite 85 

Was beeinflusst die ökologische 
Qualität über den Lebenszyklus?

LCA – Life Cycle Assessment  - Einflussgrößen
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Quelle: A/V-Verhältnissen (nach Dr. Gorelzki)

A/V - Verhältnis

- A – Energetisch wirksame Hüllfläche

- V – Gebäudevolumen 

Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?
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Quelle: CSD Ingenieure

Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?

A/V - Verhältnis

- A – Energetisch wirksame Hüllfläche

- V – Gebäudevolumen 
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Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?

A/V - Verhältnis

- A – Energetisch wirksame Hüllfläche

- V – Gebäudevolumen 
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A/V - Verhältnis

Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?
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Warum sind Pinguine in der Antarktis größer als ihre nahe dem Äquator lebenden 
Verwandten? 

Die Antarktis-Pinguine verlieren durch ihre voluminöse Größe weniger Wärme über die 
im Verhältnis kleinere Oberfläche.

ca. 50 cm
ca. 100 cm

Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?

A/V - Verhältnis
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Kapelle der Versöhnung,
Berlin

Reitermann/Sassenroth
Architekten

Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?

A/V - Verhältnis

- A – Energetisch wirksame Hüllfläche

- V – Gebäudevolumen 
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Palais d‘Equilibre  -  EXPO 2002

Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?

A/V - Verhältnis

- A – Energetisch wirksame Hüllfläche

- V – Gebäudevolumen 
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Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?

A/V - Verhältnis

- A – Energetisch wirksame Hüllfläche

- V – Gebäudevolumen 
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Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?

A/V - Verhältnis

- A – Energetisch wirksame Hüllfläche

- V – Gebäudevolumen 
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Kompaktheit

Ath (Gebäudehülle)

AE (Energiebezugsfläche)

Gebäudehüllzahl (Ath/AE)

Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?
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A/V – Verhältnis/ Kompaktheit

Was beeinflusst die ökologische Qualität über den Lebenszyklus?
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Überblick
Umwelt- und Ressourcenwirkung

Fazit

ODP

GWP

POCP

AP

EP

PENRT

PERT

ADPE

ADPF

Ergebnisse gelten für Stb-Bauten
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Baustoffliche Optimierung

Dr.-Ing. Sven Wünschmann  I  08.10.2018

Auswertungstabelle
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Auswertungstabelle
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Auswertungstabelle
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Dr.-Ing. Sven Wünschmann  I  08.10.2018

Auswertungstabelle

Dr.-Ing. Sven Wünschmann  I  08.10.2018

Auswertungstabelle
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Gesamtanalyse inklusive
Gebäudebetrieb

Dr.-Ing. Sven Wünschmann  I  08.10.2018

Anhang K Globale Erwärmungspotential (GWP)

Bauteil

KG 320 I 60,2% Beton

Gründung II 35,3% Bewehrungsstahl

15,3% III 1,1% Foamglas

KG 330 I 32,5% Beton

Außenwände II 16,5% Bewehrungsstahl

20,9% III 8,9% Glas

I 41,3% Beton KG 340 I 37,6% Beton

II 19,7% Bewehrungsstahl 17,9% Innenwände II 18,4% Bewehrungsstahl

III 7,3% Bodenbelag 14,9% III 11,9% Dispersionsfarbe

KG 350 I 41,8% Beton

82,1% Decken II 17,5% Bewehrungsstahl

41,4% III 17,5% Bodenbelag

KG 360 I 16,7% Beton

Dächer II 11,8% Bewehrungsstahl

7,5% III 10,0% XPS-Dämmung

I

II

0,0% III

Legende: Gebäudekonstruktion KG 300 Gründung KG 320 Konstruktion (tragende, aussteifende und konstruktive Bauteilkomponenten)

Gebäudebetrieb Außenw ände KG 330 Dämmung (Dämmung in der thermischen Hülle)

Innenw ände (tragend) KG 340 Beläge 1. Ebene (z.B. Estriche, Dämmung für Bau- und Raumakustik, Folien und Abdichtungen in der Konstruktion, Bauteile in Unterdecken)

Innenw ände (nicht tragend) KG 340 Beläge und Bekleidungen 2. Ebene (Bekleidung, Dekorative, Beschichtungen, Anstriche, Parkett und Teppich und Bodenbeläge)

Decken KG 350

Dächer KG 360 Detaillierte Ausw ertung aller Projekte, siehe Anhang B-J

BGF [m²]:
NGF [m²]:

EnEV:

Vertikale Lastabtragung:
Fassade opak:

Fasade transparent:

Stb-Stützen/ Stb-Wände
s. Projektprotokoll

s. Projektprotokoll

Gebäude-Nr.:
Gebäudetyp:

Decken:

01-08

s. Projektprotokoll
Stb

117.219,50
99.219,50

s. Projektprotokoll

Gebäude Bauprodukt/Baustoff

K_Auswertung_Gesamtanalyse I GWP 731 HafenCity Universität Hamburg I Dissertation Sven Wünschmann 
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Anhang K Total nicht erneuerbare Primärenergie (PENRT)

Bauteil

KG 320 I 61,9% Bewehrungsstahl

Gründung II 29,3% Beton

12,5% III 2,7% Foamglas

KG 330 I 21,7% Bewehrungsstahl

Außenwände II 10,8% Beton

22,9% III 9,9% Glas

I 28,4% Bewehrungsstahl KG 340 I 24,3% Bewehrungsstahl

II 16,6% Beton 14,4% Innenwände II 23,9% Dispersionsfarbe

III 8,4% Bodenbelag 16,3% III 13,0% Beton

KG 350 I 27,2% Bewehrungsstahl

85,6% Decken II 17,0% Beton

38,3% III 8,2% Bodenbelag

KG 360 I 13,2% PE-Noppenfolie

Dächer II 12,6% Bewehrungsstahl

10,0% III 10,5% XPS-Dämmung

I

II

0,0% III

Legende: Gebäudekonstruktion KG 300 Gründung KG 320 Konstruktion (tragende, aussteifende und konstruktive Bauteilkomponenten)

Gebäudebetrieb Außenw ände KG 330 Dämmung (Dämmung in der thermischen Hülle)

Innenw ände (tragend) KG 340 Beläge 1. Ebene (z.B. Estriche, Dämmung für Bau- und Raumakustik, Folien und Abdichtungen in der Konstruktion, Bauteile in Unterdecken)

Innenw ände (nicht tragend) KG 340 Beläge und Bekleidungen 2. Ebene (Bekleidung, Dekorative, Beschichtungen, Anstriche, Parkett und Teppich und Bodenbeläge)

Decken KG 350

Dächer KG 360 Detaillierte Ausw ertung aller Projekte, siehe Anhang B-J

Gebäude Bauprodukt/Baustoff

Decken: Stb Fasade transparent: s. Projektprotokoll EnEV: s. Projektprotokoll

99.219,50

Gebäude-Nr.: 01-08 Vertikale Lastabtragung: Stb-Stützen/ Stb-Wände BGF [m²]: 117.219,50
Gebäudetyp: s. Projektprotokoll Fassade opak: s. Projektprotokoll NGF [m²]:
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