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1 Geltungsbereich und Begriffe

1.1 Geltungsbereich, Aufgaben

Diese Allgemeinen und die Besonderen Güte- und Prüfbestim-
mungen legen die Rahmenbedingungen für Komponenten, 
Konzeption, Ausführung und Service und Betrieb bei solarther-
mischen und photovoltaischen Anlagen fest. Die Gütegemein-
schaft Solaranlagen e. V. (GSE) hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Güte von Komponenten, Konzeption, Ausführung 
und Service und Betrieb bei solarthermischen und photovoltai-
schen Anlagen zu sichern und hierfür ein Gütezeichen zu schaf-
fen. Im Rahmen von Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen 
werden reproduzierbare Güteanforderungen festgelegt.

Die Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen gelten nur in Ver-
bindung mit den Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen.

1.2 Mitgeltende Vorschriften für photovoltaische
Anlagen

Die Allgemeinen und Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen
gelten nur in Verbindung mit den einschlägigen Gesetzen, Ver-
ordnungen und Normen, jeweils in den Abschnitten, die sich
auf den Geltungsbereich der Gütesicherung Solarenergieanla-
gen beziehen. Es ist jeweils die neueste Fassung als Grundlage
für die Gütesicherung einzuhalten:

Berufsgenossenschaftliches Vorschriften- und Regelwerk:

BGI 656 Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz – rich-
tig benutzen,

BGR 203 Dacharbeiten,

BGV A1 Grundsätze der Prävention,

BGV A2 elektrische Anlagen und Betriebsmittel,

BGV A3 elektrische Anlagen und Betriebsmittel,

BGV C22 Bauarbeiten.

GUV – I 8677 Elektrische Gefahren an der Einsatzstelle

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik:

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z 30.3 6 „Erzeugnisse,
Verbindungsmittel und Bauteile aus nicht rostenden Stählen“

DiBt TRLV, Technische Regeln für die Verwendung von linienför-
mig gelagerten Verglasungen,

DiBt TRPV, Technische Regeln für die Bemessung und die Aus-
führung punktförmig gelagerter Verglasungen,

DiBt TRAV, Technische Regeln für die Verwendung von absturz-
sichernden Verglasungen.

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.:

DIN EN 1027 Schlagregendichtheit,

DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke,

DIN ENV 1187 Prüfverfahren zur Beanspruchung von Beda-
chungen durch Feuer von außen,

DIN EN 13300 Messung des Kontrastverhältnisses bei Innen-
dispersionsfarben,

DIN EN 13501, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauar-
ten zu ihrem Brandverhalten,

DIN EN ISO 13943 – Brandschutz-Vokabular,

DIN EN 14449, Glas im Bauwesen – Verbundglas und Ver-
bund-Sicherheitsglas – Konformitätsbewertung,

DIN 18008 Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruk-
tionsregeln,

DIN 18234, Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer,

DIN 18299 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV); Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
jeder Art,

DIN 18338 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV); Dachdeckungs- und Dachabdichtungsar-
beiten,

DIN 18351 Dachabdichtungen – Abdichtungen für nicht ge-
nutzte Dächer,

DIN 18361VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV); Verglasungsarbeiten,

DIN 18382 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV); Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit
Nennspannungen bis 36 kV,

DIN 18384 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV); Blitzschutzanlagen,

DIN EN 1991-1-1 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke –
Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke – Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau,

DIN EN 1991-1-2 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke –
Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen – Brandeinwirkungen auf
Tragwerke;

DIN EN 1991-1-3 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke –
Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten;

DIN EN 1991-1-4 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke –
Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten;

DIN EN 1991-1-5 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke –
Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen – Temperatureinwirkungen

DIN EN 1991-1-6 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke –
Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen, Einwirkungen während der
Bauausführung,

DIN EN 1991-1-7 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke –
Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen –- Außergewöhnliche Einwir-
kungen,

DIN EN 23270 Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe;

DIN EN 3270 Beschichtungsstoffe – Bestimmung des Trocken-
grades von Beschichtungen,

DIN EN ISO 2409:1992 Beschichtungsstoffe – Gitterschnitt-
prüfung,

DIN EN ISO 2811, Teil 1 Beschichtungsstoffe – Bestimmung
der Dichte,

DIN EN ISO 3219, Kunststoffe - Polymere/Harze in flüssigem,
emulgiertem oder dispergiertem Zustand – Bestimmung der Vis-
kosität mit einem Rotationsviskosimeter bei definiertem Ge-
schwindigkeitsgefälle (ISO 3219:1993),
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DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,

DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender
Belastung,

DIN EN 50380 Richtlinien für Datenblätter von Solarmodulen,

DIN EN 50521 Steckverbinder für Photovoltaik Systeme,

DIN EN 50524 Datenblatt und Typschildangaben vom Pho-
tovoltaik Wechselrichtern,

DIN EN 50548 Anschlussdosen für Photovoltaik-Module,

DIN EN 50178 VDE 0160, Ausrüstung von Starkstromanlagen
mit elektronischen Betriebsmitteln,

DIN EN 50164, Blitzschutzbauteile,

DIN 53384 Prüfung von Kunststoffen; Künstliches Bewittern
oder Bestrahlen in Geräten; Beanspruchung durch UV-Strah-
lung,

DIN 55987 Deckvermögen von Farben, ASTM D 2805-70
Deckvermögen,

DIN EN 60146-1-1 Halbleiter-Stromrichter; allgemeine Anfor-
derungen und netzgeführte Stromrichter Teil 1-1 Festlegung der
Grundanforderungen,

DIN EN 60146-1-3 Halbleiter-Stromrichter; allgemeine Anfor-
derungen und netzgeführte Stromrichter Teil 1-3 Transformato-
ren und Drosselspulen,

DIN EN 60304-5-52 Standardfarben der Isolierung von Nie-
derfrequenz-Kabeln und -Drähten,

DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC
60529),

DIN EN 60891 Methoden zur Temperatur- und Strahlungskor-
rektur von gemessenen U-I-Charakteristiken von Photovoltaik-Zel-
len aus Silizium,

DIN EN60947-1Niederspannungsschaltgeräte (IEC 60947),

DIN EN 61173 Überspannungsschutz für photovoltaische (PV)
Stromerzeugungssysteme,

DIN EN 61215 VDE 0126-31, IEC 61215 Terrestrische pho-
tovoltaische Module aus kristallinem Silizium,

DIN EN 61439 VDE 0660-600, Niederspannungs-Schalt-
gerätekombinationen,

DIN EN 61646 VDE 0126-32, IEC 61246 Terrestrische dünn-
schichtige Photovoltaik-Module,

DIN EN 61730 VDE 0126-30 Photovoltaik(PV)-Module – Si-
cherheitsqualifikation,

DIN EN 62079 Erstellung von Anleitungen,

DIN EN 62108 VDE 0126-33, Bauartzulassung von Konzen-
trator PV-Modulen und -anordnungen,

DIN EN 62109 VDE 0126-14, Sicherheit von Wechselrich-
tern zur Anwendung in photovoltaischen Energiesystemen,

DIN EN 62305 VDE 0185-305, Blitzschutz,

DIN EN 62446 Netzgekoppelte Photovoltaik-Systeme, Min-
destanforderungen an Systemdokumentation, Inbetriebnahme-
prüfung und wiederkehrende Prüfungen,

DIN ISO/IEC 82079-1 Erstellung von Anleitungen.

VDE, VDI, VDS, GUV, ENV:

E-VDE-AR N 4105 Erzeugungsanlagen am Niederspannungs-
netz,

DIN VDE 0100 Errichten von Niederspannungsanlagen

– Teil 200 Begriffe

– Teil 410 Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen
Schlag

– Teil 430 Schutzmaßnahmen – Schutz bei Überstrom

– Teil 443 Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen
und elektromagnetischen Störgrößen – Schutz bei Überspan-
nungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schalt-
vorgängen

– Teil 444 Schutzmaßnahmen -Schutz bei Störspannungen
und elektromagnetischen Störgrößen

– Teil 530 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel
– Schalt- und Steuergeräte

– Teil 520 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmitteln
– Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000 V, Teil 5: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebs-
mittel, Kapitel 52: Kabel und Leitungssysteme (-anlagen)

– Teil 534 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel –
Trennen, Schalten und Steuern – Überspannung-Schutzein-
richtungen

– Teil 540 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel –
Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialaus-
gleichsleiter

– Teil 712 Solar-Photovoltaik (PV) Stromversorgungssysteme

– Teil 600 Prüfungen

VDE AR-E 0100-712 Anforderungen zur Freischaltung im DC
Bereich einer PV-Anlage,

E DIN V VDE V 0126-1-1/A1 VDE V 0126-1-1/A1 selbst-
tätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeu-
gungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz,

DIN EN 50530 VDE 0126-12:2011-04 Gesamtwirkungs-
grad von Photovoltaik-Wechselrichtern,

DIN EN 62109-1 VDE 0126-14-1:2011-04 Sicherheit von
Wechselrichtern zur Anwendung in photovoltaischen Energie-
systemen,

DIN EN 62108 VDE 0126-33:2008-07 Konzentrator-Photo-
voltaik (CPV)-Module und -Anordnungen,

E DIN EN 61853-2 VDE 0126-34-2:2010-11 Prüfung des Lei-
stungsverhaltens von photovoltaischen (PV-)Modulen und Ener-
giebemessung,

DIN EN62446 VDE 0126-23:2010-07Netzgekoppelte Pho-
tovoltaik-Systeme,

E DIN IEC 62548 VDE 0126-42:2010-07 Installation und Si-
cherheitsanforderungen für photovoltaische Generatoren,

DINCLC/TS 61836 VDE V 0126-7:2010-04 Photovoltaische
Solarenergiesysteme,

DIN EN 62109-1 VDE 0126-14-1 Sicherheit von Wechsel-
richtern zur Anwendung in photovoltaischen Energiesystemen,

DIN EN 50524 VDE 0126-13:2010-04 Datenblatt- und Typ-
schildangaben von Photovoltaik-Wechselrichtern,

E DIN IEC 61701 VDE 0126-8:2010-02 Salznebel-Korro-
sionsprüfung von photovoltaischen (PV) Modulen,

E DIN EN 50548 VDE 0126-500:2010-02 Anschlussdosen
für Photovoltaik-Module,

E DIN EN 62109-2 VDE 0126-14-2:2010-01 Sicherheit von
Leistungsumrichtern zur Anwendung in photovoltaischen Ener-
giesystemen,

E DIN EN 61730-1/A1 VDE 0126-30-1/A1:2009-11 Pho-
tovoltaik (PV)-Module – Sicherheitsqualifikation,
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DIN EN 61646 VDE 0126-32:2009-03 Terrestrische Dünn-
schicht-Photovoltaik(PV)-Module,

DIN EN 61215 VDE 0126-31:2006-02 Terrestrische kristal-
line Silizium-Photovoltaik-(PV-) Module,

DIN EN62093 VDE 0126-20:2005-12 BOS-Bauteile für pho-
tovoltaische Systeme,

DIN VDE V 0126-1-1 bis VDE 0126-1-14, Selbsttätige Schalt-
stelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage
und dem öffentlichen Niederspannungsnetz,

DIN VDE 0132, Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Be-
reich elektrischer Anlagen,

VDE 0105, Betrieb elektrischer Anlagen,

VDE 0106 Schutz gegen gefährliche Körperströme,

VDE 0126-1-1 BOS-Bauteile für photovoltaische Systeme, Bau-
arteignung natürliche Umgebung,

VDE 0126 21 Photovoltaik im Bauwesen,

VDE 0132 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung,

VDE 0185 Teil 1-4 Blitzschutzbauteile, Anforderungen für Ver-
bindungsbauteile Deutsche Fassung ,

VDE 0282 Teil 1 Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhülle
für Nennspannungen bis 450/750 V, Teil 1: Allgemeine An-
forderungen,

VDE 0282 Teil 4 Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhülle
für Nennspannungen bis 450/750 V, Teil 4: Flexible Leitun-
gen,

VDE 0298 Teil 3 Verwendung von Kabeln und isolierten Leitun-
gen für Starkstromanlagen, Teil 3: Allgemeines für Leitungen,

VDE 0298 Teil 4 Verwendung von Kabeln und isolierten Leitun-
gen für Starkstromanlagen, Teil 4: Empfohlene Werte für die
Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung
in und an Gebäuden und von flexiblen Leitungen,

DIN VDE 0435-901 (EN 50438) – Anforderungen für den An-
schluss von Kleinerzeugern bis 16 A pro Phase an das öffentli-
che Niederspannungsnetz,

VDE 0603 Teil 1 Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC
400 V, Teil 1: Installationskleinverteiler und Zählerplätze,

VDE 0603 Teil 2 Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC
400 V, Teil 2: Hauptleitungsabzweigklemmen,

VDE 0603 Teil 3 Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC
400 V, Teil 3: Zählersteckklemmen (ZSK),

VDI 2067 Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen,

VDEW Eigenerzeugungsanlage am NS-Netz, MS-Netz,

VDS 2216, Brandschutzmaßnahmen für Dächer – Merkblatt für
die Planung und Ausführung,

VDS 2025, Elektrische Leitungsanlagen – Richtlinien zur Scha-
denverhütung,

VSD 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in elektrischen An-
lagen Unverbindliche Richtlinien zur Schadenverhütung,

VDS 2033, Elektrische Anlagen in feuergefährdeten Betriebstät-
ten und diesen gleichzustellende Risiken – Richtlinien zur Scha-
denverhütung,

VDS 2035, Stahltrapezprofildächer Planungshinweise für den
Brandschutz,

VDS 2234 Brand- und Komplextrennwände, Merkblatt für die
Anordnung und Ausführung,

VDI 6012 Blatt 2 Dezentrale Energiesysteme im Gebäude –
Photovoltaik,

VDI 2263-1 Staubbrände und Staubexplosionen; Gefahren,
Beurteilung, Schutzmaßnahmen,

VDI 6012 Blatt 1.4 Richtlinie zur Befestigung von Solarmodu-
len und -kollektoren an und auf Gebäuden,

VDI 6004-1 Schutz der Technischen Gebäudeausrüstung –
Hochwasser – Gebäude, Anlagen, Einrichtungen .

Sonstige Nationale Vorschriften:

DKE/VDE AK 411.2.3, Anforderungsprofil für Leitungen für PV-
Systeme,

E VDE-AR-N 4105, Erzeugungsanlagen am Niederspannungs-
netz – Technische Mindestanforderungen an den Anschluss und
Betrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz,

Landeskriminalamt Bayern, Diebstahl von Photovoltaikanlagen
– Sicherungsempfehlungen,

MBO Musterbauordnung,

MIndBauRL, Muster- Industriebaurichtlinie,

MHHR, Muster-Hochhaus-Richtlinie,

Mittelspannungsrichtlinie, Richtlinie für Anschluss und Parallel-
betrieb von Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz,

Regelwerk des Zentralverbandes des Deutschen Dachdecker-
handwerkes e. V. – Fachverband Dach-, Wand- und Abdich-
tungstechnik –, Merkblatt „Solartechnik für Dach und Wand“,

Technische Richtlinie für Gefahrstoffe (TRGS 519),

TAB Technische Anschlussbedingungen Stromversorgung,

TÜV Richtlinie 2Pfg1169 Anforderungen an Leitungen für Pho-
tovoltaik Systeme.

Europäische und Internationale Vorschriften:

EOTA ETAG 002, Structural Sealant Glazing Systems,

Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagneti-
sche Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie
89/336/EWG,

EWG-Richtlinie 89/336/EWG elektromagnetische Verträg-
lichkeit,

Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebs-
mittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgren-
zen,

IEC 60904 alle Teile Photovoltaische Betriebsmittel,

IEC 60904-1 Photovoltaische Einrichtungen – Teil 1: Messen
der photovoltaischen Strom-/Spannungskennlinien,

IEC 61345 Prüfung von Photovoltaik-Modulen mit UV-Strah-
lung,

IEC 61721 Empfindlichkeit von Photovoltaik-Modulen gegen
Stoßbeschädigung,

Niederspannungsrichtlinie, Richtlinie 2006/95/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten be-
treffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb be-
stimmter Spannungsgrenzen.

ROHS, Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der Ver-
wendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro-
nikgeräten.
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1.3 Mitgeltende Vorschriften für solarthermische
Anlagen

Die Allgemeinen und Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen 
gelten nur in Verbindung mit den einschlägigen Gesetzen, Ver-
ordnungen und Normen, jeweils in den Abschnitten, die sich 
auf den Geltungsbereich der Gütesicherung Solarenergieanla-
gen beziehen. Es ist jeweils die neueste Ausgabe als Grund-
lage für die Gütesicherung einzuhalten:

Berufsgenossenschaftliches Vorschriften- und Regelwerk:

BGI 656 Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz – rich-
tig benutzen,

BGR 203 Dacharbeiten,

BGV A1 Grundsätze der Prävention,

BGV A3 elektrische Anlagen und Betriebsmittel,

BGV A3 elektrische Anlagen und Betriebsmittel,

BGV C22 Bauarbeiten.

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.:

DIN CEN/TS 12977 Thermische Solaranlagen und ihre Bau-
teile

DIN EN 572 Glas im Bauwesen

DIN EN 806 Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen 

DIN EN 1027 Schlagregendichtheit

DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke,

DIN EN 1057 Kupfer und Kupferlegierungen – Nahtlose Rund-
rohre aus Kupfer für Wasser und Gasleitungen für Sanitärinstal-
lationen und Heizungsanlagen,

Technische Regel des DVGW,

DIN 1249 Flachglas im Bauwesen

DIN EN 1254 Kupfer und Kupferlegierungen – Fittings

DIN 1259 Glas, Begriffe

DIN 1988 Technische Regeln für Trinkwasser – Installationen 
(TRWI); Allgemeines,

DIN 1988–4 Technische Regeln für Trinkwasser – Installatio-
nen (TRWI);

Schutz des Trinkwassers; Erhaltung der Trinkwassergüte,

DIN EN 1991 Teil 1-4 Eurocode 1,

DIN EN 1995-1 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten

DIN EN 1999-1 Bemessung und Konstruktion von Aluminium-
tragwerken

DIN EN 1717 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen 
in Trinkwasser – Installationen und allgemeine Anforderungen 
an Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserver-
unreinigungen durch Rückfließen,

DIN 4753 – 1 Wassererwärmer und Wassererwärmungsan-
lagen für Trink- und Betriebswasser, Anforderungen, Kennzeich-
nung, Ausrüstung und Prüfung,

DIN 4753 – 11 Wassererwärmer und Wassererwärmungsan-
lagen für Trink- und Betriebswasser, Zwischenmedium – Wär-
meaustauscher, Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung,

DIN EN 1991 Teil 1-3 Eurocode 1,

DIN EN 1991 Teil 1-4 Eurocode 1,

DIN 1946 Lüftungstechnische Anlagen (VDI-Lüftungsregeln),

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,

DIN V 4753-8 Wassererwärmer und Wassererwärmungsan-
lagen für Trink- und Betriebswasser Teil 8: Wärmedämmung
vonWassererwärmern bis 1000 l Nenninhalt – Anforderungen
und Prüfung

DIN 4807 Ausdehnungsgefäße,

DIN 53384 Prüfung von Kunststoffen; Künstliches Bewittern
oder Bestrahlen in Geräten; Beanspruchung durch UV-Strah-
lung,

DIN EN 12792 Lüftung von Gebäuden – Symbole Terminolo-
gie und graphische Symbole

DIN EN 12897Wasserversorgung – Bestimmung für mittelbar
beheizte, unbelüftete (geschlossene) Warmwasser – Speiche-
rungsanlage,

DIN EN 12975-1 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
– Kollektoren – Teil 1: Allgemeine Anforderungen,

DIN EN 12975-2 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
– Kollektoren – Teil 2: Prüfverfahren (enthält Berichtigung
AC:2002),

DIN EN 12976-1 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
– Vorgefertigte Anlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen,

DIN EN 12976-2 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
– Vorgefertigte Anlagen – Teil 2: Prüfverfahren,

DIN ENV 12977-1 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
– Kundenspezifisch gefertigte Anlagen – Teil 1: Allgemeine An-
forderungen,

DIN ENV 12977-2 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
– Kundenspezifisch gefertigte Anlagen – Teil 2: Prüfverfahren,

DIN ENV 12977-3 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
– Kundenspezifisch gefertigte Anlagen – Teil 3: Leistungsprü-
fung von Warmwasserspeichern für Solaranlagen.

DIN 4807-5 Geschlossene Ausdehnungsgefäße mit Mem-
brane für Trinkwasser-Installationen; Anforderung, Prüfung, Aus-
legung und Kennzeichnung (Technische Regeln des DVGW)

DIN EN ISO 4892-3 Kunststoffe – Künstliches Bestrahlen oder
Bewittern in Geräten – UV-Leuchtstofflampen

DIN SPEC 1208, DIN CEN/TS 12977-1 Thermische Solar-
anlagen und ihre Bauteile – Kundenspezifisch gefertigte Anla-
gen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Solaranlagen zur
Trinkwassererwärmung und solare Kombianlagen,

DIN SPEC 1209, DIN CEN/TS 12977-2 Thermische Solar-
anlagen und ihre Bauteile – Kundenspezifisch gefertigte Anla-
gen – Teil 2: Prüfverfahren für Solaranlagen zur Trinkwasserer-
wärmung und solare Kombianlagen,

DIN EN 12977-3 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
– Kundenspezifisch gefertigte Anlagen – Teil 3: Leistungsprü-
fung von Warmwasserspeichern für Solaranlagen

DIN SPEC 1210, DIN CEN/TS 12977-4 Thermische Solar-
anlagen und ihre Bauteile – Kundenspezifisch gefertigte Anla-
gen – Teil 4: Leistungsprüfung von Warmwasserspeichern für
Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung und Raumheizung
(Kombispeicher)

DIN SPEC 1211, DIN CEN/TS 12977-5 Thermische Solar-
anlagen und ihre Bauteile – Kundenspezifisch gefertigte Anla-
gen – Teil 5: Prüfmethoden für die Regeleinrichtungen,

DIN EN 572 Glas im Bauwesen,

DIN 1259-1 Glas – Begriffe und Glasgruppen,

DIN 1259-2 Glas – Begriffe für Glaserzeugnisse,

DIN 18380 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
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Bauleistungen (ATV) – Heizanlagen und zentrale Wassererwär-
mungsanlagen,

VDI 2169 Funktionskontrolle und Ertragsbewertung bei solar-
thermischen Anlagen

VDI 6002 Blatt 1 „Solare Trinkwassererwärmung; Allgemeine 
Grundlagen; Systemtechnik und Anwendung im Wohnungs-
bau“

VDI 6002 Blatt 2 „Solare Trinkwassererwärmung; Anwendun-
gen in Studentenwohnheimen, Seniorenheimen, Krankenhäu-
sern, Hallenbädern und auf Campingplätzen“

VDI 2089 Blatt 3 „Technische Gebäudeausrüstung von 
Schwimmbädern – Freibäder“

VDI 6012 Blatt 1.4 Richtlinie zur Befestigung von Solarmodu-
len und -kollektoren an und auf Gebäuden

DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches

DVGW – Arbeitsblatt GW2 Verbinden von Kupferrohren für 
die Gas- und Wasserinstallation

KTW – Empfehlungen 1-6,

DVGW – Arbeitsblatt W 270 Vermehrung von Mikroorganis-
men auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich – Prüfung und 
Bewertung,

DVGW – Arbeitsblatt W 551 „Trinkwassererwärmungs- und 
Trinkwasserleitungsanlagen; Technische Maßnahmen zur Ver-
minderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Be-
trieb und Sanierung von Trinkwasser-Installationen“.

Europäisches Recht

EG Druckgeräterichtlinie DGR 97/23/WG,

EWG-Richtlinie 89/336/EWG elektromagnetische Verträg-
lichkeit,

EWG-Richtlinie 73/23/EWG Niederspannung,

EWG-Richtlinie 89/292/EWG Maschinen,

EG-Verordnung 67/548/EWG zur Einstufung, Verpackung 
und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe,

EG-Verordnung 91/155/EWG Sicherheitsdatenblätter.

RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeich-
nung e.V.

Gütesicherung Dachbau, RAL-GZ 429

Gütesicherung System Kuperrohr, RAL-GZ 641

Gütesicherung Rohrbefestigung, RAL-GZ 655

Sonnenkollektoren, RAL-UZ 73

VDI Verein Deutscher Ingenieure

VDI 2035 Vermeidung von Schäden in Warmwasser Heiz-
ungsanlagen

VDI 2067 Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen,

VDI 2169 Funktionskontrolle und Ertragsbewertung an solar-
thermischen Anlagen

VDI 6002 Solare Trinkwassererwärmung,

Sonstige Nationale Vorschriften

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z 30.3 6 „Erzeugnisse,
Verbindungsmittel und Bauteile aus nicht rostenden Stählen"

Chemikaliengesetz (ChemG),

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),

Energieeinsparverordnung EnEV Verordnung über energiespa-
rendenWärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei
Gebäuden,

Regelwerk des Zentralverbandes des Deutschen Dachdecker-
handwerkes e. V. – Fachverband Dach-, Wand- und Abdich-
tungstechnik –,

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuer-
barer Energien,

Technische Richtlinie für Gefahrstoffe (TRGS 519),

Trinkwasserverordnung (TrinkwV),

Verwaltungsvorschrift Wasser gefährdende Stoffe (VwVwS).

Landesbauordnungen

Landesbauordnungen, Bauordnungen der Bundesländer
der Bundesrepublik Deutschland:

Die Errichtung einer Solarenergieanlage (Photovoltaik- bzw. So-
larthermie) auf dem Dach eines Bauwerkes ist im Grundsatz in
allen Bundesländern genehmigungsfrei. Ausnahmen, die in der
jeweiligen Landesbauordnung geregelt sind, gibt es jedoch bei
folgenden Gebäuden:

– besonders hohe Gebäude, die das Stadt- oder Landschafts-
bild prägen

– Fassadenanlagen, die aus der Gebäudehülle prominent he-
rausragen

– Anlagen bei denen dieModule frei über Personenwege oder
-flächen gespannt werden

– öffentliche Gebäude

– denkmalgeschütze Gebäude oder Objekte unter Enseble-
schutz (hier muss mit der unteren Denkmalschutzbehörde eine
Abstimmung erreicht werden, bevor mit dem Bau begonnen
werden darf)

– Baugebiete mit besonderen optischen Gestaltungsvorschrif-
ten

Hinweis:

Seitens der Gütegemeinschaft wird geraten, sich vor dem Bau
der Anlage mit dem Anlagenkonzept beim Bauamt zu erkundi-
gen, ob die Solarenergieanlage wie in der Regel erlaubt, auch
genehmigungsfrei gebaut werden kann oder einer der obigen
Sonderfälle vorliegt. Im Zweifelsfall sollten sich potentielle An-
lagenbetreiber bei einem negativen Bescheid sachkundige
Rechtsberatung einholen.
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Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW):

Anhang (zu § 50 Abs. 1):

Verfahrensfreie Vorhaben sind: 3. Feuerungs- und andere Ener-
gieerzeugungsanlagen, sowie c) Anlagen zur photovoltaischen
und thermischen Solarnutzung, gebäudeabhängig nur bis 3 m
Höhe und einer Gesamtlänge bis 9 m.

Bayerische Bauordnung (BayBO):

Art. 6 Abstandsflächen, Abstände:

9) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene
Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücks-
grenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig:
2) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu
3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m,

Art. 57 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anla-
gen:

(1) Verfahrensfrei sind:

3. folgende Energiegewinnungsanlagen: a) Solarenergieanla-
gen und Sonnenkollektoren, aa) in und an Dach- und Außen-
wandflächen sowie auf Flachdächern, im Übrigen mit einer
Fläche bis zu einem Drittel der jeweiligen Dach- oder Außen-
wandfläche. bb) gebäudeabhängig mit Höhe bis zu 3 m und
einer Gesamtlänge bis zu 9 m.

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind verfahrensfrei:

9. Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren, im Geltungs-
bereich einer städtebaulichen oder einer Satzung nach Art. 81,
die Reglungen über die Zulässigkeit, den Standort und die
Größe der Anlage enthält, wenn sie den Festsetzungen der Sat-
zung entspricht.

Bauordnung von Berlin (BauOBln):

§ 6 Abstandsflächen, Abstände:

(7) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene
Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücks-
grenze oder an das Gebäude angebaut werden zulässig:

2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu
3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m.
Die Länge der die Abstandsflächen tiefe gegenüber den Grund-
stücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Num-
mern 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht
überschreiten.

§ 62 Verfahrensfreie Bauvorhaben:

(1) Verfahrensfrei sind:

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung:

b.) Solaranlagen in und an Dach- und Außenwandflächen
sowie gebäudeunabhängig mit einer Höhe bis zu 3 m und einer
Gesamtlänge bis zu 9 m.

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO):

§ 55 Genehmigungsfreie Vorhaben:

(3) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder Än-
derung folgender technischer Gebäudeausrüstungen: 10. Son-
nenkollektoren, Solarenergie- und Fotovoltaikanlagen, die mit
einem Abstand von nicht mehr als 0,20m an Dach- oder Außen-
wandflächen angebracht oder mit einer Gesamtfläche von nicht
mehr als 10 m2 und einer Bauhöhe von nicht mehr als 0,60 m
auf Flachdächern aufgestellt werden.

§ 81 Örtliche Bauordnung:

(7) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften für vor
dem 1. Januar 2009 fertig gestellte Gebäude die anteilige Nut-
zung von Erneuerbaren Energien festsetzen, wenn die erforder-
lichen Maßnahmen technisch und rechtlich möglich, wirtschaft-
lich zumutbar und verhältnismäßig sind, zu einer Verminderung
des Energiebedarfs beitragen und die Aufwendungen durch die
eintretenden Einsparungen innerhalb angemessener Fristen er-
wirtschaftet werden können.

Die Gemeinde kann dabei insbesondere:

1.) Mindestflächen für Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanla-
gen festsetzen:

2.) die Nutzungspflicht abhängig machen von: a.) Änderungen
am Gebäude, wie der vollständigen oder teilweisen Erneue-
rung der Dacheindeckung, der Dächer oder der Fassaden: b.)
dem Austausch von Heizkesseln oder Anlagen zur Wärmeer-
zeugung.

Für diese örtlichen Bauvorschriften gelten die §§ 2, 4 und 6 bis
11 sowie die Anlage (zu §§ 5 und 7) des Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetzes entsprechend.

Bremische Landesbauordnung (BremLBO:)

§ 6 Abstandsflächen:

(12) In den Abstandsflächen eines Gebäudes und zu diesem
ohne eigene Abstandsfläche sind mit einer mittlerenWandhöhe
von maximal 3,50 m über der Geländeoberfläche zulässig: 4.)
Nebenanlagen für die öffentliche Versorgung, sofern sie die
Belüftung und Beleuchtung des Gebäudes nicht wesentlich be-
einträchtigen und hinsichtlich des Brandschutzes keine Beden-
ken bestehen.

Anhang (zu § 65) Verfahrensfreie Vorhaben:

2. Feuerungs- und andere Energieerzeugungsanlagen:

2.4 Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an
Dachflächen von Gebäuden, die keine geschützten Kulturdenk-
mäler sind, nicht in deren Umgebung liegen und nicht von ört-
lichen Bauvorschriften nach § 87 der LBO Abs. 1 Nr. 1 und 2
erfasst werden.

Hamburgische Bauordnung (HBauO):

§ 6 Abstandsflächen:

(7) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene
Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücks-
grenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig:
2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu
3,0 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von bis
zu 9,0 m;

Anlage 2 zu § 60:

Für die nachfolgenden Vorhaben ist eine Genehmigung der
Bauaufsichtsbehörden nicht erforderlich: Errichtung und Ände-
rung von Anlagen: Anlagen der technischen Gebäudeausrüs-
tung mit Ausnahme von: 2.2 Solarenergieanlagen und Sonnen-
kollektoren in und an Dach- und Außenwandflächen sowie
gebäudeunabhängig mit einer Höhe von mehr als 3,0 m und
einer Gesamtlänge von mehr als 9,0 m.
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Hessische Bauordnung (HBO):

§ 6 Abstandsflächen und Abstände: (9) In den Abstandsflächen
eines Gebäudes und zu diesem ohne eigene Abstandsfläche
sind zulässig: 3. gebäudeunabhängige Solaranlagen bis 3 m
Höhe und bis zu 9 m Länge, Solaranlagen an und auf Gebäu-
den nach Nr. 1:

(10) Ohne Abstandsfläche unmittelbar an der Nachbargrenze
sind je Baugrundstück zulässig: 8. Solaranlagen nach Abs. 9
Nr. 3 bei Einhaltung einer mittleren Gesamthöhe von 3 m. Die
Länge der Grenzbebauung darf bei den Anlagen nach Satz 1
Nr. 1 bis 5 insgesamt 12m nicht überschreiten.

Anlage 2: Baugenehmigungsfreie Vorhaben nach § 55: 3.
Energieerzeugungsanlagen: 3.9 Solarenergieanlagen, Son-
nenkollektoren und Fotovoltaikanlagen in der Dachfläche, in der
Fassade oder auf Flachdächern, im Übrigen bis zu einer Fläche
von 10 m.

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
(LBauO M-V):

§ 6 Abstandsflächen, Abstände:

(7) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene
Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücks-
grenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig: 2.
gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu
3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m.

§ 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben:

(1) Verfahrensfrei sind:

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung: b) Solarener-
gieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach- und Außen-
wandflächen sowie gebäudeunabhängig mit einer Höhe bis
zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m.

Niedersächsiche Bauordnung (NbauO):

§ 12 Wegfall oder Verringerung der Abstände von Gebäu-
den besonderer Art:

1) Auf einem Baugrundstück sind jeweils Gebäude ohne Feu-
erstätten und Aufenthaltsräume, das dem Fernmeldewesen, der
öffentlichen Energie- oder Wasserversorgung oder der öffentli-
chen Abwasserbeseitigung dient, und ohne Grenzabstand
oder mit einem bis auf 1 m verringerten Grenzabstand zuläs-
sig. Soweit die in Satz 1 genannten Gebäude den Grenzab-
stand nach § 7 unterschreiten, darf:

1. ihre Grundfläche im Fall der Nummer 1 höchstens 36 qm,
im Fall der Nummer 2 höchstens 20 qm und im Fall der Num-
mer 3 höchstens 15 qm betragen.

2. ihre Gesamtlänge an keiner Grenze größer als 9 m sein

3. ihre Höhe 3 m nicht übersteigen.

Sind Gebäude der in Satz 1 genannten Art nach § 8 Abs. 2
oder 3 ohne Abstand an eine Grenze gebaut, so sind diese
bei Anwendung der Sätze 1 und 2 anzurechnen.

Anhang: Genehmigungsfreie bauliche Anlagen und Teile
baulicher Anlagen:

2. Feuerungs- und andere Energieerzeugungsanlagen:

2.4 Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an
Dach- und Außenwandflächen

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(BauO NRW):

§ 6 Abstandsflächen:

(11) Gebäude mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m über
der Geländeoberfläche an der Grenze, die als Garage, Ge-
wächshaus oder zu Abstellzwecken genutzt werden, sind ohne
eigene Abstandflächen sowie in den Abstandflächen eines Ge-
bäudes zulässig, einschließlich darauf errichteter untergeordne-
ter Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie und Antennenan-
lagen jeweils bis zu 1,5 m Höhe.

§ 65 Genehmigungsfreie Vorhaben:

(1) Die Errichtung oder Änderung folgender baulicher Anlagen
sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 2 bedarf keiner Baugenehmigung:

Sonstige bauliche Anlagen und Einrichtungen:

44. Solarenergieanlagen auf oder an Gebäuden oder als un-
tergeordnete Nebenanlagen: (2) Keiner Baugenehmigung be-
dürfen ferner:

2. die Änderung der äußeren Gestaltung durch Anstrich, Ver-
putz, Verfugung, Dacheindeckung, Solaranlagen, durch Ein-
bau oder Austausch von Fenstern und Türen, Austausch von Um-
wehrungen sowie durch Bekleidungen und Verblendungen.
Dies gilt nicht in Gebieten, für die eine örtliche Bauvorschrift
nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 vorliegt.

Landesbauordnung Rheinland Pfalz (LBauO):

§ 8 Abstandsflächen:

(9) Gegenüber Grundstücksgrenzen dürfen ohne Abstands-
flächen oder mit einer geringeren Tiefe der Abstandsflächen:

2. Gebäude und Anlagen zur örtlichen Versorgung mit Elektri-
zität, Gas und Wasser errichtet werden, wenn sie an den
Grundstücksgrenzen oder in einem Abstand von bis zu 3 m von
den Grundstücksgrenzen: a) eine mittlere Wandhöhe von
3,20 m über der Geländeoberfläche nicht überschreiten: b)
eine Länge von 12 m an einer Grundstücksgrenze und von ins-
gesamt 18 m an allen Grundstücksgrenzen nicht überschreiten:
c) Dächer haben, die zur Grundstücksgrenze nicht mehr als 45°
geneigt sind; Giebel an der Grundstücksgrenze dürfen eine
Höhe von 4 m über der Geländeoberfläche nicht überschrei-
ten. Die Höhen und Längen nach Satz 1 gelten nur für Wände
und Wandteile, die in einem Winkel von nicht mehr als 75°
zur Grundstücksgrenze stehen. Die Gebäude nach Satz 1 sind
in den Abstandsflächen von anderen Gebäuden sowie ohne
eigene Abstandsflächen oder mit einer geringeren Tiefe der Ab-
standsflächen gegenüber anderen Gebäuden zulässig, wenn
der Brandschutz gewährleistet ist und die Beleuchtung von Auf-
enthaltsräumen mit Tageslicht nicht erheblich beeinträchtigt
wird. Dächer von Gebäuden nach Satz 1 Nr. 1 dürfen mit dem
Dach eines anderen Gebäudes, das für sich betrachtet die er-
forderliche Abstandsflüche einhält, baulich verbunden werden.

§ 62 Genehmigungsfreie Vorhaben:

(1) Unbeschadet einer nach anderen Vorschriften erforderlichen
Genehmigung bedürfen keiner Baugenehmigung das Errichten,
Herstellen, Aufstellen, Anbringen oder Ändern von folgenden
baulichen Anlagen, anderen Anlagen und Einrichtungen:

2. Feuerungs- und andere Energieerzeugungsanlagen:

d) Solaranlagen auf oder an Gebäuden; ausgenommen sind
Solaranlagen auf oder an Kulturdenkmälern sowie in der Um-
gebung von Kultur- und Naturdenkmälern.
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Bauordnung für das Saarland (LBO):

§ 8 Abweichungen von den Abstandsflächen:

(2) In Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsfläche oder
mit einer geringeren Tiefe der Abstandsflächen sind zulässig:

4. nachträgliche Außenwandverkleidungen zur Schall- oder
Wärmedämmung; nachträgliche Anbringung von Solaranla-
gen auf Außenwänden:

9. gebäudeunabhängige Solaranlagen bis zu 3 m Höhe und
12 m Gesamtlänge je Grundstücksgrenze: Solaranlagen, Pa-
rabolantennen und sonstige Antennenanlagen an und bis zu
einer Höhe von 1,50 m auf den Anlagen nach den Nummern
7 und 8 (7. Garagen einschließlich Abstellraum, Nebenge-
bäude und Nebenanlagen zum Abstellen und zum Lagern, aus-
genommen die Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder er-
höhter Brandgefahr, sowie Gewächshäuser, bis zu 12 m
Gesamtlänge je Grundstücksgrenze; der Brutto-Rauminhalt der
Nebengebäude, Nebenanlagen und Gewächshäuser darf je-
weils 30 qm nicht überschreiten; die Garagen und Nebenge-
bäude dürfen zusätzlich zu Abstell- oder Lagerzwecken unter-
kellert sein.

8. Nebenanlagen für die öffentliche Versorgung bis zu 6 m
Länge:

Werden Anlagen nach Satz 1 Nr. 7 bis 10 nicht unmittelbar
an der Grundstücksgrenze errichtet, müssen sie eine Abstands-
fläche von mindestens 1 m Tiefe einhalten. Die Länge der die
Abstandsflächentiefe nach § 7 nicht einhaltenden Bebauung
nach Satz 1 Nr. 7 und 9 darf auf einem Grundstück insgesamt
15 m nicht überschreiten. Die Anlagen nach Satz 1 Nr. 7 und
8 dürfen eine grenzseitige mittlere Wandhöhe von 3 m über
der Geländeoberfläche nicht überschreiten. Diese Höhe über-
steigende Dächer und Solaranlagen dürfen zur Grundstücks-
grenze nicht mehr als 45 ° geneigt sein; dies gilt nicht für So-
laranlagen, die von der Grundstücksgrenze mindestens 2 m
entfernt bleiben. Die Firsthöhe kann bis zu 4 m betragen, wenn
entlang der Grundstücksgrenze ein gemeinsamer First oder Gie-
bel vorgesehen ist und wenn öffentlichrechtlich gesichert ist,
dass vom Nachbargrundstück her angebaut wird. Dachgau-
ben und ähnliche Dachaufbauten sind unzulässig.

§ 61 Verfahrensfreie Vorhaben:

(1) Verfahrensfrei sind: 2. folgende Anlagen der technischen
Gebäudeausrüstung:

b) Solaranlagen in, an und auf Dach- oder Außenwandflächen
sowie gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis
zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu 12 m.

Sächsische Bauordnung (SächsBO):

§ 6 Abstandsflächen, Abstände:

(7) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene
Abstandsfläche sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücks-
grenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig: 2.
gebäudeunabhängige Solaranlagen mit der Höhe bis zu 3 m
und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m.

§ 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben:

(1) Verfahrensfrei sind:

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung:

b) Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach-
und Außenwandflächen sowie gebäudeunabhängig mit der
Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m. Die Länge
der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgren-

zen nicht einhaltenden Bebauung nach Nummer 1 und 2 darf
auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.

Bauordnung Sachsen-Anhalt (BauO LSA):

§ 6 Abstandsflächen, Abstände:

(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene
Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücks-
grenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig:
2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu
3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m und
die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grund-
stücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach Satz 1
Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht
überschreiten.

§ 60 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen:

(1) Verfahrensfrei ist die Errichtung, Änderung oder Aufstellung
für:

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung:

b) Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach-
und Außenwandflächen sowie gebäudeunabhängig mit einer
Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m.

Landesbauordnung für das Land Schleswig Holstein (LBO):

§ 6 Abstandflächen:

(7) In den Abstandflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene
Abstandflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücks-
grenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig: 2.
Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten, die der Te-
lekommunikation, der öffentlichen Versorgung mit Wasser,
Gas, Elektrizität, Wärme oder der öffentlichen Abwasserentsor-
gung dienen, soweit die in Satz 1 genannten Gebäude den
Abstand zur Grundstücksgrenze von 3 m unterschreiten, darf
einschließlich darauf errichteter Anlagen zur Gewinnung von
Solarenergie deren Gesamtlänge an keiner der jeweiligen
Grundstücksgrenzen des Baugrundstücks größer als 9 m sein
und:

1. deren mittlere Wandhöhe 2,75 m über der an der Grund-
stücksgrenze festgelegt Geländeoberfläche nicht übersteigen.

2. In den in Satz 1 Nr. 3 genannten Gebäuden sind Leitungen
und Zähler für Energie und Wasser, Feuerstätten für flüssige
oder gasförmige Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung bis
zu 28 kW und Wärmepumpen entsprechender Leistung zuläs-
sig.

§ 63 Verfahrensfreie Bauvorhaben:

(1) Verfahrensfrei sind:

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung:

c) Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach-
und Außenwandflächen sowie gebäudeunabhängig mit einer
Höhe bis zu 2,75 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m, so-
weit sie nicht an Kulturdenkmalen oder im Umgebungsschutz-
bereich von Kulturdenkmalen angebracht oder aufgestellt wer-
den.

Thüringer Bauordnung (ThürBO):

§ 6 Abstandsflächen, Abstände:

(7) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene
Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücks-
grenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig:
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2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu
3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m und
die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grund-
stücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Num-
mern 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht
überschreiten.

§ 63 Verfahrensfreie Bauvorhaben:

Verfahrensfrei sind:

2. folgende Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung:

b) Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach-
und Außenwandflächen sowie gebäudeunabhängig mit einer
Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m.

1.4 Fachbegriffsdefinition photovoltaischer Anlagen
1.4.1 Allgemeine Begriffe

DC – Direct Current – Gleichstrom

Die DC-seitigen Installation beinhalten alle Installationen auf der
Gleichstromseite, d. h. Module, Strangverkabelung, GAK bis
Eingang Wechselrichter.

AC – Alternating Current – Wechselstrom

Die AC-seitigen Installation beginnen am Ausgang (Wechsel-
strom) des Wechselrichters und umfassen Wechselstromverka-
belung, Sicherungs- und Zähleinrichtungen.

Additive PV-Anlagen (AdPV):

Dies sind Photovoltaik-Anlagen, deren PV-Module lediglich zu-
sätzlich an oder auf die Gebäudehülle, z. B. Dach (Aufdach-
montage, Dachanlage) oder Fassade montiert wurden. Die Mo-
dule erfüllen, außer der Stromerzeugung, keine weitere
Funktion.

Bypassdioden:

Dioden, die antiparallel zu den Solarzellen geschaltet werden.
Bei Verschattungen durch, z. B. Schmutz, Laub, Bäume, Fang-
stangen sollen sie einen Rückwärtsstrom durch die Solarzellen
und damit deren Erwärmung (Hot-Spot) und evtl. Zerstörung ver-
hindern. Bypassdioden sind meistens in der Modulanschluss-
dose installiert. In Kombination von häufiger Verschattung und
ungenügender Wärmeabführung in der Anschlussdose sowie
durch Blitzüberspannungen und Verpolung des Moduls kann es
zu Ausfällen von Bypassdioden kommen.

Strang/String:

In Reihe geschaltete Module, deren Anzahl von der max. zuläs-
sigen Eingangsspannung des Wechselrichters abhängt. Die
Stränge führen zum Generatoranschlusskasten (optional) und
zum Wechselrichter, an dem sie parallel geschaltet sind.

Freischalteinrichtungen für PV-Anlagen:

Trennung des Wechselrichters von der DC-Seite und der AC-
Seite, um diesen spannungsfrei warten oder austauschen zu
können. Zu diesem Zweck ist nach DIN VDE 0100-712 auf
der DC- Seite ein Lasttrennschalter vorzusehen. Die Freischal-
tung erfolgt durch Trennen von der Spannungsquelle oder Kurz-
schließen der Spannungsquelle am PV-Modul. Hierdurch wird
größtmögliche Spannungsfreiheit und somit auch ein maxima-
ler Schutz vor einem elektrischen Schlag erreicht.

Gebäudeintegrierte PV-Anlagen (GiPV):

Sind PV-Anlagen, bei denen die PV-Module Bestandteil der Ge-
bäudehülle sind. Sie sind z. B. im Dach (Indachanlagen) oder
in der Fassade integriert und erfüllen außer der Funktion der

Stromerzeugung noch mindestens eine weitere Funktion, z. B.
Wetterschutz, Wärmeschutz, elektromagnetische Abschir-
mung.

Harte Bedachung:

Gegen Flugfeuer und strahlendeWärme widerstandsfähige Be-
dachungen, die eine Ausbreitung von Feuer auf dem Dach und
eine Brandübertragung vom Dach auf das Innere des Gebäu-
des gemäß DIN 4102-7 verhindern. Als Bedachungen gelten
Dacheindeckungen und Dachabdichtungen einschließlich et-
waiger Dämmschichten sowie Lichtkuppeln oder andere Ab-
schlüsse für Dachöffnungen. Typische Ausführungen der harten
Bedachung sind u. a. Dachsteine aus Beton und Ziegeln.

Hot-Spot:

Erwärmung und Beschädigung von Zellmaterial eines PV-Mo-
duls ausgelöst u. a. durch häufige Verschattungen.

IP-Schutzgrad gemäß IEC 60529:

Kennzeichnung:

IP 5_ staubgeschützt,

IP 6_ staubdicht,

IP _1 tropfwassergeschützt,

IP _3 sprühwassergeschützt,

IP _4 spritzwassergeschützt,

IP _5 strahlwassergeschützt,

IP _7 wasserdicht.

Montagesystem:

Als Teil des PV-Generators hat es die Aufgabe, die PV-Module
mit dem Untergrund, z. B. Dachfläche dauerhaft mechanisch
stabil zu verbinden.

Netzeinspeisende Photovoltaikanlage:

Im Folgenden kurz als PV-Anlage bezeichnet, wandelt Sonnen-
licht in elektrischen Strom um, der in das öffentliche Versorgungs-
netz eingespeist oder selbst genutzt wird. Im Gegensatz dazu
wandeln Solarthermieanlagen Sonnenlicht in Wärme um.

PV-Anlagen bestehen im Wesentlichen aus folgenden Kompo-
nenten:

(1) PV-Generator, kann aus einem oder mehreren PV-Modu-
len bestehen, die mechanisch und elektrisch zusammen ge-
fasst sind,
(2) Generatoranschlusskasten (Abk. GAK, optional), wird be-
nötigt, um einzelne Stränge zusammen zu führen; kann Schutz-
technik enthalten, z. B. Überspannungsschutzgeräte, Strangsi-
cherungen,
(3) Verkabelung auf der Gleichstromseite,
(4) Lasttrennschalter, nach DIN VDE 0100-712 für Wartungs-
arbeiten amWechselrichter vorgeschrieben; häufig imWech-
selrichter integriert,
(5) Wechselrichter, formt Gleichstrom (DC) und Gleichspan-
nung in netzkonformenWechselstrom (AC) undWechselspan-
nung um,
(6) Verkabelung auf der Wechselstromseite,
(7) Zählerschrank mit:

a. Hausanschluss,

b. Stromkreisverteiler,

c. Einspeisezähler,

d. Zähler für den Eigenverbrauch.
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Überdachführung:

Verlängerung einer Brandwand bzw. Komplextrennwand je-
weils um mindestens 30 cm bzw. 50 cm über die Oberkante
der angrenzenden Dachkonstruktion hinaus.

1.4.2 Modultechnik

Flasherwert/Flasherliste

Messwert der MPP-Leistung bzw. der Werte UMPP, IMPP, Leerlauf-
spannung (UL), Kurzschlussstrom (IK) unter Angabe der Zelltem-
peratur bei der Endkontrolle in der Modulherstellung mittels Blitz-
licht-Sonnensimulator (meist Xenon-Blitzlampe).

PV-Generator

Die zu einer fertigen Anschlusseinheit verschalteten Module.

Generatornennleistung in kWp, PPV
Gesamt-MPP-Leistung des Generators in Kilowatt peak (kWp)
als Summe der Modul MPP-Leistungen unter Standardtestbedin-
gungen (STC).

Modul, Solarmodul

Die zu einer fertigen Anschlusseinheit verschalteten Solarzellen.

MPP, UMPP, IMPP, PMPP
MPP: Maximum Power Point. Von Einstrahlung und Temperatur
abhängiger Punkt der Modul- bzw. Strang- oder Generator-
kennlinie, in dem die maximale Leistung erzeugt wird.

MPP-Spannung: UMPP, MPP-Strom: IMPP, MPP-Leistung (in kWp):
PMPP

Zelle, Solarzelle

Ein Halbleiterelement, in dem die direkte Umwandlung von Licht
in elektrische Energie erfolgt.

Standardtestbedingungen (STC)

Standardbedingungen, unter denen die elektrischen Kenndaten
eines Moduls gemessen werden: Einstrahlungsleistung 1.000
W/m2, Solarzellentemperatur 25°C, Air Mass (AM) 1,5,
Windgeschwindigkeit 1m/s, Spektrum des Sonnenlichts
gemäß IEC 904-3 (1989) Teil III bei Air Mass von 1,5.

1.4.3 Wechselrichtertechnik

Abschaltspannung, UDCab

Minimale DC-Eingangsspannung (Spannung des Solargenera-
tors bzw. Stranges), mit der der Wechselrichter arbeitet.

Art der Netzüberwachung

Beschreibung der Netzüberwachung bei Wechselrichtern
(z. B. ENS).

DC-Ausschaltleistung, Paus
Gibt an, ab welcher DC-Eingangsleistung (Photovoltaik-Lei-
stung) der Wechselrichter abschaltet.

DC-Einschaltleistung, Pein
Gibt an, ab welcher DC-Eingangsleistung (Photovoltaik-Lei-
stung) der Wechselrichter anfängt zu arbeiten.

Euro-Wirkungsgrad, Euro

Der Euro-Wirkungsgrad ist ein gewichteter Wirkungsgrad und
wird mit folgender Formel aus den Teilwirkungsgraden ermittelt.

Dabei ist anzugeben, bei welcher DC-Eingangsspannung Uy
die Teilwirkungsgrade bestimmt wurden.

Euro,Uy = 0,03 Uy, 5% + 0,06 Uy, 10% + 0,13 Uy, 20% +
0,1 Uy, 30% + 0,48 Uy, 50% + 0,2 Uy, 100%

Teilwirkungsgrad x:
Die Teilwirkungsgrade Uy, x werden bei der konstant gehal-
tenen DC-Eingangsspannungen Uy bei den Teilleistungen x
der DC-Nennleistung (x = 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 100%)
bestimmt.

Teilwirkungsgrad max:
Teilwirkungsgrad bei maximaler Photovoltaik-Leistung in Pro-
zent.

Geräuschpegel:

Betriebsgeräusche von Geräten. Je nach Typ, Ausstattung (z. B.
kovektive Kühlung oder Lüfter) und Leistungsklasse können die
Betriebsgeräusche von Wechselrichtern unterschiedliche Laut-
stärke annehmen; sollte bei der Wahl des Standortes des
Wechselrichters berücksichtigt werden.

Isolationsüberwachung:

Angaben zur Überwachungsart des Isolationswiderstandes der
Photovoltaik-Anlage durch den Wechselrichter.

Klirrfaktor, k

Gütefaktor für den vom Wechselrichter eingespeisten Strom
bzw. Spannung (ergibt sich aus dem Verhältnis der Effektivwerte
der Oberschwingungen zu denen der gesamten Schwingung),
sollte unter 5% liegen.

Leistungsfaktor, cos

Der Leistungsfaktor drückt den Blindleistungsbedarf aus und
sollte über 0,9 liegen, sobald die vom Wechselrichter abge-
gebene Leistung größer 50% der AC-Nennleistung ist.

maximale AC-Leistung, PACmax
AC-Leistung, die der Wechselrichter kurzfristig maximal abge-
ben kann. (40°C Umgebungstemperatur).

maximaler AC-Strom, IACmax
AC-Strom, den der Wechselrichter bei maximaler AC-Leistung
abgeben kann.

maximaler DC-Strom, IDCmax
DC-Eingangsstrom (Photovoltaik-Strom), der maximal in den
Wechselrichter fließen kann.

maximale DC-Spannung, UDCmax

DC-Eingangsspannung (Photovoltaik-Spannung), die maximal
am Wechselrichter anliegen darf.

maximale DC-Eingangsleistung, PDCmax
DC-Eingangsleistung (Photovoltaik-Leistung), die der Wechsel-
richter maximal aufnehmen kann.

Montageanleitung

Festlegung zum Ablauf der Anbringung und der notwendigen
Beschaffenheit des Anbringungsortes und des Untergrundes, auf
dem einWechselrichter gemäß den Vorschriften des Herstellers
montiert werden darf. Beinhaltet u. a. notwendige Anzugs-
drehmomente für Verschraubungen, benötigte Werkzeuge.
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MPP-Spannungsbereich, MPPT

Gibt den DC-Eingangsspannungsbereich an, in welchem der
Wechselrichter nach dem MPP sucht (MPP-Tracking).

Nacht-Leistung, Pnacht/Standby-Leistung:

Gibt an, wie viel Leistung der Wechselrichter im Nachtbetrieb
verbraucht.

Nennleistung AC, AC-Nennleistung, Pn AC
AC-Leistung, die der Wechselrichter permanent abgeben kann
(40°C Umgebungstemperatur, Nennspannungsverhältnisse).

Nennleistung DC, DC-Nennleistung, Pn DC
DC-Eingangsleistung (Generatornennleistung), auf die der
Wechselrichter für den Dauerbetrieb unter Normumgebungsbe-
dingungen ausgelegt ist, um die AC-Nennleistung abzugeben.

Nennspannung AC, AC-Nennspannung, Un AC

AC-Spannung, die der Wechselrichter abgibt.

Nennspannung DC, DC-Nennspannung, Un DC

DC-Eingangsspannung (Photovoltaik-Spannung), auf die der
Wechselrichter ausgelegt ist.

Nennstrom AC, AC-Nennstrom, In AC
AC-Strom, den derWechselrichter bei maximaler Dauereinspei-
seleistung (AC-Nennleistung) in das Netz abgibt.

Nennstrom DC, DC-Nennstrom, In DC
DC-Eingangsstrom (Photovoltaik-Strom), auf den der Wechsel-
richter ausgelegt ist.

Spannungsbereich AC

Spannungsbereich, in dem der Wechselrichter Energie in das
Netz speist.

Stand-By-Leistung, PStandBy
Gibt an, wie viel Leistung der Wechselrichter verbraucht, wenn
er momentan nicht einspeist und noch nicht oder nicht mehr in
der Nachtabschaltung ist.

Temperaturbereich, Tmin, Tmax
Minimal und maximal zulässige anliegende Außentemperatur
beim Betrieb von Geräten. Nach Typ und Leistungsklasse un-
terschiedlicher, durch Tmin und Tmax begrenzter Temperaturbe-
reich, der bei der Wahl des Standortes des Wechselrichters zu
berücksichtigen ist (z. B. Dachboden oder Außenbereich).

Überlastverhalten

Beschreibung des Überlastverhaltens des Wechselrichters;
möglichst Wirkungsgrad-Diagramme bei unterschiedlichen
Spannungen mit Umgebungstemperaturangabe.

Wechselrichter

Der Wechselrichter ist das Bindeglied zwischen PV-Generator
und dem Wechselstromnetz bzw. dem Wechselstromverbrau-
cher. Seine grundlegenden Aufgaben sind es, den vom PV-Ge-
nerator erzeugten solaren Gleichstrom in Wechselstrom umzu-
formen und diesen an die Frequenz und Höhe der Spannung
des Stromnetzes anzupassen, die Verfolgung des Arbeitspunk-
tes (MPP) und das Loggen der Daten.

Wirkungsgradsminderung in Prozent pro Grad Kelvin bei Er-
höhung der Umgebungstemperatur, T

Angabe der Minderung des Wirkungsgrades des Wechsel-
richters bei Umgebungstemperaturen über 25°C. Auch Angabe
des Maximalwertes der Wirkungsgradsminderung bei Umge-
bungstemperaturen über 25°C zulässig.

Wirkungsgradsminderung in Prozent pro 100 Volt bei Abwei-
chung von der DC-Nennspannung, U

Angabe der Änderung des Wirkungsgrades des Wechselricht-
ers bei Abweichung der DC-Eingangsspannung (Photovoltaik-
Spannung) von der DC-Nennspannung.

MPP-Wirkungsgrad, MPP

Anpassungswirkungsgrad desWechselrichters an den MPP bei
einer DC-Eingangsleistung (Generatorleistung) von < 20% und
von > 20% der DC-Nennleistung.

WR/PV-Verhältnis, Pn DC/PPV
Verhältnis der Wechselrichter DC-Nennleistung (Pn DC) zur Gene-
ratornennleistung (PPV): Pn DC/PPV.

1.5 Fachbegriffsdefinition solarthermischer Anlagen
Für die Anwendung der Allgemeinen und BesonderenGüte- und
Prüfbestimmungen gelten die in EN ISO 9488, CEN/TS
12977 (1-5, ohne 3), DIN EN 12977-3 und VDI 6002 Blatt
1 angegebenen Definitionen von Komponenten und Bestand-
teilen.

2 Güte -und Prüfbestimmungen
Die grundlegenden Anforderungen an die Komponenten und
Leistungen von Solarenergieanlagen sind in den in Abschnitt
1.2 und 1.3 angeführten Gesetzen, Verordnungen, Normen
und Richtlinien niedergelegt, wobei deren Einhaltung als Ein-
gangsvoraussetzung für die Einleitung und Durchführung der
Erstprüfung vorgeschrieben wird. Hierbei sind die Abschnitte re-
levant, die sich auf den Geltungsbereich der Allgemeinen und
der jeweiligen Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen bezie-
hen.

3 Überwachung
Die Überwachung gliedert sich in

• Grundsätze,
• Erstprüfung,
• Laufende Überwachung (Eigenüberwachung, Fremdüber-

wachung),
• Wiederholungsprüfung,
• Prüf- und Überwachungsbericht,
• Prüfkosten.

3.1 Grundsätze
Die Prüfungspflicht von Leistungen beginnt mit der Antragstel-
lung gemäß Abschnitt 2.2 der Durchführungsbestimmungen zur
Verleihung und Führung des Gütezeichens „Solarenergieanla-
gen“ in Verbindung mit dem jeweils zutreffenden produkt- oder
dienstleistungsbezogenen Hinweis.

Art, Methode und Umfang der Prüfungen richten sich nach den
Allgemeinen und den jeweils zutreffenden Besonderen Güte-
und Prüfbestimmungen. Die Erstprüfung und die laufende Über-
wachung werden von einem von der Gütegemeinschaft beauf-
tragten unabhängigen, fachlich geeigneten und vom Güteaus-
schuss benannten Prüfer vorgenommen. Der mit der Prüfung
Beauftragte hat sich vor Beginn seiner Tätigkeiten beim Antrag-
steller/Gütezeichenbenutzer in Form einer vom zuständigen
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Güteausschuss ausgestellten, schriftlichen Legitimation auszu-
weisen.

Als Prüfer kann vom Güteausschuss berufen werden, wer wirt-
schaftlich unabhängig von Vertriebsverträgen in der Solarbran-
che und fachlich geeignet für das Durchführen von Prüfungen ist.

3.2 Erstprüfung

Der Erstprüfung muss sich jeder Betrieb unterziehen, der bei der 
Gütegemeinschaft Solaranlagen e. V. den Antrag auf Ertei-
lung des Gütezeichens der Gütegemeinschaft gestellt hat.

Für die Durchführung der Erstprüfung wird von der Gütegemein-
schaft Solaranlagen e. V. eine unabhängige, fachlich geeig-
nete und anerkannte Prüfkraft, Prüfer, beauftragt.

Im Rahmen der Erstprüfung ist vom Antragsteller nachzuweisen, 
dass er fachlich in der Lage ist, anhand der Allgemeinen und 
Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen eine kontinuierliche 
Eigenüberwachung durchzuführen. Der Nachweis seitens des 
Antragstellers hat durch Vorlage von geeigneten und selbst aus-
geführten Anlagen als Referenzobjekte zu erfolgen. Die beauf-
tragte Prüfkraft kann die technischen Produktunterlagen stichpro-
benweise oder vollständig kontrollieren. Der Antragsteller hat 
dem Güteausschuss nachzuweisen, dass er die Voraussetz-
ungen gemäß der Allgemeinen und der zutreffenden Besonde-
ren Güte- und Prüfbestimmungen erfüllt.

3.3 Laufende Überwachung

Die laufende Überwachung gliedert sich in Eigenüberwachung 
und Fremdüberwachung. Für die Fremdüberwachung wird von 
der Gütegemeinschaft ein unabhängiger, fachlich geeigneter 
und durch den Güteausschuss benannter Prüfer beauftragt.

3.3.1 Eigenüberwachung

Der Gütezeichenbenutzer ist verpflichtet, die zur Einhaltung der 
Allgemeinen und Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen not-
wendige kontinuierliche Eigenüberwachung durchzuführen. 
Die Eigenüberwachung umfasst die Einhaltung der Gütebestim-
mungen gemäß der jeweils zutreffenden Allgemeinen und Be-
sonderen Güte- und Prüfbestimmungen. Die Prüfergebnisse sind 
zu protokollieren und mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Aus dem Prüfbericht des Gütezeichenbenutzers im Rahmen der 
Eigenüberwachung muss mindestens hervorgehen:

• Bezeichnung des Materials der Bauteile oder der vorge-
nommenen Dienstleistungen,

• Eingangskontrolle der Kaufteile,
• Kennzeichnung der Produktion zur Rückverfolgung (z. B.

Rohrkennzeichnung nach DIN, Seriennummern der Mo-
dule) bzw. rückverfolgbare Aufbewahrung von Plänen und
Dokumenten,

• Arbeitsplatzanweisung,
• Endkontrolle von Produkten und Dienstleistungen mit Män-

gelerfassung,
• Mängelbericht mit Erläuterung über Maßnahmen zur Besei-

tigung der Mängel,
• Nachweis der Eignung der vorgesehenen Bauteile und

Verfahren gemäß der jeweiligen Besonderen Güte- und
Prüfbestimmungen,

• Verpackung der Komponenten mit Inhaltskennzeichnung,
• Name des Prüfers, Ort, Datum.

Allgemeine Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 966

3.3.2 Fremdüberwachung

Im Rahmen der Fremdüberwachung kann der beauftragte Prü-
fer jederzeit unangemeldet im Betrieb des Gütezeichenbenut-
zers die Aufzeichnungen der Eigenüberwachung einsehen. Für 
die durchzuführenden Prüfungen können alle erforderlichen 
System- und Planungsunterlagen angefordert, eingesehen und 
auf Grundlage der jeweils zutreffenden Besonderen Güte- und 
Prüfbestimmungen überprüft werden. Dem Gütezeichenbenut-
zer wird Gelegenheit gegeben, bei der Einsicht der Unterlagen 
zugegen zu sein. Das Ergebnis der Einsichtnahme ist zu proto-
kollieren und von den Beteiligten zu unterzeichnen.

Änderungen von Komponenten und des Leistungsprogramms 
der Solarenergieanlagen – sofern eine Kennzeichnung mit dem 
Gütezeichen der Gütegemeinschaft beibehalten werden soll –
müssen unverzüglich der Gütegemeinschaft Solaranlagen 
e. V. schriftlich angezeigt werden.

Die Fremdüberwachung wird unangemeldet für alle im Losver-
fahren ermittelten Gütezeichenbenutzer regelmäßig innerhalb 
eines Jahres durchgeführt. An jedem Stichprobenverfahren neh-
men alle Gütezeichenbenutzer teil.

3.4 Wiederholungsprüfung

Werden von dem durch den Güteausschuss der Gütegemein-
schaft beauftragten Prüfer im Rahmen der Fremdüberwachung 
des Gütezeichenbenutzers Verstöße gegen die Allgemeinen 
und jeweils zutreffenden Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen festgestellt, so hat der Prüfer dies 
unverzüglich an den Güteausschuss der Gütegemeinschaft zu 
melden.

Hierauf kann der Vorstand der Gütegemeinschaft auf Vorschlag 
des Güteausschusses eine Wiederholungsprüfung anordnen, 
wobei Art und Umfang dieser Prüfung vom Güteausschuss fest-
gelegt werden.

Wird auch die Wiederholungsprüfung nicht bestanden, so kön-
nen vom Vorstand der Gütegemeinschaft im Benehmen mit dem 
Güteausschuss weitere Maßnahmen gemäß Abschnitt 5 der 
Durchführungsbestimmungen ergriffen werden.

3.5 Prüf- und Überwachungsberichte

Für jede von dem beauftragten Prüfer durchgeführte Prüfung 
oder Überwachung ist ein Prüfbericht anzufertigen. Der Antrag-
steller/Gütezeichenbenutzer erhält je eine Ausfertigung des 
Prüfberichts.

3.6 Prüfkosten

Die Kosten für jede durchgeführte Prüfung/Überwachung trägt 
der Antragsteller bzw. der Gütezeichenbenutzer. Weitere De-
tails der Kostenerstattungen werden durch eine Ausführungsbe-
stimmung des Vereinsvorstandes geregelt.

4 Kennzeichnung durch Gütezeichen

Betriebe, die Komponenten und Leistungen für gütegesicherte 
Solarenergieanlagen gemäß der Allgemeinen und der jeweils 
zutreffenden Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen herstel-
len bzw. erbringen und denen das Gütezeichen der Gütege-
meinschaft verliehen worden ist, dürfen das nachfolgend abge-
bildete Gütezeichen für die jeweils geprüfte Kategorie (P1/S1, 
P2/S2, P3/S3 und/oder P4/S4) verwenden:
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Kategorie Mitgliedsnummer

Das Gütezeichen der Gütegemeinschaft ist mit den Angaben, 
die in den jeweils zutreffenden Besonderen Güte- und Prüfbe-
stimmungen genannt werden, zu ergänzen (leistungsbezogene 
Inschrift mir Kategorie und Mitgliedsnummer, z. B. Komponen-
ten S1 Nr. G000 (G für Gründungsmitglied)). Für die 
Anwendung des Gütezeichens gelten ausschließlich die Durch-
führungsbestimmungen der Gütegemeinschaft Solaranlagen 
e. V.

5 Änderungen
Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Güte- und Prüf-
bestimmungen, auch redaktioneller Art, bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von RAL. Sie 
treten nach einer angemessenen Frist, nachdem sie durch den 
Vorstand der Gütegemeinschaft bekannt gemacht worden sind, 
in Kraft.



Besondere

Güte- und Prüfbestimmungen für die Herstellung

von Komponenten photovoltaischer Anlagen
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1 Geltungsbereich

Diese Güte- und Prüfbestimmungen gelten für die Herstellung
von Komponenten photovoltaischer Anlagen. Das Gütezeichen
wird vergeben für geprüfte Bauteile, die durch den Antragstel-
ler erzeugt oder in Verkehr gebracht werden.

Diese Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen für die Herstel-
lung von Komponenten photovoltaischer Anlagen gelten nur in
Verbindung mit den Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen
für Solarenergieanlagen.

2 Gütebestimmungen

2.1 Anforderungen an die technischen Eigenschaf-
ten und Produktunterlagen von Komponenten
photovoltaischer Anlagen

Es müssen in den technischen Produktunterlagen des Gütezei-
chenbenutzers alle Bauteile sowie die für die Planung, Bauaus-
führung, Betrieb und Wartung wichtigen Themenbereiche klar
beschrieben sein.

In den Gebrauchsinstruktionen muss potenziellen Nutzern der
korrekte Umgang mit dem Produkt unmissverständlich erklärt
werden. Für die Beurteilung der Verständlichkeit durch die Gü-
tegemeinschaft ist der allgemeineWissensstand eines Laien bei
Kundenunterlagen bzw. eines ausreichend gebildeten Fach-
manns bei technischen Unterlagen maßgeblich.

In den Gefahreninstruktionen muss potenziellen Nutzern der ge-
fahrfreie Umgang mit dem Produkt unmissverständlich erklärt
werden und Hinweise für eine Beseitigung der Gefahren gege-
ben werden. Für die Beurteilung der Verständlichkeit durch die
Gütegemeinschaft ist der allgemeine Wissensstand eines Laien
maßgeblich.

Datenblätter von Produkten muss öffentlich zugänglich sein (z. B.
auf der Internetseite des Herstellers downloadbar) und den Pro-
dukten beigelegt werden. Das vom Hersteller zu erstellende Da-
tenblatt muss technisch und juristisch verbindlich sein. Einschrän-
kungen hinsichtlicht der rechtlichen Verbindlichkeit seiner
Aussagen oder einer jederzeitigen technischen Änderung sind
unzulässig. Derartige Einschränkungen dürfen in einem werbe-
orientierten Informationsblatt gemacht werden, nicht aber in
dem eigentlichen, mit dem Produkt verbundenen Datenblatt.

Aus den technischen Produktunterlagen müssen eindeutige pro-
duktbezogene Arbeitsanweisungen für die sachgerechte Pla-
nung, Bauausführung, Inbetriebnahme, Fehlersuche, Betrieb
und Wartung abgeleitet werden können (z. B. Auslegungs- und
Berechnungsbeispiele, Fehlercheckliste etc.).

Forderungen der Gütegemeinschaft an Aufbau und Inhalt einer
Montageanleitung:

1. Inhaltsverzeichnis
a. Inhaltsverzeichnis
b. Konventionen, Abkürzungen

2. Identifizierung
a. Produktmarke und Typbezeichnung
b. Produktversion
c. Name und Adresse des Herstellers

3. Produktbeschreibung
a. Hinweis zur Beachtung der Montageanleitung

b. Hinweis zu Art und Funktion des Produktes
c. Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung
d. Warnungen zur missbräuchlichen Verwendung
e. (bei Photovoltaikmodulen) Datenblatt nach DIN EN

50380-3
f. (bei Photovoltaikmodulen) Typenschild nach DIN EN

50380-4
g. Hinweise zu möglichen Modifizierungen
h. Konformitätserklärungen

4. Sicherheitshinweise
a. Sicherheitsstandards des Produktes
b. Angaben zum Brandverhalten des Produktes
c. Warnung vor Strom
d. Allgemeine Sicherheitshinweise
e. Hinweise zur Nutzung der persönlichen Sicherheitsaus-

rüstung
f. Hinweis auf Sicherheitssymbole

5. Hinweise zur Logistik
a. Hinweis zur Handhabung
b. Hinweis zur Lagerung
c. Hinweis zum Transport
d. Hinweis zur Verpackung des Produktes

6. Anleitung zum Aufbau des Produktes
a. Hinweise zur allgemeinen Sicherung des Produktes
b. Hinweise zur Feuersicherheit des Produktes
c. Allgemeine Sicherheitshinweise zur Montage
d. Ablauf der Montageschritte
e. Hinweise auf Demontage und Entsorgung

7. Anleitung zum elektrischen Anschluss eines Produktes
a. Allgemeine elektrische Sicherheitshinweise
b. Hinweise zur korrekten Ausführung der Erdung
c. Hinweise zur korrekten elektrischen Kontaktierung
d. Allgemeine Sicherheitshinweise zur Montage
e. Ablauf der Montageschritte
f. Hinweise auf Außerbetriebnahme, Demontage und Ent-

sorgung

8. Anleitung zur Reinigung, Instandhaltung, und Reparatur
a. Sicherheitshinweise bei der Reinigung
b. Technische Hinweise zur Durchführung der Reinigung
c. Hinweise auf den Kundendienst

2.1.1. Photovoltaikmodule

2.1.1.1 Allgemeine Anforderungen

Photovoltaikmodule für PV-Anlagen können gemäß der VDI
6012-1.4 entweder additiv, z. B. an der Fassade oder auf dem
Dach, oder gebäudeintegriert, z. B. in der Fassade oder im
Dach angeordnet werden. Additive Solarmodule können mit-
tels Montagesystem sowohl parallel als auch mit geändertem
Winkel zum angrenzenden Bauteil, z. B. aufgeständert auf dem
Dach, befestigt werden. Gebäudeintegrierte Solarmodule müs-
sen als Bestandteil des Gebäudes mindesten eine bautechni-
sche bzw. bauphysikalische Funktion zusätzlich zur Stromerzeu-
gung übernehmen, z. B. zum Schall-, Sicht-, Sonnen-, Wärme-
oder Wetterschutz.

Die Datenblätter des Herstellers müssen rechtsverbindlich Aus-
kunft über die jeweilig zulässigen Verwendungsmöglichkeiten
des Moduls (additive Module bzw. gebäudeintegrierte Mo-
dule) geben.

Besondere Güte- und Prüfbestimmungen für die
Herstellung von Komponenten photovoltaischer Anlagen
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PV-Module als Bestandteil der Gebäudehülle (GiPV), z. B. im
Dach oder in der Fassade, die auch Schutzfunktionen für das
Dachs bzw. die Fassade, z. B. Regenschutz, übernehmen, soll-
ten die Anforderungen der Norm VDE 0126-21 erfüllen. Außer-
dem müssen sie u. a. mindestens als normalentflammbarer Bau-
stoff (B2) gemäß der DIN 4102 bzw. Klassen D oder E gemäß
der DIN EN 13501-1 klassifiziert sein. PV-Module, die in die
Dachfläche eingebaut sind, müssen gemäß den Landesbauord-
nungen die Anforderungen an eine „harte Bedachung“ (nach
DIN 4102-7) erfüllen. Bei der Freigabe einer Zulässigkeit der
Verwendung der PV-Module für Industrie- und Zweckbauten
durch den Hersteller, sind zusätzliche Anforderungen, z. B.
Nachweis der Begrenzung der Brandausbreitung im Dach bei
einer Einwirkung eines Entstehungsbrands von unten gemäß
DIN 18234, zu beachten.

Weiterhin muss bei der Freigabe einer Indachmontage von PV-
Modulen durch den Hersteller eine Risikoanalyse bezüglich
Brandschutz vorliegen, da Defekte an der DC-Verkabelung
wegen des Fehlens einer „harten Bedachung“ unweigerlich zu
einem erhöhten Brandrisiko führen können. Der Nachweis über
Brandschutzeigenschaften erfolgt über einen Verwendbarkeits-
nachweis, z. B. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für
schwerentflammbare Baustoffe. Dieser Nachweis ist ein allge-
mein bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die harte Bedachung,
welches auf der Baustelle bereitgestellt und dem Auftragge-
ber/Bauherrn ausgehändigt werden sollte.

Der Hersteller hat zu dem Sachverhalt der Brand- und Glasei-
genschaften auf seinem Datenblatt bzw. den Begleit-Unterlagen
des Produktes rechtsverbindlich Auskunft zu geben.

Der Hersteller hat zu dem Sachverhalt der Erdung und Blitz-
schutzeinbindung seiner Module auf seinem Datenblatt bzw.
den Begleit-Unterlagen des Produktes rechtsverbindlich Auskunft
zu geben.

Der Hersteller hat zu besonderen die Sicherheit, Lebensdauer
oder den Ertrag negativ beinflussenden Sachverhalten zum Bei-
spiel: (Potenzial induzierte Degradation (PID), kapazitive Ableit-
ströme, Transparent-Coductive-Oxide-Korrosion etc.) in den
Begleit-Unterlagen des Produktes bzw. in der Installationsanwei-
sung Auskunft zu geben und technische Empfehlungen zu Er-
dung- und Potenzialausgleich zu geben.

An Photovoltaik-Module sind folgende weitere Anforderungen
zu stellen:

2.1.1.2 Modul-Datenblatt

a) Das Datenblatt hat mindestens die Anforderung der DIN EN
50380 zu erfüllen. Weiterhin müssen folgende Angaben
enthalten sein:

1)STC: Standard Test Conditions, Messbedingun-
gen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m2,
Spektrale Verteilung AM 1,5, Temperatur
25±2 °C, entsprechend EN 60904-3

2)NOCT: Normal Operation Cell Temperature,
Messbedingungen: Bestrahlungsstärke
800 W/m2, AM 1,5, Temperatur 20°C,
Windgeschwindigkeit 1m/s, elektrischer
Leerlauf

Reduktion des Modulwirkungsgrades bei Rückgang der Be-
strahlungsstärke von 1000 W/m2 auf 200 W/m2, Tempe-
ratur 25 °C, entsprechend EN 60904-1

b) Zusätzlich müssen mindestens folgende Angaben erfolgen:

• Kurzschlussstrom (IK) bei 200 W/m² (T Modul=25°C) nach
EN 60904-1,

• Leerlaufspannung (UL) bei 200 W/m² (T Modul=25°C)
nach EN 60904-1,

• Spannung (UMPP) und Strom imMaximum-Power-Point (IMPP) bei
200 W/m² (Modultemperatur = 25°C) nach EN 60904-
1,

• Anzahl und Verschaltung der Bypassdioden,

Kurzschlussstrom IK A
Leerlaufspannung UL V
Wirkungsgradreduktion
25°C und 200 W/m²

%

Maximal zulässige
Systemspannung

Umax V

Thermische Kenngröße
NOCT2) °C
Temperaturkoeffizient der
MPP-Leistung

%/K

Temperaturkoeffizient der
MPP-Spannung

MPP mV/K

Temperaturkoeffizient des
Kurzschlussstromes

A/K

Temperaturkoeffizient der
Leerlaufspannung

mV/K

Weitere Kenndaten und Eigenschaften
Maße (Höhe, Breite, Dicke) m
Gesamtgewicht kg
Anzahl und Verschaltung der
Bypassdioden

–

IP Schutzgrad –
Betriebstemperaturbereich Min - Max °C
Umgebungstemperaturbereich Min - Max °C
obere Fertigungstoleranz +%
untere Fertigungstoleranz –%
Zertifikate und Qualifikationen –
Garantiebedingungen –
Beschreibung Modulaufbau –
Anzahl u. Art der Solarzellen –
Art der Kabel u. Kabelanschluss –
Mechanische Belastbarkeit kPa
RAL Umweltlastgrad Ziffer 1 und 2 –

Kenngröße Formelzeichen Einheit
Leitungsdaten bei STC1):
Nennleistung Pn DC WP

Nennspannung UMpp V
Nennstrom IMpp A
Kurzschlussstrom IK A
Leerlaufspannung UL V
Modulwirkungsgrad %

Leitungsdaten bei 800 W/m², NOCT, AM:
MPP-Leistung P800 WP

MPP-Spannung UMpp V
MPP-Strom IMpp A



Besondere Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 966 P1

26

• Rückstrombelastbarkeit,
• minimaler Abstand von Zellaußenkante zu Rahmeninnen-

kante in mm; Angabe jeweils für Modullängsseite und für
Modulquerseite,

• maximale Rahmenhöhe über Glasfläche und maximale Rah-
menhöhe über Zellfläche in mm,

• minimaler Einfallswinkel, der zu Schattenwurf auf Zelle führt,
• RAL-Solar Umweltlastgrad des Moduls (Ziffer 1 und 2).
• Angabe über die Baustoffklasse nach DIN 4102 (z. B. B2

= normalentflammbarer Baustoff),
• Angabe über dieWiderstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und

strahlende Wärme von oben gemäß DIN 4102-7 (auch als
„harte Bedachung“ bezeichnet), sofern die Solarmodule für
eine Installation als Indachmodul zugelassen sind,

• Angabe über die Konformität mit den DIBt-Richtlinien (TRLV,
TRPV, TRAV) den Anforderungen aus der Normenreihe „Glas
im Bauwesen“ (DIN 18008) und der Norm für Verbundglas
und Verbund-Sicherheitsglas (DIN 14449) für PV-Module,
die Bestandteile aus Glas besitzen und zugleich die Funk-
tion einer Überkopfverglasung übernehmen.

c) Eine Angabe zur verwendeten Glasart nach DIN EN 572,
DIN 1249 oder DIN 1259 sowie der verwendeten Einbet-
tungsmaterialien muss erfolgen.

d) Angaben zum Recyclingverhalten von PV-Modulen, ob diese
toxische Inhaltsstoffe besitzen, ob das Modul die ROHS
Richtlinie erfüllt und ob der Hersteller sich einem Sammelsys-
tem (z. B. PV-Cycle) angeschlossen hat.

2.1.1.3 Angabe der Kenndaten von Modulen

a) Für Standardmodule ist ein Prüfzertifikat nach IEC 61215
(kristalline Module) oder nach IEC 61646 (Dünnschicht-Mo-
dule) sowie nach IEC 62108 (Konzentrator PV Module)
nachzuweisen. Für Aufmassmodule ist der Nachweis sinn-
gemäß durch Bezug auf Module desselben Herstellers zu
führen, die in der Bauart vergleichbar sind.

b) Ausgewiesene Leistungstoleranzen müssen bei einer unab-
hängigen Überprüfung unter Anwendung der IEC Richtlinie
60904-1 als Inhalt der Leistungsbestimmung nach IEC
61215 (kristalline Module) oder nach IEC 61646 (Dünn-
schicht-Module) mit angegebenen Mittelwert und Toleranz-
bereich bestätigt werden können.

c) Angabe des Leistungsverhaltens von photovoltaischen
(PV-)Modulen und Energiebemessung nach E DIN EN
61853-2 VDE 0126-34-2:2010-11 mit den Angaben der
Leistung (in Watt), der Energie (in Wattstunden) und des Leis-
tungsverhältnisses (PR, en: performance ratio) sollte vorhan-
den sein.

d) Der Hersteller hat die Flasherprotokolle der Module mit Se-
riennummer zu sichern und dem direkt beziehenden Kunden
als unveränderbares Dokument auszuhändigen.

e) Module müssen mit einer eindeutigen, individuellen Kenn-
zeichnung, z. B. einer Seriennummer ausgestattet sein. Die
Kennzeichnung ist fälschungssicher so am Modul anzubrin-
gen, dass sie nicht entfernt bzw. in irgendeiner Art abgeän-
dert oder ausgetauscht werden kann. Ferner ist die Kenn-
zeichnung so amModul anzubringen, dass sie im montierten
Zustand eingesehen werden kann. Darüber hinaus sind al-
ternative Maßnahmen zur Kennzeichnung und Diebstahlsi-
cherung empfohlen (Beispiel RFID (Radio Frequency Identifi-
cation, Identifizierung mit Hilfe von Hochfrequenz)).

2.1.1.4 Sicherheitsanforderungen an Module

a) Module müssen den Sicherheitsanforderungen der Schutz-
klasse II nach VDE 0106 Teil 1 (Modulprüfung nach Norm
IEC 61730) genügen oder eine vergleichbare konstruktive
Lösung besitzen.

b) Sonstige Anforderungen:

• verstärkt isoliert (IEC 61140),
• Elektroisolierstoffe – Eigenschaften hinsichtlich des thermi-

schen Langzeitverhaltens nach IEC 60216,
• mechanische Festigkeit (Stahlkugeltest IEC 61721),
• Beurteilung der Brandgefahr nach DIN EN 60695-1-1,
• Witterungsbeständigkeit (Ozon, UV),
• Trag- und Sicherheitseigenschaften.

Eine Ausnahme besteht für Module, die ausschließlich für ein
Photovoltaik-Anlagenkonzept mit Schutzkleinspannung zugelas-
sen sind. In diesem Fall ist keine Schutzklasse II notwendig.

c) PV-Module, die Bestandteile aus Glas besitzen und zugleich
die Funktion einer Überkopfverglasung übernehmen, müssen
nach DIBt-Richtlinien (TRLV, TRPV, TRAV) den Anforderungen
aus der Normenreihe „Glas im Bauwesen“ (DIN 18008)
und der Norm für Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas
(DIN 14449) entsprechen.

d) Nachweis des Brandverhaltens gemäß bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben:

• Verwendung mindestens normalentflammbarer Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B2),

• Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende
Wärme von oben gemäß DIN 4102-7 (auch als „harte Be-
dachung“ bezeichnet), sofern die Solarmodule in das Dach
integriert sind und zugleich flächenanteilig Aufgaben des
Wetterschutzes übernehmen,

• Hinweis in der Montageanleitung auf die Begrenzung der
Brandausbreitung im Dach bei einer Einwirkung eines Ent-
stehungsbrand von unten gemäß DIN 18234, wenn die So-
larmodule bei Industrie- und Zweckbauten zugleich Funktio-
nen des Dachs übernehmen,

• Hinweis in der Montageanleitung auf die Vermeidung eines
Feuerüberschlags zwischenGeschossen, wenn die Solarmo-
dule an der Fassade von hohen Gebäuden (Hochhäusern)
oder Industriebauten installiert werden.

2.1.1.5 Witterungsbeständigkeit von Modulen,
der RAL-Solar Umweltlastgrad

a) Der Hersteller muss im Datenblatt Angaben zur Beständig-
keit des Moduls gegen Umwelteinflüsse machen. Die Aus-
weisung dieser Beständigkeit hat verbindlich nach dem RAL-
Solar Umweltlastgrad Ziffer 1 und Ziffer 2 zu erfolgen.

b) Die Angabe zum RAL-Solar Umweltlastgrad enthält zwei Zif-
fern. Die erste Ziffer steht dabei für die verbindlich zugesagte
Mindest-Widerstandsfähigkeit des Moduls gegen Umwelt-
lasten mindestens bestehend aus UV-Strahlung, Temperatur,
Feuchte, Frost, Hagelschlag.
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Die zweite Ziffer steht dabei für die verbindlich zugesagte
Mindest-Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen
Lasten u.a. aus Schnee und Wind.

c) Eine Einteilung von Modulen nach dem RAL-Solar Umwelt-
lastgrad kann nur nach Vorliegen eines gültigen Zertifikates
IEC 61215 bzw. IEC 61646 erfolgen, dieses ist Vorausset-
zung für die weitere Einteilung, die in Eigenuntersuchung er-
folgen darf.

d) Zur Klassifikation der zugesagten Mindest-Widerstandsfä-
higkeit gegen Umweltlasten gemäß RAL-Solar Umweltlast-
grad Ziffer 1 dient die Tabelle aus dem Anhang: „RAL-Solar
Umweltlastgrad erste Ziffer (UV-Strahlung, Temperatur,
Feuchte, Frost, Mechanik, Hagel, Zug, Kriechstrom)“.

e) Die Testprozeduren zur Bestimmung der Ziffer 1 des RAL-
Solar Umweltlastgrades eines Moduls entsprechen bei
kristallinen Modulen dem vollen Umfang und Inhalt der Test-
prozeduren der Bauartzertifizierung von PV-Modulen ent-
sprechend IEC 61215 und bei Dünnschichtmodulen dem
vollen Umfang und Inhalt der Testprozeduren der Bauartzer-
tifizierung von PV-Modulen entsprechend IEC 61646.

f) Ab dem RAL-Solar Umweltlastgrad „RAL 2 _“ (Ziffer 1, Grad
> 2) wird mindestens ein Modul zusätzlich zu den Prüfun-
gen der IEC 61215 bzw. der IEC 61646 einer Feuchte-
Wärme-Luftfeuchte-Frost-Prüfung unterzogen. Dabei werden
200 bis 700 Zyklen (RAL 2 _ bis RAL 7_) von –30°C bis
+95°C bei 100% Luftfeuchtigkeit unter kondensierenden Luft-
feuchte-Bedingungen durchlaufen. Im Übrigen entsprechen
Prüfungsaufbau, Prüfungsdurchführung und Prüfungsauswer-
tung der IEC 61215 bzw. der IEC 61646. Siehe Tabelle
RAL-Solar Umweltlastgrad erste Ziffer (UV-Strahlung, Tempe-
ratur, Feuchte, Frost, Mechanik, Hagel, Zug, Kriechstrom).

g) Ab dem RAL-Solar Umweltlastgrad „RAL 2 _“ (Ziffer 1, Grad
> 2) muss zusätzlich zu den Prüfungen der IEC 61215 bzw.
der IEC 61646 die mechanische Belastbarkeit des Moduls
anhand des Verfahrens zur Bestimmung des RAL-Solar Um-
weltlastgrades zweite Ziffer (mechanische Lasten aus Schnee
und Wind) verbindlich angegeben werden.

h) Die Prüfungen an einem Modul zum RAL-Solar Umweltlast-
grades zweite Ziffer (mechanische Belastbarkeit) müssen den
Prüfungen zum RAL-Solar Umweltlastgrades erste Ziffer
(Feuchte-Wärme-Luftfeuchte-Frost-Prüfungen) nachgelagert
sein.

i) Zur Klassifikation der zugesagten Mindest-Widerstandsfä-
higkeit gegen Umweltlasten gemäß RAL-Solar Umweltlast-
grad Ziffer 2 dient die Tabelle aus dem Anhang: „RAL-Solar
Umweltlastgrad zweite Ziffer (mechanische Lasten aus
Schnee und Wind)“.

j) Es ist Herstellern freigestellt, die Prüfungen zum RAL-Solar Um-
weltlastgrad Ziffer 2 auch an der technischen Kombination
aus Modul und Montagesystem durchzuführen. Erteilte An-
gaben sind zwingend auf den in der Prüfung verwendeten
Modultyp eines Herstellers und denMontagesystemtyp eines
Herstellers beschränkt. Eine Verallgemeinerung der gewon-
nenen Ergebnisse ist unzulässig.

k) Module müssen die Lasten der Prüfungen zum RAL-Solar Um-
weltlastgrad Ziffer 2 schadensfrei aufnehmen können. Es dür-
fen keine Schäden auftreten wie z. B. Brüche, Risse am
Modul oder am Rahmen, verbogene oder verzogene Ober-
flächen, Brüche von Zellen, Verlust der mechanischen Stabi-
lität, sowie weitere, Schäden, die Funktion, Optik oder tech-
nische Integrität des Moduls beeinträchtigen.

l) Nach Abschluss der Prüfungen zum RAL-Solar Umweltlast-
grad Ziffer 1 und Ziffer 2 werden die Module noch einmal
den Qualifikations-Tests Kennung 10.1, 10.2, 10.3 und
10.9 der Bauartzertifizierung von PV-Modulen IEC 61215
(bzw. IEC 61646) unterzogen. Die Ergebnisse sind zu do-
kumentieren. Bei Ergebnissen, die auch dazu geführt hätten,
dass das Prüfzertifikat entsprechend der IEC 61215 (bzw.
IEC 61646) nicht hätte vergeben werden können, kann
auch kein RAL-Solar Umweltlastgrad zugeteilt werden.
Wenn bei der Bestimmung der Maximalleistung (Qualifika-
tions-Test Kennung 10.2, Messung entsprechend IEC
60904) eine um mehr als 5% größere Abweichung nach
unten auftritt als im Rahmen der angegebenen Leistungstole-
ranz des Moduls zulässig, so kann ebenfalls kein RAL-Solar
Umweltlastgrad zugeteilt werden. Toleranzen und Messun-
genauigkeiten bei der Messung entsprechend IEC 60904
sind zu dokumentieren.

m) Besonderheit: Eine Bauartzertifizierung von PV-Modulen ent-
sprechend IEC 61215 oder IEC 61646 unter Berücksichti-
gung des Qualifikations-Tests 10.16 „Mechanische Belast-
barkeit“ (Flächenzug- bzw. Druckbelastung mit 2.400 Pa)
entspricht einem RAL-Solar Umweltlastgrad „RAL 1 1“.
Eine Bauartzertifizierung von PV-Modulen entsprechend IEC
61215 oder IEC 61646 unter Berücksichtigung des Qua-

RAL Umweltlastgrad zweite Ziffer (statische Last)

RAL - 1 entspricht IEC 61215
Drucklast normal (2,4 kN/m2)

RAL - 2

RAL - 3 entspricht IEC 61215
Drucklast erweitert (5,4 kN/m2)

RAL - 4

RAL - 5

RAL - 6

RAL - 7

Anzahl der Sandsackreihen á 4 Stck.
bei 30° Modulneigung und Rahmen
mit erhöhtem Reibkoeffizienten

= 30°

SK+
SE

FS

= 30°

SK+
SE

FS

= 30°

SK+
SE

FS

= 30°

SK+
SE

FS

= 30°

SK+
SE

FS
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lifikations-Tests 10.16 „Mechanische Belastbarkeit“ (Flä-
chenzug- bzw. Druckbelastung mit 5.400 Pa) entspricht
einem RAL-Solar Umweltlastgrad „RAL 1 3“.

2.1.1.6 Salznebelkorrosionsbeständigkeit

Die Ergebnisse und die Klassifikation der Salznebel-Korrosions-
prüfung von photovoltaischen (PV-) Modulen nach E DIN IEC 
61701 VDE 0126-8:2010-02 sind als Schärfegrade 1 (Mo-
dule mit Zulassung in Meeresumgebung) bzw. Schärfegrade 3  
bis 6 (Module die an Orten betrieben werden, an denen ein 
Wechsel zwischen salzreichen und trockenen Atmosphären vor-
liegen kann) ist auszuweisen.

2.1.1.7 Trag- und Sicherheitseigenschaften des Moduls

Die Trag- und Sicherheitseigenschaften des Moduls im Hinblick 
auf Brucheigenschaften und Splitterschutz sind durch ein IEC 
61215–Zertifikat oder IEC 61646-Zertifikat oder vergleich-
bare Testverfahren und Zertifikate auszuweisen.

2.1.1.8 Modul-Anschlussdosen und Steckverbinder

Die Komponenten müssen mindestens über die zu erwartende 
Modullebensdauer (seitens der Gütegemeinschaft 
Solaranlagen beträgt diese 20 Jahre) für die Umgebungs-
bedingungen (Temperatur, UV-Stabilität, etc.) und die zu 
erwartenden Spannungen/Ströme geeignet sein. Modul-An-
schlussdosen müssen vom Hersteller so gebaut und bemessen 
sein, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch den auftre-
tenden elektrischen, thermischen, mechanischen, korrosiven 
und aus der Witterung bedingten Angriffen und Belastungen 
standhalten und für den Anwender und die Umwelt keine Ge-
fährdung darstellen. Die technischen Eigenschaften der Modul-
Anschlussdosen müssen die Anforderungen der E DIN EN 
50548 VDE 0126-500:2010-02 und der DIN V VDE V 0126-
5 VDE V 0126-5:2008-05 erfüllen.

a) Allgemeine Anforderungen gemäß E DIN EN 50548 VDE
0126-500:2010-02 sowie der DIN VDE 0126-5 VDE
0126-5:2008-05

und weitere:

• Angabe der elektrischen Bemessungsgrößen Spannung und
Strom,

• Eignung zur dauerhaften Verwendung im Freien in einem
Umgebungstemperaturbereich (–40°C bis +95°C),

• Spannung führende Teile nicht mit dem Prüffinger nach IEC
60529 berührbar, dies gilt für alle Zustände bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs,

• Schutzart der Gehäuse nicht beeinträchtigt, dies gilt für alle
Zustände bestimmungsgemäßen Gebrauchs,

• Witterungsbeständigkeit (Ozon, ISO 4892 mit 500 Stun-
den Beaufschlagung),

• Eignung für Außenanwendungen, Schutzart (EN 60529)
(mindestens IP55),

• Berührungsschutz (EN 60529),
• Beständigkeit von Strom führenden Teilen elektronischer Er-

zeugnisse gegen Entzündung und Beständigkeit anderer
Teile gegen Entflammbarkeit (Glühdrahtprüfung nach DIN
EN 60695-2-11),

• Kennzeichnung (Spannung, IP, Hersteller, Typ, Gefahrenhin-
weis etc.),

• Nachweis der Isolationsfestigkeit (Stoß- und Hochspan-
nungs-Test mit 6kV, IEC 60664),

• doppelt oder verstärkt isoliert (IEC 60335-1/IEC 61140),
• Korrosion an Metallteilen darf die Sicherheit hinsichtlich elek-

trischer und mechanischer Kenngrößen nicht beeinträchtigen,
• Strom führende Teile müssen aus Metall sein, so dass im be-

stimmungsgemäßen Gebrauch unter den im Betriebsmittel
auftretenden Bedingungen eine ausreichende mechanische

Festigkeit, elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständig-
keit gegeben ist,

• unter feuchten Umgebungsbedingungen dürfen keine Me-
talle, die einen elektrochemischen Potentialunterschied von
>350mV (entsprechend IEC 60943) haben, in Kontakten
verwendet werden.

b) Anforderungen für Modul-Anschlussdosen:

• Nachweis der maximal zulässigen DC-Spannung (Angabe
Hersteller, Test nach EN 60998),

• mechanische Festigkeit (Stahlkugeltest IEC 61721),
• Kugeldruckprüfung (IEC 60695-10-2),
• Nachweis der Klemmstellen mit Schraubklemmen (EN

60999),
• Konformitätserklärung zu EN 60670,
• Kabelverschraubungen (EN 50262),
• Technische Zeichnungen, Dokumentation,
• Auswechselbarkeit von Bypassdioden,
• Auswechselbarkeit von Leitungen.

c) Hersteller müssen Anschlussdosen durch folgende Angaben
kennzeichnen und beschreiben:

• Name des Herstellers, Handelsmarke oder Ursprungskenn-
zeichen,

• Typbezeichnung,
• Bemessungsstrom in Ampere (A),
• Bemessungsspannungen oder Bemessungsisolationsspan-

nung (V),
• Bemessungsstoßspannung in Kilovolt (kV), wenn festgelegt,
• Maximal zulässige Arbeitsspannung (V),
• Verschmutzungsgrad,
• Schutzgrad nach IEC 60529,
• Temperaturbereich (untere und obere Umgebungstempera-

tur) wenn abweichend von der Norm,
• Art der Anschlüsse,
• anschließbare Leitung,
• Bezugnahme auf die V VDE 0126-05,
• Hinweis „Nicht Trennen unter Last“ mittels entsprechendem

Symbol,
• Die Polarität der Steckverbinder (falls anwendbar),
• Typ und Anzahl der Bypass-Dioden, falls vorhanden.

d) Anforderungen an Photovoltaik-Steckverbinder:

• Steckverbinder müssen den Anforderungen der DIN EN
50521 VDE 0126-3:2009-10 entsprechen,

• Werte für Bemessungsstrom und -spannung von Steckverbin-
dern müssen mindestens mit den Bemessungswerten der An-
schlussdose übereinstimmen,

• Leitungsanschluss und Verbindungen (IEC 60352, EN
60999, DIN 41611-4),

• mechanische Stabilität (Form, Haltbarkeit).

2.1.1.9 Modulrahmen und Modul-Befestigung

a) Im Moduldatenblatt oder in einer Installationsanleitung müs-
sen Vorgaben gemacht werden, wie und mit welchen Be-
festigungsmitteln das Modul sicher, herstellerkonform und
spannungsfrei zu montieren ist. Bei Laminaten müssen die
exakten Klemmeigenschaften (Klemmengeometrie, Glasein-
stand, Gummi-Härte usw.) spezifiziert werden. Alternativ
kann eine Zertifizierung der Klemmen mit dem Laminat ver-
langt werden. Bei punktueller Klemmung sind die Anzahl und
die Platzierung der Befestigungspunkte sowie die Anzugs-
momente von Schrauben oder zulässige Klemmdrücke ver-
bindlich anzugeben. Außerdem sind die zulässigen stati-
schen Lastgrade nach den Bedingungen des RAL-Solar
Umweltlastgrades (Ziffer 2) verbindlich anzugeben. Hierbei
ist eine Angabe der Kombination aus Modul und Montage-
system zulässig, wenn eine verbindliche Festlegung des Mo-
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dultyps eines oder mehrerer Hersteller sowie des verwand-
ten Montagesystems vorliegt.

b) Bei gerahmten Modulen müssen Rahmenform und -höhe über 
dem Glas und Glaseinstand so bemessen sein, dass auch 
bei flachen Installationswinkeln Schmutz- und Wasserabla-
gerungen sowie ein Schattenwurf auf die Zellen verhindert 
werden. In den Rahmen eingedrungenes Wasser und Kon-
denswasser, das sich im Rahmen gebildet hat, muss selbst-
tätig ablaufen können.

c) Die Hangabtriebskraft FS in Traufrichtung muss vom Modul-
rahmen aufgenommen werden können (siehe P1, Abschnitt 
4, Anhang).

2.1.2 Wechselrichter

Datenblätter von Wechselrichtern haben folgende Angaben
aufzuführen:

2.1.2.1 Wechselrichter-Datenblatt

Das Datenblatt muss die Mindestangaben nach DIN EN
50524 (VDE 0126-13) aufweisen. Dies sind beispielhaft fol-
gende Angaben:

2.1.2.2 Leistungsmessung des Wechselrichters, Teilwirkungs-
grade

Messungen zur Bestimmung von Teilwirkungsgraden müssen
gemäß den Vorgaben der IEC 61683 sowie der DIN EN
50530 VDE 0126-12 Gesamtwirkungsgrad von Photovoltaik-
Wechselrichtern ausgeführt und rechtsverbindlich als zugesi-
cherte Eigenschaften dokumentiert werden.

Darüber hinaus hat die Wirkungsgradbestimmung nach DIN
EN 50524 (VDE 0126-13) zu erfolgen:

• 110% der kleinsten Spannung aus dem MPP-Spannungsbe-
reich (1,1 x UMPP, min),

• DC-Nennspannung (Un DC),
• 67% der maximalen DC-Eingangsspannung (0,67 x UDCmax).

Die Teilwirkungsgrade (Uy, x%) werden für jede dieser DC-
Eingangsspannungen Uy bei den Teilleistungen x% der DC-
Nennleistung (x = 5, 10, 20, 30, 50, 100) bestimmt.

Es muss bei der Messung zur Bestimmung der Teilwirkungs-
grade sichergestellt sein, dass die DC-Eingangsspannung Uy
während der Messung konstant bleibt und die Eingangsleistung
und die Ausgangsleistung des zu prüfendenWechselrichters di-
rekt gemessen wird.

Ferner ist die Messdauer so zu wählen, dass sich ein stationä-
rer Betriebszustand einstellen kann.

Tabelle: Bestimmung der Teilwirkungsgrade in
Abhängigkeit der DC-Eingangsspannung
Uy und der Teilleistungen

Die zu den jeweiligen DC-Eingangsspannungen Uy gehörigen
Euro-Wirkungsgrade Euro,Uy müssen mit folgender Formel aus
den dazugehörigen Teilwirkungsgraden ermittelt werden. Zu
jedem Euro-Wirkungsgrad ist anzugeben, bei welcher DC-Ein-
gangsspannung Uy er bestimmt wurde.

Kenngröße Formelzeichen Einheit
Leistungsdaten:
Nennleistung DC Pn DC W
maximale DC-Eingangsleistung PDCmax W
Nennleistung AC Pn AC W
maximale AC-Leistung PACmax W
Teilwirkungsgrade (Uy, x%) %
Max-Wirkungsgrad max% %
Euro-Wirkungsgrad Euro %
Leistungsfaktor cos
DC-Einschaltleistung Pein W
DC-Ausschaltleistung Paus W
Stand-By-Leistung PStandBy W
Nacht-Leistung Pnacht W

Spannungen:
Nennspannung DC Un DC V
MPP-Spannungsbereich MPPT V
maximale DC-Spannung UDCmax V
Abschaltspannung UDCab V
Spannungsbereich AC V

Ströme:
Nennstrom DC In DC A
maximaler DC-Strom IDCmax A
Nennstrom AC In AC A
maximaler AC-Strom IACmax A
Klirrfaktor k %

Sonstiges:
Maße (Höhe, Breite, Länge) mm
Gesamtgewicht kg
Geräuschpegel dB(A)

Temperaturbereich
(Minimum, Maximum)

Tmin, Tmax °C

Wirkungsgradänderung
bei Tmax

Tmax < %

Wirkungsgradänderung
bei Abweichung von der
DC Nennspannung

U %/
100 V

MPP-Wirkungsgrad statisch
(DIN EN 50530)

MPP %

MPP-Wirkungsgrad dynamisch
(DIN EN 50530)

MPP %

Überlastverhalten Beschreibung
Art der Netzüberwachung Beschreibung
Montageanleitung Beschreibung
IP-Schutzgrad gemäß IEC
60529

Angabe

Isolationsüberwachung Angabe
Anzahl der MPP-Tracker in Stück Angabe

Teilleistungen x% der DC-Nennleistung
x =
5%

x =
10%

x =
20%

x =
30%

x =
50%

x =
100%

Spannung Uy
1,1 x UMPP, min 1,1

(Uy, x)
... ... 1,6

(Uy, x)
Un DC

... ...

0,67 x UDCmax 3,1

(Uy, x)
... ... 3,6

(Uy, x)



Besondere Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 966 P1

30

Euro,Uy = 0,03 Uy, 5% + 0,06 Uy, 10% + 0,13 Uy, 20% +
0,1 Uy, 30% + 0,48 Uy, 50% + 0,2 Uy, 100%

2.1.2.3 Mindestanforderungen an Funktionsüberwachung

Wechselrichtersysteme müssen über Einrichtungen im Gerät ver-
fügen, die Betriebsdaten-Überwachung, Störungsmeldung und
Funktionskontrolle der Anlage ermöglichen. Eine Speicherung
bzw. Übertragung der Daten muss möglich sein. Geeignete
Auswerteprogramme sollten zum Wechselrichter angeboten
werden.

2.1.2.4 Sicherheitsanforderungen an Wechselrichter und
Verträglichkeit

a) Wechselrichter müssen für alle Teile des Gerätes die Sicher-
heitsanforderungen nach DIN EN 62109 VDE 0126-14,
Sicherheit von Wechselrichtern zur Anwendung in photovol-
taischen Energiesystemen erfüllen. Dies betrifft die Mindest-
anforderungen für die Auslegung und Herstellung von Leis-
tungsumrichtern für den Schutz gegen elektrischen Schlag,
elektrische Energie, Brand, mechanische und sonstige Ge-
fahren.

b) Der Wechselrichter muss Konformität mit der DIN EN
60146-1-1, der DIN EN 60146-1-3 (Halbleiter Stromrich-
ter), der EU-Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische
Verträglichkeit) sowie der EUG-Richtlinie 2006/95/EG
(Niederspannung) und R&TTE 1999/5/EG (Funkanlagen
und TKEE (Richtlinie 99/5/EG) aufweisen.

c) bei im Wechselrichter integrierten elektronischen Lasttrenn-
schalter muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Be-
rufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik
(BGFE) oder der Deutschen Gesellschaft Unfallversicherung
e. V. (DGUV) vorliegen.

2.1.2.5 Lasttrennschalter

a) DC-Lasttrennschalter nach DIN VDE 0100-712 müssen für
Wartungsarbeiten am Wechselrichter vorhanden sein. Sind
diese nicht im Wechselrichter integriert, ist die Forderung
nach einem solchen Bauteil zwingend in der Montage- und
Betriebsanleitung des Wechselrichters auszuweisen. Beim
Einsatz externer Schalter muss darauf hingewiesen werden,
dass DC22-Schalter mit ausreichender Schaltfähigkeit und
Spannungsfestigkeit verwendet werden müssen. Bei Verwen-
dung von elektronischen Lasttrennschaltern muss eine Unbe-
denklichkeitsbescheinigung von Berufsgenossenschaft der
Feinmechanik und Elektrotechnik (BGFE) oder der Deutschen
Gesellschaft Unfallversicherung e. V. (DGUV) vorliegen.

b) Der Wechselrichterhersteller muss eine Angabe zur Auswahl
der Typenklasse der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD Ein-
heit) machen.

2.1.2.6 Angaben zu Blitzschutz, Erdung und Potenzialaus-
gleich

a) Der Wechselrichterhersteller hat in seinen Produktunterlagen
Angaben zur optimalen und möglichen Einbindung seiner
Wechselrichter in Erdungs- und Potenzialausgleichssysteme
zu machen.

2.1.3 Selbsttätige Freischaltstelle

Eine selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Ei-
generzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungs-
netz muss die Anforderungen nach E DIN V VDE V 0126-1-
1/A1 VDE V 0126-1-1/A1 erfüllen.

2.1.4 Leitung, Leitungsführungen und Steckverbindungen

Leitung, Leitungsführungen und Steckverbindungen müssen den
Anforderungen der Schutzklasse II nach VDE 0140 Teil1und
die DC-Leitungen im Außenbereich dem „Anforderungsprofil für
Leitungen für PV-Systeme“ des Komitees für isolierte Starkstrom-
leitungen UK 411.2 der DKE mit der Bauart PV1-F entsprechen.

2.1.4.1 Aufbau des Leitungsmaterials

Der Aufbau des Leitungsmaterials muss sich nach DIN EN
60304-5-52 richten. Das von der Gütegemeinschaft empfoh-
lene DC-Leitungsmaterial für den Außenbereich entspricht dem
„Anforderungsprofil für Leitungen für PV-Systeme“ des Komitees
für isolierte Starkstromleitungen UK 411.2 der DKE mit der Bau-
art PV1-F.

2.1.4.2 Erweiterte Anforderungen an Leitungen

a) An das Leitungsmaterial werden folgende erweiterte Anfor-
derungen gestellt:

• CE-Konformitätserklärung des Herstellers,
• Doppelte Isolierung,
• Freiheit von PVC und Halogenen.
• die DC-Leitungen im Außenbereich müssen dem „Anforde-

rungsprofil für Leitungen für PV-Systeme“ des Komitees für iso-
lierte Starkstromleitungen UK 411.2 der DKE mit der Bauart
PV1-F oder der TÜV Richtlinie 2Pfg1169 entsprechen.

b) Zusätzlich bei der Verlegung von Leitungen im Außenbe-
reich:

• Auslegung auf den zu erwartenden erweiterten Temperatur-
bereich,

• UV-Beständigkeit,
• Ozon-Beständigkeit.

2.1.4.3 Anforderungen an Leitungsführungen

a) An Kabelführungen werden folgende erweiterte Anforderun-
gen gestellt:

• Die Leitungsführung ist entsprechend der DIN VDE
0100 520 und der DIN VDE 0100 712 zu erstellen.

• Wirksamer Schutz gegen Nagetiere und Vogelfraß,
• Freiheit von PVC und Halogenen,
• Erd- und kurzschlusssichere Verlegung oder Schutzklein-

spannung.

b) Zusätzlich bei der Verlegung von Kabelführungen im Außen-
bereich:

• Auslegung auf den zu erwartenden erweiterten Temperatur-
bereich,

• UV-Beständigkeit.

2.1.4.4 Anforderungen an Steckverbindungen

a) An Steckverbindungen werden folgende erweiterte Anforde-
rungen gestellt:

• Die Steckverbindungen müssen der DIN EN 50521 (VDE
0126-3) entsprechen.

• CE-Konformitätserklärung des Herstellers,
• IP-Schutzgrad gemäß der zu erwartenden Umgebungsbedin-

gungen,
• Freiheit von PVC und Halogenen.

b) Zusätzlich bei der Nutzung von Steckern im Außenbereich:

• Auslegung auf den zu erwartenden erweiterten Temperatur-
bereich,

• UV-Beständigkeit.
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2.1.5 Generatoranschlusskasten und Koppelkasten

Die Komponenten müssen mindestens für die zu erwartendeMo-
dullebensdauer für die Umgebungsbedingungen (Temperatur,
UV-Stabilität etc.) und die zu erwartenden Spannungen/
Ströme nach VDE 0100-712 geeignet sein.

Allgemeine Anforderungen an Komponenten des Generatoran-
schluss- und Koppelkastens:

a) Angabe des zulässigen Umgebungstemperaturbereichs min-
destens –20°C bis +85°C,

b) Witterungsbeständigkeit (Ozon, UV ISO 4892-2 Methode
A),

c) Eignung für Außenanwendungen, Schutzart (EN 60529)
(mindestens IP54),

d) Berührungsschutz (EN 60529),

e) Beständigkeit von Strom führenden Teilen elektronischer Er-
zeugnisse gegen Entzündung und Beständigkeit anderer
Teile gegen Entflammbarkeit (Glühdrahtprüfung nach DIN
EN 60695-2-11),

f) Kennzeichnung (Spannung, IP-Schutzgrad, Hersteller, Typ,
Gefahrenhinweis etc.),

g) erd- und kurzschlusssicher, klare Trennung und Kennzeich-
nung der Polaritäten,

h) doppelt oder verstärkt isoliert (IEC 60335-1/IEC 61140),

i) maximal zulässige DC-Spannung (Angabe Hersteller, Test
nach EN 60998),

j) mechanische Festigkeit (Stahlkugeltest IEC 61721),

k) Kugeldruckprüfung (IEC 60695-10-2),

l) Nachweis der Klemmstellen mit Schraubklemmen (EN
60999),

m) Klimaventil,

n) Kabelverschraubungen (EN 50262),

o) technische Zeichnungen, Dokumentation,

p) Generatoranschlusskästen und Verteiler müssen der DIN VDE
0100-712 sowie der Schaltanlagennorm DIN EN 60439-
1 (VDE 0660-500) entsprechen; selbiges gilt für die Nach-
folgenormen DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) und -2
(VDE 0660-600-2) soweit zutreffend,

q) Für eine Innenmontage freigegebene Gehäuse müssen fol-
gende Eigenschaften aufweisen:
Gehäuse müssen in der Mindest-Schutzart IP 20 ausgeführt
werden,

r) Für eine Außenmontage freigegebene Gehäuse müssen fol-
gende Eigenschaften aufweisen:
Gehäuse müssen in der Mindest-Schutzart IP 54 ausgeführt
werden,
Gehäuse müssen die Anforderungen der DIN EN 62093
erfüllen

2.1.6 Montagesysteme

2.1.6.1 Einwirkungen

a) Für die Auslegung und den Standsicherheitnachweis eines
Montagesystems bzw. der Einheit Solargenerator und Monta-
gesystem sind die Einwirkungen und Lasten nach DIN 1055
(Einwirkungen auf Tragwerke) bzw. alternativ DIN EN 1991
(Eurocode 1) Teil 1-3 und 1-4 zugrunde zu legen. Bei der
Durchführung des statischen Nachweises gemäß DIN 1055
oder DIN EN 1991-4 ist der erweiterte Kombinationslastfall
Sk+Se (Schneelast und Schneeanhäufung) zu berücksichtigen.

Für die Definition der Windlast muss der Empfehlung des Nor-
mungsausschuss Bau (NABau) in jeweils neuester Ausgabe 
gefolgt werden der festgelegt hat, dass die Regelungen des 
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4), Tabelle 7.6, unter Verwendung 
der Kraftbeiwerte als Stand der Technik benutzt werden dürfen.

b) Die Verbindungsmittel der PV Unterkonstruktion zum vorhan-
denen Baukörper sind gemäß der Allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Z 30.3 6 aus höherwertigen nicht rosten-
den Stählen oder im Hinblick auf Korrosionschutz
gleichwertigen Materialien zu erstellen.

2.1.6.2 Wetter- und Korrosionsbeständigkeit

a) Die verwendetenMontagesysteme und Befestigungsmateria-
lien müssen eine Wetter- und Korrosionsbeständigkeit auf-
weisen, die mindestens 20 Jahre lang Schutz gegen ein kor-
rosionsbedingtes Bauteilversagen gibt.

b) Kontaktkorrosion muss ausgeschlossen sein.

2.1.6.3 Handhabbarkeit

Eine gute Handhabbarkeit der Bauteile des Montagesystems
muss gegeben sein (keine scharfen Kanten, Dachanpassungs-
und Modulaustauschmöglichkeit), andernfalls ist das Produkt an
den geeigneten Stellen bzw. in der Montageanleitung mit
einem Warnhinweis zu versehen.

2.1.6.4 Lastannahmen und Statik

a) Die Grenzbelastungen und Definition der Einsatzbereiche
(Modulabmessungen, Modulrahmung, Dachdeckung,
Dachkonstruktion, Dachneigung) und die Flächengewichte
müssen angegeben werden.

b) Für verschiedene Dacharten müssen entsprechende Beispiel-
Dimensionierungstabellen mit Angabe der zu wählenden
Einzelkomponenten vorhanden sein. Angaben in den Dimen-
sionierungstabellen müssen dem Konzept eines Sicherheits-
fensters folgen, d.h. maximale und minimale Abstände und
Maße sowie minimale Anzahl von Befestigungselementen
definieren. Alternativ können Auslegungsprogramme ange-
boten werden, die die Dimensionierung ermöglichen.

c) Der Hersteller muss geeignete Berechnungsgrundlagen zur
konkreten Auslegung, statische Berechnungen und Zulassun-
gen zur Verfügung stellen. Bei der Durchführung des stati-
schen Musternachweises gemäß DIN 1055 oder DIN EN
1991-1-3 ist der erweiterte Kombinationslastfall Sk+Se
(Schneelast und Schneeanhäufung) zu berücksichtigen.

d) Für die Windbelastung von aufgeständerten, freistehenden
oder nachgeführten Systemen ist die Exzentrizität der Last nach
DIN 1055 4 oder DIN EN 1991-1 4 zu berücksichtigen.

e) Nachgewiesene winddynamische Erkenntnisse können bei
den Lastannahmen angesetzt werden, sofern die Lastannah-
men durch ein unabhängiges, autorisiertes Institut nachvollzieh-
bar für die konkrete Anwendungssituation ermittelt wurden.

2.1.6.5 Begehbarkeit

Eine Angabe zur Begehbarkeit muss gemäß statischer Vorga-
ben nach DIN 1055 oder Eurocode 1991 erfolgen.

2.1.6.6 Hinterlüftung

Eine ausreichende Hinterlüftung ist konstruktiv zu ermöglichen.

2.1.6.7 Modulbefestigung

a) Die Module sollten so befestigt werden, dass die Ansamm-
lung von Wasser, Schmutz und Moosbildung eingeschränkt
bzw. nach Möglichkeit sogar ausgeschlossen ist.
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b) Bei Einlegeprofilen muss gewährleistet sein, dass sowohl aus
den Modulrahmen als auch aus den Profilen Wasser selbst-
tätig ablaufen kann (Frostschutz).

c) Maximale Feldlängen/Dehnungsfugen für Profile

Die Montageprofile der Unterkonstruktion sind extremen Tem-
peraturspreizungen ausgesetzt. Daraus resultiert eine Längen-
änderung des Profils (der Längenausdehnungskoeffizient von
Aluminium beträgt ca. 0,02 mm/m*K). In der Montagean-
leitung müssen max. zu verbauende Längen und die Breite
der Dehnungsfugen angegeben werden. Es ist darauf hinzu-
weisen, dass bei der Ausbildung von Dehnungsfugen die Er-
dung gewährleistet werden muss. Des Weiteren dürfen Deh-
nungsfugen nicht mit Modulen überbaut werden, wenn keine
geeignete konstruktive Kompensation vorhanden ist.

d) Das Verkleben von Modulen oder Montagegestellen ist zu-
lässig. Wird die Modulbefestigung durch Verkleben reali-
siert, müssen die verwendeten Klebstoffe den anerkannten
Regeln der Klebetechnik und den Grundanforderungen einer
dauerhaften Verklebung entsprechen. Die technischen Refe-
renzen für die anerkannten Regeln der Klebetechnik finden
sich in der EOTA ETAG 002, Teil I, Kapitel 5.1.4.1. „An-
fangswerte der mechanischen Festigkeit nach Zug- und
Schubprüfung bei unterschiedlichen Temperaturen“ sowie in
Kapitel 5.1.4.2 „Restfestigkeit nach künstlicher Alterung:
Wasserlagerung mit UV, Feuchtumgebung mit NaCl, Feucht-
umgebung mit S02, Reinigungsmittel.“ Ein im Sinne der RAL-
GZ 966 zulässiger Klebstoff erfüllt die Anforderungen der
EOTA ETAG 002 und die anerkannten Regeln der Klebe-
technik.

Klebungen auf der Baustelle sind zulässig, wenn in allen Fäl-
len alle für die Klebung vorgeschriebenen Parameter des
Herstellers am Montageort zu jeder Zeit eingehalten werden
können. Dies gilt insbesondere für Temperaturbereich,
Feuchtigkeit, Sauberkeit der Oberflächen usw. Weiterhin ist
zu beachten, dass bei Verklebung auf bauseitigeWerkstoffe
(z. B. beschichtete Trapezbleche usw.) in jedem Einzelfall
ein Kompatibilitätsnachweis des verwendeten Werkstoffes
zum Kleber zu führen ist. Dabei ist auch der Nachweis einer
ausreichenden Stabilität des Schichtenaufbaus als mögli-
ches Versagenskriterium zu berücksichtigen (z. B. Haltekraft
des Lackes auf dem Blech).

2.1.6.8 Leitungsführung

Das Montagesystem sollte die Möglichkeit der witterungsge-
schützten Kabelführung inkl. der Unterbringung von Steckverbin-
dungen bieten, zumindest muss eine Möglichkeit der Leitungs-
befestigung mit geeigneten Materialien (z. B. UV-beständige
Kabelbinder) gegeben sein.

2.1.6.9 Erdung und Blitzschutz

a) Montagesysteme müssen durch geeignete, im System vor-
handene Bauteile in ein vorhandenes Blitzschutzsystem (Er-
dung bzw. Potenzialausgleich) einbezogen werden können.
Dies gilt im besonderen, wenn die Photovoltaikanlage über
das Gebäude hinausragt.

b) Eine durchgehende Erdung ist auch ohne vorhandenes Blitz-
schutzsystem erforderlich. Die Erdung der Module ist nach
den Vorgaben des Modulherstellers zu erstellen, dieser hat
Angaben hierzu in seinen Unterlagen zu machen. Sollten
aus technischen Gründen Ausnahmen gemacht werden,
sind diese zulässig, wenn fachgerecht mit Begründung pro-
tokolliert.

c) Die Erdungmuss durch geeigneteMaterialwahl imGestell und
in allen Verbindungen durchgehend gewährleistet werden.
Dies gilt auch bei Verwendung von eloxierten Modulrahmen.

2.1.6.10 Regensicherheit bei Indachsystemen

Bei Indachsystemen muss ein Nachweis der Regensicherheit mit
Angabe der Mindestdachneigung erfolgen, die Hinterlüftung
sollte gewährleistet sein.

Die Indachmontage stellt stets eine „erhöhte Anforderung“ nach
dem Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks dar.

2.1.6.11 Dokumentation Montagesystem

Der Hersteller muss eine detaillierte Dokumentation des Monta-
gesystems beifügen, mit deren Hilfe der Solargenerator fachge-
recht und nach den Regeln der Technik installiert werden kann
sowie ein sicherer Aufbau und zuverlässiger Betrieb des Solar-
generators gewährleistet wird.

2.1.6.12 Eingreifen in die Bedachung oder Gebäudefas-
sade

Beim Eingreifen von Montagesystemen in die Bedachung oder
Gebäudefassade sind die anerkannten Regeln der Technik,
z. B. das Regelwerk des Zentralverbandes des Deutschen Dach-
deckerhandwerkes e. V. – Fachverband Dach- Wand- und Ab-
dichtungstechnik –, zu beachten. Dabei dürfen die ursprüngli-
chen Funktionen der Bedachung und Gebäudefassade nicht
beeinträchtigt werden.

2.1.7 Verdunkelungsmittel für den Einsatz in der Brandbe-
kämpfung von PV-Anlagen

2.1.7.1 Technische Anforderungen an das Verdunklungsmit-
tel (VDM)

2.1.7.2 Opazität

Die Eigenschaft des zu verwendenden VDM Mittels muss bei
einer Schichtdicke von 200 µ ± 10%, ca. 2,0 Liter m² eine
Opazität von 0 *1) (Lichtundurchlässigkeit, Trübung) in Anleh-
nung Prüfverfahren EN 13300 Klasse 1 = 99,5, oder gemäß
Prüfverfahren Polymerinstitut KIWA Flörsheim (schwarz/weiß
Kontrastprüfkarten Anlage)

• Diese Werte Opazität O *1) sind im feuchten Zustand zu
messen.

• Diese Werte Opazität 1*2) sind im getrockneten Zustand
zu erreichen.

• Diese Werte gewährleisten eine Opazität um einem ausrei-
chenden Spannungsabfall zu gewährleisten.

Anmerkung:

*1) Ein Stoff mit dem Transmissionsgrad T = 0, der kein auftref-
fendes Licht hindurch lässt, hat eine Opazität O von unendlich.

*2) Ein Stoff mit dem Transmissionsgrad 0 < T < 1, der das
auftreffende Licht partiell hindurch lässt, hat eine Opazität
O > 1.

Ein Verfahren zur Messung des Kontrastverhältnisses bei Innen-
dispersionsfarben ist in EN 13300 beschrieben DIN 55987
und in ASTM D 2805-70.

2.1.7.3 Spannungsabfall

Nach dem flächendeckenden Auftragen des VDM Mittels muss
ein Spannungsabfall von mindestens 95% erreicht werden.

PV Module die auf der Modulrückseite keine lichtundurchläs-
sige Folie bzw. Abdeckung besitzen müssen beidseitig besprüht
und/oder abgedunkelt werden.

Dieser Wert von mindestens 95% ist sowohl im trockenen als
auch im nassen Zustand zu erreichen.
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2.1.7.4 Viskosität

Die Viskosität des VDM Mittels muss bei einer Scherrate von
500 eine mindestens Viskosität von 400 mPa*s ±10% errei-
chen. Dieses ist maßgeblich die Haftfähigkeit.

Ebenfalls ist die Viskosität für die Beständigkeit bei Sprühregen
von Bedeutung.

Prüfung gemäß DIN EN ISO 3219.

2.1.7.5 Haftung auf glatten Flächen

Das VDM Mittel muss auf allen handelsüblichen PV Modulen,
bei einem Aufstellwinkel von > 60°, eine Mindestschichtdicke
> 100 µ erreichen. Überschüssiges und/oder abfließendes
VDM Mittel darf diese Mindestschichtdicke auch nicht stellen-
weise abreißen.

Bei neuen und/oder beschichtete Modulflächen mit Antihaft-
Nano- und/oder Lotuseffekt muss eine Mindestschichtdicke von
> 100 µ erreicht werden. Hierzu sind die Prüfungen der Opa-
zität zu beachten. Prüfung gemäß DIN EN ISO 2409:1992,
Prüfmethode PVModul Aufstellwinkel 60° und besprühen, Sicht-
und Spannungsprüfung.

2.1.7.6 Elastizität

Im Temperaturbereich zwischen –2°C und +120°C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von < 80% muss ausreichend Elastizität
des VDMMittels gewährleistet bleiben, so dass sich keine Risse
bilden können und das VDM Mittel bei Windstärke nicht 3 ab-
blättert. Siehe Punkt Abplatzungen.

Im getrockneten Zustand muss das VDM Mittels die volle Haft-
fähigkeit behalten und sich ggf. bei Ausdehnungen der PV- Mo-
dule anpassen.

Im getrockneten Zustand muss das VDMMittel in der Lage sein,
Wasser insbesondere Reinigungswasser aufzunehmen um
leichter abgesprüht entfernt werden zu können. Dieses muss mit
einem Wasservollstrahl (Sprühdüse) und hausdruck von > 3,0
bar gewährleistet sein. Das VDM Mittel muss quellbar bleiben.

2.1.7.7 Dichte

Die Mindestdichte des MVD Mittels sollte 1200 g/1000 ml
nicht unterschreiten, um ein Verdrängungseffekt gegenüber ver-
bliebener Restfeuchte z. B. Regentropfen zu besitzen.

Diese Dichte ergibt auf Grund der Bestandteile. Prüfung: DIN
EN ISO 2811, Teil 1.

2.1.7.8 Sprühwasserbeständigkeit

Das aufgesprühte VDM Mittel muss in nassem und trockenen
Zustand einem Sprühregen (bei 0,2 bis 0,5Millimeter je Stunde
von einem mäßigen Sprühregen) und/oder einem Sprühstrahl
C-Feuerwehrstrahlrohr mindestens 5 Minuten standhalten,
wobei maximal 50% abgespült werden kann.

Begriffsbezeichnung Sprühregen: Die Tröpfchen haben einen
Durchmesser, der kleiner als 0,5 Millimeter ist. Bei einer Nie-
derschlagsintensität von bis zu 0,2 Millimeter je Stunde spricht
man von einem leichten, bei 0,2 bis 0,5 Millimeter je Stunde
von einem mäßigen und bei über 0,5 Millimeter je Stunde von
einem starken Sprühregen.

2.1.7.9 Separationen

Das VDMMittel darf sich innerhalb von 2 Jahren nicht chemisch
und/oder physikalisch verändern, sondern muss seine Eigen-
schaften beibehalten.

2.1.7.10 Stabilität gegenüber Zersetzung bzw. Bakterienbe-
fall

Das VDM Mittel muss gegen bakteriellen Befall mit einem Bio-
zid in vertretbarer Menge ausgestattet sein. Hierzu sind Biozide
aus dem Lebensmittelbereich zu verwenden. Das Biozidgesetz
über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten definiert vier
Hauptgruppen mit insgesamt 23 Biozid-Produktarten, Produkt-
art: 4 Desinfektionsmittel für den Lebens- und Futtermittelbereich,
Produktart: 5 Trinkwasserdesinfektionsmittel.

2.1.7.11 Ablaufverhalten

Das VDM Mittel darf auf einer neuwertigen Polymethylmeth-
acrylat Glasscheibe (Plexiglas) DIN A 3 mit einem Anstellwin-
kel von 60° und einer Sprühdicke von 100 µ nicht ablaufen.

Ebenso nicht nach einer Verbleibdauer von 60 Minuten. Durch-
führung der Prüfung muss gemäß DIN EN 23270 erfolgen.

2.1.7.12 Trocknungsgrad

Der Trocknungsgrad des VDMMittel sollte nach DIN EN 3270
und DIN 53150 ermittelt werden. Wert des Trocknungsgrades
1 nach 7 Stunden.

2.1.7.13 Abplatzungen

An den getrockneten VDMMittel muss das Verfahren Gitterschnitt
gemäß DIN EN ISO 2409 1992 (Abplatzungen, Elastizität)
durchgeführt werden um Abplatzungen zu erkennen. Es dürfen
nur geringe Abplatzungen eintreten, Werte maximal 1 x 1.

Gitterschnittkennwert 0 0% Abplatzungen

Gitterschnittkennwert 5 100% Abplatzungen

2.1.7.14 Chemische Eigenschaften

Bei den chemischen Eigenschaften des gebrauchsfertigen VDM
Mittels müssen folgende Parameter eingehalten werden bzw.
Hinweise enthalten:

Minimaler pH Wert: pH 4,0 und maximaler pH 12,0.

Im gebrauchsfertige VDM Mittel dürfen keine nennenswerten
Mengen an Gefahrstoffe enthalten sein, gemäß Gefahrstoffver-
ordnung.

Das gebrauchsfertige VDM Mittel darf keine Giftstoffe enthal-
ten (ausgenommen Biozid).

Das gebrauchsfertige VDM Mittel darf kein Gefahrstoff sein,
gemäß Gefahrstoffverordnung.

Das gebrauchsfertige VDM Mittel darf kein leichtentzündliches
Lösemittel enthalten.

Im gebrauchsfertigen VDM Mittel dürfen keine nennenswerten
Mengen von Schwermetallen enthalten sein. Die gesetzlichen
Grenzwerte sind zu unterschreiten.

Der mineralische Anteil darf > 80% betragen.

Die Restsubstanzen > 10% müssen leicht abbaubar sein gemäß
OECD.

Nachhaltigen Auswirkungen auf Boden und Gewässer sind zu
vermeiden.

Ein Entsorgungshinweis für verbrauchtes VDM Mittel muss auf
der Verpackung sichtbar sein.

Auf Grund des Wasseranteils ist eine hohe Leitfähigkeit des ge-
brauchsfertigen VDM Mittels nicht auszuschließen, (Allgemei-
nen Hinweise VDE110 beachten).Dieses ist in den allgemeinen
Hinweisen und Warnhinweisen klar darzustellen.

Die verwendeten Pigmente und/oder Farbzusätze dürfen kein
Gefahrgut sein.
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Härtungsmittel sind soweit auszuschließen, dass es nicht zu Ab-
lagerung bzw. zu einem Verstopfen in Rohrleitungen kommt.

Korrosionen beim kurzzeitigen Gebrauch des gebrauchsfertigen
VDMMittels < 24Std. anMetallverbindungen oder anderen Bau-
teilen sind auf Grund der Zusammensetzung zu unterbinden.

Zusätzlich sollte das gebrauchsfertige VDM Mittel in der Lage
sein, kleinere Brandherde zu ablöschen und vor Wiederentzün-
dung zu schützen.

Das gebrauchsfertigen VDM Mittel darf nicht brennbar sein,
Maximal Brennzahl 3 gemäß Testmethode VDI 2263-1.

Begründung:

Es ist da davon auszugehen ist, dass das verwendete VDMMit-
tel austrocknen kann.

Diese VDI 2263-1 Testmethode ist für feste und trockene Stäube
bestimmt.

Eine Prüfung gemäß DIN 4102 ist nicht anwendbar.

2.1.7.15 Physikalische Eigenschaften

Bei den physikalischen Eigenschaften des gebrauchsfertigen
VDM Mittels müssen folgende Parameter eingehalten werden
bzw. Hinweise enthalten:

Auf Grund des Wasseranteils ist eine Leitfähigkeit des ge-
brauchsfertigen VDM Mittels nicht auszuschließen, (Allgemei-
nen Hinweise VDE110). Dieses ist in den allgemeinen Hinwei-
sen und Warnhinweisen klar darzustellen.

Vom VDMMittel dürfen keine Beschädigungen (Kratzer) an dem
PV Modul entstehen.

Beim Reinigen von besprühten PV- Modulen darf es nicht zu Ab-
lagerung bzw. zu einem Verstopfen in Rohrleitungen kommen.

Die Reinigung von besprühten PV- Modulen muss mit üblichen
Gerätschaften möglich sein.

Nachhaltige Rückstände auf Bauteilen müssen vermiedenwerden.

Ein Entsorgungshinweis für verbrauchtes VDM Mittel muss auf
der Verpackung sichtbar sein.

Auf die mögliche erhöhte Rutschgefahr ist hinzuweisen.

2.1.7.16 Anspruch an Gerätschaften

Die zumGebrauch verwendeten Geräte sollten, wenn vorhanden
den üblichen Stand der Technik entsprechen. Sicherheitsrelevante
Bauteil wie zum Beispiel Druckbehälter, Absperrorgane, Ventile
und Zusatzgeräte sind gemäß CE Konformität zu verwenden.

Ebenfalls sollte es mit der verwendeten Sprühlanze möglich
sein, zum Beispiel Löschmittel wie Wasser auszubringen um
ebenfalls als Löschgeräte eingesetzt zu werden. Dabei sollten
die Anschlüsse mit handelsüblichen Geräten kompatibel sein.

Die für den Einsatz verwendetenGerätschaften,wie Schläuche und
insbesondere die Sprüh- bzw. die Ausbringlanze, sollte aus nicht
leitendem Material (nichtleitendem Kunststoff, Glasfaser) bestehen.
Dieses würde die Gefährdung des Einsatzpersonals verringern.

2.1.7.17 Normierung der Bauteile

Sicherheitsrelevante Bauteil wie zum Beispiel Druckbehälter,
Absperrorgane, Ventile und Zusatzgeräte sind gemäß CE Kon-
formität zu verwenden.

2.1.7.18 Umweltverträglichkeit

Die chemischen als auch die physikalischen Eigenschaften des
gebrauchsfertigen VDM Mittels dürfen die Umwelt nicht nach-
haltig beeinflussen.

Das gebrauchsfertigen VDM Mittel darf keine Ozonschädigen-
den Stoffe und leichtentzündlichen Stoffe enthalten. Benötigte
brennbare Zusatzstoffe dürfen > 20% nicht überschreiten. Bei
leichtflüchtigen Lösungsmitteln besteht im Einsatzfall erhöhte
Brandgefahr.

Ein Entsorgungshinweis für verbrauchtes VDM Mittel muss auf
der Verpackung sichtbar sein.

2.1.7.19 Toxikologie

Das gebrauchsfertigen VDM Mittel darf keine nennenswerten
Mengen an Gefahrstoffe enthalten, gemäß Gefahrstoffverord-
nung.

Darf keine Giftstoffe enthalten (ausgenommen Biozid).

Darf als gebrauchsfertiges VDM Mittel kein Gefahrstoff sein,
gemäß Gefahrstoffverordnung.

Darf kein leichtentzündliches Lösemittel enthalten.

2.1.7.20 Handhabung

Die Handhabung muss gemäß der Betriebssicherheitsverord-
nung gewährleisten, dass keine Personen geschädigt werden
können.

Die verwendeten Gerätschaften müssen ohne zusätzliche spe-
zielle Werkzeuge zu bedienen sein.

Es muss eine, für den Laien verständliche Bedienungsanleitung
vorhanden sein.

Insbesondere ist auf mögliche Gefahren hinzuweisen.

Der Betrieb, und Nachfüllung der Gerätschaften muss durch
sachkundige Personen möglich sein. Die Wartungen und Prü-
fungen müssen von fachkundigen Personen gemäß 14406 Teil
4 durchgeführt werden.

2.2 Betriebliche Anforderungen
Bauteile photovoltaischer Anlagen müssen sachgerecht und si-
cher gelagert und transportiert werden. Insbesondere dürfen
diese nicht Witterungseinflüssen ausgesetzt werden, die deren
Qualität und Eigenschaften mindern.

2.3 Personelle Anforderungen1

Gütezeichenbenutzer müssen über qualifiziertes Fachpersonal
für den Entwurf, die Berechnung und die Fertigung von Kompo-
nenten photovoltaischer Anlagen verfügen und deren Qualifi-
kationen dokumentieren.

Der Hersteller muss Verfahren zur Schulung des Personals, wel-
ches qualitätsrelevante Tätigkeiten ausführt, einführen und auf-
rechterhalten. Entsprechende Aufzeichnungen über Schulungen
sind zu führen.

3 Prüfbestimmungen
Die Prüfung von Leistungen gemäß dieser BesonderenGüte- und
Prüfbestimmungen für Komponenten von photovoltaischen An-
lagen erfolgt gemäß eines Prüfprotokolls (Prüfliste für Komponen-
ten photovoltaischer Anlagen).

3.1 Grundsätze
Für die Grundsätze zur Prüfung der Komponenten photovoltai-
scher Anlagen gelten die Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

1 oder als entsprechende Qualifikationsnachweise aus EU-Ländern
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3.2 Erstprüfung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.2, Erstprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestim-
mungen für Solarenergieanlagen.

3.3 Eigenüberwachung
Inhalt und Umfang der Eigenüberwachung des Gütezeichenbe-
nutzers ergeben sich aus Abschnitt 3.3.1, Eigenüberwachung 
der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

3.4 Fremdüberwachung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.3.2, Fremdüberwachung der Allgemeinen Güte- und 
Prüfbestimmungen für Solarenergieanlagen.

3.5 Wiederholungsprüfung
Die Wiederholungsprüfung wird nach Abschnitt 3.4, Wieder-
holungsprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen 
für Solarenergieanlagen durchgeführt.

3.6 Prüfberichte und Prüfkosten
Für die Erstellung der Prüfberichte und die Prüfkosten gilt Ab-
schnitt 3.5 und 3.6 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

3.7 Kennzeichnung
Für die Kennzeichnung gütegesicherter Produkte und Leistungen 
gemäß dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen gilt Ab-
schnitt 4 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für So-
larenergieanlagen. Die Kennzeichnung erfolgt mit dem Güte-
zeichen der Gütegemeinschaft Solaranlagen e. V. in

Verbindung mit dem kategoriebezogenen Hinweis gemäß
nachfolgender Zeichenabbildung:

Komponenten P1 Nr. 0000

3.8 Änderungen
Für Änderungen dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen gilt Abschnitt 5 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

Eine Prüfliste wird von der Gütegemeinschaft entsprechend den
Güte- und Prüfbestimmungen an die Gütezeichenbenutzer in ak-
tualisierter Form zur Verfügung gestellt.

4 Anhang
Anhang zu 2.1.1.5Witterungsbeständigkeit vonModulen, der
RAL-Solar Umweltlastgrad

Zur Verdeutlichung der Klassifikation der zugesagten Mindest-
Widerstandsfähigkeit gegen Umweltlasten aus UV-Strahlung,
Temperatur, Feuchte, Frost, mechanische Lasten, Hagelschlag,
Kriechstrom (Ziffer 1 des RAL-Solar Umweltlastgrades) dient fol-
gende Tabelle:

RAL-Solar Umweltlastgrad erste Ziffer
(UV-Strahlung, Temperatur, Feuchte, Frost, Mechanik, Hagel, Zug, Kriechstrom)
RAL 1 _ RAL 1 _ RAL 1 _ RAL 2 _ RAL 3 _ RAL 4 _ RAL 5 _ RAL 6 _ RAL 7 _

Anzahl
Module 2 2 2 mindestens

1
mindestens

1
mindestens

1
mindestens

1
mindestens

1
mindestens

1
UV-Voralte-
rungstest 15 kWh – – 15 kWh 15 kWh 15 kWh 15 kWh 15 kWh 15 kWh

Feuchte/
Wärme

Luftfeuchte/
Frost

Prüfung

50 Zyklen
–40° bis
+85°C

200 Zyklen
–40° bis
+85°C

– 200 Zyklen
–30° bis
+95°C

bei 100%
Feuchte

unter
kondensie-
renden Be-
dingungen

300 Zyklen
–30° bis
+95°C

bei 100%
Feuchte

unter
kondensie-
renden Be-
dingungen

400 Zyklen
–30° bis
+95°C

bei 100%
Feuchte

unter
kondensie-
renden Be-
dingungen

500 Zyklen
–30° bis
+95°C

bei 100%
Feuchte

unter
kondensie-
renden Be-
dingungen

600 Zyklen
–30° bis
+95°C

bei 100%
Feuchte

unter
kondensie-
renden Be-
dingungen

700 Zyklen
–30° bis
+95°C

bei 100%
Feuchte

unter
kondensie-
renden Be-
dingungen

– –

1.000h
+85°C und

85% Feuchte
10 Zyklen
–40° bis
85°C bei

85% Feuchte

– –

Mechani-
sche
Last

– –

3 Zyklen
Zug, Druck
mit 2.400
Pa für 1h

siehe RAL
Tabelle für

mechanische
Last

siehe RAL
Tabelle für

mechanische
Last

siehe RAL
Tabelle für

mechanische
Last

siehe RAL
Tabelle für

mechanische
Last

siehe RAL
Tabelle für

mechanische
Last

siehe RAL
Tabelle für

mechanische
Last

Hageltest – –

Eiskugel
25 mm mit
23 m/s auf
11 Stellen

Eiskugel
25 mm mit
23 m/s auf
11 Stellen

Eiskugel
25 mm mit
23 m/s auf
11 Stellen

Eiskugel
25 mm mit
23 m/s auf
11 Stellen

Eiskugel
25 mm mit
23 m/s auf
11 Stellen

Eiskugel
25 mm mit
23 m/s auf
11 Stellen

Eiskugel
25 mm mit
23 m/s auf
11 Stellen

Festigkeit
Anschlüsse

40 N Zug,
Drehmoment – – 40 N Zug,

Drehmoment
40 N Zug,

Drehmoment
40 N Zug,

Drehmoment
40 N Zug,

Drehmoment
40 N Zug,

Drehmoment
40 N Zug,

Drehmoment
Kriech-

stromprü-
fung unter
Benässung

500 V oder
Umax, sys

500 V oder
Umax, sys

500 V oder
Umax, sys

500 V oder
Umax, sys

500 V oder
Umax, sys

500 V oder
Umax, sys

500 V oder
Umax, sys

500 V oder
Umax, sys

500 V oder
Umax, sys
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RAL-Solar Umweltlastgrad zweite Ziffer (mechanische Lasten aus Schnee und Wind)
Umwelt-
lastklasse

Schneelast Gesamtlast Höhengrenze der Module bei 30° Modulneigung
laut Schneelastkarte DIN 1055

Resultierende Hangab-
triebskraft auf Rahmen

Sk = Sk + Se Zone
1

Zone
1a

Zone
2

Zone
2a

Zone
3

Fs

RAL _ 1 1,97 kN/m2 2,40 kN/m2 ok 700 m 575 m 500 m 425 m keine, da IEC 61215 Test
RAL _ 2 2,32 kN/m2 3,00 kN/m2 ok 800 m 675 m 575 m 525 m 0,93 kN/m
RAL _ 3 3,50 kN/m2 5,40 kN/m2 ok ok 850 m 725 m 625 m keine, da IEC 61215 Test
RAL _ 4 3,75 kN/m2 6,00 kN/m2 ok ok 900 m 750 m 675 m 1,50 kN/m
RAL _ 5 4,89 kN/m2 9,00 kN/m2 ok ok 1.075 m 925 m 825 m 1,95 kN/m
RAL _ 6 5,86 kN/m2 12,00 kN/m2 ok ok 1.175 m 1.025 m 900 m 2,34 kN/m
RAL _ 7 6,72 kN/m2 15,00 kN/m2 ok ok ok 1.125 m 1.000 m 2,69 kN/m

Zur Verdeutlichung der Klassifikation der zugesagten Mindest-
Widerstandsfähigkeit gegen Umweltlasten aus dem Angriff me-

chanischer Lasten aus Schnee undWind (Ziffer 2 des RAL-Solar
Umweltlastgrades) dient folgende Tabelle:

Die Definition der Schneelast Sk, der Schneelast Se sowie der
resultierenden Hangabtriebslast Fs ergeben sich aus der DIN
1055 oder DIN EN 1991.

Fs = Hangabtriebskraft, diese wird
ohne Reibung ermittelt

μi = Formbeiwert der Schneelast
entsprechend der Dachform

b = Breite des Daches projiziert in
die Waagerechte

Sk = charakteristischer Wert der
Schneelast auf dem Boden [kN/m2]

= Winkel der Dachfläche in Grad

Berechnung — Hangabtriebskraft

=

Kombinationslastfall Sk+Se
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hn
ee
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2

Höhe über Meeresspiegel in m

Zone 1

Zone 1a

Zone 2

Zone 2a

Zone 3

IEC 61215 Testlast (erweitert) von 5,4 kN/m2

IEC 61215 Testlast (normal) von 2,4 kN/m2

Si = charakteristischer Wert der
Schneelast auf dem Dach lotrecht
auf die Grundrissprojektion der
Dachfläche

μi = Formbeiwert der Schneelast
entsprechend der Dachform

Sk = charakteristischer Wert der
Schneelast auf dem Boden
[kN/m2]

Berechnung der Schneelast

=
Se = Zusatzlast bei Schneeüberhang

oder Anhäufung, Last greift
entlang der unteren Modulkante

μi = Formbeiwert der Schneelast
entsprechend der Dachform

Sk = charakteristischer Wert der
Schneelast auf dem Boden
[kN/m2]

= Wichte des Schnees
in diesem Fall 3,0 kN/m3

Zusätzliche Linienlast
infolge Schneelast

=
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1 Geltungsbereich
Diese Güte- und Prüfbestimmungen gelten für die Planung pho-
tovoltaischer Anlagen. Das Gütezeichen wird vergeben an ge-
prüfte Unternehmen, die sich nachweislich einer Fremdüberwa-
chung unterziehen und an die aufgestellten Regeln halten.

Diese BesonderenGüte- und Prüfbestimmungen für Planung pho-
tovoltaischer Anlagen gelten nur in Verbindung mit den Allge-
meinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergieanlagen.

2 Gütebestimmungen

2.1 Anforderungen zum Kundengespräch und zur
Standortbeurteilung

Im Rahmen der Planungsvorbereitung und der Entwurfsplanung
ist ein dokumentiertes Kundengespräches und eine Standortbe-
urteilung bei einem Ortstermin mit folgendem Mindestinhalt
durchzuführen:

2.1.1 Angaben zum Kunden:

2.1.1.1 Kundendaten

a) Name, Vorname,

b) Straße, Hausnummer,

c) PLZ, Ort,

d) Telefon (privat, dienstlich, mobil),

e) Fax,

f) E-Mail.

2.1.1.2 Angaben zum Standort der Anlage
(falls abweichend),

g) Straße, Hausnummer,

h) PLZ, Ort.

2.1.1.3 Firmendaten

Firmenbezeichnung, Anschrift und Ansprechpartner der Firma,
die die Planungsvorbereitung und Entwurfsplanung anstellt, sind
zu benennen. Mindestens sind folgende Angaben zu machen:

a) Firmenname,

b) Ansprechpartner (Name, Vorname),

c) Straße, Hausnummer,

d) PLZ, Ort,

e) Telefon (privat, dienstlich, mobil),

f) Fax,

g) E-Mail,

h) Webseite.

2.1.2 Dokumentation von Kundenwünschen:

Die Wünsche des Kunden während des dokumentierten Kun-
dengespräches (Standortbeurteilung) bei einem Ortstermin sind
zu dokumentieren. Dabei können folgende Punkte relevant sein
(Auswahl):

a) Anlage nach RAL-GZ 966 gewünscht,

b) maximaler Ertrag (Angabe der Maßnahmen, die dafür ge-
troffen werden),

c) maximale Flächenausnutzung,

d) festgelegte Obergrenze der Investitionskosten,

e) Feststellung der Art der Anlagenmontage;

Mögliche Anlagenmontagearten sind:

– Gebäudeintegrierte PV-Anlagen (GiPV): dies sind PV-An-
lagen, bei denen die PV-Module Bestandteil der Gebäu-
dehülle sind. Sie sind z. B. im Dach oder in der Fassade
integriert und erfüllen außer der Funktion der Stromerzeu-
gung noch mindestens eine weitere Funktion, z. B. Wet-
terschutz, Wärmeschutz, elektromagnetische Abschir-
mung.

–- Additive PV-Anlagen (AdPV): dies sind PV-Anlagen, bei
denen die PV-Module zusätzlich an oder auf die Gebäu-
dehülle, z. B. Dach oder Fassade angebracht wurden.
Sie erfüllen, außer der Stromerzeugung, keine weitere
Funktion.

f) Feststellung besonderer Kundenwünsche z. B. Optik, archi-
tektonische Gestaltungswünsche (dachparallel, aufgestän-
dert, Fassaden-/Gebäudeintegration).

Kundenwünsche können nur dann berücksichtigt werden,
wenn diese den allgemein anerkannten Regeln der Technik
nicht widersprechen.

2.1.3 Lage und Größe der Dachflächen

Ermittlung von Lage und Größe der Dachflächen und des Pla-
nungsziels

a) Dachskizze: Dach, bzw. Gebäudeskizze mit Bemaßung
und Dokumentation sowohl des Planungszieles als auch
eventueller Dachaufbauten,

b) Ausrichtung der Dachfläche(n) in Grad
(Ost = –90°, Süd = 0°, West = 90°, Nord = 180°),

c) Dach- bzw. Modulneigung(en) in Grad,

d) geplante Generatorfläche in m²,

e) geplante Generatornennleistung in kWp,

f) Besonderheiten, Sonstiges.

2.1.4 Dachbeschaffenheit, Dacheindeckung bzw.
-abdichtung

a) Bezeichnung und Typ der Dacheindeckung mit Betrachtung
der Gefahrenlage, z. B. bei Deckungen mit Asbestzement,

b) Einstufung des Daches in eine Brandklasse gemäß DIN
4102-7. Wichtig hierbei ist, dass festgestellt wird, ob eine
gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähige
Bedachung (harte Bedachung) vorliegt, die eine Ausbreitung
von Feuer auf dem Dach und eine Brandübertragung vom
Dach auf das Innere des Gebäudes gemäß DIN 4102-7
verhindert. Als harte Bedachungen gelten Dacheindeckun-
gen und Dachabdichtungen einschließlich etwaiger Dämm-
schichten sowie Lichtkuppeln oder andere Abschlüsse für
Dachöffnungen. Typische Ausführungen der harten Beda-
chung sind u. a. Dachsteine aus Beton und Ziegeln.

Besondere Güte- und Prüfbestimmungen für die
Planung photovoltaischer Anlagen
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c) Feststellung, ob im Bereich der geplanten Photovoltaikan-
lage oder im Bereich der Kabelführung und dem Bereich der
sonstigen Montage von Peripheriegeräten Brandabschnitte
oder Brandwände gekreuzt, überspannt oder unterwandert
werden.

d) Alter der Dachhaut,

e) Gebrauchstauglichkeit: Es empfiehlt sich, eine Dachdecker-
firma hinzuzuziehen, die das bestehende Dach auf seine
Gebrauchstauglichkeit hin überprüft,

f) Position von Sachsonderaufbauten (Sekuranten, Dachab-
läufe etc.),

g) Besonderheiten, Sonstiges.

2.1.5 Ertragsmindernde Faktoren, Verschattungsanalyse

a) Ertragsmindernde Faktoren werden abgefragt, bewertet und
dokumentiert,

b) eine Verschattungsanalyse aufgrund von hinderlichen Ele-
menten ist notwendig/nicht notwendig,

c) Angabe der Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkun-
gen durch ertragsmindernde Faktoren und Verschattung.

2.1.6 Optionale freiwillige Leistungen

Beratung der Kunden bei Fragen zu:

a) Wirtschaftlichkeit und Finanzierung,

b) Förderung,

c) Netzanschluss,

d) Erneuerbare-Energien-Gesetz,

e) technischen Belangen,

f) Unterstützung bei den Verhandlungen mit dem Netzbetrei-
ber,

g) Besichtigung von Referenz-Objekten,

h) Umgang mit Asbestzement nach der TRGS 519 (falls vor-
handen).

2.1.7 Baugerüst/Arbeitssicherheit

Aussagen zur Notwendigkeit eines Baugerüsts bzw. zu (beson-
deren) Maßnahmen zur Arbeitssicherheit.

2.1.8 Eignung der Komponenten für den ausgewählten
Standort

Dokumentation von Besonderheiten am Installationsort und in
der Umgebung des Installationsortes hinsichtlich der Eignung
der Komponenten für diesen Standort. z. B. UV-Beständigkeit,
Witterungsbeständigkeit, IP-Schutzgrad, besondere Schneelast-
verhältnisse, besondere Temperaturanforderungen, besondere
Emissionen z. B. Gase aus der Viehwirtschaft, ...

2.1.9 Sonstiges

a) Informationen zur Tragfähigkeit der Dachkonstruktion,

b) Informationen zur Eignung und Festlegung des Netzeinspei-
sepunktes und des Zählerplatzes,

c) Informationen zu Baugenehmigungen,

d) Informationen zur Erdung/Potentialausgleich der Anlage,

e) Informationen zur Leitungsführung,

f) wenn vorhanden: Bestandsaufnahme einer Blitzschutzan-
lage,

g) Dokumentation der Schneelastzone und der Windlastzone,

h) Informationen zu bekannten Auffälligkeiten im öffentlichen
Stromnetz,

i) Informationen zu evtl. bestehendem Klärungsbedarf bezüg-
lich Netzanschluss/Netzausbau und der diesbezüglichen
Kosten/Kostenverteilung,

j) Informationen zu Maßnahmen zum Diebstahlschutz der in-
stallierten Anlage.

2.1.9.1 Unterschriften

a) Die Angaben aus dem Kundengespräch (Standortbeurtei-
lung) können sich teilweise im Zuge der Ausführungsplanung
noch verändern. Die beiden Parteien (Kunde und Firma) wer-
den sich jedoch darüber einig, dass sich abzeichnende Än-
derungen im Zuge der Ausführungsplanung angesprochen
und dokumentiert bzw. gekennzeichnet werden.

b) Ort, Datum, Unterschrift des Aufnehmenden auf dem Doku-
mentationsblatt: Eine Unterschrift des Kunden auf dem Doku-
mentationsblatt ist möglich aber nicht notwendig. Erfolgt
keine Unterschrift des Kunden auf dem Dokumentationsblatt
wird das dokumentierte Kundengespräch (Standortbeurtei-
lung) einem Auftrag mit angefügt und damit zum Vertragsbe-
standteil.

2.2 Anforderungen an die Ausführungsplanung
Ziel der Ausführungsplanung von PV Anlagen ist es, die dauer-
hafte Funktionstüchtigkeit über den Lebenddauer- und Investiti-
onszeitraum sicherzustellen. Wie von jeder komplexen techni-
schen Anlage, können von einer PV-Anlage Gefahren
ausgehen, z. B. durch Planungs- und Ausführungsfehler. Diese
sollen durch eine geordnete Planung nach RAL-GZ 966 vermie-
den werden.

Darüber hinaus sind PV-Anlagen auf Grund ihres Aufbaus und
ihrer Funktion einer Anzahl von äußeren Gefahren oder Beein-
trächtigungen ausgesetzt:

– Windlasten, Sturmschäden

– Schnee- und Eislasten, Lawinen

– Hagelschläge

– Blitz- und Überspannung

– Hochwasser, Überschwemmungen

– Brände (Gebäudebrände, Wald oder Wiesenbrände)

– Diebstahl und Vandalismus

– Untergrundbeschaffenheit, Bodensenkung, Erdbeben, Erd-
rutsche

– Verschmutzungen (Staub, Laub, Vogelkot)

– aggressive Stoffe oder Gase

– Nagetierfraß, Vogelfraß

– Verschattungen (dauerhaft, temporär oder schleichend)

Planerische Schutzmaßnahmen für PV-Anlagen zielen insbeson-
dere darauf ab, Betriebsunterbrechungs- und Sachschäden
sowie Schäden am Gebäude zu vermeiden bzw. zu minimie-
ren.

Hier sind folgende durch die Photovoltaikanlagen möglicher-
weise ausgelöste Beeinträchtigungen zu beachten, die es durch
eine gute Planung zu vermeiden gilt:

– zusätzliche statische Beanspruchung des Daches oder der
statischen Struktur

– Undichtigkeit von Dach oder Außenhaut des Gebäudes
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– Lücken von Wärmedämm- oder Dichtigkeitssystemen

– Wechselwirkung der Anlage mit der Gebäudetechnik

– Erhöhte sonstige Gefährdungen im Gebäude (Industriebe-
triebe)

– Unterbrechung des vorhandenen Brandschutzes

Dieses Gesamtziel einer dauerhaft funktionierenden Photovol-
taikanlage soll durch Maßnahmen zur Begrenzung von Gefah-
ren und durch Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Pla-
nung der Installation, der Inbetriebnahme und beim Betrieb von
PV-Anlagen erreicht werden. Hierzu sind auch äußere Gefah-
ren zu bewerten und in die Planung umzusetzen.

Eine Ausführungsplanung gemäß RAL-GZ 966 (P2) muss fol-
gende Mindestanforderungen erfüllen:

2.2.1 Mitwirkung des Planers

Mitwirkung des Planers bei der Genehmigung und Einhaltung
baurechtlicher Auflagen (z. B. Natur- und Denkmalschutzrecht,
Zustimmung im Einzelfall).

2.2.2 Elektrische Schaltbilder

Erarbeitung elektrischer Schaltbilder mit allen Komponenten
einschließlich Schutzeinrichtungen, Blitzschutz, Potentialaus-
gleich und Netzanschluss samt ihrer Verschaltung in einem
Stromlaufplan mit Zuordnung zum jeweiligen Wechselrichter
und dessen Eingang. Ebenfalls ist ein PV-Hinweisschild nach
DIN VDE 0100-712 Anhang B ist anzubringen.

2.2.3 Übersichtsplan für Einsatzkräfte

Aufgabe des Fachplaners ist die Erstellung eines Übersichts-
plans der Photovoltaikanlage für Einsatzkräfte. Dieser muss fol-
gende Informationen beinhalten:

1.) Plan der Anlage auf dem Gebäude bzw. der vorgesehe-
nen Anlagenfläche als Draufsicht

– Einzeichnung des PV-Generatorfeldes (schraffiert)

– Einzeichnung der auch nach der Abschaltung spannungsfüh-
renden Teile und Leitungen (rot)

– Einzeichnung der auch nach der Abschaltung spannungsfüh-
renden Teile und Leitungen die eine feuerfeste Verlegung er-
fahren haben (grün schraffiert)

– Farbige Kreismarkierung des Installationsortes der Wechsel-
richter oder der DC-Freischalter mit Kommentar „PV-Frei-
schalteinrichtung“

– Kommentar: „Die rot dargestellten Leitungen sind immer
spannungsführend“

– Eintrag der Himmelsrichtung durch Nordpfeil

– Bezeichnung der Räume

– Eintrag von Dachsonderaufbauten (Sekuranten, Dachab-
läufe)

2.) Schematischer Plan der Anlage als Seitenansicht

– PV-Generator mit Bezeichnung PV

– Einzeichnung der auch nach der Abschaltung spannungsfüh-
renden Teile und Leitungen (rot)

– Einzeichnung der auch nach der Abschaltung spannungsfüh-
renden Teile und Leitungen die eine feuerfeste Verlegung er-
fahren haben (grün schraffiert)

– Farbige Kreismarkierung des Installationsortes der Wechsel-
richter oder der DC-Freischalter mit Kommentar „PV-Frei-
schalteinrichtung“

3.) Schriftfeld

– Erstellungsdatum

– Projektnummer

– Kundendaten

– Bezeichnung: Übersichtsplan für Einsatzkräfte der Hilfeleis-
tungsorganisationen

– Daten des Errichters

– Standortdaten

– Luftbild der Anlage oder Satellitenbild des Standortes (Goo-
gle Earth)

– Legende:

– Rote Linie: spannungsführende Leitungen, nicht abschalt-
bar

– Rote Linie (grün schraffiert): Spannungsführende Leitung
(feuerfest verlegt)

– Blau schraffierte Fläche: PV-Generator

– Gelb gefüllter Kreis: Position der DC-Freischalteinrichtung

2.2.4 Dachpläne

Erarbeitung von Dachplänen (bzw. Fassadenzeichnungen oder
Flächenplan) mit folgendem Mindestinhalt:

a) Maße der Dachfläche(n) und der Anlage(n),

b) Lage, Anordnung und gegebenenfalls Aufständerung der
Anlage,

c) Lage und Anordnung des Montagesystems, der Befesti-
gungspunkte,

d) Verschaltung der Module,

e) Verlauf sämtlicher Leitungswege,

f) Abmessungen und Lage von Dachaufbauten, Fenstern,
Schornsteinen etc.,

g) Positionierung von Sonderaufbauten (Sekuranten, Dachab-
läufe).

2.2.5 Tragfähigkeit der Dachkonstruktion

Nachweis der ausreichenden Tragfähigkeit der Dachkonstruk-
tion.

Hierbei ist nicht nur die Eigenlast des PV-Generators (Module
+ Montagesystem) zu berücksichtigen, sondern auch die Einlei-
tung der Schnee- und Windlasten in die Dachkonstruktion (z. B.
der zur Befestigung genutzten Sparren oder Pfetten, wenn die
Dachhaken nur auf jedem/jeder zweiten montiert werden).

2.2.6 Auswahl und Dimensionierung des Montagesystems

Dies muss inkl. aller Befestigungselemente unter Berücksichti-
gung der örtlichen Wind- und Schneelasten nach DIN 1055
(erweiterter Lastfall bei der Schneelast) bzw. nach Eurocode 1
DIN EN 1991 Teile 1-3 und 1-4 erfolgen (ggf. reicht eine
Systemstatik mit Auslegungswerten der Montagesystemherstel-
ler, wenn diese nach RAL-GZ 966 (P1) Kapitel 2.1.5.1 erstellt
wurde).

Für die Windbelastung von aufgeständerten, freistehenden
oder nachgeführten Systemen ist die Exzentrizität der Last nach
DIN 1055 4 oder DIN EN 1991-1-4 zu berücksichtigen.
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Für die Definition der Windlast muss der Empfehlung des Nor-
mungsausschuss Bau (NABau) vom April 2008 gefolgt werden
der festgelegt hat, dass die Regelungen des Eurocode 1 (DIN
EN 1991-1-4), Tabelle 7.6, unter Verwendung der Kraftbei-
werte als Stand der Technik benutzt werden dürfen.

Nachgewiesene winddynamische Erkenntnisse können bei den
Lastannahmen angesetzt werden, sofern die Lastannahmen
durch ein unabhängiges, autorisiertes Institut nachvollziehbar
für das konkrete Bauvorhaben ermittelt wurden.

2.2.7 Verankerungspunkte

Festlegung und Dokumentation der Verankerungspunkte (z. B.
Dachhakenanzahl und -abstand) entsprechend der Dach- oder
Fassadenkonstruktion (z. B. Sparren- oder Pfettenabstände) oder
der Bodenbeschaffenheit. Die Verteilung der Befestigungs-
punkte und damit der Lasten sollte möglichst gleichmäßig erfol-
gen. Angabe der Lage und Abstände der Montageschienen
und Modulbefestigungen. Die Montageanleitung des Herstel-
lers ist zu beachten, insofern sie den anerkannten Regeln der
Technik entspricht. Ebenfalls muss bei der Befestigung von Mo-
dulen und Montagegestelle darauf geachtet werden, dass eine
Kontaktkorrosion ausgeschlossen ist.

2.2.8 Modulbefestigung

Die Modulbefestigung muss nach den anerkannten Regeln der
Technik erfolgen. Hierbei ist bei additiven Photovoltaikanlagen
ein Mindestabstand zwischen der tiefsten Stelle der Dachhaut
und Modulunterseite von 6 cm einzuhalten. Die gewählten Mo-
dule, Lage, Abstände und Stöße der Montageschienen müssen
für die gewählte Befestigungsart und -positionen vom Hersteller
der Module freigegeben sein.

Die Verbindungsmittel der PV Unterkonstruktion zum vorhande-
nen Baukörper sind gemäß der Allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z 30.3 6 aus höherwertigen nicht rostenden Stählen
oder Materialien mit ähnlichem Korrosionswiderstand zu pla-
nen.

Maximale Feldlängen/Dehnungsfugen für Profile

Die Montageprofile der Unterkonstruktion sind extremen Tem-
peraturspreizungen ausgesetzt. Daraus resultiert eine Längenän-
derung des Profils (der Längenausdehnungskoeffizient von Al-
uminium beträgt ca. 0,02 mm /m*K). In der Montageanleitung
müssen max. zu verbauende Längen und die Breite der Deh-
nungsfugen angegeben werden. Es ist darauf hinzuweisen,
dass bei der Ausbildung von Dehnungsfugen die Erdung ge-
währleistet werden muss. Des Weiteren dürfen Dehnungsfugen
nicht mit Modulen überbaut werden.

Die Verbindungsmittel der PV-Unterkonstruktion zum vorhande-
nen Baukörper müssen entsprechend ihrer Materialklasse eine
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung aufweisen.

Das Verkleben von Modulen oder Montagegestellen ist zuläs-
sig.Wird dieModulbefestigung durch Verkleben realisiert, müs-
sen die verwendeten Klebstoffe den anerkannten Regeln der
Klebetechnik und den Grundanforderungen einer dauerhaften
Verklebung entsprechen. Die technischen Referenzen für die an-
erkannten Regeln der Klebetechnik finden sich in der EOTA
ETAG 002, Teil I, Abschnitt 5.1.4.1. „Anfangswerte der me-
chanischen Festigkeit nach Zug- und Schubprüfung bei unter-
schiedlichen Temperaturen“ sowie in Abschnitt 5.1.4.2 „Rest-
festigkeit nach künstlicher Alterung: Wasserlagerung mit UV,
Feuchtumgebung mit NaCl, Feuchtumgebung mit S02, Reini-
gungsmittel.“ Ein im Sinne der RAL-GZ 966 zulässiger Klebstoff
erfüllt die Anforderungen der EOTA ETAG 002 und die aner-
kannten Regeln der Klebetechnik.

Klebungen auf der Baustelle sind zulässig, wenn in allen Fällen
alle für die Klebung vorgeschriebenen Parameter am Montage-
ort zu jeder Zeit eingehalten werden können. Dies gilt insbe-
sondere für Temperaturbereich, Feuchtigkeit, Sauberkeit der
Oberflächen usw.

Weiterhin ist zu beachten, dass bei Verklebung auf bauseitige
Werkstoffe (z. B. beschichtete Trapezbleche usw.) in jedem Ein-
zelfall ein Kompatibilitätsnachweis des verwendeten Werkstof-
fes zum Kleber zu führen ist. Dabei ist auch der Nachweis einer
ausreichenden Stabilität des Schichtenaufbaus als mögliches
Versagenskriterium zu berücksichtigen (z. B. Haltekraft des
Lackes auf dem Blech).

Bei der Planung von gebäudeintegrierter PV ist zu beachten,
dass PV-Module, die Bestandteile aus Glas besitzen und zu-
gleich die Funktion einer Überkopfverglasung wahrnehmen,
nach den DIBt-Richtlinien (TRLV, TRPV, TRAV) den Anforderun-
gen aus der Normenreihe „Glas im Bauwesen“ (DIN 18008)
und der Norm für Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas
(DIN 14449) entsprechen müssen.

2.2.9 Flächenlast

Die zulässige Flächenlast der Module muss auf die örtlichen
Schnee- undWindlasten abgestimmt sein. In vielen Fällen reicht
die Zulassung bis zu einer Flächenlast von 2400 Pa, die im
Rahmen der Zertifizierung nach IEC 61215 standardmäßig an-
gesetzt wird, nicht aus. Hier ist eine Prüflast von 5400 Pa, die
bei der IEC-Prüfung optional möglich ist, erforderlich, aber auch
diese erhöhte Last wird in einigen Fällen überschritten, deshalb
ist eine Ermittlung der Flächenlast und ein Abgleich mit dem in-
dividuellen Fall unerlässlich. Bei Befestigung derModule an den
Schmalseiten ist vom Hersteller eine Freigabe einzuholen, bzw.
dies in der Montageanleitung ausdrücklich zulässig sein.

2.2.10 Wechselrichterauswahl, -dimensionierung

Bei der Auswahl und bei Dimensionierung des passenden
Wechselrichters zum PV-Generator sind folgende Punkte einzu-
halten bzw. zu beachten:

a) Spannungs-, Strom- und Leistungsgrenzen in Hinblick auf den
Wechselrichter-Arbeitsbereich müssen eingehalten werden.
Hierbei sind sämtliche Arbeitspunkte zu berücksichtigen, die
am geplanten Installationsort durch den PV-Generator auftre-
ten können.

b) Die für die Auslegung zugrunde zu legende minimale Zell-
temperatur liegt 5 K über der durchschnittlichen minimalen
Umgebungstemperatur des Standortes. Herstellervorschriften
zu den zulässigen Umgebungsbedingungen sind einzuhal-
ten. Hierzu gehören unter anderem Aufstellungsort (innen,
außen), zulässige minimale und maximale Umgebungs-
temperatur, maximal zulässige (Innen-) Temperatur bei Nenn-
leistung und zulässige relative Luftfeuchtigkeit (üblicher
Temperaturbereich: –10°C bis +70°C), Brandschutz des
Untergrundes.

Achtung: bei Standorten mit besonders tiefen winterlichen
Temperaturen kann eine niedrigere untere Temperaturgrenze
notwendig sein. Je nach Einbausituation kann es erforderlich
sein, dass die obere zulässige Temperaturgrenze erhöhten
Anforderungen entspricht, z. B. in Fassaden. Selbst bei Kalt-
fassaden können laut DIN 18516-4 Temperaturen von bis
zu +80°C auftreten.

c) Herstellervorschriften zu den zulässigen Installationsbedin-
gungen sind einzuhalten.

d) Das Verhältnisses der Generatornennleistung PPV zur Wech-
selrichter AC-Nennscheinleistung PSN DC (PV/WR-Verhält-
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nis) ist zwischen 0,9 und 1,1 zu planen: 0,9 < PPV/Pn AC<
1,1. Bei Abweichungen sind diese zu begründen (z.B. EEG-
Vorgabe), die Auswirkungen zu berechnen und zu dokumen-
tieren.

e) Eine Installation von Wechselrichtern in Treppenhäusern ist
aus brandschutztechnischen Gründen zu vermeiden, da hier
der Brand- und Rauchschutz problematisch ist.

f) Wechselrichter müssen außerhalb von Flucht- und Rettungs-
wegen sowie oberhalb einer möglichen Hochwasserlinie
nach VDI 6004-1 installiert werden.

2.2.11 Leitungsdimensionierung

Die Leitungsdimensionierung ist nach VDE 0298 Teil 4 vorzu-
nehmen. Die gewählten Leitungen müssen dem „Anforderungs-
profil für Leitungen für PV-Systeme“ des Komitees für isolierte
Starkstromleitungen UK 411.2 der DKE mit der Bauart PV1-F
bzw. der TÜV Richtlinie 2Pfg1169, die Steckverbinder der DIN
EN 50521 entsprechen.

2.2.12 Leitungsverluste

Die DC und AC Leitungsverluste unter STC Bedingungen sind
< 1% zu halten. Bei Abweichungen sind diese zu begründen,
die Auswirkungen zu berechnen und zu dokumentieren. Die er-
höhten Leitungsverluste sind vom Auftraggeber schriftlich zu be-
stätigen.

2.2.13 Leitungsführung

a) Die Leitungsführung ist gemäß VDE 0282 Teil 1 und 4 sowie
der sowie der DIN VDE 0100 520 und der DIN VDE
0100 712 zu planen.

b) Das von der Gütegemeinschaft empfohlene Leitungsmaterial
entspricht dem „Anforderungsprofil für Leitungen für PV-Sys-
teme“ des Komitees für isolierte Starkstromleitungen UK
411.2 der DKE mit der Bauart PV1-F

c) Brandschutzoptimierte Planung der DC Leitungen im Ge-
bäude durch eine Unterputzverlegung nach MLAR oder eine
Ummantelung mit Brandschutzverkleidung (F-30 in normalen
Einbausituationen bzw. F-90 in Treppenhäusern) oder die
Verlegung in Brandschutzkanälen nach DIN 4102. Direkt
um denWechselrichter ist eine maximale Ausdehnung eines
ungeschützten Kabel-Bereiches von 1 m zulässig.

d) DC-Leitungen im Außenbereich müssen außerhalb von Ret-
tungswegen und Zugängen und außerhalb von Wasserla-
chen oder sonstigenWasseransammlungen verlegt werden,
sowie derart verlegt und gesichert werden, dass keine Be-
schädigung der Isolation eintreten kann. Abschließend ist
eine Beschriftung der Leitungen anzuordnen.

c) Die Auswahl und Verlegung von Kabeln und Leitungen auf
der Gleichstrom- und Wechselstromseite hat nach den aner-
kannten Regeln der Technik zu erfolgen. Hinweise zu den
anerkannten Regeln der Technik gibt die GDV-Publikation
„Elektrische Leitungsanlagen“ (VdS 2025).

Auf der Gleichstromseite hat die Leitungsverlegung beson-
ders sorgfältig zu erfolgen, da der übliche Kurzschlussschutz
mit Überstrom-Schutzeinrichtungen (Leitungsschutzschalter
oder Sicherungen) auf Grund der technischen Eigenschaften
einer Photovoltaikanlage bei der Stromerzeugung nicht wirk-
sam ist. Aus diesem Grund müssen Leitungen nach DIN VDE
0100-712 so ausgewählt und verlegt werden, dass das Ri-
siko eines Erd- oder Kurzschlusses ausgeschlossen werden
kann. Vorteilhaft in diesem Sinne ist die Verwendung von
Einleiterkabeln oder -leitungen. Besonders ist bei der Mon-

tage zu beachten, dass Kabel und Leitungen keine Beschä-
digungen erfahren. Diese dürfen niemals ungeführt über Kan-
ten von Bauteilen oder Gebäudeteilen verlegt werden.

d) Gleichstromleitungen sind äußeren Umgebungseinflüssen
ausgesetzt. Damit diese witterungsbedingten Einflüsse keine
Gefährdung der Funktionsfähigkeit darstellen, muss Folgen-
des beachtet werden:

• Reduktion oder Vermeidung der Induktion von Blitzströ-
men in die Gleichstromleitungen durch:

– eine möglichst parallele Führung der DC- und AC-Leitun-
gen sowie der Potentialausgleichsleiter

– die Vermeidung von flächig-großen Leiterschleifen,
– Die Nutzung von Metallrohren oder -kanälen zur Kabel-
führung, diese sind darüber hinaus beidseitig in den Po-
tentialausgleich einzubeziehen. Besonders ist auf eine
hohe mechanische Belastbarkeit der Konstruktion für die
geerdeten aktiven DC-Leiter zu achten,

– Nutzung von geschirmten Leitungen, die in den Potenzi-
alausgleich einbezogen sind,

– Besteht die Gefahr, dass Leitungen Blitzteilströme erhalten
können, müssen sie blitzstromtragfähig sein (z. B. 16mm²
Kupfer).

• In der Anlage eingesetzte Gleichstromleitungen sind für
die höchstzulässige Gleichspannung auszulegen.

• Die eingesetzten Leitungen sind nach den anerkannten
Regeln der Technik während der Kabelverlegung zu be-
festigen. Unbefestigte Leitungen ohne Kabelführung
(Rohr, Kanal, etc.) sind unzulässig.

• Werden Stromleitungen im Außenbereich verlegt, so dass
sie der Witterung ausgesetzt sind, müssen sie beständig
gegen UV-Strahlung und Ozon sein und für den zu erwar-
tenden erweiterten Temperaturbereich ausgelegt sein
(siehe 2.13 b).

• Leitungen, die im Außenbereich verlegt werden, sind vor
Nagetieren und Vogelfraß zu schützen, dies kann durch
folgende Maßnahmen erreicht werden:

– Vermeidung von Hohlräumen bei Verlegung bzw. Versie-
gelung der Hohlräume,

– Leitungseinläufe in Führungssysteme müssen ebenfalls
dicht verschlossen sein,

– Keine Verlegung von freischwingenden Leitungen, d. h.
eine Stromleitung muss möglichst fest mit dem Montages-
ystem verbunden werden,

– Breite offene Kanäle, falls das Eindringen von Tieren an-
derweitig nicht verhindert werden kann,

– Einsatz von selbstschützenden Leistungen (z. B. Leitungen
mit Metallgeflecht bzw. -umhüllung).

• Leitungen, die im landwirtschaftlichen oder industriellen
Umfeld eingesetzt werden, müssen beständig gegen die
etwaig zu erwartenden aggressive Dämpfe und Stäube,
z. B. Ammoniak sein.

2.2.14 Eingriff in Dach- oder Außenhaut

Beim Eingriff von Montagesystemen in die Dach- oder Außen-
haut eines Gebäudes dürfen angrenzende Bauteile (Dach, Fas-
sade) bei der Montage der Photovoltaikanlage in ihren Funktio-
nen nicht beeinträchtigt werden. Des Weiteren muss der
erforderliche Arbeitsraum für die Instandhaltung von angrenzen-
den Bauteilen gegeben sein.

Die Hinweise des Merkblatts „Solartechnik für Dach und
Wand“ vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhand-
werks e. V. – Fachverband Dach-,Wand- und Abdichtungstech-
nik e. V. – sind bei der Montage zu beachten.
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2.2.15 Dachdurchdringungen

Dachdurchdringungen sind nach den anerkannten Regeln der
Technik zu planen, maßgeblich ist hierbei das Regelwerk des
Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V.–
Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik.

2.2.16 Blitz- und Überspannungsschutz

a) Blitz- und Überspannungsschutz sind zu beachten und risiko-
und fachgerecht zu planen. Dies muss nach DIN EN 62305
VDE 0185-305 erfolgen. Es wird empfohlen, bei Photovol-
taikanlagen bereits in der Planungsfrage zu klären ob eine
erhöhte Anforderung der Versicherungsgesellschaft an den
Blitzschutz gegeben ist. Anlagen, die auf öffentlichen Ge-
bäuden errichtet werden, müssen mit einem Blitzschutzkon-
zept gemäß der Vorgaben der jeweiligen Landesbauord-
nung ausgeführt werden.

b) Bei Photovoltaikanlagen, die weniger als 1,5 m über das
Gebäude hinausragen, ist nicht von einer erhöhten Wahr-
scheinlichkeit der Gefahr eines Blitzeinschlags auszugehen.
Maßgeblich für die Einschätzung der Gefahrensituation ist
die VDE 0185-305 Teil 1-4 bzw. die anerkannten Regeln
der Technik. Weitere Hinweise gibt das Beiblatt 5 der DIN
EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

c) Eine PV-Anlage darf eine vorhandene Blitzschutzanlage
nicht beeinträchtigen, deshalb müssen Fangeinrichtungen
mit der PV-Anlage aufeinander abgestimmt werden. Hierfür
müssen sich die PV-Module vollständig im Schutzbereich der
Fangeinrichtungen befinden und es ist gemäß VDS 2031
ein ausreichender Trennungsabstand zu beachten (siehe
VdS 2031).

d) Wenn der Trennungsabstand in Ausnahmefällen nicht ein-
gehalten werden kann oder die PV-Anlage nicht im Schutz-
bereich der Fangeinrichtungen liegt, müssen direkte, blitz-
stromfähig elektrisch leitende Verbindungen zwischen
äußerem Blitzschutz und PV-Modul-Gestell entsprechend der
VDE 0185-305 Teil 1-3 hergestellt werden. Hierbei sind die
Auswirkungen von Blitzteilströmen jedoch so zu beachten,
dass die genutzten Leitungen auch in der Lage sind, die re-
sultierenden Ströme abzuführen. Ebenfalls ist dann am Ge-
bäudeeintritt ein Blitzschutzpotentialausgleich auszuführen.

e) Überspannungsschutzeinrichtungen (Ableiter) sind gemäß
VDE 0185-305 Teil 1-4 auszuwählen. a) Auswahl von Ab-
leitern auf der DC-Seite. Die Abstimmung der Ableiter auf
der Gleichspannungsseite erfordert besondere Sorgfalt. Bei
einer falschen Auswahl besteht Brandgefahr. Ableiter müs-
sen für Gleichspannungen von Photovoltaikanlagen geeig-
net sein und entsprechend der Spannungshöhe ausgewählt
werden. Die Betriebsspannung der Ableiter auf der DC-Seite
ist so zu wählen, dass sie größer ist als die bei –10° C zu
erwartende Leerlaufspannung des Solargenerators.

Erdungskonzept für Freiflächenanlagen

Freiflächenanlagen sind nach DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3) Beiblatt 5, Anhang D zu erden und zu verma-
schen. Dadurch werden Überspannungen deutlich reduziert.
Bei nachgeführten Anlagenwird ein äußerer Blitzschutz nach
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Beiblatt 5, Anhang
B empfohlen.

f) Überspannungsschutz für Anlagen ohne äußeren Blitzschutz:

Es wird empfohlen bei derartigen Anlagen Überspannungs-
schutzgeräte an folgenden Stellen einzusetzen:

• ein Ableiter Typ 2 für den DC-Eingang des Wechselrich-
ters und, wenn ein solcher vorhanden ist, auch am Ge-
neratoranschlusskasten,

• ein Ableiter Typ 2 für die AC-Seite des Wechselrichters,
• ein Ableiter Kategorie C2 am Anschluss der Datenleitung

des Wechselrichters,
• ein angepasster Ableiter für die elektronischen Kompo-

nenten des Diebstahlschutzes,
• ein örtlicher Potentialausgleich ist auszuführen.

Weiterhin muss die Planung vorsehen, dass die vorhande-
nen Überspannungsschutzgeräte, die Modulrahmen und
Gestelle an die Haupterdungsschiene (PAS) mit mindestens
16 mm2 Kupferleitungen oder einer leitwertäquivalenten Lei-
tung angeschlossen werden. Diese Ausrüstung gilt auch für
alle Modulgestellschienen. Die Leitungsverlegung des Funk-
tionserdungsleiters muss parallel und möglichst nahe mit den
DC- und AC-Kabeln erfolgen.

g) Überspannungsschutz bei PV-Anlagen mit äußerem Blitz-
schutz:

Bei Gebäuden mit einem vorhandenen äußeren Blitzschutz
oder der Forderung nach einem solchen sollte die Anlage
innerhalb dieses Blitzschutzes errichtet werden. Ist dies der
Fall, hat die PV-Anlage einen ausreichenden Trennungsab-
stand zum äußeren Blitzschutz einzuhalten. Dieser Tren-
nungsabstand muss rechnerisch ermittelt werden.

Es wird empfohlen bei derartigen Anlagen Überspannungs-
schutzgeräte an folgenden Stellen einzusetzen:

• ein Ableiter Typ 2 für den DC-Eingang des Wechselrich-
ters und, wenn ein solcher vorhanden ist, auch am Ge-
neratoranschlusskasten,

• ein Ableiter Typ 2 für die AC-Seite des Wechselrichters,
• ein Ableiter Typ 1 an der Niederspannungs-Einspeisung,
• ein Ableiter Kategorie C2 am Anschluss der Datenleitung

des Wechselrichters,
• ein Ableiter Kategorie D1 am Anschluss der Datenleitung

in das Gebäude.

Alternativ kann eine einadrige, doppelt isolierte PV-Leitung
nach der Maßgabe von RAL-GZ 966 (P1) eingesetzt wer-
den, wenn diese in metallenen Schutzrohren oder Kabelka-
nälen angeschlossen sind, die an die Haupterdungschiene
angeschlossen sind.

h) Überspannungsschutz bei PV-Anlagen mit äußerem Blitz-
schutz bei denen die PV-Anlage nicht im Schutzbereich der
Blitzfangeinrichtung liegt oder der Trennungsabstand nicht
eingehalten wird (Anlage auf Metalldach):

Es wird empfohlen bei derartigen Anlagen Überspannungs-
schutzgeräte an folgenden Stellen einzusetzen:

• ein Ableiter Typ 1 für alle Leitungen, die in das Gebäude
geführt werden,

• eine blitzstromtragfähige Ableitung zur Haupterdungs-
schiene,

• zur Vermeidung von Induktionen sind ausreichende Ab-
stände zwischen der Ableitung und der technischen Ge-
bäudeausrüstung zu beachten.

i) PV-Anlagen ohne Überspannungsschutz:

Auf Überspannungsschutzmaßnahmen kann verzichtet wer-
den, wenn:

• die PV-Anlage im Schutzbereich der Blitzschutzanlage ist
und

• Trennungsabstände eingehalten werden,
• bei demGebäude kein Blitzschutz vorgeschrieben ist und

der Versicherer auch keinen verlangt.

j) Die Abstimmung der Ableiter auf der Gleichspannungsseite
erfordert besondere Sorgfalt.
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Bei einer falschen Auswahl besteht Brandgefahr. Ableiter
müssen für Gleichspannungen von Photovoltaikanlagen ge-
eignet sein und entsprechend der Spannungshöhe ausge-
wählt werden. Die Betriebsspannung der Ableiter auf der
DC-Seite ist so zu wählen, dass sie größer ist als die bei
–10° C zu erwartende Leerlaufspannung des Solargenera-
tors.

k) DC-seitige Spannungsableiter

Die Betriebsspannung der DC-seitigen Spannungsableiter ist
so zu wählen, dass sie größer ist als die bei –10° C zu er-
wartende Leerlaufspannung des Solargenerators.

l) Erdungsvorgaben für Freiflächenanlagen

Überspannungen bei Freiflächenanlagen sind zu reduzie-
ren. Hierfür ist DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Bei-
blatt 5, Anhang D maßgeblich. Für ein- oder mehrachsig
nachgeführte PV-Anlagen wird ein äußerer Blitzschutz nach
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Beiblatt 5, Anhang
B empfohlen.

2.2.17 Erdung und Potenzialausgleich

a) PV-Anlagen sollten unabhängig vom äußeren Blitzschutz
einen Potentialausgleich aufweisen, es sei denn der einge-
setzte Wechselrichter verhindert die statische Aufladung und
der er ist aus anderen Gründen nicht erforderlich. Der Poten-
zialausgleich sollte mit min. 16 mm² Kupferleitern oder
einem Äquivalent ausgeführt werden, die zwischen dem
Montagegestell der PV-Module und der Haupterdungs-
schiene verlaufen. Hierdurch wird eine elektrostatische Auf-
ladung und eine damit verbundene Personengefährdung ver-
mieden.

b) Erdungskonzept für Freiflächenanlagen

Freiflächenanlagen sind nach DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3) Beiblatt 5, Anhang D zu erden und zu verma-
schen. Dadurch werden Überspannungen deutlich reduziert.

Bei nachgeführten Anlagenwird ein äußerer Blitzschutz nach
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Beiblatt 5, Anhang
B empfohlen.

2.2.18 Brandschutz

Auch bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen haben die vier
Grundsätze des Brandschutzes Beachtung zu finden:

– Vorbeugung einer Brandentstehung

– Vorbeugung einer Brandweiterleitung innerhalb des Gebäu-
des oder zu Nachbargebäuden

– Ermöglichung einer Rettung von Personen

– Ermöglichung eines Löschangriffs der Feuerwehr (abwehren-
der Brandschutz)

Nachweis des Brandverhaltens gemäß bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben:

• Verwendung mindestens normalentflammbarer Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B2),

• Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende
Wärme von oben gemäß DIN 4102-7 (auch als „harte
Bedachung“ bezeichnet), sofern die Solarmodule in das
Dach integriert sind und zugleich flächenanteilig Aufga-
ben des Wetterschutzes übernehmen,

• Begrenzung der Brandausbreitung im Dach bei einer Ein-
wirkung eines Entstehungsbrand von unten gemäß DIN
18234, wenn die Solarmodule bei Industrie- und Zweck-
bauten zugleich Funktionen des Dachs übernehmen,

• Vermeidung eines Feuerüberschlags zwischen Geschos-
sen, wenn die Solarmodule an der Fassade von hohen
Gebäuden (Hochhäusern) oder Industriebauten installiert
werden.

Weitere Hinweise gibt das Arbeitsblatt Fachregeln der Brand-
schutzgerechten Planung-, Errichtung und Instandhaltung von PV-
Anlagen des BSW.

2.2.18.1 Brandschutz bei additiven Photovoltaikanlagen

Bestehende Brandschutzmaßnahmen dürfen in ihrer Schutzfunk-
tion nicht durch PV-Anlagen beeinträchtigt werden

• Brandwände oder Gebäudetrennwände dürfen nicht mit
PV-Modulen oder anderen ungeschützten überbaut wer-
den.

• Anordnung von modul- und brandlastfreien Streifen mit
einer Mindestbreite von 2,5 m zur Unterteilung ausge-
dehnter Modulreihen. Bei einer zusammenhängenden
Modulfläche von nicht mehr als 40 m Kantenlänge, um
eine wirksame Brandbekämpfung der Feuerwehr zu er-
möglichen. [Anmerkung: Modulfläche gilt als zusammen-
hängend, wenn der Abstand zwischen den Modulreihen
kleiner als 2,5 m beträgt]. Hintergrund ist die Möglich-
keit der Begehung bzw. der Öffnung des Daches durch
die Feuerwehr an dieser Stelle zur inneren und äußeren
Brandbekämpfung.

• Anordnung der Solarmodule mit einem Mindestabstand
von 1,25 m zur angrenzenden Brandwand, wenn die
Brandwand nicht mindestens 30 cm über die Oberkante
der installierten Solarmodule hinausgeführt ist und eine
gesonderte brandschutztechnische Begutachtung der In-
stallation hinsichtlich der Begrenzung von Brandgefahren
nicht vorliegt. Andernfalls ist ein Mindestabstand von
0,5 m zu Brandwänden einzuhalten.

• Anordnung der PV Anlage in einem Mindestabstand von
1,25 m zur angrenzenden Brandwand, wenn die PV-An-
lage auf einem Flachdach aufgeständert ist, bzw. die
Dachhaut die Anforderungen einer „harten Bedachung“
(DIN 4102) nicht erfüllt.

• Brennbare Teile der PV-Anlagen dürfen gemäß der Lan-
desbauordnungen nicht im Sinne der Brandsicherung un-
geschützt (Definition siehe VDS 2025) über eine Brand-
wand hinweg geführt werden.

• Müssen Teile der PV-Anlagen, z. B. Kabeln und Leitungen,
durch eine bauliche Trennung mit einer erforderlichen Feu-
erwiderstandsklasse nach DIN 4102 hindurch geführt
werden, ist die Durchführung mindestens mit der gleichen
Feuerwiderstandsdauer der angrenzenden baulichen
Trennung jeweils abzuschließen. Um die Schutzfunktion
dauerhaft aufrecht zu erhalten, müssen die verwendeten
Baustoffe nachweislich für die Außenanwendung geeig-
net und dementsprechend UV- und witterungsbeständig
sein. Bei der Verwendung von Brandschutzbeschichtun-
gen oder Brandschutzumhüllungen ist die Genehmigung
der örtlichen Brandschutzbehörde einzuholen.

• PV-Anlagen dürfen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
(RWA) nicht beeinträchtigen. Der Arbeitsraum für die
Wartung der RWA ist zu berücksichtigen.

Generell sollte bei Eingriff der Photovoltaikanlage in brand-
schutzrelevante Objekte während der Planung und Errichtung
mit der örtlichen Brandschutzbehörde kooperiert und diese über
Maßnahmen informiert werden.

Um eine schnelle Einschätzung der Gefahrenlage beim Feuer-
wehreinsatz zu unterstützen, sollen Gebäude mit PV-Anlagen im
Bereich des Hausanschlusses dauerhaft und deutlich erkennbar
mit dem offiziellen Hinweisschild gekennzeichnet werden.
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2.2.18.2 Brandschutz bei gebäudeintegrierten Photovoltai-
kanlagen

Sind PV-Module als Bestandteil der Gebäudehülle nach dem
Prinzip der gebäudeintegrierten Photovoltaik (GiPV) ausgeführt,
z. B. im Dach oder in der Fassade, und werden von diesem
Modul auch andere Schutzfunktionen des Dachs bzw. der Fas-
sade, z. B. Regenschutz, übernommen, müssen Photovoltaikmo-
dule eingesetzt werden, die mindestens als normalentflammba-
rer Baustoff (B2) gemäß der DIN 4102 bzw. Klassen D oder
E gemäß der DIN EN 13501-1 klassifiziert sind.

Um die Gefahr eines Feuerüberschlags vom Geschoss zum dar-
über liegenden Geschoss zu bannen, müssen PV-Module einer
Fassadenanlage aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
Diese Anforderung gilt besonders für die folgenden Gebäude-
arten:

• Industriebauten mit einer Grundfläche von mehr als
2.000 m² gemäß der Muster-Richtlinie über den bauli-
chen Brandschutz im Industriebau (Muster-Industriebau-
richtlinie – MIndBauRL)

• Hochhäuser gemäß der Muster-Richtlinie über den Bau
und Betrieb von Hochhäusern (Muster-Hochhaus-Richtli-
nie – MHHR)

Erdgeschossige Industriebauten ohne selbsttätige Feuerlöschan-
lagen und mehrgeschossige Industriebauten mit selbsttätigen
Feuerlöschanlagen dürfen in einer Fassadenanlage nur PV-Mo-
dule erhalten, die mindestens aus schwerentflammbaren Bau-
stoffen (B1) bestehen.

Dachintegrierte PV-Module müssen gemäß den individuellen
Landesbauordnungen der Bundesländer die Anforderungen an
eine „harte Bedachung“ (nach DIN 4102-7) erfüllen.

Bei Industrie- und Zweckbauten sind weiterhin zusätzliche An-
forderungen der Brandschutzinstanzen einzuhalten. So kann ein
Nachweis der Begrenzung der Brandausbreitung im Dach bei
einer Einwirkung eines Entstehungsbrands von unten gemäß
DIN 18234 gefordert werden.

Generell erfolgt der planerische Nachweis über Brandschutzei-
genschaften durch einen Verwendbarkeitsnachweis. Die Aus-
gestaltung ist im Einzelfall unterschiedlich, sie kann z. B. eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für schwerentflammbare
Baustoffe sein, ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis für
die harte Bedachung. Der Verwendbarkeitsnachweis muss auf
der Baustelle vorliegen und dem Auftraggeber/Bauherrn aus-
gehändigt werden.

2.2.18.3 Brandschutz bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen

Erdkabel, Kabel und alle anderen technischen Einrichtungen
sind derart zu verlegen, dass eine Beschädigung durch mecha-
nische Einwirkungen (z. B. Mahd, Tiere, etc.) ausgeschlossen
ist. Ebenfalls ist wie bei additiven und gebäudeintegrierten An-
lagen eine erd- und kurzschlusssichere Verlegung zwingend er-
forderlich.

Weiterhin sind die Brandlasten und Brandgefahren zu minimie-
ren:

– durch Minimierung des Bewuchses unter der PV-Anlage

– Entfernung des Grasschnittes von der Anlage

– Verwendung einer geeigneten Unterkonstruktion

– Entfernung sonstiger Brandlasten

Die Einteilung der PV-Anlageneinheiten in Brandabschnitte mit
Mittelgängen ist zur Minimierung der Gefahren der Brandwei-
terleitung erforderlich.

2.2.19 DC/AC-Schutztechnik

a) Der Umfang der DC/AC-Schutztechnik ist nach VDE 0100
Teil 712 auszulegen. DC-seitig ist ein Lasttrennschalter
gemäß DIN VDE 0100-712 vorzusehen. Dabei ist zu be-
achten, dass dieser Schalter vom Herstelle für die Trennung
von DC-Strömen vorgesehen ist. Bei externen Schalter müs-
sen DC22-Schalter mit ausreichender Schaltfähigkeit und
Spannungsfestigkeit verwendet werden. Bei Verwendung
von im Wechselrichter integrierten elektronischen Lasttrenn-
schaltern muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik
(BGFE) oder der Deutschen Gesellschaft Unfallversicherung
e. V. (DGUV) vorliegen.

b) Um eine wirksame Rettung und Brandbekämpfung der Feu-
erwehr imGebäude zu ermöglichen, ist eine zusätzliche DC-
Schaltstelle nach der Anwendungsregel „Anforderungen zur
Freischaltung im DC-Bereich einer PV-Anlage“ (VDE-AR-E
0100-712) vorzusehen, die parallel zur Netzabschaltung
die Gleichspannungsleitungen innerhalb des Gebäudes
spannungsfrei schaltet.

Es ist ein PV-Hinweisschild nach DIN VDE 0100-712 An-
hang B anzufertigen und anzubringen.

Bei Photovoltaikmodulen, die eine Abschaltmöglichkeit di-
rekt an der Modulanschlussdose besitzen, ist diese als tech-
nisch gleichwertig einzustufen. Ebenfalls als technisch gleich-
wertig werden folgende Lösungen eingestuft:

• Leitungsführende Elemente, die bis an den Wechselrich-
ter heranführen, in den Feuerwiderstandsklassen F 30 bis
F 90 – je nach erforderlicher Feuerwiderstandsdauer aus-
geführt,

• Laut MLAR ist es zulässig, die Verlegung der Leitung in zu-
geputzten Schlitzen auszuführen, wenn diese mit mindes-
tens 15 mm dickem mineralischen Putz oder 15 mm di-
cken Platten aus mineralischen Baustoffen überdeckt
werden,

• weiterhin zulässig ist die Verlegung der Kabel und Leitun-
gen an der Gebäudeaußenseite,

• sowie die Kombinationen der obenstehenden Varianten
einer alternativen Leitungsführung.

c) Schutzeinrichtungen auf der Wechselstromseite nach DIN
VDE 0100

• Überstromschutzeinrichtungen, z. B. Leitungsschutzschal-
ter bzw. Lastschalter mit Sicherung müssen eingesetzt wer-
den, um Kabel und Leitungen auf derWechselspannungs-
seite zu schützen.

• Aus Brandschutzgründen wird der Einsatz von Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs) empfohlen. Für land-
wirtschaftliche Anlagen bzw. bei bestimmten Netzsyste-
men (z. B. TT-Netz) ist dies stellenweise von vornherein
notwendig.

• Der Wechselrichterhersteller muss eine Angabe zur Ty-
penklasse der RCD-Einheit machen.Macht er hierzu keine
Angabe, müssen RCD vom Typ B oder Typ B+ ausge-
wählt werden.

• Die Auswahl des RCD erfolgt gemäß VDE0100 Teil 530
und Teil 712. Die verwendeten RCD`S müssen die VDE
0664-100 erfüllen.

d) DC-Freischalter

Es ist ratsam die String- oder Hauptleitungen mit einem zu-
gelassenen und funktionsfähigen DC-Freischalter, der die An-
forderungen an ein Schaltgerät nach DIN EN60947-3 (VDE
0660-107) oder nach DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)
erfüllt, zu versehen der den Anforderungen an den Witte-
rungschutz, eine Auslösemöglichkeit über die Brandmelde-
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zentrale sowie ein Fail-Safe Verhalten (stromlos Aus) aufweist
und sein Schaltverhalten sichtbar zu erkennen gibt.

2.2.20 Arbeitssicherheit

Die Planung der notwendigen Maßnahmen zur Arbeitssicher-
heit (Gerüst, Schutzausrüstung, etc.) sind gemäß der Allgemei-
nen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergieanlagen 1.2.
Mitgeltende Vorschriften für photovoltaische Anlagen auszu-
führen.

Freiflächenanlagen sind als abgeschlossene elektrische Be-
triebsstätten zu planen und vor dem Zutritt durch Unbefugte zu
sichern und mit Warnhinweisen auszustatten.

Für Photovoltaikanlagen ist ein Übersichtsplan anzufertigen und
den Einsatzkräften zugänglich zu machen.

2.2.21 Netzanschluss

Der Netzanschluss ist fachgerecht zu planen die FNN-Richtli-
nien bzw. die E-VDE-AR N 4105 und die jeweiligen techni-
schen Anschlussbedingungen der Netzbetreiber (TAB) zu be-
achten.

Fachkundige Unterstützung bei Konflikten mit dem Netzbetrei-
ber ist anzubieten, dazu gehört z. B. die Beachtung der Span-
nungsanhebung; der Wechselrichter darf keine Auslegung am
AC-Anschluss erfahren, bei der er wegen zu hoher Einspeise-
spannung abschaltet.

2.2.22 Verschattungssituation

Beim Auftreten einer ertragsrelevanten Verschattungssituation,
die zu Ertragsminderungen von über 5% gegenüber dem freien
Horizont führen, ist eine Verschattungsanalyse mindestens bis
auf Modulebene auszuführen und vorzulegen. Dazu gehört
auch die gegenseitige Verschattung von hintereinander aufge-
stellten Modulreihen bei tief stehender Sonne. Gegebenenfalls
ist eine Verschattungsanalyse durchzuführen, und es sind Maß-
nahmen zur Minimierung der Auswirkungen vorzunehmen und
zu dokumentieren.

2.2.23 Generatorschlusskasten und andere Gehäuse

Gehäuse, die für Schaltelemente, Sicherungen oder andere
stromführende Elemente in Photovoltaikanlagen eingesetzt wer-
den, müssen den zu erwartenden Umgebungsbedingungen
schadensfrei über die Lebensdauer der Anlage widerstehen
können und dauerhaft ihre Funktion des Schutzes aufrecht erhal-
ten können.

Generatoranschlusskästen und Verteiler müssen der DIN VDE
0100-712 entsprechen. Selbiges gilt für die Nachfolgenormen
DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) und -2 (VDE 0660-600-
2) soweit zutreffend.

DC-seitig sind Generatoranschlusskästen in Schutzklasse II
(schutzisoliert) auszuführen. Die Isolationsfestigkeit muss dabei der
maximal möglichen Leerlaufspannung der Anlage entsprechen.

Planer und Installateur müssen die Anbringung von Warnschil-
dern vorsehen und ausführen mit dem Hinweis, dass aktive Teile
auch nach dem Trennen vom PV-Wechselrichter durch die Ei-
genspannungserzeugung der Module unter Spannung stehen
können.

Die zulässigen Erwärmungsgrenzen sind unter der Maßgabe
zu ermitteln, dass ein Gleichzeitigkeitsfaktor von g=1 vorliegt.
Auch sind bei einer Außeninstallation höhere Umgebungstem-
peraturen als 35°C zu unterstellen. Aus praktischer Sicht kann
die Empfehlung gegeben werden, dass die Einbaugeräte mit

einem Abstand von 1 bis 2 Einbaueinheiten zueinander zu in-
stalliert werden sollten, um das gewünschtes thermische Ergeb-
nis zu erreichen. Maßgeblich sind jedoch die jeweiligen Ein-
bauanleitungen der Gerätehersteller.

Für eine Innenmontage ist Folgendes zu beachten:

• Gehäuse müssen in der Mindest-Schutzart IP 20 ausge-
führt werden.

• Die bevorzugte Wahl des Installationsortes sind trockene
Räume, andernfalls gelten die Bedingungen einer Außen-
montage.

• Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen (Tag/
Nacht-Wechsel) können zur Bildung von Kondenswasser
führen. Damit dies vermieden wird, sind eventuell zusätz-
liche Maßnahmen wie z. B. das Beheizen oder Belüften
des Gehäuses notwendig.

Für eine Außenmontage ist folgendes zu beachten:

• Gehäuse müssen in der Mindest-Schutzart IP 54 ausge-
führt werden.

• Die Abschattung des Gehäuses bzw. eine Positionierung
abseitig der Sonneneinstrahlung ist notwendig, um eine
starke Aufheizung des Gehäuses zu vermeiden. Sollte
eine derartige Positionierung nicht möglich sein, kann
eine witterungsgeschützte Belüftung oder die reduzierte
Belegung des Gehäuses Abhilfe schaffen.

• Ist das Gehäuse Licht oder ähnlichen Faktoren ausgesetzt,
ist auf UV-Beständigkeit der Gehäuse zu achten.

• Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen (Tag/
Nacht-Wechsel) können zur Bildung von Kondenswasser
führen. Damit dies vermieden wird, sind eventuell zusätz-
lich Maßnahmen wie z. B. das Beheizen oder Belüften
des Gehäuses notwendig.

2.2.24 PV-Anlagensicherung

Das PV-Anlagenschutzkonzept sollte auf die Lage der PV-Anlage
abgestimmt werden. PV-Module und Wechselrichter sollten
gegen Diebstahl mechanisch gesichert werden. Bei Aufdach-
anlagen ist auch eine konzeptionelle Sicherung erforderlich,
deshalb sind mobile Aufstiegshilfen, z. B. Leitern, Mülltonnen,
etc. in der Nähe zu vermeiden. Weiterhin ist eine mechanische
Demontagesicherung wichtig. In Frage hierfür kommen Metall-
kugeln, die in Innensechskantschrauben eingeschlagen wer-
den, Schrauben mit zweiteiligem Schraubkopf und Sollbruch-
stelle, Verklebungen von Bauteilen.

Besonders gefährdet sind PV-Anlagen auf unbewohnten oder
abgelegenen Gebäuden, z. B. landwirtschaftliche Gebäude,
Schulen, Verwaltungsgebäude, Lagerhallen, Freiflächenanla-
gen.

Für die Sicherung von Photovoltaikanlagen mit einer besonde-
ren Gefährdung sind folgende Maßnahmen zu empfehlen:

a) stabile Einzäunung mit mindestens 2 m Gesamthöhe und
Übersteig- und Unterkriechschutz,

b) elektronische Freilandsicherung mit Alarmaufschaltung, z. B.
Reißdrahtsystem, Überwachungskamera.

PV-Modulen und Wechselrichtern sollten mit einer nicht entfern-
baren Seriennummer versehen sein. Neben der werksseitigen
Seriennummer wird die Anbringung einer nicht entfernbaren Ei-
gentümer-Identifizierungs-Nummer – „EIN“ zur Kennzeichnung
dringend empfohlen.

2.2.25 Dachsonderaufbauten,

Bei Vorhandensein von Dachsonderaufbauten wie Sekuranten,
Dachabläufen oder ähnlichem ist darauf zu achten, dass diese
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in ihrer Funktion durch die Photovoltaikanlagen nicht beeinträch-
tigt werden.

2.2.26 Schneeräumungsmöglichkeiten

Bei der Anordnung der Photovoltaikanlage auf dem Dach (spe-
ziell bei Flachdächern) ist darauf zu achten, dass die Möglich-
keit zur Schneeräumung des Daches nicht derart beeinträchtig
wird, dass eine Räumung unmöglich wird. Hierfür ist empfoh-
len bei der Leitungsverlegung darauf zu achten, dass diese
Schneeräum-Wege möglichst wenig und dann auch nicht un-
geschützt gekreuzt werden.

2.2.27 Sonstiges

Planung der Bauleitung und der Bauüberwachung, Planung der
Abnahme und Mängelfeststellung, Koordinierung der Gewerke
und Planung des Bauablaufs sowie der Logistik von Auftrag und
Lieferung bis hin zu Installation, Netzanschluss und Kundenein-
weisung.

2.3 Anforderungen bei zusätzlich empfohlenen
Planungsarbeiten

a) Auf bereits zum Planungszeitpunkt bekannte oder abzuse-
hende ertragsmindernde Situationen ist hinzuweisen (z. B.
wachsende Bäume, Baurechte von Nachbarn wie Aufsto-
ckungen und weitere Gebäude, die vor der Anlage errich-
tet werden können).

b) Empfohlen wird eine nachvollziehbare Ertragsberechnung.
Der Planer muss dabei angeben, mit welchen Rahmendaten
und Softwarewerkzeugen gerechnet wurde.

c) Empfohlen wird eine nachvollziehbareWirtschaftlichkeitsbe-
rechnung nach zulässigen Verfahren der VDI 2067. Der Pla-
ner muss dabei angeben, mit welchen Rahmendaten und
Softwarewerkzeugen gerechnet wurde.

d) Empfohlen wird, eine Montageversicherung vorzuhalten,
falls eine Montageversicherung aufgrund spezieller Voraus-
setzungen erforderlich oder sinnvoll ist oder vom Auftragge-
ber gewünscht wird.

2.4 Anforderungen zur Dokumentation der
Planungsarbeiten

2.4.1 Dokumentation der ausgewählten Module

Die an Module gestellten Anforderungen gemäß den Besonde-
ren Güte- und Prüfbestimmungen für die Herstellung von Kom-
ponenten photovoltaischer Anlagen 2.1.1 Solarmodule sind
abzugleichen. Abweichungen von diesen Anforderungen sind
zu dokumentieren und zu begründen.

Zusätzlich zu dokumentierende Angaben:

a) Modul-, gegebenenfalls Zell-Hersteller,

b) Typenbezeichnung,

c) Gewährleistungs- und Garantieangaben.

2.4.2 Dokumentation des Anlagenkonzeptes

Die Dokumentation des Anlagenkonzeptes erfolgt pro Wech-
selrichter bzw. pro Teilgenerator (Auswahl):

a) Zentrales Wechselrichterkonzept,

b) Kleinspannungskonzept,

c) Master-Slave-Konzept,

d) Strangwechselrichterkonzept,

e) Teilgeneratorkonzept,

f) Modulwechselrichterkonzept.

2.4.3 Dokumentation der ausgewählten Wechselrichter

Die anWechselrichter gestellten Anforderungen gemäß den Be-
sonderen Güte- und Prüfbestimmungen für die Herstellung von
Komponenten photovoltaischer Anlagen 2.1.2 Wechselrichter
sind abzugleichen. Abweichungen von diesen Anforderungen
sind zu dokumentieren und gegebenenfalls zu begründen.

Zusätzlich zu dokumentierende Angaben:

a) Wechselrichter-Hersteller,

b) Typenbezeichnung,

c) Gewährleistungs- und Garantieangaben,

d) wenn vorhanden Angaben zur Datenerfassung/-anzeige.

2.4.4 Dokumentation der Dimensionierung

Verträglichkeit von gewählter Modulanzahl und -verschaltung
mit dem Wechselrichter unter Beachtung aller Grenzfälle in
Strom, Spannung und Leistung überprüft und im Stromlaufplan
angegeben:

a) MPP-Tracking-Bereich des Wechselrichters,

b) maximal zulässige DC-Eingangsspannung (UDCmax) des
Wechselrichters,

c) maximal zulässige AC-Systemspannung der Module (PSN,
AC),

d) maximal zulässiger DC-Eingangsstrom (IDCmax) des Wechsel-
richters,

e) maximal auftretender PV-Generatorstrom,

f) maximal auftretende PV-Generator-Leerlaufspannung
bei –10°C, gegebenenfalls bei noch niedrigeren Tempera-
turen,

g) Angabe der auftretenden maximalen und minimalen MPP-
Spannung des PV-Generators im zu erwartenden Tempera-
turbereich (–10°C (gegebenenfalls noch niedrigere Tempe-
raturen) bis 70°C (gegebenenfalls noch höhere
Temperaturen)),

h) Verhältnisses der Wechselrichter DC-Nennleistung Pn DC zur
Generatornennleistung PPV (WR/PV-Verhältnis): Pn DC/PPV an-
gegeben,

i) maximale Photovoltaik-Leistung (PDCmax) des Wechselrichters
im Vergleich zur DC-Nennleistung (Pn DC) jedes Wechselrich-
ters.

2.4.5 Dokumentation der Anlagengröße und Komponen-
tenzahl

a) Modulanzahl und Modulverschaltung in jedem Strang jedes
Wechselrichters angeben,

b) gesamte Anzahl Wechselrichter,

c) gesamte Anzahl Module,

d) Gesamtfläche Module, bei Teilanlagen Fläche pro Teilan-
lage,

e) Generatornennleistung der Gesamtanlage angegeben, bei
Teilanlagen Generatornennleistung pro Teilanlage ange-
ben,

f) Generatornennleistung pro Wechselrichter angegeben.
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2.4.6 Dokumentation der Schaltbilder, Pläne und Skizzen

Dokumentation der Schaltbilder, Pläne und Skizzen gemäß den 
Anforderungen aus den Abschnitten 2.1 Anforderungen zum 
Kundengespräch und zur Standortbeurteilung und Abschnitt 2.2 
Anforderungen an die Ausführungsplanung. Bei der Dachskizze 
(mit Anordnung der Module, Leitungsdurchführung, etc.) ist 
eine entsprechende Anordnung von Modulen und Strängen im 
Hinblick auf Minimierung der Auswirkung von Verschattung 
festzuhalten.

2.4.7 Dokumentation der Statik

Dokumentation der Statik (Module, Montagesystem, Dach, 
Dachstuhl, …) gemäß den Anforderungen aus den Abschnitten 
2.1 Anforderungen zum Kundengespräch und zur Standortbe-
urteilung und 2.2 Anforderungen an die Ausführungsplanung.

2.4.8 Dokumentation der Kabeldimensionierung

Dokumentation der Kabeldimensionierung gemäß den Anforde-
rungen aus den Abschnitten 2.1 Anforderungen zum Kunden-
gespräch und zur Standortbeurteilung und 2.2 Anforderungen 
an die Ausführungsplanung.

Zusätzlich zu dokumentierende Angaben:

a) Strangleitung:

• einfache Länge in m,
• Querschnitt in mm².

b) Gleichstromhauptleitung:

• einfache Länge in m,
• Querschnitt in mm².

c) Netzanschlussleitung:

• einfache Länge in m,
• Querschnitt in mm².

2.4.9 Dokumentation des GAK und DC-Hauptschalters

Dokumentation Generatoranschlusskasten (GAK) und DC-
Hauptschalter gemäß den Anforderungen aus den Abschnitten
2.1 Anforderungen zum Kundengespräch und zur Standortbe-
urteilung und 2.2 Anforderungen an die Ausführungsplanung.

Zusätzlich zu dokumentierende Angaben: Hersteller, Typenbe-
zeichnung und Dimensionierungsgrößen von:

a) Generatoranschlusskasten,

b) Strangsicherungen,

c) Strangdioden,

d) DC-Hauptschalter.

2.4.10 Dokumentation des Erdung, Blitz-, Überspannungs-
schutzes

Dokumentation des Blitzschutzes, der Erdung und des Über-
spannungsschutzes gemäß den Anforderungen aus den Ab-
schnitten 2.1 Anforderungen zum Kundengespräch und zur 
Standortbeurteilung und Abschnitt 2.2 Anforderungen an 
die Ausführungsplanung.

2.4.11 Dokumentation des Netzanschlusses

Dokumentation der Randbedingungen des Netzanschlusses 
gemäß den Anforderungen aus den Abschnitten 2.1 Anforde-
rungen zum Kundengespräch und zur Standortbeurteilung und 
2.2 Anforderungen an die Ausführungsplanung.

Zusätzliche Angaben:

a) Entsprechend den Vorgaben aus der VDE AR 4105,

b) Dokumentation einer eventuell bereits vorhandenen AC-
Schutztechnik.

2.5 Anforderungen zur Dokumentation der
Ertragsprognose

a) Das Verfahren der Ertragsprognose ist festzuhalten mittels:

• frei verfügbarer Software (Name, Version, Bezugsquelle),
• kommerzieller Software (Name, Version, Bezugsquelle),
• eigen entwickelter Software, sonstiges Prognoseverfah-

ren.

b) Die Eingabegrößen der Ertragsprognose sind so festzuhal-
ten, dass die Berechnung unter Verwendung des herange-
zogenen Prognoseverfahrens eindeutig nachvollzogen wer-
den kann.

c) Die Eingabegrößen und die Auswirkung durch den eventu-
ellen Einfluss von Verschattung oder anderen Ertrag mindern-
den Gegebenheiten sind festzuhalten.

d) Ab 20% Abweichung vom maximal zu erwartenden Ertrag
bei theoretisch optimierter Anlage am vorgesehenen geo-
graphischen Standort soll ein Hinweis gegeben werden,
dass eine Ertragsminderung zu erwarten ist. Der Grund für
die Ertragsminderung ist zu benennen, z. B. Ausrichtung,
Neigung, Verschattung, fehlende (Hinter-)Lüftung. Die Vor-
hersage der Ertragsabweichung erfolgt aus dem Vergleich
der Ertragsprognose der geplanten Anlage am geographi-
schen Standort unter Berücksichtigung der Gründe für diese
Abweichung gegenüber derselben Ertragsprognose ohne
Berücksichtigung dieser Gründe.

e) Die Ergebnisse der Ertragsprognose müssen mindestens den
spezifischen Jahresertrag enthalten:

• spezifischer Jahresertrag in kWh/(kWp a),
• absoluter Jahresertrag in kWh/a,
• Performance Ratio in Prozent.

f) Bei der Erstellung einer Verschattungssimulation (siehe Kapi-
tel 2.2.20) ist diese der Ertragsprognose beizufügen.

2.6 Anforderungen zur Dokumentation der
Wirtschaftlichkeitsprognose

a) Das Verfahren der Wirtschaftlichkeitsprognose ist festzuhal-
ten mittels:

• frei verfügbarer Software (Name, Version, Bezugsquelle),
• kommerzieller Software (Name, Version, Bezugsquelle),
• eigen entwickelter Software, sonstiges Prognoseverfah-

ren.

b) Die Eingabegrößen der Wirtschaftlichkeitsprognose sind so
festzuhalten, dass die Berechnung unter Verwendung des he-
rangezogenen Prognoseverfahrens eindeutig nachvollzo-
gen werden kann.

2.7 Anforderungen zur Angebotserstellung
Ein Angebot, das den Mindestanforderungen der Besonderen
Güte- und Prüfbestimmungen P2 des RAL Gütezeichen Solaren-
ergieanlagen (GZ 966) entspricht, enthält ausformulierte Text-
bausteine mindestens zu den aufgeführten Abschnitten 2.7.1
bis 2.7.6.

Die zu berücksichtigenden Bausteine sind in den jeweiligen Ab-
schnitten aufgeführt.
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2.7.1 Allgemeine Angaben

a) Firmenbriefkopf mit Nennung von:

• rechtsgültiger Firmenbezeichnung,
• rechtsgültiger Firmenanschrift,
• Kontaktdaten,
• Handelsregistergericht und Handelsregistereintragsnum-

mer,
• Geschäftsführung,

b) Kundenanschrift,

c) Ort des Angebotes, Datum des Angebotes,

d) Angebots- bzw. Projektnummer,

e) Seitenanzahl des Angebotes,

f) Ansprechpartner.

2.7.2 Angebotsinhalt

a) Bezeichnung des Angebotsinhaltes (z. B. Komplett- oder Teil-
lieferung/Komplett- oder Teilmontage, …),

b) Generatornennleistung PPV in kWp. Die Angabe erfolgt mit
einer Genauigkeit von einer Nachkommastelle oder unter
Angabe einer Toleranz oder sie wird erklärt als Summe der
STC-Modulnennleistungen unter Angabe der Leistungstole-
ranz der Module,

c) Anlagenart (z. B. netzgekoppelte PV-Anlage mit Vergütungs-
anspruch gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz, Neuerrich-
tung, Erweiterung, …),

d) Montageart (z. B. Aufdachmontage, Indachanlage, ...),

e) Standort der Anlage, falls nicht identisch mit Kundenan-
schrift.

2.7.3 Angebotstext

a) persönliche Anrede,

b) Datum und gegebenenfalls Besonderheiten aus dem doku-
mentierten Kundengespräch (Standortbeurteilung),

c) Kundenwünsche aus dem dokumentierten Kundengespräch 
(Standortbeurteilung),

d) Planungsziel aus dem dokumentierten Kundengespräch 
(Standortbeurteilung),

e) Bezug zur RAL-GZ 966 (z. B. durch folgenden Satz: „Für 
die angebotenen Leistungen gelten die Allgemeinen und die 
Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL Gütezei-
chen Solarenergieanlagen aus den Bereichen P1 (Kompo-
nenten), P2 (Planung), P3 (Ausführung) und P4 (Service 
und Betrieb).“),

f) Bezug zur Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen und 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik,

g) Besonderheiten/Vereinbarungen,

h) Angaben zur Tragfähigkeit der Dachkonstruktion/zum Sta-
tiknachweis,

i) Hinweis auf bereits zum Planungszeitpunkt bekannte oder 
abzusehende ertragsmindernde Gegebenheiten,

j) Siehe RAL-GZ 966, P2 Kapitel 2.5 Punkt d): Ab 20% Ab-
weichung vom maximal zu erwartenden Ertrag bei theore-
tisch optimierter Anlage am vorgesehenen geographischen 
Standort soll ein Hinweis gegeben werden, dass eine Er-
tragsminderung zu erwarten ist. Der Grund für die Ertrags-
minderung ist zu benennen, z. B. Ausrichtung, Neigung, 
Verschattung, fehlende (Hinter-)Lüftung. Die Vorhersage der 
Ertragsabweichung erfolgt aus dem Vergleich der Ertrags-

prognose der geplanten Anlage am geographischen Stand-
ort unter Berücksichtigung der Gründe für diese Abweichung
gegenüber derselben Ertragsprognose ohne Berücksichti-
gung dieser Gründe,

k) Ergebnis einer Ertragsprognose (falls eine solche angestellt
wurde),

l) Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsprognose (falls eine solche
angestellt wurde),

m) Abschätzung des Zeitpunktes, an dem die Installation begin-
nen soll (Angabe Kalenderwoche),

n) Abschätzung des Zeitraums, in dem die Installation stattfin-
den soll (Angabe Tage),

o) Abschätzung bzw. falls möglich Angabe des Zeitpunktes
desNetzanschlusses im Sinne des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes.

2.7.4 Leistungsverzeichnis
a) Grundsätzlich gliedert sich das Leistungsverzeichnis in fünf

Bereiche:

1. Lieferung,

2. Komponenten,

3. Montage,

4. Sonstiges und

5. optionale Positionen.

Alle fünf Bereiche können mehrere Unterpunkte enthalten.
Es wird empfohlen, alle Unterpunkte einzeln aufzuführen.
Dies gilt insbesondere für alle Unterpunkte des Bereichs
5. optionale Positionen.

b) Die Wahl der angebotenen Komponenten hat eindeutig zu
sein und ist verbindlich. Änderungen sind nur in dokumen-
tierter Absprache mit dem Kunden möglich (beidseitige Un-
terschrift).

c) Für unvorhergesehenen Mehraufwand wie z. B. durch Än-
derungswünsche des Kunden (schriftlich dokumentiert) oder
durch Mehraufwand, den die installierende Firma nicht zu
verantworten hat, sind die geltenden Stundensätze (Meister,
Facharbeiter, Auszubildender und Hilfskraft) anzugeben.

2.7.4.1 Mögliche Unterpunkte zum Bereich Lieferung:

a) fristgerechter, sicherer und gefahrloser Transport aller Anla-
genteile bis zur Einbaustelle,

b) Transportversicherung,

c) Überprüfung aller Bauteile auf Vollständigkeit, Unversehrt-
heit, ...

2.7.4.2 Mögliche Unterpunkte zum Bereich Komponenten:

a) Module unter Angabe von:

• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung),
• STC-Nennleistung im MPP,
• Zelltyp,
• Herstellergarantie/Gewährleistung,
• RAL-Umweltlastgrad,
• Vorhandensein von IEC Zertifikaten,

dem Anhang des Angebotes ist ein technisches Datenblatt
der Module beizufügen,

b) Leitungen, Solarleitungen, Elektromaterial, Verlegesystem
unter Angabe von:

• Leitungsquerschnitten,
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• Leitungslängen,
• Angaben zur Eignung (Temperaturbeständigkeit, UV-Be-

ständigkeit, ...),

falls verfügbar, sind dem Anhang des Angebotes Datenblät-
ter beizufügen,

c) Wechselrichter unter Angabe von:

• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung),
• Nennleistung DC und/oder Nennleistung AC,
• Herstellergarantiezeit in Jahren,

dem Anhang des Angebotes ist ein technisches Datenblatt
des Wechselrichters beizufügen,

d) Montagesystem unter Angabe von:

• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung),
• Material,
• Angabe zu Zulassungen/statischer Prüfung,

falls verfügbar, ist dem Anhang des Angebotes ein Daten-
blatt beizufügen,

e) Schutzeinrichtungen (z. B. DC-Freischalter) unter Angabe
von:

• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung),

f) Elektromaterial,

g) Zählerplatz.

2.7.4.3 Mögliche Unterpunkte zum Bereich Montage:

a) Baustelleneinrichtung,

b) Montage der Komponenten, Anschluss der Komponenten un-
tereinander,

c) Netzanschluss.

2.7.4.4 Mögliche Unterpunkte zum Bereich Sonstiges:

a) Vereinbarte Arbeiten vor Anlageninstallationsbeginn (Bau-
vorbereitung),

b) Einweisung des Kunden,

c) Anmeldung der Gesamtanlage beim zuständigen Netzbe-
treiber,

d) vollständige Dokumentation (mindestens: Dokumentation des
Kundengespräches (Standortbeurteilung), Datenblätter der
wesentlichen Komponenten, Zertifikate, Garantiebescheini-
gungen, Dachplan mit Modulbelegung, Modulverschaltung
und Wechselrichterzuordnung).

2.7.4.5 Mögliche Unterpunkte zum Bereich optionale Positio-
nen:

a) Verlängerung Herstellergarantie(n),

b) Gewährleistung(en) und Garantie(n) der Installationsfirma,
z. B. auf Montageleistung (Angabe Dauer in Jahren), Ertrags-
garantien,

c) Überspannungsschutzmaßnahmen (innerer Blitzschutz) unter
Angabe von:

• Hersteller (Namen),
• Typen (Bezeichnungen),
• Installationsorte (z. B. Gebäudeeintritt, Wechselrichter

AC-seitig,Wechselrichter DC-seitig, Hausanschlussstelle,
Kommunikationsschnittstelle, ...),

d) Blitzschutzmaßnahmen (äußerer Blitzschutz) unter Angabe
von:

• Hersteller (Namen),
• Typen (Bezeichnungen),

e) Funktions- , Ertrags-, Daten(fern)überwachung unter Angabe
von:

• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung),

f) Ertragsdatenvisualisierung unter Angabe von:

• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung),

g) Ertragsprognose,

h) Wirtschaftlichkeitsprognose,

i) Versicherung(en),

j) kundeneigener Einspeisezähler unter Angabe von:

• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung).

2.7.4.6 Notwendige Unterpunkte

Folgende Unterpunkte sind in jedem Angebot an geeigneter
Stelle aufzuführen – auch dann, wenn sie im individuellen Fall
nicht mit angeboten werden. In diesem Fall ist kenntlich zu ma-
chen, dass sie nicht Bestandteil des Angebotes sind, zum Bei-
spiel durch die Angabe des Passus „nicht angeboten“ im Lei-
stungsverzeichnis.

• Transportversicherung, Montageversicherung,
• Überspannungsschutzmaßnahmen (innerer Blitzschutz),
• Blitzschutzmaßnahmen (äußerer Blitzschutz),
• Funktionskontrolle,
• Ertrags-, Daten(fern)überwachung,
• Montage und Anschluss aller Komponenten,
• Verlängerung Herstellergarantie(n),
• Anmeldung der Gesamtanlage beim zuständigen Netz-

betreiber,
• Netzanschluss und Inbetriebnahme der Gesamtanlage.

2.7.5 Schlussangaben

a) Angabe von Nettosumme, Mehrwertsteuer, Bruttosumme in 
Euro,

b) Bindefrist des Angebotes, Beginn und Dauer,

c) Nennung von Vertragsbestandteilen, soweit vorhanden.
z.B. die Dokumentation des Kundengespräches (Standort-
beurteilung) nach Abschnitt 2.1 falls der Kunde auf eine 
Unterschrift auf dem Dokumentationsblatt verzichtet hat 
(siehe Abschnitt 2.1.9.1),

d) Angabe der Zahlungsbedingungen und evtl. Skontoanga-
ben,

e) eventuell Bezugnahme zur Abnahme und zur Einweisung
gemäß den Mindestanforderungen der Besonderen Güte-
und Prüfbestimmungen photovoltaischer Anlagen RAL-GZ
966 P3,

f) Eigentumsvorbehalt,

g) Schlusssatz unter dem Angebot,

h) Unterschrift der anbietenden Firma auf dem Angebot.

2.7.6 Anhang eines Angebots

Zum Anhang des Angebotes gehören mindestens folgende Do-
kumente:

a) Dokumentation des Kundengespräches (Standortbeurtei-
lung),
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b) falls verfügbar, Unterlagen und Datenblätter aller wesentli-
chen Komponenten, in jedem Fall aber von Modul und
Wechselrichter.

Die nachfolgenden Dokumente können dem Anhang eines An-
gebots zusätzlich beigelegt werden. Sie müssen aber in jedem
Fall dem Planer bzw. der Firma, die das Angebot erstellt hat,
vorliegen und der Kunde muss auf Wunsch in diese Dokumente
Einsicht nehmen können. Ebenfalls sind diese Dokumente bei
Auftragserteilung dem Kunden zu übergeben und sie sind Be-
standteil des Leistungskataloges zur Anlagenkonzeption nach
RAL-GZ 966:

c) Zertifikate, Garantiebescheinigungen,

d) Angabe zur Modulverschaltung und Wechselrichterzuord-
nung,

e) Dachplan mit Modulbelegung.

2.8 Betriebliche Anforderungen
Es ist eine firmeninterne Liste von Referenzanlagen zu führen,
die einen Überblick über die vorhandene Erfahrung bietet.

2.9 Personelle Anforderungen
Gütezeichenbenutzer müssen über qualifiziertes Fachpersonal
für den Entwurf, die Berechnung und die Ausführungsplanung
photovoltaischer Anlagen verfügen und deren Qualifikationen
im Betrieb dokumentieren.

Der Planer muss Verfahren zur Schulung des Personals, welches
qualitätsrelevante Planungstätigkeiten ausführt, einführen und
aufrechterhalten. Entsprechende Aufzeichnungen über Schulun-
gen sind zu führen.

3 Prüfbestimmungen
Die Prüfung von Leistungen gemäß dieser BesonderenGüte- und
Prüfbestimmungen für die Planung von photovoltaischen Anla-
gen erfolgt gemäß eines Prüfprotokolls (Prüfliste für die Planung
photovoltaischer Anlagen).

3.1 Grundsätze
Für die Grundsätze zur Prüfung der Planung photovoltaischer
Anlagen gelten die Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen
für Solarenergieanlagen.

3.2 Erstprüfung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.2, Erstprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestim-
mungen für Solarenergieanlagen.

3.3 Eigenüberwachung
Inhalt und Umfang der Eigenüberwachung des Gütezeichenbe-
nutzers ergeben sich aus Abschnitt 3.3.1, Eigenüberwachung
der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

3.4 Fremdüberwachung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.3.2, Fremdüberwachung der Allgemeinen Güte- und 
Prüfbestimmungen für Solarenergieanlagen.

3.5 Wiederholungsprüfung
Die Wiederholungsprüfung wird nach Abschnitt 3.4, Wieder-
holungsprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen 
für Solarenergieanlagen durchgeführt.

3.6 Prüfberichte und Prüfkosten
Für die Erstellung der Prüfberichte und die Prüfkosten gilt Ab-
schnitt 3.5 und 3.6 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

3.7 Kennzeichnung
Für die Kennzeichnung gütegesicherter Produkte und Leistungen 
gemäß dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen gilt 
Ab-schnitt 4 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für 
So-larenergieanlagen. Die Kennzeichnung erfolgt mit dem 
Gütezeichen der Gütegemeinschaft Solaranlagen e. V. in 
Verbindung mit dem kategoriebezogenen Hinweis gemäß 
nachfolgender Zeichenabbildung:

Planung P2 Nr. 0000

3.8 Änderungen
Für Änderungen dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen gilt Abschnitt 5 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

Eine Prüfliste wird von der Gütegemeinschaft entsprechend den
Güte- und Prüfbestimmungen an die Gütezeichenbenutzer in ak-
tualisierter Form zur Verfügung gestellt.
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1 Geltungsbereich
Diese Güte- und Prüfbestimmungen gelten für die Ausführung
photovoltaischer Anlagen. Das Gütezeichen wird vergeben für
die ordnungsgemäße und geprüfte Ausführung und Dokumen-
tation photovoltaischer Anlagen.

Diese Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen für die Aus-
führung photovoltaischer Anlagen gelten nur in Verbindung mit
den Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

2 Gütebestimmungen

2.1 Anforderung an die Ausführung und Installation

2.1.1 Vorbereitung von Installations- und Ausführungs-
maßnahmen

a) Wenn nicht bereits aus den Besonderen Güte- und Prüfbe-
stimmungen für die Planung photovoltaischer Anlagen (P2)
ein Dach- oder Anlagenplan zur Verfügung steht, so ist die-
ser nach RAL-GZ 966 (P2) anzufertigen. Folgende Punkte
sind mindestens aufzunehmen:

• Lage, Anordnung und Maße der Dachfläche(n), der An-
lage(n) und der Dachaufbauten (Gauben, Erker, Fenster,
Schornsteine, Antennen),

• Lage, Anordnung und Verschaltung der Module,
• Bemessungsleistung der Anlage,
• Lage der Wechselrichter, Zuordnung Module-Stränge-

Wechselrichter,
• Lage und Anordnung des Montagesystems, der Dachha-

ken und der Sparren (bei Schrägdächern),
• Verlauf sämtlicher Leitungswege.

b) Die Baustelleneinrichtung ist fachgerecht auszuführen.

c) Transport und Lagerung haben nach Herstellerangaben zu
erfolgen.

d) Termintreue: vereinbarte Zeiten und Orte (Lieferung, Mon-
tage) sind einzuhalten, bei Verzögerungen oder Änderun-
gen ist der Anlagenbetreiber zu informieren, der Verzöge-
rungs- bzw. Änderungsgrund ist zu begründen und zu
dokumentieren.

e) Die in einer eventuell abgeschlossenen Montageversiche-
rung geforderten Bedingungen sind zu prüfen und einzuhal-
ten.

f) Die Statik des Daches und die Standsicherheit des PV-Gene-
rators müssen gewährleistet sein.

g) Eine Prüfung der Bausubstanz insbesondere des Daches auf
Sanierungsbedarf hat vor Baubeginn zu erfolgen. Die Ergeb-
nisse der Prüfung sind zu dokumentieren.

h) Eine Prüfung des Bestandsschutzes hat vor Baubeginn zu er-
folgen. Die Ergebnisse der Prüfung sind zu dokumentieren.

i) angrenzenden Bauteile (Dach, Fassade) dürfen bei der Mon-
tage der Photovoltaikanlage in ihren Funktionen nicht beein-
trächtigt werden. Der erforderliche Arbeitsraum für die In-
standhaltung von angrenzenden Bauteilen muss gegeben
sein.

j) Die Hinweise des Merkblatts „Solartechnik für Dach und
Wand“ vom Zentralverband des Deutschen Dachdecker-

handwerks e. V. – Fachverband Dach-, Wand- und Abdich-
tungstechnik – sind bei der Montage zu beachten.

k) Wege und Maßnahmen zur fachgerechten Entsorgung von
Abfällen und Verpackungen sind zu bestimmen.

2.1.2 Technische Unterlagen

Technische Unterlagen bzw. Montage- und Installationsanlei-
tungen zu den eingesetzten Komponenten müssen vorhanden
sein und eingehalten werden. Unterlagen und Anleitungen sind
nichtig, wenn sie den anerkannten Regeln der Technik wider-
sprechen.

2.1.3 Das Montagesystem

Das Montagesystem ist unter Berücksichtigung folgender Punkte
fachgerecht auszuführen:
• Statik einschließlich Wind- und Schneelasten,
• Anzahl Befestigungspunkte bzw. Befestigungsart,
• Einhalten der DIN EN 1995-1 Bemessung und Konstruk-

tion von Holzbauten in Bezug auf die Verbindung mit der
Unterkonstruktion (Vorbohren, Randabstände etc.),

• Einhalten der DIN EN 1999-1 Bemessung und Konstruk-
tion von Aluminiumtragwerken (insbesondere bei Verwen-
dung von Montagesystemkomponenten unterschiedlicher
Anbieter),

• Einhalten der statischen Nachweise nach DIN 1055
bzw. Eurocode 1991 für andere hier nicht aufgeführte
Materialien,

• spannungsfreie Montage,
• Korrosion: Metallkombinationen innerhalb des Monta-

gesystems und an den Dachanschlüssen sind so auszu-
führen, dass es nicht zu Kontaktkorrosion kommen kann,

• Regensicherheit und Dachdichtigkeit: Dachsteinbruch
ausschließen, ggf. Zuschnitt oder Ausfräsen der Dach-
steine,

• Einhalten der Regeldachneigung und Dachanschlüsse bei
Indachmontage.

• Die Verbindungsmittel der PV Unterkonstruktion zum vor-
handenen Baukörper sind sofern aus Stahl gemäß der All-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z 30.3 6 aus
höherwertigen nicht rostenden Stählen zu erstellen bzw.
aus Materialien mit gleichwertigem Korrosionsverhalten.

2.1.4 Modul-Transport, -Lagerung, -Befestigung

Module müssen gemäß Herstellerangaben transportiert, gela-
gert, befestigt und installiert werden. Die in der Montage- bzw.
Installationsanleitung angegebenen, über statische Berechnun-
gen nachgewiesenen geeigneten Stellen zur Befestigung sind
einzuhalten.

2.1.5 Nicht vorkonfektionierte Modulanschlussleitungen

Bei Modulen ohne vorkonfektionierte Modulanschlussleitungen
hat die Montage der Anschlussleitungen fachgerecht zu erfol-
gen. (Polung beachten, minimaler Biegeradius beachten, dau-
erhaft sicheren Kontakt herstellen, Zugentlastung, Tropfschleife,
dauerhafte Wasserdichtigkeit, strangweise Messung der Leer-
laufspannung).

Besondere Güte- und Prüfbestimmungen für die
Ausführung photovoltaischer Anlagen
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2.1.6 Befestigung der Module

a) Die Modulbefestigung muss nach den anerkannten Regeln
der Technik erfolgen. Die gewählten Module müssen für die
gewählte Befestigungsart und Befestigungspositionen vom
Hersteller der Module freigegeben sein.

b) Bei Klemmung der Module sollte die Klemmenhöhe entspre-
chend der Modulrahmenhöhe gewählt und eine Schrauben-
sicherung verwendet werden. Die Klemmen sind so zu mon-
tieren, dass sie selbst bei tiefem Sonnenstand keine Schatten
auf die Solarzellen werfen.

c) Bei Befestigung der Module an den Schmalseiten kann u. U.
die maximale Durchbiegung überschritten werden. Es ist
eine Freigabe vom Modulhersteller einzuholen (Achtung bei
Gebieten mit hohen Schnee- bzw. Windlasten).

d) Bei der Montage von Solarmodulen muss darauf geachtet
werden, dass angrenzende Bauteile (Dach, Fassade) in
ihren Funktionen nicht beeinträchtigt werden. Maßgeblich
für die Beurteilung einer Beeinträchtigung ist das Merkblatt
(Solartechnik für Dach und Wand des Zentralverbandes des
deutschen Dachdeckerhandwerks – Fachverband Dach-,
Wand- und Abdichtungstechnik e. V.).

e) Maximale Feldlängen/Dehnungsfugen für Profile

Die Montageprofile der Unterkonstruktion sind extremen
Temperaturspreizungen ausgesetzt. Daraus resultiert eine
Längenänderung des Profils (der Längenausdehnungskoeffi-
zient von Aluminium beträgt ca. 0,02 mm/m*K). In der
Montageanleitung müssen max. zu verbauende Längen und
die Breite der Dehnungsfugen angegeben werden. Es ist da-
rauf hinzuweisen, dass bei der Ausbildung von Dehnungsfu-
gen die Erdung gewährleistet werden muss. Des Weiteren
dürfen Dehnungsfugen nicht mit Modulen überbaut werden.

f) Das Verkleben von Modulen oder Montagegestellen ist zu-
lässig. Wird die Modulbefestigung durch Verkleben reali-
siert, müssen die verwendeten Klebstoffe den anerkannten
Regeln der Klebetechnik und den Grundanforderungen einer
dauerhaften Verklebung entsprechen. Die technischen Refe-
renzen für die anerkannten Regeln der Klebetechnik finden
sich in der EOTA ETAG 002, Teil I, Abschnitt 5.1.4.1. „An-
fangswerte der mechanischen Festigkeit nach Zug- und
Schubprüfung bei unterschiedlichen Temperaturen“ sowie in
Abschnitt 5.1.4.2 „Restfestigkeit nach künstlicher Alterung:
Wasserlagerung mit UV, Feuchtumgebung mit NaCl, Feucht-
umgebung mit S02, Reinigungsmittel.“ Ein im Sinne der RAL-
GZ 966 zulässiger Klebstoff erfüllt die Anforderungen der
EOTA ETAG 002 und die anerkannten Regeln der Klebe-
technik.

Klebungen auf der Baustelle sind zulässig, wenn in allen Fäl-
len alle für die Klebung vorgeschriebenen Parameter am
Montageort zu jeder Zeit eingehalten werden können. Dies
gilt insbesondere für Temperaturbereich, Feuchtigkeit, Sau-
berkeit der Oberflächen usw.

Weiterhin ist zu beachten, dass bei Verklebung auf bausei-
tige Werkstoffe (z. B. beschichtete Trapezbleche usw.) in
jedem Einzelfall ein Kompatibilitätsnachweis des verwende-
ten Werkstoffes zum Kleber zu führen ist. Dabei ist auch der
Nachweis einer ausreichenden Stabilität des Schichtenauf-
baus als mögliches Versagenskriterium zu berücksichtigen
(z. B. Haltekraft des Lackes auf dem Blech).

2.1.7 Ansammlung von Wasser, Schmutz und
Moosbildung

Die Module sollten so befestigt werden, dass die Ansammlung
von Wasser, Schmutz und Moosbildung eingeschränkt bzw.
nach Möglichkeit sogar ausgeschlossen ist.

2.1.8 Einlegeprofile

Bei Einlegeprofilen muss gewährleistet sein, dass sowohl aus
den Modulrahmen als auch aus den Profilen Wasser ablaufen
kann (Frostschutz).

2.1.9 Rahmenlose Module

Bei der Montage rahmenloser Module sind zusätzlich zur seit-
lichen Befestigung mit speziellen Klemmen (mit Einlagen zum
Schutz des Glases) Abrutschsicherungen zu berücksichtigen.

2.1.10 Leitungsverlegung, Leitungsführung

a) Leitungen müssen fachgerecht installiert und verlegt werden,
folgende Punkte sind zu beachten: minimaler Biegeradius,
Erd- und Kurzschlusssicherheit, Witterungsbeständigkeit,
Tropfnasen, Scheuerkanten ausschließen, Kabelschutz, Be-
festigung, sicherer Kontakt bei Steckverbindern, Brandab-
schnitte beachten, Leiterschleifen klein halten, Biegeradien
einhalten, Gesamtlänge der Leitungen minimieren.

b) Die Leitungsführung ist nach der DIN VDE 0100 520 und
der DIN VDE 0100 712 auszuführen. Wo notwendig, sind
witterungsbeständige Kabelkanäle oder Schutzrohre (oder
vergleichbare Lösungen) zu installieren. Eine freie Verlegung
der Kabel und Leitungen ohne adäquate Witterungs- und UV-
beständige Befestigung ist in jedem Fall unzulässig. Unge-
schützte DC-Leitungen im Außenbereich müssen dem „Anfor-
derungsprofil für Leitungen für PV-Systeme“ des Komitees für
isolierte Starkstromleitungen UK 411.2 der DKE mit der Bau-
art PV1-F genügen.

c) Die Auswahl und Verlegung von Kabeln und Leitungen auf
der Gleichstrom- und Wechselstromseite hat nach den aner-
kannten Regeln der Technik zu erfolgen. Hinweise zu den
anerkannten Regeln der Technik gibt die GDV-Publikation
„Elektrische Leitungsanlagen“ (VdS 2025).

Auf der Gleichstromseite hat die Leitungsverlegung beson-
ders sorgfältig zu erfolgen, da der übliche Kurzschlussschutz
mit Überstrom-Schutzeinrichtungen, z. B. Leitungsschutz-
schalter oder Sicherungen, nicht wirksam ist. Aus diesem
Grund müssen Kabel nach DIN VDE 0100-712 so ausge-
wählt und verlegt werden, dass das Risiko eines Erd- oder
Kurzschlusses auf ein Minimum reduziert werden kann.
Vorteilhaft in diesem Sinne ist die Verwendung von Einleiter-
kabeln oder -leitungen. Bei der Montage ist im Besonderen
darauf zu achten, dass Kabel und Leitungen keine Beschä-
digungen erfahren, so dürfen diese nicht ungeführt über Kan-
ten von Bauteilen oder Gebäudeteilen verlegt werden.

d) Gleichstromleitungen sind äußeren Umgebungseinflüssen
ausgesetzt. Damit diese witterungsbedingten Einflüsse keine
Gefährdung der Funktionsfähigkeit darstellen, muss Folgen-
des beachtet werden:

• Reduktion oder Vermeidung der Induktion von Blitzströ-
men in die Gleichstromleitungen durch:
– eine möglichst parallele Führung der DC- und AC-Lei-

tungen sowie der Potentialausgleichsleiter und die Ver-
meidung von flächig-großen Leiterschleifen,

– Die Nutzung von Metallrohren oder -kanälen zur Lei-
tungsführung, diese sind darüber hinaus beidseitig in
den Potentialausgleich einzubeziehen. Besonders ist
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auf eine hohe mechanische Belastbarkeit der Konstruk-
tion für die geerdeten aktiven DC-Leiter zu achten,

– Nutzung von geschirmten Leitungen, die in den Poten-
zialausgleich einbezogen sind,

– Besteht die Gefahr, dass Leitungen Blitzteilströme er-
halten können, müssen sie blitzstromtragfähig sein
(z. B. 16 mm² Kupfer).

• In der Anlage eingesetzte Gleichstromleitungen sind für
die höchstzulässige Gleichspannung auszulegen.

• Die eingesetzten Leitungen sind nach den anerkannten
Regeln der Technik während der Kabelverlegung zu be-
festigen. Unbefestigte Leitungen ohne Leitungsführung
(Rohr, Kanal) sind unzulässig.

• Werden Stromleitungen offen verlegt, so dass sie der Wit-
terung ausgesetzt sind, müssen sie beständig gegen UV-
Strahlung und Ozon sein und für den zu erwartenden er-
weiterten Temperaturbereich ausgelegt sein.

• Leitungen, die im Außenbereich verlegt werden, sind vor
Nagetieren und Vogelfraß zu schützen, dies kann durch
folgende Maßnahmen erreicht werden:
– Vermeidung von Hohlräumen bei der Verlegung bzw.

Versiegelung von Hohlräumen,
– Leitungseinläufe in Führungssysteme müssen ebenfalls

dicht verschlossen sein,
– Keine Verlegung von freischwingenden Kabeln, d. h.

eine Stromleitung muss möglichst fest mit dem Monta-
gesystem verbunden werden,

– Breit offene Kanäle, falls das Eindringen von Tieren an-
derweitig nicht verhindert werden kann,

– Einsatz von selbstschützenden Leistungen (z. B. Leitun-
gen mit Metallgeflecht bzw. -umhüllung).

• Leitungen, die im landwirtschaftlichen oder industriellen
Umfeld eingesetzt werden, müssen beständig gegen die
etwaig zu erwartenden aggressive Dämpfe und Stäube,
z. B. Ammoniak sein.

• Leitungen dürfen nicht durch Räume geführt werden, die
brennbare oder entzündliche Stoffe beherbergen oder
anderweitige Gefahrstoffe lagern.

2.1.11 Lasttrennschalter

a) DC-Lasttrennschalter nach DIN VDE 0100-712 müssen für
Wartungsarbeiten am Wechselrichter vorhanden sein. Sind
diese nicht im Wechselrichter integriert, ist die Forderung
nach einem solchen Bauteil zwingend in der Montage- und
Betriebsanleitung des Wechselrichters auszuweisen. Beim
Einsatz externer Schalter muss darauf hingewiesen werden,
dass DC22-Schalter mit ausreichender Schaltfähigkeit und
Spannungsfestigkeit verwendet werden müssen. DC-Last-
schalter müssen die Anforderungen an ein Schaltgerät nach
DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) oder nach DIN EN
60947-2 (VDE 0660-101) erfüllen. Bei Verwendung von
elektronischen Lasttrennschaltern muss eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung von Berufsgenossenschaft der Feinme-
chanik und Elektrotechnik (BGFE) oder der Deutschen Ge-
sellschaft Unfallversicherung e. V. (DGUV) vorliegen.

b) Um eine wirksame Rettung und Brandbekämpfung der Feu-
erwehr im Gebäude zu ermöglichen, kann eine zusätzliche
DC-Schaltstelle nach dem Entwurf der Anwendungs-
regel „Mindestanforderungen an den DC-Bereich einer PV-
Anlage im Falle einer Brandbekämpfung oder technische Hil-
feleistung“ (VDE-AR-E 0100-712) erforderlich sein,
die parallel zur Netzabschaltung die Gleichspannungslei-
tungen innerhalb des Gebäudes spannungsfrei schaltet.
Diese ist funktionsfähig und geprüft zu übergeben.

c) Schutzeinrichtungen auf der Wechselstromseite nach DIN
VDE 0100

• Überstromschutzeinrichtungen, z. B. Leitungsschutzschal-
ter bzw. Lastschalter mit Sicherung müssen eingesetzt wer-
den, um Kabel und Leitungen auf der Wechselspannungs-
seite zu schützen.

• Aus Brandschutzgründen wird der Einsatz von Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs) empfohlen. Für land-
wirtschaftliche Anlagen bzw. bei bestimmten Netzsyste-
men ist dies stellenweise von vorneherein notwendig.

2.1.12 Generatorschlusskasten und andere Gehäuse

Gehäuse, die für Schaltelemente, Sicherungen oder andere
stromführende Elemente in Photovoltaikanlagen eingesetzt wer-
den, müssen den zu erwartenden Umgebungsbedingungen
schadensfrei über die Lebensdauer der Anlage widerstehen
können und dauerhaft ihre Funktion des Schutzes aufrecht erhal-
ten können.

Generatoranschlusskästen und Verteiler müssen der DIN VDE
0100-712 sowie der Schaltanlagennorm DIN EN 60439-1
(VDE 0660-500) entsprechen. Selbiges gilt für die Nachfolge-
normen DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) und -2 (VDE
0660-600-2) soweit zutreffend.

DC-seitig sind Generatoranschlusskästen in Schutzklasse II
(schutzisoliert) auszuführen. Die Isolationsfestigkeit muss dabei
der maximal möglichen Leerlaufspannung der Anlage entspre-
chen.

Planer und Installateur müssen die Anbringung von Warnhin-
weisschildern vorsehen und ausführen mit dem Hinweis, dass
aktive Teile auch nach dem Trennen vom PV-Wechselrichter
durch die Eigenspannungserzeugung des Modularrays unter
Spannung stehen können.

Die zulässigen Erwärmungsgrenzen sind unter der Maßgabe
zu ermitteln, dass ein Gleichzeitigkeitsfaktor von g=1 vorliegt.
Auch sind bei einer Außeninstallation höhere Umgebungstem-
peraturen als 35°C zu unterstellen. Aus praktischer Sicht kann
die Empfehlung gegeben werde, dass die Einbaugeräte mit
einem Abstand von 1 bis 2 Einbaueinheiten zueinander instal-
liert werden sollten, damit der erhöhte Abstand die gewünschte
thermische Reserve bringt. Maßgeblich sind jedoch die jewei-
ligen Einbauanleitungen der Gerätehersteller.

Für eine Innenmontage ist folgendes zu beachten:

• Gehäuse müssen in der Mindest-Schutzart IP 20 ausge-
führt werden.

• Die bevorzugte Wahl des Installationsortes sind trockene
Räume, andernfalls gelten die Bedingungen einer Außen-
montage.

• Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen (Tag/
Nacht-Wechsel) können zur Bildung von Kondenswasser
führen. Damit dieses vermieden wird, sind eventuell zu-
sätzliche Maßnahmen wie z. B. das Beheizen oder Belüf-
ten des Gehäuses notwendig.

Für eine Außenmontage ist folgendes zu beachten:

• Gehäuse müssen in der Mindest-Schutzart IP 54 ausge-
führt werden.

• Die Abschattung des Gehäuses, bzw. eine Positionierung
abseitig der Sonneneinstrahlung ist notwendig, um eine
starke Aufheizung des Gehäuses zu vermeiden. Sollte
eine derartige Positionierung nicht möglich sein, kann
eine witterungsgeschützte Belüftung oder die reduzierte
Belegung des Gehäuses Abhilfe schaffen.

• Ist das Gehäuse Licht oder ähnlichen Faktoren ausgesetzt,
ist auf UV-Beständigkeit der Gehäuse zu achten.

• Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen (Tag/
Nacht-Wechsel) können zur Bildung von Kondenswasser
führen. Damit dies vermieden wird, sind eventuell zusätz-
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lich Maßnahmen wie z. B. das Beheizen oder Belüften
des Gehäuses notwendig.

2.1.13 Diebstahlschutz

Ein mit dem Versicherungsunternehmen abgestimmtes oder den
Empfehlungen der Kriminalpolizei entsprechendes Diebstahl-
schutzkonzept wurde implementiert und abgeschlossen. Spezi-
elle Maßnahmen zum Diebstahlschutz sollten auf Grund der in-
dividuellen Risikoeinschätzung des Standortes ausgewählt
werden.

2.1.14 Kennzeichnung

Gleichstromhauptleitungen sind strangweise so zu kennzeich-
nen, dass eine Zuordnung gemäß dem Dachplan mit Modul-
belegung, Modulverschaltung und Wechselrichterzuordnung
möglich ist.

2.1.15 Wechselrichter Installation

Wechselrichter sind gemäß Installationsanweisung und Anbrin-
gungshinweis fachgerecht zu installieren. Folgende Punkte sind
besonders zu beachten:

a) geeigneter Montageort entsprechend dem Anbringungshin-
weis (Mindestabstände, Umgebungstemperaturen, Unter-
grund, Umgebungsluft,

b) Schutz vor unbeabsichtigtem Lösen elektrischer Anschlüsse
und Datenkabel.

c) Einhaltung der maximalen Leerlaufspannung gemäß der An-
gaben des Wechselrichterherstellers.

d) Der Wechselrichter muss die Anschlussbedingungen des
Netzbetreibers gemäß VDN Merkblatt „Eigenerzeugungs-
anlagen am Niederspannungsnetz“ oder der gültigen E VDE-
AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
– Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Pa-
rallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungs-
netz“bzw. BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Nie-
derspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für
Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am
Mittelspannungsnetz“ erfüllen.

e) Einhaltung der Geräuschemissionen für den Nutzer.

2.1.16 Eignung eingesetzter Komponenten

Die aufgrund des jeweiligen Montageortes anfallenden Beson-
derheiten hinsichtlich UV-Beständigkeit, Witterungsbeständig-
keit, IP-Schutzgrad beziehungsweise Eignung (besonders im
Hinblick auf DC-Auslegung und -Eignung) sämtlicher eingesetz-
ter Komponenten sind zu beachten.

2.1.17 Erdung/Potentialausgleich

Ausführung Erdung/Potentialausgleich (Eloxierung des Modul-
rahmens beachten) und Blitz- bzw. Überspannungsschutz muss
fachgerecht nach VDE 0185 Teil 1-4 erfolgen. Weiterhin sind
die Anforderungen hierzu in RAL-GZ 966 (P2) zu beachten.

2.1.18 Arbeitssicherheit Sicherheitsvorschriften

a) Zu berücksichtigen sind die BGV, insbesondere folgende
Punkte: Absturzsicherung, Gerüst, Fangeinrichtungen, ange-
seiltes Arbeiten, persönliche Schutzausrüstung, Schuhe,
Helm.

b) Es ist zu dokumentieren, dass Angestellte, die für diesen Be-
reich zuständig sind, eine entsprechende Ausbildung/Schu-

lung/Eignung aufweisen (Untersuchung der Eignung bei Be-
rufsgenossenschaft).

2.1.19 Regensicherheit und Dachdichtigkeit

a) Dachdurchdringungen, z. B. bei der Verankerung des Mon-
tagesystems oder bei Leitungsdurchführungen, müssen fach-
gerecht abgedichtet werden. Dies gilt sowohl für Unter-
spannbahnen, Unterdeckungen oder Unterdächer bei
Schrägdächern als auch für die Dachhaut bei Flachdächern.
Der Eingriff in die Wärmedämmung ist auf ein Minimum zu
reduzieren.

b) Bei Indachmontage sind Herstellerangaben, z. B. zu Ein-
deckung und Mindestdachneigung, einzuhalten.

c) Leitungsdurchführungen (Lüfterziegel, Ziegelzuschnitt), wie
Durchführung Wärmedämmung, Flachdach sind fachge-
recht auszuführen.

2.1.20 Blitz- und Überspannungsschutzmaßnahmen,
Potenzialausgleich

a) Hinweise auf einen ausreichenden Blitz- und Überspan-
nungsschutz gibt RAL-GZ 966 (P2) Abschnitt 2.2.15. Den
Empfehlungen ist in der Ausführung Folge zu leisten. Das in
der Planung gewählte Konzept ist fachgerecht umzusetzen.

b) Hinweise auf einen ausreichenden Potenzialausgleich gibt
RAL-GZ 966 (P2) Abschnitt 2.2.16. Den Empfehlungen ist
in der Ausführung Folge zu leisten. Das in der Planung ge-
wählte Konzept ist fachgerecht umzusetzen.

c) Installierte Schutzmaßnahmen sind soweit möglich auf ihre
Wirkung hin zu überprüfen.

2.1.21 Ausführung des Netzanschlusses

a) Die Abwicklung des Anmeldeverfahrens mit dem Netzbetrei-
ber erfolgt durch die ausführende Firma in Absprache mit
dem Anlagenbetreiber.

b) Anschlussbedingungen gemäß VDN Merkblatt „Eigenerzeu-
gungsanlagen am Niederspannungsnetz“ oder der gültigen
E VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss
und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz“ bzw. BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen
für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am
Mittelspannungsnetz“ erfüllen. Die Errichtung des Zählerplat-
zes erfolgt gemäß der geltenden TAB.

c) Hinweis: in bestehenden Altanlagen muss nach Lösung der
verplombten Anlagenteile der aktuelle Stand der Technik be-
achtet werden und zur Anwendung kommen.

2.1.22 Sonstige Ausführungen

Falls eine Demontage oder Versetzung von Dachaufbauten not-
wendig ist, haben diese Maßnahmen fachgerecht und in Ab-
sprache mit dem Anlagenbetreiber zu erfolgen, sie sind zu do-
kumentieren.
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2.1.23 Brandschutz

2.1.23.1 Brandschutz bei additiven Photovoltaikanlagen

Bei der Montage einer Photovoltaikanlage muss mit Abschluss
der Arbeiten sichergestellt sein, dass Brandschutzmaßnahmen
in ihrer Schutzfunktion nicht durch die PV-Anlage beeinträchtigt
worden sind.

• Anordnung von modul- und brandlastfreien Streifen mit
einer Mindestgesamtbreite von 2,5 m zur Unterteilung
ausgedehnter Modulreihe und zusammenhängender Mo-
dulfläche in Abstand von nicht mehr als 40 m, um eine
wirksame Brandbekämpfung der Feuerwehr zu ermögli-
chen. [Anmerkung: Modulfläche gilt als zusammenhän-
gend, wenn der Abstand zwischen den Modulreihen klei-
ner als 2,5 m beträgt]

• Anordnung der Solarmodule mit einem Mindestabstand
von 1,25 m zur angrenzenden Brandwand, wenn die
Brandwand nicht mindestens 30 cm über die Oberkante
der installierten Solarmodule hinausgeführt ist und eine
gesonderte brandschutztechnische Begutachtung der In-
stallation hinsichtlich der Begrenzung von Brandgefahren
nicht vorliegt. Andernfalls ist ein Mindestabstand von
0,5 m zu Brandwänden einzuhalten.

• Brennbare Teile der PV-Anlagen dürfen gemäß der Lan-
desbauordnungen nicht im Sinne der Brandsicherung un-
geschützt über eine Brandwand hinweg geführt werden.

• Müssen Teile der PV-Anlagen, z. B. Kabeln und Leitungen,
durch eine bauliche Trennung mit einer erforderlichen Feu-
erwiderstandsklasse nach DIN 4102 hindurch geführt
werden, ist die Durchführung mindestens mit der gleichen
Feuerwiderstandsdauer der angrenzenden baulichen
Trennung jeweils abzuschließen. Um die Schutzfunktion
dauerhaft aufrecht zu erhalten, müssen die verwendeten
Baustoffe nachweislich für die Außenanwendung geeig-
net und dementsprechend UV- und witterungsbeständig
sein. Bei der Verwendung von Brandschutzbeschichtun-
gen oder Brandschutzumhüllungen ist die Genehmigung
der örtlichen Brandschutzbehörde einzuholen.

• PV-Anlagen dürfen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
(RWA) nicht beeinträchtigen. Der Arbeitsraum für die
Wartung der RWA ist zu berücksichtigen.

Um eine schnelle Einschätzung der Gefahrenlage beim Feuer-
wehreinsatz zu unterstützen, sollen Gebäuden mit PV-Anlagen
im Bereich des Hausanschlusses dauerhaft und deutlich erkenn-
bar mit dem offiziellen Hinweisschild gekennzeichnet werden.

2.1.23.2 Brandschutz bei gebäudeintegrierten
Photovoltaikanlagen

Sind PV-Module als Bestandteil der Gebäudehülle nach dem
Prinzip der gebäudeintegrierten Photovoltaik (GiPV) ausgeführt,
z. B. im Dach oder in der Fassade, und werden von diesem
Modul auch andere Schutzfunktionen des Dachs bzw. der Fas-
sade, z. B. Regenschutz, übernommen, müssen Photovoltaikmo-
dule eingesetzt werden, die mindestens als normalentflammba-
rer Baustoff (B2) gemäß der DIN 4102 bzw. Klassen D oder
E gemäß der DIN EN 13501-1 klassifiziert sind.

Um die Gefahr eines Feuerüberschlags vom Geschoss zum dar-
über liegenden Geschoss zu bannen, müssen PV-Module einer
Fassadenanlage aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Erdgeschossige Industriebauten ohne selbsttätige Feuerlöschan-
lagen und mehrgeschossige Industriebauten mit selbsttätigen
Feuerlöschanlagen dürfen in einer Fassadenanlage nur PV-Mo-
dule erhalten, die mindestens aus schwerentflammbaren Bau-
stoffen (B1) bestehen.

Dachintegrierte PV-Module müssen gemäß den individuellen
Landesbauordnungen der Bundesländer die Anforderungen an
eine „harte Bedachung“ (nach DIN 4102-7) erfüllen.

Bei Industrie- und Zweckbauten sind weiterhin zusätzliche An-
forderungen der Brandschutzinstanzen einzuhalten. So kann ein
Nachweis der Begrenzung der Brandausbreitung im Dach bei
einer Einwirkung eines Entstehungsbrands von unten gemäß
DIN 18234 gefordert werden.

Bei der Montage einer PV-Anlage müssen alle Brandschutzfest-
legungen aus der Planung nach RAL-GZ 966 P2 umgesetzt wer-
den.

2.1.24 Abschließende Arbeiten

a) Kennzeichnung der Anlage nach DIN EN 62446. Beschrif-
tung aller Stromkreise, Schutzeinrichtungen, Schalter und An-
schlussklemmen mit beständigen lesbaren Aufschriften,

b) Anbringung von Warnhinweisen „Auf Spannung auch nach
Abschalten der Netzspannung beachten“ auf allen Gleich-
strom-Anschlusskästen,

c) Beschriftung des Wechselstromhauptschalters.

d) Am Punkt der Zusammenschaltung müssen Warnhinweise für
die Doppelversorgung vorhanden sein.

e) Vor Ort muss ein Prinzipschaltplan angebracht sein.

f) Vor Ort müssen die Schutzeinstellungen des Wechselrichters
und Einzelheiten der Installation angegeben sein.

g) Verfahren zur Notabschaltung müssen vor Ort angegeben
sein.

h) Alle Aufschriften und Kennzeichnungen müssen dauerhaft
und geeignet befestigt sein.

i) Umwelt- und fachgerechte Verpackungsentsorgung,

j) Ausführen und Dokumentieren von Nachbesserungen soweit
nötig,

k) Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes: z. B. Ver-
putzarbeiten, Wärmedämmung,

l) Kontrolle, ob der Brandschutz dem vorliegenden Konzept
nach geschlossen ist.

2.2 Anforderungen an die Dokumentation der
Ausführung (Abnahmeprotokoll)

Die Ausführung der photovoltaischen Anlage ist zu dokumentie-
ren. Ein diesbezüglich angefertigtes Abnahmeprotokoll geht
mindestens auf die in diesem Kapitel aufgeführten Punkte ein.
Weitere Informationen zur Abnahme und Prüfungen von Photo-
voltaikanlagen finden sich in RAL-GZ 966 (P4).

2.2.1 Inbetriebnahme der PV-Anlage

Die Inbetriebnahme einer PV- Anlage stellt für den ausführenden
Installateur eine besondere Risikosituation dar. Dies resultiert aus
der Tatsache, dass die Generatorseite einer PV-Anlage ohne
den Einbau von Schaltgeräten nicht abgeschaltet werden kann
und nach dem Verbinden der Anschlusskabel mit den Modulen
sofort Gleichspannung anliegt. Folglich ist die Gefahr einer Kör-
perdurchströmung und der Lichtbogenbildung unmittelbar gege-
ben.

Eine Inbetriebnahme der PV-Anlage hat gemäß der Norm für
den Betrieb elektrischer Anlagen (VDE 0105-100) und der Be-
rufsgenossenschaftlichen Regel für Arbeiten unter Spannung
(BGR A3) zu erfolgen und darf nur durch eine Elektrofachkraft
mit besonderer Ausbildung (u. a. „Arbeiten unter Spannung“)
und Erfahrung auf diesem Arbeitsgebiet durchgeführt werden.
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Wichtig vor dem Anschluss der DC-Leitungen an den Wechsel-
richter ist die Messung der Polarität und Abgleich mit den Gerä-
tedaten.

Im Anschluss an die Inbetriebnahme ist eine Funktionsprüfung
unter den Einwirkungen einer Solarstrahlung durchzuführen. Um-
fang und Vorgehensweise dieser Erstprüfung ist nach VDE
0100-600 auszuführen. Ebenfalls sind die Besonderheiten für
PV-Anlagen zu beachten, die in der DIN EN 62446 (VDE
0126-23) beschrieben werden. Inhaltlich hat die Prüfung
gemäß RAL-GZ 966 (P4) zu erfolgen.

2.2.2 Inbetriebnahmeprotokoll Netzbetreiber

Die Dokumentation und die Inbetriebnahmeprüfungen sind nach
DIN IEC 62446 auszuführen.

2.2.3 Inbetriebnahmeprotokoll: Angaben zum Kunden,
Anlagenstandort und Anlagenabnehmer

a) Name, Vorname,

b) Straße, Hausnummer,

c) PLZ, Ort,

d) Telefon (privat, dienstlich, mobil),

e) Fax,

f) E-Mail,

g) Standort der Anlage (nur falls abweichend),

h) Straße, Hausnummer,

i) PLZ, Ort.

Name, Vorname, Anschrift und Firma vom Anlagenabnehmer
benennen, eventuell weitere ausführende Unternehmen, Planer,
Auftragnehmer benennen.

2.2.4 Datum der Abnahme (Stunde, Tag, Monat, Jahr).

Festhalten des Abnahmedatums mit Stunde, Tag, Monat und
Jahr.

2.2.5 Technische Anlagendaten

a) Anlagendokumente vollständig vorhanden (ja/nein), Bemer-
kung.

Die vollständige Dokumentation ist dem Kunden auszuhän-
digen oder an einem geeigneten Ort (Wechselrichter-Be-
triebsraum, nähe Zählerkasten) abzulegen. Zur vollständigen
Dokumentation gehören mindestens folgende Unterlagen,
die alle mit Datum zu versehen bzw. gestempelt oder para-
phiert sein müssen:

• Konformitätserklärungen,
• Unbedenklichkeitsbescheinigungen,
• Konformität zu VDN Merkblatt „Eigenerzeugungsanlagen

am Niederspannungsnetz“ oder der gültigen E VDE-AR-
N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
– Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Pa-
rallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz“ bzw. BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen
am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforde-
rungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungs-
anlagen am Mittelspannungsnetz“,

• Technische Unterlagen und Datenblätter der wesentlichen
Komponenten,

• Messprotokolle (so vorhanden),
• Seriennummern der installierten Module mit mindestens

strangweiser Zuordnung zur Verschaltung,

• Zertifikate,
• Garantiebescheinigungen,
• Eichschein bei kundeneigenen Einspeisezählern (wenn

vorhanden),
• Versicherungspolicen (Kopie) (so vorhanden),
• Dachplan mit Modulbelegung, Modulverschaltung und

Wechselrichterzuordnung,
• Betriebsanleitung, insbesondere Wechselrichter,
• Betriebsanleitung Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwa-

chung (wenn vorhanden),
• Montageanleitungen der wesentlichen Komponenten,
• Inbetriebnahmeprotokoll des Netzbetreibers,
• Service-Telefonnummern,
• Dokumentation des Kundengespräches (Standortbeurtei-

lung) gemäß den Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen P2 (so vorhanden). z. B. durch Formblatt „dokumen-
tiertes Kundengespräch (Standortbeurteilung)“,

• Nachweis zur Kundeneinweisung z. B. durch Formblatt
zur „Kundeneinweisung gemäß RAL P3“,

• Formblatt zum selbstständigen Erfassen der Ertragsdaten
durch den Kunden/Anlagenbetreiber (z. B. monatlicher
Zählerstand),

• Erklärung zur fachgerechten Ausführung der Brandschutz-
vorgaben,

• Erklärung zur fachgerechten Ausführung des Blitz- und
Überspannungsschutzes, sowie des Potenzialausgleichs
und der Erdung.

b) ausgeführte Generatornennleistung (PPV) in kWp,

c) eingesetzte Module (Hersteller, Typ, Anzahl),

d) eingesetzte Wechselrichter (Hersteller, Typ, Anzahl, Wech-
selrichter Nennleistung AC),

e) Modulanzahl pro Strang,

f) Anzahl Stränge pro Wechselrichter,

g) äußerer Blitzschutz vorhanden (ja/nein), Bemerkung
Wenn ja, fachgerechte Einbindung erfolgt/nicht erfolgt,

h) Strangsicherungen (wenn vorhanden) (Hersteller, Typ, Span-
nung/Strom),

i) Strangdioden (wenn vorhanden) (Hersteller, Typ, Span-
nung/Strom),

j) DC-Freischalter (Hersteller, Typ, Spannung/Strom),

k) DC-seitige Überspannungsableiter (wenn vorhanden) (Her-
steller, Typ, Spannung/Strom),

l) AC-seitige Überspannungsableiter (wenn vorhanden) (Her-
steller, Typ, Spannung/Strom),

m) AC-seitiger RCD-Schalter (wenn vorhanden) (Hersteller, Typ,
Spannung/Strom),

n) AC-seitige Sicherung (Hersteller, Typ, Spannung/Strom),

o) Potentialausgleich lückenlos und fachgerecht ausgeführt
(ja/nein), Installationsort,

p) Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung (wenn vorhan-
den) (Hersteller, Typ, Mess- und Auswertungsgrößen), mit der
Überwachung betraute Person/Firma,

q) Ausführung Erdungswiderstand in Ordnung/nicht in Ord-
nung
Bei Messung: Erdungswiderstand des Hauserders (PAS) in
Ohm, Angabe des verwendeten Messgerätes: Hersteller,
Typ, Datum der Messung,

r) Angabe Isolationswiderstand PV-Generator in Ordnung/
nicht in Ordnung
Bei Messung: Isolationswiderstand PV-Generator in MΩ
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(+/–0,5 MΩ), Angabe des verwendeten Messgerätes: Her-
steller, Typ, Datum der Messung,

s) Angabe Isolationswiderstand DC-Hauptleitung in Ordnung/
nicht in Ordnung
Bei Messung: Isolationswiderstand DC-Hauptleitung in MΩ
(+/–0,5 MΩ), Angabe des verwendeten Messgerätes: Her-
steller, Typ, Datum der Messung,

t) sonstige Bemerkungen.

2.2.6 Sichtprüfungen

Sichtprüfungen, Abgleich mit den Planungsvorgaben. Jeweils
zu dokumentieren, ob in Ordnung oder beanstandet.

a) Anlagenmontage ohne sichtbare Schäden an Anlage,
Dach, Gebäude, etc.,

b) Dachdurchdringungen/Abdichtungen,

c) Montagesystem,

d) Verkabelung/Leitungsführung,

e) Wechselrichter, Wechselrichterfunktion,

f) Funktionsprüfung der Schutzeinrichtungen,

g) Einspeisekontrolle am Zähler,

h) Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung (wenn vorhan-
den),

i) sonstige Bemerkungen.

2.2.7 Plausibilitätskontrolle

Aufnahme der Werte zum Abnahmezeitpunkt; Angabe, ob ge-
schätzt oder gemessen

a) Anlage voll funktionstüchtig (ja/nein), Bemerkung,

b) gemessene Einstrahlung in W/m2 oder geschätzte Einstrah-
lung in W/m2 (Genauigkeit +/–200 Watt/m2),

c) gemessene Außentemperatur in °C oder geschätzte Außen-
temperatur in °C (Genauigkeit +/–5 Grad Celsius),

d) gemessene Anlagenleistung DC in kWp (Genauigkeit
+/–10%, z. B. Messgerät oder Anzeige Wechselrichter Dis-
play),

e) gemessene Anlagenleistung AC in kWp (Genauigkeit
+/–10%, z. B. Messgerät oder Anzeige Wechselrichter Dis-
play).

2.2.8 Zählerdaten

Angabe, ob kundeneigener Zähler oder Zähler des Netzbetrei-
bers,

Zählernummer und Zählerstand des Einspeisezählers in kWh,

Zählernummer und Zählerstand des PV-Bezugszählers in kWh
(falls vorhanden).

2.2.9 Messdaten

Über die hier genannten Anforderungen hinausgehende Mes-
sungen, z. B. mittels eines Kennlinienmessgerätes, sind sinnvoll
und jederzeit möglich, im Rahmen der Güte- und Prüfbestimmun-
gen aber nicht gefordert.

a) Leerlaufspannung UL pro Strang in V,

b) Kurzschlussstrom IK pro Strang in A,

c) nur bei Anlagen mit Rückstromdioden: Spannungsabfall über
Diode (im Kurzschluss) UK,D in mV,

d) nur bei Anlagen mit Strangsicherungen: Spannungsabfall
über Sicherung inkl. Kontakte (im Kurzschluss) UK,Sich in mV.

2.2.10 Nachbesserungen

Unstrittige Mängel, strittige Mängel und evtl. auszuführende
Nachbesserungen sind als solche gekennzeichnet aufzuzählen
und mit Ausführungsfristen zu versehen.

2.2.11 Abnahme der Anlage im rechtlichen Sinne

Mit der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls gilt die Anlage,
mit Ausnahme der dokumentierten Nachbesserungen, als män-
gelfrei abgenommen.

a) Datum, Ort,

b) Unterschrift Anlagenbetreiber (Kunde),

c) Unterschrift Anlagenabnehmer (Firma/Ansprechpartner).

2.3 Anforderungen an die Kundeneinweisung nach
Installation

Die Kundeneinweisung nach der Installation photovoltaischer
Anlagen muss dokumentiert werden, das kann z. B. anhand des
Formblattes „Kundeneinweisung“ gemäß RAL P3 erfolgen.

2.3.1 Montageorte, Funktion und Bedienung der
einzelnen Komponenten

Die Montageorte, die Funktion und die Bedienung der wesent-
lichen Komponenten wurden aufgezeigt: Gesamtanlage,
Module, Wechselrichter, Leitungen, DC-Freischalter, Schutz-
technik, Zähler. Wenn vorhanden: Funktions-, Ertrags-, Daten-
(fern)überwachung, Überspannungsschutzeinrichtung, Blitz-
schutzeinrichtung, Generatoranschlusskasten.

2.3.2 Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitungen zu den wesentlichen Komponenten (ins-
besondere Wechselrichter) wurden ausgehändigt.

2.3.3 Servicetelefonnummern

Servicetelefonnummern sind in dem Übersichtsplan für Einsatz-
kräfte hinterlegt.

2.3.4 Erläuterung der relevanten Betriebszustände

a) ungestörter Betriebszustand,

b) gestörter, ungefährlicher Betriebszustand,

c) gestörter, gefährlicher Betriebszustand.

2.3.5 Prüfungen durch Anlagenbetreiber

Auf regelmäßig vom Anlageneigentümer vorzunehmende Prü-
fungen (z. B. monatliche Ertragsdatenerfassung, Sichtkontrolle
einmal im Jahr) wurde hingewiesen. Die Prüfungen können auch
in umfassender Form vom Fachbetrieb vorgenommen werden.
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2.3.6 Einweisung in Überwachungssystem
(wenn vorhanden)

Die einwandfreie Funktion der Funktions-, Ertrags- bzw.
Daten(fern)überwachung ist zu prüfen. Einweisung in die Bedie-
nung, Aushändigen der Bedienungsanleitung, Einweisung in
Plausibilitätskontrolle der ausgelesenen Daten, Einweisung in
wesentliche Messwerte, aus denen auf einen Fehler zu
schließen ist. Die Überwachung der Anlage kann auch in um-
fassender Form vom Fachbetrieb vorgenommen werden.

2.3.7 Unterschriften

Datum, Ort, Unterschrift Anlagenbetreiber (Kunde), Unterschrift
Anlagenabnehmer (Firma/Ansprechpartner).

2.4 Betriebliche Anforderungen
Es ist eine firmeninterne Liste von Referenzanlagen zu führen,
die einen Überblick über die vorhandene Erfahrung bietet.

2.5 Personelle Anforderungen
Gütezeichenbenutzer müssen über qualifiziertes Fachpersonal
für die Anforderungen an die Ausführung und Installation pho-
tovoltaischer Anlagen verfügen.

Der ausführende Betrieb muss Verfahren zur Schulung des Per-
sonals, welches qualitätsrelevante Ausführungstätigkeiten aus-
führt, einführen und aufrechterhalten. Entsprechende Aufzeich-
nungen über Schulungen sind zu führen.

3 Prüfbestimmungen
Die Prüfung von Leistungen gemäß dieser Besonderen Güte- und
Prüfbestimmungen für die Ausführung von photovoltaischen An-
lagen erfolgt gemäß eines Prüfprotokolls (Prüfliste für die Aus-
führung photovoltaischer Anlagen).

3.1 Grundsätze
Für die Grundsätze zur Prüfung der Ausführung photovoltaischer
Anlagen gelten die Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen
für Solarenergieanlagen.

3.2 Erstprüfung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.2, Erstprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestim-
mungen für Solarenergieanlagen.

3.3 Eigenüberwachung
Inhalt und Umfang der Eigenüberwachung des Gütezeichenbe-
nutzers ergeben sich aus Abschnitt 3.3.1, Eigenüberwachung
der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

3.4 Fremdüberwachung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.3.2, Fremdüberwachung der Allgemeinen Güte- und 
Prüfbestimmungen für Solarenergieanlagen.

3.5 Wiederholungsprüfung
Die Wiederholungsprüfung wird nach Abschnitt 3.4, Wieder-
holungsprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen 
für Solarenergieanlagen durchgeführt.

3.6 Prüfberichte und Prüfkosten
Für die Erstellung der Prüfberichte und die Prüfkosten gilt Ab-
schnitt 3.5 und 3.6 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

3.7 Kennzeichnung
Für die Kennzeichnung gütegesicherter Produkte und Leistungen 
gemäß dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen gilt 
Ab-schnitt 4 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für 
So-larenergieanlagen. Die Kennzeichnung erfolgt mit dem 
Gütezeichen der Gütegemeinschaft Solaranlagen e. V. in 
Verbindung mit dem kategoriebezogenen Hinweis gemäß 
nachfolgender Zeichenabbildung:

Ausführung P3 Nr. 0000

3.8 Änderungen
Für Änderungen dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen gilt Abschnitt 5 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

Eine Prüfliste wird von der Gütegemeinschaft entsprechend den
Güte- und Prüfbestimmungen an die Gütezeichenbenutzer in ak-
tualisierter Form zur Verfügung gestellt.
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1 Geltungsbereich

Diese Güte- und Prüfbestimmungen gelten für Service und Be-
trieb photovoltaischer Anlagen (unter Service wird hierbei Inbe-
triebnahme, Wartung und Störungsbehebung verstanden). Das
Gütezeichen wird vergeben für ordnungsgemäßen und geprüf-
ten Service und Betrieb photovoltaischer Anlagen.

Diese Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen für Service und
Betrieb photovoltaischer Anlagen gelten nur in Verbindung mit
den Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

2 Gütebestimmungen

Die Gütebestimmungen dieses Geltungsbereiches sollen sicher-
stellen, dass eine photovoltaische Anlage langfristig zuverläs-
sig arbeitet, die gewünschten Erträge erwirtschaftet und der ein-
wandfreie technische Zustand der Anlage langfristig erhalten
bleibt. Eine Kontrolle der PV-Anlage ist spätestens im Abstand
von 4 Jahren ratsam. Auch bei Einhaltung dieser Kontrollinter-
valle gibt es Fälle in denen eine Überprüfung der Anlage erfor-
derlich ist. Dies ist besonders der Fall, wenn die Anlage beson-
deren äußeren Einflüssen ausgesetzt war oder ist:

– Windlasten, Sturmschäden

– Schnee- und Eislasten, Lawinen

– Hagelschläge

– Blitz- und Überspannung

– Hochwasser, Überschwemmungen

– Brände (Gebäudebrände, Wald oder Wiesenbrände)

– Diebstahl und Vandalismus

– Untergrundbeschaffenheit, Bodensenkung, Erdbeben, Erd-
rutsche

– Verschmutzungen (Staub, Laub, Vogelkot)

– aggressive Stoffe oder Gase

– Nagetierfraß, Vogelfraß

– Verschattungen (dauerhaft, temporär oder schleichend).

Wichtig bei der Umsetzung einer Kontrolle der PV-Anlage ist
die Durchführung nach den elektrotechnischen Grundsätzen:
Besichtigen, Erproben und Messen.

Eine Besichtigung stellt das bewusste Ansehen der Anlage dar,
um den ordnungsgemäßen Zustand feststellen und dokumentie-
ren zu können, bzw. Fehler und Abweichungen zu ermitteln.
Als Erproben wird das Prüfen der Wirksamkeit der Schutz- und
Meldeeinrichtungen verstanden, das durch Drücken der Prüfta-
sten oder Ausprobieren von Schalteinrichtungen erfolgt. Mes-
sen ist das Ermitteln von Werten durch elektrische Messgeräte,
die für die Beurteilung der Wirksamkeit von Schutzeinrichtun-
gen oder der generellen Funktion von Anlagenteilen notwendig
sind.

Tabelle zur empfohlenen zeitlichen Einordnung von Prüfungen:

Im Folgenden sind die individuellen Schritte einer Gesamtanla-
gen-Prüfung von PV-Anlagen erläutert.

Teil I: Prüfung von PV-Anlagen

2.1 Inhalt und Ablauf der Prüfungen:

Schritte zur Prüfung von Photovoltaikanlagen nach RAL-GZ 966 
(P4):

1.)Prüfung des Gleichstromsystems (siehe Abschnitt 2.1.1)

2.)Prüfung des Überspannungsschutzes (siehe Abschnitt 2.1.2)

3.)Prüfung der Durchgängigkeit des Schutz- und Potenzialaus-

gleichsleiters (siehe Abschnitt 2.1.3)

4.)Prüfung des Wechselstromsystems (siehe Abschnitt 2.1.4)

5.)Funktionsprüfung der Anlage (siehe Abschnitt 2.1.5)

6.)Kontrolle der Beschriftungen und Dokumentation aller Einrich-
tungen (siehe Abschnitt 2.1.6)

2.1.1 Prüfablauf des Gleichstromsystems (DC)

a) Sichtkontrolle und Feststellung der ordnungsgemäßen Instal-
lation sämtlicher Leitungen und Einrichtungen der DC Seite.

b) Kontrolle und Feststellung, ob das Gleichstromsystem in
jedem Strang mit seiner Polarität den Vorgaben des Wech-
selrichterherstellers entspricht.

c) Prüfung des Isolationswiderstandes der Gleichstromkreise:

Die Messung des Isolationswiderstandes der Gleichstrom-
kreise wird ohne Wechselrichter und Überspannungsablei-
ter durchgeführt, da diese sonst durch die Prüfspannung
Schaden nehmen können. Zur Prüfung des Isolationswider-
standes sind zwei Prüfverfahren zur Auswahl gestellt:

Prüfverfahren 1: Prüfen zwischen der negativen Elektrode
des PV-Generators und Erde, gefolgt von einer Prüfung zwi-
schen der positiven Elektrode des PV-Generators und Erde

Zeitpunkt Ort Tätigkeit Person
täglich Wechsel-

richter
Kontrolle der
Betriebsan-
zeige

Betreiber

täglich Betriebsdaten-
überwachung

Fernüber-
wachungskon-
trolle

Betreiber/
Fachkraft

täglich Betriebsdaten-
überwachung

Analyse von
Fehlern und
Ausführung
von Maßnah-
men

Fachkraft

monatlich Zähler Ertrags-
kontrolle

Betreiber/
Fachkraft

monatlich Generator-
fläche

Sichtprüfung Betreiber

maximal
alle 4
Jahre

Gesamt-
anlage

Wiederho-
lungsprüfung

Fachkraft

Besondere Güte- und Prüfbestimmungen für
Service und Betrieb photovoltaischer Anlagen
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Prüfverfahren 2: Prüfung zwischen Erde und den miteinan-
der kurzgeschlossenen negativen und positiven Elektroden
des PV-Generators

Isolationsmessungen sollten im spannungsfreien Zustand
durchgeführt werden.

Die Werte der Systemspannung ergeben sich aus einer Mul-
tiplikation der Leerlaufspannung mit dem Faktor 1,25.

Außerdem sollte, falls das Modulgestell der PV-Anlage nicht
mit dem Potenzialausgleich des Gebäudes verbunden ist,
auch der Isolationswiderstand der Elektroden des PV-Gene-
rators gegen das Modulgestell gemessen werden. Eine der-
artige Messung gibt Aufschluss über Isolationsfehler gegen
das Modulgestell durch beschädigte DC-Kabel.

c) Kontrolle und Feststellung, ob das Gleichstromsystem nach
den Anforderungen der IEC 60364-6 „Errichten von Nie-
derspannungsanlagen“ und nach den Anforderungen der
DIN VDE 0100-712 ausgelegt, ausgewählt und errichtet
worden ist.

d) Kontrolle und Feststellung, ob das Gleichstromsystem für den
Betrieb mit der höchstmöglichen Spannung des Gleichstrom-
systems sowie mit dem höchstmöglichen Bemessungsstrom
ausgelegt, ausgewählt und errichtet worden ist.

e) Kontrolle und Feststellung, ob das Gleichstromsystem mit
einem Schutz durch Anwendung der Schutzklasse II oder
einer gleichwertigen Isolation auf der Gleichstromseite aus-
gelegt, ausgewählt und errichtet worden ist.

f) Kontrolle und Feststellung, ob innerhalb des Gleichstromsys-
tems PV-Strangkabel, PV-Generator-Kabel und PV-Gleich-
stromhauptkabel so ausgelegt, ausgewählt und errichtet
sind, dass das Risiko von Erdschlüssen und Kurzschlüssen auf
ein Minimum reduziert ist; dies wird üblicherweise durch den
Einsatz von Kabeln mit Schutzisolierung und verstärkter Iso-
lierung (häufig als „doppelte Isolierung“ bezeichnet) erreicht.

g) Kontrolle und Feststellung, ob innerhalb des Gleichstromsys-
tems das Verkabelungssystem so ausgelegt, ausgewählt und
errichtet worden ist, dass es den erwarteten äußeren Einflüs-
sen, wie Wind, Eisbildung, Temperatur und Sonneneinstrah-
lung, standhält.

h) Kontrolle und Feststellung, ob für Systeme ohne Strang-Über-
strom-Schutzeinrichtung die Bemessung des Modulrück-

stroms (Ir) größer als der mögliche Rückstrom ausgelegt, aus-
gewählt und errichtet worden ist. Die Strangkabel müssen
so ausgelegt, ausgewählt und errichtet worden sein, dass
sie den höchsten zusammengefassten Fehlerstrom von Paral-
lelsträngen aufnehmen können.

i) Kontrolle und Feststellung, ob Systeme mit Strang-Überstrom-
Schutzeinrichtung so ausgelegt, ausgewählt und errichtet
worden sind, dass diese korrekt nach den örtlichen techni-
schen Anschlussbedingungen oder nach den Herstelleran-
weisungen zum Schutz von PV-Modulen ausgelegt sind.

j) Kontrolle und Feststellung, ob ein Gleichstrom-Lasttrennschal-
ter auf der Gleichstromseite des Wechselrichters ausgelegt,
ausgewählt und errichtet worden ist.

k) Kontrolle und Feststellung, ob Sperrdioden die eingebaut
sind, der Forderung, dass die Rückspannung mindestens
2 · UOC STC des PV-Strangs betragen muss, entsprechen.

l) Kontrolle und Feststellung, ob der Gleichstromleiter geerdet
ist. Ist dies der Fall, muss mindestens eine einfache Trennung
zwischen Wechselstrom- und Gleichstromseite bestehen.

m) Kontrolle und Feststellung, ob die Erdanschlüsse korrosions-
geschützt sind.

n) Kontrolle und Feststellung, ob Schutzpotenzialausgleichslei-
ter eingebaut sind. Ist dies der Fall, müssen diese parallel
und in möglichst engem Kontakt mit den DC- und AC-Ka-
beln/Leitungen und dem Zubehör errichtet worden sein.

o) Messung, Kontrolle, Dokumentation und Feststellung, ob die
Leerlaufspannung mit den geplanten Anlagenwerten hinrei-
chend identisch ist. Dies erfolgt mit einem Messgerät (Multi-
meter oder PV-Prüfgerät).

Bemerkung:
Ist die Leerlaufspannung zu gering, können fehlende, ver-
tauschte oder defekte Pole von Modulen vorliegen. Ist die
Leerlaufspannung zu hoch, bedeutet dies, dass sich zu
viele Module im Strang befinden. Dieses Messverfahren
kann auch zur Kontrolle der Modulverkabelung eingesetzt
werden.

p) Messung, Kontrolle, Dokumentation und Feststellung, ob der
Kurzschlussstrom jedes Strangs innerhalb der Bemessungs-
werte liegt.

Bemerkung:
Mit dem Messen des Kurzschlussstroms kann ein Verdrah-
tungsfehler diagnostiziert werden, wobei beachtet wer-
den muss, dass der Kurzschlussstrom abhängig von der
Bestrahlungsstärke ist.

2.1.2 Prüfablauf der Einrichtung zum Schutz gegen
Überspannung

a) Kontrolle und Feststellung, ob eine Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung (RCD) im Wechselstromkreis installiert worden ist und
Gleichfehlerströme nicht ausgeschlossen werden können. Ist
dies der Fall, Feststellung ob diese Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung (RCD) vom Typ B und funktionstüchtig ist.

b) Kontrolle und Feststellung, ob die Fläche aller Verdrahtungs-
schleifen so klein wie möglich gehalten wurde, um durch
Blitzeinschlag induzierte Spannungen zu verringern.

c) Kontrolle und Feststellung, ob der Schutz- und/oder Potenzi-
alausgleichsleiter des PV-Generator- und/oder Modulrah-
mens ausgelegt, ausgewählt und errichtet, sowie geerdet
worden ist. Diese Schutz- und/oder Potenzialausgleichslei-
ter müssen parallel und in möglichst engem Kontakt zu den
Gleichstromkabeln liegen.

Systemspannung
(UOC STC * 1,25)

Prüfspannung Kleinster
Isolationswiderstand

V V M

< 120 250 0,5

120 bis 500 500 1

> 500 1.000 1
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2.1.3 Prüfablauf der Durchgängigkeit des Schutz- und
Potenzialausgleichsleiters

a) Sichtkontrolle und Feststellung der ordnungsgemäßen Instal-
lation sämtlicher Leitungen und Einrichtungen des Schutz- und
Potenzialausgleichsleiters.

b) Kontrolle und Feststellung, ob die Schutz- und Potenzialaus-
gleichsleiter auf der DC-Seite die notwendige Durchgängig-
keit aufweisen.

c) Der Grenzwert der Messergebnisse orientiert sich an den üb-
lichen Werten, die sich anhand der Leiterlänge, des Leiter-
querschnitts, des Leitermaterials und der Verbindungen her-
leiten lassen.

Tabelle zur Herleitung der Durchgängigkeit des Schutz- und Po-
tenzialausgleichsleiters bei einem Messstrom von 200 mA:

2.1.4 Prüfablauf der Einrichtungen im
Wechselstromsystem (AC)

a) Sichtkontrolle und Feststellung, ob dem Anschein nach alle
Geräte und Einrichtungen auf der AC-Seite korrekt installiert
und funktionsfähig sind.

b) Kontrolle und Feststellung, ob das Wechselstromsystem im
Allgemeinen nach den Anforderungen gemäß IEC 60364
und im Besonderen nach den Anforderungen gemäß DIN
VDE 0100-712 ausgelegt, ausgewählt und errichtet worden
ist.

c) Kontrolle und Feststellung, ob auf der Wechselstromseite
eine Vorrichtung zur Trennung des Wechselrichters ausge-
legt, ausgewählt und errichtet worden ist, sowie ob diese
funktionstüchtig ist.

d) Kontrolle und Feststellung, ob alle Trenn- und Schalteinrich-
tungen so angeschlossen sind, dass sich die PV-Installation
an der „Lastseite“ und die öffentliche Versorgung auf der „Ein-
speiseseite“ befindet.

e) Kontrolle und Feststellung, ob die zu erwartenden Betriebs-
parameter des Wechselrichters entsprechend den örtlichen
technischen Anschlussbedingungen oder nach den Herstel-
lerangaben ausgelegt, ausgewählt und eingestellt sind.

f) Kontrolle und Feststellung, ob die Wechselstromkreise nach
DIN VDE 0100-600 ausgeführt worden sind.

g) Kontrolle und Feststellung der Messergebnisse der nieder-
ohmigen Verbindung von Schutz- und Potenzialausgleichs-
leitern.

h) Kontrolle und Feststellung der Messergebnisse des Isolations-
widerstandes.

i) Kontrolle und Feststellung der Abschaltbedingungen.

j) Kontrolle und Feststellung der Funktionsfähigkeit der Fehler-
stromschutzeinrichtungen.

k) Kontrolle und Feststellung der Funktionsfähigkeit der Schutz-
und Sicherheitseinrichtungen.

2.1.5 Prüfablauf der Funktionsprüfung einer Anlage

a) Sichtkontrolle und Feststellung, ob dem Anschein nach alle
Geräte und Einrichtungen der Anlage korrekt installiert und
funktionsfähig sind.

b) Kontrolle und Feststellung der Funktionsfähigkeit der Fehler-
stromschutzeinrichtungen.

c) Kontrolle und Feststellung, ob Schalt- und Steuergeräte einen
korrekten Betrieb ausführen und ordnungsgemäß ange-
schlossen und montiert sind.

d) Alle Wechselrichter sind nach vorgegebenen Prüfverfahren
der Hersteller zu prüfen, um den korrekten Betrieb sicherzu-
stellen.

e) Schutzeinrichtungen bei Netzausfall sind mit einem simulier-
ten Netzausfall zu prüfen, auch auf korrekte Wiederauf-
nahme ihrer Funktion nach Beseitigung des Netzausfalls.

2.1.6 Prüfablauf der Beschriftungen und Dokumentation
aller Einrichtungen

a) Kontrolle und Feststellung, ob alle Stromkreise, Schutzeinrich-
tungen, Schalter und Anschlussklemmen geeignete Aufschrif-
ten besitzen.

b) Kontrolle und Feststellung, ob alle Warnhinweise „Auf Span-
nung auch nach Abschalten der Netzspannung achten“ an-
gebracht wurden und lesbar sind.

c) Kontrolle und Feststellung, ob alle Wechselstromhauptschal-
ter eindeutig beschriftet und die Beschriftung lesbar ist.

d) Kontrolle und Feststellung, ob die Anbringung von Warnhin-
weisen für die Doppelversorgung am Punkt der Zusammen-
schaltung eindeutig beschriftet und die Beschriftung lesbar
ist.

e) Kontrolle und Feststellung, ob der Prinzipschaltplan korrekt
erstellt wurde und Vor-Ort ausliegt.

f) Kontrolle und Feststellung, ob die Schutzeinstellungen des
Wechselrichters und Einzelheiten der Installation korrekt er-
stellt wurden und Vor-Ort ausliegen.

g) Kontrolle und Feststellung, ob das Dokument zu den Verfah-
ren zur Notabschaltung der gesamten Installation korrekt er-
stellt wurden und Vor-Ort ausliegen.

3 Teil II: Wartung bei Überwachung durch
Anlageneigentümer

3.1 Inhalt und Ablauf der Wartung

Teil II der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 966, P4 be-
schreibt die Wartung bei einer störungsfrei arbeitenden photo-
voltaischen Anlage, die vom Anlageneigentümer betrieben und
auch überwacht wird. Der Anlageneigentümer beauftragt von
sich aus in regelmäßigen Abständen und im Bedarfsfall einen
Dienstleister, der dann die Wartung gemäß RAL-GZ 966, P4,
Teil I durchführt.

a) Eine Wartung erfolgt nach Beauftragung durch den Anla-
geneigentümer.

b) Der Anlageneigentümer vereinbart mit der mit der Wartung
beauftragten Person/Firma den Termin der Wartung.

Leiterquerschnitt S
mm2

Leiterwiderstandsbeläge R’ für
Kupferleitungen bei 30°C

m /m
1,5 12,5755
2,5 7,5661

4 4,7392
6 3,1492

10 1,8811
16 1,1858
25 0,7525
35 0,5467
50 0,4043
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c) Die im Rahmen der Wartung vorgenommenen und geplan-
ten Maßnahmen an der photovoltaischen Anlage sind zu 
dokumentieren. Sollten die Maßnahmen das Ausführen von 
Arbeiten beinhalten, sind die Ausführungen nach 
Abschnitt 3.3 zu beachten. Bezüglich der geplanten 
Maßnahmen ist ein Wartungsprotokoll anzufertigen. 
Dieses Wartungsprotokoll geht darüber hinaus auch noch 
mindestens auf die im zugehörigen Abschnitt 3.2 
„Wartungsprotokoll“ aufgeführten Punkte ein.

d) Die mit der Wartung beauftragte Person/Firma macht dem 
Anlageneigentümer einen Vorschlag für zukünftig sinnvolle 
Wartungsrhythmen. Hierbei ist vor allem auf eventuell aus-
laufende Garantie- und Eichzeiträume zu achten.

3.2 Wartungsprotokoll
a) Bei einem Vor-Ort-Termin wird die Anlage von einem Fach-

mann in Augenschein genommen.

b) Gesetzliche und behördliche Vorschriften sind einzuhalten.
(Sicherheitsvorschriften, Vorschriften zur Arbeitssicherheit und
Vorschriften der Berufsgenossenschaft)

c) Wenn die Betriebsbereitschaft der Anlage oder von Teilen
der Anlage nicht gegeben ist, z. B. aufgrund ungünstiger Ein-
strahlungsverhältnisse oder Betriebsstörungen, so sind die
Punkte aus dem Wartungsprotokoll nachzuarbeiten, die eine
volle Funktionsbereitschaft der Anlage voraussetzen (z. B.
Aufnahme der Messdaten).

3.2.1 Inbetriebnahmeprotokoll Netzbetreiber

Inbetriebnahmeprotokoll/Fertigstellungsanzeige vom Netzbe-
treiber liegt ausgefüllt vor. (ja/nein), Bemerkung

3.2.2 Allgemeine Angaben

Angaben zum Anlageneigentümer, zum Anlagenstandort und
zur mit der Wartung beauftragten Person/Firma:

a) Name, Vorname und Anschrift des Anlageneigentümers sind
im Wartungsprotokoll zu benennen.

b) Standort der Anlage (nur falls abweichend von Anschrift des
Anlageneigentümers).

c) Name, Vorname, Anschrift und Firma der Person/Firma, die
die Wartung vornimmt, sind im Wartungsprotokoll zu benen-
nen, eventuell weitere beteiligte Unternehmen sind zu benen-
nen.

d) Das Datum der Wartung (Tag, Monat, Jahr) ist zu dokumen-
tieren.

3.2.3 Technische Anlagendaten

a) Anlagendokumentation. Ist die Anlagendokumentation un-
vollständig, so ist dies zu dokumentieren. Falls der Anlagen-
eigentümer einen entsprechenden Auftrag erteilt, kann die
mit der Wartung beauftrage Person/Firma im Rahmen ihrer
Möglichkeiten die Anlagendokumentation aktualisieren und
vervollständigen.

Zur vollständigen Dokumentation gehören mindestens fol-
gende Unterlagen:

• Konformitätserklärungen,
• Unbedenklichkeitsbescheinigungen,
• Bescheinigung zur selbsttätigen Freischaltstelle nach VDE

0126 Teil 1-1 (z. B. ENS oder vergleichbare Einrich-
tung),

• Technische Unterlagen und Datenblätter der wesentlichen
Komponenten,

• Messprotokolle (so vorhanden),
• Seriennummern der installierten Module mit mindestens

strangweiser Zuordnung zur Verschaltung,
• Zertifikate,
• Garantiebescheinigungen,
• Eichschein bei kundeneigenen Einspeisezählern (wenn

vorhanden),
• Versicherungspolicen (Kopie) (so vorhanden),
• Dachplan mit Modulbelegung, Modulverschaltung und

Wechselrichterzuordnung,
• Betriebsanleitung, insbesondere Wechselrichter,
• Betriebsanleitung Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwa-

chung (wenn vorhanden),
• Montageanleitungen der wesentlichen Komponenten,
• Inbetriebnahmeprotokoll des Netzbetreibers,
• Service-Telefonnummern,
• Dokumentation des Kundengespräches (Standortbeurtei-

lung) gemäß den Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen P2 (wenn vorhanden). Z. B. durch Formblatt „doku-
mentiertes Kundengespräch (Standortbeurteilung)“,

• Nachweis zur Kundeneinweisung z. B. durch Formblatt
„Kundeneinweisung gemäß RAL P3“,

• Formblatt zum selbstständigen Erfassen der Ertragsdaten
durch den Kunden/Anlageneigentümer (z. B. monatli-
cher Zählerstand),

Sind die Unterlagen alle mit Datum versehen bzw. gestem-
pelt oder paraphiert? (ja/nein), Bemerkung

b) ausgeführte Generatornennleistung (PPV) in kWp,

c) eingesetzte Module (Hersteller, Typ, Anzahl),

d) eingesetzte Wechselrichter (Hersteller, Typ, Anzahl, Wech-
selrichter Nennleistung AC),

e) Modulanzahl pro Strang,

f) Anzahl Stränge pro Wechselrichter,

g) äußerer Blitzschutz vorhanden? (ja/nein), Bemerkung
Wenn ja, fachgerechte Einbindung erfolgt/nicht erfolgt,

h) Strangsicherungen (wenn vorhanden) (Hersteller, Typ, Span-
nung/Strom),

i) Strangdioden (wenn vorhanden) (Hersteller, Typ, Span-
nung/Strom),

j) DC-Freischalter (Hersteller, Typ, Spannung/Strom)
die Kontrolle ergab: in Ordnung/beanstandet, Bemerkung,

k) DC-seitige Überspannungsableiter (wenn vorhanden) (Her-
steller, Typ, Spannung/Strom)
die Kontrolle ergab: in Ordnung/beanstandet, Bemerkung,

l) AC-seitige Überspannungsableiter (wenn vorhanden) (Her-
steller, Typ, Spannung/Strom)
die Kontrolle ergab: in Ordnung/beanstandet, Bemerkung,

m) AC-seitiger RCD-Schalter (wenn vorhanden) (Hersteller, Typ,
Spannung/Strom)
die Kontrolle ergab: in Ordnung/beanstandet, Bemerkung,

n) AC-seitige Sicherung (Hersteller, Typ, Spannung/Strom)
die Kontrolle ergab: in Ordnung/beanstandet, Bemerkung,

o) Potentialausgleich lückenlos und fachgerecht ausgeführt
(ja/nein),

p) Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung (wenn vorhan-
den) (Hersteller, Typ)
die Kontrolle ergab: in Ordnung/beanstandet, Bemerkung,
die Kontrolle umfasst mindestens den Nachweis der Funkti-
onstüchtigkeit der gesamten Überwachungskette,

q) Ausführung Erdungswiderstand in Ordnung/beanstandet,
Bemerkung
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Bei Messung: Erdungswiderstand des Hauserders (PAS) in
Ohm, Angabe des verwendeten Messgerätes: Hersteller,
Typ, Datum der Messung,

r) Angabe Isolationswiderstand PV-Generator in Ordnung/be-
anstandet, Bemerkung
Bei Messung: Isolationswiderstand PV-Generator in MΩ
(+/- 0,5 MΩ), Angabe des verwendeten Messgerätes: Her-
steller, Typ, Datum der Messung,

s) Angabe Isolationswiderstand DC-Hauptleitung in Ord-
nung/beanstandet, Bemerkung
Bei Messung: Isolationswiderstand DC-Hauptleitung in MΩ
(+/- 0,5 MΩ), Angabe des verwendeten Messgerätes: Her-
steller, Typ, Datum der Messung.

3.2.4 Prüfungen

Sichtprüfungen, Abgleich mit der Anlagendokumentation. Bei
den aufgeführten Punkten ist jeweils zu dokumentieren, ob sie
„in Ordnung“ sind oder „beanstandet“ werden müssen. Falls
Beanstandungen vorliegen, sind diese in geeigneter Form zu
dokumentieren (z. B. Foto mit Aufnahmedatum und Beschrei-
bung).

a) Anlagenmontage- und Installationsorte ohne sichtbare Schä-
den an Anlage, Dach, Gebäude, ... Insbesondere in Hin-
blick auf optische Veränderungen, Auffälligkeiten, Zell-
und/oder Glasbruch der Module, Marderbiss, Schädigung 
durch Witterungseinflüsse (z. B. UV-Strahlung), ...

b) Schmutz, Ablagerungen, Anhaftungen, Bewuchs, (z. B. 
Flechten, Moose), ... vor allem an/auf den Modulen und 
am Wechselrichter (Lüfter, Gitter, Kühlrippen, ...),

c) Dachdurchdringungen/Abdichtungen,

d) Montagesystem (Montagefehler, Standfestigkeit, Korrosion,
…),

e) Verkabelung/Leitungsführung,

f) Wechselrichter, Wechselrichterfunktion,

g) Funktionsprüfung der Schutzeinrichtungen, sofern nicht unter 
Abschnitt 3.2.3 erfolgt,

h) Einspeisekontrolle am Zähler,

i) Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung (wenn vorhan-
den), sofern nicht  unter Abschnitt 3.2.3 erfolgt,

j) Messung und Überprüfung der Leerlaufspannung der DC-Lei-
tung,

k) Isolationsmessung nach DIN EN 62446 (VDE 0126-23) Ta-
belle1,

l) Kurzschlussstrommessung,

m) Funktionsprüfungen,

n) Abgleich mit der bestehenden Anlagendokumentation in 
Hinblick auf bauliche oder allgemeine Veränderungen. 
Sämtliche Abweichungen zur bestehenden Anlagendoku-
mentation sind zu dokumentieren.

3.2.5 Plausibilitätskontrolle

Aufnahme der Werte zum Wartungszeitpunkt; Angabe, ob ge-
schätzt oder gemessen. Bei Messung Angabe des verwende-
ten Messgerätes: Hersteller, Typ.

a) Anlage voll funktionstüchtig? (ja/nein), Bemerkung,

b) gemessene Einstrahlung in W/m2 oder geschätzte Einstrah-
lung in als Wetterzustand (sonnig, leicht bewölkt, bewölkt,
regnerisch),

c) gemessene Außentemperatur in °C oder geschätzte Außen-
temperatur in °C (Genauigkeit +/–5 Grad Celsius),

d) gemessene/geschätzte Anlagenleistung DC in kW (Genau-
igkeit +/–10%, z. B. Messgerät oder Anzeige Wechselrich-
ter Display),

e) gemessene/geschätzte Anlagenleistung AC in kW (Genau-
igkeit +/–10%, z. B. Messgerät oder Anzeige Wechselrich-
ter Display).

3.2.6 Zählerdaten

a) Es sind Zählernummer und Zählerstand des Einspeisezählers
und Zählernummer und Zählerstand des PV-Bezugszählers
(falls vorhanden) in kWh zu dokumentieren. Es ist festzuhal-
ten, ob kundeneigene Zähler oder Zähler des Netzbetrei-
bers eingesetzt sind.

b) Die Gültigkeit der Eichzeiten der Zähler ist zu kontrollieren.
Bei bereits überschrittenen Eichzeiten bzw. wenn damit zu
rechnen ist, dass Eichzeiten bis zur nächsten planmäßigen
Wartung der Anlage überschritten sein werden, ist dies zu
dokumentieren.

3.2.7 Messdaten

Über die hier genannten Anforderungen hinausgehende Mess-
ungen, z. B. mittels eines Kennlinienmessgerätes, sind sinnvoll
und jederzeit möglich, im Rahmen der Güte- und Prüfbestimmun-
gen aber nicht gefordert.

a) Leerlaufspannung UL pro Strang in V,

b) Kurzschlussstrom IK pro Strang in A,

c) nur bei Anlagen mit Rückstromdioden: Spannungsabfall über
Diode (im Kurzschluss) UK,D in mV,

d) nur bei Anlagen mit Strangsicherungen: Spannungsabfall
über Sicherung inkl. Kontakte (im Kurzschluss) UK,Sich in mV.

3.2.8 Wartungsarbeiten

a) Wenn die mit der Wartung betraute Person/Firma eine Ab-
weichung vom Sollzustand bzw. Verstöße gegen Hersteller-
angaben, Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben, Verstöße
gegen geltendes Recht, Verstöße gegen anerkannte Regeln
der Technik bzw. den aktuellen Stand der Technik, Verstöße
gegen Regelwerksauflagen oder andere in irgendeiner Form
unzulässige Zustände oder Veränderungen am System be-
merkt, so ist darauf im Wartungsprotokoll schriftlich hinzu-
weisen.

b) Wenn Meldungen, Fehlermeldungen oder Störungen durch
die Datenfernüberwachung oder durch sonstige Einrichtun-
gen verzeichnet wurden, sind diese zu dokumentieren und
zu interpretieren.

c) Notwendige und noch nicht notwendige aber sinnvolle
Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Austausch-
arbeiten oder Reparaturarbeiten sind als solche gekenn-
zeichnet aufzuzählen. Es ist auch der Grund für die Instand-
haltung, den Austausch, die Reparatur anzugeben.

3.2.9 Ertragsmindernde Faktoren

Ertragsmindernde Faktoren werden dokumentiert und bewertet.
Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen durch ertrags-
mindernde Faktoren sind vorzuschlagen.
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3.2.10 Unterschrift

Die mit der Wartung beauftragte Person/Firma bestätigt durch
Unterzeichnung des Wartungsprotokolls, dass sich die Anlage
bis auf die genannten notwendigen und noch nicht notwendi-
gen aber sinnvollen Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbei-
ten, Austauscharbeiten oder Reparaturarbeiten in einem ein-
wandfreien Zustand befindet. Die Unterzeichnung umfasst:
Datum, Ort, Unterschrift der mit der Wartung beauftragten Per-
son/Firma.

3.3 Ausführen von Arbeiten

a) Instandhaltung, Austausch und Reparatur darf nur nach Ab-
sprache mit dem Anlageneigentümer erfolgen. Vor Beginn
von Arbeiten hat also eine Beauftragung durch den Anlagen-
eigentümer zu erfolgen.

b) Vor Beginn der Arbeiten kann eine Bagatellgrenze verein-
bart werden. Die vereinbarte Bagatellgrenze ist schriftlich zu
dokumentieren und durch beidseitige Unterschrift zu bestäti-
gen.

c) Eine oder mehrere Arbeiten, die in ihrer Summe die Baga-
tellgrenze nicht überschreiten, können ohne Beauftragung
durch den Anlageneigentümer vorgenommen werden. Eine
oder mehrere Arbeiten, die in ihrer Summe die Bagatell-
grenze überschreiten, muss/müssen angeboten und vom An-
lageneigentümer beauftragt werden.

d) Jede vorgenommene Instandhaltung, jeder Austausch und
jede Reparatur ist zu dokumentieren. Es ist auch der Grund
für die Instandhaltung, den Austausch, die Reparatur anzu-
geben.

e) Beim Einsatz von Reinigungs- und Verbrauchsmitteln ist auf
deren Umweltfreundlichkeit zu achten. Beim Einsatz von
Schmiermitteln (z. B. bei beweglichen Teilen von Nachführ-
systemen) ist auf deren biologische Abbaubarkeit zu achten.

f) Nach Beendigung von Arbeiten an Komponenten sind diese
und das Gesamtsystem auf volle Funktionstüchtigkeit hin zu
überprüfen.

g) Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle zu reinigen
(z. B. Metallspäne auf Foliendach).

3.4 Betriebliche Anforderungen

Es ist eine firmeninterne Liste von Referenzanlagen zu führen,
die einen Überblick über die vorhandene Erfahrung bietet.

3.5 Personelle Anforderungen

a) Gütezeichenbenutzer müssen über qualifiziertes Fachperso-
nal für die Anforderungen an Service und Betrieb photovol-
taischer Anlagen verfügen.

b) Der ausführende Betrieb muss Verfahren zur Schulung des
Personals, welches qualitätsrelevante Ausführungstätigkeiten
ausführt, einführen und aufrechterhalten. Entsprechende Auf-
zeichnungen über Schulungen sind zu führen.

4 Teil II: Störungsbehebung bei Überwa-
chung durch Anlageneigentümer

4.1 Inhalt und Ablauf der Störungsbehebung

Teil II der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 966, P4 be-
schreibt die Störungsbehebung bei einer photovoltaischen An-
lage, die vom Anlageneigentümer betrieben und auch über-
wacht wird. Der Anlageneigentümer beauftragt von sich aus im
Bedarfsfall einen Dienstleister, der dann die Störungsbehebung
gemäß RAL-GZ 966, P4, Teil II durchführt.

a) Eine Kontrolle, die die Störungsbehebung einleitet, erfolgt 
durch den Dienstleister, wenn dieser durch den Anlagenei-
gentümer beauftragt wurde.

b) Die im Rahmen der Kontrolle zur Störungsbehebung vorge-
nommenen und geplanten Maßnahmen an der photovoltai-
schen Anlage sind zu dokumentieren. Sollten die Maß-
nahmen das Ausführen von Arbeiten beinhalten, sind 
die Ausführungen nach Abschnitt 2.4 zu beachten. 
Bezüglich der geplanten Maßnahmen ist ein Wartungs-
protokoll anzufertigen. Dieses Wartungsprotokoll geht 
darüber hinaus auch noch mindestens auf die im 
zugehörigen Abschnitt 4.2 „Protokoll zur verkürzten 
Wartung“ aufgeführten Punkte ein.

c) Sollte die Kontrolle ergeben, dass die Störung ohne Vor-Ort-
Termin zu beheben ist, so können geeignete Maßnahmen 
in Absprache mit dem Anlageneigentümer vorgenommen 
werden. Die Maßnahmen sind zu dokumentieren. Eine über 
diese Maßnahmen hinausgehende Wartung samt War-
tungsprotokoll ist dann nicht notwendig.

4.2 Protokoll zur verkürzten Wartung

a) Bei einem Vor-Ort-Termin wird die Anlage von einem Fach-
mann in Augenschein genommen.

b) Gesetzliche und behördliche Vorschriften sind einzuhalten
(Sicherheitsvorschriften, Vorschriften zur Arbeitssicherheit und
Vorschriften der Berufsgenossenschaft).

c) Wenn die Betriebsbereitschaft der Anlage oder von Teilen
der Anlage nicht gegeben ist, z. B. aufgrund ungünstiger Ein-
strahlungsverhältnisse oder Betriebsstörungen, so sind die
Punkte aus dem Wartungsprotokoll nachzuarbeiten, die eine
volle Funktionsbereitschaft der Anlage voraussetzen (z. B.
Aufnahme der Messdaten).

d) Name, Vorname und Anschrift des Anlageneigentümers sind
im Wartungsprotokoll zu benennen.

e) Name, Vorname, Anschrift und Firma der Person/Firma, die
die Wartung vornimmt, sind im Wartungsprotokoll zu benen-
nen, eventuell weitere beteiligte Unternehmen sind zu benen-
nen.

f) Das Datum der Wartung (Tag, Monat, Jahr) ist zu dokumen-
tieren.

g) Sichtprüfungen. Bei den aufgeführten Punkten ist jeweils zu
dokumentieren, ob sie „in Ordnung“ sind oder „beanstan-
det“ werden müssen. Falls Beanstandungen vorliegen, sind
diese in geeigneter Form zu dokumentieren (z. B. Foto mit
Aufnahmedatum und Beschreibung).

• Anlagenmontage- und Installationsorte ohne sichtbare
Schäden an Anlage, Dach, Gebäude, ...

• Wechselrichter, Wechselrichterfunktion,
• Einspeisekontrolle am Zähler,
• Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung.
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h) Es sind Zählernummer und Zählerstand des Einspeisezählers
und Zählernummer und Zählerstand des PV-Bezugszählers
(falls vorhanden) in kWh zu dokumentieren.

i) Wenn die mit der Wartung betraute Person/Firma Verstöße
gegen Herstellerangaben, Verstöße gegen gesetzliche Vor-
gaben, Verstöße gegen geltendes Recht, Verstöße gegen
anerkannte Regeln der Technik bzw. den aktuellen Stand der
Technik, Verstöße gegen Regelwerksauflagen oder andere
in irgendeiner Form unzulässige Zustände oder Veränderun-
gen am System bemerkt, so ist darauf im Wartungsprotokoll
schriftlich hinzuweisen.

j) Wenn Meldungen, Fehlermeldungen oder Störungen durch
die Datenfernüberwachung oder durch sonstige Einrichtun-
gen verzeichnet wurden, sind diese zu dokumentieren und
zu interpretieren.

k) Notwendige und noch nicht notwendige aber sinnvolle
Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Austauschar-
beiten oder Reparaturarbeiten sind als solche gekennzeich-
net aufzuzählen. Es ist auch der Grund für die Instandhal-
tung, den Austausch, die Reparatur anzugeben.

l) Die mit der Wartung beauftragte Person/Firma bestätigt
durch Unterzeichnung des Wartungsprotokolls, dass sich die
Anlage bis auf die genannten notwendigen und noch nicht
notwendigen aber sinnvollen Wartungsarbeiten, Instandhal-
tungsarbeiten, Austauscharbeiten oder Reparaturarbeiten in
einem einwandfreien Zustand befindet. Die Unterzeichnung
umfasst: Datum, Ort, Unterschrift der mit der Wartung beauf-
tragten Person/Firma.

4.3 Ausführen von Arbeiten

Für das Ausführen von Arbeiten gemäß RAL-GZ 966 P4, Teil II 
gelten die in Teil I, Abschnitt 3.3 gestellten Anforderungen.

4.4 Betriebliche und Personelle Anforderungen

Für die Betrieblichen und Personellen Anforderungen gelten die 
Bestimmungen aus Teil I, Abschnitt 3.4 und 3.5.

5 Teil III: Wartung, Störungsbehebung bei
Überwachung durch Dienstleister

5.1 Inhalt und Ablauf der Wartung und Störungs-
behebung

Teil III der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 966, P4 be-
schreibt Wartung und Störungsbehebung einer photovoltai-
schen Anlage, die vom Anlageneigentümer betrieben und
durch einen Dienstleister mittels Datenfernüberwachung über-
wacht wird. Der Dienstleister führt von sich aus in regelmäßigen
Abständen eine Wartung bzw. im Bedarfsfall eine Störungsbe-
hebung gemäß RAL-GZ 966, P4, Teil III durch.

a) Um zeitnahe Maßnahmen zum einwandfreien Betrieb der
Anlage zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Erfassung
und Auswertung der Ertragsdaten notwendig. Ein Service-
vertrag beinhaltet eine fernüberwachte Kontrolle der Anla-
gendaten durch den Dienstleister. Eine Einrichtung zur Er-
tragsdatenfernüberwachung mit Datenübermittlung an den
Dienstleister ist Voraussetzung für eine Wartung gemäß RAL-
GZ 966, P4, Teil III.

b) Eine Wartung bzw. Störungsbehebung erfolgt durch den
Dienstleister, wenn:

• aufgrund des im Servicevertrag definierten Wartungsin-
tervalls eine Wartung ansteht. Nähere Ausführungen 
siehe Abschnitt 5.2,

• aufgrund einer Meldung der Ertragsdatenfernüberwa-
chung eine Kontrolle bzw. Störungsbehebung der Anlage 
erforderlich ist. Nähere Ausführungen siehe Kapitel 5.3.

c) Die mit der Wartung/Störungsbehebung beauftragte Per-
son/Firma macht dem Anlageneigentümer einen Vorschlag
für zukünftig sinnvolle Wartungsrhythmen. Hierbei ist vor
allem auf eventuell auslaufende Garantie- und Eichzeiträume
zu achten.

5.2 Wartungsprotokoll bei Wartung innerhalb
Wartungsintervall

a) Eine Wartung erfolgt durch den Dienstleister, wenn aufgrund 
des im Servicevertrag definierten Wartungsintervalls eine 
Wartung ansteht.

b) Die im Rahmen der Wartung vorgenommenen und geplan-
ten Maßnahmen an der photovoltaischen Anlage sind zu do-
kumentieren. Sollten die Maßnahmen das Ausführen von Ar-
beiten beinhalten, sind die Ausführungen nach 5.4 zu 
beachten. Bezüglich der geplanten Maßnahmen ist ein 
Wartungsprotokoll anzufertigen. Dieses Wartungsprotokoll 
geht darüber hinaus auch noch mindestens auf die im zuge-
hörigen Abschnitt 3.2 „Wartungsprotokoll“ aufgeführten 
Punkte ein.

c) Die mit der Wartung/Störungsbehebung beauftragte Per-
son/Firma teilt dem Anlageneigentümer den Termin der 
Wartung/Störungsbehebung rechtzeitig im Vorfeld mit.

5.3 Störungsbehebung und -protokollierung
aufgrund Meldung Datenfernüberwachung

a) Das Einleiten von Maßnahmen zur Störungsbehebung erfolgt 
durch den Dienstleister, wenn aufgrund einer Meldung der 
Ertragsdatenfernüberwachung eine Kontrolle zur Störungsbe-
hebung der Anlage erforderlich ist.

b) Eine Kontrolle zur Störungsbehebung der Anlage ist erforder-
lich, wenn:

• die Datenfernüberwachung eine Störung meldet,
• aufgrund der Auswertung der Ertragdaten bei taggenauer 

Betrachtung auf einen Ertragsverlust von mindestens 10%, 
bezogen auf die Anlage im ungestörten Betrieb, geschlos-
sen werden kann und gleichzeitig der Tagesertragsver-
lust mindestens 1 kWh/kWp beträgt.

c) Wenn eine Kontrolle zur Störungsbehebung der Anlage er-
forderlich ist, hat der Dienstleister den Anlageneigentümer 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen und ebenfalls unverzüg-
lich Maßnahmen zur Störungsbeseitigung bzw. Maßnah-
men zur Eindämmung des Ertragsverlustes einzuleiten. „Un-
verzüglich“ im Sinne dieser Güte- und Prüfbestimmung 
bedeutet, dass der Ertragsverlust bis zum Einleiten von Maß-
nahmen 15 kWh/kWp nicht überschreiten darf.

d) Die im Rahmen der Kontrolle zur Störungsbehebung geplan-
ten Maßnahmen an der photovoltaischen Anlage sind zu do-
kumentieren. Sollten die Maßnahmen das Ausführen von Ar-
beiten beinhalten, sind die Ausführungen nach 5.4 zu 
beachten. Bezüglich der geplanten Maßnahmen ist ein 
Wartungsprotokoll anzufertigen. Dieses Wartungsprotokoll 
geht darüber hinaus auch noch mindestens auf die im zuge-
hörigen Abschnitt 4.2 „Protokoll zur verkürzten Wartung“ 
aufgeführten Punkte ein.

e) Sollte die Kontrolle ergeben, dass die von der Datenfern-
überwachung gemeldete Störung ohne Vor-Ort-Termin zu be-
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heben ist, so können geeignete Maßnahmen in Absprache
mit dem Anlageneigentümer vorgenommen werden. Die
Maßnahmen sind zu dokumentieren. Eine über diese Maß-
nahmen hinausgehende Wartung samt Wartungsprotokoll
ist dann nicht notwendig.

5.4 Ausführen von Arbeiten
Für das Ausführen von Arbeiten gemäß RAL-GZ 966 P4, Teil III
gelten die in Teil I, Kapitel 3.3 gestellten Anforderungen.

5.5 Betriebliche und Personelle Anforderungen
Für die Betrieblichen und Personellen Anforderungen gelten die
Bestimmungen aus Teil I, Kapitel 3.4 und 3.5.

6 Teil IV: Betrieb der Anlage durch einen
Dienstleister

6.1 Inhalt und Ablauf des Betriebs

Teil IV der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 966, P4 be-
schreibt Wartung, Störungsbehebung und Betrieb einer photo-
voltaischen Anlage, die nicht vom Anlageneigentümer, sondern
von einem Dienstleister betrieben und durch diesen Dienstleister
mittels Datenfernüberwachung überwacht wird. Der Dienstlei-
ster übernimmt alle für einen zuverlässigen und sicheren Anla-
genbetrieb erforderlichen Aufgaben. Dazu zählen auch kauf-
männische Tätigkeiten zur Kontrolle und Einleitung von
Maßnamen. Der Dienstleister führt von sich aus in regelmäßi-
gen Abständen und im Bedarfsfall eine Wartung bzw. Kontrolle
oder Störungsbehebung gemäß RAL-GZ 966, P4, Teil IV durch.

6.2 Aufgaben zum Anlagenbetrieb
a) Die mit dem Anlagenbetrieb beauftragte Person/Firma über-

nimmt selbstständig alle für einen zuverlässigen und siche-
ren Anlagenbetrieb erforderlichen Aufgaben und kaufmän-
nische Tätigkeiten.

b) Die Bestimmungen eines Dachnutzungsvertrages (wenn vor-
handen) sind einzuhalten. Die mit dem Anlagenbetrieb be-
auftragte Person/Firma setzt sich selbstständig für Rechte und
Pflichten ein, die sich aus dem Dachnutzungsvertrag erge-
ben.

c) Die Bestimmungen von Versicherungsverträgen (soweit vor-
handen) sind einzuhalten. Die mit dem Anlagenbetrieb be-
auftragte Person/Firma setzt sich selbstständig für Rechte und
Pflichten ein, die sich aus Versicherungsverträgen ergeben.
Hierzu zählen auch Ansprüche aus einer Ertragsausfall-Ver-
sicherung.

d) Die Bestimmungen von Garantien (z. B. Leistungsgarantie
des Modulherstellers, soweit vorhanden) sind einzuhalten.
Die mit dem Anlagenbetrieb beauftragte Person/Firma setzt
sich selbstständig für Rechte und Pflichten ein, die sich aus
Garantien ergeben.

e) Wartungsprotokolle sind über mindestes 21 Jahre aufzube-
wahren.

f) Die korrekte Abrechnung mit dem Netzbetreiber ist von der
mit dem Anlagenbetrieb beauftragten Person/Firma vorzu-
nehmen. Die Abrechnung ist zu dokumentieren und über min-
destens 21 Jahre aufzubewahren.

g) Falls ein Kapitaldienstleister in Anspruch genommen wurde,
setzt sich die mit dem Anlagenbetrieb beauftragte Person/
Firma selbstständig für Rechte und Pflichten ein, die sich hie-
raus ergeben. Falls eine problemlose Bedienung des Kapi-

taldienstes nicht möglich ist, sind Maßnahmen mit dem An-
lageneigentümer abzustimmen.

h) Wurden im Rahmen der Wartung, der Störungsbehebung
oder des Betriebs der Anlage Dritte beauftragt, so sind deren
Ausführungen nach zu verfolgen bzw. zu überprüfen.

i) Es ist ein Jahresbericht zur Anlage zu erstellen und mit Datum
und Unterschrift dem Eigentümer bis zum 28.2. des Folge-
jahres zu übergeben. Im Jahresbericht ist mindestens auf fol-
gende Punkte einzugehen:

• Dokumentation zu sämtlichen Vorgängen im Rahmen der
Wartung, der Störungsbehebung und dem Ausführen von
Arbeiten (Wartungsprotokolle, Protokolle der verkürzten
Wartung, Dokumentation der ausgeführten Arbeiten),

• Erträge: Interpretation der aktuellen Jahreserträge, Ver-
gleich mit Prognose, Berücksichtigung des Wetters, Per-
spektive für Folgejahre,

• Erträge: Vergleich mit Wert der Ertragsprognose falls vor-
handen; sonst ist zu Beginn des Betriebs eine entspre-
chende Ertragsprognose zu erstellen,

• Erträge: langfristige Ertragsauswertung, Interpretation der
langfristigen Ertragsauswertung z. B. um schleichende Er-
tragsabsenkung festzustellen,

• Stand laufende Verfahren (Versicherung, Garantiefälle),
• Wirtschaftlichkeit: Einnahmen aus Vergütung, Ersatzleis-

tungen, laufende Ausgaben (Wartung, Versicherung, Re-
paraturen, Zähler, Betriebsführung usw.),

• Stand der Rücklagenbildung,
• Jahresergebnis/Gewinn- und Verlustrechnung,
• steuerliche Aspekte,
• Checkliste Fristen und Zeiträume,
• Checkliste Ansprechpartner,
• die Jahresberichte sind langfristig, mindestens jedoch 21

Jahre lang aufzubewahren.

6.3 Wartung und Störungsbehebung
Bezüglich Wartung und Störungsbehebung gelten die in Teil III
dieser Güte- und Prüfbestimmungen (RAL-GZ 966, P4) beschrie-
benen Bestimmungen. Zusätzlich gelten die in den folgenden
Kapiteln aufgeführten Bestimmungen zum Anlagenbetrieb.

6.4 Checkliste Fristen und Zeiträume
Es ist eine Checkliste zu erstellen, die sämtliche relevanten Fri-
sten und Zeiträume nennt. Die Fristen und Zeiträume sind ein-
mal jährlich zu überprüfen, die Checkliste ist dementsprechend
zu aktualisieren. Rechtzeitig vor Ablauf von Fristen bzw. Zeiträu-
men sind mit dem Anlageneigentümer Maßnahmen abzustim-
men, die im Sinne dieser Güte und Prüfbestimmungen sicher-
stellen, dass die photovoltaische Anlage langfristig zuverlässig
arbeitet, die gewünschten Erträge erwirtschaftet und der ein-
wandfreie technische Zustand der Anlage langfristig erhalten
bleibt.

a) Vergütungsfrist gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG),

b) Versicherungszeitraum (für jede Versicherung einzeln zu be-
trachten),

c) Gewährleistungen (für jede wesentliche Komponente ein-
zeln zu betrachten),

d) Hersteller-Garantie(n) (für jede wesentliche Komponente ein-
zeln zu betrachten z. B. Module, Wechselrichter),

e) Installationsgarantie(n) (wenn vorhanden),

f) Ertragsgarantie(n) (wenn vorhanden),

g) Frist bis zur nächsten turnusgemäß geplanten Wartung,
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h) Zeitraum der Gültigkeit der Zählereichung (für jeden Zähler
einzeln zu betrachten),

i) den Inhalt eines Dachnutzungsvertrages betreffende Fristen
und Zeiträume (wenn vorhanden) (z. B. Zahlungsfristen, Ver-
tragslaufzeit, ...).

6.5 Checkliste Ansprechpartner
Es ist eine Checkliste zu erstellen, die sämtliche relevanten An-
sprechpartner nennt. Die Zuständigkeit der genannten Personen
und Firmen ist zu überprüfen, die Checkliste ist dementspre-
chend zu aktualisieren.

a) Anlagendefinition. Es sind alle Angaben des Wartungspro-
tokolls nach Teil I Kapitel 3.2 Wartungsprotokoll aufzuneh-
men bzw. zu dokumentieren,

b) Name, Vorname, Anschrift und Firma der Person/Firma, die
den Anlagenbetrieb vornimmt, sind zu benennen, eventuell
weitere beteiligte Unternehmen sind zu benennen, z. B.
Name, Vorname, Anschrift und Firma der Person/Firma in
Bezug auf Anlagentechnik, Installation der Anlage,

c) Ansprechpartner bezüglich Abrechnung mit dem Netzbetrei-
ber, in dessen Netz die Anlage einspeist,

d) Ansprechpartner bezüglich Versicherung(en),

c) Ansprechpartner des Gebäudes/Grundstückes, auf dem die
Anlage installiert ist (Hausmeister) (falls vorhanden),

d) Ansprechpartner der Telekommunikationseinrichtung (wenn
vorhanden),

e) Ansprechpartner der Datenfernüberwachung,

f) Ansprechpartner der Diebstahlschutzeinrichtung (wenn vor-
handen).

6.6 Betriebliche und Personelle Anforderungen
Für die Betrieblichen und Personellen Anforderungen gelten die 
Bestimmungen aus Teil I, Abschnitt 3.4 und 3.5.

7 Prüfbestimmungen
Die Prüfung von Leistungen gemäß dieser Besonderen Güte- und 
Prüfbestimmungen für Service und Betrieb von photovoltaischen 
Anlagen erfolgt gemäß eines Prüfprotokolls (Prüfliste für Service 
und Betrieb photovoltaischer Anlagen).

7.1 Grundsätze
Für die Grundsätze zur Prüfung von Service und Betrieb photo-
voltaischer Anlagen gelten die Allgemeinen Güte- und Prüfbe-
stimmungen für Solarenergieanlagen.

7.2 Erstprüfung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.2, Erstprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestim-
mungen für Solarenergieanlagen.

7.3 Eigenüberwachung
Inhalt und Umfang der Eigenüberwachung des Gütezeichenbe-
nutzers ergeben sich aus Abschnitt 3.3.1, Eigenüberwachung 
der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

7.4 Fremdüberwachung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.3.2, Fremdüberwachung der Allgemeinen Güte- und 
Prüfbestimmungen für Solarenergieanlagen.

7.5 Wiederholungsprüfung
Die Wiederholungsprüfung wird nach Abschnitt 3.4, Wieder-
holungsprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen 
für Solarenergieanlagen durchgeführt.

7.6 Prüfberichte und Prüfkosten
Für die Erstellung der Prüfberichte und die Prüfkosten gilt Ab-
schnitt 3.5 und 3.6 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

7.7 Kennzeichnung
Für die Kennzeichnung gütegesicherter Produkte und Leistungen 
gemäß dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen gilt 
Abschnitt 4 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für 
Solarenergieanlagen. Die Kennzeichnung erfolgt mit dem 
Gütezeichen der Gütegemeinschaft Solaranlagen e. V. in 
Verbindung mit dem kategoriebezogenen Hinweis gemäß 
nachfolgender Zeichenabbildung:

Ausführung P4 Nr. 0000

7.8 Änderungen
Für Änderungen dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen gilt Abschnitt 5 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

Eine Prüfliste wird von der Gütegemeinschaft entsprechend den
Güte- und Prüfbestimmungen an die Gütezeichenbenutzer in ak-
tualisierter Form zur Verfügung gestellt.
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1 Geltungsbereich
Diese Güte- und Prüfbestimmungen gelten für die Herstellung
von Komponenten solarthermischer Anlagen sowie für gesamte
solarthermische Anlagen.

Diese Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen für die Herstel-
lung von Komponenten von solarthermischen Anlagen gelten
nur in Verbindung mit den Allgemeinen Güte- und Prüfbestim-
mungen für Solarenergieanlagen.

2 Gütebestimmungen

2.1 Anforderungen an die technischen Eigenschaf-
ten und Produktunterlagen von Komponenten
solarthermischer Anlagen

Die technischen Produktunterlagen des Gütezeichenbenutzers
müssen die Anforderungen von DIN EN 12975, CEN/TS
12977 (1-5, ohne 3) und DIN EN 12977-3 erfüllen. Ebenfalls
müssen alle Bauteile sowie die für die Planung, Bauausführung,
Betrieb und Wartung wichtigen Themenbereiche klar beschrie-
ben sein.

Aus den technischen Produktunterlagen müssen eindeutige Pro-
dukt bezogene Arbeitsanweisungen für die sachgerechte Pla-
nung, Bauausführung, Inbetriebnahme, Fehlersuche, Betrieb
und Wartung abgeleitet werden können (z. B. Auslegungs- und
Berechnungsbeispiele, Fehlercheckliste etc.).

2.1.1 Sonnenkollektoren

An Sonnenkollektoren sind folgende Anforderungen zu stellen:

2.1.2 Solar Keymark

Der Sonnenkollektor hat die Anforderungen gemäß Solar Key-
mark zu erfüllen. Solar Keymark ist ein Zeichen, das vom eu-
ropäischen Normungskomitee CEN entwickelt wurde und auf
freiwilliger Basis vergeben wird. Es wird für Produkte vergeben,
welche die für sie relevanten europäischen Normen erfüllen.
Die grundlegenden Elemente des Zertifizierungsprogramms
sind: Typprüfung der Produkte auf der Basis der entsprechen-
den europäischen Normen und einer Fertigungskontrolle (ISO
9000).

2.1.2.1 Beigefügtes Kollektor-Datenblatt

a) Die Angabe von Kollektoreigenschaften im Datenblatt hat
mindestens die Anforderung der DIN EN 12975 zu erfül-
len. Weiterhin müssen folgende Angaben enthalten sein:

b) Das Datenblatt sollte gemäß VDI 6002 Blatt 1 Anhang A
(Datenblatt für Herstellerangaben zum Kollektor) aufgebaut
sein.

2.1.2.2 Angabe von Leistung, Ertrag und energetischer
Amortisationszeit von Sonnenkollektoren

a) Messung und Leistungsangabe hat gemäß DIN EN 12975
für Sonnenkollektoren zu erfolgen.

b) Die Angabe des jährlichen Kollektorertrages hat gemäß der
jeweils geltenden Richtlinie (RAL-UZ 73) zu erfolgen.

c) Wenn eine energetische Amortisationszeit angegeben wird,
muss das zu Grunde liegende Berechnungsverfahren erläu-
tert werden.

2.1.2.3 Sicherheitsanforderungen an Sonnenkollektoren

a) Sämtliche Bauteile des Kollektors inklusive etwaiger Anbau-
teile wie Sensoren und Kabel müssen den in DIN EN12975-
1 geforderten Prüfungen bezüglich Dauerhaftigkeit und Zu-
verlässigkeit genügen.

b) Kollektoren müssen mediumsfest sein und im Betriebszu-
stand, fachgerecht eingebunden im Solarkreis Stagnations-
temperaturen nach DIN EN 12975-1 (Klimaklasse ausge-
wiesen), die sich an ihrem Einbauort ergeben, unbeschadet
überstehen und uneingeschränkt dauerhaft funktionsfähig
bleiben. Bei der Ermittlung der maximal auftretenden System-

Kenngröße Formelzeichen Einheit
Brutto-Kollektorfläche m²
Maße des Kollektors L x B x H mm
maximaler Betriebsdruck pmax bar
Stagnationstemperatur bei
1000 W/m2 und 30 °C
(Umgebungstemperatur)

Tstg °C

Volumen des Wärmeträger-
fluids

v l

Leergewicht des Kollektors g kg

Aperturfläche m²
Konversionsfaktor bei
(Tm – Ta) = 0

0 –

Linearer Kollektorwirkungsgrad-
faktor

a1 W/m²K

Quadratischer Kollektorwir-
kungsgradfaktor

a2 W/m²K²

Einstrahlungswinkelkorrektur-
faktor

Ke(50°) –

Druckabfallkurve (mit Angabe
des Wärmeträgermediums und
Temperatur)

p = a1 *m +
a2 * m

mbar

Effektive Wärmekapazität ceff kJ/m²K
Absorberbauart – –
Absorberbeschichtung – –
Nenndurchfluss (high flow) vn l/h
Nenndurchfluss (low flow) vn l/h
Nenndruckverlust (high flow;
mit Angabe des Wärmeträger-
mediums und Temperatur)

p mbar

Nenndruckverlust (low flow; mit
Angabe des Wärmeträgerme-
diums und Temperatur)

p mbar

Neigungswinkel (min. – max.) y °
Zulässige Wind- und Schnee-
last (Sog und Druck)

kN/m²

Empfohlenes Wärmeträgerme-
dium

– –

Gewährleistung (wie lange
und worauf)

– –

Besondere Güte- und Prüfbestimmungen für die
Herstellung von Komponenten solarthermischer Anlagen
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temperatur ist ein Ausfall der Regeleinrichtung zu berücksich-
tigen.

2.1.2.4 Bauweise

a) Der Kollektor sollte so gestaltet sein, dass er im Stagnations-
fall allein durch den entstehenden Dampf leer gedrückt
werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, muss in den Mon-
tageunterlagen auf die erhöhten Belastungen für Wärmeträ-
germedium und Kollektor hingewiesen werden.

2.1.2.5 Umweltverträglichkeit der Sonnenkollektoren

a) Die zur Dämmung der Sonnenkollektoren eingesetzten Stoffe
dürfen nicht unter dem Einsatz halogenierter Kohlenwasser-
stoffe gefertigt werden. Sonnenkollektoren müssen die Krite-
rien des RAL-UZ 73 (Sonnenkollektoren) einhalten.

b) Die Dämmstoffe dürfen ferner keine Bestandteile enthalten,
deren Ausgasungen bei Stagnationstemperatur nach EN
12975-1

• aufgrund einer Rechtsverordnung nach §14 Chemikalien-
gesetz (ChemG) als gefährlich eingestuft wurden,

• nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in der jeweils
gültigen Fassung eine Kennzeichnung erforderlich ma-
chen,

• eine Kennzeichnung „umweltgefährlich“ gemäß der je-
weils gültigen EG-Verordnung 67/548/EWG zur Ein-
stufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher
Stoffe erforderlich machen.

2.1.2.6 Mechanische Sicherheit und Haltbarkeit des
Kollektors

a) Die Sonnenkollektoren und die in Kollektoren eingesetzten
Materialien müssen in Bezug auf Haltbarkeit den Anforde-
rungen der DIN EN 12975-2 und den gesetzlichen Vor-
schriften genügen.

b) Die Trag- und Sicherheitseigenschaften des Kollektors im Hin-
blick auf Brucheigenschaften sind auszuweisen. Dies bedeu-
tet eine Angabe zur verwendeten Glasart nach DIN EN
572, DIN 1249 und DIN 1259 sowie der verwendeten
Einbettungsmaterialien.

c) Der Kollektor muss einen bestandenen Schlagregentest nach
DIN EN 1027 bis 600 Pa Überdruck aufweisen. Der ein-
fache Beregnungstest nach DIN EN 12975 ist nicht ausrei-
chend.

2.1.2.7 Solar-Luft-Kollektoren

a) Die Punkte 2.1.1.1-2.1.1.6 gelten sinngemäß analog zu
flüssigkeitsgefüllten Solarkollektoren.

b) Zusätzlich müssen Luftkollektoren Luftfilter gemäß DIN 1946
vor der Luftansaugung besitzen.

c) Die Luftführung vor und nach dem Kollektor ist nach DIN
1946 (Raumlufttechnik) auszuführen.

d) Sämtliche Bauteile des Kollektors inklusive etwaiger Anbau-
teile wie Sensoren und Kabel müssen Temperaturen, die sich
an ihrem Einbauort, fachgerecht eingebunden, ergeben, un-
beschadet überstehen und uneingeschränkt dauerhaft funkti-
onsfähig bleiben.

2.1.3 Wärmeträgermedien

a) Wärmeträgermedien müssen den Kriterien des Sicherheits-
datenblattes nach 91/155/EWG über den zu verwenden-
den Wärmeträger genügen.

b) In den Sonnenkollektoren, sonstigen Solarkreisen oder Über-
tragungsstrecken dürfen als Wärmeträgermedien keine ha-
logenierten Kohlenwasserstoffe eingesetzt werden.

c) Das Wärmeträgermedium im primären Wärmeträgerkreis-
lauf darf zudem keine Inhaltsstoffe enthalten,

• die aufgrund einer Rechtsverordnung nach §14 Chemi-
kaliengesetz (ChemG) als gefährlich eingestuft wurden,

• die in der „Verwaltungsvorschrift wassergefährdende
Stoffe“ (VwVwS) in der jeweils gültigen Fassung in die
Wassergefährdungsklassen WGK 2 oder WGK 3 ein-
gestuft sind,

• die nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in der je-
weils gültigen Fassung eine Kennzeichnung erforderlich
machen,

• die eine Kennzeichnung „umweltgefährlich“ gemäß der
jeweils gültigen EG-Verordnung 67/548/EWG zur Ein-
stufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher
Stoffe erforderlich machen.

d) Über die verwendeten Wärmeträgermedien im primären
Wärmeträgerkreis ist ein Sicherheitsdatenblatt gemäß der
EG-Richtlinie 91/155/EWG anzufertigen. Dieses ist den
technischen Produktunterlagen beizulegen.

e) Ebenfalls ist ein Datenblatt anzufertigen, das Angaben zum
Korrosionsschutz, zur Temperaturbeständigkeit, zu Prüf-, Aus-
tauschintervallen und zur Entsorgung beinhaltet.

f) Die Temperaturbeständigkeit des Wärmeträgers muss min-
destens 160°C betragen.

g) Die Auswahl der in angeschlossenen Sekundärkreisen ver-
wendetenWärmeträger unterliegt den Beschränkungen, die
durch gesetzliche Regelungen bestehen können. Vorausset-
zung für eine Unterscheidung in Primär-(Kollektor-) und Se-
kundärkreis ist, dass zwischen Primärkreis und Sekundärkreis
eine sichere und dichte metallische Abtrennung besteht, die
eine Vermischung sicher verhindert.

2.1.4 Rohrleitungen und Rohrverbindungen

Die nachfolgenden Nennungen konkreter Werkstoffe und Bau-
formen bzw. zugeordneter Normen oder Regelungen für Rohre 
und Rohrverbindungen entsprechen den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und berücksichtigen Langzeiterfahrungen. 
Positive Langzeiterfahrungen sind dabei der Beleg für eine Eig-
nung und führen dazu, dass einzelne Werkstoffe und Baufor-
men oder deren Kombinationen im Weiteren bevorzugt ge-
nannt werden. Bei Veränderungen zum bestehenden Stand der 
Technik liegt die Nachweis und Sorgfaltspflicht für den Eig-
nungsnachweis und die Bereitstellung der ggf. nötigen Verwen-
dungshinweise und Prüfvorschriften beim in Verkehr bringenden 
Anbieter der Solaranlage bzw. der Komponenten der Solaran-
lage. Daraus entstehende Normen und Regelungen sind der 
Gütegemeinschaft Solaranlagen mitzuteilen, ggf. sind die 
entsprechenden Güte- und Prüfbestimmungen zu aktualisieren.

An Rohrleitungen sind folgende Anforderungen zu stellen:

2.1.4.1 Leitungsmaterial

Der Gütezeichenbenutzer schreibt das anzuwendende Leitungs-
material vor. Es muss mediums- und temperaturfest sein. Alle ein-
gesetzten Rohre bzw. als Rohre wirksame Mediumsleitungen 
müssen für die Anwendung in der solarthermischen Anlage ge-
eignet sein. Kupfer- und Stahlrohre müssen den in VDI 6002 
spezifizierten grundlegenden Anforderungen und genannten 
Normen entsprechen. Es dürfen keine verzinkten Stahlrohre ein-
gesetzt werden.
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2.1.4.2 Rohrbefestigungen

Für Rohrbefestigungen sind gütegesicherte oder vergleichbare
Produkte zu verwenden. Es wird auf das Regelwerk der Güte-
gemeinschaft Rohrbefestigung RAL-GZ 655 verwiesen.

2.4.1.3 Rohrverbindungen

a) Der Gütezeichenbenutzer schreibt das anzuwendende Löt-
bzw. Verbindungsverfahren vor. Löt- und Verbindungsstellen
müssen stellenbezogen für den Kollektorkreis definiert wer-
den. Dies bedeutet, dass sie Stagnationstemperaturereig-
nisse (DIN EN 12975-1) unbeschadet überstehen müssen.
Alle Rohre und Rohrverbindungen bzw. gleichwertig wir-
kende Bauformen müssen für die Anwendung in der solar-
thermischen Anlage uneingeschränkt geeignet sein und dau-
erhaft funktionsfähig bleiben, auch wenn sie in unmittelbarer
Nähe zum Stagnationsereignis installiert sind.

b) Für die Anschlüsse und Rohrverbindungen zwischen benach-
barten Kupferrohren sowie von Kupferrohren zu anderen
vom Wärmeträgerfluid durchströmten Bauteilen können fol-
gende Form- und Verbindungsstücke verwendet werden:

• gütegeprüfte Kapillarlötfittings nach DIN EN 1254-1 und
-4,

• Pressfittings nach DIN EN 1254-7,
• metallisch dichtende Klemmringverschraubungen nach

DIN EN 1254-2.

c) Für die vom Wärmeträgerfluid durchströmten Kupferrohrver-
bindungen sind gütegesicherte oder vergleichbare Produkte
zu verwenden. Es wird auf folgende Gütesicherungen der
Gütegemeinschaft Kupferrohr e. V., Düsseldorf, hingewie-
sen:

• RAL-RG 641/1 Kupferrohr,
• RAL-RG 641/2 Hartlot und Hartlötflussmittel und Lotpas-

ten für Kupfer,
• RAL-RG 641/3 Lote, Lotflussmittel und Lotpasten für Kup-

fer,
• RAL-RG 641/4 Kapillarlötfittings aus Kupferrohr.

d) Da Weichlote bzw. Weichlotpasten, die nach Herstelleran-
gaben dauerhaft Temperaturen von über 110°C standhal-
ten, in Deutschland nicht angeboten werden, ist die Anwen-
dung der Verbindungstechnik Weichlöten aufgrund der zu
erwartenden hohen Temperaturen nicht zu empfehlen.

e) Kommen Bauteile aus dem Werkstoff Messing zum Einsatz,
sind gütegesicherte oder vergleichbare Produkte zu verwen-
den. Es wird auf folgende Gütesicherungen der Gütege-
meinschaft Messing Sanitär e. V., Düsseldorf hingewiesen:
RAL-GZ 643, Messing-Bauteile für die Gas- und Trinkwas-
serinstallation.

f) Rohrverbindungen für vom Wärmeträgermedium durch-
strömte Stahlrohre müssen den besonderen Anforderungen
bezüglich Temperatur, Druck und eingesetztem Wärmeträ-
ger Rechnung tragen.

2.1.4.4 Technische Anforderungen an Pressfittings

a) Wasserdrucktest Röhrenprüfling

Nach Versiegeln beider Enden eines Rohrprüflings wird der
Prüfling mit den Pressfittings mit 2,5 Mpa Wasserdruck be-
aufschlagt und dieser Druck für 20 Sekunden gehalten. Im
Ergebnis darf der Rohrprüfling keine Leckagen oder ander-
weitige Verformungen aufweisen. Nachweis durch in Au-
genscheinnahme eines Prüfers.

b) Dichtigkeitstest Röhrenprüfling

Der an beiden Enden versiegelte Röhrenprüfling wird in eine
gasdichte Prüfeinrichtung eingesetzt und dann unter Wasser

getaucht. Nachfolgend wird der Prüfling mit Luft von einem
Überdruck von 1,05 Mpa befüllt. Dieser Druck ist über die
Dauer von 15 Sekunden zu halten, ohne, dass eine Leckage
oder anderweitige Verformungen auftreten.

Derselbe Test wird auch mit Wasser mit einem Überdruck
von 0,6 Mpa durchgeführt. Dieser Druck ist ebenfalls über
die Dauer von 15 Sekunden zu halten, ohne, dass eine Le-
ckage oder anderweitige Verformungen auftreten.

c) Dichtigkeitstest Pressfittinginstallation

Zwei an den Enden versiegelte Röhrenprüflinge werden über
den oder die zu prüfenden Pressfittingverbinder mit dem Ori-
ginalwerkzeug durch Pressen verbunden. Die Gesamtlänge
der Installation soll 200 mm betragen. Es wird ein Wasser-
druck von 2,5 Mpa beaufschlagt und für 1 Minute und 30
Sekunden gehalten. Während des Testzeitraums dürfen
keine Leckagen, eine Separation oder anderweitige Verfor-
mungen an dem gesamten Bauteil auftreten.

d) Vakuum-Test mit Pressfittinginstallation

Für den Vakuum-Test werden 3 unterschiedliche Durchmes-
ser von Röhrenprüflingen mit einer Gesamtlänge von 200
mm mit Pressfittings zu einer Einheit verbunden. Während
des Tests hat die Raumtemperatur 20°C ± 5°C zu betragen.

Für den Test wird der Innendruck des Prüflings mit einer Va-
kuumpumpe auf 80 kPa abgesenkt. Bei atmosphärischem
Druck wird der Innendruck des Röhrenprüflings über 1 Stunde
und 30 Minuten überwacht. In diesen Zeitraum darf der In-
nenrestdruck nicht um mehr als 5 kPa ansteigen.

e) Zugtest bei Pressfittinginstallation

Die beiden Enden des Prüflings werden mit den zu testen-
den Pressfittings mit dem Originalwerkzeug durch Pressen
verbunden und so eine geschlossene Einheit mit 300 mm
Gesamtlänge hergestellt. Nachfolgend wird mit Druckluft ein
Überdruck von 0,6 MPa aufgebaut. Die gesamte Prüfling-
einheit wird dann in eine Zugprüfmaschine eingespannt und
mit einer Streckrate von 2 mm/min gestreckt. Die Maschine
muss dann im Moment, in dem ein Leck auftritt, anhalten,
damit die Streckrate bis zum Fehlerfall aufgezeichnet wer-
den kann. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn der Streck-
widerstand des Prüflings über den folgenden Werten liegt
(siehe Tabelle).

e) Temperaturtest bei Pressfittings

Der Temperaturtest bei Pressfittings ist ein Temperaturzyklus-
test, bei dem abwechselnd heißes und kaltes Wasser die
gepressten Verbindungselemente thermisch belastet. Wäh-
rend des Tests hat eine Umgebungstemperatur von 20°C ±
5°C zu herrschen. Der mit Pressfittings versehene Prüfling
wird mit Wasser gefüllt, das auf einen Innendruck von 0.1±
0.01 Mpa eingestellt wird. Bei diesem Innendruck werden

Durchmesser: Prüfkraft:
DN 15 1,80 kN
DN 20 3,20 kN
DN 25 4,16 kN
DN 32 5,93 KN
DN 40 7,50 KN
DN 50 8,57 KN
DN 60 17,50 KN
DN 65 22,34 KN
DN 80 26,20 KN
DN 100 31,95 KN
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5.100 Temperaturwechselzyklen gefahren, bei denen der
Hochpunkt der Temperatur bei 93°C ± 2°C liegt und der
Tiefpunkt des Zyklus bei 20°C ± 5°C. Die Dauer eines Tem-
peraturwechselzyklus muss bei 30 Minuten ± 2 Minuten lie-
gen. Dies bedeutet, dass die jeweilige Temperatur für etwa
15Minuten durch heißes oder kaltesWasser angelegt wird.
Bei Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser größer
54mm beträgt die Anzahl der Temperaturwechselzyklen
2.550 mit einer jeweiligen Dauer von 60 Minuten ± 2 Mi-
nuten. Während dieser Testprozedur darf der Prüfling keine
Leckagen aufweisen.

f) Biegetest unter hydraulischem Druck bei Pressfittings

Die beiden Enden des Prüflings werden mit den zu testen-
den Pressfittings mit dem Originalwerkzeug durch Pressen
verbunden und so eine geschlossene Einheit mit 800 mm
Gesamtlänge hergestellt. Der mit Pressfittings versehene Prüf-
ling wird mit Wasser gefüllt, das auf einen Innendruck von
1,8 Mpa eingestellt wird. An dem Röhrenprüfling wird ein
Drehpunkt verankert, der über ein 1.000 mm langes Verbin-
dungsrohr die Neigung des Prüflings herbeiführt.Wichtig ist,
dass bei dem Test keinerlei Leckagen oder andere Defekte
auftreten dürfen.

g) hydraulischer Vibrationstest bei Pressfittings

Die beiden Enden des Prüflings werden mit den zu testen-
den Pressfittings mit dem Originalwerkzeug durch Pressen
verbunden und so eine geschlossene Einheit mit mindestens
500 mm Gesamtlänge hergestellt. Der mit Pressfittings ver-
sehene Prüfling wird mit Wasser gefüllt, das auf einen Innen-
druck von 1,7 Mpa eingestellt wird. In diese Position wird
über einen Exzenterantrieb über eine Stange eine Vibration
auf den Rohrprüfling übertragen, die mit einer Amplitude von
± 5 mm und einer Schwingungshäufigkeit von 1.400 Am-
plituden pro Minute den Prüfling bewegt. Dieser Test wird
fortgeführt, bis 3.100.000 Amplituden durchlaufen sind.
Der Prüfling darf hierbei keinerlei Leckagen oder andere De-
fekte aufweisen.

h) Wasserdruckschwankungstest bei Pressfittings

Die beiden Enden des Prüflings werden mit den zu testen-
den Pressfittings mit dem Originalwerkzeug durch Pressen
verbunden und so eine geschlossene Einheit mit mindestens
500 mm Gesamtlänge hergestellt. Der mit Pressfittings ver-
sehene Prüfling wird mit Wasser gefüllt. Während des Test-
vorgangs wird der Innendruck von 0 Mpa auf 2,5 Mpa ge-
steigert und dann wieder auf 0 Mpa gesenkt. Ein Testzyklus
(Druckaufbau, Druckablassen) muss hierbei in 10 Sekunden
abgeschlossen sein. Der Gesamttest besteht aus mindestens
1.600 Testzyklen, die vollständig durchlaufen werden müs-
sen. Der Prüfling darf hierbei keinerlei Leckagen oder andere
Defekte aufweisen.

2.1.4.5 Wärmedämmung der Rohrleitungen

a) Die zur Dämmung der Rohrleitungen eingesetzten Stoffe dür-
fen nicht unter dem Einsatz halogenierter Kohlenwasserstoffe
gefertigt werden.

b) Die Dämmstoffe dürfen keine Bestandteile enthalten, deren
Ausgasungen bei Stagnationstemperatur nach DIN EN
12975-1

• aufgrund einer Rechtsverordnung nach §14 Chemikalien-
gesetz (ChemG) als gefährlich eingestuft wurden,

• nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in der jeweils
gültigen Fassung eine Kennzeichnung erforderlich ma-
chen,

• eine Kennzeichnung „umweltgefährlich“ gemäß der je-
weils gültigen EG-Verordnung 67/548/EWG zur Ein-
stufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher
Stoffe erforderlich machen.

c) Die Dämmung von Rohrleitungen muss den Vorgaben der
Energieeinsparverordnung (EnEV) Anlage 5 Tabelle 1 auch
für den Außenbereich entsprechen. Sie muss lückenlos im
System ausgeführt werden.

d) Im Übrigen gelten die in VDI 6002, Blatt 1 bzgl. Material
und Ausführung beschriebenen Anforderungen an die Wär-
medämmung.

e) Sämtliche für den Kollektorkreis freigegebene Wärmedäm-
mungen müssen mediumsfest sein und im Betriebszustand
Stagnationstemperaturen nach DIN EN 12975-1, die sich
an ihrem Einbauort ergeben, unbeschadet überstehen und
uneingeschränkt dauerhaft funktionsfähig bleiben.

2.1.5 Solarspeicher

An Solarspeicher sind folgende Anforderungen zu stellen:

2.1.5.1 Solarspeicher

a) Solarspeicher müssen der DIN EN 12976 oder DIN V ENV
12977-3 sowie der DIN EN 12897 entsprechen. Ebenso
sind die Inhalte der DVGW-Arbeitsblätter W 270 und W
551 sowie die KTW-Leitlinien des Umweltbundesamtes ein-
zuhalten.

b) Sämtliche Bauteile des Solarspeichers müssen mediumsfest
sein und im Betriebszustand Temperaturen, die sich an ihrem
Einbauort ergeben, unbeschadet überstehen und uneinge-
schränkt dauerhaft funktionsfähig bleiben.

2.1.5.2 Datenblatt

Das Datenblatt des Solarspeichers muss folgende Angaben ent-
halten:

• Speicherbauart (Trinkwasserspeicher, Pufferspeicher,
Kombispeicher, Sonstige),

• Gesamtinhalt (l),
• Trinkwasservolumen (l),
• Bereitschaftsvolumen (l),
• max. Speichertemperatur (°C),
• Materialangabe der Speicherwandung,
• Wandungsmaterial des Trinkwasserspeichers,
• Wandungsmaterial der inneren Oberfläche (Beschich-

tung),
• Dämmmaterial mit Stärke (mm) und Wärmeleitfähigkeits-

gruppe (WLG),
• Art des Korrosionsschutzes (Fremdstromanode, Opfera-

node, Sonstige),
• Gesamtgewicht unbefüllt,
• Gesamtgewicht befüllt,

Durchmesser: Neigung in Grad:
DN 15 30°
DN 20 30°
DN 25 30°
DN 32 30°
DN 40 20°
DN 50 20°
DN 60 20°
DN 65 15°
DN 80 15°
DN 100 15°



Besondere Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 966 P1

78

• Wärmeverlustrate im Stillstand (W/K) gemäß DIN EN
12976 oder DIN ENV 12977-3,

• Bereitschaftswärmeverluste DT 45°K (kWh/d) gemäß
DIN V 4753-8,

• Maximal zulässiger Behälterdruck (bar),
• Durchmesser mit und ohne Wärmedämmung,
• Transportmaße (b, l, h) in mm,
• Einbaukippmaß in mm,
• Brandschutzklasse der Wärmedämmung.

2.1.5.3 Korrosionsschutz

Der Korrosionsschutz von Speichersystemen muss gemäß DIN
EN 12897 (Warmwasserspeicher) ausgeführt werden.

2.1.5.4 Kontrolleinrichtungen

Solarspeicher müssen eine Temperaturanzeige aufweisen.
Diese kann entweder analog, digital oder als Teil des Rege-
lungssystems ausgeführt werden.

2.1.5.5 Warmwasseranschluss

Verluste durch Eigenzirkulationen sind zu vermeiden. Der
Warmwasseranschluss sollte seitlich siphonartig oder vergleich-
bar konstruktiv oder nach unten aus dem Speicher geführt wer-
den. Alternativ kann auch eine Konvektionsbremse eingesetzt
werden.

2.1.5.6 Wärmedämmung der Solarspeicher

a) Die Wärmeverlustrate muss nach DIN ENV 12977-3 ange-
geben und eingehalten werden.

b) Die zur Dämmung der Speichersysteme eingesetzten Stoffe
dürfen nicht unter dem Einsatz halogenierter Kohlenwasser-
stoffe gefertigt werden.

c) Die Dämmstoffe dürfen keine Bestandteile enthalten, deren
Ausgasungen bei maximaler Betriebstemperatur

• aufgrund einer Rechtsverordnung nach §14 Chemikalien-
gesetz (ChemG) als gefährlich eingestuft wurden,

• nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in der jeweils
gültigen Fassung eine Kennzeichnung erforderlich ma-
chen,

• eine Kennzeichnung „umweltgefährlich“ gemäß der je-
weils gültigen EG-Verordnung 67/548/EWG zur Ein-
stufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher
Stoffe erforderlich machen oder

• deren Ausgasungen im Betrieb einschließlich von Stagna-
tionsereignissen gemäß DIN EN 12975-1 die Funktion
des Kollektors oder seiner Komponenten behindert oder
schwächt.

d) Sämtliche Dämmstoffe des Solarspeichers müssen mediums-
fest sein und im Betriebszustand Temperaturen, die sich an
ihrem Einbauort ergeben, unbeschadet überstehen und un-
eingeschränkt dauerhaft funktionsfähig bleiben.

2.1.6 Montagesysteme

2.1.6.1 Einwirkungen

a) Für die Auslegung und den Standsicherheitnachweis eines
Montagesystems bzw. der Einheit Kollektor und Montage-
system sind die Einwirkungen und Lasten nach DIN 1055
(Einwirkungen auf Tragwerke) bzw. alternativ DIN EN 1991
(Eurocode 1) Teil 1-3 und 1-4 zugrunde zu legen. Bei der
Durchführung des statischen Nachweises gemäß DIN 1055
ist der erweiterte Kombinationslastfall Sk+Se (Schneelast und
Schneeanhäufung) zu berücksichtigen.

b) Die Verbindungsmittel der Kollektor Unterkonstruktion zum
vorhandenen Baukörper sind gemäß der allgemeinen bau-

aufsichtlichen Zulassung Z 30.3 6 aus höherwertigen nicht
rostenden Stählen zu erstellen.

2.1.6.2 Wetter- und Korrosionsbeständigkeit

a) Die verwendetenMontagesysteme und Befestigungsmateria-
lien müssen eine Wetter- und Korrosionsbeständigkeit auf-
weisen, die mindestens 20 Jahre lang Schutz gegen ein kor-
rosionsbedingtes Bauteilversagen gibt.

b) Kontaktkorrosion muss ausgeschlossen sein.

2.1.6.3 Handhabbarkeit

Eine gute Handhabbarkeit des Montagesystems uns seiner Bau-
teile muss gegeben sein (keine scharfen Kanten, Dachanpas-
sungs- und Kollektoraustauschmöglichkeit), andernfalls ist das
Produkt an den geeigneten Stellen bzw. in der Montageanlei-
tung mit einem Warnhinweis zu versehen.

2.1.6.4 Lastannahmen und Statik

a) Die Grenzbelastungen und Definition der Einsatzbereiche
(Kollektorabmessungen, Kollektorrahmung, Dachdeckung,
Dachkonstruktion, Dachneigung) und die Flächengewichte
müssen angegeben werden.

b) Für verschiedene Dacharten müssen entsprechende Beispiel-
Dimensionierungstabellen mit Angabe der zu wählenden
Einzelkomponenten vorhanden sein. Angaben in den Dimen-
sionierungstabellen müssen dem Konzept eines Sicherheits-
fensters folgen, d.h. maximale und minimale Abstände und
Maße, sowie die minimale Anzahl von Befestigungsele-
mente definieren. Auslegungsprogramme, die derartige An-
gaben berücksichtigen sind zulässig.

c) Der Hersteller muss geeignete Berechnungsgrundlagen zur
konkreten Auslegung, statische Berechnungen und Zulassun-
gen zur Verfügung stellen. Bei der Durchführung des stati-
schen Musternachweises gemäß DIN 1055 ist der erwei-
terte Kombinationslastfall Sk+Se (Schneelast und
Schneeanhäufung) zu berücksichtigen. Alternativ ist eine
Auslegung nach Eurocode 1991-1-3 mit der Annahme einer
Schneeanhäufung möglich.

d) Für die Windbelastung von aufgeständerten, freistehenden
oder nachgeführten Systemen ist die Exzentrizität der Last
nach DIN 1055 4 oder DIN EN 1991-1-4 zu berücksich-
tigen.

e) Nachgewiesene winddynamische Erkenntnisse können bei
den Lastannahmen angesetzt werden, sofern die Lastannah-
men durch ein unabhängiges, autorisiertes Institut nachvoll-
ziehbar für das konkrete Bauvorhaben ermittelt wurden.

2.1.6.5 Begehbarkeit

Eine Angabe zur Begehbarkeit muss gemäß DIN 1055 5 er-
folgen.

2.1.6.6 Kollektorbefestigung

a) Die Kollektoren sollten so befestigt werden, dass die An-
sammlung von Wasser, Schmutz und Moosbildung einge-
schränkt bzw. nach Möglichkeit sogar ausgeschlossen ist.

b) Bei Einlegeprofilen muss gewährleistet sein, dass sowohl aus
den Modulrahmen als auch aus den Profilen Wasser selbst-
tätig ablaufen kann (Frostschutz).

c) Maximale Feldlängen/Dehnungsfugen für Profile

Die Montageprofile der Unterkonstruktion sind extremen
Temperaturspreizungen ausgesetzt. Daraus resultiert eine
Längenänderung des Profils (der Längenausdehnungskoeffi-
zient von Aluminium beträgt ca. 0,02 mm/m*K). In der
Montageanleitung müssen max. zu verbauende Längen und
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die Breite der Dehnungsfugen angegeben werden. Es ist da-
rauf hinzuweisen, dass bei der Ausbildung von Dehnungsfu-
gen die Erdung gewährleistet werden muss.

d) Das Verkleben von Kollektoren oder Montagegestellen ist zu-
lässig. Wird die Modulbefestigung durch Verkleben reali-
siert, müssen die verwendeten Klebstoffe den anerkannten
Regeln der Klebetechnik und den Grundanforderungen einer
dauerhaften Verklebung entsprechen. Die technischen Refe-
renzen für die anerkannten Regeln der Klebetechnik finden
sich in der EOTA ETAG 002, Teil I, Kapitel 5.1.4.1. „An-
fangswerte der mechanischen Festigkeit nach Zug- und
Schubprüfung bei unterschiedlichen Temperaturen“ sowie in
Kapitel 5.1.4.2 „Restfestigkeit nach künstlicher Alterung:
Wasserlagerung mit UV, Feuchtumgebung mit NaCl, Feucht-
umgebung mit S02, Reinigungsmittel.“ Ein im Sinne der RAL-
GZ 966 zulässiger Klebstoff erfüllt die Anforderungen der
EOTA ETAG 002 und die anerkannten Regeln der Klebe-
technik.

2.1.6.7 Kabelführung

Das Montagesystem sollte die Möglichkeit der witterungsge-
schützten Kabelführung für die Fühlerleitungen inkl. der Unter-
bringung von Steckverbindungen bieten, zumindest muss eine
Möglichkeit der Kabelbefestigung mit geeigneten Materialien
(z. B. UV-beständige Kabelbinder) gegeben sein.

2.1.6.8 Erdung und Blitzschutz

a) Montagesysteme müssen durch geeignete, im System vor-
handene Bauteile in ein vorhandenes Blitzschutzsystem (Er-
dung bzw. Potenzialausgleich) einbezogen werden können.
Dies gilt im besonderen, wenn die Solarthermieanlage über
1,5 m über das Gebäude hinausragt. Erst ab der Grenze
von 1,5 m Höhe ist mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit
eines Blitzeinschlags zu rechnen.

b) Eine durchgehende Erdung ist auch ohne vorhandenes Blitz-
schutzsystem erforderlich. Die Erdung der Kollektoren ist
nach den Vorgaben des Kollektorherstellers zu erstellen.

c) Die Erdung muss durch geeignete Materialwahl im Gestell
und in allen Verbindungen durchgehend gewährleistet wer-
den. Dies gilt auch bei Verwendung von eloxierten Modul-
rahmen.

d) Die Art der Einbeziehung der solarthermischen Anlage in den
Blitzschutz ist vom Vorhandensein einer Blitzschutzanlage
abhängig. Für Wohngebäude bis zu einer Firsthöhe von
20 m wird kein Blitzschutz vorgeschrieben.

e) Besteht am Gebäude eine Blitzschutzanlage, sollte darauf
geachtet werden, dass sich die solarthermische Anlage im
Schutzbereich der äußeren Blitzschutzanlage befindet und
dass der Trennungsabstand eingehalten wird. In diesem Fall
reicht der Potenzialausgleich von Vor- und Rücklaufleitungen
im Keller mit einem 6 mm²-Kupferkabel aus. Ansonsten muss
die solarthermische Anlage mit der äußeren Blitzschutzan-
lage verbunden werden. Hierbei wird eine Potenzialaus-
gleichsleitung von mindestens 16 mm²-Cu (z. B. NYM-J) an
Vor- und Rücklauf der Solaranlage zur Hauptpotenzialaus-
gleichsschiene erforderlich.

f) Besteht am Gebäude eine Blitzschutzanlage, sollte nach
VDE 0100 Teil 540 im Keller der Vor- und Rücklauf der So-
laranlage mit mindestens 6 mm²-Kupferkabel (z. B. NYM-J)
am Hauptpotenzialausgleich geerdet werden.

g) Für die Fühlerleitungen (Temperaturfühler Kollektor) sollte eine
Fühleranschlussdose mit Überspannungsschutz (Blitzschutz-
dose) installiert werden.

2.1.6.9 Regensicherheit bei Indachsystemen

Bei Indachsystemen muss ein Nachweis der Regensicherheit mit
Angabe der Mindestdachneigung erfolgen.

Die Indachmontage stellt stets eine „erhöhte Anforderung“ nach
dem Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks dar.

2.1.6.10 Dokumentation Montagesystem

Der Hersteller muss eine detaillierte Dokumentation des Monta-
gesystems beifügen, mit deren Hilfe der Solarkollektor fachge-
recht und nach den Regeln der Technik installiert werden kann
sowie ein sicherer Aufbau und zuverlässiger Betrieb des Solar-
kollektors gewährleistet wird.

2.1.6.11 Eingreifen in die Bedachung oder Gebäudefas-
sade

Beim Eingreifen von Montagesystemen in die Bedachung oder
Gebäudefassade sind die anerkannten Regeln der Technik,
z. B. das Regelwerk des Zentralverbandes des Deutschen Dach-
deckerhandwerkes e. V. – Fachverband Dach- Wand- und Ab-
dichtungstechnik –, zu beachten. Dabei dürfen die ursprüngli-
chen Funktionen der Bedachung und Gebäudefassade nicht
beeinträchtigt werden.

2.1.7 Pumpen

An Pumpen sind folgende Anforderungen zu stellen:

a) Pumpen müssen die Anforderungen des VDI Arbeitsblattes
6002 Blatt 1 (Abschnitt 5.8) erfüllen.

b) Pumpen müssen die EG-Richtlinien zur Niederspannung
(73/23/EWG), elektromagnetische Verträglichkeit (89/
336/EWG) und die Maschinenrichtlinie (89/292/EWG)
einhalten.

c) Sämtliche für den Kollektorkreis freigegebene Pumpen müs-
sen mediumsfest sein und im Betriebszustand Temperaturen.
die sich an ihrem Einbauort ergeben, unbeschadet überste-
hen und dauerhaft funktionsfähig bleiben.

2.1.8 Aufbau des Kollektorkreises

a) Der Kollektorkreis muss gemäß DIN EN 12976 bzw. DIN
CEN/TS 12977 aufgebaut und eigensicher sein.

b) Er muss mit einem in Anlehnung an VDI 6002, Blatt 1 und
DIN 4807 aufgebauten Membranausdehnungsgefäß
(MAG) versehen sein.

c) Er muss folgende Bestandteile beinhalten:

• Entlüftungseinrichtung,
• Gravitationsschutz (Rückflussverhinderer im Vor- und Rück-

lauf),
• Kavitationsschutz (Anschluss eines MAG vor der Pumpe)

oder vergleichbare technische Lösung,
• Sicherheitsventil (gemäß DIN CEN/TS 12977-1 und

Druckgeräterichtlinie DGR 97/232/EG sowie einer CE-
Zulassung),

• Einrichtung zur Durchflussmessung und -kontrolle,
• Kugelventil im Vorlauf,
• Kugelventil im Rücklauf,
• Temperaturerfassung im Vor- und Rücklauf,
• Manometer oder andere Druckerfassung,
• Wärmedämmung für die Solarstation,
• Wärmeüberträger (ggf. bei Drain-Back-Systemen nicht

notwendig).

d) Membranausdehnungsgefäß, Entlüfter, Sicherheitsventil und
Wärmeüberträger müssen den in VDI 6002, Blatt 1 genann-
ten Anforderungen genügen.
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e) Sämtliche für den Kollektorkreis freigegebene Bauteile müs-
sen mediumsfest sein und im Betriebszustand Temperaturen,
die sich an ihrem Einbauort ergeben, unbeschadet überste-
hen und dauerhaft funktionsfähig bleiben.

f) Das Membranausdehnungsgefäß darf zum Kollektor hin
nicht absperrbar sein, oder es muss eine vergleichbare tech-
nische Lösung gegen Fehlbedienung gegeben sein (z. B.
Klappenventil).

2.1.9 Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen

An Sicherheitseinrichtungen sind folgende Anforderungen zu
stellen:

Sämtliche Bauteile der Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen
(Ventile, Anzeigen, Sensoren etc.) von Kollektoren und Solaran-
lagen müssen mediumsfest sein und im Betriebszustand Tempe-
raturen, die sich an ihrem Einbauort ergebenden, sowie einen
eventuellen Phasenwechsel unbeschadet überstehen können
und dauerhaft funktionsfähig bleiben.

2.1.10 Regeleinrichtung, Funktions- und Ertragskontrolle

a) Regeleinrichtungen sowie Einrichtungen zur Funktions- und
Ertragskontrolle müssen den in VDI 6002, Blatt 1(Abschnitt
5.11 und 7.2) genannten Anforderungen genügen.

b) Darüber hinaus muss eine Anzeige der Kollektor- und Spei-
chertemperatur vorhanden sein.

c) Werden Anlagen nach der Definition von DIN CEN/TS
12977 als ingenieurmäßige Planung realisiert und handelt
es sich um Großanlagen (Röhrenkollektorfläche ab 20 m²,
Flachkollektorfläche ab 30 m²), muss eine optimierte Rege-
lung des Pumpenantriebs erfolgen, ebenfalls ist eine geeig-
nete Ertragskontrolleinrichtung (z. B. Wärmemengenzähler
im Solarkreis, Warmwasserzähler oder ein geeignetes Funk-
tionskontrollgerät bei Luftkollektoren und ggf. Wärmemen-
genzähler im Nachheizkreis) vorzusehen.

d) Bei Röhrenkollektorflächen unter 20 m² und Flachkollektor-
flächen unter 30 m² muss eine geeignete Ertragskontrollein-
richtung vorgesehen werden (Aufbau nach VDI 2169).

2.2 Betriebliche Anforderungen

Bauteile von solarthermischen Anlagen müssen sachgerecht und
sicher gelagert und transportiert werden. Insbesondere dürfen
diese nicht Witterungseinflüssen ausgesetzt werden, die deren
Qualität mindern.

2.3 Personelle Anforderungen

Gütezeichenbenutzer müssen über qualifiziertes Fachpersonal
für den Entwurf, die Berechnung und die Fertigung von Kompo-
nenten von solarthermischen Anlagen verfügen.

Der Hersteller muss Verfahren zur Schulung des Personals, wel-
ches qualitätsrelevante Tätigkeiten ausführt, einführen und auf-
rechterhalten. Entsprechende Aufzeichnungen über Schulungen
sind zu führen.

3 Prüfbestimmungen

Die Prüfung von Leistungen gemäß dieser BesonderenGüte- und
Prüfbestimmungen für Komponenten von solarthermischen Anla-
gen erfolgt gemäß eines Prüfprotokolls (Prüfliste für Komponen-
ten von solarthermischen Anlagen).

3.1 Grundsätze
Für die Grundsätze zur Prüfung der Komponenten von solarther-
mischen Anlagen gelten die Allgemeinen Güte- und Prüfbestim-
mungen für Solarenergieanlagen.

3.2 Erstprüfung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.2, Erstprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestim-
mungen für Solarenergieanlagen.

3.3 Eigenüberwachung
Inhalt und Umfang der Eigenüberwachung des Gütezeichenbe-
nutzers ergeben sich aus Abschnitt 3.3.1, Eigenüberwachung 
der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

3.4 Fremdüberwachung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.3.2, Fremdüberwachung der Allgemeinen Güte- und 
Prüfbestimmungen für Solarenergieanlagen.

3.5 Wiederholungsprüfung
Die Wiederholungsprüfung wird nach Abschnitt 3.4, Wieder-
holungsprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen 
für Solarenergieanlagen durchgeführt.

3.6 Prüfberichte und Prüfkosten
Für die Erstellung der Prüfberichte und die Prüfkosten gilt Ab-
schnitt 3.5 und 3.6 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

3.7 Kennzeichnung
Für die Kennzeichnung gütegesicherter Produkte und Leistungen 
gemäß dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen gilt 
Abschnitt 4 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für 
Solarenergieanlagen. Die Kennzeichnung erfolgt mit dem 
Gütezeichen der Gütegemeinschaft Solaranlagen e. V. in 
Verbindung mit dem kategoriebezogenen Hinweis gemäß 
nachfolgender Zeichenabbildung:

Komponenten S1 Nr. 0000

3.8 Änderungen
Für Änderungen dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen gilt Abschnitt 5 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

Eine Prüfliste wird von der Gütegemeinschaft entsprechend den
Güte- und Prüfbestimmungen an die Gütezeichenbenutzer in ak-
tualisierter Form zur Verfügung gestellt.
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1 Geltungsbereich
Diese Güte- und Prüfbestimmungen gelten für die Planung solar-
thermischer Anlagen. Das Gütezeichen wird vergeben an ge-
prüfte Unternehmen, die sich nachweislich einer Fremdüberwa-
chung unterzogen haben und an die aufgestellten Regeln
halten.

Diese Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen für die Planung
solarthermischer Anlagen gelten nur in Verbindung mit den All-
gemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergieanla-
gen.

2 Gütebestimmungen

2.1 Anforderungen zum Kundengespräch und zur
Standortbeurteilung

Im Rahmen der Planungsvorbereitung und der Entwurfsplanung
ist ein dokumentiertes Kundengespräche und eine Standortbe-
urteilung bei einem Ortstermin mit folgendem Mindestinhalt
durchzuführen:

2.1.1 Angaben zum Kunden

a) Name, Vorname,

b) Straße, Hausnummer,

c) PLZ, Ort,

d) Telefon (privat, dienstlich, mobil),

e) Fax,

f) E-Mail,

Standort der Anlage (falls abweichend),

g) Straße, Hausnummer,

h) PLZ, Ort.

2.1.2 Angaben zur Firma/Ansprechpartner

a) Rechtsgültige Firmenbezeichnung,

b) Straße, Hausnummer,

c) PLZ, Ort,

d) Telefon (dienstlich, mobil),

e) Fax,

f) E-Mail,

g) Name und Vorname des Ansprechpartners,

h) PLZ, Ort des Ortstermins,

i) Datum.

2.1.3 Ermittlung von Lage und Größe der Dachfläche

a) Dachfläche auf der die Solaranlage errichtet werden soll
(Länge in m, Breite in m und Fläche m²),

b) Verschattungsanalyse, wenn erforderlich,

c) Ausrichtung der Dachfläche in Grad (Ost = –90°, Süd = 0°,
West = 90°, Nord = 180°),

d) Dachneigung in Grad (Flachdach 0°, Fassade 90°).

2.1.4 Aufnahme des Kundenwunsches der
Anlagenauslegung

a) Anlagenart: Warmwasserbereitung, Raumwärme und
Warmwasserbereitung, Schwimmbadwassererwärmung
etc.,

b) Auslegungsziel solarer Deckungsanteil Warmwasser in Pro-
zent,

c) Auslegungsziel solarer Deckungsanteil Raumwärme und
Warmwasserbereitung (keine/in Prozent),

d) Neuanlage oder Bestandsanlagenerweiterung,

e) maximales Flächenbelegung,

f) festgelegte Obergrenze der Investitionskosten,

g) ästhetische Gesichtspunkte (Optik, Architektur),

h) Sonstiges (wie Art der Anlage, besondere Kollektortypen,
besondere Speicher, ...).

2.1.5 Aufnahme der Gebäuderahmendaten

a) Neubau in Planung,

b) bestehendes Gebäude (Baujahr),

c) Haustyp (Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, allein stehen-
des Haus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Doppelhaus-
hälfte, ...),

d) Anzahl der Wohneinheiten.

2.1.6 Aufnahme des Warmwasserbedarfes

a) Anzahl der auslegerelevanten Personen mitWarmwasserbe-
darf,

b) Warmwassermenge (45°C) in Liter pro Person und Tag nied-
rig (ca. 30l), mittel (ca. 50l) oder hoch (ca. 80l),

c) weitere Warmwasser-Verbraucher wie Geschirrspüler oder
Waschmaschine etc.,

d) für Großanlagen ist die Auslegung nach VDI 6002 erforder-
lich oder eine Messung des Warmwasserverbrauches.

2.1.7 Angaben zum Warmwassersystem

a) Warmwasserbereitung (zentral/dezentral),

b) Härtegrad Trinkwasser.

2.1.8 Angaben zur Zirkulation

a) Zirkulationsleitung (ja/nein),

b) Zirkulationsleitung wärmegedämmt (ja/nein/teilweise),

c) Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr oder Impulsbetrieb,

d) Laufzeit der Zirkulationspumpe in Stunden am Tag bzw. Uhr-
zeitangabe.

2.1.9 Kollektormontageart

Montageart Schrägdach (Auswahl):

a) Indachmontage,

b) Aufdachmontage,

Besondere Güte- und Prüfbestimmungen für die
Planung solarthermischer Anlagen
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c) Aufdachmontage mit Abweichung gegenüber Dachneigung
(Neigungswinkel),

Montageart Flachdach (Auswahl):

a) horizontal,

b) aufgeständert (Neigungswinkel),

Montageart Fassade (Auswahl):

a) senkrecht oder waagrecht,

b) angestellt (Neigungswinkel),

c) Montageart Freiaufstellung (Neigungswinkel).

2.1.10 Dachtyp, -beschaffenheit, -eindeckung,
-abdichtung

a) Bezeichnung (Satteldach, Pultdach, Flachdach, ...),

b) Dacheindeckungsart und -farbe (Ziegel, Betondachsteine,
Schiefer, Trapezblech etc.),

c) Dacheindichtungsart und -farbe,

d) Alter der Dachhaut (falls abweichend vom Gebäudejahr,
Schätzwert/Angabe des Gebäudeeigentümers),

e) Gebrauchstauglichkeit des Daches geprüft,

f) Dachinstandsetzung oder Modernisierung geplant
(ja/nein),

g) Ausrichtung in Grad (Süden 0°, Westen +90°, Osten –90°,
Norden 180°),

i) Dachneigung,

h) Traufhöhe in Meter,

i) Aufnahme der Dachaufbauten sowie Dachausbau, Dachun-
terkonstruktion, Dachdurchdringungen, Besonderheiten,

j) Verschattungsanalyse notwendig/nicht notwendig, wenn
Minderertrag eintritt in Prozent (%) angeben,

k) Geplante Maßnahmen zur Verschattungsminimierung,

l) entspricht das Dach den Anforderungen der Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks (ja/nein).

2.1.11 Informationen zum Solarkreis

a) Leitungsführung

• freier Schornsteinzug vorhanden (ja/nein),

• Versatz vorhanden (ja/nein),

• Ist Schornsteinfeger zu informieren (ja/nein) und wer (Pla-
ner, Bauherr etc.) übernimmt diese Aufgabe?

• Versorgungsschacht vorhanden (ja/nein),

• Kanal in der Fassade (ja/nein),

• Leitungsführung durch zusätzliches Regenfallrohr möglich
(ja/nein),

• Dach- und Wanddurchführung notwendig (ja/nein),

• Durchbruch Geschossdecken notwendig (ja/nein), Hin-
weis: eventuell Fußbodenheizungen beachten.

b) Einfache Länge der Strecke Speicher zum Kollektor in m.

2.1.12 Informationen zum Heizungsraum und
Speicherraum

a) Höhe des Aufstellraums des Speichers in cm,

b) verfügbare Aufstellfläche in m², mit Abmessungen in cm
(L x B),

c) Minimale Türbreite in cm, minimale Türhöhe in cm,

d) Statik und Wasserablauf bei Dachheizzentralen,

e) Kaltwasseranschluss nach DIN 1988 bzw. DIN EN 806.

2.1.13 Informationen zum vorhandenen Speicher

a) Speichertyp (TWW, Kombi oder Puffer),

b) Fabrikat (Name, Bezeichnung),

c) Speichermaterial,

d) Baujahr,

e) letzte Kontrolle Korrosionsschutz,

f) Volumen in Liter,

g) Aufstellung (stehend/liegend),

h) erneuern (ja/nein).

2.1.14 Einbindungsart des vorhandenen Speichers
(Auswahl)

a) Reihenschaltung,

b) Speicher als Vorwärmspeicher,

c) Speicher als Solarspeicher oder sonstiges,

d) Bedeutung hinsichtlich möglicher Systemverluste bei Einbin-
dung eines vorhandenen Speichers.

2.1.15 Angaben zum vorhandenen Wärmeerzeuger

a) Hersteller und Produktbezeichnung,

b) Typ desWärmeerzeugers (Brennwert, Niedertemperaturkes-
sel etc.),

c) Brennstoff (Art), Wechsel (ja/nein),

d) Baujahr,

e) Leistung und die Angabe ob modulierend (ja/nein),

f) für TWW-Nachheizung geeignet (ja/nein),

g) Modernisierung geplant (ja/nein).

2.1.16 Angaben für die Auslegung der Raumwärmeunter-
stützung

a) Zu beheizende Wohnfläche in m² und evtl. Schwimm-
beckenoberfläche in m²,

b) Flächenheizung vorhanden (ja/nein),

• Vorlauftemperatur nach DIN EN 12831 in °C,
• Rücklauftemperatur nach DIN EN 12831 in °C,
• prozentualer Anteil an beheizter Wohnfläche,

c) Radiatorenheizung vorhanden (ja/nein),

• Vorlauftemperatur nach DIN EN 12831 in °C,
• Rücklauftemperatur nach DIN EN 12831 in °C,
• prozentualer Anteil an beheizter Wohnfläche,

d) mittlerer jährlicher Energieverbrauch in m³, l, kg, oder kWh
bei Angabe des Energieträgers,

e) mittlerer jährlicher Energieverbrauch pro Jahr in kWh [Um-
rechnung von m³, l bzw. kg ] bei Angabe des Energieträ-
gers,

f) spezifischer Jahresheizwärmeverbrauch qh [kWh/(m² a)]
Faustformel: [Energieverbrauch x 0,8 x 0,9]/[zu behei-
zende Wohnfläche in m²],

g) Energiesparmaßnahmen empfohlen (ja/nein) empfehlens-
wert bei qh > 150 kWh/m² und Jahr,
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h) Energiesparmaßnahmen geplant (ja/nein),

i) Energiepass vorhanden (ja/nein).

2.1.17 Optional freiwillige Leistungen

Beratung der Kunden bei Fragen zu:

a) Wirtschaftlichkeit und Finanzierung,

b) Förderung,

c) baurechtlichen Belangen,

d) Besichtigung von Referenzobjekten,

e) Umgang mit Asbestzement (falls vorhanden).

2.1.18 Angaben zur Arbeitssicherheit und Gerüsten

Aussagen zur Notwendigkeit eines Baugerüsts bzw. zu ande-
ren Maßnahmen zur Arbeitssicherheit.

2.1.19 Wichtige Anmerkungen

a) Kranmontage möglich (ja/nein),

b Aussagen zur Tragfähigkeit der Dachkonstruktion,

c) Aussagen zu Baugenehmigungen,

d) Aussagen zur Erdung/Potentialausgleich der Anlage,

e) Aussagen zu Leitungsführung,

f) wenn vorhanden: Bestandsaufnahme einer Blitzschutzan-
lage,

g) Dokumentation der Schneelastzone und der Windlastzone.

2.1.20 Unterschriften

a) Die Angaben aus dem Kundengespräch (Standortbeurtei-
lung) können sich teilweise im Zuge der Ausführungsplanung
noch verändern. Die beiden Parteien (Kunde und Firma) soll-
ten sich jedoch darüber einig werden, dass sich abzeich-
nende Änderungen im Zuge der Ausführungsplanung doku-
mentiert bzw. als Anhang gekennzeichnet werden.

b) Ort, Datum, Unterschrift des Aufnehmenden auf dem Doku-
mentationsblatt. Eine Unterschrift des Kunden auf dem Doku-
mentationsblatt ist möglich aber nicht notwendig. Erfolgt
keine Unterschrift des Kunden auf dem Dokumentationsblatt,
sollte das dokumentierte Kundengespräch (Standortbeurtei-
lung) einem Auftrag mit angefügt und damit zum Vertragsbe-
standteil werden.

2.2 Anforderungen und Planungsempfehlungen für
die Entwurfsplanung

2.2.1 Gewählte Kollektorfläche

Empfohlen wird ein Bemessungswert bei Kleinanlagen zur Trink-
wassererwärmung von ca. 1,5 m²/Person bei Flachkollektoren
und von ca. 1 m²/Person bei Vakuumröhrenkollektoren als An-
nahme bei einem mittleren Warmwasserverbrauch. Abwei-
chungen sind möglich, wenn sie planerisch begründet werden.
Für Raumwärmeunterstützungsanlagen und solche, die Kombi-
nationszwecken dienen, ist eine individuelle Auslegung erfor-
derlich.

Bei der Wahl der Kollektorfläche ist in Abhängigkeit des Anla-
genkonzepts zu beachten, dass der Kollektor aufgrund fehlen-
der Wärmeabnahme häufig seine Stagnationstemperatur errei-
chen kann. Dies kann sowohl zu beschleunigter Alterung der
Solarflüssigkeit als auch zu einer hohen Temperaturbeaufschla-
gung von Solarkreiskomponenten führen.

2.2.2 Gewählte Speichergröße in Liter

In Abhängigkeit von der gewählten Kollektorfläche und dem An-
lagenkonzept werden für das Gesamtspeichervolumen 50 bis
80 l/m² Kollektorfläche als Richtwert empfohlen.

2.2.3 Weitere Hinweise für die Planung der Dacharbeiten

a) Beim Eingriff von Montagesystemen in die Dach- oder Au-
ßenhaut eines Gebäudes wird auf das Regelwerk des Zen-
tralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks – Fach-
verband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik e. V. –
verwiesen. Für die Montagearbeiten auf dem Dach kann ge-
gebenenfalls eine Dachdeckerfirma hinzugezogen werden.

b) Wurde bei der Planung die verschattungsfreie Lage des Kol-
lektortemperaturfühlers berücksichtigt? (ja/nein)

c) Ist eine spätere Zugänglichkeit des Kollektors für Wartung
gegeben? (ja/nein)

d) Ist der Zugang zum Schornstein weiterhin gewährleistet?
(ja/nein)

e) Sind Dachziegel im Mörtelbett verlegt? (ja/nein)

f) Ist der Mindestabstand zu gemörtelten Gratsteinen beach-
tet? (ja/nein) (verschoben)

g) Ist die Begehbarkeit des Daches gegeben? (ja/nein)

h) Ist die Tragkonstruktion des Flachdaches belastbar?
(ja/nein) (Schnee- und Windlasten beachtet?)

i) Sind zusätzliche Hilfsmittel erforderlich? (ja/nein)

j) Sind Sicherungsmaßnahmen erforderlich? (z. B. Fangrüs-
tung, Sicherheitsgurte)

k) Ist die erforderliche Hinterlüftung bei Indachmontage ge-
währleistet? (ja/nein)

2.2.4 Weitere Hinweise für die Planung der Arbeiten im
Heizungsraum

a) Ist ein Abwasseranschluss im Speicheraufstellraum vorhan-
den? (ja/nein)

b) Ist die Durchführung der Elektroinstallation geklärt? (ja/nein)

c) Ist in Bezug auf den Warmwasserbedarf durch die Ausle-
gung des Wärmeüberträgers bzw. die Schüttleistung des
Speichers gewährleistet, dass kein Komfortverlust eintritt
(z. B. eine Wannenfüllung sichergestellt ist)? Wenn nicht ist
eine Information des Kunden notwendig.

2.3 Anforderungen zur Ausführungsplanung
Eine Ausführungsplanung muss folgende Mindestanforderun-
gen erfüllen:

2.3.1 Mitwirkung des Planers

Mitwirkung des Planers bei der Genehmigung und Einhaltung
baurechtlicher Auflagen (z. B. Natur- und Denkmalschutzrecht,
Zustimmung im Einzelfall).

2.3.2 Tragfähigkeit der Dachkonstruktion

Nachweis der ausreichenden Tragfähigkeit der Dachkonstruktion.

Hierbei ist nicht nur die Eigenlast des Solarkollektorsystems (Kol-
lektor + Montagesystem) zu berücksichtigen, sondern auch die
Einleitung der Schnee- und Windlasten in die Dachkonstruktion
(z. B. der zur Befestigung genutzten Sparren oder Pfetten, wenn
die Dachhaken nur auf jedem/jeder zweiten montiert werden).



Besondere Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 966 S2

85

2.3.3 Auswahl und Dimensionierung des Montagesystems

Dies muss inkl. aller Befestigungselemente unter Berücksichti-
gung der örtlichen Wind- und Schneelasten nach DIN 1055
(erweiterter Lastfall bei der Schneelast) bzw. nach Eurocode 1
DIN EN 1991 Teile 1-3 und 1-4 erfolgen (ggf. reicht eine Sy-
stemstatik mit Auslegungswerten der Montagesystemhersteller,
wenn diese nach RAL-GZ 966 (P1) Kapitel 2.1.5.1 erstellt
wurde).

Für die Windbelastung von aufgeständerten, freistehenden
oder nachgeführten Systemen ist die Exzentrizität der Last nach
DIN 1055 4 zu berücksichtigen.

Nachgewiesene winddynamische Erkenntnisse können bei den
Lastannahmen angesetzt werden, sofern die Lastannahmen
durch ein unabhängiges, autorisiertes Institut nachvollziehbar
für das konkrete Bauvorhaben ermittelt wurden.

2.3.4 Verankerungspunkte

Die Festlegung und Dokumentation der Verankerungspunkte
(z. B. Dachhakenanzahl und -abstand) hat entsprechend den
Vorgaben des Kollektorherstellers zu erfolgen. Spezielle Beson-
derheiten der Dach- oder Fassadenkonstruktion (z. B. Sparren-
oder Pfettenabstände) oder der Bodenbeschaffenheit sind bei
der Ausführung zu berücksichtigen. Die Verteilung der Befesti-
gungspunkte und damit der Lasten sollte möglichst gleichmäßig
erfolgen. Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beach-
ten, insofern sie den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entspricht. Ebenfalls muss bei der Befestigung von Kollekto-
ren und Montagegestelle darauf geachtet werden, dass eine
Kontaktkorrosion ausgeschlossen ist.

2.3.5 Anlagenskizze

Eine Anlagenskizze bzw. ein Schaltplan mit allen wesentlichen
Komponenten der Anlage (Kollektor, Speicher, Regelung, An-
bindung an den Heizkreis, Rohrleitungen etc.) einschließlich
Beschriftung ist zu erstellen. Weiter ist eine Skizze über die Ver-
schaltung der Kollektoren wie auch ein Lageplan der Installati-
onsorte (z. B. Dach, Keller) anzufertigen.

2.3.6 Dachdurchdringungen

Dachdurchdringungen sind nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu planen, maßgeblich ist hierbei das Re-
gelwerk des Zentralverbandes des Deutschen Dachdecker-
handwerks-Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstech-
nik e. V.

2.3.7 Blitz- und Überspannungsschutz

Blitz- und Überspannungsschutz ist zu beachten und risiko- und
fachgerecht zu planen, maßgeblich ist hierbei die VDE 0185
Teil 1-4 bzw. die anerkannten Regeln der Technik. Hinweise
auf die Beschaffenheit von Komponenten solarthermischer An-
lagen gibt Kapitel 2.1.6.8 in der RAL-GZ 966 (S1).

2.3.8 Brandschutz

Bestehende bauliche Trennung mit erforderlicher Feuerwider-
standsklasse nach DIN 4102 „Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen“ z. B. Wand, Decke oder Dach, dürfen nur von
Bauteilen der Solaranlagen durchdrungen werden, wenn die
jeweilige Durchführung mindestens mit der Feuerwiderstands-
klasse der angrenzenden baulichen Trennung abgeschottet ist.
Bestehende Brandschutzeinrichtungen dürfen durch Solaranla-
gen in ihrer Schutzfunktionen nicht beeinträchtigt werden. Dies
wird erreicht durch:

– Anordnung von anlagen- und brandlastfreien Streifen mit
einer Mindestbreite von 2,5 m zur Unterteilung ausgedehn-
ter Kollektorreihen und zusammenhängender Kollektorfläche
in Abstand von nicht mehr als 40 m, um eine wirksame
Brandbekämpfung der Feuerwehr zu ermöglichen. [Anmer-
kung: Kollektorfläche gilt als zusammenhängend wenn der
Abstand zwischen den Kollektorreihen kleiner als 2,5 m be-
trägt]

– Anordnung der Solarkollektoren mit einem Mindestabstand
von 1,25 m zur angrenzenden Brandwand, wenn die
Brandwand nicht mindestens 30 cm über die Oberkante der
installierten Solarkollektoren hinausgeführt ist und eine ge-
sonderte brandschutztechnische Begutachtung der Installa-
tion hinsichtlich der Begrenzung von Brandgefahren nicht
vorliegt.

– Brennbare Teile der Solarthermie-Anlagen dürfen nicht über
eine Brandwand hinweg geführt werden. Müssen Teile der
Solarthermie-Anlagen, z. B. Kabel und Rohrleitungen, durch
eine bauliche Trennung mit einer erforderlichen Feuerwider-
standsklasse nach DIN 4102 hindurch geführt werden, ist
die Durchführung mindestens mit der gleichen Feuerwider-
standsdauer der angrenzenden baulichen Trennung jeweils
abzuschließen.

2.3.9 Arbeitssicherheit

Die Planung der notwendigen Maßnahmen zur Arbeitssicher-
heit (Gerüst, Schutzausrüstung etc.) sind gemäß der Allgemei-
nen Güte- und Prüfbestimmungen 1.3 mitgeltende Vorschriften
für solarthermische Anlagen auszuführen.

2.3.10 Sonstiges

Fragen zur Bauleitung und Bauüberwachung, Abnahme und
Mängelfeststellung, Koordinierung der Gewerke und des Bau-
ablaufs sowie Logistik von Auftrag, Lieferung bis Installation sind
mit dem Auftraggeber zu klären.

2.4 Anforderungen bei zusätzlich empfohlenen
Planungsarbeiten

Auf Kundenwunsch kann eine nachvollziehbare Wirtschaftlich-
keitsprognose z. B. nach zulässigen Verfahren der VDI 2067 
durchgeführt werden. Diese beruht auf einer Ertragsimulation 
mit einem anerkannten Simulationsprogramm.

2.5 Anforderungen zur Angebotserstellung
Ein Angebot, das den Mindestanforderungen der Besonderen 
Güte- und Prüfbestimmungen S2 des RAL Gütezeichen Solaren-
ergieanlagen entspricht, enthält ausformulierte Textbausteine 
mindestens zu den aufgeführten Abschnitten 2.5.1 bis 2.5.6.

Die zu berücksichtigenden Bausteine sind in den jeweiligen Ab-
schnitten aufgeführt.

2.5.1 Allgemeine Angaben

a) Firmenbriefkopf mit Nennung von:

• rechtsgültiger Firmenbezeichnung,
• rechtsgültiger Firmenanschrift,
• Kontaktdaten,
• Handelsregistereintragsnummer,
• Geschäftsführung,

b) Kundenanschrift,

c) Ort des Angebotes, Datum des Angebotes,
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d) Angebots-, bzw. Projektnummer,

e) Seitenanzahl des Angebotes,

f) Ansprechpartner.

2.5.2 Angebotsinhalt

a) Bezeichnung des Angebotsinhaltes (z. B. Komplett- oder Teil-
lieferung/Komplett- oder Teilmontage, …),

b) Anlagenart (z. B. Neuerrichtung, Erweiterung einer vorhan-
denen Solarthermieanlage, …),

c) Montageart (z. B. Aufdach, Indach, Fassade, Freisaufstel-
lung),

d) Standort der Anlage falls nicht identisch mit Kundenanschrift.

2.5.3 Angebotstext

a) Datum und gegebenenfalls Besonderheiten aus dem doku-
mentierten Kundengespräch (Standortbeurteilung),

b) Kundenwünsche aus dem dokumentierten Kundengespräch,

c) Planungsziel aus dem dokumentierten Kundengespräch,

d) Bezug zur RAL-GZ 966 (z. B. durch folgenden Satz: „Für 
die angebotenen Leistungen gelten die Allgemeinen und die 
Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL Gütezei-
chen Solarenergieanlagen aus den Bereichen S1 (Kompo-
nenten), S2 (Planung), S3 (Ausführung) und S4 (Service 
und Betrieb).“),

e) Bezug zur Normkonformheit und zur Einhaltung von Verord-
nungen,

f) Besonderheiten/Vereinbarungen,

g) Angaben zur Tragfähigkeit der Dachkonstruktion/zum Sta-
tiknachweis,

h) Hinweis auf bereits zum Planungszeitpunkt bekannte oder
abzusehende ertragsmindernde Gegebenheiten,

i) Ergebnis einer Ertragsprognose (falls eine solche durchge-
führt wurde),

j) Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsprognose (falls eine solche
durchgeführt wurde),

k) Abschätzung des Zeitpunktes an dem die Installation begin-
nen soll (Angabe Kalenderwoche),

l) Abschätzung des Zeitraums in dem die Installation stattfin-
den soll (Angabe Tage).

2.5.4 Leistungsverzeichnis

a) Grundsätzlich gliedert sich das Leistungsverzeichnis in fünf
Bereiche: 1. Lieferung, 2. Komponenten, 3. Montage, 4.
Sonstiges und 5. optionale Positionen. Alle fünf Bereiche
können mehrere Unterpunkte enthalten. Es wird empfohlen
alle Unterpunkte einzeln auszuweisen. Dies gilt insbeson-
dere für alle Unterpunkte des Bereichs 5. optionale Positio-
nen.

b) Die Wahl der angebotenen Komponenten hat eindeutig zu
sein und ist verbindlich, Änderungen sind nur in dokumen-
tierter Absprache mit dem Kunden möglich (beidseitige Un-
terschrift).

c) Für unvorhergesehenen Mehraufwand wie z. B. durch Än-
derungswünsche des Kunden (schriftlich dokumentiert) oder
durch Mehraufwand den die installierende Firma nicht zu
verantworten hat, sind die geltenden Stundensätze (Meister,
Facharbeiter, Auszubildender und Hilfskraft) anzugeben.

2.5.4.1 Mögliche Unterpunkte zum Bereich Lieferung

a) Fristgerechter, sicherer und gefahrloser Transport aller Anla-
genteile bis zur Einbaustelle,

b) Transportversicherung,

c) Überprüfung aller Bauteile.

2.5.4.2 Mögliche Unterpunkte zum Bereich Komponenten

a) Montagesystem unter Angabe von

• Montageart (Schrägdach, Fassade, Flachdach),
• Systemname (Typ, Bezeichnung),
• Befestigung (Art, Stückzahl, Beschwerung, Ausrichtung,
Neigung),

• Material,
• Zulassung, statische Prüfung, Zertifikate, Montageanlei-
tungen, Handbuch,

• Demontage und Entsorgung alter Komponenten,

b) Solarkollektoren

• Art (Flachkollektoren, Vakuumröhrenkollektoren),
• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung),
• verwendete Werkstoffe (Rahmen, Glas, Dämmung, Rohr-
leitungen usw.),

• Größe (Höhe, Breite, Tiefe),
• Gewicht (kg),
• Anschlüsse (Fittinge, Position usw.),
• Flächen (Brutto, Apertur),
• Bruttowärmeertrag,
• Wärmeträgerinhalt (l),
• zul. Betriebsdruck (bar),
• Garantiezeit in Jahren, Zertifikate, Zulassungen,

dem Anhang des Angebotes ist ein technisches Datenblatt bei-
zufügen,

c) Solarleitungen unter Angabe von

• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung),
• verwendeteWerkstoffe (für Rohre, Verbindungsteile usw.)
• Abmessungsbezeichnung der Bauteile (Rohre, Form- und
Verbindungsstücke usw.)

• Kollektoranschlusssatz,
• Befestigungsmaterial,
• Wärmedämmung,
• Kollektorfühlerleitung,

Material nach RAL Gütezeichen empfohlen,

d) Solarstation unter Angabe von

• Hersteller (Name),
• Gerätetyp (Bezeichnung),
• Größe (Höhe, Breite, Tiefe),
• Technische Gegebenheiten (Solarvor und -rücklauf,
Durchflussmesser, Anschlüsse, Wärmedämmung, ....),

• Garantiezeit in Jahren, Montageanleitungen, Handbuch,

dem Anhang des Angebotes ist ein technisches Datenblatt bei-
zufügen,

e) Speicher unter Angabe von

• System (Puffer-, Kombi-, Bivalent-); solarfähig,
• Hersteller (Name),
• Gerätetyp (Bezeichnung),
• Anlagenart (WWund/oder RW, zentral oder dezentral),
• Aufstellung (stehend, liegend),
• Größe (Höhe, Breite, Tiefe) und mit Dämmschale (Höhe,
Breite, Tiefe),

• Anschlüsse,
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• Volumen (Liter),
• Garantiezeit in Jahren, Montageanleitungen, Handbuch,

dem Anhang des Angebotes ist ein technisches Datenblatt bei-
zufügen,

f) Regelgeräte unter Angabe von

• Hersteller (Name),
• Gerätetyp (Bezeichnung),
• Technische Beschreibung,
• Garantiezeit in Jahren, Montageanleitungen, Handbuch,

dem Anhang des Angebotes ist ein technisches Datenblatt bei-
zufügen,

g) Wärmeträgerflüssigkeit (soweit möglich getrennt in Primär-
und Sekundärkreis) unter Angabe von

• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung),
• Mischungsverhältnis (Wasser/Frostschutz),
• Wassergefährdungsklasse,
• Farbe,

dem Anhang des Angebotes ist ein technisches Datenblatt inkl.
vom Hersteller empfohlener Austauschzyklus beizufügen,

h) Sicherheitseinrichtungen (wie Blitzschutz, Überspannungs-
schutz, Fühler, Sicherheitsventil, Membranausdehnungsge-
fäß) unter Angabe von

• Hersteller (Name),
• Gerätetyp (Bezeichnung),
• Solar geeignet [S],
• Temperaturfestigkeit,
• Zulässiger Betriebsdruck (bar)
• Ansprechdruck SV (bar)
• Größe (Höhe, Breite, Tiefe),
• Garantiezeit in Jahren, Montageanleitungen, Handbuch,

dem Anhang des Angebotes ist ein technisches Datenblatt bei-
zufügen.

2.5.4.3 Mögliche Unterpunkte zum Bereich Montage

a) Baustelleneinrichtung z. B. unter Angabe von

• Bauwagen,
• WC,
• Kran,
• Gerüst,
• Absperrung.

b) Montage der kompletten Solarthermieanlage z. B. unter An-
gabe von

• Aufbau des Montagesystems,
• Kollektorenmontage,
• Leitungsverlegung,
• Speichermontage,
• Anschluss aller Komponenten,
• Inbetriebnahme der Gesamtanlage.

2.5.4.4 Mögliche Unterpunkte zum Bereich Sonstiges

a) Vereinbarte Arbeiten vor Installationsbeginn (Bauvorberei-
tung),

b) Einweisung des Kunden,

c) vollständige Dokumentation (mindestens: Dokumentation des
Kundengespräches (Standortbeurteilung), Datenblätter der
Komponenten, Zertifikate, Garantiebescheinigungen, Dach-
und Verbindungsplan der Kollektorverschaltung, Einstellungs-
protokolle, Abnahmeprotokoll (RAL-GZ 966 P3), Betriebs-
und Montageanleitungen, Service-Telefonnummern).

2.5.4.5 Mögliche Unterpunkte zum Bereich optionale
Positionen

a) Überwachungssystem (z. B. DFÜ, Logging) unter Angabe
von

• Hersteller (Name),
• Gerätetyp (Bezeichnung),

dem Anhang des Angebotes ist ein technisches Datenblatt bei-
zufügen,

b) Garantieverlängerung(en),

c) Überspannungsschutzmaßnahmen für Kollektorfühler unter
Angabe von:

• Hersteller (Name),
• Typ (Bezeichnung),

d) Ertragsprognose,

e) Wirtschaftlichkeitsprognose,

f) Versicherung(en),

g) Hinweis zu Förderungen (unverbindlich).

2.5.4.6 Mögliche Unterpunkte zum Bereich Stundensätze

a) Meister,

b) Facharbeiter,

c) Auszubildender,

d) Hilfskraft.

2.5.5 Schlussangaben

a) Angabe von Nettosumme, Mehrwertsteuer, Bruttosumme in
Euro,

b) Bindefrist des Angebotes, Beginn und Dauer,

c) Nennung von Vertragsbestandteilen, soweit vorhanden.
Z. B. die Dokumentation des Kundengespräches (Standort-
beurteilung) nach Kapitel 2.1 falls der Kunde auf eine Un-
terschrift auf dem Dokumentationsblatt verzichtet hat (siehe
2.1.20),

d) Angabe der Zahlungsbedingungen und evtl. Skontoanga-
ben,

e) eventuell Bezugnahme zur Abnahme und zur Einweisung
gemäß den Mindestanforderungen der Besonderen Güte-
und Prüfbestimmungen solarthermischer Anlagen RAL-GZ
966 S3,

f) Eigentumsvorbehalt,

g) Angaben zur Gewährleistung bzw. Art der Leistungserbrin-
gung (VOB/BGB)

h) Schlusssatz unter dem Angebot,

i) Unterschrift der anbietenden Firma auf dem Angebot.

2.5.6 Anhang eines Angebots

Zum Anhang des Angebotes gehören mindestens folgende Do-
kumente: Dokumentation des Kundengespräches (Standortbeur-
teilung), Datenblätter des Kollektors, des Speichers und der Re-
gelung.

2.6 Betriebliche Anforderungen
Es ist eine firmeninterne Liste von Referenzanlagen zu führen,
die einen Überblick über die vorhandene Erfahrung bietet.
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2.7 Personelle Anforderungen
Gütezeichenbenutzer müssen über qualifiziertes Fachpersonal
für den Entwurf, die Berechnung und die Ausführungsplanung
solarthermischer Anlagen verfügen.

Der Planer muss Verfahren zur Schulung des Personals, welches
qualitätsrelevante Planungstätigkeiten ausführt, einführen und
aufrechterhalten. Entsprechende Aufzeichnungen über Schulun-
gen sind zu führen.

3 Prüfbestimmungen
Die Prüfung von Leistungen gemäß dieser BesonderenGüte- und
Prüfbestimmungen für die Planung von solarthermischen Anla-
gen erfolgt gemäß eines Prüfprotokolls (Prüfliste für die Planung
solarthermischer Anlagen).

3.1 Grundsätze
Für die Grundsätze zur Prüfung der Planung solarthermischer
Anlagen gelten die Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen
für Solarenergieanlagen.

3.2 Erstprüfung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.2, Erstprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestim-
mungen für Solarenergieanlagen.

3.3 Eigenüberwachung
Inhalt und Umfang der Eigenüberwachung des Gütezeichenbe-
nutzers ergeben sich aus Abschnitt 3.3.1, Eigenüberwachung
der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

3.4 Fremdüberwachung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.3.2, Fremdüberwachung der Allgemeinen Güte- und
Prüfbestimmungen für Solarenergieanlagen.

3.5 Wiederholungsprüfung
Die Wiederholungsprüfung wird nach Abschnitt 3.4, Wieder-
holungsprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen
für Solarenergieanlagen durchgeführt.

3.6 Prüfberichte und Prüfkosten
Für die Erstellung der Prüfberichte und die Prüfkosten gilt Ab-
schnitt 3.5 und 3.6 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

3.7 Kennzeichnung
Für die Kennzeichnung gütegesicherter Produkte und Leistungen
gemäß dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen gilt Ab-
schnitt 4 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für So-
larenergieanlagen. Die Kennzeichnung erfolgt mit dem Güte-
zeichen der Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen e. V. in
Verbindung mit dem kategoriebezogenen Hinweis gemäß
nachfolgender Zeichenabbildung:

Planung S2 Nr. 0000

3.8 Änderungen
Für Änderungen dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen gilt Abschnitt 5 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

Eine Prüfliste wird von der Gütegemeinschaft entsprechend den
Güte- und Prüfbestimmungen an die Gütezeichenbenutzer in ak-
tualisierter Form zur Verfügung gestellt.



Besondere

Güte- und Prüfbestimmungen

für die Ausführung solarthermischer Anlagen

– S3 –



Besondere Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 966 S3

90

1 Geltungsbereich

Diese Güte- und Prüfbestimmungen gelten für die Ausführung so-
larthermischer Anlagen. Das Gütezeichen wird vergeben für die
ordnungsgemäße und geprüfte Ausführung und Dokumentation
solarthermischer Anlagen.

Diese Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen für die Aus-
führung solarthermischer Anlagen gelten nur in Verbindung mit
den Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

2 Gütebestimmungen

2.1 Anforderungen an die Ausführung solarthermi-
scher Anlagen

2.1.1 Vorbereitung von Installations- und Ausführungs-
maßnahmen

a) Wenn nicht bereits aus den Besonderen Güte- und Prüfbe-
stimmungen für die Planung solarthermischer Anlagen (S2)
eine Anlagenskizze bzw. ein Schaltplan zur Verfügung steht,
so ist dieser anzufertigen. Folgende Punkte sind mindestens
aufzunehmen:

• Skizze bzw. Plan über die Verschaltung aller wesentli-
chen Komponenten der Anlage (Kollektor, Speicher, Re-
gelung, Anbindung an den Heizkreis, Rohrleitungen etc.)
einschließlich Beschriftung,

• Verschaltung der Kollektoren,
• Lageplan der Installationsorte (z. B. Dach, Keller),
• Ausrichtung der Dachfläche in Grad (Ost = –90°, Süd =

0°, West = 90°, Nord = 180°),
• Dachneigung in Grad (Flachdach = 0°, Fassade = 90°).

b) Die Baustelleneinrichtung ist fachgerecht auszuführen.

c) Termintreue: vereinbarte Zeiten und Orte (Lieferung, Mon-
tage) sind einzuhalten, bei Verzögerungen oder Änderun-
gen ist der Auftraggeber zu informieren, der Verzögerungs-
bzw. Änderungsgrund ist zu begründen und zu dokumentie-
ren.

d) Die in einer eventuell abgeschlossenen Montageversiche-
rung geforderten Bedingungen sind zu prüfen und einzuhal-
ten.

e) Die Statik des Daches und die Standsicherheit der Anlage
müssen auch für die Abtragung der zusätzlichen Anlagen-
lasten und der daraus resultierenden weiteren Lastphäno-
mene gewährleistet sein.

f) Eine Prüfung der Bausubstanz des Daches auf Sanierungs-
bedarf hat vor Baubeginn zu erfolgen. Die Ergebnisse der
Prüfung sind zu dokumentieren.

g) Eine Prüfung des Bestandsschutzes hat vor Baubeginn zu er-
folgen. Die Ergebnisse der Prüfung sind zu dokumentieren.

h) Wege und Maßnahmen zur fachgerechten Entsorgung von
Abfällen und Verpackungen sind zu bestimmen.

i) Die Forderungen aus Landesbauordnungen bezüglich des
Brandschutzes sind insbesondere bei der Wärmedämmung
von Solarspeichern zu beachten.

2.1.2 Technische Unterlagen

Technische Unterlagen bzw. Montage- und Installationsanlei-
tungen zu den eingesetzten Komponenten müssen vorhanden
sein und eingehalten werden. Unterlagen und Anleitungen sind
nichtig, wenn sie den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik widersprechen.

2.1.3 Das Montagesystem

Das Montagesystem ist unter Berücksichtigung folgender Punkte
fachgerecht auszuführen:

a) Statik einschließlich Wind- und Schneelasten,

b) Anzahl Befestigungspunkte bzw. Befestigungsart,

c) Einhaltung der Vorgaben der DIN EN 1995-1 für die Ver-
bindung von Unterkonstruktionen mit Holzbauten (Vorboh-
ren, Randabstände etc.)

d) Einhaltung der Vorgaben der DIN EN 1999-1 für die Ver-
bindung von Unterkonstruktionen mit Aluminiumtragwerken,

e) mechanisch spannungsfreie Montage,

f) Korrosionsschutz: zulässige Metallkombinationen innerhalb
des Montagesystems und an den Dachanschlüssen,

g) Regensicherheit und Dachdichtigkeit: Dachsteinbruch aus-
schließen, ggf. Zuschnitt oder Ausfräsen der Dachsteine,

h) Einhalten der Regeldachneigung und Dachanschlüsse bei In-
dachmontage.

i) Die Verbindungsmittel der Kollektor Unterkonstruktion zum
vorhandenen Baukörper sind gemäß der Allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung Z 30.3 6 aus höherwertigen nicht
rostenden Stählen zu erstellen.

2.1.4 Komponenten-Transport, -Lagerung, -Befestigung

Komponenten müssen gemäß Herstellerangaben transportiert,
gelagert, befestigt und installiert werden:

a) Die in den Montage- bzw. Installationsanleitungen angege-
benen, über statische Berechnungen nachgewiesenen ge-
eigneten Stellen zur Befestigung sind einzuhalten.

b) Es sind geeignete Montageorte entsprechend den Anbrin-
gungshinweisen zu wählen.

c) Elektrische Anschlüsse und Datenleitungen sind fachgerecht
vor unbeabsichtigtem Lösen zu schützen.

d) Die aufgrund des jeweiligen Montageortes anfallenden Be-
sonderheiten hinsichtlich UV-Beständigkeit, Witterungsbe-
ständigkeit, sämtlicher eingesetzter Komponenten sind zu be-
achten.

2.1.5 Befestigung der Kollektoren

Die Kollektorbefestigung muss nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik erfolgen. Die gewählten Kollektoren müs-
sen für die gewählte Befestigungsart und Befestigungspositio-
nen vom Hersteller der Kollektoren freigegeben sein.

Besondere Güte- und Prüfbestimmungen für die
Ausführung solarthermischer Anlagen
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2.1.6 Ansammlung von Wasser, Schmutz und Moos-
bildung

Die Kollektoren sollten so befestigt werden, dass die Ansamm-
lung von Wasser, Schmutz und Moosbildung eingeschränkt
bzw. nach Möglichkeit sogar ausgeschlossen ist.

2.1.7 Leitungsverlegung

a) Rohrleitungen müssen fachgerecht installiert und verlegt
werden, folgende Punkte sind zu beachten: Witterungsbe-
ständigkeit, Scheuerkanten bei Fühlerleitungen ausschlie-
ßen, Befestigung, Brandabschnitte beachten, gegebenen-
falls Biegeradien einhalten.

a) Kabelleitungen müssen fachgerecht installiert und verlegt
werden, folgende Punkte sind zu beachten: minimaler Bie-
geradius, Erd- und Kurzschlusssicherheit, Witterungsbestän-
digkeit, Tropfnasen, Scheuerkanten ausschließen, Kabel-
schutz, Befestigung, sicherer Kontakt bei Steckverbindern,
Brandabschnitte beachten, Leiterschleifen klein halten, Bie-
geradien einhalten, Gesamtlänge der Leitungen minimieren.

b) Die elektrische Leitungsführung ist nach VDE 0282 Teil 1 und
4 sowie nach der DIN VDE 0100 520 und der DIN VDE
0100 712 auszuführen. Wo notwendig, sind witterungsbe-
ständige Kabelkanäle oder Schutzrohre (oder vergleichbare
Lösungen) zu installieren. Eine freie Verlegung der Kabel und
Leitungen ohne adäquate Witterungs- und UV-beständige
Befestigung ist in jedem Fall unzulässig.

2.1.8 Kennzeichnung

Rohrleitungen und elektrische Leitungen sind so zu kennzeich-
nen, dass eine Zuordnung gemäß einer angefertigten Skizze
der Anlagenverschaltung möglich ist.

2.1.9 Erdung/Potenzialausgleich

Die fachgerechte Einbindung der Anlage in die Erdung bzw.
den Potentialausgleich sowie vorhandene Blitz- bzw. Überspan-
nungsschutzsysteme muss gewährleistet sein. Technische Hin-
weise auf Bauteile und Geräte gibt RAL-GZ 966 (P2) im Kapi-
tel 2.2.16.

2.1.10 Arbeitssicherheit Sicherheitsvorschriften

a) Zu berücksichtigen sind die BGV, insbesondere folgende
Punkte: Absturzsicherung, Gerüst, Fangeinrichtungen, ange-
seiltes Arbeiten, persönliche Schutzausrüstung, Schuhe,
Helm.

b) Es ist zu dokumentieren, dass Angestellte, die für diesen Be-
reich zuständig sind, eine entsprechende Ausbildung/Schu-
lung/Eignung aufweisen (Untersuchung der Eignung bei Be-
rufsgenossenschaft).

2.1.11 Regensicherheit und Dachdichtigkeit

a) Dachdurchdringungen, z. B. bei der Verankerung des Mon-
tagesystems oder bei Leitungsdurchführungen, müssen fach-
gerecht abgedichtet werden. Dies gilt sowohl für Unter-
spannbahnen, Unterdeckungen oder Unterdächer bei
Schrägdächern als auch für die Dachhaut bei Flachdächern.
Der Eingriff in die Wärmedämmung ist auf ein Minimum zu
reduzieren.

b) Bei Indachmontage sind Herstellerangaben z. B. zu Ein-
deckung und Mindestdachneigung einzuhalten.

c) Dachdurchführungen (Lüfterziegel, Ziegelzuschnitt), wie
auch Durchführung durch Wärmedämmung sind fachge-

recht auszuführen. Hinweise gibt das Regelwerk des Zentral-
verbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerkes e. V. –
Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik –.

2.1.12 Blitz- und Überspannungschutzmaßnahmen

a) Wenn bereits eine äußere Blitzschutzanlage besteht oder
eine Anlage zum äußeren Blitzschutz aufgebaut wird, haben
die dann notwendigen Installationsarbeiten fachgerecht zu
erfolgen. In Zweifelsfall ist eine Fachkraft hinzuzuziehen.

b) Wenn ein Überspannungsschutzkonzept aufgebaut wird,
haben die Installationsarbeiten fachgerecht zu erfolgen.

c) Die Ausführung des Potentialausgleichs bzw. der Erdung
haben fachgerecht zu erfolgen.

d) Installierte Schutzmaßnahmen sind soweit möglich auf ihre
Wirkung hin zu überprüfen.

2.1.13 Sonstige Ausführungen

Falls eine Demontage oder Versetzung von Dachaufbauten not-
wendig ist, haben diese Maßnahmen fachgerecht und in Ab-
sprache mit dem Anlagenbetreiber zu erfolgen, sie sind zu do-
kumentieren.

2.1.14 Abschließende Arbeiten

a) Umwelt- und fachgerechte Verpackungsentsorgung,

b) Ausführen und Dokumentieren von Nachbesserungen soweit
nötig,

c) Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes: z. B. Ver-
putzarbeiten, Wärmedämmung,

d) Brandschutz schließen und dokumentieren.

2.2 Anforderungen an die Dokumentation der
Ausführung (Abnahmeprotokoll)

Durchführen einer dokumentierten Anlagenabnahme bei einem
Ortstermin mit folgendem Minimalinhalt:

2.2.1 Angaben zum Kunden

a) Name, Vorname,

b) Straße, Hausnummer,

c) PLZ, Ort,

d) Telefon (privat, dienstlich, mobil),

e) Fax,

f) E-Mail,

Standort der Anlage (falls abweichend),

g) Straße, Hausnummer,

h) PLZ, Ort.

2.2.2 Angaben zur Firma/Ansprechpartner

a) Rechtsgültige Firmenbezeichnung,

b) Name und Vorname des Ansprechpartners,

c) Straße, Hausnummer,

d) PLZ, Ort,

e) Telefon (dienstlich, mobil),

f) Fax,

g) E-Mail.
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2.2.3 Abnahmedatum

a) Stunde, Tag, Monat, Jahr.

2.2.4 Aufnahme der technischen Anlagendaten

a) Anlagentyp

• Trinkwasseranlage,
• solare Raumwärmeunterstützung,
• sonstige,

b) Kollektor

• Typ,
• Name,
• Hersteller,

c) Kollektorart/Kollektor Brutto- und Aperturfläche

• Vakuum-Röhre in m²,
• Flachkollektor in m²,
• Luftkollektoren in m²,

d) Anzahl der Kollektoren in Stück,

e) Gesamtgröße der Kollektoren

• Bruttofläche,
• Aperturfläche,

f) eingestellter Volumenstrom in l/m²*min,

g) Solarstation

• Typbezeichnung,
• Name,
• Hersteller,

h) Warmwasserspeicher

• Typbezeichnung,
• Name,
• Hersteller,
• Schichtenspeicher (ja/nein), wenn ja, Beschreibung,
• Material des Speichers, trinkwasserseitig,
• Speicherinhalt in Litern,
• Maximale Betriebsdrücke,
• Art und Dicke des Wärmedämmmaterials (Oben/Seit-

lich/Unten),

i) Pufferspeicher

• Typbezeichnung,
• Name,
• Hersteller,
• Schichtenspeicher (ja/nein),wenn ja, Beschreibung,
• Material des Speichers,
• Speicherinhalt in Litern,
• Maximale Betriebsdrücke,
• Art und Dicke des Wärmedämmmaterials (Oben/Seit-

lich/Unten),

j) Regelungstyp bzw. Programm

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,

k) Membran-Ausdehnungsgefäß Solarkreis

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Volumen in Litern,
• Eingestellter Vordruck (bar),

l) Membran-Ausdehnungsgefäß Heizkreis (Pufferspeicher)

• Hersteller,
• Name,

• Typbezeichnung,
• Volumen in Litern,
• Eingestellter Vordruck (bar),

m) Sicherheitsventil

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Abblasdruck (bar),

n) Pumpe Solarkreis

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Leistung (Watt),
• Gewählte Drehzahlstufe,

o) Pumpe Heizkreis (Puffer)

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Leistung (Watt),
• Gewählte Drehzahlstufe,

p) Pumpe sonstiges

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Leistung (Watt),
• Gewählte Drehzahlstufe,

q) Durchflussmesser

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Eingestellter Volumenstrom (l/min),

r) Wärmedämmung Solarkreis

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Solar geeignet (ja/nein),
• Dämmstoffqualität nach ENEV Anlage 5 Tabelle 1 mit

100% Dämmstoffdicke,

s) Entlüfter

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Maximale Temperatur (°C),
• Solar geeignet (ja/nein),

t) Wärmeübertrager

• Hersteller,
• Name,
• Bauart,
• Typbezeichnung,
• Leistung (kW) bei T1/T2 und T3/T4 in °C,

u) Potentialausgleich/Erdung

• Ausführung,
• Installationsort,
• Bemerkung,

v) Äußerer Blitzschutz (wenn vorhanden)

• Ausführung,
• Installationsort,
• Bemerkung,
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w) Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung (wenn vorhan-
den)

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Mess- und Auswertungsgrößen,
• mit der Überwachung betraute Person und/oder Firma.

2.2.5 Feststellung des technischen Zustandes der Solar-
kreise

a) Dachbefestigung gem. RAL Richtlinie (ja/nein), wenn nein,
Begründung,

b) Kollektor (Glas, Dichtheit, Zustand) einwandfrei (ja/nein),
wenn nein, Begründung,

c) Wärmedämmung des Kollektorkreises vollständig (ja/nein),
wenn nein, Begründung,

d) neu verlegte Warmwasser-/Raumwärmeleitungen vollstän-
dig gedämmt (ja/nein), wenn nein, Begründung,

e) Verbiss- und Wetterschutz an der Solarleitung und Verbiss-
schutz am Fühlerkabel im Außenbereich angebracht
(ja/nein), wenn nein, Begründung,

f) Schwerkraftbremse eingebaut (ja/nein), wenn nein, Begrün-
dung,

g) Entlüftungstopf fachgerecht installiert (ja/nein), wenn nein,
Begründung, wenn ja, Dokumentation des Einbauortes des
Entlüftungstopfes,

h) Fülleinheit installiert (ja/nein), wenn nein, Begründung,

i) Thermometer an Solarstation installiert (ja/nein), wenn nein,
Begründung,

j) Vorlauftemperaturwert in °C, plausibel (ja/nein), wenn nein,
Begründung,

k) Rücklauftemperaturwert in °C, plausibel (ja/nein), wenn
nein, Begründung,

l) Membranausgleichsgefäß installiert (ja/nein), wenn nein,
Begründung,

m) Anschluss des Membranausgleichsgefäß von oben
(ja/nein), wenn nein, Begründung,

n) Sicherheitsventil nicht absperrbar, in Ordnung/beanstan-
det,

o) Vor- und Rücklaufleitungen korrekt angeschlossen (ja/nein),
wenn nein, Begründung,

p) Erdung der Anlage am Potentialausgleich (ja/nein), wenn
nein, Begründung,

q) Überspannungsschutz am Kollektorfühler montiert (ja/nein),
wenn nein, Begründung,

r) Dach auf Regensicherheit geprüft, bei Indachmontage Kol-
lektorfeld und Solarleitung; bei Aufdachmontage Solarlei-
tung und Dachhaken (ja/nein), wenn nein, Begründung,

s) Solarrohrleitungen luftsackfrei verlegt (ja/nein), wenn nein,
Begründung,

t) Solarrohrleitungen mit ausreichendem Gefälle verlegt
(ja/nein), wenn nein, Begründung,

u) Temperaturfühler am Kollektor angebracht (ja/nein), wenn
nein, Begründung,

v) Temperaturfühler an Vorlauf angebracht (ja/nein), wenn
nein, Begründung,

w) Kollektor entleerungssicher (ja/nein), wenn nein, Begrün-
dung,

x) Solarumwälzpumpe im Rücklauf (kalt) montiert (ja/nein),
wenn nein, Begründung.

2.2.6 Feststellung des technischen Zustandes der Speicher-
montage

a) Dämmung eng am Speicher anliegend (ja/nein), wenn
nein, Begründung,

b) Dämmung lückenlos (Boden, Wandung, Deckel, Rohrdurch-
dringungen) (ja/nein), wenn nein, Begründung,

c) Speicher-TWW-Abgänge besitzen Schwerkraft-/Rückfluss-
verhinderung (ja/nein), welche Technik/Prinzip wurde ver-
wendet (ja/nein), wenn nein, Begründung,

d) Zirkulationsleitung durchgehend komplett wärmegedämmt
(ja/nein), wenn nein, Begründung,

e) Zirkulationsleitung besitzt Schwerkraft-/Rückflussverhinde-
rung (ja/nein), wenn nein, Begründung,

f) Verbrühschutz bei TWB vorhanden (ja/nein), Art des Ver-
brühschutzes, wenn nein, Begründung,

g) Korossionschutzanode eingebaut (ja/nein), wenn nein, Be-
gründung,

h) Sicherheitsventil nicht absperrbar, in Ordnung/beanstan-
det.

i) Evtl. vorhandener Pufferspeicher nach VDI 2035 befüllt?
(ja/nein).

2.2.7 Protokoll zur Inbetriebnahme der Solaranlage

a) Solarkreis gefüllt(ja/nein), wenn nein, Begründung,

b) Solarkreis gereinigt (ja/nein), wenn nein, Begründung,

c) Solarkreis gespült (ja/nein), wenn nein, Begründung,

d) Sieb im Solarkreis gereinigt (wenn vorhanden) (ja/nein),
wenn nein, Begründung,

e) Solarkreis abgedrückt im Kaltzustand (ja/nein), wenn ja, An-
gabe des Abdrückdrucks in bar, Druckprobe und Dichtheits-
prüfung sind nach DIN 18380 (VOB-C) durchzuführen.

f) Solarkreis entlüftet (ja/nein), wenn nein, Begründung. Bei
automatischen Entlüftern: Kontrolle ob Entlüfter absperrbar,
abgesperrt (ja/nein),

g) Leckkontrolle erfolgreich (ja/nein), wenn nein, Begründung,

h) Anlagenfülldruck in bar (bei 20°C), in Ordnung/beanstan-
det, Bemerkung,

i) Soll-Vordruck der Anlage in bar geprüft (ja/nein), in Ord-
nung/beanstandet, Bemerkung,

j) Überprüfung des Ist-Vordruck der Anlage in bar (ja/nein),
Abgleich mit dem Soll-Vordruck, Wert, in Ordnung/bean-
standet, Bemerkung,

k) Umwälzpumpen auf Funktion geprüft (ja/nein), in Ord-
nung/beanstandet, Bemerkung,

l) Betriebsstunden der Umwälzpumpen in Stunden festgestellt
und dokumentiert (ja/nein), wenn nein, Begründung,

m) Leistung der Umwälzpumpen in Watt festgestellt (ja/nein),
wenn nein, Begründung,

n) Schwerkraftbremse in Arbeitsstellung (ja/nein), wenn nein,
Begründung,

o) Verbrühschutz eingestellt auf max. 55°C, nur bei TWB
(wenn vorhanden), (ja/nein), wenn nein, Begründung,

p) Werte Temperaturfühler und Thermometer plausibel
(ja/nein), wenn nein, Begründung,
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q) Korossionschutzanode geprüft, nur bei TWB (wenn vorhan-
den), (ja/nein), wenn nein, Begründung; bei fremdstromver-
sorgter Anode, Anode angeschlossen und in Funktion ge-
prüft (ja/nein), wenn nein, Begründung,

r) Nachheizung auf Funktion getestet (ja/nein), wenn nein, Be-
gründung,

s) Anzeige Wärmemengenzähler abgelesen und kWh sowie
Liter notiert (ja/nein), wenn nein, Begründung,

t) Volumenstrom am Durchflussmesser in l/min eingestellt und
dokumentiert, (ja/nein), wenn nein, Begründung,

u) Solarkreispumpe (stufig) Stufe eingestellt und dokumentiert
und maximaler oder minimaler Durchfluss bei Stufe beachtet
(ja/nein), wenn nein, Begründung,

v) Solarkreisumwälzpumpe (drehzahlgeregelt) mit Phasenan-
schnitt eingestellt (ja/nein), wenn nein, Begründung,

w) Zirkulation vorschriftsmäßig angeschlossen (ja/nein), wenn
nein, Begründung,

x) Alle erforderlichen Leitungen beschriftet (ja/nein), wenn
nein, Begründung.

2.2.8 Aufnahme einstellbarer Parameter der Regelung

a) Die Aufnahme folgender Parameter muss erfolgen:

• Einschalt-Temperaturdifferenz,
• Ausschalt- Temperaturdifferenz,
• Differenztemperatur für Start der Drehzahlregelung (wenn

vorhanden) und Anstieg,
• Siedetemperatur der Solarflüssigkeit prüfen,
• Speicher-Maximaltemperatur.

2.2.9 Sichtprüfung und Abgleichung mit der Planung

a) Anlagenmontage ohne sichtbare Schäden (Anlage, Dach,
Gebäude, Regenrinne, Fassade usw.), in Ordnung/bean-
standet,

b) Montagesystem, Dachdurchdringungen/Abdichtungen, in
Ordnung/beanstandet,

c) Rohrführung, Verkabelung, Leitungsführung, in Ordnung/be-
anstandet,

d) Funktionsprüfung der Schutzeinrichtungen, in Ordnung/be-
anstandet,

e) Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung (wenn vorhan-
den), in Ordnung/beanstandet,

f) Ausführung entspricht Planungsumfang/Angebot, in Ord-
nung/beanstandet,

g) Bemerkungen.

2.2.10 Funktionelle Plausibilitätskontrolle

Aufnahme der Werte zum Abnahmezeitpunkt, Angabe ob ge-
schätzt oder gemessen

a) Anlage voll funktionstüchtig? (ja/nein), Bemerkung,

b) Gemessene Einstrahlung in W/m2 oder geschätzte Wetter-
lage? (sonnig, teilweise bewölkt, bewölkt, regnerisch),

c) Gemessene Außentemperatur in °C oder geschätzte Außen-
temperatur in °C? (Genauigkeit +/–5 Grad Celsius),

d) Bemerkungen.

2.2.11 Mängel, Nachbesserungen und sonstige
Bemerkungen

a) Unstrittige Mängel sind als solche gekennzeichnet aufzuzäh-
len und mit Ausführungsfristen zu versehen.

b) Strittige Mängel sind als solche gekennzeichnet aufzuzäh-
len und eine Strategie zur Klärung aufzuzeigen.

c) Nachbesserungen sind mit Inhalt und Ausführungsfristen ver-
sehen zu notieren.

2.2.12 Dokumentation der Anlage

a) Anlagendokumentation liegt vollständig vor, (ja/nein).

b) Die vollständige Dokumentation wurde dem Kunden ausge-
händigt bzw. an einem geeigneten Ort (Heizung- und/oder
Speicherraum) abgelegt:

• Technische Unterlagen und Datenblätter der wesentlichen
Komponenten,

• Messprotokolle (so vorhanden),
• Zertifikate,
• Garantiebescheinigungen,
• Versicherungspolicen (Kopie) (so vorhanden),
• Skizze bzw. Plan über die Verschaltung aller wesentli-

chen Komponenten der Anlage (Kollektor, Speicher, Re-
gelung, Anbindung an den Heizkreis, Rohrleitungen etc.)
einschließlich Beschriftung,

• Verschaltung der Kollektoren,
• Lageplan der Installationsorte (z. B. Dach, Keller),
• Betriebsanleitung der Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)über-

wachung (wenn vorhanden),
• Montageanleitungen der wesentlichen Komponenten,
• Service-Telefonnummern,
• Dokumentation des Kundengespräches (Standortbeurtei-

lung) gemäß den Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen S2 (so vorhanden). Z. B. durch Formblatt „dokumen-
tiertes Kundengespräch (Standortbeurteilung)“,

• Nachweis zur Kundeneinweisung z. B. durch Formblatt
zur „Kundeneinweisung gemäß RAL S3“.

c) Die Unterlagen sind mit Datum zu versehen bzw. sollen ges-
tempelt oder paraphiert sein.

d) Bemerkungen.

2.2.13 Kundeneinweisung

a) Eine Einweisung für den Kunden hat stattgefunden (ja/nein)
(Nachweis z. B. durch Formblatt „Kundeneinweisung gemäß
RAL S3“),

b) Bemerkungen.

2.2.14 Nachbesserungen

Unstrittige Mängel, strittige Mängel und evtl. auszuführende
Nachbesserungen sind als solche gekennzeichnet aufzuzählen
und mit Ausführungsfristen zu versehen.

2.2.15 Abnahme der Anlage im rechtlichen Sinne

Mit der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls gilt die Anlage,
mit Ausnahme der dokumentierten Nachbesserungen, als män-
gelfrei abgenommen.

• Ort, Datum,
• Unterschrift des Kunden,
• Unterschrift des Ansprechpartners der Installationsfirma.
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2.3 Anforderungen an die Kundeneinweisung nach
Installation

Durchführen einer dokumentierten Kundeneinweisung zwischen
Ansprechpartner der Installationsfirma und Kunde mit folgendem
Minimalinhalt:

2.3.1 Aufzeigung der Montageorte und Funktion der
wesentlichen Komponenten

a) Die Montageorte, die Funktion und die Bedienung der we-
sentlichen Komponenten wurden aufgezeigt: Gesamtanlage
Kollektoren, Leitungen, Speicher, Solarstation, Regeltechnik,
Schutztechnik, Pumpen, Ausdehnungsgefäße). Wenn vor-
handen: Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung, Über-
spannungsschutzeinrichtung, Blitzschutzeinrichtung.

2.3.2 Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitungen zu den wesentlichen Komponenten
wurden ausgehändigt.

2.3.3 Servicetelefonnummern

Servicetelefonnummern sind an leicht zugänglichen Stellen zu
hinterlegen, z. B. im Heizung- und Speicherraum, in der Doku-
mentation zur Anlage.

2.3.4 Erläuterung der relevanten Betriebszustände

a) Mündliche Einweisung des Kunden in die Regelung erfolgt?
(ja/nein), wenn nein, Begründung,

b) Anlageschema vorgelegt, erläutert und übergeben oder im
Heizungsraum angebracht? (ja/nein), wenn nein, Begrün-
dung,

c) Störungsanweisungen vorgelegt und erläutert? (ja/nein),
wenn nein, Begründung,

d) Betriebsanleitung vorgelegt? (ja/nein), wenn nein, Begrün-
dung,

e) Bedienung der Nachheizung erklärt? (ja/nein), wenn nein,
Begründung,

f) Aufklärung über Wartungsintervalle erfolgt? (ja/nein), wenn
nein, Begründung,

g) Anzeichen von Betriebsstörungen erläutert? (ja/nein), wenn
nein, Begründung,

h) Entlüfterfunktion und Bedienzeitpunkt erklärt und Entlüfter wie-
der geschlossen? (ja/nein), wenn nein, Begründung,

i) Verschaltung der Kollektoren als Skizze bzw. Schema dem
Kunden übergeben? (ja/nein), wenn nein, Begründung,

j) Information über das Wärmeträgermedium mit Austauschin-
tervall, Frostschutzanteil, Produktname übergeben?
(ja/nein), wenn nein, Begründung,

k) bei Vakuumröhren hochtemperaturbeständiges (185°C)
Wärmeträgermedium eingesetzt? (ja/nein), wenn nein, Be-
gründung,

l) bei der Regelung Temperaturdifferenz eingestellt und delta T
notiert? (ja/nein), wenn nein, Begründung,

m) bei der Regelung, Speicherbegrenzung eingestellt auf max.
.......°C und notiert? (ja/nein), wenn nein, Begründung,

n) Warmwasserbereitung durch Nachheizung eingestellt und
Zeitraum notiert? (ja/nein), wenn nein, Begründung,

o) Zirkulationsleitung auf Zeitfenster eingestellt und notiert?
(ja/nein), wenn nein, Begründung,

p) bei Opferanode (Korrossionsschutz) über Austauschintervall
aufgeklärt? (ja/nein), wenn nein, Begründung.

2.3.5 Prüfungen

Die Prüfungen können auch in umfassender Form vom Fachbe-
trieb im Rahmen einer Anlagenwartung vorgenommen werden

a) Es empfiehlt sich selbstständig die Anlage in Augenschein
auf Unregelmäßigkeiten zu prüfen.

b) Soweit ohne Unfallgefahr möglich, sollte Schmutz auf den
Kollektoren durch Spülen mit klaremWasser entfernt werden
(Laub, Vogelkot, auffällig starke Staub-/Russablagerungen,
...).

c) Auf folgende, im Rahmen des Möglichen, vom Anlagenei-
gentümer vorzunehmende Prüfungen (einmal im Jahr) wurde
hingewiesen:

• weisen Anlage/Kollektorfläche/Dachstuhl Veränderun-
gen z. B. nach Stürmen, nach großer Schneelast, ... auf?

• soweit möglich Funktionskontrolle sämtlicher Schutzein-
richtungen,

• Sichtkontrolle sämtlicher Komponenten der Installation,
unter anderem auch: mechanische oder thermisch Be-
schädigung (poröse, aufgescheuerte, beschädigte Leitun-
gen, Rohre, Wärmedämmung), Leitungs-/Kollektorbefes-
tigung (Kabelkanäle, Schutzrohre, Dachhaken, ...).

2.3.6 Einweisung in Überwachungssystem
(wenn vorhanden)

Die Überwachung der Anlage kann auch in umfassender Form
vom Fachbetrieb vorgenommen werden

a) Die Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung wurde auf
Funktion überprüft?

b) Einweisung in die Bedienung der Funktions-, Ertrags-,
Daten(fern)überwachung,

c) Aushändigen der Bedienungsanleitung,

d) Einweisung in Plausibilitätskontrolle der ausgelesenen Daten,

e) Einweisung in wesentliche Messwerte, aus denen auf einen
Fehler zu schließen ist?

2.3.7 Unterschriften

Datum, Ort, Unterschrift Anlagenbetreiber (Kunde), Unterschrift
Anlagenabnehmer (Ansprechpartners der Installationsfirma).

2.4 Betriebliche Anforderungen

Es ist eine firmeninterne Liste von Referenzanlagen zu führen,
die einen Überblick über die vorhandene Erfahrung bietet.

2.5 Personelle Anforderungen

Gütezeichenbenutzer müssen über qualifiziertes Fachpersonal
für die Anforderungen an die Ausführung und Installation solar-
thermischer Anlagen verfügen.

Der ausführende Betrieb muss Verfahren zur Schulung des Per-
sonals, welches qualitätsrelevante Ausführungstätigkeiten aus-
führt, einführen und aufrechterhalten. Entsprechende Aufzeich-
nungen über Schulungen sind zu führen.
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3 Prüfbestimmungen
Die Prüfung von Leistungen gemäß dieser BesonderenGüte- und
Prüfbestimmungen für die Ausführung solarthermischer Anlagen
erfolgt gemäß eines Prüfprotokolls (Prüfliste für die Ausführung
solarthermischer Anlagen).

3.1 Grundsätze
Für die Grundsätze zur Prüfung der Ausführung solarthermischer
Anlagen gelten die Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen
für Solarenergieanlagen.

3.2 Erstprüfung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.2, Erstprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestim-
mungen für Solarenergieanlagen.

3.3 Eigenüberwachung
Inhalt und Umfang der Eigenüberwachung des Gütezeichenbe-
nutzers ergeben sich aus Abschnitt 3.3.1, Eigenüberwachung
der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

3.4 Fremdüberwachung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.3.2, Fremdüberwachung der Allgemeinen Güte- und
Prüfbestimmungen für Solarenergieanlagen.

3.5 Wiederholungsprüfung
Die Wiederholungsprüfung wird nach Abschnitt 3.4, Wieder-
holungsprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen
für Solarenergieanlagen durchgeführt.

3.6 Prüfberichte und Prüfkosten
Für die Erstellung der Prüfberichte und die Prüfkosten gilt Ab-
schnitt 3.5 und 3.6 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

3.7 Kennzeichnung
Für die Kennzeichnung gütegesicherter Produkte und Leistungen 
gemäß dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen gilt 
Abschnitt 4 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für 
Solarenergieanlagen. Die Kennzeichnung erfolgt mit dem 
Gütezeichen der Gütegemeinschaft Solaranlagen e. V. in 
Verbindung mit dem kategoriebezogenen Hinweis gemäß 
nachfolgender Zeichenabbildung:

Ausführung S3 Nr. 0000

3.8 Änderungen
Für Änderungen dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen gilt Abschnitt 5 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

Eine Prüfliste wird von der Gütegemeinschaft entsprechend den
Güte- und Prüfbestimmungen an die Gütezeichenbenutzer in ak-
tualisierter Form zur Verfügung gestellt.
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1 Geltungsbereich
Diese Güte- und Prüfbestimmungen gelten für Service und Be-
trieb solarthermischer Anlagen (unter Service wird hierbei War-
tung und Störungsbehebung verstanden). Das Gütezeichen
wird vergeben für ordnungsgemäßen und geprüften Service und
Betrieb solarthermischer Anlagen.

Diese Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen für Service und
Betrieb solarthermischer Anlagen gelten nur in Verbindung mit
den Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

2 Gütebestimmungen
Die Gütebestimmungen dieses Geltungsbereiches sollen sicher-
stellen, dass eine solarthermische Anlage langfristig zuverlässig
arbeitet, die gewünschten Erträge erwirtschaftet und der ein-
wandfreie technische Zustand der Anlage langfristig erhalten
bleibt.

Teil I: Wartung
Teil I der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 966, S4 be-
schreibt die Wartung bei einer störungsfrei arbeitenden solar-
thermischen Anlage, die vom Anlageneigentümer betrieben
wird. Der Anlageneigentümer beauftragt in regelmäßigen Ab-
ständen und im Bedarfsfall einen Dienstleister, der dann die
Wartung gemäß RAL-GZ 966, S4, Teil I durchführt.

a) Eine Wartung erfolgt nach Beauftragung durch den Anla-
geneigentümer.

b) Der Anlageneigentümer vereinbart mit der mit der Wartung 
beauftragten Person/Firma den Termin der Wartung.

c) Die im Rahmen der Wartung vorgenommenen und geplan-
ten Maßnahmen an der solarthermischen Anlage sind zu 
dokumentieren. Sollten die Maßnahmen das Ausführen 
von Arbeiten beinhalten, sind die Ausführungen nach 
Abschnitt 2.2 zu beachten. Bezüglich der geplanten 
Maßnahmen ist ein Wartungsprotokoll anzufertigen. 
Dieses Wartungsprotokoll geht darüber hinaus auch noch 
mindestens auf die im zugehörigen Abschnitt 2.1 
„Wartungsprotokoll“ aufgeführten Punkte ein.

d) Die mit der Wartung beauftragte Person/Firma macht dem 
Anlageneigentümer einen Vorschlag für zukünftig sinnvolle 
Wartungsintervalle. Hierbei ist vor allem auf eventuell aus-
laufende Garantie- und Eichzeiträume zu achten.

2.1 Durchführung der Wartung/Wartungsprotokoll
a) Bei einem Vor-Ort-Termin wird die Anlage von einem Fach-

mann in Augenschein genommen.

b) Gesetzliche und behördliche Vorschriften sind einzuhalten
(Sicherheitvorschriften, Vorschriften zur Arbeitssicherheit und
Vorschriften der Berufsgenossenschaft). Nähere Hinweise zu
Vorschriften gibt der allgemeine Teil der RAL-GZ 966.

c) Wenn die Betriebsbereitschaft der Anlage oder von Teilen
der Anlage nicht gegeben ist z. B. aufgrund ungünstiger Ein-
strahlungsverhältnisse oder Betriebsstörungen, so sind die
Punkte aus demWartungsprotokoll nachzuarbeiten, die eine
volle Funktionsbereitschaft der Anlage voraussetzen (z. B.
Aufnahme der Messdaten).

2.1.1 Inbetriebnahmeprotokoll

Das Inbetriebnahmeprotokoll gemäß RAL-GZ 966, S3 liegt aus-
gefüllt vor. (ja/nein), Bemerkung

2.1.2 Allgemeine Angaben

Angaben zum Anlageneigentümer, zum Anlagenstandort und
zur mit der Wartung beauftragten Person/Firma:

a) Name, Vorname und Anschrift des Anlageneigentümers sind
im Wartungsprotokoll zu benennen.

b) Standort der Anlage (nur falls abweichend von Anschrift des
Anlageneigentümers).

c) Name, Vorname, Anschrift und Firma der Person/Firma, die
dieWartung vornimmt, sind imWartungsprotokoll zu benen-
nen, eventuell weitere beteiligte Unternehmen sind zu benen-
nen.

d) Das Datum und Uhrzeit der Wartung (Uhrzeit Beginn, Uhr-
zeit Ende, Tag, Monat, Jahr) ist zu dokumentieren.

2.1.3 Technische Anlagendaten

Anlagendokumentation. Ist die Anlagendokumentation unvoll-
ständig, so ist dies zu dokumentieren. Falls der Anlageneigentü-
mer einen entsprechenden Auftrag erteilt, kann die mit derWar-
tung beauftrage Person/Firma im Rahmen ihrer Möglichkeiten
die Anlagendokumentation aktualisieren und vervollständigen.

Zur vollständigen Dokumentation gehören mindestens folgende
Unterlagen:

• Technische Unterlagen und Datenblätter der wesentlichen
Komponenten,

• Abnahmeprotokoll gemäß RAL-GZ 966, S3 (so vorhan-
den),

• Messprotokolle (so vorhanden),
• Zertifikate,
• Garantiebescheinigungen,
• Versicherungspolicen (Kopie) (so vorhanden),
• Skizze bzw. Plan über die Verschaltung aller wesentli-

chen Komponenten der Anlage (Kollektor, Speicher, Re-
gelung, Anbindung an den Heizkreis, Rohrleitungen etc.)
einschließlich Beschriftung,

• Verschaltung der Kollektoren,
• Lageplan der Installationsorte (z. B. Dach, Keller),
• Betriebsanleitung der Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)über-

wachung (wenn vorhanden),
• Montageanleitungen der wesentlichen Komponenten,
• Service-Telefonnummern,
• Dokumentation des Kundengespräches (Standortbeurtei-

lung) gemäß den Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen S2 (so vorhanden). Z. B. durch Formblatt „dokumen-
tiertes Kundengespräch (Standortbeurteilung)“,

• Nachweis zur Kundeneinweisung z. B. durch Formblatt
zur „Kundeneinweisung gemäß RAL S3“,

Sind die Unterlagen alle mit Datum versehen bzw. gestem-
pelt oder paraphiert? (ja/nein), Bemerkung.

a) Anlagentyp

• Trinkwasseranlage,
• solare Raumwärmeunterstützung,
• sonstige,

Besondere Güte- und Prüfbestimmungen für
Service und Betrieb solarthermischer Anlagen
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b) Kollektor

• Typ,
• Name,
• Hersteller,

c) Kollektorart/Aperturfläche

• Vakuum-Röhre in m²,
• Flachkollektor in m²,
• Luftkollektoren in m²,
• Unverglaster Absorber in m²,

d) Anzahl der Kollektoren in Stück,

e) Gesamtgröße der Kollektorfläche

• Bruttofläche,
• Aperturfläche,

f) eingestellter Volumenstrom in l/m²*min,

g) Solarstation

• Typbezeichnung,
• Name,
• Hersteller,

h) Warmwasserspeicher

• Typbezeichnung,
• Name,
• Hersteller,
• Material des Speichers,
• Speicherinhalt in Litern, bei Kombispeichern Inhalt des

Trinkwassertanks bzw. des trinkwasserführendenWärme-
übertragers,

• Maximaler Betriebsdruck,
• Art und Dicke des Wärmedämmmaterials (oben/seit-

lich/unten),

i) Pufferspeicher

• Typbezeichnung,
• Name,
• Hersteller,
• Material des Speichers (bei KombispeichernMaterial des

Trinkwasser-Wärmetauschers bzw. Trinkwassertank),
• Speicherinhalt in Litern,
• Maximaler Betriebsdruck,
• Art und Dicke des Wärmedämmmaterials (Oben/Seit-

lich/Unten),

j) Regelung

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,

k) Membran-Ausdehnungsgefäß Solarkreis

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Volumen in Litern,
• Eingestellter Vordruck (bar),

l) Membran-Ausdehnungsgefäß Heizkreis (Pufferspeicher)

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Volumen in Litern,
• Eingestellter Vordruck (bar),

m) Sicherheitsventil

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,

• Abblasdruck (bar),

n) Pumpe Solarkreis

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Leistung (Watt),
• Gewählte Drehzahlstufe,

o) sonstige Pumpen

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Leistung (Watt),
• Gewählte Drehzahlstufe,

p) Durchflussmesser

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• eingestellter Volumenstrom (l/min),

q) Wärmedämmung Solarkreis

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Solar geeignet (ja/nein),
• Dämmstoffqualität nach ENEV Anlage 5 Tabelle 1 mit

100% Dämmstoffdicke,

r) Entlüfter

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Maximale Temperatur (°C),
• Solar geeignet (ja/nein),

s) Wärmeübertrager Solarkreis

• Hersteller,
• Name,
• Bauart,
• Typbezeichnung,
• Leistung (kW) bei T1/T2 und T3/T4 in °C,

t) Wärmeübertrager Pufferkreis

• Hersteller,
• Name,
• Bauart,
• Typbezeichnung,
• Leistung (kW) bei T1/T2 und T3/T4 in °C,

u) Potenzialausgleich /Erdung

• Ausführung,
• Installationsort,
• Bemerkung,

v) Äußerer Blitzschutz (wenn vorhanden)

• Ausführung,
• Installationsort,
• Bemerkung,

w) Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung (wenn vorhan-
den)

• Hersteller,
• Name,
• Typbezeichnung,
• Mess- und Auswertungsgrößen,
• mit der Überwachung betraute Person und/oder Firma.
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2.1.4 Prüfungen

Sichtprüfungen, Abgleich mit der Anlagendokumentation. Bei
den aufgeführten Punkten ist jeweils zu dokumentieren, ob sie
„in Ordnung“ sind oder „beanstandet“ werden müssen. Falls
Beanstandungen vorliegen, sind diese in geeigneter Form zu
dokumentieren (z. B. Foto mit Aufnahmedatum und Beschrei-
bung).

a) Anlagenmontage- und Installationsorte ohne sichtbare Schä-
den an Anlage, Dach, Gebäude. Insbesondere in Hinblick 
auf optische Veränderungen, Auffälligkeiten, Glasbruch der 
Kollektoren, Marderbiss oder Vogelfrass an Dämmungen, 
Schädigung durch Witterungseinflüsse (z. B. UV-Strahlung).

b) Schmutz, Ablagerungen, Anhaftungen, Bewuchs, (z. B. 
Flechten, Moose), ... vor allem an/auf den Kollektoren,

c) Schäden an Dachdurchdringungen/Abdichtungen,

d) Montagesystem (Montagefehler, Materialermüdung oder
-fehler, Standfestigkeit, Korrosion),

e) Leckagen von Rohren oder Behältern,

f) Befestigung und Leitungsführung von Verrohrungen und Ver-
kabelungen,

g) Pumpen/Armaturen Dichtheit und Funktion,

h) Sicherheitseinrichtung,

i) Solarspeicher (Dämmung, Korrosion),

j) Korrosionsschutz (Wartungsintervall bei Opferanoden),

k) Funktions-, Ertrags-, Daten(fern)überwachung (wenn vorhan-
den), sofern nicht unter Abschnitt 2.1.3 erfolgt,

l) Abgleich mit der bestehenden Anlagendokumentation in 
Hinblick auf bauliche oder allgemeine Veränderungen. 
Sämtliche Abweichungen zur bestehenden Anlagendoku-
mentation sind zu dokumentieren.

2.1.5 Plausibilitätskontrolle

a) Um den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage ohne Daten-
fernüberwachung zu überprüfen, ist eine Abfrage des
Anlagenverhaltens im Betrieb im Gespräch mit dem Anla-
genbetreiber vorzunehmen. Anhand von typischem Anla-
genverhalten ist die Funktionstauglichkeit abzufragen. Mög-
liche Fragestellungen können bei einer ersten Analyse helfen:

• Wie sind die Nachheizintervalle im Sommer bzw. in der
Übergangsjahreszeit?

• Welche Kollektortemperaturen werden bei voller Sonnen-
einstrahlung angezeigt?

• Wann schaltet die Solarkreispumpe ein (delta T von Kol-
lektor zu Speicherreferenz)?

• Welche Temperaturen im oberen Speicherbereich wer-
den abends und morgens angezeigt?

• Wie hoch sind die Speichertemperaturen im Sommer?
• Gibt es starke Geräusche während des Betriebs der An-

lage?
• Sind Druckschwankungen erkennbar?

b) Alternativ können auch aufgezeichnete Datenloggerwerte
der Anlage ausgewertet werden. Bei einer Messung ist die
Angabe des verwendeten Messgerätes (Hersteller, Typ) an-
zugeben. Folgende Werte sind beim Datalogging notwen-
dig:

• gemessene Außentemperatur in °C oder geschätzte Au-
ßentemperatur in °C (Genauigkeit +/–5 Grad Celsius),

• gemessene/abgelesene Kollektor Rück- und Vorlauftem-
peratur in °C (Genauigkeit +/–10%, z. B. Solarregler,

Wärmemengenzähler, Temperaturanzeige in der Solar-
station),

• gemessene Kollektorleistung in W oder gemessener So-
larkreisertrag in kWh/Zeitraum (Genauigkeit +/–10%,
z. B. Wärmemengenzähler).

2.1.6 Wartungsarbeiten

a) Wenn die mit der Wartung betraute Person/Firma eine Ab-
weichung vom Sollzustand bzw. Verstöße gegen Hersteller-
angaben, Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben, Verstöße
gegen geltendes Recht, Verstöße gegen anerkannte Regeln
der Technik bzw. den aktuellen Stand der Technik, Verstöße
gegen Regelwerksauflagen oder andere in irgendeiner Form
unzulässige Zustände oder Veränderungen am System be-
merkt, so ist darauf im Wartungsprotokoll schriftlich hinzu-
weisen.

b) Wenn Meldungen, Fehlermeldungen oder Störungen durch
die Datenfernüberwachung oder durch sonstige Einrichtun-
gen verzeichnet wurden, sind diese zu dokumentieren und
zu interpretieren.

c) Notwendige und noch nicht notwendige aber sinnvolle
Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Austauschar-
beiten oder Reparaturarbeiten sind als solche gekennzeich-
net aufzuzählen. Es ist auch der Grund für die Instandhal-
tung, den Austausch, die Reparatur anzugeben.

2.1.7 Ertragsmindernde Faktoren

Ertragsmindernde Faktoren werden dokumentiert und bewertet.
Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen durch ertrags-
mindernde Faktoren sind vorzuschlagen.

2.1.8 Unterschrift

Die mit der Wartung beauftragte Person/Firma bestätigt durch
Unterzeichnung des Wartungsprotokolls, dass sich die Anlage
bis auf die genannten notwendigen und noch nicht notwendi-
gen aber sinnvollen Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbei-
ten, Austauscharbeiten oder Reparaturarbeiten in einem ein-
wandfreien Zustand befindet. Die Unterzeichnung umfasst:
Datum, Ort, Unterschrift der mit der Wartung beauftragten Per-
son/Firma.

2.2 Ausführen von Arbeiten
a) Instandhaltung, Austausch und Reparatur darf nur nach Ab-

sprache mit dem Anlageneigentümer erfolgen. Vor Beginn
von Arbeiten hat also eine Beauftragung durch den Anlagen-
eigentümer zu erfolgen.

b) Vor Beginn der Arbeiten kann eine Bagatellgrenze verein-
bart werden. Die vereinbarte Bagatellgrenze ist schriftlich zu
dokumentieren und durch beidseitige Unterschrift zu bestäti-
gen.

c) Eine oder mehrere Arbeiten, die in ihrer Summe die Baga-
tellgrenze nicht überschreiten, können ohne Beauftragung
durch den Anlageneigentümer vorgenommen werden. Eine
oder mehrere Arbeiten, die in ihrer Summe die Bagatell-
grenze überschreiten, muss/müssen angeboten und vom An-
lageneigentümer beauftragt werden.

d) Jede vorgenommene Instandhaltung, jeder Austausch und
jede Reparatur ist zu dokumentieren. Es ist auch der Grund
für die Instandhaltung, den Austausch, die Reparatur anzu-
geben.

e) Beim Einsatz von Reinigungs- und Verbrauchsmitteln ist auf
deren Umweltfreundlichkeit zu achten.
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f) Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle zu reinigen
(z. B. Metallspäne auf Foliendach).

2.3 Betriebliche Anforderungen
Es ist eine firmeninterne Liste von Referenzanlagen zu führen,
die einen Überblick über die vorhandene Erfahrung bietet.

2.4 Personelle Anforderungen
a) Gütezeichenbenutzer müssen über qualifiziertes Fachperso-

nal für die Anforderungen an Service und Betrieb solarther-
mischer Anlagen verfügen.

b) Der ausführende Betrieb muss Verfahren zur Schulung des
Personals, welches qualitätsrelevante Ausführungstätigkeiten
ausführt, einführen und aufrechterhalten. Entsprechende Auf-
zeichnungen über Schulungen sind zu führen.

Teil II: Störungsbehebung
Teil II der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 966, S4 be-
schreibt die Störungsbehebung bei einer solarthermischen An-
lage, die vom Anlageneigentümer betrieben wird. Der Anla-
geneigentümer beauftragt von sich aus im Bedarfsfall einen
Dienstleister, der dann die Störungsbehebung gemäß RAL-GZ
966, S4, Teil II durchführt.

a) Eine Kontrolle, die die Störungsbehebung einleitet, erfolgt
durch den Dienstleister, wenn dieser durch den Anlagenei-
gentümer beauftragt wurde.

b) Die im Rahmen der Kontrolle zur Störungsbehebung vorge-
nommenen und geplanten Maßnahmen an der solarthermi-
schen Anlage sind zu dokumentieren. Sollten die Maßnah-
men das Ausführen von Arbeiten beinhalten, sind die
Ausführungen nach 2.6 zu beachten. Bezüglich der geplan-
ten Maßnahmen ist einWartungsprotokoll anzufertigen. Die-
ses Wartungsprotokoll geht darüber hinaus auch noch min-
destens auf die im zugehörigen Kapitel 2.5 „Protokoll zur
verkürzten Wartung“ aufgeführten Punkte ein.

c) Sollte die Kontrolle ergeben, dass die Störung ohne Vor-Ort-
Termin zu beheben ist, so können geeignete Maßnahmen
in Absprache mit dem Anlageneigentümer vorgenommen
werden. Die Maßnahmen sowie eine Erfolgskontrolle sind
zu dokumentieren. Eine über diese Maßnahmen hinausge-
hende Wartung samt Wartungsprotokoll ist dann nicht not-
wendig.

2.5 Protokoll zur verkürzten Wartung
a) Bei einem Vor-Ort-Termin wird die Anlage von einem Fach-

mann in Augenschein genommen.

b) Gesetzliche und behördliche Vorschriften sind einzuhalten.
(Sicherheitvorschriften, Vorschriften zur Arbeitssicherheit und
Vorschriften der Berufsgenossenschaft)

c) Name, Vorname und Anschrift des Anlageneigentümers sind
im Wartungsprotokoll zu benennen.

d) Name, Vorname, Anschrift und Firma der Person/Firma, die
dieWartung vornimmt, sind imWartungsprotokoll zu benen-
nen, eventuell weitere beteiligte Unternehmen sind zu benen-
nen.

e) Das Datum der Wartung (Tag, Monat, Jahr) ist zu dokumen-
tieren.

f) Sichtprüfungen. Bei den unter 2.1.4. aufgeführten Punkten
ist jeweils zu dokumentieren, ob sie „in Ordnung“ sind oder
„beanstandet“ werden müssen. Falls Beanstandungen vor-

liegen sind diese in geeigneter Form zu dokumentieren
(z. B. Foto mit Aufnahmedatum und Beschreibung).

g) Wenn die mit der Wartung betraute Person/Firma Verstöße
gegen Herstellerangaben, Verstöße gegen gesetzliche Vor-
gaben, Verstöße gegen geltendes Recht, Verstöße gegen
anerkannte Regeln der Technik bzw. den aktuellen Stand der
Technik, Verstöße gegen Regelwerksauflagen der andere in
irgendeiner Form unzulässige Zustände oder Veränderungen
am System bemerkt, so ist darauf im Wartungsprotokoll
schriftlich hinzuweisen.

h) Wenn Meldungen, Fehlermeldungen oder Störungen durch
die Datenfernüberwachung oder durch sonstige Einrichtun-
gen verzeichnet wurden, sind diese zu dokumentieren und
zu interpretieren.

i) Notwendige und noch nicht notwendige aber sinnvolle
Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Austauschar-
beiten oder Reparaturarbeiten sind als solche gekennzeich-
net aufzuzählen. Es ist auch der Grund für die Instandhal-
tung, den Austausch, die Reparatur anzugeben.

j) Die mit der Wartung beauftragte Person/Firma bestätigt
durch Unterzeichnung desWartungsprotokolls, dass sich die
Anlage bis auf die genannten notwendigen und noch nicht
notwendigen aber sinnvollen Wartungsarbeiten, Instandhal-
tungsarbeiten, Austauscharbeiten oder Reparaturarbeiten in
einem einwandfreien Zustand befindet. Die Unterzeichnung
umfasst: Datum, Ort, Unterschrift der mit der Wartung beauf-
tragten Person/Firma.

2.6 Ausführen von Arbeiten

Für das Ausführen von Arbeiten gemäß RAL-GZ 966 S4, Teil II 
gelten die in Teil I, Abschnitt 2.2 gestellten Anforderungen.

2.7 Betriebliche und Personelle Anforderungen

Für die Betrieblichen und Personellen Anforderungen gelten die 
Bestimmungen aus Teil I, Abschnitt 2.3 und 2.4.

Teil III: Wartung bzw. Störungsbehebung bei
Überwachung durch Dienstleister

Teil III der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 966, S4 be-
schreibt Wartung bzw. Störungsbehebung einer solarthermi-
schen Anlage, die vom Anlageneigentümer betrieben und ggf.
durch einen Dienstleister mittels Datenfernüberwachung über-
wacht wird. Der Dienstleister führt von sich aus in regelmäßigen
Abständen eine Wartung, bei Beauftragung bzw. im Bedarfs-
fall eine Störungsbehebung gemäß RAL-GZ 966, S4, Teil III
durch. Die mit der Wartung/Störungsbehebung beauftragte
Person/Firma macht dem Anlageneigentümer einen Vorschlag
für sinnvolle Wartungsintervalle. Hierbei ist vor allem auf even-
tuell auslaufende Garantie- und Eichzeiträume zu achten.

a) Um zeitnahe Maßnahmen zum einwandfreien Betrieb der 
Anlage zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Erfassung 
und Auswertung der Ertragsdaten notwendig. Ein Service-
vertrag beinhaltet eine fernüberwachte Kontrolle der Anla-
gendaten durch den Dienstleister. Eine Einrichtung zur Er-
tragsdatenfernüberwachung mit Datenübermittlung an den 
Dienstleister ist Voraussetzung für eine Wartung gemäß RAL-
GZ 966, S4, Teil III.

b) Eine Wartung bzw. Störungsbehebung erfolgt, wenn

• aufgrund des im Servicevertrag definierten Wartungsin-
tervalls eine Wartung ansteht. Nähere Ausführungen 
siehe Abschnitt 2.8,
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• aufgrund einer Meldung der Ertragsdatenfernüberwa-
chung eine Kontrolle bzw. Störungsbehebung der Anlage 
erforderlich ist. Nähere Ausführungen siehe Abschnitt 2.9.

2.8 Wartungsprotokoll bei Wartung innerhalb
Wartungsintervall

a) Eine Wartung erfolgt durch den Dienstleister, wenn aufgrund 
des im Servicevertrag definierten Wartungsintervalls eine 
Wartung ansteht.

b) Die im Rahmen der Wartung vorgenommenen und geplan-
ten Maßnahmen an der solarthermischen Anlage sind zu 
dokumentieren. Sollten die Maßnahmen das Ausführen von 
Arbeiten beinhalten, sind die Ausführungen nach 
Abschnitt 2.10 zu beachten. Bezüglich der geplanten 
Maßnahmen ist ein Wartungsprotokoll anzufertigen. 
Dieses Wartungsprotokoll geht darüber hinaus auch noch 
mindestens auf die im zugehörigen Abschnitt 2.1 
„Wartungsprotokoll“ aufgeführten Punkte ein.

b) Die mit der Wartung/Störungsbehebung beauftragte Per-
son/Firma teilt dem Anlageneigentümer den Termin der
Wartung/Störungsbehebung rechtzeitig im Vorfeld mit.

2.9 Störungsbehebung und -protokollierung
aufgrund Meldung Datenfernüberwachung

a) Das Einleiten von Maßnahmen zur Störungsbehebung erfolgt 
durch den Dienstleister, wenn aufgrund einer Meldung der 
Ertragsdatenfernüberwachung eine Kontrolle zur Störungsbe-
hebung der Anlage erforderlich ist.

b) Eine Kontrolle zur Störungsbehebung der Anlage ist erforder-
lich, wenn die Datenfernüberwachung eine Störung meldet.

c) Wenn eine Kontrolle zur Störungsbehebung der Anlage er-
forderlich ist, hat der Dienstleister den Anlageneigentümer 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen und ebenfalls unverzüg-
lich Maßnahmen zur Störungsbeseitigung bzw. Maßnah-
men zur Eindämmung des Ertragsverlustes einzuleiten.

d) Die im Rahmen der Kontrolle zur Störungsbehebung geplan-
ten Maßnahmen an der solarthermischen Anlage sind zu 
dokumentieren. Sollten die Maßnahmen das Ausführen von 
Arbeiten beinhalten, sind die Ausführungen nach 
Abschnitt 2.10 zu beachten. Bezüglich der geplanten 
Maßnahmen ist ein Wartungsprotokoll anzufertigen. 
Dieses Wartungsprotokoll geht darüber hinaus auch noch 
mindestens auf die im zugehörigen Kapitel 2.5 „Protokoll 
zur verkürzten Wartung“ aufgeführten Punkte ein.

e) Sollte die Kontrolle ergeben, dass die von der Datenfern-
überwachung gemeldete Störung ohne Vor-Ort-Termin zu be-
heben ist, so können geeignete Maßnahmen in Absprache 
mit dem Anlageneigentümer vorgenommen werden. Die 
Maßnahmen sind zu dokumentieren. Eine über diese Maß-
nahmen hinausgehende Wartung samt Wartungsprotokoll 
ist dann nicht notwendig.

2.10 Ausführen von Arbeiten

Für das Ausführen von Arbeiten gemäß RAL-GZ 966 S4, Teil III 
gelten die in Teil I, Abschnitt 2.2 gestellten Anforderungen.

2.11 Betriebliche und Personelle Anforderungen

Für die betrieblichen und personellen Anforderungen gelten die 
Bestimmungen aus Teil I, Kapitel 2.3 und 2.4.

Teil IV: Betrieb der Anlage durch einen Dienstleister

Teil IV der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 966, S4 be-
schreibt Wartung, Störungsbehebung und Betrieb einer solar-
thermischen Anlage, die nicht vom Anlageneigentümer sondern
von einem Dienstleister betrieben und durch diesen Dienstleister
mittels Datenfernüberwachung überwacht wird. Der Dienstlei-
ster übernimmt alle für einen zuverlässigen und sicheren Anla-
genbetrieb erforderlichen Aufgaben. Der Dienstleister führt von
sich aus in regelmäßigen Abständen und im Bedarfsfall eine
Wartung bzw. Kontrolle oder Störungsbehebung gemäß RAL-
GZ 966, S4, Teil IV durch.

2.12 Aufgaben zum Anlagenbetrieb

a) Die mit dem Anlagenbetrieb beauftragte Person/Firma über-
nimmt selbstständig alle für einen zuverlässigen und siche-
ren Anlagenbetrieb erforderlichen Aufgaben und kaufmän-
nische Tätigkeiten.

b) Die Bestimmungen von Garantien (soweit vorhanden) sind
einzuhalten. Die mit dem Anlagenbetrieb beauftragte Per-
son/Firma setzt sich selbstständig für Rechte und Pflichten
ein, die sich aus Garantien ergeben.

c) Wartungsprotokolle sind über mindestes 21 Jahre aufzube-
wahren.

d) Wurden im Rahmen der Wartung der Störungsbehebung
oder des Betriebs der Anlage Dritte beauftragt, so sind deren
Ausführungen nachzuverfolgen bzw. zu überprüfen.

e) Es ist ein Jahresbericht zur Anlage zu erstellen und mit Datum
und Unterschrift dem Eigentümer bis zum 28.2. des Folge-
jahres zu übergeben. Im Jahresbericht ist mindestens auf fol-
gende Punkte einzugehen:

• Dokumentation zu sämtlichen Vorgängen im Rahmen der
Wartung, der Störungsbehebung und dem Ausführen von
Arbeiten (Wartungsprotokolle, Protokolle der verkürzten
Wartung, Dokumentation der ausgeführten Arbeiten, Liste
der Ansprechpartner),

• die Jahresberichte sind langfristig, mindestens jedoch 21
Jahre lang aufzubewahren.

2.13 Wartung und Störungsbehebung

Bezüglich Wartung und Störungsbehebung gelten die in Teil III
dieser Güte- und Prüfbestimmungen (RAL-GZ 966, S4) beschrie-
benen Bestimmungen. Zusätzlich gelten die in den folgenden
Kapiteln aufgeführten Bestimmungen zum Anlagenbetrieb.

2.14 Liste der Ansprechpartner

Es ist eine Liste zu erstellen, die sämtliche relevanten Ansprech-
partner nennt, die Liste ist dementsprechend zu aktualisieren.

a) Name, Vorname, Anschrift und Firma der Person/Firma, die
den Anlagenbetrieb vornimmt, sind zu benennen, eventuell
weitere beteiligte Unternehmen sind zu benennen, z. B.
Name, Vorname, Anschrift und Firma der Person/Firma in
Bezug auf Anlagentechnik, Installation der Anlage,

b) Ansprechpartner der Datenfernüberwachung (wenn vorhan-
den).

2.15 Betriebliche und Personelle Anforderungen

Für die Betrieblichen und Personellen Anforderungen gelten die
Bestimmungen aus Teil I, Kapitel 2.3 und 2.4.
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3 Prüfbestimmungen
Die Prüfung von Leistungen gemäß dieser BesonderenGüte- und
Prüfbestimmungen für Service und Betrieb von solarthermischen
Anlagen erfolgt gemäß eines Prüfprotokolls (Prüfliste für Service
und Betrieb solarthermischer Anlagen).

3.1 Grundsätze
Für die Grundsätze zur Prüfung von Service und Betrieb solart-
hermischer Anlagen gelten die Allgemeinen Güte- und Prüfbe-
stimmungen für Solarenergieanlagen.

3.2 Erstprüfung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.2, Erstprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestim-
mungen für Solarenergieanlagen.

3.3 Eigenüberwachung
Inhalt und Umfang der Eigenüberwachung des Gütezeichenbe-
nutzers ergeben sich aus Abschnitt 3.3.1, Eigenüberwachung
der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für Solarenergie-
anlagen.

3.4 Fremdüberwachung
Der Prüfungsumfang und die Prüfverfahren ergeben sich aus Ab-
schnitt 3.3.2, Fremdüberwachung der Allgemeinen Güte- und
Prüfbestimmungen für Solarenergieanlagen.

3.5 Wiederholungsprüfung
Die Wiederholungsprüfung wird nach Abschnitt 3.4, Wieder-
holungsprüfung der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen
für Solarenergieanlagen durchgeführt.

3.6 Prüfberichte und Prüfkosten
Für die Erstellung der Prüfberichte und die Prüfkosten gilt Ab-
schnitt 3.5 und 3.6 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

3.7 Kennzeichnung
Für die Kennzeichnung gütegesicherter Produkte und Leistungen 
gemäß dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen gilt 
Abschnitt 4 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen für 
Solarenergieanlagen. Die Kennzeichnung erfolgt mit dem 
Gütezeichen der Gütegemeinschaft Solaranlagen e. V. in 
Verbindung mit dem kategoriebezogenen Hinweis gemäß 
nachfolgender Zeichenabbildung:

Ausführung S4 Nr. 0000

3.8 Änderungen
Für Änderungen dieser Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen gilt Abschnitt 5 der Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen.

Eine Prüfliste wird von der Gütegemeinschaft entsprechend den
Güte- und Prüfbestimmungen an die Gütezeichenbenutzer in ak-
tualisierter Form zur Verfügung gestellt.






