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3. photobioprozesse – technologien entlang der wertschöpfungskette

Das Potential von Mikroalgen muss schließlich in Produk-
tionsanlagen verfahrenstechnisch umgesetzt werden. Als 
die wichtigsten Vorteile in Hinsicht auf Produktionsbedin-
gungen ergeben sich:

 » Mikroalgen weisen anders als Landpflanzen keine 
ausgeprägten jahreszeitlichen Wachstumsperioden 
auf. Deshalb kann ganzjährig in Abhängigkeit von der 
Verfügbarkeit von Licht produziert werden.

 » Mikroalgen können in offenen (Bild 4) oder geschlos-
senen (Bild 2) Reaktoren verfahrenstechnisch weitge-
hend automatisiert produziert werden.

 » Bei der Anzucht der Mikroalgen in geschlossenen Re-
aktoren wird weniger Wasser pro produzierter Biomas-
se benötigt.

Die verfahrenstechnische Forschung und Entwicklung in 
den Richtungen Mikroalgenkultivierung und -weiterver-
arbeitung ist in Deutschland an mehreren akademischen 
und industriellen Forschungseinrichtungen etabliert und 
international konkurrenzfähig. 

3.1. Die Algenkultivierung –  
der technische Ankerpunkt  
der Wertschöpfungskette

In einem Photobioreaktor kommen die Mikroalgen mit 
Licht, CO2, Wasser und Nährstoffen zusammen. Hier spie-
len sich sämtliche Wachstums- und Produktbildungsvor-
gänge ab (Bilder 5 und 6). 

Offene Reaktoren (Open Ponds, Bild 4), ausgeformt etwa 
als sogenannte „Raceway“-Ponds, sind heute der techni-
sche Standard der kommerziellen Mikroalgenproduktion 
für spezielle Algenarten. Sie ermöglichen die Herstellung 
von Algenbiomasse zu moderaten Kosten, allerdings nur 
bei niedrigen Biomassekonzentrationen und Produktivi-
täten. Landwirtschaftlich unbrauchbare Flächen sind für 
die Algenproduktion in „Raceway“-Ponds geeignet und 
präferentiell zu nutzen, da so eine Flächenkonkurrenz zur 
Nahrungsmittelproduktion vermieden werden kann.

Ein Nachteil der offenen Reaktorsysteme ist allerdings, 
dass die große, gegenüber der Umgebung exponierte 
Oberfläche der offenen Becken ein Einfallstor für Konta-

3. Photobioprozesse – Technologien entlang der 
Wertschöpfungskette

Bild 4: Open-pond Demonstrationsanlage (40 ha) von Sapphire Energy in Columbus, New Mexico, USA (Copyright Sapphire, USA).
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minationen darstellt. Zwar können diese unerwünschten 
Organismen durch die Wahl entsprechender Vorsorge-
maßnahmen, wie zum Beispiel der Verwendung salzto-
leranter Algenspezies in hypersalinen Medien oder einer 
pH-Anpassung des wässrigen Mediums minimiert werden, 
allerdings wird dadurch das Anwendungsspektrum auf Al-
genarten beschränkt, die diese Bedingungen tolerieren. 
Bei Produkten, die nach GMP-Richtlinien produziert wer-
den müssen, kommen solche Anlagen offensichtlich nicht 
infrage.

Zur Produktion von Commodities ist auch bei der Nutzung 
von Open Ponds weitere Forschung notwendig, um z.B. 
die Kosten für CO2 (Transport, Speicherung und Eintrag) 
und den Energieeintrag zu senken.

Einige der genannten Nachteile können mit Hilfe von ge-
schlossenen Reaktoren überwunden werden. Diese fas-
sen die Algensuspension mit einer transparenten Hülle 
ein, durch die das Licht einfallen kann. Da Licht nicht wie 
ein chemisches Substrat durch Mischen verteilt werden 
kann, bilden sich durch die gegenseitige Abschattung 
der Algen starke Gradienten aus. Es haben sich einige 
Design kriterien herausgebildet, um das auf eine gege-
bene Grundfläche einfallende (Sonnen-)Licht möglichst 
gleichmäßig in der Suspension zu verteilen. So muss die 
transparente Oberfläche im Verhältnis zum Volumen groß 
sein und das Medium sollte nur in dünnen Schichten vor-
liegen. Eine schlichte Erhöhung der angebotenen Licht-
leistung ist allerdings auch keine sinnvolle Lösung. Mik-
roalgen können große Lichtstärken, wie sie etwa mittags 
auftreten, gar nicht verarbeiten. Das Licht muss also über 
eine die Grundfläche übersteigende Reaktoroberfläche 
„verdünnt“ werden. Bei geschlossenen Systemen haben 

sich zwei Grundtypen herausgebildet, die Plattenreakto-
ren (Bild 5) und die Rohrreaktoren (Bild 6).

Sowohl beim Platten- als auch beim Rohrreaktor kommen 
die entscheidenden technologischen Impulse und Fort-
schritte aus Deutschland und Europa. Weitere Optimie-
rungen in Richtung geringerer Kosten und höherer ener-
getischer Wirkungsgrade sind in der Forschungs-Pipeline.

Bei der kleinskaligen Produktion hochpreisiger Feinche-
mikalien mit Mikroalgen treten energetische Aspekte in 
den Hintergrund und es kann z. B. auch mit künstlicher 
Beleuchtung gearbeitet werden. Insbesondere hat die ra-
sante Entwicklung im Bereich der LEDs hier einen Techno-
logieschub möglich gemacht. Am Markt sind beleuchtete 
Forschungs- und Technikumsreaktoren erhältlich, deren 
Qualifizierung nach GMP etwa für den Pharmabereich ge-
geben ist.

Im industriellen Maßstab bestehen jedoch nach wie vor 
erhebliche Probleme, um Algenbiomasse kostengünstig 
und vor allem energieneutral zu produzieren. Laufende 
Forschungsvorhaben in Richtung preiswerter, material-
sparender Reaktoren tragen diesem Umstand Rechnung.

Photobioreaktoren für Mikroalgen müssen für optimale 
Ergebnisse das Medium durchmischen und mit CO2 bega-
sen. Industrie und Forschungsinstitute haben diese Her-
ausforderung angenommen, und die ersten in diese Rich-
tung stark verbesserten Pilotreaktoren sind im Praxistest. 
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Erwärmung in den 
Reaktoren durch die Absorption des einfallenden Sonnen-
lichts. Hier arbeiten Biologen, Bioverfahrenstechniker und 
Thermodynamiker interdisziplinär zusammen, um etwa 

Bild 5: Plattenreaktoren bestehen aus transparenten Platten, die die Algensuspension einschließen. Das lebensnotwendige CO2 wird durch 
Luftblasen von unten zugeführt, wobei die Blasen auch zum Mischen dienen. (A) Schemazeichnung (B) Ein Forschungsreaktor am KIT, Abteilung 
Bioverfahrenstechnik (C) Entwicklung aus Deutschland: Der Flachplattenairlift (FPA) der Subitec GmbH, Stuttgart

A B C
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jahreszeitlich angepasste Algenstämme auszuwählen 
oder z. B. durch den Einsatz von vorgeschalteter Infrarot-
Filter den Wärmeanteil des Sonnenlichts abzusenken oder 
diesen gar noch energetisch zu nutzen. Erkenntnisse über 
den Einfluss des Sonnenlichts, die im Zusammenhang mit 
simulierten lokalen Klimabedingungen gewonnen wer-
den, ermöglichen die Auswahl optimaler Standorte oder 
bei gegebenem Standort die Auswahl eines optimalen Al-
genstammes für zukünftige Produktionsstätten.

Ein weiterer erfolgversprechender Ansatz, um die Wirt-
schaftlichkeit einer Großproduktion zu erreichen, besteht 
darin, dass man die Vorteile von geschlossenen Systemen 
(hohe Prozessstabilität und Produktivität) mit denen of-
fener Systeme (geringe Investitions- und Betriebskos-
ten) kombiniert. Hierbei werden die Photobioreaktoren 
genutzt, um ein konzentriertes qualitativ hochwertiges, 
vitales und kontaminationsfreies Inokulum für die Open 
Ponds bereitzustellen, um dadurch die Prozessstabilität 
der offenen Systeme zu erhöhen.

Herausforderung: Es werden sich, abhängig von der spe-
zifischen Wertschöpfung und den Standortbedingungen, 
verschiedenartige Designs von Photobioreaktoren durch-

setzen. Um die Kosten für geschlossene Systeme zu sen-
ken, müssen transparente Materialien optimiert und die 
Produktionsverfahren für die Serienproduktion der Pho-
tobioreaktoren weiterentwickelt werden. Deutschland 
kann auf diesem Feld bereits auf Erfolge verweisen und in 
Zukunft mit dem vorhandenen prozesstechnischen Hinter-
grund bei engagiertem Einsatz aller beteiligten Stakehol-
der weiterhin eine führende Rolle einnehmen. 

Handlungsbedarf: Reaktoren werden oft bei einzelnen 
Firmen oder werden von einzelnen akademischen Arbeits-
gruppen im Rahmen von Verbundprojekten entlang der 
Wertschöpfungskette entwickelt. Bislang mangelt es je-
doch an Materialforschung für transparente Kunststoffe, 
um diese für den Einsatz in Photobioreaktoren zu optimie-
ren. Hierbei sind – neben geringen Materialkosten – be-
sonders der UV-Beständigkeit, der Verarbeitbarkeit durch 
Thermoformen sowie der Verringerung der Biofilmbildung 
besonderes Augenmerk zu schenken. Zudem sollten die 
Praxistests verschiedener geschlossener Systeme im 
Rahmen von größeren Verbundprojekten vorangetrieben 
werden, um auch die verfahrenstechnischen Fragestellun-
gen wie z. B. Reinigungsprozesse im Pilotmaßstab unter-
suchen zu können.

Bild 6: Rohrreaktoren bestehen aus Glas- oder transparenten Kunststoffrohren, die horizontal oder vertikal angeordnet sind und in denen die 
Algensuspension umgepumpt oder mit dem air-lift-Prinzip zirkuliert wird. (A) Grundprinzip Rohrreaktor (B) Entwicklung aus Deutschland:  
Der „Tannenbaum-Reaktor“ der GICON-Firmengruppe (C) Forschungs-Rohrreaktor am KIT, Abteilung Bioverfahrenstechnik (D) Entwicklung aus 
Deutschland: Die europaweit größte geschlossene Algenanlage in der Altmark (Roquette Klötze, Design igv) (E) Ein sterilisierbarer Photobio-
reaktor der upscale-fähigen MEDUSA-Baureihe (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik)

B
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3.2. Die Aufarbeitung –  
der herausfordernde Weg  
zum Endprodukt

Oft übersehen, aber von großer Bedeutung für die in-
dustrielle Mikroalgenbiotechnologie sind die Kosten für 
Downstream-Prozesse, die oft über die Rentabilität des  
Gesamtprozesses entscheiden. Die Zellernte ist der nächste 
Schritt in der Wertschöpfungskette nach der Kultivierung. 
Diese verfahrenstechnische Aufgabe einer Fest/Flüssig-
trennung kann grundsätzlich durch Flotation, Filtration 
oder Zentrifugation erfolgen und liefert ein pastöses, als 
Slurry bezeichnetes Produkt zur Weiterverarbeitung. Für 
die Abtrennung von Mikroorganismen wie Hefen oder 
Bakterien werden seit Jahrzehnten entsprechende Gerä-
te speziell dafür entwickelt und vertrieben. Im Falle der 
Mikroalgen gibt es jedoch eine spezifische Problematik. 
Der Feststoffgehalt liegt in etwa eine Größenordnung un-
ter den in der klassischen Fermentationstechnik erzielten 
Werten, damit muss also ca. die 10-fache Menge an Was-
ser pro geernteter Menge Mikroalgenbiomasse bewegt 
werden. Speziell bei der Herstellung biobasierter chemi-
scher Energieträger aus Mikroalgen muss diese Abtren-
nung neben der Bewältigung sehr großer Mengen noch 
möglichst energieeffizient ablaufen, was bei klassischen 
biotechnologischen Prozessen keine derartig große Rolle 
spielt. Darauf hat die Industrie auch mit Beteiligung nam-
hafter deutscher Hersteller bereits mit der Entwicklung  
z. B. neuartiger Zentrifugen reagiert. Für die Anwendung 
an Mikroalgen müssen auch andere energieeffiziente Ern-
teprozesse wie Filtration, Flokulation und Flotation ange-
passt und optimiert werden. 

Es schließen sich, ähnlich wie bei der Verarbeitung pflanz-
licher Rohstoffe, gegebenenfalls Schritte wie Trocknung, 
mechanischer Aufschluss, Extraktion oder chemische 
oder hydrothermale Umwandlung an. Auch hierfür gibt 
es zwar grundsätzlich Verfahren, die für die Verarbeitung 
von nachwachsenden Rohstoffen entwickelt werden, die 
aber für die Algen zumindest angepasst werden müssen. 
So verhindert die pastöse Konsistenz des Slurry im Ver-
gleich zu Ölsaaten wie Raps ein einfaches mechanisches 
Auspressen. Der relativ hohe Wassergehalt der Algenzell-
masse kann außerdem den Einsatz von Extraktionsmitteln 
oder Hydrolyseverfahren erschweren.

Andererseits ist die Algenbiomasse jedoch für viele bio-
logische und chemische Prozesse wesentlich leichter zu-
gänglich als etwa Lignocellulose (wie Stroh oder Holz), die 
aktuell als biogener Rohstoff viel diskutiert wird. Dadurch 
ist die Fraktionierung der Komponenten ohne aufwendige 

Vorbehandlung möglich, aber auch eine direkte energe-
tische Verwertung in Biogasanlagen kommt infrage. Auf 
diesem Gebiet gibt es eine weltweit aktive Forschungs-
landschaft, speziell auch in Deutschland, da die nötige 
Infrastruktur zur Behandlung der Fragestellungen der 
Biomassenutzung von Agrarpflanzen oder Restbiomassen 
bereits vorhanden ist.

Herausforderung: Gerade für niedrigpreisige Produkte 
aus Algenbiomasse stehen energieeffiziente Aufarbei-
tungsprozesse noch nicht in ausreichendem Maße zur 
Verfügung. Generell gibt es bisher nur geringe industrielle 
Erfahrungswerte mit den Besonderheiten in der Aufarbei-
tung von Mikroalgen beim Einsatz großer Mengen.

Handlungsbedarf: Da die aktuell erreichten Zelldichten 
bei Photobioreaktor-Kultivierungen relativ gering sind, 
müssen energieeffiziente Prozesse zur Abtrennung der 
Biomasse entwickelt und optimiert werden. Entwicklun-
gen aus dem universitären Bereich sollten verstärkt durch 
Unternehmenspartner zur Marktreife entwickelt werden.

3.3. Die Bioraffinerie – Wege zur 
ganzheitlichen stofflichen und 
energetischen Nutzung der  
Mikroalgenbiomasse

In einer Erdölraffinerie wird komplexes Rohöl in verschie-
dene Fraktionen aufgetrennt, die jeweils vollständig weiter 
verarbeitet werden. Reststoffe, die nicht genutzt werden 
können, fallen kaum noch an. In Analogie dazu soll in einer 
Bioraffinerie Biomasse durch Isolierung und Veredelung 
ihrer Inhaltsstoffe in verschiedenen Wertschöpfungsketten 
möglichst vollständig stofflich und gegebenenfalls auch 
energetisch verarbeitet werden (Bild 7). Mikroalgenbio-
masse ist für die Verarbeitung in einer Bioraffinerie be-
sonders geeignet:

 » Mikroalgen enthalten keine holzigen Anteile. Deshalb 
sind sie leicht aufzuschließen und können als Biomas-
se insgesamt oder in ihren Komponenten problemlos 
verarbeitet werden.

 » Mikroalgen können einen Ölgehalt bis zu 50 % der 
Biotrockenmasse aufweisen. Dieser Wert liegt über 
dem von Landpflanzen.

 » Verschiedene Mikroalgenspezies enthalten eine Viel-
zahl hochinteressanter Inhaltsstoffe, deren Vermark-
tung ein Bioraffineriekonzept rentabel machen kann.
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Die Nutzungsmöglichkeiten der Mikroalgenbiomasse in 
der Bioraffinerie sind vielfältig und aufgrund der vielen 
bisher kaum genutzten Algenspezies auch noch kaum 
vollständig absehbar. Beispielsweise können die hoch-
wertigen ungesättigten Fettsäuren (PUFA) für die mensch-
liche Ernährung, gesättigte Fettsäuren dagegen für tech-
nische Zwecke eingesetzt werden. Aus der verbleibenden 
Biomasse können danach Proteine für die Tierernährung 
separat gewonnen und vermarktet werden, während die 
dann letztendlich resultierende Biorestmasse über eine 
Biogasanlage noch energetisch genutzt wird. Ein viel-
versprechendes Konzept, welches gerade erprobt wird, 
sieht die Nutzung von CO2 aus der Bioethanolanlage zur 
Produktion von Proteinen (für Tierfutter) und Stärke (für 
die Ethanolproduktion) vor, während die Restbiomasse in 
der Biogasanlage energetisch genutzt wird2. Ausschlag-
gebend für den wirtschaftlichen Erfolg solcher Nutzungs-
konzepte wird sein, aus dem möglichst billig hergestell-
ten Rohstoff Biomasse möglichst wertvolle Produkte zu 
gewinnen, die vom Markt gut angenommen werden.

2 https://veranstaltungen.fnr.de/fileadmin/veranstaltungen/2015/ 
neuebiokraftstoffe2015/Schmid-Staiger_New_Biofuels_2015.pdf

Wie Pflanzen benötigen Mikroalgen Stickstoff, Phosphor 
und Kalium (NPK) für ihr Wachstum. Für industrielle Pro-
zesse ergeben sich hier schnell sehr große Mengen, die 
die Produktion von Biomasse ökonomisch und ökologisch 
ad absurdum führen würden, wenn die anorganischen 
Nährstoffe nicht aus unterschiedlichsten Abwässern zu-
rückgewonnen oder aus der Kultivierungslösung der Al-
gen selbst recycelt werden. Das für die Photosynthese be-
nötigte CO2 sowie Restwärme für die Temperierung kann 
aus Industrieanlagen genutzt werden. Solche integrierten 
Systeme sind beispielgebend für eine ressourcenneutra-
le, wirtschaftliche und ökologische Optimierung der Wert-
schöpfung mit Mikroalgen für die Bioökonomie. 

Ein grundsätzliches Problem von Bioraffinerieprozessen 
auf Mikroalgenbasis wird immer in den in verschiedenen 
Größenordnungen benötigten und anfallenden Stoffmen-
gen liegen. Hochwertprodukte sind in der Regel nur klei-
ne Fraktionen der eingesetzten Biomasse. Die restlichen, 
weniger wertvollen stofflichen Fraktionen fallen dagegen 
in großen Mengen an, deren vorgesehene Nutzung den 
Markt schnell überfordern kann. Besonders für den ren-
tablen Einsatz von Reststoffen sind deshalb auch innova-
tive Lösungen gefragt. Insofern müssen integrierte Nut-

Bild 7: Die Mikroalgen-Bioraffinerie erzeugt aus Rohbiomasse Produkte für verschiedene Anwendungen. Dabei können andere alternative Energien 
wie Photovoltaik oder Windkraft oder Energie aus der Restbiomasse zum Betrieb der Anlage ebenso ausgenutzt werden wie Nährstoffe aus 
Abwässern zu Kultivierung der Algen. Die eingesetzte Biomasse wird möglichst vollständig stofflich oder energetisch genutzt.

Eine Bioraffinerie für Mikroalgen
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zungskonzepte immer sehr flexibel und durchdacht an die 
Marktgegebenheiten angepasst werden. Eine Lösungs-
möglichkeit des angesprochenen Problems könnte in Pro-
duktionsstämmen liegen, die die gewünschten Produkte 
während der Kultivierung aus den Zellen ausschleusen. 
Diese könnten somit aus dem Medium gewonnen werden, 
ohne dass die Zellen selbst geerntet werden müssten. Da-
durch würde deutlich weniger Biomasse anfallen. 

Herausforderung: Algenbiomasse kann eine wichtige Al-
ternative zu fossilen Rohstoffen in der Bioökonomie wer-
den. Dazu müssen allerdings integrierte Produktions- und 
Nutzungskonzepte entwickelt werden, die sowohl ökono-
misch als auch ökologisch sinnvoll sind und die flexibel 
an die Marktgegebenheiten angepasst werden können. 
Sollte das gelingen, wäre die mikroalgenbasierte Bioraffi-
nerie allerdings ein Schlüssel zu einer international wett-
bewerbsfähigen, umwelt- und sozialverträglichen (Bio-)
Wirtschaft, ganz im Sinne der vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung ausgerufenen Forschungsagenda 
„Green Economy“3.

Handlungsbedarf: Bioraffineriekonzepte werden für die 
Nutzung von pflanzlichen Roh- und Reststoffen bereits 
auf breiter Front wissenschaftlich untersucht und tech-
nisch realisiert. Mikroalgen müssen und können als Roh-
stoffquelle in diese Aktivitäten mit einbezogen werden. 
Dazu zählen etwa die gezielte Fraktionierung mit diversen 
Extraktionsverfahren, chemische Konversion einzelner 
Komponenten und schließlich die energetische Verwer-
tung der Restbiomasse über Biogasgewinnung oder hy-
drothermale Prozesse. Dazu ist dringend erforderlich, 
Algenbioraffinerie-Demonstrationsanlagen zu errichten 
und zu betreiben, um belastbare Erkenntnisse über die 
Nachhaltigkeit solcher industriellen Wertschöpfungsket-
ten zu gewinnen. Diese Bewertungen sind für die Suche 
nach Investoren zur Realisierung von industriellen Anla-
gen maßgeblich. Ob Investitionen im Inland erfolgreich 
sind, wird auch davon abhängen, wie schnell die Demons-
trationsanlagen zur Verfügung stehen.

3 siehe http://www.fona.de/green-economy
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4. prozessintegration – mikroalgenproduktion im ökologischen,  
 ökonomischen und gesellschaftlichen umfeld

Biomasse als Alternative zu fossilen Rohstoffen für indus-
trielle Prozesse auf breiter Basis zu etablieren, stellt eine 
Herausforderung dar. Die Integration von Bioraffineriepro-
zessen in bestehende industrielle Abläufe und Strukturen 
macht intensive Anpassungen auf beiden Seiten unum-
gänglich. Allerdings wächst der Druck, auch die produzie-
rende Industrie nachhaltiger auszurichten. Es wird wie bei 
allen entsprechenden Entwicklungen ein längerer Anpas-
sungsprozess bei allen Partnern nötig sein, der aber mit 
gezielten Bemühungen der Stakeholder zu beschleunigen 
ist. Die natürliche genetische Vielfalt der Algen (Biodi-
versität) wird allerdings die Prozessintegration in vielen 
Fällen erleichtern. Aktuelle Forschungsergebnisse legen 
nahe, dass Produktionsprozesse mit Mikroalgen sich ver-
gleichsweise leicht in bestehende Energie- und Stoffkreis-
läufe integrieren lassen (Nutzung von Abwasser, Salz- und 
Brackwasser, Abwärme und Abgasen) und dass eine An-
passung an lokale Umweltbedingungen möglich ist. Die 
fast unbegrenzte Vielfalt an möglichen Produkten wird 
eine besonders flexible Berücksichtigung des Bedarfs der 
beteiligten Märkte erlauben.

Mikroalgen scheinen ideale Voraussetzungen zu bieten, 
als Basis für etablierte und innovative Produkte zu die-
nen und in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Neben 
ihrer Nachhaltigkeit werden sie in der Regel vollkommen 
zu Recht als unbedenkliche Quelle für interessante Pro-
dukte wahrgenommen, mit denen Umweltschutz, Ener-
gieeinsparung und Unabhängigkeit von Rohstoffländern 
gewonnen werden kann. Im Gegensatz zu vielen Pflanzen 
stehen Mikroalgen nicht unmittelbar mit der Lebensmittel-
produktion in Konkurrenz, so dass auch in dieser Hinsicht 
Akzeptanz vorhersehbar ist. 

4.1. Standortfragen – wohin zwischen 
Licht und Schatten, Wüste und 
Meer 

Die Wahl eines geeigneten Standortes ist essentiell für 
den Erfolg der Algenproduktion. Allerdings bedingen die 
verschiedenen Nutzungsarten von Algen auch sehr un-
terschiedliche Anforderungen an den Standort. Einige 
Studien zu möglichen Standorten für die Mikroalgen-

Bioraffinerie zeigen zwar keine eindeutige Präferenz für 
bestimmte Länder oder Klimazonen, offenbaren aber die 
vielfältigen Möglichkeiten. Landwirtschaftlich nicht ge-
nutzte Flächen sind reichlich auf unserer Erde verfügbar, 
die Höhe der Sonneneinstrahlung stellt bei der Auswahl 
nicht das entscheidende Kriterium dar. Die Verfügbarkeit 
von Wasser, Kohlendioxid, Nährstoffen und Energie sind 
allerdings wichtige Voraussetzungen. Obwohl in der Sa-
hara etwa 2,5 mal so viel Sonnenlicht pro Jahr und Hek-
tar wie in Mitteleuropa eingestrahlt wird, relativiert sich 
dieser Vorteil durch Probleme der Infrastruktur, zu hoher 
Einstrahlung am Tage sowie den hohen Temperaturen.

Wie schon dargestellt, spielen bei der Produktion von 
Hochwertprodukten die Kosten der Kultivierung eine un-
tergeordnete Rolle. Durch den hohen erzielbaren Preis 
der Produkte in einem relativ kleinen Markt können ge-
ringe Produktivitäten und teure Kultivierungsbedingun-
gen toleriert werden; zudem sind keine großen Flächen 
erforderlich. Für diese Anwendungen sind geschlossene 
Photobioreaktoren prädestiniert und durchaus in Europa 
einsetzbar. Sich schnell entwickelnde Aktivitäten in eu-
ropäischen Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien 
sind vielversprechend bei der Nutzung des Sonnenlichtes. 
Für weiter nördlich liegende Länder gibt es wiederum an-
dere Standortvorteile. Das sind hier lange Tage mit ideal 
verteilten Lichtverhältnissen im Sommerhalbjahr und die 
Möglichkeit der gezielten Nutzung von temperaturregu-
lierenden Maßnahmen. Verfügbarkeit von industriellem 
CO2 und Niedertemperatur-Abwärme ermöglichen zukünf-
tig auch eine Kultivierung in den sonnigen, aber kalten 
Frühlings-und Herbstmonaten. So haben sich bereits in 
Deutschland einige mittelständische Unternehmen ange-
siedelt, die Algen kultivieren und verarbeiten.

Geht es auf der anderen Seite um die Produktion von soge-
nannten Commodities, wie zum Beispiel Biokraftstoffen, 
dann unterliegen diese einem enormen Preisdruck; zu-
dem sind sehr große Produktionskapazitäten notwendig, 
damit sie eine industrielle Relevanz erreichen. Um diese 
beiden Randbedingungen zu berücksichtigen, werden 
große Flächen (ca. 10.000 ha), genügend Sonnenlicht (> 
2.000 kWh/m2/a) und die Verfügbarkeit von kostengüns-
tigem Kohlendioxid, Wasser und Nährstoffen notwendig. 

4. Prozessintegration – Mikroalgenproduktion  
im ökologischen, ökonomischen und  
gesellschaftlichen Umfeld
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Bestimmte Mikroalgen können, anders als die meisten 
Kulturpflanzen, in Salzwasser gedeihen. Standorte an 
Meeresküsten oder sogar auf dem Meer bieten den Vor-
teil, dass der nicht limitierte Vorrat an Seewasser dabei 
auch für eine gute Temperierung der Algenkulturen sorgt. 
Diese Anwendungen werden typischerweise im Südwes-
ten der USA, dem Mittleren Osten oder Australien reali-
siert werden. Bild 8 zeigt Beispiele für die weltweiten Ak-
tivitäten auch außerhalb der klassischen Industrieländer.

Parallel zum Betrieb einfacher Anlagen in Entwicklungs-
ländern entwickelt sich die Prozessoptimierung kom-
plexer algenbasierter Produktionstechnologien auch in 
Deutschland. Beispielsweise ermöglichen Forschungsan-
lagen die Optimierung von Algenkultivierungsprozessen 
für unterschiedliche Klimabedingungen durch Simulati-
on verschiedener Sonnenlichts- und realitätsnaher Luft-
feuchtigkeits- und Temperaturszenarien (Bild 9).

Herausforderung: Die Biodiversität der Algen, die Einbin-
dung spezifischer regionaler Standortvorteile sowie die 
große Wertschöpfungsspanne der erzeugbaren Produkte 
für verschiedene Märkte erfordert die Entwicklung von je-
weils angepassten Technologien, die eine nahezu globale 
Verteilung von Produktionsstandorten erlauben.

Handlungsbedarf: Politik, Finanzwirtschaft und Wissen-
schaft sind aufgerufen, kleine und mittelständische Un-
ternehmen und Start-Ups in ihrem Bemühen zu unterstüt-
zen, an geeigneten Standorten Produktionsanlagen zu 
errichten. Ein Förderschwerpunkt sollte die Vernetzung 
von kompatiblen Technologien und vorhandener Infra-
struktur mit der Mikroalgentechnologie sein. Deutsche In-
dustrieunternehmen sollten sich aktiv in die Entwicklung 
einbringen, um sich auch an außereuropäischen Großpro-
jekten als Technologieträger beteiligen zu können.

Bild 8: Versuchsanlagen in Afrika. In den sonnenreichen Entwicklungsländern steht die Versorgung der Bevölkerung mit Proteinen im Vorder-
grund. (Foto Christophe Hug, Antenna Technologies Foundation, Geneva, Switzerland)

Bild 9: Algentechnikum für weltweite Klimasimulationen (TU München)
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4.2. Internationale Zusammenarbeit – 
Ausbildung strategischer  
Allianzen

Trotz aller Fortschritte der Algenbiotechnologie und der 
gegenwärtigen Installation von Pilotanlagen zur Bereit-
stellung von Biokraftstoffen auf Ethanol- und Lipid-Basis 
in den USA besteht auch weiterhin ein grundlagen- und 
anwendungsbezogener Forschungsbedarf auf diesem 
Gebiet. Insbesondere vor dem Hintergrund einer voll-
ständigen Nutzung von Algenbiomasse in Bioraffinerie-
Konzepten müssen verschiedene biotechnologische und 
verfahrenstechnische Teildisziplinen eng miteinander ko-
operieren. Eine Zusammenarbeit in solchen Forschungs-
verbünden ist aufgrund der fachübergreifenden Thematik 
auf nationaler Ebene jedoch nur begrenzt möglich. Auf 
europäischer Ebene kann die Einrichtung von Forschungs-
clustern innerhalb der entsprechenden Forschungsrah-
menprogramme unterstützt werden, allerdings ist die 
Initiierung relevanter Verbünde über die Grenzen der Eu-
ropäischen Union hinaus – insbesondere mit forschungs-
intensiven Nationen wie z. B. den USA – kaum möglich.

Herausforderung: Gegenwärtig scheint der erforderliche 
Abstimmungsbedarf der Förderinstitutionen ein Hinder-
nis zu sein, insbesondere weil unterschiedliche Förder-
modalitäten und Begutachtungsverfahren auf der jewei-
ligen nationalen Ebene existieren. Wünschenswert für 
potentielle Antragsteller ist in diesem Zusammenhang, 
dass entsprechende Ausschreibungen synchron von den 
unterstützenden Nationen veröffentlicht und die Förder-
instrumente international harmonisiert werden, so dass 
die Antragstellung, die Begutachtung und der Beginn der 
Förderung parallel erfolgen kann sowie das Verbundpro-
jekt von den internationalen Partnern unter weitgehend 
analogen Voraussetzungen durchführbar ist.

Handlungsbedarf: Ausgehend von der Etablierung trans-
nationaler Forschungsverbünde unter Beteiligung der 
treibenden Kräfte der internationalen Forschungs-Com-
munity, die mittelfristig in strategischen Allianzen münden 
sollten, ist ein mittel- und langfristiger Innovationsschub 
für den Forschungs- und Industriestandort Deutschland 
zu erwarten. Hierfür bedarf es jedoch auch einer Forcie-
rung des Aufbaus entsprechender internationaler Koope-
rationen von Seiten der Förderinstitutionen. 

4.3. Der Mensch – Teil, Ziel und Sinn 
der Wertschöpfungskette

Die Mikroalgenproduktion in großem Maßstab wird einen 
nachhaltigen Beitrag zur künftigen Gesundheits-, Ernäh-
rungs-, Rohstoff- und Energieversorgung leisten. Dabei 
muss die Zivilgesellschaft jedoch mitgenommen werden. 
Jeder wird es gerne begrüßen, wenn in den kommenden 
Jahrzehnten der Hunger in der Welt reduziert werden 
kann und die Versorgungssicherheit gesteigert wird. 
Aber wo werden neue Arbeitsplätze entstehen? Für viele 
Regionen der Welt, in denen wegen der Trockenheit nur 
wenig Landwirtschaft betrieben wird und die neben der 
Sonnenenergie keine Bodenschätze besitzen, können Mi-
kroalgen eine große Chance sein. Aufbau und Betrieb der 
Anlagen werden Arbeitsplätze generieren und damit auch 
wirtschaftliches Wachstum. Für die Industrieländer bietet 
sich die Möglichkeit, durch Lieferung der entsprechenden 
Prozesstechnik und des entsprechenden Know-how ihre 
Stärken wirtschaftlich einzubringen.

Die Verfügbarkeit von hochwertiger Biomasse für die Bio-
ökonomie ist ein Anliegen der Industrieländer. Darüber 
hinaus wird die Produktion, so ist die Hoffnung, über vie-
le Regionen der Welt verteilt sein und damit nicht nur die 
stoffliche, sondern auch die politische Abhängigkeit von 
fossilen Rohstoffen mildern. Hinzu kommt, dass die Algen-
biotechnologie ein erhebliches Potenzial birgt, Abwässer, 
die bisher nur als Belastung angesehen werden, nicht nur 
zu dekontaminieren, sondern als Rohstoffquelle sogar 
sinnvoll zu nutzen. Auch dieser Aspekt kann neben seinem 
gesellschaftlichen Nutzen zur Rentabilität von industriellen 
Prozessen beitragen. Damit das tatsächlich so eintritt, müs-
sen jetzt allerdings schon die Weichen gestellt werden.

Werden die Weichen richtig gestellt, wird die Produktion 
von Mikroalgen einen positiven Beitrag zum Ausbau ei-
ner nachhaltigen Agrarproduktion sowie der stofflichen 
und energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
im industriellen Maßstab leisten. Dieser Beitrag steht 
in Einklang mit den Zielen der Bundesregierung, die 
Deutschland zu einem Innovationsstandort für biobasier-
te Produkte, Energien und Verfahren, unter der Berück-
sichtigung von Welternährung sowie Klima-, Ressourcen- 
und Umweltschutz, ausbauen will. Damit dieser Beitrag 
weltweit eine wesentliche Größenordnung einnimmt und 
das Potential der Mikroalgen bestmöglich genutzt wird, 
ist zudem eine engagierte internationale Zusammenar-
beit notwendig. Dies gilt sowohl für den Austausch mit 
führenden Kräften aus Wissenschaft und Forschung der 
Industrieländer, als auch für die Zusammenarbeit mit Ent-
wicklungs- und Schwellenländern.
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Herausforderung: Für eine erfolgreiche Einführung von 
mikroalgenbasierten Produkten und Prozessen wird man 
sowohl die Industrie als auch die Endverbraucher über-
zeugen müssen. Vorteile der Algenbiotechnologie in Be-
zug auf Umweltschutz, Ressourcen-Nachhaltigkeit, Ener-
gieschonung und innovative Produkte müssen engagiert 
und breitentauglich kommuniziert werden. Deshalb ist es 
so wichtig zu demonstrieren, was solche Konzepte leisten 
können. Verlässliche Aussagen über alle in dieser Veröf-
fentlichung angeführten Rahmenbedingungen sind dafür 
ebenso eine Voraussetzung wie eine sensible Beurteilung 
der relevanten Märkte.

Handlungsbedarf: Deutschland und Europa generell 
haben auf der Ebene der – auch öffentlich geförderten –  
Forschung bereits entscheidende Schritte in Richtung 
der Realisierung einer Zukunft mit Mikroalgen getan. Die 
Politik kann nun diesen Weg weiter gehen und die Rand-
bedingungen in Forschung, Wirtschaft, Gesellschaft in 
Bezug auf Festsetzung von Regularien, Ausbau internati-
onaler Beziehungen und gezielter Forschungsförderung 
gestalten. Um diesen Forderungen nachkommen zu kön-
nen, sollte ein nationales Gremium aus Wissenschaft und 
Industrie beauftragt werden, welches das Thema verfolgt 
und vermittelt.

Bild 10: Das Trittstein-Modell der Bioökonomie mit Mikroalgen; ausgehend von den Hochwertprodukten werden zunehmend immer größere 
Märkte für Massenprodukte unter Nutzung eines zunehmend relevanten Anteils an genutzter Sonnenenergie erschlossen. Der wirtschaftliche 
Erfolg einer Stufe und die Nachfrage der Märkte treiben Forschung und Technologie zur Realisierung der jeweils nächsten.
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5. fazit 

Die Politik hat die Mikroalgen bereits in wissenschaftli-
chen Programmen gefördert und in den aktuellen Bioöko-
nomiestrategien berücksichtigt. Aber es existiert in die-
sem Zusammenhang noch erheblicher Handlungsbedarf:

 » Regularien auf der deutschen und der europäischen 
Ebene müssen formuliert und erlassen werden, um 
Produkte aus Mikroalgen für die Bereiche Pharma, 
Kosmetik, Lebensmittel, Futtermittel und Treibstoffe 
dem Markt zugänglich zu machen.

 » Die bereits in den neuen Bioökonomiekonzepten be-
rücksichtigten Forschungsaktivitäten sind mit Nach-
druck weiterzuführen und zu intensivieren. Dabei ist 
auch die Kooperation mit der Europäischen Gemein-
schaft und mit Drittländern wie Israel oder den USA für 
Forschungsinstitute und die Industrie besser zugäng-
lich zu machen. Das Einbeziehen von Schwellen- und 
Drittweltländern ist auszubauen und koordiniert zu 
fördern.

 » In diesem Zusammenhang kann die Forschungspolitik 
noch verstärkt eine Koordinationsrolle übernehmen. 
Das betrifft sowohl die Grundlagenforschung, die die 
Alleinstellungsmerkmale der Algen klar herausarbei-
ten muss, als auch die angewandte Forschung, die 
über den Labormaßstab hinaus in enger Abstimmung 
mit der Industrie Konzepte entwickeln muss, die sich 
als praxistauglich erweisen. 

 » Im Schulterschluss mit Wissenschaft und Industrie 
sind großflächige Demonstrationsanlagen zu bauen, 
die es deutschen Forschern ermöglichen, sich an vor-
derster Front an der Weiterentwicklung der Algenbio-
technologie zu beteiligen.

Die deutsche Industrie arbeitet bereits an führender Stelle 
insbesondere am Engineering von verfahrenstechnischen 
Anlagen der Algenbiotechnologie. Im Hinblick auf zukünf-
tige Märkte sind aber verstärkte Anstrengungen nötig und 
lohnend.

 » Firmen aus den genannten Bereichen sollten initiativ 
nach neuen Produkten suchen und zusammen mit der 
Wissenschaft und wo immer möglich auch gemeinsam 
neue innovative und effiziente Produktionsverfahren 
entwickeln.

 » Kleine und Mittelständische Unternehmen sollten 
(finanziell) in die Lage versetzt werden, sich der For-
schung verstärkt zu öffnen und sich fachlich (beratend 
oder aktiv) an praxisorientierten Entwicklungen zu be-
teiligen.

 » Viele größere Firmen sind bereits als interessierte Be-
obachter engagiert oder haben sogar eine aktive Rolle 
eingenommen und Demonstrationsprojekte ins Leben 
gerufen. Aber auch hier kann eine aktivere Beteiligung 
dazu beitragen, das Feld weiter in Richtung Anwen-
dung zu erschließen.

5. Fazit
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