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oTR Organischer Trockenrückstand 

PE-HD Polyethen high density 

PFU plaque forming units 
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SH-Analyse Stakeholderanalyse 

SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TC Trockentoilette 

TOC total organic carbon 

TS Trockensubstanz 

TTC Trockentrenntoilette 

TUHH Technische Universität Hamburg-Harburg 

USEPA United States Environmental Protection Agency 

VDGN Verband Deutscher Grundstücksnutzer 

WC water closet 

WG Wassergesetz 

WHO World Health Organization 

 

 




