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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Klimaschutzbericht 2008 stellt die Emissionstrends der Treibhausgase in Ös-
terreich von 1990 bis 2006 – unterteilt nach Sektoren und Hauptverursachern – dar 
und beschreibt den Stand der Umsetzung der Maßnahmen der Klimastrategie bis 
einschließlich 2007. Darauf aufbauend werden die Emissionstrends und die Maß-
nahmenumsetzung den Zielen der Klimastrategie gegenübergestellt und in Hinblick 
auf die Erreichung des Kyoto-Ziels bewertet. Das Kyoto-Protokoll sieht eine Ver-
minderung der Treibhausgasemissionen (THG) der Europäischen Union um 8 % in 
der Verpflichtungsperiode 2008 bis 2012 gegenüber 1990 vor. Für Österreich gilt 
aufgrund EU-interner Regelungen ein Reduktionsziel für die Kyoto-Verpflichtungs-
periode zwischen 2008 und 2012 von minus 13 % bezogen auf die Emissionen des 
Jahres 1990.  

Im Jahr 2006 betrugen die Treibhausgasemissionen Österreichs 91,1 Mio. Tonnen 
Kohlendioxid-Äquivalente (CO2-Äquivalente). Damit lagen sie um 15,1 % über dem 
Niveau von 1990. Zwischen 2005 und 2006 kam es zu einer Reduktion der THG-
Emissionen um 2,3 %.  

Die wichtigsten Verursacher waren 2006 die Sektoren Industrie und produzierendes 
Gewerbe, Verkehr, Energieaufbringung sowie Raumwärme und sonstiger Kleinver-
brauch.  

Die Emissionen lagen im Jahr 2006 rechnerisch um 22,3 Mio. Tonnen CO2-Äquiva-
lente über dem jährlichen Durchschnittswert des für 2008 bis 2012 festgelegten Kyo-
to-Ziels. Relevanter für eine Beurteilung der Zielerreichung ist die Darstellung der 
Abweichung der Emissionen 2006 von dem Ziel unter Berücksichtigung der im zwei-
ten Nationalen Allokationsplan (NAP 2) für die vom Emissionshandel betroffenen Be-
triebe festgelegten Zuteilungsmengen, der vorgesehenen Projekte im JI/CDM (Joint 
Implementation und Clean Development Mechanism)-Programm und der Bilanz 
aus Neubewaldung und Entwaldung. Diese beträgt rund 10,6 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valente. 

Die österreichische Klimastrategie 2007 enthält für die wesentlichen Verursacher-
gruppen sektorale Ziele sowie Maßnahmen zu deren Erreichung. Diese Maßnah-
men waren so konzipiert, dass bei deren rascher und vollständiger Umsetzung eine 
Zielerreichung realistisch erschien. 

Von den Maßnahmen der Klimastrategie 2002 und 2007, deren Umsetzung bewer-
tet werden konnte, waren bis Ende 2007 82 (34 %) umgesetzt und 158 (66 %) teil-
weise bzw. nicht umgesetzt. In den Sektoren Abfallwirtschaft, Landwirtschaft und F-
Gase ist die Mehrzahl der Maßnahmen weitgehend umgesetzt, wohingegen im 
Verkehr fast zwei Drittel der bewerteten Maßnahmen nicht oder nur teilweise um-
gesetzt sind.  
Durch die Zusammenschau von Informationen über  

 sektorale Emissionstrends und deren wesentliche Einflussfaktoren, sowie  
 die bisherige Maßnahmenumsetzung verbunden mit einer ExpertInneneinschät-
zung des Potenzials dieser Maßnahmen, eine deutliche Änderung der bisherigen 
Trends zu bewirken,  

lassen sich die im Folgenden angeführten Schlussfolgerungen in Bezug auf die Er-
reichung der in der Klimastrategie festgelegten Sektorziele ableiten:  
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Im Sektor Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch lagen die Emissionen 
2006 um 2,3 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente über dem Ziel der Klimastrategie. Zentrale 
Maßnahmen, wie die Gebäudesanierung, der Kesseltausch sowie der forcierte Ein-
satz Erneuerbarer Energie fanden bislang noch nicht in dem von der Klimastrategie 
angestrebtem Ausmaß statt. So ist die in der Klimastrategie vorgesehene Steige-
rung der thermischen Sanierungsrate auf zumindest 3 % nicht realisiert, für die u. a. 
eine stärkere Fokussierung der Wohnbauförderung und der Bauordnung der Län-
der notwendig wäre. Ein Erreichen des sektoralen Ziels in der Kyoto-Verpflichtungs-
periode ist beim derzeitigen Umsetzungsgrad der Maßnahmen der Klimastrategie 
unrealistisch. 

Im Sektor Energieaufbringung ist der Emissionshandel zentrale Maßnahme zur 
Erreichung des sektoralen Klimastrategie-Ziels. Die vom Emissionshandel umfassten 
Anlagen sind für über 85 % der Emissionen dieses Sektors verantwortlich. Bei jenen 
Anlagen dieses Sektors, die nicht dem Emissionshandel unterliegen, ist entspre-
chend dem Ziel in der Klimastrategie eine Reduktion von 0,5 Mio. Tonnen Kohlen-
dioxid-Äquivalenten erforderlich. Mit den derzeit umgesetzten Maßnahmen ist diese 
Reduktion nicht realistisch.  

Im Sektor Abfallwirtschaft entsprachen die THG-Emissionen im Jahr 2006 bereits 
weitgehend dem Ziel der Klimastrategie.  

Der Sektor mit der größten Abweichung zum sektoralen Ziel der Klimastrategie ist 
mit rund 4,4 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente der Verkehr. Zwischen 2005 und 2006 
wurde in diesem Sektor erstmals ein Rückgang der Emissionen verzeichnet, der auf 
die Biokraftstoffbeimischung und einen Rückgang der Menge verkaufter fossiler 
Kraftstoffe zurückzuführen ist. Eine Reihe von Maßnahmen aus der Klimastrategie 
ist allerdings bisher nicht oder nur in Teilaspekten umgesetzt. Für 2007 zeichnet sich 
zudem wieder eine Steigerung der verkauften Treibstoffmenge ab. Dies lässt den 
Schluss zu, dass ohne eine rasche und vollständige Umsetzung der Maßnahmen 
der Klimastrategie deren sektorales Ziel jedenfalls nicht erreichbar ist. 

Wichtigste Maßnahme im Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe ist der 
Emissionshandel. Die vom Emissionshandel umfassten Anlagen waren 2006 für 
etwa 76 % der Emissionen dieses Sektors verantwortlich. Die Emissionen jener An-
lagen, die in der zweiten Emissionshandelsperiode dem Emissionshandel nicht un-
terliegen, lagen 2006 um rund 2,2 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente über dem sektora-
len Ziel der Klimastrategie und müssten zur Zielerreichung um etwa 40 % verringert 
werden. Ein Erreichen des Ziels der Klimastrategie ist damit unrealistisch.  

Die Emissionen des Sektors Fluorierte Gase lagen 2006 bereits ungefähr in Höhe 
des Ziels der Klimastrategie.  

Im Sektor Sonstige Emissionen sind vor allem Treibhausgasemissionen aus der 
Lösemittelverwendung sowie aus der Energieförderung und -verteilung zusammen-
gefasst. Diese lagen etwa 0,4 Mio. Tonnen über dem Ziel der Klimastrategie. Da für 
die Sonstigen Emissionen keine spezifischen Maßnahmen vorgesehen sind, ist eine 
Zielerreichung unrealistisch.  

Im Sektor Landwirtschaft lagen die THG-Emissionen etwa 0,8 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalente über dem Ziel der Klimastrategie, eine Erreichung der Ziele erscheint 
möglich.  

Die Klimastrategie sieht vor, dass im Rahmen des JI/CDM-Programms ein Beitrag 
zur Erreichung des österreichischen Kyoto-Ziels von 45 Mio. t CO2-Äquivalente (d. h. 
9 Mio. t CO2-Äquivalente pro Jahr) geleistet wird. Davon konnten bis Ende März 
2008 rund 40 Mio. t CO2-Äquivalente gesichert werden.  
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EINLEITUNG 

1.1 Ausgangssituation 

Am 16. Februar 2005 trat das Kyoto-Protokoll in Kraft. Als Vertragspartei dieses 
Protokolls hat sich die Europäische Union verpflichtet, die Treibhausgasemissionen 
im Verpflichtungszeitraum 2008–2012 im Vergleich zum Kyoto-Basisjahr 1990 um 
8 % zu senken. Für Österreich gilt aufgrund einer EU-internen Lastenaufteilung ein 
Reduktionsziel von minus 13 %. 

Zur Erreichung dieses Ziels haben Bundesregierung und Landeshauptleutekonferenz 
im Jahr 2002 die „Strategie Österreichs zur Erreichung des Kyoto-Ziels“ (Klimastra-
tegie 2002, BMLFUW 2002a) verabschiedet. Die Evaluierung dieser Klimastrategie 
(Evaluierungsbericht zur Klimastrategie, UMWELTBUNDESAMT 2006a) im Jahr 2006 
zeigte, dass in Österreich verstärkte Anstrengungen zur Erreichung des Kyoto-Ziels 
notwendig sind. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde die Klimastrategie adaptiert und 
im März 2007 vom Ministerrat beschlossen (Klimastrategie 2007, LEBENSMINISTERIUM 
2007a). Darin ist auch festgelegt, dass die Klimastrategie jährlich einer Umsetzungs-
überprüfung unterzogen wird: 

„Die vorliegende Klimastrategie soll nach politischer Beschlussfassung jährlich an-
hand der im abgelaufenen Jahr getroffenen politischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungen unter Einbeziehung Betroffener einer Umsetzungsüberprüfung unter-
zogen werden.“ (Klimastrategie, 2007) 

Im Regierungsübereinkommen 2007 (BUNDESKANZLERAMT ÖSTERREICH 2007) ist in 
Bezug auf die Evaluierung der Umsetzung der Klimastrategie ausgeführt:  
„Die aktualisierte nationale Klimastrategie soll von der Bundesregierung rasch aus-
gearbeitet, beschlossen, im erforderlichen Umfang finanziert und vollständig von al-
len Gebietskörperschaften umgesetzt werden. Darüber wird dem Parlament jährlich 
ein Bericht vorgelegt.“ (Regierungsübereinkommen, 2007) 

 

 

1.2 Inhalte des Klimaschutzberichts 

Im Klimaschutzbericht 2008  
 werden die Emissionstrends der Treibhausgase in Österreich von 1990 bis 2006 
auf Basis der nationalen Treibhausgasinventur des Umweltbundesamt  beschrie-
ben. Diese Beschreibung erfolgt anhand der in der Klimastrategie festgelegten 
Sektoreinteilung, in der acht Verursachergruppen unterschieden werden. Für jeden 
dieser Sektoren werden die wichtigsten Faktoren und deren Einfluss auf die Emis-
sionsentwicklung von 1990 bis 2006 analysiert.  

 werden die Emissionen der einzelnen Sektoren im Jahr 2006 den sektoralen Zielen 
der österreichischen Klimastrategie gegenübergestellt, um die Zielerreichung bzw. 
-abweichung in den einzelnen Sektoren festzustellen. 

 wird der Umsetzungsstand der Maßnahmen der Klimastrategie bis Ende 2007 
nach Sektoren erhoben. Dafür wurde sowohl die rechtliche als auch die praktische 
Umsetzung jeder einzelnen Maßnahme untersucht und in drei Kategorien einge-
ordnet: umgesetzt, teilweise umgesetzt – das heißt die Maßnahme wurde nicht in 
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allen Aspekte bis Ende 2007 umgesetzt – und nicht umgesetzt. Der Status der 
Maßnahmenumsetzung wurde damit qualitativ bewertet, die tatsächliche Emissi-
onsminderung durch die einzelnen Maßnahmen wurde nicht erhoben. Für einen 
Großteil der Maßnahmen der Klimastrategie wird in dieser kein Reduktionspo-
tenzial angeführt. Eine quantitative Bewertung bestimmter Maßnahmen wird da-
durch erschwert, dass es sich bei diesen um Instrumente und Zielbestimmungen 
handelt. Die Zuordnung der Maßnahmenumsetzung zu den verantwortlichen In-
stitutionen folgt der Zuordnung in der Klimastrategie 2007. Hierbei wird deutlich, 
dass für eine Vielzahl von Maßnahmen in der Klimastrategie Gruppen von Um-
setzungsverantwortlichen angesprochen werden. 

 wird auf Basis der Informationen über die Emissionstrends und die bis Ende 2007 
erfolgte Maßnahmenumsetzung die Erreichbarkeit der sektoralen Ziele bewertet. 
Dies erfolgt durch eine Kombination von einerseits Informationen über Emissions-
trends inklusive der Analyse der wesentlichen Einflussfaktoren und andererseits 
einer ExpertInneneinschätzung des Einflusses der bisher erfolgten Maßnahmen-
umsetzung in Hinblick auf deren Potenzial, eine deutliche Änderung der die bis-
herigen Trends verursachten Einflussfaktoren zu bewirken. Auf dieser Basis 
werden insbesondere jene Sektoren identifiziert, bei denen eine Erreichung der 
Ziele der Klimastrategie beim derzeitigen Stand der Umsetzung nicht realistisch 
ist. 
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2 TREND DER TREIBHAUSGASEMISSIONEN UND 
AUSBLICK AUF DIE KYOTO-PERIODE 

2.1 Status der THG-Emissionen in Relation zum Kyoto-Ziel 

Im Jahr 2006 wurden in Österreich 91,1 Mio. Tonnen Treibhausgase emittiert. Seit 
1990 sind sie um rund 15,1 % gestiegen.  

Damit lagen die THG-Emissionen im Jahr 2006 um 22,3 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valente über dem Kyoto-Ziel Österreichs. Unter Berücksichtigung der im zweiten 
Nationalen Allokationsplan (NAP 2) für die am Emissionshandel teilnehmenden Be-
triebe festgelegten Zuteilungsmengen, der vorgesehenen Projekte im JI/CDM (Joint 
Implementation und Clean Development Mechanism)-Programm und der Bilanz 
aus Neubewaldung und Entwaldung beträgt die Abweichung rund 10,6 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalente von den sektoralen Zielen der österreichischen Klimastrategie. 
Die Sektoren mit der größten Zielabweichung sind die Sektoren Verkehr, Raumwärme 
und sonst. Kleinverbrauch und der nicht vom Emissionshandel betroffene Teil des 
Sektors Industrie und produzierendes Gewerbe. 

 
Abbildung 1: Verlauf der österreichischen THG-Emissionen im Vergleich zum Kyoto-Ziel 

unter Berücksichtigung der flexiblen Mechanismen sowie der Bilanz aus 
Neubewaldung und Entwaldung entsprechend der Klimastrategie 2007. 

 

2.1.1 Anteil der Verursacher 

Die wesentlichen Verursacher der österreichischen Treibhausgasemissionen waren 
im Jahr 2006 die Sektoren Industrie und produzierendes Gewerbe (27,8 %), Ver-
kehr (25,5 %), Energieaufbringung (17,0 %), Raumwärme und sonstiger Klein-
verbrauch (15,6 %) sowie Landwirtschaft (8,7 %). Diese Sektoren sind für rund 95 % 
der THG-Emissionen verantwortlich.  
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Den stärksten Anstieg der THG-Emissionen seit 1990 verzeichnet der Sektor Ver-
kehr mit einem plus von 10,6 Mio. Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente bzw. 83,0 %. 
Die Emissionen in den Sektoren Industrie und produzierendes Gewerbe bzw. Ener-
gieaufbringung sind um 3,2 Mio. Tonnen (+14,3 %) bzw. 1,7 Mio. Tonnen (+12 %) 
CO2-Äquivalente im betrachteten Zeitraum gestiegen. In den Sektoren Abfallwirt-
schaft (–1,4 Mio. Tonnen) und Landwirtschaft (–1,3 Mio. Tonnen) sind die THG-
Emissionen gesunken.  

 
Abbildung 2: Anteil der Sektoren an den gesamten THG-Emissionen 2006 und Änderung der Emissionen in den 

Sektoren zwischen 1990 und 2006. 

 

2.1.2 Anteil der Treibhausgase 

Im Kyoto-Protokoll sind sechs Treibhausgase reglementiert, deren Ausstoß entspre-
chend ihres Treibhausgaspotenzials1 gewichtet und als CO2-Äquivalente ausgedrückt 
wird. Laut Definition hat CO2 ein Treibhauspotenzial von 1, Methan ein Treibhaus-
potenzial von 21, Lachgas ein Treibhauspotenzial von 310 und die F-Gase haben ein 
Treibhausgaspotential von 140 bis zu 23.900 (immer bezogen auf einen Zeitraum von 
100 Jahren). 

Die Emissionen dieser Kyoto-relevanten Treibhausgase stellten sich 2006 in Öster-
reich wie folgt dar:  

Kohlendioxid (CO2) nahm 2006 den größten Anteil (84,8 %) an den gesamten Trei-
hausgasemissionen ein. Es entsteht bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie 
Erdgas, Erdöl und Kohle und damit hauptsächlich in den Sektoren Verkehr, Ener-
gieaufbringung und Industrie und produzierendes Gewerbe. Im Zeitraum 1990 bis 
2006 sind die CO2 Emissionen um 24,5 % gestiegen.  

                                                      
1 Das Treibhauspotenzial ist ein zeitabhängiger Index, mit dem der Strahlungsantrieb auf Massenbasis 

eines bestimmten Treibhausgases in Relation zu dem Strahlungsantrieb von CO2  gesetzt wird. 
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Methan (CH4) ist in Österreich das zweitwichtigste Treibhausgas mit einem Anteil von 
7,6 % im Jahr 2006. Methan entsteht in erster Linie bei mikrobiologischen Gä-
rungsprozessen, die zum Beispiel auf Deponien, aber auch in Mägen von Wieder-
käuern stattfinden. Weiters wird im Landwirtschaftssektor Methan bei der Lagerung 
von organischem Dünger freigesetzt. Die Methan-Emissionen sind zwischen 1990 
und 2006 um 24,5 % gesunken. 

Lachgas (N2O) nahm 2006 an den gesamten Treibhausgasemissionen einen Anteil 
von 5,9 % ein und ist seit 1990 um 14,3 % gesunken. Es entsteht beim biologi-
schen Abbau stickstoffhaltiger Verbindungen (zum Beispiel Dünger), in Abgaskata-
lysatoren beim nicht biologischen Abbau von Stickoxiden und in der chemischen In-
dustrie. 

Die Gruppe der fluorierten Gase (F-Gase) umfasst teilfluorierte (HFKW) und voll-
fluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) sowie Schwefelhexafluorid (SF6). Sie machen 
im Jahr 2006 zusammen 1,6 % aller Treibhausgase aus. Die wichtigsten Emissi-
onsquellen sind Kühltechnik und Klimaanlagen sowie die Industrie. Seit dem Basis-
jahr sind die Emissionen der fluorierten Gase um 8,2 % gesunken. 

 
Abbildung 3: Anteil der einzelnen Treibhausgase an den nationalen THG-Gesamt-

emissionen im Jahr 2006.  

 

2.2 Kyoto-Ausblick 

Am 16. Februar 2005 trat das Kyoto-Protokoll in Kraft. Dieses Protokoll sieht eine 
Verminderung der Treibhausgasemissionen der Europäischen Union um 8 % vor. 
Für Österreich gilt aufgrund der EU-internen Lastenaufteilung für den Zielzeitraum 
2008–2012 ein Reduktionsziel von minus 13 % ausgehend von den Emissionen im 
Jahr 1990.  

Dementsprechend wurde für Österreich eine zugeteilte Menge (Assigned Amount) 
von insgesamt 344 Mio. für die Kyoto-Periode 2008 bis 2012 festgelegt. Je Einheit 
darf 1 Tonne Kohlendioxid-Äquivalente emittiert werden. Rechnerisch dürfen damit 
also pro Jahr der Kyoto-Periode 68,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente freigesetzt wer-
den. Da es sich um einen Durchschnittswert über die fünf Jahre handelt, können in 
einzelnen Jahren auch höhere Emissionen erfolgen, so lange diese in einem ande-
ren Jahr der Verpflichtungsperiode kompensiert werden.  

Fluorierte Gase
1,6 % 

Quelle: UMWELTBUNDESAMT (2008) 

CO2  
84,8 %

N2O 
5,9 % 

CH4 
7,6 % 
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Relevant für die Bemessung der Erreichung des Kyoto-Ziels sind: 
 die gesamten THG-Emissionen in den Jahren 2008 bis 2012, die entsprechend 
der Klimastrategie im Durchschnitt ein Ziel von 78,5 Mio. Tonnen CO2-Äquiva-
lente pro Jahr erreichen sollen;  

 die Zukäufe im Rahmen von JI/CDM Projekten, die entsprechend der Klimastra-
tegie im Ausmaß von 45 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente (9 Mio. Tonnen jährlich) 
geplant sind;  

 die Bilanz aus Neubewaldung und Entwaldung (af/reforestation, deforestation) 
zwischen 2008 und 2012; wird derzeit als Senke für 0,7 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr 
geschätzt;  

 die Zuteilung von Emissionszertifikaten an die am Emissionshandel teilnehmen-
den Betriebe (EH-Betriebe) und deren tatsächliche Emissionen in der Kyoto-
Periode;  
Die Emissionen der EH-Betriebe sind durch die Zuteilung im Nationalen Allokati-
onsplan (NAP) begrenzt: Emittieren die EH-Betriebe mehr als vorgesehen, sind sie 
verpflichtet Emissionszertifikate in demselben Ausmaß am Markt zuzukaufen. Im 
Jahr 2006 lagen zum Beispiel die geprüften Emissionen der EH-Betriebe um 1,7 
Mio. Tonnen CO2-Äquivalente über der Zuteilung der Kyoto-Periode (NAP 2). Un-
terschreiten die tatsächlichen Emissionen die Zuteilung, können die Unternehmen 
die übrig bleibenden Zertifikate entweder weiter verkaufen bzw. ab der Periode 
2008–2012 auch für folgende Perioden (nach 2012) behalten (siehe auch Kapitel 
2.5.1).  

Ausgehend vom Status im Jahr 2006 beträgt die Abweichung vom Kyoto-Ziel rund 
10,6 Mio. Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente und berechnet sich wie folgt:  
Von den gesamten 91,1 Mio Tonnen THG-Emissionen sind in der Kyoto-Periode 
68,8 Mio. Tonnen pro Jahr durch die Assigned Amount Units abgedeckt, 9 Mio. 
Tonnen durch JI/CDM Projekte, 0,7 Mio. aus der Neubewaldung und Entwaldung 
und 2 Mio. Tonnen (geprüfte Emissionen 2006 minus Zuteilung NAP 2 plus zusätz-
liche Anlagen im Emissionshandel ab 2008) für die die EH-Betriebe aufkommen 
müssen. Daraus ergibt sich eine Abweichung zum jährlichen Kyoto-Ziel von rund 
10,6 Mio. Tonnen Kohlendioxid-Äquivalenten. 
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Tabelle 1: Sektorale Emissionen, Abweichungen und Zielwerte für 2008–2012 entsprechend der Klimastrategie 2007 
in Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten (Werte gerundet).  

Sektor 1990 2005 2006 KS 2007 – 
adaptierter 
Zielwert für 
2008–2012 

EH-
Zuteilung 
(NAP 2)

Geprüfte  
Emissionen 

der EH-
Betriebe 2006 

Abweichung 
THG-

Emissionen 
2006 vom Ziel

Raumwärme und sonst. Kleinverbrauch 
(CO2+N2O+CH4) 

15,1 14,8 14,2 11,9   2,3 

Energieaufbringung (Strom- und Wär-
meerzeugung, Raffinerien; 
CO2+N2O+CH4) 

13,8 16,2 15,5 12,95 11,2 13,3 0,5* 

Abfallwirtschaft (CO2+N2O+CH4) 3,6 2,3 2,2 2,1   0,1 

Verkehr (CO2+N2O+CH4) 12,7 24,5 23,3 18,9   4,4 

Industrie und produzierendes Gewerbe 
(CO2+N2O+CH4; inkl. Prozesse, ohne 
Strombezug) 

22,1 25,1 25,3 23,25 19,6 19,1 2,2*, ** 

Fluorierte Gase (H-FKW, PFKW, SF6) 1,6 1,3 1,5 1,4   0,07 

Sonstige CO2-, CH4- und N2O-
Emissionen (v. a. Lösemittelverwen-
dung) 

1,0 1,2 1,3 0,9   0,4 

Landwirtschaft (N2O+CH4) 9,2 7,9 7,9 7,1   0,8 

Landnutzung, Landnutzungsänderung 
und Forstwirtschaft 

   –0,72    

Rundungsdifferenz*** 0,1  0,1  0,1  0,17 

Summe 79,2 93,3 91,1 77,8 30,7 32,4 10,6 

Beitrag JI/CDM    –9,0    

Kyoto-Zielwert    68,8    

* Der Wert errechnet sich als die Differenz der 2006 verursachten Emissionen der nicht vom Emissionshandel betroffenen 
Anlagen und dem Sektorziel abzüglich der Zuteilung für die vom Emissionshandel betroffenen Betriebe.  

** Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in der zweiten Handelsperiode zusätzliche Betriebe mit insgesamt  
0,33 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten in das EH-System einbezogen sein werden. 

***  Diese kann sich aus der Darstellung mit lediglich einer Nachkommastelle ergeben.  
KS: Klimastrategie 2007 
EH: Emissionshandel 
 

Die Abweichung zum Ziel auf Basis der Daten im Jahr 2006 verteilt sich unterschied-
lich auf die einzelnen Sektoren. Die größten Abweichungen vom sektoralen Ziel 
wiesen 2006 die Emissionen der Sektoren Verkehr, Industrie und produzierendes 
Gewerbe – allerdings nur der nicht am Emissionshandel teilnehmende Anteil – so-
wie Raumwärme und sonst. Kleinverbrauch auf.  

                                                      
2 Vorläufige Schätzung des Umweltbundesamtes über Senkenpotenzial der Aktivitäten gem. Art. 3.3 

Kyoto-Protokoll; Ausführungen dazu siehe Kapitel 2.5.3.  
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Die Beiträge der Sektoren Industrie und produzierendes Gewerbe sowie Energieaufbringung beziehen 
sich lediglich auf die nicht vom Emissionshandel betroffenen Anlagen (s. u.).  

Abbildung 4: Sektorale Verteilung der Abweichungen vom Kyoto-Ziel (nach Umsetzung 
der flexiblen Maßnahmen). 

Im Folgenden werden die Trends in den einzelnen Sektoren und der Stand der 
Umsetzung der Maßnahmen kurz zusammengefasst. Genauere Ausführungen fin-
den sich in den jeweiligen Sektorkapiteln bzw. in der Tabelle zur Maßnahmenevalu-
ierung im Anhang dieses Berichts.  

 

2.2.1 Sektor Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch 

Im Sektor Raumwärme und sonst. Kleinverbrauch sind die THG-Emissionen seit 
1990 leicht rückläufig (–6,0 %). Fluktuationen der Emissionen werden vor allem durch 
die witterungsabhängig jährlich schwankende Anzahl von Heizgradtagen verursacht.  

Die wichtigsten Verursacher von THG-Emissionen in diesem Sektor sind die priva-
ten Haushalte sowie öffentliche und private Dienstleistungen.  

Thermisch-energetische Sanierungen, der Wechsel zu kohlenstoffärmeren Brenn-
stoffen bzw. die Verlagerung der Emissionen in den Sektor Energieaufbringung (über-
wiegend aufgrund des steigenden Fernwärmebezugs) waren die wesentlichen Fak-
toren, die zu einer Minderung der Emissionen geführt haben. Emissionserhöhend ha-
ben sich der Anstieg der Bevölkerung, der Trend zu mehr und zu größeren Woh-
nungen sowie steigende Komfortansprüche mit mehr Warmwasserbedarf pro Per-
son und höheren Raumtemperaturen ausgewirkt. Die stärksten Zuwächse beim 
Endenergieeinsatz für Raumwärme und Warmwasser gibt es durch neue Gebäude 
im Dienstleistungssektor. 

Erste Veröffentlichungen des Fachverbands der Mineralölindustrie (WKÖ 2008) und 
von E-Control (E-CONTROL 2008a) zum relativ warmen Jahr 2007 zeigen, dass die 
Absätze von Heizöl Extra Leicht und der Erdgasverbrauch abgenommen haben. 

0 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Quelle: UMWELTBUNDESAMT (2008) 

M
io

. t
 C

O
2-

Ä
qu

iv
al

en
te

 

2 

1 Industrie und produzierendes Gewerbe (nicht EH) 

Verkehr

Energieaufbringung (nicht EH) 

Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch 

Landwirtschaft 

Abfallwirtschaft, Fluorierte Gase, Sonstige 

© Umweltbundesamt, Wien;  download unter www.umweltbundesamt.at und www.biologiezentrum.at



Klimaschutzbericht 2008 – Trend der Treibhausgasemissionen und Ausblick auf die Kyoto-Periode 

15 

Zu den wichtigsten Maßnahmen der Klimastrategie im Bereich Raumwärme gehö-
ren die Effizienzverbesserung des Bestandes an Gebäuden und Heizanlagen sowie 
der Umstieg auf CO2-ärmere Brennstoffe und der verstärkte Einsatz Erneuerbarer 
Energieträger. Das wichtigste Instrument dafür ist die Wohnbauförderung, insbe-
sondere die Förderung von Qualität und Anzahl der thermisch-energetischen Sanie-
rungen. Allerdings finden zentrale Maßnahmen, wie die Gebäudesanierung, der Kes-
seltausch sowie der forcierte Einsatz Erneuerbarer Energie nicht in dem von der Kli-
mastrategie angestrebten Ausmaß statt. Im Jahr 2006 entfielen rund 70 % der zu-
gesagten Wohnbauförderungsmittel auf den Wohnungsneubau und 30 % auf Sanie-
rungsmaßnahmen. Von den für Sanierung zugesagten Mitteln entfielen wiederum 
lediglich knapp 50 % auf thermisch-energetische Sanierung. Bezogen auf die ge-
samte zugesagte Wohnbauförderung entspricht dies einem Anteil von lediglich 15 %. 
Nach Informationen, die lt. Artikel 10 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwi-
schen dem Bund und den Ländern über gemeinsame Qualitätsstandards für die 
Förderung der Errichtung und Sanierung von Wohngebäuden zum Zweck der Reduk-
tion des Ausstoßes von Treibhausgasen (BGBl. II Nr. 19/2006) gemeldet wurden, 
belief sich der CO2-Emissionsreduktionseffekt 2006 durch Wohnbauförderungs-
maßnahmen im Neubau auf 0,07 Mio. t CO2-Äquivalente und 0,34 Mio. t CO2-
Äquivalente durch Sanierung.  

So ist die in der Klimastrategie vorgesehene Steigerung der thermischen Sanie-
rungsrate auf zumindest 3 % nicht realisiert, für die u. a. eine stärkere Fokussierung 
der Wohnbauförderung und der Bauordnung der Länder notwendig wäre.  

Insgesamt konnten im Sektor Raumwärme und sonst. Kleinverbrauch die in der 
Klimastrategie definierten Reduktionspotenziale bislang nicht erreicht werden.  

Tabelle 2: Emissionsreduktion durch WBF 2006 

 Bgld Ktn NÖ OÖ Sbg Stmk T Vlbg W Ö 

gesamte CO2-Reduktion in kt 5 50 105 125 30 20 20 10 40 406 

Anteil an der gesamten CO2-Red.  1% 12% 26% 31% 7% 5% 5% 2% 10% 100% 

 

 

2.2.2 Sektor Energieaufbringung 

Im Sektor Energieaufbringung sind die Emissionen zwischen 1990 und 2006 um 12 % 
gestiegen. Seit 2004 ist der Emissionstrend in diesem Sektor leicht fallend.  

Die wichtigsten Verursacher im Sektor Energieaufbringung sind die öffentliche Strom- 
und Wärmeproduktion und die Raffinerie.  

In der öffentlichen Strom- und Wärmeerzeugung sind die THG-Emissionen von 1990 
bis 2006 um 10,7 % gestiegen. Bedeutender Einflussfaktor war der seit 1990 kontinu-
ierlich wachsende Stromverbrauch (+36,1 %), der eine gesteigerte Stromproduktion 
aus fossil befeuerten Kraftwerken bewirkte.  

Die THG-Emissionen sind allerdings nicht so stark gestiegen wie die Strom- (+26,7 %) 
und Wärmeproduktion (+146,2 %). Hier kam es zu einer teilweisen Entkoppelung, 
verursacht durch  

 die insgesamt gesunkene Kohlenstoffintensität der eingesetzten fossilen Brenn-
stoffe (im Wesentlichen aufgrund der Verschiebung von Kohle zu Gas);  

 einen Anstieg des Einsatzes von Biomasse zur Strom- und Wärmeproduktion;  

© Umweltbundesamt, Wien;  download unter www.umweltbundesamt.at und www.biologiezentrum.at



Klimaschutzbericht 2008 – Trend der Treibhausgasemissionen und Ausblick auf die Kyoto-Periode 

16 

 einen steigenden Beitrag erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung, insbeson-
dere durch Windkraft;  

 den Ersatz bestehender Kraftwerke durch neue Anlagen zur Strom- und Wär-
meerzeugung, die eine höhere Umwandlungseffizienz aufweisen.  

Allerdings war die Entwicklung zwischen 2005 und 2006 wieder leicht gegenläufig: 
Es kam zu einer Erhöhung der Kohlenstoffintensität und zu einer Reduktion des Wir-
kungsgrades.  

Die CO2-Emissionen aus der Raffinerie stiegen im Zeitraum 1990 bis 2006 um 
rd. 18 %. Emissionsbestimmende Faktoren sind neben der verarbeiteten Erdöl-
menge und -qualität v. a. der Verarbeitungsgrad und die Qualitätsanforderungen an 
die Produkte, aber auch die Energieeffizienz und Wärmeintegration der Prozessan-
lagen.  

Wichtigste Maßnahme im Sektor Energieaufbringung ist der Emissionshandel (EH).  

Das Ökostromgesetz und zahlreiche betriebliche Förderprogramme führten zu einer 
Reduktion der THG-Emissionen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass der größ-
te Teil des Effektes des Ökostromgesetzes im EH-Bereich in dem Sinne wirksam 
wird, dass CO2-Reduktionen in Anlagen herbeigeführt werden, die dem Emissions-
handel unterliegen.  

Im Jahr 2006 wurden von den gesamten Emissionen des Sektors 13,25 Mio. Tonnen 
von den EH-Betrieben abgedeckt. Die restlichen 2,25 Mio. Tonnen CO2-Äquvalente 
stammten aus dem Eigenverbrauch des Sektors Energie (23 %), der Abfallverbren-
nung (32 %) sowie der Verbrennung von Erdgas (28 %) und Heizöl (17 %) in Ver-
brennungsanlagen mit Kapazitäten unter 20 MW. Dieser Nicht-EH-Bereich müsste 
zur Erreichung des sektoralen Ziels entsprechend der Klimastrategie die Emissio-
nen um rund 22 % auf 1,75 Mio. Tonnen (sektorales Ziel minus EH-Zuteilung) redu-
zieren, was mit den derzeit gesetzten Maßnahmen nicht realistisch ist.  

 

2.2.3 Sektor Abfallwirtschaft 

Die Emissionen des Sektors Abfall sind 2006 im Vergleich zu 1990 um knapp 39,8 % 
gesunken. Aufgrund der Deponieverordnung dürfen grundsätzlich seit 2004 und aus-
nahmslos ab 2009 keine unbehandelten Abfälle auf Deponien abgelagert werden, 
was sich deutlich im stark abfallenden Trend der jährlich deponierten Abfälle zeigt.  

Das Verbot der Deponierung unbehandelter Siedlungsabfälle ist die wichtigste Maß-
nahme zur Reduktion von Treibhausgasemissionen des Sektors Abfallwirtschaft. 
Das Ziel der Klimastrategie für den Zeitraum 2008 bis 2012 wurde im Jahr 2006 um 
0,1 Mio. Tonnen knapp verfehlt. Die Erreichung des sektoralen Ziels entsprechend 
der Klimastrategie ist damit realistisch. 

 

2.2.4 Sektor Verkehr 

Von 1990 bis 2006 stiegen die THG-Emissionen aus dem Sektor Verkehr um 83,0 %. 
Bedeutendster Verursacher ist der Straßenverkehr. Der Personenverkehr auf der 
Straße verursachte im Jahr 2006 13 Mio. Tonnen THG-Emissionen, der Straßengü-
terverkehr 8,9 Mio. Tonnen. Neben den seit 1990 gestiegenen Fahrleistungen in 
Österreichs Straßenverkehr war für den kontinuierlichen Anstieg seit 1990 auch der 
preisbedingte Kraftstoffexport aufgrund vergleichsweise niedriger Treibstoffpreise in 
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Österreich verantwortlich. Von den insgesamt 23,3 Mio. Tonnen THG-Emissionen 
des gesamten Verkehrssektors wurden 16,9 Mio Tonnen durch Verkehr im Inland 
und 6,4 Mio. Tonnen durch preisbedingten Kraftstoffexport verursacht. Der hohe An-
teil des preisbedingten Kraftstoffexports wird durch die niedrigere Mineralölsteuer ins-
besondere im Vergleich zu Italien und Deutschland verursacht.  

Trotz einer Abnahme der Emissionen des Verkehrs zwischen 2005 und 2006 ist dies 
jener Sektor, in dem die größte Lücke im Vergleich zu den sektoralen Zielen der 
Klimastrategie besteht. Der Rückgang der THG-Emissionen von 2005 auf 2006 ist 
– neben einer leicht gesunkenen Kraftstoffverkaufsmenge – speziell auf den Ein-
satz von Biokraftstoffen – einer Maßnahme der Klimastrategie – zurückzuführen. Vor-
läufige Zahlen über den Kraftstoffverkauf 2007 zeigen gegenüber 2006 jedoch wieder 
eine Zunahme der Verkaufsmenge. Dies lässt den Schluss zu, dass ohne eine rasche 
und vollständige Umsetzung der Maßnahmen der Klimastrategie deren sektorales 
Ziel jedenfalls nicht erreichbar ist. 

 

2.2.5 Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe 

Die THG-Emissionen aus dem Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe sind 
zwischen 1990 und 2006 um 14,3 % angestiegen. Es handelt sich um Prozessemis-
sionen sowie energiebedingte Emissionen aus dem Brennstoffverbrauch der Industrie 
und dem produzierenden Gewerbe. Zu den emissionsintensivsten Industrien zählen 
in Österreich die Eisen- und Stahlproduktion und die Mineralverarbeitende Industrie. 
Der wichtigste Einflussfaktor für den Anstieg der Emissionen war ein deutlicher Zu-
wachs der Produktion (+49,2 %); zu einer teilweisen Entkopplung zwischen Produkti-
onssteigerung und Emissionen haben ein Übergang zu emissionsärmeren Brennstof-
fen (v. a. Gas) und erneuerbaren Energieträgern sowie Effizienzsteigerungen geführt.  

Wichtigste Maßnahme im Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe ist der Emis-
sionshandel. Von den Gesamtemissionen des Sektors waren im Jahr 2006 19,1 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalente EH-Betrieben zuzuordnen. Für die Kyoto-Zielerreichung 
sind die Zuteilung im Rahmen des zweiten Nationalen Allokationsplanes (NAP 2) und 
die Emissionen der derzeit nicht vom Emissionshandel erfassten Anlagen von Rele-
vanz. Die jährliche Zuteilung entsprechend dem zweiten Nationalen Allokationsplan 
(NAP 2) für die Jahre 2008 bis 2012 liegt mit 19,6 Mio. Tonnen über diesem Wert, 
allerdings sind im NAP 2 auch Anlagen erfasst, die zuvor nicht im Emissionshandel 
waren3.  

Die Emissionen der in der zweiten Handelsperiode nicht am Emissionshandel teil-
nehmenden Anlagen lag 2006 bei 6,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Berück-
sichtigt man die Änderung der Anlagenabgrenzung im zweiten nationalen Zutei-
lungsplan können diese Emissionen auf etwa 5,9 Mio. t CO2 geschätzt werden. Zur 
Erreichung des sektoralen Ziels entsprechend der Klimastrategie müssten diese ih-
re jährlichen Emissionen auf 3,65 Mio. Tonnen (sektorales Ziel minus EH-Zuteilung) 
reduzieren. Dies entspricht einer Emissionsminderung von rund 38 %, die mit den 
derzeit umgesetzten Maßnahmen der Klimastrategie nicht zu erreichen sein wird. 

 

                                                      
3 Gegenüber dem NAP 1 wurden durch eine Änderung der Anlagenabgrenzung im NAP 2 etwa  

0,33 Mio. Tonnen CO2 (Emissionswerte 2005) zusätzlich erfasst. 
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2.2.6 Sektor Fluorierte Gase 

Seit 1990 sind die Emissionen der F-Gase um 8,2 % gesunken. Die wichtigsten 
Emissionsquellen sind Kühltechnik und Klimaanlagen sowie die Industrie.  

Die Einstellung der Aluminiumproduktion und technologische Umstellungen in der 
Leichtmetall-Gießerei kamen als emissionsmindernde Faktoren zum Tragen. Diesem 
Trend wirkt die vermehrte Verwendung von HFKW anstelle der ozonzerstörenden 
(H)FCKW entgegen. Dieser Anstieg konnte allerdings durch das Inkrafttreten der 
Industriegasverordnung 2002, welche den Einsatz von F-Gasen in verschiedenen 
Anwendungsbereichen einschränkt bzw. verbietet, gebremst werden. Daher kann 
diese Verordnung als eine der treibenden Kräfte für den sinkenden Trend der letzten 
Jahre genannt werden. 

Die Emissionen der F-Gase lagen 2005 und 2006 im Bereich des Ziels der Klima-
strategie.  

 

2.2.7 Sektor Sonstige 

Der Sektor Sonstige umfasst vor allem Treibhausgasemissionen aus der Lösemit-
telverwendung sowie aus der Energieförderung und -verteilung.  

Sie sind zwischen 1990 und 2006 um 31,4 % gestiegen, was hauptsächlich auf eine 
Ausweitung des Gasverteilungsnetzes zurückzuführen ist. Die erheblich steigenden 
Kohlendioxid- und Methanemissionen aus der Energieförderung und -verteilung kom-
pensieren die Emissionsreduktionen aus dem Lösemitteleinsatz.  

In diesem Sektor kam es zu einer stetig steigenden Entfernung vom Ziel der Klima-
strategie, die zudem keine spezifischen Maßnahmen für diesen Sektor vorsieht.  

 

2.2.8 Sektor Landwirtschaft 

Die Treibhausgasemissionen des Sektors Landwirtschaft sind von 1990 bis 2006 um 
14,0 % gesunken.  

Die THG-Emissionen aus der Verdauung der Wiederkäuer, insbesondere der Rin-
der, und dem Güllemanagement sind seit 1990 gesunken. Zurückzuführen ist die-
ser Trend v. a. auf die sinkenden Rinderzahlen im Landwirtschaftssektor. Außerdem 
reduzierte sich der Mineraldüngereinsatz und – weniger deutlich – der Gülleeinsatz.  

Die Emissionen der Landwirtschaft lagen 2006 um 0,8 Mio. Tonnen CO2-Äquiva-
lente über dem Ziel der Klimastrategie. Der über Jahre zu beobachtende abneh-
mende Trend der Emissionen war von 2005 bis 2006 nicht mehr festzustellen, ob-
schon ein Gutteil der Maßnahmen der Klimastrategie umgesetzt wurde. Bei einer 
Zunahme der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen zur Produktion von Biomasse 
und Bio-Treibstoffen steigen die THG-Emissionen wieder an. Derzeit ist noch un-
klar wie sich diese Trends auf die Zielerreichung auswirken werden. Allerdings ist 
davon auszugehen, dass etwaige Zunahmen der Emissionen in diesem Sektor, die 
durch den Anbau von Ausgangsstoffen für die Produktion von Bio-Treibstoffen ver-
ursacht werden, durch Abnahmen in anderen Sektoren (etwa dem Verkehr) über-
kompensiert werden.  
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2.3 Einflussfaktoren 

Der Verlauf der THG-Emissionen hängt generell von vielen Faktoren ab, auf die im 
Detail im Rahmen der Verursacheranalyse im 2. Teil dieses Berichts eingegangen 
wird. Da aber rund drei Viertel der Treibhausgase energiebedingt sind, geht die 
Entwicklung der THG-Emissionen besonders mit der Entwicklung des Bruttoinlands-
energieverbrauchs bzw. dem Verbrauch an fossilen Energieträgern einher. Der Ener-
gieverbrauch ist in den letzten Jahren stark angestiegen und über den gesamten Zeit-
raum 1990 bis 2006 ähnlich stark gewachsen wie das BIP (inflationsbereinigt).  

 

Abbildung 5: Entwicklung der nationalen THG-Emissionen im Vergleich zum 
Bruttoinlandsenergieverbrauch, zu fossilen Energieträgern und dem BIP. 

Tabelle 3: Entwicklung der Einflussfaktoren Bruttoinlandsenergieverbrauch, Bruttoinlandsverbrauch fossiler 
Energieträger und BIP 

Jahr Treibhausgasemissionen 
(Mio. t CO2-Äquivalente) 

Bruttoinlandsenergie-
verbrauch (TJ) 

Bruttoinlandsverbrauch 
fossile Energieträger (TJ) 

Bruttoinlandsprodukt 
(zu konstanten Preisen, 

2000, Mrd. Euro) 

1990 79,17 1.052.148 834.614 163,5 

2005 93,26 1.433.822 1.118.471 226,1 

2006 91,09 1.442.249 1.094.205 233,6 

1990–2006 15 % 37 % 31 % 43 % 
 

Der Verbrauch der fossilen Energieträger zeigt einen weitgehend parallelen Verlauf 
zum Energieverbrauch und zum BIP. Allerdings ging im Jahr 2006 der Verbrauch von 
fossilen Energieträgern trotz steigendem Bruttoinlandsenergieverbrauch zurück, was 
sich auch in der Kurve der THG-Emissionen widerspiegelt. Diese hat sich über den 
Zeitraum 2003 bis 2006 leicht vom Energieverbrauch und vom Verbrauch fossiler 
Energieträger entkoppelt. Hauptgrund für diesen Effekt sind Emissionsrückgänge in 
den nicht-energetischen Sektoren (rund 25 %, v. a. Landwirtschaft und Abfall). Au-
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ßerdem macht sich hier auch der vermehrte Einsatz von kohlenstoffärmeren Ener-
gieträgern (u. a. bedingt durch die starke Reduktion des Braunkohleeinsatzes und 
den Wechsel von Kohle auf Gas), sowie der starke Rückgang des Gaseinsatzes im 
Raumwärme- und Kraftwerksbereich und der starke Zuwachs des Einsatzes an er-
neuerbaren Energieträgern bemerkbar.  

 

 

2.4 Österreich im europäischen Vergleich  

Beim Fortschritt zur Erreichung des Kyoto-Ziels bzw. bei der Abweichung vom Kyo-
to-Zielpfad4 befindet sich Österreich 2005 im Vergleich zu den anderen europäi-
schen Mitgliedsstaaten (EU 155) an zweitletzter Stelle. Österreich hat sich einer-
seits zu einem ambitionierten Reduktionsziel von –13 % verpflichtet, andererseits aber 
weist es einen stark steigenden Emissionstrend auf. Die Emissionen der neuen Mit-
gliedstaaten sowie der EU-15 Staaten Schweden, Großbritannien, Deutschland, 
Frankreich und Niederlande lagen 2005 unter dem Zielpfad. Ein wichtiger Grund da-
für war die Effizienzsteigerung bei der Strom- und Wärmeerzeugung. Ferner wirk-
ten sich in den neuen Mitgliedstaaten sowie in den neuen Bundesländern Deutsch-
lands wirtschaftliche Umstrukturierungen und Effizienzsteigerungen auf dem Ener-
gie- und Industriesektor positiv aus. In Deutschland, Frankreich und Großbritannien 
machten sich außerdem u. a. signifikante Reduktionen der Lachgasemissionen in 
der chemischen Industrie bemerkbar. In Großbritannien führte die Liberalisierung des 
Energiemarktes zu einer Verschiebung des Brennstoffmixes von Kohle zu Gas. In 
Schweden stiegen der Anteil der Fernwärme und der Biomasseeinsatz.  

Im Vergleich der Treibhausgasemissionen pro Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag Öster-
reich 2005 an dritter Stelle. Ein Grund für die niedrigen spezifischen Werte der Emis-
sionen pro Bruttoinlandsprodukt in Österreich ist unter anderem der hohe Wasser-
kraftanteil an der Stromproduktion. Nur Schweden und Frankreich zeigen niedrige-
re Emissionen pro BIP-Einheit als Österreich. Schweden hat einen hohen Anteil 
von Wasserkraft und Atomstrom an der Stromproduktion, während in Frankreich 
der hohe Atomstromanteil ausschlaggebend ist. Generell zeigt sich auch, dass die 
neuen Mitgliedstaaten deutlich höhere Emissionen pro BIP-Einheit haben als die al-
ten EU-Mitgliedstaaten. Hier machen sich u. a. Unterschiede im Brennstoffmix und 
in der Wirtschaftsstruktur bemerkbar. So setzen die neuen Mitgliedstaaten generell 
mehr Kohle und weniger Erdgas ein als die alten Mitgliedstaaten. Außerdem hat 
der tendenziell emissionsärmere Dienstleistungssektor eine geringere Bedeutung in 
den neuen Mitgliedstaaten. Schließlich ist auch die Industrie in vielen neuen Mit-
gliedstaaten durch eine energieintensivere Produktion gekennzeichnet.  

 

                                                      
4 Um den Fortschritt der einzelnen Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Erreichung des Kyoto-Ziels bewer-

ten zu können, verwenden die Europäische Kommission und die Europäische Umweltagentur die Ab-
weichung der aktuellen Emissionen von einem fiktiven Zielpfad (EEA 2006). Der Kyoto-Zielpfad ist ei-
ne gerade Linie zwischen dem Basisjahr 1990 und dem Zieljahr 2010. 

5 Jene Länder, die am oder nach dem 1. Mai 2005 beitraten, sind hier nicht berücksichtigt.  
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Abbildung 6: Kyoto-Ziele der EU-15 Mitgliedstaaten und Abweichung vom Kyoto-Zielpfad 

im Jahr 2005. 

Quelle: EEA (2007) 
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Beim Vergleich der THG-Emissionen pro Kopf lag Österreich 2005 im Mittelfeld 
(siehe Abbildung 7). Die niedrigen Werte von Schweden und Frankreich wurden 
schon oben erklärt. Bei Portugal und Spanien macht sich – wie auch bei vielen neuen 
Mitgliedstaaten – das relativ niedrige BIP pro Kopf bemerkbar. Italien weist einen ver-
gleichsweise hohen Importanteil am Stromverbrauch auf.  

 
Abbildung 7: Vergleich der THG-Emissionen pro BIP und pro Kopf zwischen den EU-27-Staaten.  

Quelle: EEA (2007) 
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2.5 Einfluss des Emissionshandels, JI/CDM und der Land- 
und Forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf die Kyoto-
Zielerreichung 

2.5.1 Emissionshandel 

Der Emissionshandel ist einer der flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls zur 
Erreichung von Emissionssenkungen. In der EU kann nicht nur der Staat als Ver-
tragspartei des Kyoto-Protokolls am internationalen Emissionshandel teilnehmen, 
sondern auch Unternehmen können im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems 
Zertifikate handeln. Der EU-Emissionshandel betrifft derzeit die Sektoren Industrie 
und Energieaufbringung. Allerdings sind nicht alle Betriebe und nicht alle Gase vom 
Emissionshandel betroffen; derzeit sind nur CO2-Emissionen energieintensiver Be-
triebe verpflichtend abgedeckt.  

Die Aufnahme von zusätzlichen Aktivitäten und Gasen ist jedoch geplant. Ab 2013 
soll der Anwendungsbereich des EU-Emissionshandels gemäß einem von der Euro-
päischen Kommission am 23. Januar 2008 vorgelegten Vorschlag erweitert werden. 
Demnach könnten ab 2013 auch Lachgas (N2O) aus der chemischen Industrie und 
perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) aus der Aluminiumherstellung sowie zahl-
reiche neue Aktivitäten in den Emissionshandel aufgenommen werden. Wesentliche 
Änderungsvorschläge betreffen außerdem die Festsetzung der Gesamtmenge der 
Emissionen auf EU-Ebene, verbunden mit strikt harmonisierten Zuteilungsregeln (was 
den Wegfall der nationalen Zuteilungspläne bedeutet) und eine starke Erhöhung des 
Anteils der zu versteigernden Zertifikate. 

Das EU-Emissionshandelssystem startete 2005 mit einer dreijährigen Pilotphase 
bis 2007. Im Jahre 2006 meldeten die Emissionshandelsbetriebe der Sektoren In-
dustrie und Energieaufbringung daher zum zweiten Mal ihre geprüften Emissionen. 
Diese sanken im Vergleich zu 2005 im Jahr 2006 auf 32,4 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valente (siehe Abbildung 8).  

Auf Basis der geprüften Emissionen von 2006 verursachten die vom Emissions-
handel betroffenen Betriebe rund 79 % der gesamten THG-Emissionen der Sektoren 
Industrie und Energieaufbringung bzw. rund 36 % der gesamten THG-Emissionen 
Österreichs im Jahre 2006 (UMWELTBUNDESAMT 2006, 2007, 2008). 

Auf die Pilotphase des EU-Emissionshandels folgt nun die zweite Phase von 2008–
2012, die sich zeitlich mit der ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls 
deckt. Im Bezug auf den Anwendungsbereich des Emissionshandels beinhaltet der 
NAP 2 zusätzliche Anlagen mit Emissionen (2005) in der Höhe von ca. 330.000 Ton-
nen CO2-Äqivalenten pro Jahr, die im NAP 1 nicht berücksichtigt waren. Die Gratis-
zuteilung im NAP 2 beläuft sich nach Abzug eines jährlichen Anteils von 400.000 
Zertifikaten, die versteigert werden, und eines Anteils von 1 % jährlich für die Re-
serve für neue Marktteilnehmer auf 30,0 Mio. Tonnen CO2-Äqivalenten pro Jahr. 
Die Obergrenze, bis zu der Unternehmen Kyoto-Einheiten aus JI/CDM zukaufen dür-
fen, wurde mit 10 % der Gratiszuteilung an die einzelnen Anlagen festgelegt (LEBENS-
MINISTERIUM 2007b). 
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Abbildung 8: Emissionshandel gesamt – Vergleich geprüfte Emissionen mit Zuteilung. 

Ein Vergleich der geprüften Emissionen der Emissionshandelsbetriebe mit der NAP 1 
Zuteilung (inkl. Reserve) für 2005–2007 zeigt, dass die Gesamtzuteilung 2005 leicht 
unter den geprüften Emissionen 2005, im Jahre 2006 jedoch leicht darüber lag. Ver-
gleicht man weiters die geprüften Emissionen 2006 mit der Kyoto-relevanten Zutei-
lung für 2008–2012, zeigt sich, dass die Emissionen 2006 um 1,7 Mio. Tonnen Koh-
lendioxid höher lagen als die Zuteilung im NAP 26 (siehe Abbildung 8). Diese Diffe-
renz muss bei der Berechnung der Kyoto-Zielabweichung im Jahr 2006 von der Ab-
weichung zum Ziel abgezogen werden, da alle zusätzlichen Emissionen der EH-
Betriebe durch Zertifikate, die diese Betriebe zusätzlich ankaufen müssen, abgedeckt 
werden.  

Schließlich kann ein Vergleich der Zuteilung für 2008–2012 mit dem Zielwert aus der 
Klimastrategie 2007 für die Sektoren Industrie und Energie (36,2 Mio. Tonnen CO2 
pro Jahr) gezogen werden. Die geprüften Emissionen 2006 betragen 79 % der ge-
samten THG-Emissionen der beiden Sektoren im Jahr 2006. Die Zuteilung 2008–
2012 für die Emissionshandelsanlagen liegt jedoch bei rund 85 % des Zielwerts aus 
der Klimastrategie für die gesamten THG-Emissionen der Sektoren Industrie und 
Energie. Das bedeutet, dass die Zuteilung an die Emissionshandelsbetriebe im 
Vergleich zu ihren Emissionen 2006 einen überproportional großen Anteil des Ziel-
werts aus der Klimastrategie ausmacht6.  

Der 2. Nationale Zuteilungsplan sieht ferner eine flexible Reserve auf Basis einer 
gesetzlichen Regelung in der Neufassung des Emissionszertifikategesetzes (EZG) 
vor. Sobald die fixe Reserve von 1 % der Gesamtzuteilung ausgeschöpft ist, soll 
eine geeignete Stelle Zertifikate für das Lebensministerium ankaufen, welches die-

                                                      
6 Zusätzliche Anlagen mit Emissionen i. H. v. ca. 330.000 t CO2 pro Jahr, die im NAP 2 in den Anwen-

dungsbereich des Emissionshandels miteinbezogen wurden, sind in diesem Vergleich nicht berück-
sichtigt. 
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se dann neuen Marktteilnehmern kostenlos zur Verfügung stellt. Gemäß gültigem 
EZG muss in der Folgeperiode aus der Gesamtmenge des Nationalen Zuteilungs-
planes eine entsprechende Anzahl von Zertifikaten an die beauftragte Stelle zur 
Verwertung am Markt rückerstattet werden. Folglich ist die flexible Reserve als ein 
Vorgriff auf die Zertifikate der 3. Zuteilungsperiode konzipiert. 

 

2.5.1.1 Abweichung der Emissionen von der zugeteilten Menge  

Die für die nationale Kyoto-Zielerreichung maßgebliche Größe ist die im NAP 2 den 
EH-Betrieben zugeteilte Menge an Emissionszertifikaten.  

Weder die Verringerung noch die Erhöhung der Emissionen gegenüber der Zutei-
lung hat einen Einfluss auf die formale Zielerreichung Österreichs nach der Ver-
pflichtung des Kyoto-Protokolls:  

 Im Falle, dass die Emissionen der EH-Betriebe geringer sind als die Zuteilung, 
müssen diese Zertifikate nur in Höhe der tatsächlichen Emissionen für die Abde-
ckung an das nationale Konto überweisen. Der Rest der Zertifikate kann entwe-
der für die nächste Periode behalten oder verkauft werden. Die formale Zielerrei-
chung Österreichs wird dadurch nicht berührt.  

 Sind die Emissionen höher als die Zuteilung müssen zur Abdeckung zusätzliche 
Zertifikate zugekauft und auf das nationale Konto überwiesen werden. Somit wird 
im gleichen Maß, wie die Emissionen sich gegenüber der Zuteilung erhöht haben, 
auch eine erhöhte Zahl an Kyoto-Einheiten auf das nationale Konto überwiesen.  

Langfristig ist eine Verringerung der Emissionen gegenüber der Zuteilung vorteil-
haft, da mögliche Ziele im Anschluss an die Kyoto-Verpflichtungsperiode leichter zu 
erreichen wären.  

 

2.5.2 JI/CDM-Projekte 

Ziel des Österreichischen JI/CDM-Programms ist es, durch Nutzung der projektbe-
zogenen flexiblen Mechanismen (Joint-Implementation und Clean-Development 
Mechanism) einen Beitrag zur Erreichung des österreichischen Kyoto-Ziels zu leisten. 

Gegenstand des Programms ist: 
 der Ankauf von Emissionsreduktionseinheiten (ERE) direkt aus JI- und CDM-
Projekten und durch Beteiligungen an Fonds, 

 die Finanzierung von immateriellen Leistungen, die für die Durchführung von JI- 
und CDM-Projekten erforderlich sind (Baseline-Studien usw.). 

Unter Bezug auf die nationale Klimastrategie wurde bei der Vorbereitung des JI/CDM-
Programms davon ausgegangen, durch Anwendung der projektbezogenen flexiblen 
Mechanismen die Lücke zwischen dem national erreichbaren Emissionsredukti-
onspotenzial und dem österreichischen Kyoto-Zielwert zu schließen. Insgesamt sol-
len 45 Mio. Tonnen Emissionsreduktionseinheiten gemäß der Österreichischen 
Klimastrategie 2007 als Beitrag zur Erreichung des Kyoto-Ziels für die Periode 2008 
bis 2012 angekauft werden. 
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2.5.2.1 Memoranda of Understanding 

Da für jedes JI- oder CDM-Projekt auch die Zustimmung des Gastlandes erforder-
lich ist, hat der Umweltminister bereits eine Reihe bilateraler Vereinbarungen, so-
genannte Memoranda of Understanding (MoU), mit potenziellen Gastländern ge-
schlossen. Derartige MoUs sind für einen Ankauf von Emissionsreduktionseinhei-
ten nicht unbedingt notwendig, erleichtern aber die Abwicklung einzelner Projekte 
mit einem Gastland. 

Zentrale Bedeutung hat dabei die im MoU zum Ausdruck gebrachte grundsätzliche 
Bereitschaft eines Gastlandes, für JI-Projekte Emission Reduction Units (ERUs) – 
als einen Teil seiner zugeteilten Menge an Treibhausgasemissionen laut Kyoto-
Protokoll – an ein anderes Land abzutreten. Bei CDM-Projekten mit Entwicklungs-
ländern wird die Reduktion nicht vom Gastland übertragen, sondern vom Executive 
Board (EB) des CDM, sodass MoUs mit diesen Ländern vor allem politische Bedeu-
tung haben. 

Derzeit existieren derartige Vereinbarungen im JI-Bereich mit Bulgarien, Estland, 
Lettland, Neuseeland, Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Ungarn 
und im CDM-Bereich mit Argentinien, Äthiopien, Bolivien, Ecuador, Ghana, Indonesien, 
Kolumbien, Marokko, Mexiko, Mongolei, Peru, Philippinen, Tunesien, Vietnam und der 
Volksrepublik China. 

 

2.5.2.2 Projektpipeline 

Im April 2007 wurde der bislang fünfte Call jeweils für JI- und CDM-Projekte veröffent-
licht, welcher mit 5. April 2008 befristet ist. Die Unterlagen und Detailinformationen 
zu den jeweils aktuellen Calls sind auf der Homepage des Österreichischen JI/CDM-
Programms (www.ji-cdm-austria.at) abrufbar. 

Die Calls werden auch 2008 weitergeführt. Sie sind weiterhin ein Instrument, um 
die Projektpipeline des Österreichischen JI/CDM-Programms zu erweitern. Daneben 
hat sich der Markt dahingehend entwickelt, dass Verkäufer potenzielle Käufer zur 
Legung von Angeboten einladen, um dann auf Basis der gelegten Angebote mit 
den Bestbietern zu verhandeln. Diese Tendenz hat sich 2007 weiter verfestigt, so-
dass inzwischen die meisten abgeschlossenen Projekte über bestehende Kontakte 
mit Verkäufern und Projektentwicklern bzw. über die Teilnahme an Angebotslegun-
gen gewonnen wurden.  

Ende März 2008 wurden über alle bisher veröffentlichten Calls sowie durch Ange-
botslegungen an Verkäufer insgesamt 71 JI- und 194 CDM-Projekte dem österrei-
chischen Programm angeboten. 

Anhand der Anzahl dieser Projekte zeichnen sich folgende Schwerpunktländer ab: 
Im JI-Bereich sind dies die Ukraine und Russland mit jeweils 25 % und Bulgarien mit 
15 % der eingereichten JI-Projekte, bei den CDM-Projekten rangiert China mit 38 % 
vor Indien mit 24 % und Vietnam mit 7 %. Die gesamte Projektverteilung nach Re-
gionen zeigt eine Aufteilung von 57 % für Asien, 27 % für Zentral- und Osteuropa, 
6 % für Süd- und Mittelamerika, 6 % für Afrika und 2 % für Ozeanien. 

Die Projekte umfassen sämtliche wesentlichen Technologien zur Reduktion von 
Treibhausgasemissionen. Im JI-Bereich dominieren – bezogen auf die Anzahl – vor 
allem Deponiegas-, Windpark- und Energieeffizienz-/Fuel-Switch-Projekte. Im 
CDM-Bereich sind die am häufigsten angebotenen Projekttechnologien Biomasse, 
Wasserkraft und diverse Energieeffizienz-/Fuel-Switch-Projekte.  
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2.5.2.3 Angekaufte Emissionsreduktionseinheiten (inkl. Unterstützung imma-
terieller Kosten) 

Seit dem Start des Österreichischen JI/CDM-Programms im Jahr 2003 wurden ins-
gesamt 50 Projekte sowie eine Fondsbeteiligung und drei Carbon-Fazilitäten abge-
schlossen. Rund 37,7 Mio. Tonnen Emissionsreduktionseinheiten konnten damit bis-
lang zur Erreichung des österreichischen Kyoto-Ziels gesichert werden. Der Durch-
schnittspreis für die Tonne beträgt EUR 8,32 (exklusive immaterielle Kosten). 

2007 konnte der Ankauf von Emissionsreduktionen aus 19 Projekten (zwei JI und 
17 CDM) sowie einer Fazilität nach Empfehlung der Kommission in Angelegenheiten 
des Österreichischen JI/CDM-Programms vom Umweltminister genehmigt werden. 
Mit diesen sicherte sich Österreich 11,3 Mio. Tonnen Emissionsreduktionseinheiten 
für die Periode 2008 bis 2012.  

Weiters erhielten 2007 sieben Projekte vor Abschluss der Verhandlungen über den 
Ankaufsvertrag eine Unterstützung für die Weiterentwicklung des Projekts und für 
die Aufbereitung der notwendigen Dokumente (Project Design Document, Baseline, 
Monitoring-Plan und Validierung). Die Zusage zur Unterstützung erfolgte nach er-
folgreichem Abschluss der ersten Projektprüfung sowie nach Empfehlung durch die 
Kommission und Genehmigung durch den Umweltminister. Mit vier dieser Projekte 
konnte 2007 auch bereits ein Ankaufsvertrag abgeschlossen werden. 

 

2.5.2.4 Lieferungen von Emissionsreduktionen  

2007 wurden auch erstmals tatsächlich Emissionsreduktionseinheiten aus abge-
schlossenen Projekten auf das österreichische Konto übertragen. Zehn Projekte, 
darunter sechs chinesische, drei indische und ein ägyptisches haben insgesamt 
955.738 Tonnen Emissionsreduktionen geliefert.  

 

2.5.3 Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 

Aus dem Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft zählen 
in Österreich nur die Aktivitäten gemäß Kyoto-Protokoll Artikel 3.3 (af/reforestation, 
deforestation; Neubewaldung und Entwaldung) als relevant für die Bemessung der 
Erreichung des Kyoto-Zieles. Die Sektor-Aktivitäten gemäß Artikel 3.4 (forest ma-
nagement, cropland and grassland management, revegetation; Waldbewirtschaf-
tung, Ackerland- und Grünlandbewirtschaftung; Wiederbegrünung) waren für die 
Kyoto-Periode 2008–2012 freiwillig wählbar und wurden von Österreich aufgrund 
der folgenden vier Punkte lt. BMLFUW nicht angewandt: 

 Nutzungsdämpfer – Holznutzungen in der Periode 2008 bis 2012 müssten redu-
ziert werden. 

 Das Risiko von Kalamitäten (Sturmbruch wie z. B. Kyrill, Emma; Käferkalamitä-
ten, …) im Zeitraum 2008 bis 2012 ist nicht abschätzbar, würde aber bei der Be-
rechnung voll zu Buche schlagen. 

 Ein finanziell aufwendiges Monitoring wäre erforderlich; man müsste die re-
sultierenden Kohlenstoff-Zunahmen oder -Abnahmen zwischen 2008 und 2012 
nachweisen können.  

 Wenn Österreich sich einmal für die Anrechnung der 3.4-Aktivitäten entscheiden 
würde, müssten diese auch in den Folgeperioden zur Anwendung gebracht 
werden. 
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Für die Berechnung der Kohlenstoff-Senke und -Quelle gemäß Art. 3.3 sind die Ver-
änderungen der Kohlenstoff-Vorräte zwischen 2008 und 2012 für jene Flächen zu be-
rechnen, auf denen seit 1. Jänner 1990 eine „af/reforestation“ und „deforestation“-
Aktivität stattgefunden hat. Die derzeitigen vorläufigen Schätzungen für Österreich 
beruhen auf den Angaben der Österreichischen Waldinventur des Bundesamts und 
Forschungszentrums für Wald zu den Waldzugängen und -abgängen in Österreich 
gemäß den Inventurperioden 1986/90, 1992/96 und 2000/02 (BFW 2006). 

Neben diesen Aktivitätsdaten mussten auch Emissionsfaktoren abgeleitet werden. 
Der Biomassezu- bzw. -abgang wurde ebenfalls auf Basis der Waldinventur-Ergeb-
nisse geschätzt, zur Ableitung der Veränderung des Bodenkohlenstoffs wurden die 
mittleren Bodenkohlenstoffvorräte in Wald-, Acker- und Grünlandböden gemäß den 
verschiedenen Österreichischen Bodenzustandsinventuren sowie Schätzwerte des 
Umweltbundesamt bei anderen Nutzungsformen herangezogen. 

Die letzten Vorausschätzungen für diese Art. 3.3-Aktivitäten in Österreich, die auch 
in der Klimastrategie 2007 enthalten sind, ergaben eine mittlere jährliche Netto-Senke 
zwischen 2008 und 2012 von 0,7 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr.  

Die Unsicherheit dieses Schätzwertes ist derzeit jedoch noch groß; so könnten die 
Aktivitäten aus Art. 3.3. für den Zeitraum 2008 bis 2012 auch eine CO2-Quelle er-
geben. Die Ursachen für die Unsicherheiten sind folgende: 
1. Für den Zeitraum 2008 bis 2012 liegen noch keine Waldinventurergebnisse vor, 

die Neubewaldung und besonders die Rodung in diesem Zeitraum haben je-
doch einen maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis.  

2. Um den Berichtsanforderungen gerecht zu werden, wurde eine Reihe von Maß-
nahmen in Österreich getroffen, die in der Zukunft verbesserte Schätzungen zu 
diesen Art. 3.3-Aktivitäten erwarten lassen: Das Erhebungsdesign der Österrei-
chischen Waldinventur wurde angepasst und ein Bodenmodell ist derzeit am 
Bundesamt und Forschungszentrum für Wald (BFW) in Erstellung. 

Aufgrund dieser Tatsachen stellt die Annahme von 0,7 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente 
aus Art.3.3-Aktivitäten lediglich einen Schätzwert auf Basis des derzeitigen Wissens 
dar. Neben den aktuellen Erhebungsdaten für den Kyoto-Zeitraum 2008 bis 2012 und 
den methodischen Verbesserungen werden besonders die tatsächlichen Aktivitäten 
Neubewaldung und Rodung zwischen 2008 und 2012 einen maßgeblichen Einfluss 
auf das endgültige Ergebnis haben. Die Bilanz wird umso besser, je geringer im Zeit-
raum 2008 bis 2012 die Waldverluste für andere Flächennutzungen sind. 
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3 TRENDEVALUIERUNG  

In diesem Kapitel wird die Entwicklung der Emissionen der Treibhausgase in Öster-
reich getrennt nach den einzelnen Sektoren dargestellt und analysiert.  

Die Einteilung und Reihung der Sektoren erfolgt entsprechend der Klimastrategie 
2002 und der Anpassung der Klimastrategie 2007. 

Für jeden Sektor werden zunächst die Entwicklung der THG-Emissionen von 
1990 bis 2006 sowie das jeweilige Ziel der Klimastrategie (Durchschnitt der Emis-
sionen von 2008 bis 2012) dargestellt. Anschließend wird auf die wichtigsten Ein-
flussgrößen, die die Entwicklung der Emissionen bestimmen, eingegangen.  

Die Datenquelle für den vorliegenden Bericht ist die Nationale Treibhausgas-Inventur, 
die das Umweltbundesamt jährlich erstellt. Die detaillierten Beschreibungen der 
Emissionsberechnungen und Datenquellen – sofern nicht anders angeführt – können 
dem Inventurbericht (UMWELTBUNDESAMT 2008) entnommen werden.  

Mit Hilfe der Komponentenzerlegung werden die Effekte der wesentlichen Ein-
flussgrößen (Komponenten) graphisch dargestellt. Da die Ergebnisse auch von der 
Wahl der Parameter abhängen, ist ein Vergleich der verschiedenen Verursacher 
nur bedingt aussagekräftig. Neben den bei dieser Methode angewandten Parame-
tern gibt es noch zusätzliche Faktoren, welche die Emissionen eines Sektors beein-
flussen. Die Methode der Komponentenzerlegung wird im Anhang näher beschrieben.  

Am Ende jedes Sektorkapitels wird der Stand der Umsetzung der Klimastrategie 
zusammengefasst. Die detaillierte Evaluierung aller Maßnahmen der Klimastrategie 
2002 und der Anpassung der Klimastrategie 2007 hinsichtlich ihrer Umsetzung be-
findet sich im Anhang dieses Berichts.  

 

 

3.1 Sektor Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch 

Sektor Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch 

THG-Emissionen 2006 
(Mio. t CO2-Äquivalente) 

Anteil an den nationalen 
THG-Emissionen 

Veränderung zum Vor-
jahr 2005 

Veränderung 
seit 1990 

14,2 15,6 % –4,4 % –6,0 % 

 

Die THG-Emissionen aus dem Sektor Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch be-
trugen 2006 rd. 14,2 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente und deckten damit 15,6 % der na-
tionalen THG-Emissionen ab. Seit 1990 sind sie um rund 1 Mio. Tonnen CO2-Äquiva-
lente bzw. 6,0 % gesunken.  

Der Sektor Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch verursacht Emissionen der 
Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Lachgas. Wichtigste Verursacher sind pri-
vate Haushalte sowie öffentliche und private Dienstleistungen (öffentliche Gebäude, 
Bürogebäude, Hotellerie, Krankenhäuser etc). Ebenfalls diesem Sektor zugerechnet 
wird der Energieverbrauch von land- und forstwirtschaftlichen Anlagen sowie mobi-
len Maschinen und Arbeitsgeräten. Außerdem werden auch die in privaten Haus-
halten verwendeten mobilen Geräte, wie z. B. Rasenmäher, berücksichtigt. 
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Tabelle 4: Hauptverursacher der Emissionen des Sektors Raumwärme und sonst. Kleinverbraucher  
(1.000 t CO2-Äquivalente). 

Verursacher 1990 2005 2006 Veränderung 
2005–2006 

Veränderung 
1990–2006 

Anteil an den 
nationalen THG-

Emissionen 
2006 

Privathaushalte (Kohlendioxid) 9.906 9.344 8.666 –7,3 % –12,5 % 9,5 % 

Öffentliche und private Dienstleistungen 
(Kohlendioxid) 

2.651 3.301 3.403 +3,1 % +28,4 % 3,7 % 

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen 
(Kohlendioxid) 

1.357 1.435 1.392 –3,0 % +2,6 % 1,5 % 

 

Die THG-Emissionen dieses Sektors stammen größtenteils aus der Verbrennung 
fossiler Brennstoffe. Der dominierende Brennstoff ist seit 1990 Heizöl. 2006 war es 
für 63,9 % der CO2-Emissionen des Sektors verantwortlich. Der Verbrauch an Heizöl 
blieb über die gesamte Zeitreihe in etwa auf demselben Niveau. Ansonst zeigt sich ab 
1990 eine Verlagerung von Kohle – der Verbrauch ist um 79 % zurückgegangen – zu 
Erdgas (plus 67 %) bzw. Biomasse (plus 18 %).  

Der Brennstoffverbrauch und damit die Emissionen eines Jahres in diesem Sektor 
sind stark von der Dauer der Heizperiode abhängig. Die jährlichen Schwankungen 
im Trendverlauf werden vor allem durch die jeweiligen Witterungsbedingungen (Heiz-
gradtage HGT7) verursacht. Der Rückgang um 0,7 Mio. Tonnen Kohlendioxid-Äqui-
valente bzw. 4,4 % zwischen 2005 und 2006 ist im Wesentlichen auf die geringere 
Anzahl von Heizgradtagen 2006 im Vergleich zu 2005 zurückzuführen. Vor allem der 
Gas- und Biomasseeinsatz ist dadurch im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Durch 
die Lagerhaltung war Heizöl vom relativ kalten Winter 2005/2006 stärker betroffen 
(nach diesem mussten die Lagerbestände im Jahr 2006 wieder ergänzt werden) 
und blieb daher in den letzten Jahren annähernd konstant. Effekte durch den milden 
Winter 2006/2007 sind erst in der Inventur 2007 zu erwarten.  

Die Heizgradtage haben einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der THG-
Emissionen aus der Raumwärme, aber auch in geringerem Ausmaß aus den 
Kraftwerken (Fernwärme). In manchen Jahren sind die Temperaturschwankungen 
im Trend der gesamten THG-Emissionen deutlich sichtbar; in manchen Jahren 
werden sie hingegen von anderen Faktoren überlagert (siehe Abbildung 9).  

                                                      
7 Heizgradtag = Summe der Temperaturdifferenzen zwischen einer konstanten Raumtemperatur von 

20° C und dem Tagesmittel der Lufttemperatur, falls diese kleiner gleich einer angenommenen Heiz-
grenztemperatur von 12° C liegt.  
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Abbildung 9: Entwicklung der nationalen THG-Emissionen im Vergleich zu den Heizgradtagen. 

Der temperaturbereinigte Emissionstrend des Sektors Raumwärme und sonst. 
Kleinverbrauch zeigt im Vergleich einen flacheren Verlauf; von 2003 bis 2005 sind 
die temperaturbereinigten Emissionen gesunken und von 2005 bis 2006 um 0,1 Mio. 
Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente angestiegen (siehe Abbildung 10).  

 
Abbildung 10: THG-Emissionen aus dem Sektor Raumwärme und sonst. Kleinverbrauch, 

1990–2006 und Ziel der Klimastrategie.  

Solarthermie (die keine THG-Emissionen verursacht) nimmt einen sehr geringen Anteil 
am Energieverbrauch des Sektors ein obgleich sie sich seit 2006 versechsfacht hat. 
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Die Geothermie hat seit 1990 zwar um 70 % zugenommen, stagniert allerdings seit 
2003 bei ca. 250 Terajoule.  

Der Fernwärmebezug hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt und im letzten Jahr um 
10 % zugenommen.  

Der Anteil des Stromverbrauchs im Sektor Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch 
hat seit 1990 konstant zugenommen – insgesamt um 36 %. Die Emissionen aus 
der Fernwärme- und Stromproduktion werden allerdings nicht diesem Sektor, sondern 
der Energieaufbringung zugeschrieben.  

 

Abbildung 11: Energieeinsatz (in TJ) im Sektor Raumwärme und sonst. Kleinverbrauch. 

Tabelle 5:  Energieeinsatz im Sektor Raumwärme und sonst. Kleinverbrauch 

Jahr Öl  Kohle Gas Biomasse Abfälle Strom Fernwärme Geothermie Solarthermie
 (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) 

1990 117.161 28.138 46.459 64.403 3.356 77.757 22.323 151 621 
2005 116.853 6.125 89.713 78.204 687 104.556 48.443 259 3.816 
2006 118.376 5.991 77.462 76.123 729 106.172 53.101 259 4.157 

1990–2006 1 % –79 % 67 % 18 % –78 % 37 % 138 % 72 % 569 % 
 

Die Energiepreise sind wichtige Einflussfaktoren auf den Energieverbrauch und den 
Energieträgermix (siehe Abbildung 12). Zwischen 1990 und 2006 sind die Energie-
preise dabei deutlich hinter der Entwicklung des verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens 
zurückgeblieben. Während sich das real verfügbare Einkommen um 26 % erhöht 
hat, sind die Energiepreise geringer angestiegen oder gesunken: Der Strompreis sank 
zwischen 1990 und 2006 um 11,4 %, der Gaspreis lag 2006 um 11,9 % über dem Ni-
veau von 1990. Der Heizölpreis stieg bis 2005 stärker als das verfügbare Einkommen; 
2006 fiel der Preis wieder8. 

                                                      
8 Da der Datenstand der Emissionsangaben in diesem Bericht bei 2006 endet, sind die z. T. erheblichen 

Steigerungen der Preise mancher Energieträger im Jahr 2007 hier nicht dokumentiert.  

Quelle: UMWELTBUNDESAMT (2008) 
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Abbildung 12: Energiepreise der Haushalte und real verfügbares Pro-Kopf-Einkommen. 
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3.1.1 Privathaushalte 

Die steigende Zahl der Haushalte und der Trend zu größeren Wohnungen sind Fak-
toren, die sich emissionserhöhend ausgewirkt haben (siehe Abbildung 13). Die Anzahl 
der Hauptwohnsitze erhöhte sich zwischen 1990 und 2006 um 19 %, die Wohnungs-
fläche aller Hauptwohnsitze stieg im selben Betrachtungszeitraum um 36,1 %. Die Be-
völkerungszahl ist im Vergleich dazu im gleichen Zeitraum um nur 7,2 % gewachsen.  

Emissionsvermindernd haben sich Energiesparmaßnahmen, Effizienzsteigerungen, 
der Einsatz erneuerbarer Energien und Heizungsumstellungen auf Gas und Fern-
wärme ausgewirkt. Im Bereich der Effizienzsteigerungen sind insbesondere die 
Wärmedämmung von Gebäuden, die Erneuerung von Fenstern, der Einsatz von 
verbesserten Heizkesseln und Niedertemperatur-Wärmeabgabesystemen in Kom-
bination mit Niedertemperatur- und Brennwertkesseln zu nennen. 

 
Anmerkung: Die Anzahl der Hauptwohnsitze und die Wohnungsfläche von 2004, 2005 und 2006 

wurden von Statistik Austria mittels einer neuen Stichproben-Methode erhoben. Die 
Werte ab 2004 sind somit mit der Zeitreihe 1990–2003 nicht konsistent und deshalb 
separat dargestellt. 

Abbildung 13: CO2-Emissionen aus den Privathaushalten in Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Anzahl und Fläche von Hauptwohnsitzen.  
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In folgender Komponentenzerlegung wird die Wirkung der für den Bereich Privat-
haushalte (Raumwärme) ausgewählten Parameter auf die Entwicklung der CO2-
Emissionen dargestellt, indem die Emissionen der Jahre 1990 und 2006 miteinander 
verglichen werden. Die Größe der Balken spiegelt das Ausmaß der Beiträge (be-
rechnet in Tonnen CO2) der einzelnen Parameter zur Emissionsentwicklung wider 
(wobei das Symbol  einen emissionserhöhenden Effekt, das Symbol  einen 
emissionsmindernden Effekt kennzeichnet). Die Reihung in der Graphik erfolgt 
nach Größe des Effekts und entspricht nicht der Reihenfolge der Berechnung (Details 
zur Methode – siehe Anhang). 

 
Abbildung 14: Komponentenzerlegung des Emissionstrends von Kohlendioxid aus dem 

Bereich der Privathaushalte (Sektor Raumwärme und sonst. Kleinverbrauch).  

Anzahl der Wohnungen (Hauptwohnsitze): Effekt, der sich aufgrund der steigen-
den Anzahl der Hauptwohnsitze in Österreich von ca. 2,9 Mio. (1990) auf 3,5 Mio. 
(2006) ergibt.  

Durchschnittliche Wohnungsgröße: Effekt, der sich aufgrund der steigenden durch-
schnittlichen Wohnungsgröße pro Hauptwohnsitz von 84 m2 (1990) auf 96 m2 (2006) 
ergibt. 

Heizgradtage: Effekt, der sich aufgrund der erhöhten Anzahl der Heizgradtage (2 % 
der Jahressumme) ergibt. 

Fossile Kohlenstoffintensität: Effekt, der sich aufgrund der sinkenden CO2-Emis-
sionen pro fossiler Brennstoffeinheit von 74 t/TJ (1990) auf 72 t/TJ (2006) ergibt. 
Hier macht sich die Umstellung auf kohlenstoffärmere (fossile) Brennstoffe (von 
Kohle zu Gas) bemerkbar. 

Biomasseanteil: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Anteils fossiler Brennstoffe 
am Brennstoffverbrauch von 70 % (1990) auf 67 % (2006) bzw. des zunehmenden 
Biomasseanteils (insbesondere von Energiehackgut und Pellets) ergibt. 
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Brennstoffintensität: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Anteils des Brenn-
stoffverbrauchs am Endenergieverbrauch von 79 % (1990) auf 70 % (2006) ergibt. 
Hier macht sich der Ausbau der Fernwärme bemerkbar. 

Endenergieintensität: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Endenergieverbrauchs 
(inklusive Strom und Fernwärme) pro m2 Wohnungsfläche von 0,97 GJ/m2 (1990) 
auf 0,80 GJ/m2 (2006) ergibt. Diese Entwicklung ist auf die Sanierung von beste-
henden Gebäuden (Wärmedämmung, Fenstertausch, Heizkesseltausch, Regelung 
der Heizung usw.), die meist deutlich bessere Effizienz neuer Gebäude, den Ab-
bruch von Gebäuden mit meist schlechter Effizienz und den verstärkten Einsatz 
von Erneuerbarer Energie zurückzuführen. 

 

3.1.2 Stand der Umsetzung der Maßnahmen der Klimastrategie 

Zum Sektor Raumwärme und sonst. Kleinverbrauch finden sich in der Klimastrate-
gie über 100 Maßnahmen. Die Analyse der Umsetzung wird dadurch erschwert, 
dass die Beschreibung der einzelnen Maßnahmen zum Teil vage ist. Einige Maß-
nahmen im Bereich Kleinverbrauch verweisen auf Programme und Aktionspläne mit 
vielen, teilweise sehr ähnlichen Einzelmaßnahmen. Diese wurden in der Analyse in 
Gruppen zusammengefasst und diese Gruppen für die Beurteilung des Umsetzungs-
standes herangezogen.  

 

3.1.2.1 Feststellung des Umsetzungstandes 

Die Erhebung der Umsetzung der Bundesmaßnahmen erfolgte u. a. auf Basis von 
Befragungen von ExpertInnen. Den Bundesländern9 wurde ein Fragebogen zum 
Stand der Umsetzung zugesandt. Von Länderseite wurde auf die relevanten Berichte 
der Länder zum Klimaschutz als wichtige Informationsquelle verwiesen.  

In der Analyse wurde festgestellt, dass zahlreiche Maßnahmen seitens des Bundes 
und der Länder umgesetzt wurden, wenn auch die Umsetzung bei vielen wesentlich 
länger dauerte als in der Klimastrategie vorgesehen. Sowohl auf Bundes- wie auf 
Landesebene gibt es jedoch einige Maßnahmen, deren Umsetzung nicht oder nur 
teilweise erfolgte. Zentrale Maßnahmen der Klimastrategie – wie die Gebäudesa-
nierung, der Kesseltausch sowie der forcierte Einsatz Erneuerbarer Energie – findet 
nicht in dem von der Klimastrategie angestrebten Ausmaß statt. Von den in der 
Klimastrategie enthaltenen Maßnahmen zum Sektor Raumwärme und sonstiger 
Kleinverbrauch, deren Umsetzung eindeutig evaluierbar war, wurden zehn nicht 
umgesetzt, 38 teilweise umgesetzt und 23 umgesetzt (siehe Anhang – Maßnah-
mentabelle). Im Mittelpunkt des Maßnahmenbereiches stehen die Effizienzverbesse-
rung des Bestandes an Gebäuden und Heizanlagen sowie der Umstieg auf CO2-
ärmere Brennstoffe und der verstärkte Einsatz Erneuerbarer Energieträger – nicht 
nur im Neubau sondern auch bei der Sanierung. Das wichtigste Instrument dafür ist 
die Wohnbauförderung, insbesondere die Förderung von Qualität und Anzahl der 
thermisch-energetischen Sanierungen. Allerdings ist die in der Klimastrategie vor-
gesehene Steigerung der thermischen Sanierungsrate auf zumindest 3 % nicht rea-
lisiert, für die u. a. eine stärkere Fokussierung der Wohnbauförderung notwendig 
wäre. Somit konnten im Sektor Raumwärme und sonst. Kleinverbrauch die in der 
Klimastrategie definierten Reduktionspotenziale bislang nicht erreicht werden. 

                                                      
9 Die Anfrage ging an die Mitglieder des Kyoto-Forums.  
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Die Klimastrategie 2007 und die darin enthaltenen Maßnahmen wurden mit den 
Bundesländern im Rahmen des Kyoto-Forums diskutiert; darüber hinaus waren die 
VertreterInnen der Landesumweltreferentenkonferenz und der Landesamtsdirekto-
ren damit befasst.  

Eine formale Verabschiedung der Anpassung der Klimastrategie 2007 durch die 
Bundesländer hat bis zum Zeitpunkt der Umsetzungsanalyse noch nicht stattgefunden.  

 

 

3.2 Sektor Energieaufbringung 

Sektor Energieaufbringung 

THG-Emissionen 2006 
(Mio t CO2-Äquivalente) 

Anteil an den nationalen 
THG-Emissionen 

Veränderung zum 
Vorjahr 2005 

Veränderung 
seit 1990 

15,5 17,0 % –4,1 % +12,0 % 

 

Die THG-Emissionen aus der Energieaufbringung sind seit 1990 um rund 1,7 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalente bzw. 12,0 % angestiegen. Seit 2004 ist der Emissionsver-
lauf leicht fallend. Von 2005 auf 2006 sind die Emissionen um 4,1 % gesunken (siehe 
Abbildung 15) und betragen in Summe 15,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente.  

In der öffentlichen Strom- und Wärmeerzeugung kam es über den betrachteten Zeit-
raum 1990–2006 zu einer teilweisen Entkoppelung der THG-Emissionen (+10,7 %) 
von der Stromproduktion (+26,7 %) und der Wärmeproduktion (+146,2 %) – mit ei-
nem gegenläufigen Trend zwischen 2005 und 2006. Dies liegt zum einen an der ge-
sunkenen Kohlenstoffintensität der eingesetzten fossilen Brennstoffe (im Wesentli-
chen Verschiebung von Kohle zu Gas) und zum anderen am gestiegenen Einsatz von 
Biomasse (in Heizwerken für die Wärmeerzeugung und Heizkraftwerken für die 
Strom- und Wärmeproduktion).  

Der stark gestiegene Einsatz von Abfall in Verbrennungsanlagen ist einerseits das 
erwünschte Resultat der Deponieverordnung (Ablagerungsverbot für unbehandelte 
Abfälle), führt aber andererseits aufgrund des relativ hohen Emissionsfaktors (Haus-
müll hat einen mit Erdgas vergleichbaren Emissionsfaktor) und der technologisch be-
dingten niedrigen Verstromungswirkungsgrade zu einer Erhöhung der Kohlenstoffin-
tensität.  

Erneuerbare Energien – insbesondere Wind, in wesentlich geringerem Ausmaß auch 
Photovoltaik – leisten einen steigenden Beitrag zur Stromerzeugung. Dies ist unmit-
telbar auf das Ökostromgesetz zurückzuführen.  

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die beobachtete Entkopplung ist die Errichtung 
neuer Kraftwerke zur Strom- und Wärmeerzeugung, welche eine höhere Umwand-
lungseffizienz aufweisen und zum Teil bestehende Kraftwerke ersetzten.  

Die THG-Emissionen aus der Raffinerie stiegen im Zeitraum 1990 bis 2006 um rd. 
18 %. Emissionsbestimmende Faktoren sind neben der verarbeiteten Erdölmenge 
und -qualität v. a. der Verarbeitungsgrad und die Qualitätsanforderungen an die Pro-
dukte, aber auch die Energieeffizienz und Wärmeintegration der Prozessanlagen.  
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Abbildung 15: THG-Emissionen aus dem Sektor Energieaufbringung, 1990–2006 und Ziel 

der Klimastrategie.  

Der Sektor Energieaufbringung verursacht die Treibhausgase Kohlendioxid, Methan 
und Lachgas aus der öffentlichen Strom- und Wärmeproduktion, der Raffinerie, der 
Abfallverbrennung (einige Abfallverbrennungsanlagen werden allerdings dem Bereich 
Industrie zugeordnet) sowie der Öl- und Gasförderung10. Die öffentliche Strom- und 
Wärmeproduktion und die Raffinerie sind die Hauptverursacher der THG-Emissionen 
aus diesem Sektor (siehe Tabelle 6). Der Rest stammt aus der Öl- und Gasförderung 
und dem Eigenverbrauch des Sektors Energie.  

Tabelle 6: Hauptverursacher der Emissionen des Sektors Energieaufbringung (1.000 t CO2-Äquivalente). 

Verursacher 1990 2005 2006 Verände-
rung  

2005–2006

Verände-
rung  

1990–2006 

Anteil an den 
nationalen 

THG- 
Emissionen 

2006 

Öffentliche Strom- und Wärmeproduktion (Koh-
lendioxid) 

10.888 12.744 12.049 –5,5 % +10,7 % 13,2 % 

Raffinerie (Kohlendioxid) 2.394 2.827 2.830 +0,1 % +18,2 % 3,1 % 

 

 

                                                      
10 Bei der Öl- und Gasförderung werden u. a. Kompressoren, Trockner, Gaswäscher etc. eingesetzt, deren 

Emissionen in diesem Sektor berücksichtig werden. Emissionen der für den Gastransport eingesetzten 
Pipelinekompressoren werden dem Sektor Verkehr zugerechnet. Flüchtige Emissionen aus dem Pipeli-
nenetz sind bei den sonstigen Emissionen erfasst. 
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3.2.1 Öffentliche Strom- und Wärmeproduktion  

Unter der öffentlichen Strom- und Wärmeproduktion werden kalorische Kraftwerke 
und Heizwerke, in denen biogene und fossile Brennstoffe eingesetzt werden, aber 
auch Abfallverbrennungsanlagen, Wind- und Wasserkraftanlagen, Geothermie- und 
Photovoltaikanlagen zusammengefasst. Diese speisen ihre erzeugten Produkte in ein 
öffentliches Netz ein bzw. liefern Fernwärme an Dritte.  

Die Emissionen aus der öffentlichen Strom- und Wärmeproduktion betragen rund 
77,7 % der THG-Emissionen des Sektors Energieaufbringung bzw. 13,2 % der na-
tionalen THG-Emissionen. Sie sind zwischen 1990 und 2006 um 1,2 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalente gestiegen, seit 2004 aber leicht rückläufig.  

Den größten Einfluss auf die THG-Emissionen dieses Bereichs hat die Stromproduk-
tion aus kalorischen Kraftwerken, welche insbesondere vom Stromverbrauch (ener-
getischer Endverbrauch von elektrischer Energie) abhängt. Zusätzlich relevante Fak-
toren sind die Erzeugung aus Wasserkraft sowie die Brennstoffpreise und die Erlöse 
aus dem Stromverkauf.  

Seit 1990 stieg der energetische Endverbrauch von elektrischer Energie in Österreich 
um insgesamt 36,1 % an. Der größte Teil des Stromverbrauchs fällt auf die Sektoren 
Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch (44 %; in Abbildung 16 aufgeschlüsselt 
in die Bereiche Privathaushalte und öffentl. und private Dienstleistungen) und auf den 
Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe (37 %). Die größten Steigerungsraten 
gab es zwischen 1990 und 2006 im Bereich der öffentlichen und privaten Dienst-
leistungen (öffentliche Gebäude, Bürogebäude, Hotellerie, Krankenhäuser etc.) 
(+47 %), gefolgt von der Industrie (+39 %; hier ist vor allem der starke Anstieg zwi-
schen 2003 und 2006 von +15 % bemerkenswert) und Privathaushalten (+30 %). 

 

Abbildung 16: Stromverbrauch (inklusive Pumpstrom) nach Sektoren, 1990–2006. 
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Tabelle 7: Stromverbrauch (inklusive Pumpstrom) nach Sektoren, 1990–2006. 

Jahr 

Energie 
Industrie und produ-
zierendes Gewerbe Transport Privathaushalte

Öffentliche und 
private  
Dienstleistungen Landwirtschaft

 (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) 

1990 810  17.979  2.770  11.460  9.082  1.057  

2005 1.135  24.042  3.262  14.662  13.162  1.219  

2006 1.269  24.915  3.242  14.895  13.379  1.219  

1990–2006 57 % 39 % 17 % 30 % 47 % 15 % 
 

Der Stromverbrauch wird neben den Anlagen der öffentlichen Strom- und Wärme-
produktion noch durch industrielle Eigenanlagen und durch Import/Export gedeckt.  

1990 wurde um rd. 450 GWh mehr Strom exportiert als importiert. Im Gegensatz da-
zu betrug der Netto-Import im Jahr 2006 rd. 6.850 GWh (Strom wurde hpts. aus 
Deutschland und Tschechien importiert; E-CONTROL 2008b)11.  

Die Produktion aus industriellen Eigenanlagen nahm im Zeitraum 1990–2006 um 
23,8 % zu (STATISTIK AUSTRIA 2007a). 

Während die Stromproduktion aus den Anlagen der öffentlichen Strom- und Wärme-
produktion zwischen 1990 und 2006 um 26,7 % gestiegen ist, haben sich die THG-
Emissionen um 10,7 % erhöht. Hauptverantwortlich für diese teilweise Entkoppelung 
zwischen der Stromproduktion und den THG-Emissionen sind der eingesetzte Brenn-
stoffmix, der Wirkungsgrad der Erzeugungsanlagen und die Stromerzeugung aus Er-
neuerbaren Energieträgern (v. a. Wasserkraft und Wind). 

Die Entwicklung zwischen 2005 und 2006 ist allerdings gesondert zu betrachten: 
Durch die Konservierung eines Kraftwerkes sank die Stromproduktion aus Braunkoh-
le um 34 % (seit Mitte des Jahres 2006 wird dieser Brennstoff nicht mehr eingesetzt). 
Einen starken Rückgang (–21 %) gab es auch bei der Stromproduktion aus Erdgas. 
Insgesamt sank die Stromproduktion aus kalorischen Kraftwerken um 13 %, wäh-
rend die THG-Emissionen nur um 5,5 % abnahmen. Dadurch kam es wieder zu ei-
nem Anstieg der Kohlenstoffintensität und insgesamt zu einer leichten Reduktion des 
Wirkungsgrades.  

Der Brennstoffeinsatz in den kalorischen Kraftwerken, Biomasse(heiz)kraftwerken 
und Abfallverbrennungsanlagen hat seit 1990 insgesamt um 39,5 % zugenommen. 
Der Brennstoffmix der eingesetzten Brennstoffe hat sich über die gesamte Zeitreihe 
verändert: Bei den fossilen Brennstoffen wurde im Verhältnis mehr Gas eingesetzt, 
welches eine geringere Kohlenstoffintensität als Kohle oder Heizöl aufweist. Zu-
sätzlich stieg der Einsatz von Abfällen.  

Erdgas war seit 1990 der dominierende Brennstoff, der in öffentlichen kalorischen 
Kraftwerken eingesetzt wurde. Der Anteil am fossilen Brennstoffmix betrug 1990 
43 % (59.000 TJ) und 2006 50 % (82.600 TJ). Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gas-
einsatz um rund 14,6 % zurückgegangen.  

                                                      
11 Je nach angewendetem Emissionsfaktor führt dies national zu einer CO2-Einsparung von 2,7 bis 

3,8 Mio. Tonnen pro Jahr. 
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An zweiter Stelle stand der Einsatz von Stein- und Braunkohle. In absoluten Zahlen 
wurde sowohl 1990 als auch 2006 die gleiche Menge Kohle (rund 60.000 TJ) einge-
setzt. Aufgrund der Zunahme der gesamten Stromproduktion ist der Anteil der Kohle 
am fossilen Brennstoffmix von 44 % 1990 auf 37 % im Jahr 2006 zurückgegangen. 
Zusätzlich sank der Anteil an Braunkohle, welche gegenüber Steinkohle einen höhe-
ren Emissionsfaktor aufweist.  

Zwischen 1992 und 1998 gab es einen Rückgang des Kohleeinsatzes zugunsten 
des Erdgas- und Heizöleinsatzes in den kalorischen Kraftwerken. Seit 1998 war aller-
dings wieder ein Anstieg des Kohleverbrauchs zu verzeichnen, welcher in den Jahren 
2003/2004 einen Peak erreichte. Zwischen 2005 und 2006 blieb der Kohleeinsatz auf 
nahezu gleichem Niveau.  

Der Anteil der flüssigen Brennstoffe (v. a. Heizöl) am fossilen Brennstoffmix verringer-
te sich seit 1990 von 12 % (16.000 TJ) auf 9 % (15.000 TJ).  

Durch die Inbetriebnahme vieler neuer Abfallverbrennungsanlagen seit 1990 verzeich-
nete die Energiegewinnung aus Abfällen eine außerordentliche Steigerung (gesamt 
von 2.400 TJ auf 8.907 TJ – der Anteil am fossilen Brennstoffmix erhöhte sich von 
1 % auf 3 %). 

Im Jahr 1990 wurden rund 2.000 TJ Biomasse in der öffentlichen Strom- und Wärme-
produktion eingesetzt (Anteil am gesamten Brennstoffmix: 1,5 %). Dieser Anteil stieg 
bis zum Jahr 2006 auf 14,6 % (29.000 TJ) vor allem aufgrund der Umweltförderung 
im Inland und der Ökostromförderung. Einen besonders starken Anstieg gab es zwi-
schen 2005 und 2006 (plus 38,7 %). 

 

Abbildung 17: Brennstoffverbrauch in der öffentlichen Strom- und Wärmeproduktion nach 
Energieträgern, 1990–2006.  
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Tabelle 8: Brennstoffverbrauch in der öffentlichen Strom- und Wärmeproduktion nach 
Energieträgern, 1990–2006. 

Jahr Heizöl Kohle Erdgas feste, flüssige und  
gasförmige Biomasse 

Abfälle 

 (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) 

1990 15.635  61.397  59.463  2.045  2.414  

2005 13.807  61.634  96.018  20.965  8.507  

2006 14.874  60.199  81.956  29.085  12.553  

1990–2006 –5 % –2 % 38 % 1.323 % 420 % 
 

Im Jahr 2006 wurden insgesamt rund 55.000 GWh Strom durch Anlagen der öffentli-
chen Strom- und Wärmeversorgung erzeugt. Davon wurden rund 30,5 % des Stroms 
in kalorischen Kraftwerken, Biomasse(heiz)kraftwerken und Abfallverbrennungsan-
lagen produziert; Wasserkraft machte 66,3 % der öffentlichen Stromproduktion12 aus. 
Diese ist insbesondere abhängig vom jährlichen Wasserstand und unterliegt daher 
starken Schwankungen. Im Jahr 2000 wurde aufgrund der damals günstigen Be-
dingungen das bisherige Maximum über dem Durchschnitt erreicht. Danach ist die 
Erzeugung aus Wasserkraft wieder zurückgegangen (siehe Abbildung 18).  

3,2 % der Stromproduktion wurden von Windkraft abgedeckt. Diese zeigte zwischen 
2003 und 2006 eine starke Steigerung und stieg zwischen 2005 und 2006 noch 
einmal um 31,9 %. Einen sehr geringen Anteil von 0,03 % deckt die Stromproduktion 
aus Photovoltaikanlagen ab. 

 

Abbildung 18: Öffentliche Stromproduktion in kalorischen Kraftwerken und in Wasser-
kraftwerken, 1990–2006. 

                                                      
12 Diese Angabe ist auf die öffentliche Stromerzeugung bezogen und umfasst alle Einspeisungen in das 

öffentliche Netz. Eigenstromerzeugung der Industrie wird zu einem überwiegenden Teil nicht in das 
Netz eingespeist.  
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Die Wärmeproduktion in öffentlichen kalorischen Kraftwerken, Biomasse(heiz)-
kraftwerken und Abfallverbrennungsanlagen hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt 
(+146,2 %) (siehe Abbildung 19). Während 1990 6.800 GWh produziert wurden, wa-
ren es 2006 rund 16.700 GWh. Die Wärmeproduktion aus Kraft-Wärme-Kopplung 
nahm davon im Jahr 1990 einen Anteil von 54 % (3.700 GWh) ein und 2006 einen 
Anteil von 65 % (11.000 GWh).  

 
Abbildung 19: Wärmeproduktion in öffentlichen Kraftwerken, 1990–2006. 

Etwa 28 % der Fernwärme wurden im Jahr 2006 aus Erneuerbaren Energieträgern 
(hauptsächlich aus fester Biomasse inklusive biogenem Anteil von Abfall; in geringe-
ren Anteilen auch aus Klärgas und Deponiegas) produziert. Die Wärmeproduktion 
aus Abfall (nicht erneuerbar) betrug 5 %. Über die Zeitreihe seit 1990 hat sich die Fern-
wärmeproduktion aus Erneuerbaren Energieträgern von 600 GWh auf 4.800 GWh ver-
achtfacht.  

 

Abbildung 20: Anteil der Energieträger an der Fernwärmeproduktion 1990 und 2006.  
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Komponentenzerlegung des Emissionstrends – Sektor Energieaufbringung 

In folgender Komponentenzerlegung wird die Wirkung der für den Sektor Energie-
aufbringung ausgewählten Parameter auf die Entwicklung der CO2-Emissionen der 
Jahre 1990 und 2006 dargestellt. Die Größe der Balken spiegelt das Ausmaß der 
Beiträge (berechnet in Tonnen CO2) der einzelnen Parameter zur Emissionsent-
wicklung wider (wobei das Symbol  einen emissionserhöhenden Effekt, das Sym-
bol  einen emissionsmindernden Effekt kennzeichnet). Die Reihung in der Graphik 
erfolgt nach Größe des Effekts und entspricht nicht der Reihenfolge der Berechnung 
(Details zur Methode – siehe Anhang). 

 
Abbildung 21: Komponentenzerlegung des Emissionstrends von Kohlendioxid aus dem 

Sektor Energieaufbringung. 

Stromverbrauch: Effekt, der sich aufgrund des steigenden Stromverbrauchs in Öster-
reich von 179 PJ (1990) auf 253 PJ (2006) ergibt.  

Anteil kalorische Kraftwerke: Effekt, der sich aufgrund des steigenden Anteils der 
Strom- und Wärmeproduktion in öffentlichen kalorischen Kraftwerken an der gesam-
ten Strom- und Wärmeproduktion in öffentlichen Kraftwerken von 40 % (1990) auf 
47 % (2006) ergibt. Dieser Effekt ist hauptsächlich auf den zunehmenden Strom- 
und Wärmeverbrauch zurückzuführen, der – trotz des absoluten Anstiegs der Strom-
produktion durch Wasserkraftwerke von 1990 bis 2006 – nur bedingt durch alternative 
Energieträger abgedeckt werden kann.  

Fernwärmeproduktion: Effekt, der sich aufgrund der steigenden Fernwärmeproduk-
tion in öffentlichen Kraftwerken in Österreich von 24 PJ (1990) auf 61 PJ (2006) ergibt. 

Substitution Eigenstromproduktion der Industrie: Effekt, der sich aufgrund des 
leicht steigenden Anteils der Stromproduktion in öffentlichen Kraftwerken an der ge-
samten inländischen Stromproduktion (in öffentlichen Kraftwerken sowie Eigenstrom-
produktion der Industrie) von 88 % (1990) auf 89 % (2006) ergibt. Hier zeigt sich, 
dass die Stromproduktion der Industrie (trotz wachsendem Stromkonsum) nicht in 
demselben Ausmaß angestiegen ist wie die der öffentlichen Kraftwerke. 
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Fossile Kohlenstoffintensität: Effekt, der sich aufgrund der sinkenden CO2-Emis-
sionen pro fossiler Brennstoffeinheit (inklusive nicht-biogener Anteil im Abfall) in öf-
fentlichen kalorischen Strom- und Wärmekraftwerken von 79 Tonnen/TJ (1990) auf 
73 Tonnen/TJ (2006) ergibt. Hier machen sich v. a. der sinkende Anteil von Braun-
kohle und der Brennstoffwechsel von Kohle zu Erdgas bemerkbar.  

Biomasseanteil: Effekt, der sich aufgrund des steigenden Anteils der Biomasse 
(inkl. biogener Anteil im Abfall) am gesamten Brennstoffeinsatz in öffentlichen kalori-
schen Strom- und Wärmekraftwerken von 2 % (1990) auf 17 % (2006) ergibt. 

Stromimporte: Effekt, der sich aufgrund des Anstiegs des Nettostromimports 2006 
im Vergleich zu 1990 ergibt. 1990 wurden 1,7 PJ Strom netto exportiert, 2006 wurden 
27,7 PJ netto importiert. Der im Vergleich zur Stromproduktion stärker ansteigende 
Stromverbrauch führt dazu, dass zunehmend Strom importiert werden muss. 

Brennstoffintensität: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Brennstoffeinsatzes 
in öffentlichen kalorischen Strom- und Wärmekraftwerken pro produzierter Strom- und 
Wärmeeinheit von 2,1 TJ/TJ produzierter Einheit (1990) auf 1,6 TJ/TJ produzierter 
Einheit (2006) ergibt. Diese Entwicklung ist v. a. auf effizientere Kraftwerke und die 
Kraft-Wärme-Kopplung zurückzuführen.  

 

3.2.2 Raffinerie  

Unter dem Begriff Raffinerie werden die Anlagen zur Verarbeitung von Rohöl (inklusi-
ve Steamcracker) zusammengefasst. Die Emissionen der Gasraffinerien sind der Öl- 
und Gasförderung im Sektor Energieaufbringung zugeordnet.  

Emissionsbestimmende Faktoren sind neben der verarbeiteten Erdölmenge und -quali-
tät v. a. der Verarbeitungsgrad und die Qualitätsanforderungen an die Produkte, aber 
auch die Energieeffizienz und Wärmeintegration der Prozessanlagen.  

Die CO2-Emissionen aus der Raffinerie sind zwischen 1990 und 2006 um 18,2 % an-
gestiegen. Der Rückgang der Emissionen zwischen 1999 und 2001 ist auf Anlagen-
stillstände und eine damit verbundene geringere Produktion aufgrund eines Struktur-
anpassungsprogramms zurückzuführen. Bis zum Jahr 2004 stiegen die Emissionen 
wieder an und bleiben seitdem nahezu unverändert. Der Anstieg ist v. a. auf den ener-
getischen Mehraufwand bei der Erzeugung (z. B. erhöhter Hydrieraufwand für die 
Produktion schwefelfreier Treibstoffe) zurückzuführen.  

Gegenüber dem Vorjahr sind die Emissionen etwa konstant geblieben (siehe 
Abbildung 23).  
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Abbildung 22: CO2-Emissionen und verarbeitete Menge Rohöl – Raffinerie, 1990–2006. 

 

3.2.3 Stand der Umsetzung der Maßnahmen der Klimastrategie 

Im Sektor Energieaufbringung ist der Emissionshandel als wichtigste Maßnahme zur 
Erreichung des sektoralen Ziels der Klimastrategie zu nennen (siehe Kapitel 3.2.3.1).  

Auch ein Gutteil der im Weiteren angeführten Maßnahmen ist im Emissionshandels-
bereich wirksam. Allerdings leistet nur der im Nicht-Emissionshandelsbereich wirksame 
Teil einen zusätzlichen Beitrag zur Erreichung des österreichischen Kyoto-Ziels.  

Durch die betriebliche Umweltförderung im Inland werden Projekte durchgeführt, wel-
che dem Schutz der Umwelt dienen. Von Klimarelevanz sind insbesondere die Förde-
rungen von folgenden Projekten:  

 Anschluss an Fernwärme bis 300 kW Anschlussleistung 
 Biomasse Nahwärme 
 Biomasse KWK-Anlagen 
 Wärmeverteilung 
 Energiegewinnung aus Abfällen biogenen Ursprungs 
 Geothermie. 

Die betriebliche Umweltförderung des Bundes wurde 2006 um 11 Mio. Euro erhöht, 
damit stehen im In- und Ausland (UFIA – Umweltförderung Inland/Ausland) insge-
samt 80 Mio. Euro zur Verfügung (2007 lag diese Zahl bei über 90 Mio. Euro). 97 % 
der Fördergelder werden für Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt. Der Großteil da-
von entfällt auf Projekte zur Energiegewinnung aus Erneuerbaren Energieträgern.  

Seit 2003 beteiligt sich die Umweltförderung im Inland an bundesländerspezifischen 
Beratungsprogrammen für Betriebe. Die Regionalprogramme bieten Unternehmen 
spezielle maßgeschneiderte Beratungsleistungen in diversen umweltrelevanten Be-
reichen wie z. B. Energie, Abfall oder Nachhaltigkeit an. Derartige Angebote gibt es 
bereits in sechs Bundesländern. 
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Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
(BMLFUW) fördert im Rahmen des „Österreichischen Programms für die Entwick-
lung des ländlichen Raums“ Maßnahmen im Bereich Biomasse, Biogas und andere 
Energiealternativen, die von landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt werden. Für 
alle Projekte mit einem Investitionsvolumen über 250.000 Euro wird die Projektbe-
urteilung und das Fördergutachten von der Kommunalkredit Public Consulting durch-
geführt.  

Das Ökostromgesetz 2002 hatte einen Investitionsboom bei Ökostromanlagen aus-
gelöst. Im Jahr 2006 wurden im Rahmen einer Novelle die Einspeisetarife und Lauf-
zeiten gekürzt. Dadurch kam im Jahr 2007 der weitere Ausbau der Ökostromerzeu-
gung praktisch zum Erliegen, was an dem noch als verfügbar ausgewiesenen Ein-
speisetarifvolumen ersichtlich ist. So waren Ende Oktober 2007 bei fester Biomasse 
noch rund 98 %, bei Biogas rund 97 %, bei Wind 82 % und bei Photovoltaik noch 
rund 50 % verfügbar. Damit wird das Ziel von 10 % (Anteil sonstiger Ökostrom an der 
gesamten Stromabgabe über ein öffentliches Netz) für 2010 voraussichtlich deut-
lich verfehlt werden. Derzeit (Stand: April 2008) wird das Ökostromgesetz einer No-
velle unterzogen, in der für 2015 ein Ziel von 15 % in Diskussion steht. 

Im Bereich Erneuerbare Energien wurden seitens des BMLFUW so genannte Kli-
ma:aktiv-Programme ins Leben gerufen. Diese haben das gemeinsame Ziel der Re-
duktion des CO2-Ausstoßes und der verstärkten Nutzung der Erneuerbaren Ener-
gieträger und setzen in unterschiedlichen Bereichen an. Im Bereich der Erneuerba-
ren Energieträger sind folgende Programme von Bedeutung:  

 biogas 
 energieholz 
 holzwärme 
 solarwärme 
 qm heizwerke 
 wärmepumpe.  

Diese Programme fördern die Vernetzung von allen Akteuren, den Wissensaustausch, 
die Kommunikation und Weiterbildung und sollen einen Beitrag zur Stärkung der For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten liefern.  

Der Klima- und Energiefonds (KLI.EN), der 2007 von der österreichischen Bundesre-
gierung ins Leben gerufen wurde, soll einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung ei-
ner nachhaltigen Energieversorgung leisten. Durch die Steigerung der Energieeffi-
zienz und die Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energieträger soll es zur Reduk-
tion der THG-Emissionen kommen.  

Die meisten Bundesländer haben eigene Klimastrategien mit z. T. unterschiedlichen 
Förderschwerpunkten entwickelt. Die darin beschriebenen Maßnahmen sind in unter-
schiedlichem Maße konkretisiert und verbindlich und befinden sich in verschiedenen 
Stadien der Umsetzung. Einige richten sich nach gesetzten Maßnahmen auf Bun-
desebene (z. B. Förderkriterien nach Umweltförderung Inland UFI, Ökostromge-
setz). Daneben gibt es noch zahlreiche andere Strategien wie z. B. Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz („Energie aktiv“ in Salzburg, Energiechecks und Ener-
gieberatungen) oder die Förderung von Contracting Modellen (siehe Tabelle im An-
hang). 
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3.2.3.1 Emissionshandel – Sektor Energieaufbringung  

Im Jahr 2006 sanken die geprüften Emissionen der EH-Betriebe im Sektor Ener-
gieaufbringung im Vergleich zu 2005 um ca. 1 Mio. Tonnen CO2 auf rd. 13,3 Mio. 
Tonnen (siehe Abbildung 23). Sie beliefen sich somit auf ca. 85 % der gesamten 
THG-Emissionen des Sektors (UMWELTBUNDESAMT 2007, 2008).  

 
Abbildung 23: Sektor Energieaufbringung: Vergleich geprüfte Emissionen mit Zuteilung. 

Die geprüften Emissionen 2006 waren um ca. 6 % höher als die Zuteilung für den 
Sektor (inkl. Reserve) im NAP 1. Das bedeutet, dass zumindest ein Teil der Emissi-
onshandelsbetriebe im Sektor Energieaufbringung für das Jahr 2006 zusätzliche Zer-
tifikate zur Deckung ihrer Emissionen ankaufen musste. Ein Vergleich der geprüften 
Emissionen 2006 mit der Zuteilung für 2008–2012 zeigt, dass die Zuteilung im NAP 2 
für den Sektor Energieaufbringung deutlich geringer ist (siehe Abbildung 23). 

Im Jahr 2006 wurden von den gesamten Emissionen des Sektors 13,3 Mio. Tonnen 
von den EH-Betrieben abgedeckt. Die restlichen 2,2 Mio. Tonnen stammten aus dem 
Eigenverbrauch des Sektors Energieaufbringung, der Abfallverbrennung sowie der 
Verbrennung von Erdgas und Heizöl. Dieser Nicht-EH-Bereich müsste zur Erreichung 
des sektoralen Ziels entsprechend der Klimastrategie die Emissionen um rund 21 % 
auf 1,75 Mio. Tonnen (sektorales Ziel minus EH-Zuteilung) reduzieren.  
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3.3 Sektor Abfallwirtschaft 

Sektor Abfallwirtschaft 

THG-Emissionen 2006 
(Mio. t CO2-Äquivalente) 

Anteil an den nationalen 
THG-Emissionen 

Veränderung zum 
Vorjahr 2005 

Veränderung seit 
1990 

2,2 2,4 % –5,2 % –39,8 % 

 

2006 verursachte der Sektor Abfallwirtschaft Emissionen von 2,2 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalenten – 2,4 % der österreichischen THG-Emissionen. Im Vergleich zu 2005 
bedeutet das eine Minderung um 5,2 %, bezogen auf 1990 um 39,8 %.  

 
Abbildung 24: THG-Emissionen aus dem Sektor Abfallwirtschaft, 1990–2006 und Ziel der 

Klimastrategie.  

Der Sektor Abfallwirtschaft verursacht die Treibhausgase Kohlendioxid, Methan 
und Lachgas aus Deponien, Abwasserbehandlung13 sowie Müllverbrennung ohne 
gleichzeitige Energiegewinnung. Die Methanemissionen aus Deponien sind für 
80,1 % aller THG-Emissionen der Abfallwirtschaft verantwortlich, diese sind somit 
Hauptverursacher in diesem Sektor. Die Abwasserbehandlung ist mit 14,6 % der 
zweitwichtigste Emittent von Treibhausgasen im Abfallwirtschaftssektor (siehe 
Tabelle 9).  

Tabelle 9: Hauptverursacher der Emissionen des Abfallwirtschaftssektors (1.000 t CO2-Äquivalente). 

 Verursacher 1990 2005 2006 Verände-
rung 2005–

2006 

Verände-
rung 1990–

2006 

Anteil an den nationalen 
THG-Emissionen 2006 

Deponien (Methan) 3.377 1.897 1.760 –7,2 % –47,9 % 1,9 % 

Abwasserbehandlung (Methan, Lachgas) 210,3 303,5 319,7 +5,4 % +52,0 % 0,4 % 

                                                      
13 Die Abwasserbehandlung wird in der Inventur diesem Sektor zugeordnet.  
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3.3.1 Deponien 

Die Methanemissionen aus den Deponien hängen vor allem von der Menge des de-
ponierten Abfalls, dem organischen Anteil im Abfall und der Menge der Deponiegaser-
fassung und -behandlung ab. 

Bis Mitte der 90er-Jahre sind die jährlich neu deponierten Abfälle deutlich zurück-
gegangen (siehe Abbildung 25). Dieser Rückgang war nicht auf ein sinkendes Ab-
fallaufkommen insgesamt zurückzuführen, sondern wurde vor allem durch die ver-
mehrte getrennte Erfassung und Verwertung von Altstoffen und durch die Abfallver-
brennung erreicht.  

Der Anstieg zwischen 2002 und 2003 resultiert insbesondere daraus, dass kurz vor 
Inkrafttreten des grundsätzlichen Deponierungsverbotes von Abfällen mit mehr als 
fünf Masseprozent organischem Kohlenstoff (TOC) ab 1. Jänner 2004 (Deponiever-
ordnung BGBl. Nr. 164/1996 i.d.F. BGBl. II Nr. 49/2004) noch größere Mengen von 
Abfällen unbehandelt deponiert wurden. Aufgrund der Deponieverordnung dürfen 
grundsätzlich seit 2004 und ausnahmslos ab 2009 keine unbehandelten Abfälle 
mehr auf Deponien abgelagert werden, was sich deutlich im stark abfallenden Trend 
der jährlich deponierten Abfälle ab 2004 zeigt.  

 

Abbildung 25: Methanemissionen aus Deponien und jährlich deponierte Abfälle 1990–2006.  

Aufgrund des Verbots der Ablagerung von Abfällen, deren Anteil an organischem 
Kohlenstoff mehr als fünf Massenprozent beträgt, wird nur vorbehandelter Abfall, 
der geringere Mengen organischen Kohlenstoffs enthält, deponiert. In Deponien wer-
den organische Substanzen von Mikroorganismen als Nahrungsquelle genutzt und 
teilweise zu Deponiegas umgesetzt. Je mehr organische Substanzen im Abfall ent-
halten sind, umso mehr Deponiegas entsteht. Dieses besteht im Durchschnitt zu 
etwa 55 % aus Methan.  

Die Deponieverordnung sieht vor, dass Deponiegas erfasst und anschließend ent-
weder abgefackelt oder durch Verbrennung zur Herstellung von Strom oder Wärme 
genutzt wird (die Emissionen aus dieser Verwendung werden im Sektor Energie-
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aufbringung berücksichtigt). Bereits 90 % der in Österreich in Betrieb befindlichen 
Deponien zur Ablagerung von Siedlungsabfällen sind mit Systemen zur Erfassung 
und Behandlung von Deponiegasen ausgestattet. Die erfasste Deponiegasmenge 
hat bis zum Jahr 200214 zugenommen (UMWELTBUNDESAMT 2004).  
 
In der folgenden Komponentenzerlegung wird die Wirkung der für den Sektor Ab-
fallwirtschaft (Deponierung) relevanten Parameter auf die Entwicklung der CO2-Emis-
sionen dargestellt, indem die Jahre 1990 und 2006 direkt verglichen werden. Die 
Größe der Balken spiegelt die Ausmaße der Beiträge (berechnet in Gg CH4) der 
einzelnen Parameter zur Emissionsentwicklung wider (wobei das Symbol  einen 
emissionserhöhenden Effekt, das Symbol  einen emissionsmindernden Effekt kenn-
zeichnet). Die Reihung in der Graphik erfolgt nach Größe des Effekts und entspricht 
nicht der Reihenfolge der Berechnung (Details zur Methode – siehe Anhang). 

 
Abbildung 26: Komponentenzerlegung des Emissionstrends von Methan im Sektor 

Abfallwirtschaft. 

Deponierte Abfallmenge: Effekt, der sich aufgrund der steigenden (insgesamt) 
deponierten Abfallmenge von 79,4 Mio. Tonnen (1990) auf 107,5 Mio. Tonnen (2006) 
ergibt. Bei Betrachtung der jährlich neu deponierten Menge Abfall zeigt sich hinge-
gen (speziell von 2003 auf 2004) eine deutliche Verringerung, die auf das Inkrafttreten 
der Deponieverordnung zurückzuführen ist. 

Erfasstes Methan: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Anteils des tatsächlich 
emittierten Methans am gesamten gebildeten Methan von 88 % (1990) auf 73 % 
(2006) bzw. des steigenden Anteils des erfassten Methans ergibt. Hier macht sich 
v. a. der Deponiegaserfassungsgrad (Absaugung) bemerkbar.  

                                                      
14 Für die Jahre 2003 bis 2007 wird vom Umweltbundesamt derzeit eine Folgestudie zur Ermittlung des Er-

fassungsgrads von Deponiegas erstellt.  
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Gebildetes Methan: Effekt, der sich aufgrund der sinkenden Methanbildung pro 
Tonne Kohlenstoff im Abfall von 5 Gg C/Tonne Kohlenstoff (1990) auf 4 Gg C/Tonne 
Kohlenstoff (2006) ergibt. Die Methanbildung geht aus zwei Gründen zurück: Einer-
seits sinken die jährlichen abbaubaren Kohlenstoffeinträge, andererseits steigt im 
Zeitablauf der Anteil des Kohlenstoffs in der Deponie, der nicht abbaubar ist.  

Kohlenstoff im Abfall: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden organischen Kohlen-
stoffgehalts pro Tonne (insgesamt) deponierten Abfalls von 0,04 Tonnen C/Tonne 
Abfall (1990) auf 0,03 Tonnen C/Tonne Abfall (2006) ergibt. Dieser Effekt ist auf die 
seit Inkrafttreten der Deponieverordnung verpflichtende Vorbehandlung von Abfäl-
len (v. a. in mechanisch-biologischen Anlagen) zurückzuführen. 

 

3.3.2 Stand der Umsetzung der Maßnahmen der Klimastrategie 

In der ‚Anpassung der Klimastrategie Österreichs zur Erreichung des Kyoto-Zieles 
2008–2012’ (Klimastrategie 2007, LEBENSMINISTERIUM 2007a) wurden für den Sek-
tor Abfallwirtschaft keine Anpassungen der in der ‚Strategie Österreichs zur Errei-
chung des Kyoto-Zieles (Klimastrategie 2002, BMLFUW 2002a) verabschiedeten 
Maßnahmen vorgenommen. Somit sind für den Sektor Abfallwirtschaft weiterhin die 
in der ‚Klimastrategie 2002’ definierten und im ‚Evaluierungsbericht zur Klimastra-
tegie’ (ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR & UMWELTBUNDESAMT 2006) evaluierten 
Maßnahmen gültig. 

Die Klimastrategie 2002 sieht für den Sektor Abfallwirtschaft eine starke Reduktion 
an emittierten Treibhausgasen bis zum Jahr 2010 vor. Als wesentliche Maßnahme, 
die in der Deponieverordnung die rechtliche Verankerung findet, hat bisher die 
„Umsetzung der Deponieverordnung entsprechend dem Abfallwirtschaftsgesetz unter 
Einhaltung der geltenden Fristen“ den stärksten Einfluss auf die Reduktion von Treib-
hausgasen. Neben der bereits umgesetzten Deponiegaserfassung und -behandlung 
zeigt das Ablagerungsverbot mit der in den letzten Jahren verstärkten thermischen 
und mechanisch-biologischen Abfallvorbehandlung von gemischten Siedlungsabfäl-
len die bereits laufende praktische Umsetzung dieser Maßnahme deutlich auf. 

Von den 12 bewertbaren Maßnahmen der Klimastrategie wurden fünf als umgesetzt 
und sieben als teilweise umgesetzt bewertet (siehe Anhang – Maßnahmentabelle). 

Im Bereich der mechanisch-biologischen Abfallvorbehandlung wurde der „Stand der 
Technik für mechanisch-biologische Vorbehandlungsanlagen“ mit der Herausgabe 
der MBA-Richtlinie (BMLFUW 2002b) im Jahr 2002 veröffentlicht. Eine rechtlich ver-
bindliche Umsetzung besteht derzeit nicht.  

Maßnahmenbereiche wie die „Anreizfinanzierung zur Energiegewinnung aus Abfällen 
biogenen Ursprungs“ oder die „Anpassung der Altlastensanierungsbeiträge“ können 
als rechtlich verankert und auch praktisch umgesetzt angesehen werden. 

In ausschließlich qualitativ beschreibbaren Maßnahmenbereichen wie der „Weiter-
entwicklung von Strategien zur Abfallvermeidung“ oder „Erstellung von Unterlagen, 
die die Bedeutung einzelner abfallwirtschaftlicher Maßnahmen hinsichtlich Klimare-
levanz auf einfache verständliche Weise vermitteln“ werden noch Potenziale für die 
praktische Umsetzung gesehen. 
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3.4 Sektor Verkehr 

Sektor Verkehr 

THG-Emissionen 2006  
(Mio. t CO2-Äquiv.) 

Anteil an den  
nationalen THG-

Emissionen 

Veränderung zum 
Vorjahr 2005 

Veränderung 
seit 1990 

23,3 25,5 % –5,0 % +83,0 % 

 

Mit 23,3 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten war der Verkehrssektor 2006 der zweitgrößte 
Verursacher von THG-Emissionen. Seit 1990 ist in diesem Sektor eine Zunahme 
der THG-Emissionen von rund 83,0 % zu verzeichnen, was den stärksten Zuwachs 
aller Sektoren im Zeitraum 1990 bis 2006 bedeutet.  

Im Jahr 2006 waren die Emissionen um rund 5,0 % bzw. 1,2 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valente niedriger als 2005. Diese Reduktion ergibt sich einerseits aufgrund des ab 
Oktober 2005 verpflichtenden Einsatzes von Biokraftstoffen (Substitutionsverpflich-
tung, dadurch Effekt von rd. 0,9 Mio. t CO2-Äquivalente), andererseits wurden 2006 
insgesamt weniger fossile Kraftstoffe verkauft. Für 2007 zeichnet sich demgegen-
über wieder eine Zunahme bei der Treibstoffsverkaufsmenge ab. 

 
Abbildung 27: THG-Emissionen aus dem Sektor Verkehr, 1990–2006 und Ziel der 

Klimastrategie.  

Der Verkehrssektor umfasst die Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Lachgas 
aus Straßen-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr (letzterer nur national) sowie von 
Pipelines und Militärfahrzeugen.  

Hauptemittent ist der Straßenverkehr, der 94,3 % der THG-Emissionen des gesam-
ten Verkehrssektors abdeckt. Davon werden 38,3 % vom Güterverkehr und 56,0 % 
vom Personenverkehr verursacht. Die restlichen 5,7 % der THG-Emissionen des 
Verkehrssektors verteilen sich auf Emissionen aus Bahn, Schiff, nationalem Flug-
verkehr, mobilen militärischen Geräten und Pipelines (siehe Tabelle 10). 
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Tabelle 10: Verursacher der Emissionen des Verkehrsektors (1.000 t CO2-Äquivalente).  

Verursacher 1990 2005 2006 Veränderung 
2005–2006 

Veränderung  
1990–2006 

Anteil an den 
gesamten  

THG-Emissionen 
2006  

Straßenverkehr (Kohlendioxid) 11.943 23.051 21.932 –4,9 % +83,6 % 24,1 % 

davon Güterverkehr (schwere 
und leichte Nutzfahrzeuge) 

2.885 9.830 8.907 –9,4 % +208,7 % 9,8 % 

davon Personenverkehr (Pkw, 
Mofas, Motorräder, Busse) 

9.058 13.221 13.025 –1,5 % +43,8 % 14,3 % 

Sonstiger Verkehr (Bahn, Schiff, 
Flugverkehr, Pipelines, mobile mili-
tärische Geräte) (Kohlendioxid, Me-
than, Lachgas) 

762,0 1.421,9 1.314,7 –7,5 % +72,5 % 1,4 % 

 

Die Berechnungen der Emissionen aus dem Verkehrssektor basieren entsprechend 
den Bestimmungen des Kyoto-Protokolls auf dem in Österreich verkauften Kraftstoff. 
Folglich sind auch jene Emissionen inkludiert, die aufgrund von in Österreich gekauf-
tem, aber im Ausland verfahrenem Treibstoff entstehen (preisbedingter Kraftstoffex-
port)15. 

Der Anteil des preisbedingten Kraftstoffexportes am gesamten Verkehrssektor liegt 
im Jahr 2006 (berechnet im Rahmen der Österreichischen Luftschadstoffinventur 
auf Basis der Methodik einer Studie; BMLFUW 2004) bei 27,4 %. Der Anteil der 
THG-Emissionen aus dem preisbedingten Kraftstoffexport hat von 2005 auf 2006 
um 7 % abgenommen. Zurückzuführen ist diese Abnahme auf einen Rückgang der 
Kraftstoffverkaufsmenge. Der Kraftstoffeinsatz im Inland hat von 2005 auf 2006 leicht 
zugenommen (+1 %, bezogen auf Energieinhalt).  

 

Der Schwerverkehr ist für rund zwei Drittel der Kraftstoffexporte verantwortlich, der 
Rest entfällt auf den Pkw-Verkehr. Seit 1990 sind die THG-Emissionen des preis-
bedingten Kraftstoffexportes, die auf den Schwerverkehr zurückzuführen sind, um 
4,6 Mio. Tonnen gestiegen.  

 

                                                      
15 Der preisbedingte Kraftstoffexport beinhaltet auch Kraftstoffe, die von österreichischen Transportun-

ternehmen in Österreich getankt und bei Fahrten im Ausland verbraucht wurden.  
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Anmerkung: Im Vergleich zur Studie beinhalten die Emissionen des Sektors Verkehr keine mobilen 
Maschinen und Geräte aus Industrie, Haushalten, Land- und Forstwirtschaft (Off-road). 

Abbildung 28: THG-Emissionen des Sektors Verkehr im Vergleich zu den THG-Emissionen 
ohne preisbedingten Kraftstoffexport für 1990, 1995, 2000, 2004, 2005 und 
2006. 

Gründe für preisbedingten Kraftstoffexport bzw. -import sind die internationalen Preis-
unterschiede für Kraftstoffe. Von 1990 bis 1997 waren die Kraftstoffpreise in Öster-
reich teurer als im benachbarten Ausland. Damals wurde mehr Kraftstoff aus dem 
Ausland importiert. Ab 1997 hat sich das Preisverhältnis umgekehrt, seither wurde 
mehr Kraftstoff in Österreich getankt und ins benachbarte Ausland exportiert.  

Ein Vergleich der Treibstoffpreise im Jahr 2006 zeigt, dass Österreich bei den Preisen 
für Diesel und Benzin im EU-Mittelfeld lag (siehe Abbildung 29). Im Vergleich mit 
den EU-Nachbarstaaten Österreichs lag bei den Treibstoffpreisen für Diesel nur Slo-
wenien unter dem österreichischen Preisniveau. Bei den Preisen für Eurosuper lag 
Österreich im Mittelfeld. 
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Abbildung 29: Vergleich der Brutto- und Nettotreibstoffpreise in den EU-Ländern (Mittelwert 

2005). 
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3.4.1 Straßenverkehr 

Etwa 57,8 % der THG-Emissionen des gesamten Straßenverkehrs sind dem Pkw-
Verkehr zuzuordnen, wobei die Emissionen zwischen 1990 und 2006 um 43,8 % an-
stiegen. Der Rest der Emissionen entfällt auf den Güterverkehr, der schwere und 
leichte Nutzfahrzeuge umfasst. Besonders die Entwicklung bei den schweren Nutz-
fahrzeugen (inklusive preisbedingtem Kraftstoffexport) zeigt über die gesamte Zeitrei-
he einen sehr starken Anstieg (siehe Abbildung 30). Von 1990 bis 2006 sind die THG-
Emissionen des Schwerverkehrs (schwere Nutzfahrzeuge inkl. preisbedingtem Kraft-
stoffexport SNF) um rund 295 % gestiegen.  

 

Abbildung 30:  THG-Emissionen aus dem Straßenverkehr auf Basis des in Österreich 
verkauften Kraftstoffes. 

Tabelle 11: THG-Emissionen aus dem Straßenverkehr auf Basis des in Österreich verkauften Kraftstoffes. 

Jahr Pkw-Benzin Pkw-Diesel Leichte  
Nutzfahrzeuge

Schwere  
Nutzfahrzeuge

Mopeds und 
Motorräder 

preisbe-
dingter 

Kraftstoff-
export Pkw 

preisbedingter 
Kraftstoffexport 
schwerer Nutz-

fahrzeuge 

 1.000 t CO2-
Äqui. 

1.000 t CO2-

Äqui. 
1.000 t CO2-

Äqui. 
1.000 t CO2-

Äqui. 
1.000 t CO2-

Äqui. 
1.000 t 

CO2-Äqui. 
1.000 t CO2-

Äqui. 

1990 7.404 1.452 1.309 2.429 65 36 –520 

2005 4.943 5.804 1.786 3.522 128 2.300 4.893 

2006 4.789 5.835 1.712 3.402 128 2.220 4.146 

1990–2006 –35 % 302 % 31 % 40 % 97 % 6.133 % n.d. 

n.d. nicht darstellbar 
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3.4.1.1 Personenverkehr 

Bei den Pkw-Neuzulassungen in Österreich ist in den letzten Jahren ein starker Trend 
zu Dieselfahrzeugen zu bemerken. Während die Verkehrsleistung und somit auch 
der Energieeinsatz und die CO2-Emissionen der mit Benzin betriebenen Pkw seit 
1990 leicht zurückgegangen ist, hat sich die Verkehrsleistung der Diesel-Pkw im 
gleichen Zeitraum mehr als verdreifacht (siehe Abbildung 31). Im Jahr 2006 waren 
die Emissionen der Diesel-Pkw (im Inland) mit 5,8 Mio. Tonnen CO2 bereits etwas 
höher als die Emissionen der Benzin-Pkw mit 4,7 Mio. Tonnen CO2. Auffallend ist die 
Entkopplung der CO2-Emissionen von den gefahrenen Personenkilometern bei den 
Diesel-Pkw im Jahr 2005 bzw. 2006. Die Ursache für diese Entwicklung ist auf den 
Einsatz von Biodiesel zurückzuführen, dessen Emissionen in der Treibhausgasbilanz 
als CO2-neutral gewertet werden. Eine Substitution von fossilen Kraftstoffen im Benzin 
fand 2006 noch nicht in nennenswertem Ausmaß statt.  

 
Abbildung 31: CO2-Emissionen aus dem Personenverkehr (Pkw) und gefahrenen Personenkilometern.  

Die Preise für Superbenzin und Diesel lagen 2006 um 13,9 % über bzw. 18,1 % über 
den Preisen von 1990. Damit lag der Anstieg der Kraftstoffpreise deutlich unter dem 
Anstieg des verfügbaren Nettoeinkommens bis 2006.  
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Abbildung 32: Entwicklung der Preise für Superbenzin und Diesel im Vergleich zum Pro-

Kopf-Einkommen.  

Die Aufteilung der Verkehrsmittelwahl im Personenverkehr (Modal Split) hat sich seit 
1990 nur geringfügig geändert. Zwischen 1990 und 2006 hat der Anteil der Perso-
nenkilometer, welche mit dem Pkw zurückgelegt wurden, um 3,0 % zugenommen – 
im Jahr 2006 wurden rund 69,9 % der Personenkilometer mit dem Auto zurückgelegt. 
Im gleichen Zeitraum hat der Anteil von Bahn, Bus, Rad und Fußwegen um insge-
samt 3,8 % abgenommen. Leichte Steigerungen beim Anteil an der Verkehrsleistung 
konnten beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie bei den Motorrädern 
verzeichnet werden.  

 

Abbildung 33: Aufteilung der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) im Personenverkehr 2006. 

Quelle: UMWELTBUNDESAMT (2008) 
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In folgender Komponentenzerlegung wird die Wirkung der für den Bereich Perso-
nenverkehr ausgewählten Parameter auf die Entwicklung der CO2-Emissionen dar-
gestellt, indem die Emissionen der Jahre 1990 und 2006 direkt verglichen werden. 
Die Größe der Balken spiegelt das Ausmaß der Beiträge (berechnet in Tonnen 
CO2) der einzelnen Parameter zur Emissionsentwicklung wider (wobei das Symbol 

 einen emissionserhöhenden Effekt, das Symbol  einen emissionsmindernden 
Effekt kennzeichnet). Die Reihung in der Graphik erfolgt nach Größe des Effekts 
und entspricht nicht der Reihenfolge der Berechnung (Details zur Methode – siehe 
Anhang). 

 
Abbildung 34 Komponentenzerlegung des Emissionstrends von Kohlendioxid im Bereich 

Personenverkehr. 

Preisbedingter Kraftstoffexport: Effekt, der sich aufgrund des Anstiegs des in 
Österreich getankten, aber im Ausland verbrauchten Treibstoffs im Straßenperso-
nenverkehr ergibt. Die CO2-Emissionen aus dem im Ausland verbrauchten Treibstoff 
im Straßenpersonenverkehr sind von 0,035 Mio. Tonnen (1990) auf 2,2 Mio. Tonnen 
(2006) angestiegen. 

Verkehrsleistung: Effekt, der sich aufgrund der steigenden Personenkilometer (zu-
rückgelegt auf der Straße per Pkw, Bus, Mofa, Motorrad sowie per Bahn, in öffentli-
chen Verkehrsmitteln, per Rad, zu Fuß) in Österreich (Inland, ohne Flugverkehr) von 
83 Mrd. Personenkilometern (1990) auf 103 Mrd. Personenkilometer (2006) ergibt. 

Straßenverkehr: Effekt, der sich aufgrund des steigenden Anteils des Straßenver-
kehrs (Pkw, Bus, Mofa, Motorrad) an den gesamten Personenkilometern (zurück-
gelegt auf der Straße per Pkw, Bus, Mofa, Motorrad sowie per Bahn, in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, per Rad, zu Fuß) in Österreich (Inland, ohne Flugverkehr) von 77 % 
(1990) auf 80 % (2006) ergibt.  
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Einsatz Biokraftstoffe: Effekt, der sich aufgrund der gesunkenen CO2-Emissionen 
pro verbrauchter Treibstoffeinheit im Straßenpersonenverkehr in Österreich von 74 
Tonnen/TJ (1990) auf 72 Tonnen/TJ (2006) ergibt. Dieser Effekt ist auf die Substi-
tutionsverpflichtung von Biokraftstoffen zurückzuführen. 

Energieeffizienz: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Energieverbrauchs pro 
Straßenpersonenkilometer in Österreich von 1.889 Kilojoule/Straßenpersonenkilo-
meter (1990) auf 1.830 Kilojoule/Straßenpersonenkilometer (2006) ergibt. Diese Ent-
wicklung ist v. a. auf technologische Verbesserungen zurückzuführen 

 

3.4.1.2 Güterverkehr  

Innerhalb des Güterverkehrs ist sowohl bei schweren Nutzfahrzeugen (SNF; Lkw 
> 3,5 t) als auch bei leichten Nutzfahrzeugen (LNF) eine Zunahme der Transportleis-
tung (Tonnenkilometer) über die gesamte Zeitreihe erkennbar (siehe Abbildung 35).  

Aufgrund des höheren Auslastungsgrades sind die Emissionen der schweren Nutz-
fahrzeuge nicht so stark gestiegen wie die Transportleistung. Bei den leichten Nutz-
fahrzeugen konnte keine deutliche Verbesserung hinsichtlich Auslastung und Fahr-
zeugeffizienz erzielt werden, daher ist hier keine so starke Entkopplung der Emissi-
onen von der Transportleistung erkennbar.  

 

Abbildung 35: CO2-Emissionen und Verkehrsleistung des Güterverkehrs in Österreich.  

In folgender Komponentenzerlegung wird die Wirkung der für den Bereich Güter-
verkehr ausgewählten Parameter auf die Entwicklung der CO2-Emissionen darge-
stellt, indem die Emissionen der Jahre 1990 und 2006 direkt verglichen werden. Die 
Größe der Balken spiegelt das Ausmaß der Beiträge (berechnet in Tonnen CO2) 
der einzelnen Parameter zur Emissionsentwicklung wider (wobei das Symbol  ei-
nen emissionserhöhenden Effekt, das Symbol  einen emissionsmindernden Effekt 
kennzeichnet). Die Reihung in der Graphik erfolgt nach Größe des Effekts und ent-
spricht nicht der Reihenfolge der Berechnung (Details zur Methode – siehe Anhang). 
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Abbildung 36: Komponentenzerlegung des Emissionstrends von Kohlendioxid im Bereich 

Güterverkehr. 

Preisbedingter Kraftstoffexport: Effekt, der sich aufgrund des Anstiegs des in 
Österreich gekauften, aber im Ausland verbrauchten Treibstoffs im Straßengüterver-
kehr ergibt. 1990 wurde noch mehr Kraftstoff im Ausland gekauft und in Österreich 
verbraucht (im Ausmaß von –0,5 Mio. Tonnen CO2). 2006 hingegen wurde mehr Treib-
stoff in Österreich gekauft und im Ausland verbraucht (+4,1 Mio. Tonnen CO2).  

Verkehrsleistung: Effekt, der sich aufgrund der steigenden Tonnenkilometer in Ös-
terreich (Inland, ohne Flugverkehr; LNF, SNF, Bahn und Schiff) von 32 Mrd. Tonnen-
kilometer (1990) auf 55 Mrd. Tonnenkilometer (2006) ergibt. 

Straßenverkehr: Effekt, der sich aufgrund des steigenden Anteils des Straßenver-
kehrs (LNF, SNF) an den gesamten Tonnenkilometern in Österreich (Inland, ohne 
Flugverkehr; LNF, SNF, Bahn und Schiff) von 59 % (1990) auf 67 % (2006) ergibt. 
Hier macht sich die zunehmende Veränderung des Modal Split von Bahn und Schiff 
auf die Straße bemerkbar. 

Einsatz Biokraftstoffe: Effekt, der sich aufgrund der gesunkenen CO2-Emissionen 
pro verbrauchter Treibstoffeinheit im Straßengüterverkehr von 74 Tonnen/TJ (1990) 
auf 70 Tonnen/TJ (2006) ergibt. Dieser Effekt ist auf die Substitutionsverpflichtung 
von Biokraftstoffen zurückzuführen. 

Energieeffizienz: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Energieverbrauchs pro 
Straßentonnenkilometer in Österreich von 2.442 Kilojoule/Straßentonnenkilometer 
(1990) auf 1.842 Kilojoule/Straßentonnenkilometer (2006) ergibt. Diese Entwicklung 
ist v. a. auf technologische Verbesserungen zurückzuführen.  
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3.4.2 Stand der Umsetzung der Maßnahmen der Klimastrategie 

Im Sektor Verkehr wurden sowohl die Maßnahmen der Klimastrategie 2002 als auch 
der Klimastrategie 2007 verglichen und hinsichtlich deren Inhalte und deren Umset-
zungsstand analysiert (siehe Anhang). Ein Großteil der Detailmaßnahmen der Klima-
strategie 2002 wurde in die Klimastrategie 2007 wieder aufgenommen, wobei diese 
zum Teil inhaltlich erweitert und/oder anderen, übergeordneten Maßnahmen zuge-
ordnet wurden. Die Klimastrategie 2007 umfasst 13 Maßnahmenpakete und rund 
75 Detailmaßnahmen für diesen Sektor.  

Zusätzliche Detailmaßnahmen wurden vor allem innerhalb der Maßnahmenpakete 
„Forcierung von Biokraftstoffen“, „Mobilitätsmanagement – Beratungs- und Förder-
programme“, „Bewusstseinsbildungsmaßnahmen“ und „Ökonomische Anreize“ fest-
gelegt. Die Detailmaßnahmen des Maßnahmenpaketes „Forcierung von Biokraft-
stoffen“ sind im Wesentlichen an das Regierungsprogramm 2007 angelehnt. Gänz-
lich neu sind die Maßnahmen den Flugverkehr betreffend. Von den 59 als bewert-
bar eingeschätzten Maßnahmen wurden 22 (34 %) vollständig, 21 (33 %) teilweise 
und 21 (33 %) nicht umgesetzt (siehe Anhang – Maßnahmentabelle).  

Im Betrachtungszeitraum 2002–2007 ist speziell der positive Einfluss des Einsatzes 
von Biokraftstoffen im Verkehrssektor hervorzuheben.  

Mit Oktober 2005 ist die Substitutionsverpflichtung fossiler Kraftstoffe durch Biokraft-
stoffe gemäß Kraftstoffverordnung in Kraft getreten. Daraufhin wurden im letzten 
Quartal des Jahres 2005 insgesamt etwa 75.000 Tonnen Biodiesel beigemischt 
sowie 17.000 Tonnen pur im österreichischen Verkehrssektor eingesetzt. Im Jahr 2006 
wurden in Summe 321.000 Tonnen Biodiesel in Verkehr gebracht, davon 288.500 Ton-
nen über die Beimischung (< 5 %) zu fossilen Kraftstoffen. 32.500 Tonnen wurden 
als purer Biokraftstoff bzw. als Dieselkraftstoff mit einem höheren Biokraftstoffanteil 
(z. B. über Betriebstankstellen von Flottenbetreibern) eingesetzt. Der Rückgang der 
THG-Emissionen im Verkehrssektor von 2005 auf 2006 ist – neben einer leicht ge-
sunkenen Kraftstoffverkaufsmenge – speziell auf diese Maßnahme zurückzuführen. 
Weitere umgesetzte Maßnahmen (etwa im Bereich Bewusstseinsbildung) hatten ei-
nen geringeren Effekt als die Beimischung von Biokraftstoffen.  

Zudem wurden einige Vorhaben nur regional bzw. punktuell umgesetzt wie z. B. die 
Forcierung von intermodaler Mobilität (Rufbus, Car-Sharing, Carpooling, Bike & Ri-
de, …), umweltgerechte Veranstaltungsabwicklung oder Logistikkonzepte (Stück-
gutlogistik, Vermeidung von Leerfahrten durch Telematik). Auf nationaler Ebene 
können solche Maßnahmen demnach nur als „teilweise umgesetzt“ bewertet werden.  

Die Erreichung des sektoralen Ziels der Klimastrategie erscheint ohne weitere am-
bitionierte Maßnahmen unrealistisch. Erhebliche Reduktionseffekte wären insbe-
sondere durch eine Reduktion des Tanktourismus erzielbar. 

Eine Auflistung der Umsetzung einzelner Maßnahmen aus der Klimastrategie 2007 
findet sich im Anhang dieses Berichts. 
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3.5 Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe 

3.5.1 Emissionstrend 

Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe 

THG-Emissionen 2006 (Mio 
t CO2-Äquiv.) 

Anteil an den nationalen 
THG-Emissionen 

Veränderung zum 
Vorjahr 2005 

Veränderung 
seit 1990 

25,3 27,8 % +0,9 % +14,3 % 

 

Mit 25,3 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten bzw. einem Anteil von rund 27,8 % war Öster-
reichs Industrie im Jahr 2006 der größte Verursacher von THG-Emissionen. 

Seit 1990 ist ein Anstieg von knapp 14,3 % zu verzeichnen; im Vergleich zum Vorjahr 
sind die Emissionen um 0,9 % bzw. 0,2 Mio Tonnen CO2-Äquivalente angestiegen 
(siehe Abbildung 37).  

 
Abbildung 37: THG-Emissionen aus dem Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe 

1990–2006 und Ziel der Klimastrategie. 

Der Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe umfasst Emissionen der Treib-
hausgase Kohlendioxid, Methan und Lachgas aus dem Energieverbrauch der In-
dustrie und des produzierenden Gewerbes und aus industriellen Prozessen.  

Hauptverursacher von THG-Emissionen in diesem Sektor sind energie- und prozess-
bedingte CO2-Emissionen aus der Eisen- und Stahlerzeugung, Prozessemissionen 
aus der Mineralverarbeitenden und der Chemischen Industrie sowie Emissionen 
aus dem Energieverbrauch der übrigen Industriebranchen – Papier- und Zellstoffin-
dustrie, Chemische Industrie, Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Bauindustrie 
und Mineralverarbeitende Industrie (siehe Tabelle 12.) 
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Tabelle 12: Die Hauptverursacher der Emissionen des Sektors Industrie und produzierendes Gewerbe  
(1.000 t CO2-Äquivalente).  

Hauptverursacher 1990 2005 2006 
Veränderung 

2005–2006 
Veränderung  

1990–2006 

Anteil an den 
gesamten  

THG-Emissionen 
2006  

Energieverbrauch Industrie ohne Eisen- 
und Stahlproduktion (Kohlendioxid) 8.501 9.461 9.363 –1,0 % +10,1 % 10,3 % 

Energieverbrauch und Prozessemissionen 
Eisen- und Stahlproduktion (Kohlendioxid) 8.490 11.442 11.539 +0,8 % +35,9 % 12,7 % 

Prozessemissionen Mineralverarbeitende 
Industrie (Kohlendioxid) 3.269 3.120 3.294 +5,6 % +0,8 % 3,6 % 

Chemische Industrie (Kohlendioxid,  
Lachgas, Methan) 1.511,9 847,3 898,6 +6,1 % –40,6 % 0,3 % 

 

3.5.2 Energieverbrauch des Sektors Industrie ohne Eisen- und 
Stahlproduktion  

Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Sektor Industrie und produzierendes Ge-
werbe (ohne Eisen- und Stahlproduktion) umfassen u. a. die Bereiche Papier- und 
Zellstoffindustrie, Chemische Industrie, Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Mineral-
verarbeitende Industrie, Baustoffindustrie sowie Baumaschinen. Gegenüber dem Vor-
jahr sind die Emissionen 2006 um 1,0 % gesunken, seit 1990 um 10,1 % angestie-
gen. Wesentliche Faktoren für das Ausmaß der CO2-Emissionen in diesem Sektor 
sind die Industrieproduktion (Wertschöpfung ohne Eisen- und Stahlproduktion) 
(+51,3 % seit 1990) und die Kohlenstoffintensität der eingesetzten Brennstoffe.  

Ursachen für den im Vergleich zur Industrieproduktion geringeren Anstieg der energie-
bedingten Emissionen sind Effizienzsteigerungen beim Energieeinsatz und der Brenn-
stoffwechsel von Öl auf Gas und Biomasse. Dadurch sind die CO2-Emissionen seit 
1990 geringer angestiegen als der gesamte Brennstoffeinsatz (siehe Abbildung 38). 
Der deutliche Anstieg der Emissionen im Jahr 1997 ergab sich vor allem aus einer Stei-
gerung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und einem erhöhten Energieverbrauch.  

 
Abbildung 38: CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch in der Industrie (ohne Eisen- und 

Stahlerzeugung), Industrieproduktion ohne Eisen und Stahl (Wertschöpfung) 
und Brennstoffeinsatz. 

Quelle: UMWELTBUNDESAMT (2008) 
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Gas ist der wichtigste Brennstoff in der Industrie (ohne Eisen- und Stahlproduktion) 
und für mehr als die Hälfte der Emissionen verantwortlich (siehe Abbildung 39). Der 
steigenden Entwicklung des Gaseinsatzes auf 92.500 TJ im Jahr 2006 (+41,7 % seit 
1990) und des Biomasseeinsatzes auf 50.200 TJ (+78,6 % zwischen 1990 und 
2006) steht der Rückgang des Öleinsatzes auf 30.400 TJ (–32,7 %) im selben Zeit-
raum gegenüber. Im Jahr 2006 verursachte der Ölverbrauch 24,4 % der energiebe-
dingten THG-Emissionen in der Industrie (ohne Eisen- und Stahlerzeugung). Der 
Kohleverbrauch war in den Jahren 1997 bis 2005 rückläufig, stieg jedoch zwischen 
2005 und 2006 wieder an (+17,4 %), während der Verbrauch von Gas (–3,4 %) und 
Öl (–1,1 %) in diesem Zeitraum abnahm. Dies ist insbesondere auf einen Anstieg 
des Kohleeinsatzes in der Zementindustrie zurückzuführen. Derzeit verursacht der 
Einsatz von Kohle 12,1 % der energiebedingten Emissionen des Sektors Industrie 
und produzierendes Gewerbe (ohne Eisen- und Stahlerzeugung). 

 

Abbildung 39: Verbrauch von Brennstoffen im Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe (ohne Eisen- und 
Stahlerzeugung). 

Tabelle 13: Verbrauch von Brennstoffen im Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe 
(ohne Eisen- und Stahlerzeugung). 

Jahr Flüssige Brennstoffe Feste Brennstoffe Gasförmige 
Brennstoffe 

Biomasse 

 (TJ) (TJ) (TJ) (TJ) 

1990 45.165 12.171 65.263 28.111 

2005 30.745 10.470 95.795 43.814 

2006 30.395 12.291 92.493 50.217 

1990–2006 –33 % 1 % 42 % 79 % 
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In folgender Komponentenzerlegung wird die Wirkung der für den Sektor Industrie 
und produzierendes Gewerbe (ohne Eisen und Stahl) ausgewählten Parameter auf 
die Entwicklung der (energiebedingten) CO2-Emissionen dargestellt, indem die Emis-
sionen der Jahre 1990 und 2006 direkt verglichen werden. Die Größe der Balken 
spiegelt das Ausmaß der Beiträge (berechnet in Tonnen CO2) der einzelnen Para-
meter zur Emissionsentwicklung wider (wobei das Symbol  einen emissionserhö-
henden Effekt, das Symbol  einen emissionsmindernden Effekt kennzeichnet). Die 
Reihung in der Graphik erfolgt nach Größe des Effekts und entspricht nicht der Rei-
henfolge der Berechnung (Details zur Methode – siehe Anhang). 

 
Abbildung 40: Komponentenzerlegung des Emissionstrends von Kohlendioxid im Sektor 

Industrie und produzierendes Gewerbe (ohne Eisen- und Stahlerzeugung). 

Wertschöpfung: Effekt, der sich aufgrund der steigenden realen Wertschöpfung 
der Industrie (ohne Eisen- und Stahlproduktion) von ca. 39 Mrd. Euro (1990) auf ca. 
59 Mrd. Euro (2006) ergibt. 

Brennstoffanteil: Effekt, der sich aufgrund des leicht sinkenden Anteils des Brenn-
stoffverbrauchs am gesamten Energieverbrauch von 80 % (1990) auf 78 % (2006) 
ergibt. Hier zeigt sich, dass im Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe ver-
mehrt Strom aus dem öffentlichen Netz zugekauft wird. 

Fossile Kohlenstoffintensität: Effekt, der sich aufgrund der Verringerung der CO2-
Emissionen pro fossiler Brennstoffeinheit von 68 Tonnen/TJ (1990) auf 64 Ton-
nen/TJ (2006) ergibt. Der Grund für diese Entwicklung liegt im zunehmenden Einsatz 
von kohlenstoffärmeren fossilen Brennstoffen (Gas) zur Energieerzeugung. Der Effekt 
des steigenden Biomasseeinsatzes findet an dieser Stelle keine Berücksichtigung, 
sondern wird als eigener Effekt (Biomasseanteil) behandelt. 

Biomasseanteil: Effekt, der sich aufgrund des steigenden Anteils der Biomasse am 
gesamten Brennstoffeinsatz von 18 % (1990) auf 25 % (2006) ergibt. Hier macht sich 
in erster Linie der Biomasseeinsatz der Papierindustrie bemerkbar.  
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Energieintensität: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Energieverbrauchs (ge-
samt – inklusive Strom, Wärme, Treibstoffe) pro Wertschöpfungseinheit von 
4.962 TJ/Mrd. Euro (1990) auf 4.285 TJ/Mrd. Euro (2006) ergibt. Hier kommt zum 
Ausdruck, dass bei Betrachtung des gesamten Sektors Industrie (ohne Eisen- und 
Stahlproduktion) die Wertschöpfung in einem stärkeren Ausmaß gestiegen ist als 
der Gesamtverbrauch an Energie. 

Tabelle 14: Entwicklung der industriellen Wertschöpfung sowie des Energieverbrauchs der 
Industrie (ohne Eisen und Stahl) von 1990–2006 

Jahr Wertschöpfung Industrie (ohne Eisen-
und Stahl) [Mrd Euro, Basis 2000] 

Energieverbrauch  
Industrie (ohne Eisen- und 

Stahl) [TJ] 

1990 38,9 192.926  

1991 40,2 201.538  

1992 40,4 191.205  

1993 40,2 198.722  

1994 41,8 215.629  

1995 42,7 217.148  

1996 43,8 219.949  

1997 44,8 231.014  

1998 46,5 222.489  

1999 48,2 226.621  

2000 50,7 230.918  

2001 51,2 234.082  

2002 51,6 230.725  

2003 52,8 234.559  

2004 53,7 239.307  

2005 54,9 244.864  

2006 58,8 252.094  

1990–2006 51 % 31 % 
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3.5.3 Eisen- und Stahlerzeugung  

Energie- und prozessbedingte CO2-Emissionen aus der Eisen- und Stahlerzeugung 
sind zwischen 1990 und 2006 um 35,9 %, im Zeitraum 2005 bis 2006 um 0,8 % ge-
stiegen. Ausschlaggebend für die Emissionen in diesem Bereich ist v. a. die Menge 
des produzierten Stahls, die 2006 um 1,4 % gegenüber 2005 angestiegen ist. Die 
Emissionen sind zwischen 1997 und 2006 nicht so stark gestiegen wie die Stahlpro-
duktion (siehe Abbildung 41). Hier machten sich Anlagenoptimierungen bei der Roh-
eisenproduktion und der vermehrte Einsatz von Eisenschrott zur Stahlproduktion 
bemerkbar, der weniger energieintensiv ist als die Herstellung von Roheisen. Weitere 
Einflussfaktoren werden im Rahmen der Komponentenzerlegung im Detail beschrieben. 

 

Abbildung 41: Roheisen- und Stahlproduktion sowie CO2-Emissionen aus diesem Bereich 
(energie- und prozessbedingt). 

In folgender Komponentenzerlegung wird die Wirkung der für den Bereich Eisen- und 
Stahlerzeugung ausgewählten Parameter auf die Entwicklung der (energie- und 
prozessbedingten) CO2-Emissionen dargestellt, indem die Emissionen der Jahre 1990 
und 2006 direkt verglichen werden. Die Größe der Balken spiegelt das Ausmaß der 
Beiträge (berechnet in Tonnen CO2) der einzelnen Parameter zur Emissionsent-
wicklung wider (wobei das Symbol  einen emissionserhöhenden Effekt, das Symbol 

 einen emissionsmindernden Effekt kennzeichnet). Die Reihung in der Graphik 
erfolgt nach Größe des Effekts und entspricht nicht der Reihenfolge der Berechnung 
(Details zur Methode – siehe Anhang). 
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Abbildung 42: Komponentenzerlegung des Emissionstrends von Kohlendioxid in der Eisen- 

und Stahlerzeugung (Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe). 

Stahlproduktion: Effekt, der sich aufgrund der steigenden gesamten Stahlproduk-
tion in Österreich von 4.291Kilotonnen (1990) auf 7.127 Kilotonnen (2006) ergibt.  

Biomasseanteil: In der Eisen- und Stahlerzeugung wird aus produktionstechnischen 
Gründen keine Biomasse als Energieträger eingesetzt. Aufgrund des gleich blei-
benden Anteils (100 %) des fossilen Brennstoff- bzw. Reduktionsmittelverbrauchs 
am gesamten Brennstoffverbrauch sind hier daher keine Auswirkungen zu sehen.  

Fossile Kohlenstoffintensität: Effekt, der sich aufgrund der Verringerung der CO2-
Emissionen pro fossiler Brennstoffeinheit von 101 Tonnen/TJ (1990) auf 98 Ton-
nen/TJ (2006) ergibt. Hier macht sich v. a. der zunehmende Einsatz von Heizöl als 
Reduktionsmittel bemerkbar. 

Brennstoffanteil: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Anteils des Brennstoff-
verbrauchs am gesamten Energieverbrauch von 99 % (1990) auf 95 % (2006) ergibt. 
Hier zeigt sich, dass in der Eisen- und Stahlindustrie vermehrt Strom aus dem öffent-
lichen Netz zugekauft wird. 

Energieintensität: Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Energie- bzw. Redukti-
onsmittelverbrauchs pro Produktionseinheit Stahl von 20 TJ/kt (1990) auf 17 TJ/kt 
(2006) ergibt. Hier machen sich v. a. der vermehrte Schrotteinsatz und die verbes-
serte Anlagenoptimierung bemerkbar. In der Graphik werden diese zwei Teileffekte 
durch eine Linie innerhalb des Balkens Energieintensität getrennt dargestellt. 
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3.5.4 Prozessemissionen Mineralverarbeitende Industrie 

Die prozessbedingten CO2-Emissionen aus der Mineralverarbeitenden Industrie sind 
zwischen 1990 und 2006 um 0,8 % und im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 % gesun-
ken. Im Jahr 2006 stammten rund 59,3 % der CO2-Emissionen dieses Industriezwei-
ges aus der Zementklinkerproduktion. Deren Rückgang im Jahr 1995 – aufgrund von 
Werkschließungen – hatte daher einen wesentlichen Einfluss auf die Emissionen in 
diesem Bereich (siehe Abbildung 43). Die Summe der Emissionen aus der Kalkpro-
duktion, dem Kalkstein- und Dolomitverbrauch, der Ziegelindustrie und der Feuerfest-
produktion umfasst die restlichen 40,7 % in diesem Bereich. Seit 1999 zeigen die 
Emissionen erneut einen insgesamt steigenden Trend.  

 

Abbildung 43: Zementproduktion (Produktionsmenge) und CO2-Emissionen aus der 
Mineralverarbeitenden Industrie (nur prozessbedingte Emissionen). 

 

3.5.5 Stand der Umsetzung der Maßnahmen der Klimastrategie 

Eine der wichtigsten Maßnahmen im Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe 
ist der Emissionshandel (siehe 3.5.5.1). 

Im Rahmen der Klimastrategie-Anpassung 2007 erfolgte für den Sektor Industrie und 
produzierendes Gewerbe eine Zusammenführung der Maßnahmen bzw. eine Un-
terscheidung in Maßnahmen und unterstützende Instrumente. Reduktionspotenzia-
le von THG-Emissionen werden v. a. für die Maßnahmen innerbetriebliche Optimie-
rung und Effizienzsteigerungen der Energieversorgung bei industriellen Eigenanla-
gen gesehen. Diese Potentiale gemäß Klimastrategie sind insbesondere durch För-
derungsmaßnahmen im Bereich der Umweltförderung im Inland sowie durch das 
Ökostromgesetz umzusetzen.  
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Die Investitionsförderung im Rahmen der Umweltförderung im Inland beträgt für in-
dustrierelevante Maßnahmen max. 40 % der umweltrelevanten Mehrinvestitions-
kosten, die gegenüber einem Referenzszenario zu ermitteln sind, bzw. max. 30 % der 
umweltrelevanten Investitionskosten. Bis zu einem „De-minimis“ Schwellenwert16 
werden in der Regel 30 % der umweltrelevanten Investitionskosten auch ohne Refe-
renzszenario gefördert. Für die Maßnahme „innerbetriebliche Optimierung“ wurde 
der Förderbereich „effiziente Energienutzung“ geschaffen, unter welchem u. a. Maß-
nahmen zur Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Optimierung mechanischer 
Systeme forciert werden. Unter dem Förderbereich „fossile KWK“ werden mit Erd-
gas oder Flüssiggas befeuerte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bis zu einer maxi-
malen Leistung von 2 MWth gefördert. Darüber hinaus ist nur die Wärmeauskopp-
lung förderungswürdig. Der Förderbereich „Erneuerbare Energieträger“ beinhaltet 
u. a. Biomasse-Einzelanlagen sowie Biomasse-KWK-Anlagen für die Eigenversor-
gung sowie netzgekoppelten Anlagen unter Abzug der tariffinanzierten Anlagenteile. 
Maßnahmen zur Substitution fossiler Brennstoffe durch Sekundärbrennstoffe im an-
teiligen Ausmaß der Abfälle biogenen Ursprungs fallen ebenfalls unter den Förder-
schwerpunkt „Erneuerbare Energieträger“.  

Das bereits im Kapitel Energieaufbringung (siehe Kapitel 3.2) beschriebene Instru-
ment der Einspeisetarife im Rahmen des Ökostromgesetzes ist auch im Sektor In-
dustrie und produzierendes Gewerbe wirksam. Hier sind v. a. Anlagen auf Basis Bio-
masse-fest im Bereich der Holzindustrie zu nennen. Im Rahmen der Novelle zum Öko-
stromgesetz im Jahr 2006 stehen auch Investitionsfördermöglichkeiten für neue fossil 
befeuerte KWK-Anlagen zur Verfügung.  

Eine Förderung im Rahmen der UFI und des Ökostromgesetzes kann auch für Be-
triebe erfolgen, die dem Emissionshandel unterliegen. Im Sinne der Erreichung des 
österreichischen Kyoto-Ziels sind diese Förderungen nur bei nicht am Emissions-
handel teilnehmenden Betrieben von Relevanz. 

 

3.5.5.1 Emissionshandel – Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe 

Im Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe stiegen die geprüften Emissionen 
der Emissionshandelsbetriebe gegenüber 2005 im Jahr 2006 leicht auf 19,1 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalente an (siehe Abbildung 44). Auf Grundlage dieser Basis ver-
ursachten die vom Emissionshandel betroffenen Betriebe im Sektor Industrie und 
produzierendes Gewerbe rund 76 % der gesamten THG-Emissionen dieses Sek-
tors (UMWELTBUNDESAMT 2007, 2008). 

 

                                                      
16 von 0,2 Mio. Euro in 3 Steuerjahren. 
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Abbildung 44: Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe – Vergleich geprüfte 

Emissionen mit Zuteilung. 

Die geprüften Emissionen 2006 waren ca. 7 % niedriger als die Zuteilung inklusive 
Reserve für den Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe im Jahr 2006. Das 
bedeutet, dass zumindest ein Teil der Industriebetriebe überschüssige Zertifikate zur 
Verfügung hatte. Ein Vergleich der geprüften Emissionen 2006 mit der Kyoto-
relevanten Zuteilung für 2008–2012 zeigt, dass die Zuteilung im NAP 2 um 0,5 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalenten höher lag als die geprüften Emissionen der Industriebe-
triebe im Jahr 2006 (siehe Abbildung 44)17.  

Ein Vergleich der NAP 2 Zuteilung für den Sektor Industrie und produzierendes Ge-
werbe mit dem Zielwert aus der Klimastrategie 2007 für den Gesamtsektor Industrie 
und produzierendes Gewerbe (23,25 Mio. Tonnen Kohlendioxid pro Jahr) zeigt Fol-
gendes: Der Anteil der Emissionen der EH-Betriebe an den Gesamtemissionen des 
Industriesektors liegt bei 75,7 %. Hingegen liegt die Zuteilung 2008–2012 für diese 
Anlagen bei rund 84,2 % des Zielwerts aus der Klimastrategie 2007 für den Ge-
samtsektor. Das bedeutet, dass die Zuteilung an die Industriebetriebe im Vergleich 
zu ihren Emissionen 2006 einen überproportional großen Anteil des Zielwerts aus 
der Klimastrategie ausmacht.17  

 

                                                      
17 Zusätzliche Anlagen mit Emissionen i. H. v. ca. 330.000 t CO2 pro Jahr, die im NAP 2 in den Anwen-

dungsbereich des Emissionshandels miteinbezogen wurden, sind in diesem Vergleich nicht berück-
sichtigt. 
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3.5.5.2 Nicht vom Emissionshandel umfasste Anlagen im Sektor Industrie 
und produzierendes Gewerbe 

Die nicht vom Emissionshandel umfassten Betriebe sind vor allem Klein- und Mittel-
betriebe verschiedener Branchen (siehe Abbildung 45). 

 
Abbildung 45: THG-Emissionen von industriellen Anlagen, die nicht am Emissionshandel teilnehmen.  

Etwa 0,3 Mio. t CO2 aus der Metallindustrie sind bereits im NAP 2 einbezogen wor-
den und werden somit ab 2008 dem Emissionshandel unterliegen. Ein erheblicher 
Anteil der THG-Emissionen der chemischen Industrie wird durch Ammoniakanlagen 
verursacht. Diese Anlagen sollen lt. aktuellem Vorschlag der Kommission ab 2013 in 
den Emissionshandel einbezogen werden. Unter sonstiger Industrie sind u. a. die 
Branchen Maschinenbau, Fahrzeugbau, holzverarbeitende Industrie, Textil und Leder-
industrie sowie Bergbau erfasst. 
 

 

3.6 Sektor Fluorierte Gase  

Sektor Fluorierte Gase 

THG-Emissionen 2006  
(Mio. t CO2-Äquiv.) 

Anteil an den nationalen 
THG-Emissionen 

Veränderung zum 
Vorjahr 2005 

Veränderung 
seit 1990 

1,5 1,6 % +11,7 % –8,2 % 

 

Der Sektor Fluorierte Gase (F-Gase) verursachte 2006 1,47 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valente und deckte 1,6 % der nationalen THG-Emissionen ab. 

Dieser Sektor umfasst die Emissionen der Treibhausgase Schwefelhexafluorid (SF6) 
sowie die (teil- und voll-) fluorierten Kohlenwasserstoffe (H-FKW, FKW). Die wich-
tigsten Emissionsquellen stammen aus dem Bereich von Kühltechnik- und Klima-
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anlagen sowie aus der Industrie. Die Gase werden auch als Treibmittel für Schaum-
stoffe, als Prozessgase bei der Halbleiterherstellung und als elektrische Isolatoren 
eingesetzt. Seit dem Basisjahr sind die Emissionen der F-Gase insgesamt um 8,2 % 
gesunken (siehe Abbildung 46). 

Hauptursache für den starken Rückgang der F-Gase zwischen 1991 und 1993 war 
die Einstellung der Aluminium-Primärproduktion in Österreich und der damit verbun-
dene Rückgang der FKWs, die als Nebenprodukt bei der Herstellung anfallen. Der 
starke Anstieg seit 1993 resultiert aus der Verwendung der H-FKWs anstelle der 
verbotenen Ozonzerstörer (H)FCKW. Die zweite Senke 1999 ist auf technologische 
Umstellungen in Leichtmetall-Gießereien und einem damit bedingten Rückgang an 
SF6 zurückzuführen. Im Jahr 2003 wurde mit Inkrafttreten der Industriegasverord-
nung (HFKW-FKW-SF6-Verordnung) der Einsatz an SF6 als Füllgas in Schall-
schutzfenstern, Schuhen und Reifen verboten. Dies führte u. a. zu einer Abnahme 
der Emission von F-Gasen zwischen 2003 und 2004 um 1,5 %. Zwischen 2004 und 
2005 verringerte sich außerdem der Einsatz von SF6 in der Halbleiterherstellung, so 
dass die Emissionen weiter sanken (insgesamt um 16,4 %). Die Ursache für den 
erneuten Anstieg gegenüber dem Vorjahr liegt vornehmlich in der vermehrten Frei-
setzung von SF6 aus deponierten Schallschutzfenstern. 

 
Abbildung 46: THG-Emissionen des Sektors Fluorierte Gase, 1990–2006 und Ziel der 

Klimastrategie. 

In folgender Komponentenzerlegung wird die Wirkung der für den Sektor F-Gase 
ausgewählten Parameter auf die Entwicklung der CO2-Emissionen dargestellt, indem 
die Emissionen der Jahre 1990 und 2006 direkt verglichen werden. Die Größe der 
Balken spiegelt das Ausmaß der Beiträge (berechnet in Tonnen CO2-Äquivalenten) 
der einzelnen Parameter zur Emissionsentwicklung wider (wobei das Symbol  ei-
nen emissionserhöhenden Effekt, das Symbol  einen emissionsmindernden Ef-
fekt kennzeichnet). Die Reihung erfolgt nach Größe des Effekts und entspricht nicht 
der Reihenfolge der Berechnung. (Details zur Methode – siehe Anhang). 
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Anmerkung: IEF steht für „Implied Emission Factor“, eine Maßzahl für die Emission pro Einheit. 

Abbildung 47: Komponentenzerlegung des Emissionstrends im Sektor F-Gase in 
Kohlendioxid-Äquivalenten. 

Treibmittelbestand Schäume: Effekt, der sich aufgrund des steigenden Treibmit-
telbestandes (nur (H)FKW, nicht FCKW) in Schäumen und Dämmplatten in Öster-
reich von 103.878 Tonnen in CO2-Äquivalenten (1994) auf 2.470.148 Tonnen in CO2-
Äquivalenten (2006) ergibt.18 

Kältemittelbestand: Effekt, der sich aufgrund des steigenden Kälte- und Kühlmit-
telbestandes (nur (H)FKW, nicht FCKW) in Österreich von 17.644 Tonnen in CO2-
Äquivalenten (1990) auf 7.494.995 Tonnen in CO2-Äquivalenten (2006) ergibt. 

IEF Kältemittel: Effekt, der sich aufgrund der sinkenden (H)FKW-Emissionen pro 
Bestandseinheit an Kälte- und Kühlmitteln von 100 Tonnen CO2-Äquivalenten/Tonne 
Bestandseinheit (1990) auf 86 Tonnen CO2-Äquivalente/Tonne Bestandseinheit (2006) 
ergibt. 

IEF Treibmittel Schäume: Effekt, der sich aufgrund der sinkenden jährlichen FKW-
Emissionen pro Bestandseinheit an Treibmitteln in Schäumen und Dämmplatten 
von 1.415 Kilotonnen CO2-Äquivalente/Tonne Bestandseinheit (1994) auf 62 Kilo-
tonnen CO2-Äquivalente/Tonne Bestandseinheit (2005) ergibt.  

Der starke Rückgang des IEF Treibmittel Schäume ergibt sich daraus, dass Anfang 
der 1990er-Jahre (H)FKWs noch hauptsächlich in Schaumdosen verwendet wurden. 
Bei dieser Anwendung gasen die (H)FKWs weitaus schneller aus als in Hartschäu-
men (höherer Emissionsfaktor), aus denen nur ein kleiner Teil des akkumulierten 
Treibmittelbestandes im jeweiligen Jahr emittiert wird. 

                                                      
18 Der Einsatz von F-Gasen bei der Herstellung von Schäumen erfolgt erst seit dem Jahr 1994. Daher 

beziehen sich sowohl der Effekt des veränderten Treibmittelbestandes als auch der Effekt des verän-
derten IEF auf den Zeitraum 1994–2005. 
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Aluminiumproduktion: Effekt, der sich aufgrund der Einstellung der Aluminium-
Primärproduktion ergibt19. 

 

3.6.1 Stand der Umsetzung der Maßnahmen der Klimastrategie 

Von den 20 Maßnahmen in diesem Sektor, die bewertet werden konnten, sind sie-
ben vollständig, zehn teilweise und drei nicht umgesetzt (siehe Anhang – Maßnah-
mentabelle). 

Die wesentlichste in der Klimastrategie genannte Maßnahme für den Sektor fluo-
rierte Gase (F-Gase) wurde im Dezember 2002 umgesetzt: die Industriegasverord-
nung (HFKW-FKW-SF6-V) zum Chemikaliengesetz (ChemG). Sie regelt den Ein-
satz von F-Gasen in allen relevanten Anwendungsbereichen und sieht Verbote und 
Verwendungsbeschränkungen vor. Die Novelle zur HFKW-FKW-SF6-V trat mit Juni 
2007 in Kraft und betraf primär Änderungen bei der Verwendung von F-Gasen als 
Kälte- und Löschmittel. Weiters wurden aufgrund des Erlasses der Richtlinie über 
Emissionen aus Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen (RL 2006/40/EG) alle mobilen 
Anwendungen im Kältemittelsektor aus dem Geltungsbereich der Österreichischen 
Verordnung herausgenommen.  

Die Regelungen in der EG-Verordnung über bestimmte fluorierte THG (VO 842/2006 
EG), die im Juli 2006 in Kraft trat, betreffen hauptsächlich Emissionsreduktion und 
Ausbildung und Zertifizierung des mit Wartung und Instandhaltung und des mit 
Rückgewinnung von F-Gasen befassten Personals und nur bedingt Beschränkun-
gen der Verwendung von F-Gasen. Allerdings wurde während der Verhandlungen 
beschlossen, dass Länder, die schon vor dem 31. Dezember 2005 strengere Vor-
schriften hatten, diese zumindest bis zum Auslaufen des Kyoto-Protokolls 2012 bei-
behalten dürfen.  

Neben der HFKW-FKW-SF6-V sind in der Klimastrategie noch weitere Maßnahmen 
genannt, deren Verantwortung sowohl im Bereich des Bundes als auch der Länder 
und Gemeinden liegen. Es sind dies vor allem Maßnahmen im Beschaffungswesen 
(Verzicht auf Produkte die F-Gase enthalten) und im Förderwesen (Verzicht auf F-
Gas-haltige Baumaterialien und Produkte in den Kriterien bei der Wohnbauförde-
rung) sowie Informationsmaßnahmen. Diese wurden mit der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame Qualitäts-
standards für die Wohnbauförderung implementiert und mit Landtags- bzw. Gemein-
debeschlüssen teilweise umgesetzt (Details sind der Tabelle im Anhang zu entnehmen).  

 

 

 

 

                                                      
19 Während F-Gase in Schäumen, Dämmplatten und in Kälte- und Kühlmitteln bewusst eingesetzt wer-

den, entstehen sie bei der Aluminiumproduktion als Nebenprodukt. Aus diesem Grund wird in der 
Graphik der Beitrag der Aluminiumproduktion an letzte Stelle gestellt (und von der in den anderen 
Sektoren üblichen Reihung nach Höhe des Beitrags abgewichen). 
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3.7 Sektor Sonstige CO2-, CH4- und N2O-Emissionen 

Sektor Sonstige Emissionen 

THG-Emissionen 2006 
(Mio. t CO2-Äquiv.) 

Anteil an den nationalen 
THG-Emissionen 

Veränderung zum Vor-
jahr 2005 

Veränderung 
seit 1990 

1,3 1,4 % +6,2 % +31,4 % 

 

Die sonstigen Emissionen setzen sich aus Kohlendioxid- und Lachgasemissionen 
aus der Lösemittelverwendung sowie aus Kohlendioxid- und Methanemissionen aus 
der Energieförderung und -verteilung zusammen.  

Tabelle 15: Die Hauptverursacher der Emissionen des Sektors Sonstige (1.000 t CO2-
Äquivalente).  

Hauptverursacher 1990 2005 2006 Veränderung 
2005–2006 

Veränderung 
1990–2006 

Anteil an den 
gesamten  

THG-Emissionen 
2006 

Lösemittelverwen-
dung (Kohlendioxid) 282,7 190,1 221,0 +16,2 % –21,8 % 

0,24 % 
Lösemittelverwen-
dung (Lachgas) 232,5 173,6 164,3 –5,4 % –29,3 % 

0,18 % 
Energieförderung 
und -verteilung (Koh-
lendioxid) 102,0 205,0 232,0 +13,2 % +127,4 % 0,25 % 

Energieförderung 
und -verteilung (Me-
than) 384,7 671,1 698,9 +4,1 % +81,7 % 0,77 % 

 

Sie sind mit 1,32 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten bzw. 1,4 % an den gesamten THG-
Emissionen beteiligt. Zwischen 1990 und 2006 sind die Emissionen um 31,4 % ange-
stiegen, im Vergleich zum Vorjahr war eine Erhöhung von 6,2 % zu verzeichnen (sie-
he Abbildung 48). Der Anstieg seit 1990 ist hauptsächlich auf eine Ausweitung des 
Gasverteilungsnetzes (+ 133 %) zurückzuführen. Die Emissionen aus dem Lösemit-
teleinsatz sind seit 1990 rückläufig. Die Reduktionen der Emissionen der Lösemit-
telverwendung werden allerdings von den erheblich steigenden Kohlendioxid- und 
Methanemissionen aus der Energieförderung und -verteilung kompensiert. 
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Abbildung 48: THG-Emissionen aus dem Sektor Sonstige Emissionen, 1990–2006 und Ziel der 

Klimastrategie.  

 

3.7.1 Stand der Umsetzung der Maßnahmen der Klimastrategie 

Für den Sektor Sonstige Emissionen finden sich keine spezifischen Maßnahmen in 
der Klimastrategie.  

 

 

3.8 Sektor Landwirtschaft 

Sektor Landwirtschaft 

THG-Emissionen 2006 
(Mio. t CO2-Äquiv.) 

Anteil an den nationalen 
THG-Emissionen 

Veränderung zum 
Vorjahr 2005 

Veränderung 
seit 1990 

7,9 8,7 % +0,4 % –14,0 % 

 

Der Sektor Landwirtschaft ist insgesamt für 7,9 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente und 
damit für 8,7 % der nationalen THG-Emissionen verantwortlich. Die Emissionen sind 
seit 2005 um 0,4 % gestiegen, seit 1990 haben sie um 14,0 % abgenommen (siehe 
Abbildung 49).  
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Abbildung 49: THG-Emissionen aus der Landwirtschaft, 1990–2006 und Ziel der 

Klimastrategie.  

Der Sektor Landwirtschaft umfasst die Emissionen der Treibhausgase Methan und 
Lachgas.  

Methan entsteht bei organischen Gär- und Zersetzungsprozessen. Das im Sektor 
Landwirtschaft emittierte Methan wird im Wesentlichen im Verdauungstrakt von Wie-
derkäuern (Rindern) produziert sowie bei der Lagerung von organischem Dünger frei-
gesetzt. Lachgasemissionen entstehen durch Denitrifikation unter anoxischen Be-
dingungen. Die Lagerung von organischem Dünger und die Düngung landwirtschaftli-
cher Böden sind die beiden Hauptquellen der landwirtschaftlichen Lachgasemissio-
nen (siehe Tabelle 16). 

Tabelle 16: Die Hauptverursacher der THG-Emissionen im Landwirtschaftsektor (in 1.000 t CO2-Äquivalenten). 

Hauptverursacher 1990 2005 2006 Verände-
rung  

2005–2006

Verände-
rung  

1990–2006 

Anteil an den  
nationalen 

THG-Emissionen 
2006  

Verdauung (Fermentation) in Rindermägen 
(Methan) 

3.561 3.017 3.009 –0,2 % –15,5 % 3,3 % 

Düngung landwirtschaftlicher Böden  
(Lachgas) 

3.333 2.868 2.920 +1,8 % –12,4 % 3,2 % 

Güllemanagement (Methan) 1.060 881 875 –0,6 % –17,5 % 1,0 % 

Güllemanagement (Lachgas) 1.005 876 875 –0,2 % –13,0 % 1,0 % 
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3.8.1 Verdauung (Fermentation) in Rindermägen 

Methanemissionen aus dem Verdauungstrakt von Rindern machen 3,3 % aller THG-
Emissionen in Österreich aus. Sie sind seit 1990 um 15,5 % gesunken. Hauptver-
antwortlich für diesen Trend ist der Rückgang der Rinderzahlen um 22,5 % seit 1990 
(siehe Abbildung 50). 

Der Anteil der Milchkühe an den verdauungsbedingten Methanemissionen von Rindern 
lag 2006 bei 42,3 %, wobei die Anzahl der Milchkühe in Österreich generell stark ab-
nahm (von rd. 900.000 im Jahr 1990 auf rd. 530.000 im Jahr 2006). Im Gegensatz dazu 
stieg die Milchleistung je Milchkuh (siehe Abbildung 51). Der damit verbundene er-
höhte Bedarf an energiereicher Nahrung führte zu einem kontinuierlichen Anstieg der 
verdauungsbedingten Methanemission je Milchkuh, was zu einer geringeren Emis-
sionsreduktion im Vergleich zur Anzahl der Milchkühe führte (siehe Abbildung 50). 

 

Abbildung 50: Methanemissionen aus Rindermägen und Rinderbestand, 1990–2006. 
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In folgender Komponentenzerlegung wird die Wirkung der für die Viehhaltung (Ver-
dauung) ausgewählten Parameter auf die Entwicklung der CO2-Emissionen darge-
stellt, indem die Emissionen der Jahre 1990 und 2006 direkt verglichen werden. Die 
Größe der Balken spiegelt das Ausmaß der Beiträge (berechnet in Tonnen CO2-
Äquivalenten) der einzelnen Parameter zur Emissionsentwicklung wider (wobei das 
Symbol  einen emissionserhöhenden Effekt, das Symbol  einen emissionsmin-
dernden Effekt kennzeichnet). Die Reihung erfolgt nach Größe des Effekts und ent-
spricht nicht der Reihenfolge der Berechnung. (Details zur Methode – siehe Anhang). 

 
Anmerkung: IEF steht für „Implied Emission Factor“, eine Maßzahl für die Emission pro Einheit. 

Abbildung 51: Komponentenzerlegung des Emissionstrends von Methan im Bereich der 
landwirtschaftlichen Viehhaltung (Fermentation).  

IEF sonstige Rinder (ohne Milchkühe): Effekt, der sich aufgrund der steigenden 
CH4-Emissionen von 1 Tonne CO2-Äquivalent je sonstigem Rind (1990) auf 1,2 Ton-
nen CO2-Äquivalente (2006) je sonstigem Rind ergibt. Verantwortlich für diese Ent-
wicklung ist die zunehmende Anzahl an Mutterkühen.  

IEF Milchkühe: Effekt, der sich aufgrund der steigenden CH4-Emissionen von 
2,1 Tonnen CO2-Äquivalenten je Milchkuh (1990) auf 2,4 Tonnen CO2-Äquivalenten 
je Milchkuh (2006) ergibt. Die Ursache des erhöhten Emissionsfaktors (IEF) liegt in 
der energiereicheren Fütterung des leistungsstärkeren Milchviehs.  

IEF andere Nutztiere (ohne Rinder): Effekt, der sich aufgrund der leicht steigen-
den CH4-Emissionen pro anderem Nutztier ergibt.20 Die zunehmende Anzahl an 
Schafen, Ziegen und Pferden bewirkt einen geringfügigen Anstieg des durchschnitt-
lichen Emissionsfaktors (IEF) dieser Gruppe. 

                                                      
20 Aufgrund der Heterogenität (in Anzahl und Tierart) des unter diese Gruppe fallenden Viehs wird hier 

auf die zahlenmäßige Angabe des IEF verzichtet. 
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Anzahl andere Nutztiere (ohne Rinder): Effekt, der sich aufgrund der geringern 
Gesamtzahl an anderen Nutztieren (v. a. Schweine und Geflügel) 2006 im Vergleich 
zu 1990 ergibt.  

Kuhmilchproduktion gesamt: Effekt, der sich aufgrund der sinkenden Kuhmilch-
produktion Österreichs von 3.350 Tonnen (1990) auf 3.147 Tonnen (2006) ergibt.  

Anzahl sonstige Rinder (ohne Milchkühe): Effekt, der sich aufgrund der sinkenden 
Anzahl der sonstigen Rinder von 1,7 Mio. (1990) auf 1,5 Mio. (2006) ergibt. 

Milchleistung pro Milchkuh: Effekt, der sich aufgrund der jährlich steigenden Milch-
leistung je Milchkuh von 3.791 kg Milchproduktion/Kuh (1990) auf 5.903 kg Milch-
produktion/Kuh (2006) ergibt. Der emissionsmindernde Effekt ergibt sich dadurch, 
dass in Österreich Jahr für Jahr weniger Milchkühe zur Kuhmilchproduktion benötigt 
werden.  

 

3.8.2 Düngung landwirtschaftlicher Böden  

Lachgasemissionen aus der Düngung landwirtschaftlicher Böden machen 3,2 % der 
nationalen THG-Emissionen aus. Sie haben seit 1990 um 12,4 % abgenommen, im 
Vergleich zum Vorjahr kam es zu einer Erhöhung von 1,8 % (siehe Abbildung 52). 

Etwa die Hälfte der gesamten Lachgasemissionen Österreichs stammt aus landwirt-
schaftlich genutzten Böden, deren Stickstoffgehalt durch die Aufbringung von Stick-
stoffdüngern (im Wesentlichen mineralischer und organischer Dünger) erhöht ist. Der 
Anbau von Leguminosen (biologische Stickstofffixierung) sowie die Einarbeitung der 
Pflanzenreste von Feldfrüchten führt ebenfalls zur Stickstoffanreicherung im Boden 
und somit – wenn auch in wesentlich kleinerem Umfang – zu N2O-Emissionen. 

Die sinkenden Lachgasemissionen resultieren vorwiegend aus dem verringerten Ein-
satz von Mineraldünger (Abnahme um 25,7 % seit 1990), aber auch aus dem redu-
zierten Gülleeinsatz (Abnahme um 11,3 % seit 1990). Die Reduktion des Mineraldün-
gereinsatzes ist unter anderem auf die Forcierung von ÖPUL-Programmlinien ent-
sprechend der Klimastrategie zurückzuführen, die Reduktion des Gülleeinsatzes 
auf den Rückgang des Viehbestands. Als Grundlage zur Berechnung der Emissionen 
dient u. a. der Düngerabsatz. Die jährlichen Werte schwanken z. T. erheblich, da 
hier auch Bevorratungseffekte enthalten sind. Um den diversen Einlagerungseffekten 
(Händler – Landwirt – Ausbringung am Feld) besser Rechnung zu tragen, wird in der 
Inventur für die Berechnungen das arithmetische Mittel des mineralischen Stickstoff-
düngemittelabsatzes von jeweils zwei aufeinander folgenden Jahren herangezogen. 
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Abbildung 52: Lachgasemissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden, Mineraldünger- 

und Gülleeinsatz. 

Die im Vergleich zu 2005 etwas höheren Stickstoffmengen aus eingearbeiteten Feld-
früchten, die angestiegene Anwendung von mineralischem Stickstoffdünger sowie 
der vermehrte Leguminosenanbau führten 2006 zu einem leichten Anstieg der N2O-
Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden. 
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3.8.3 Güllemanagement  

Auch die Methanemissionen aus dem Güllemanagement (d. h. im Stall und bei der 
Lagerung von organischem Dünger) sind seit 1990 um 17,5 % gesunken. Hintergrund 
dieser Reduktion ist der Rückgang der Güllemenge aufgrund sinkender Rinderzahlen 
(–22,5 %) und Schweinezahlen (–14,9 %) zwischen 1990 und 2006 (siehe Abbildung 
53). Die Lachgasemissionen aus dem Güllemanagement sind seit 1990 um 13,0 % 
gesunken. 

 
Abbildung 53: Methan- und Lachgasemissionen aus dem Güllemanagement, Rinder- und 

Schweinebestand. 

Im Vergleich zu den 1990er-Jahren ist in den letzten Jahren ein geringerer Rückgang 
beim Viehbestand und somit auch bei den damit verbundenen Emissionen zu ver-
zeichnen. 

 

3.8.4 Stand der Umsetzung der Maßnahmen der Klimastrategie 

Die angeführten Maßnahmen waren bereits in der Klimastrategie 2002 enthalten. In 
der Klimastrategie 2007 wurden keine weiteren Maßnahmen für die Landwirtschaft 
vorgesehen.  

Die Maßnahmenbündel, die sich in der Klimastrategie 2002 finden, weisen zahlreiche 
überschneidende Wirkungen auf unterschiedliche Bereiche der Landwirtschaft auf. 
Von den 29 bewerteten Maßnahmen sind zehn vollständig, 15 teilweise und vier nicht 
umgesetzt. Bezüglich der Maßnahme „Cross Compliance Stilllegungsflächen“ ist 
wahrscheinlich, dass es durch die Wiederbewirtschaftung der Stilllegungsflächen zur 
Produktion von Biomasse und Bio-Treibstoffen zu einer Zunahme der N2O-Emissionen 
durch den Einsatz von Düngemitteln kommen wird. Allerdings ist davon auszugehen, 
dass etwaige Zunahmen der Emissionen in diesem Sektor, die durch den Anbau von 
Ausgangsstoffen für die Produktion von Bio-Treibstoffen verursacht werden, durch 
Abnahmen in anderen Sektoren (etwa dem Verkehr) überkompensiert werden. 
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Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des Einkommens natürlicher 
Personen. 

Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz (ElWOG; BGBl. I Nr. 143/1998): Bundes-
gesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu ge-
regelt wird. 

Emissionshandelsrichtlinie (EH-RL; RL 2003/87/EG): Richtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Oktober über ein System für den Handel mit Treib-
hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 
96/61/EG des Rates. ABl. Nr. L 275.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2003/l_275/l_27520031025de00320046.pdf 

Emissionszertifikategesetz (EZG; BGBl. I Nr. 46/2004): Bundesgesetz über ein System für 
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten. 

Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG; BGBl. I Nr. 137/2006): Bundesgesetz über die 
Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Verkauf und bei der In-Bestand-
Gabe von Gebäuden und Nutzungsobjekten. 

EU-Gebäuderichtlinie (RL 2002/91/EG) Richtlinie des Europäischen Parlaments vom 16. 
Dezember 2002 über die Gesamteffizienz von Gebäuden. 

Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG; BGBl. Nr. 340/1993 i.d.F. BGBl. I Nr. 89/2007): Bun-
desgesetz für Fachhochschul-Studiengänge. 

Finanzausgleichsgesetz (FAG; BGBl. Nr. 687/1988 i.d.F. BGBl. Nr. 30/1993): Bundesgesetz 
vom 29. November 1988, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 1989 bis 1992 
geregelt wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen wer-
den und das Katastrophenfondsgesetz 1986, das Bundesgesetz über die Errichtung 
des Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds und das Umwelt- und Wasserwirt-
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Industriegasverordnung (HFKW-FKW-SF6-V; BGBI. II Nr. 447/2002): Verordnung des Bun-
desministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Ver-
bote und Beschränkungen teilfluorierter und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe sowie 
von Schwefelhexafluorid.  

Kraftstoffverordnung (BGBl. II Nr. 418/1999 i.d.g.F.): Verordnung des Bundesministers für 
Umwelt, Jugend und Familie über die Festlegung der Qualität von Kraftstoffen. 

Mietrechtsgesetz (MRG; BGBl. Nr. 520/1981 i.d.F. BGBl. I Nr. 124/2006): Bundesgesetz 
vom 12. November 1981 über das Mietrecht. 

Mineralölsteuergesetz 1995 (MÖSt; BGBl. Nr. 630/1994): Bundesgesetz, mit dem die Mine-
ralölsteuer an das Gemeinschaftsrecht angepasst wird. 

Ökologisierungsgesetz (ÖkoG 2007) Bundesgesetz mit dem das Normverbrauchsabgabe-
gesetz und das Mineralölsteuergesetz 1995 geändert werden. 

Ökostromgesetz (BGBl. I Nr. 149/2002 i.d.g.F.): Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf 
dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern und auf 
dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung erlassen werden sowie das Elektrizitätswirt-
schafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) und das Energieförderungsgesetz 1979 
(EnFG) geändert werden.  

Ökostromgesetz (BGBl. I Nr. 149/2002 i.d.F. BGBl. I Nr 105/2006): Bundesgesetz, mit dem 
Neuregelungen auf dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Ener-
gieträgern und auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung erlassen werden (Öko-
stromgesetz) sowie das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) 
und das Energieförderungsgesetz 1979 (EnFG) geändert werden. 

Ökostromverordnung (BGBl. II 401/2006): Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft 
und Arbeit, mit der Preise für die Abnahme elektrischer Energie aus Ökostromanla-
gen auf Grund von Verträgen festgesetzt werden, zu deren Abschluss die Öko-
stromabwicklungsstelle in den Kalenderjahren 2006 und 2007 verpflichtet ist. 

Richtlinie 2006/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 
Emissionen aus Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 
70/156/EWG des Rates. ABl. Nr. L 161.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0012:0018:DE:PDF 

Richtlinie 6 des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB RL 6): Energieeinsparung 
und Wärmeschutz, http://www.oib.or.at/  

Richtlinie 2, 2.1, 2.2 des Österreichischen Instituts für Bautechnik: RL 2 Brandschutz, RL 
2.1 Brandschutz bei bei Betriebsbauten, RL 2.2 Brandschutz bei Garagen, über-
dachten Stellplätzen und Parkdecks, http://www.oib.or.at/  

Richtlinie zur mechanisch-biologischen Behandlung von Abfällen (MBA RL), Bundesminis-
terium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft, Wien, 2002. 

Schulorganisationsgesetz (BGBl. Nr. 242/1962 i.d.F. BGBl. I Nr. 113/2006): Bundesgesetz 
vom 25. Juli 1962 über die Schulorganisation (Schulorganisationsgesetz). 

Umweltförderungsgesetz (BGBl. Nr. 185/1993): Bundesgesetz über die Förderung von 
Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanie-
rung, zum Schutz der Umwelt im Ausland und über das österreichische JI/CDM-
Programm für den Klimaschutz (Umweltförderungsgesetz – UFG), mit dem das Alt-
lastensanierungsgesetz, das Abfallwirtschaftsgesetz, das Luftreinhaltegesetz für 
Kesselanlagen, das Bundesfinanzgesetz 1993, das Bundesfinanzierungsgesetz und 
das Wasserrechtsgesetz 1959 geändert werden. 
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Universitäts-Studiengesetz (UniStG; BGBl. I Nr. 48/1997): Bundesgesetz über die Studien 
an den Universitäten. 

Bund – Länder gemeinsame Qualitätsstandards für die Förderung der Errichtung und Sa-
nierung von Wohngebäuden (BGBl. II Nr. 19/2006 gem. Art. 15a B-VG): Vereinba-
rung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame 
Qualitätsstandards für die Förderung der Errichtung und Sanierung von Wohnge-
bäuden zum Zweck der Reduktion des Ausstoßes an Treibhausgasen. 

Verordnung Nr. 842/2006 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 
2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase. ABl. Nr. L 161  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:DE:PDF 

Verordnung über die getrennte Sammlung biogener Abfälle (BGBl. Nr. 68/1992 i.d.F. BGBl. 
Nr. 456/1994): Verordnung des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie 
über die getrennte Sammlung biogener Abfälle. 

Verpackungsverordnung (VerpackVO; BGBl. Nr. 648/1996): Verordnung des Bundesminis-
ters für Umwelt, Jugend und Familie über die Vermeidung und Verwertung von Ver-
packungsabfällen und bestimmten Warenresten und die Einrichtung von Sammel- 
und Verwertungssystemen. 

Wohnrechtsnovelle 2006 (WRN; BGBl. I Nr. 124/2006): Bundesgesetz, mit dem das Woh-
nungseigentumsgesetz 2002, das Mietrechtsgesetz, das Landpachtgesetz und das 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geändert werden. 

Wohnungseigentumsgesetz (WEG 2002; BGBl. I Nr. 70/2002): Bundesgesetz über das 
Wohnungseigentum. 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG; dRGBl. I S 438/1940 i.d.F. BGBl. I Nr. 191/1999): 
Gesetz über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen. 

 

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die Internetadressen von Dokumenten häufig 
verändert werden. In diesem Fall empfehlen wir, die angegebene Adresse auf die 
Hauptadresse zu reduzieren und von dort aus das Dokument zu suchen. Die nicht 
mehr funktionierende, lange Internetadresse kann Ihnen dabei als Orientierungshil-
fe dienen. 
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ANHANG 1 − METHODE DER 
KOMPONENTENZERLEGUNG 

 

Die Methode der Komponentenzerlegung basiert auf ähnlichen Beispielen aus der Li-
teratur (ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR & UMWELTBUNDESAMT 2006, EEA 2004, 
DIEKMANN et. al. 1999, IEA 2000, KERKHOF 2003, SCHLEICH et. al. 2001). Zunächst 
werden für jeden Verursacher wichtige emissionsbeeinflussende Komponenten iden-
tifiziert. Dann werden Formeln definiert, die die Beziehungen der einzelnen Kompo-
nenten zueinander widerspiegeln. Die Emissionen können als Resultat einer Multipli-
kation (in manchen Fällen ergänzt durch eine Addition) definiert werden, wie das fol-
gende Beispiel für die Industrie zeigt. Die energiebedingten CO2-Emissionen aus der 
Industrie können als das Resultat aus folgender Multiplikation definiert werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Effekte der einzelnen Komponenten zu quantifizieren, werden fünf Zeitrei-
hen für 1990–2006 berechnet. In der ersten Zeitreihe wird nur der erste Faktor (im 
Beispiel die Wertschöpfung) flexibel gehalten, während alle anderen Faktoren kon-
stant auf dem Wert von 1990 bleiben. Dann wird ein Faktor nach dem anderen ge-
öffnet (variiert). Die fünfte Zeitreihe enthält nur flexible Faktoren und entspricht der 
Zeitreihe der tatsächlichen Emissionen. Die Differenz zwischen den Zeitreihen im 
Jahr 2006 zeigt den quantitativen Effekt, der sich für den jeweiligen Faktor aufgrund 
der Veränderung zwischen 1990 und 2006 ergibt. 

 

Die Darstellung der Ergebnisse der Komponentenzerlegung (bzw. die Reihung der 
Einzelergebnisse der Parameter) erfolgt in Abhängigkeit von Beitrag (emissionser-
höhend vs. emissionsmindernd) und Ausmaß des Beitrags der einzelnen Parame-
ter und entspricht nicht der Reihenfolge der Berechnung. Dadurch wird eine besse-
re Übersichtlichkeit der emissionsmindernden und emissionstreibenden Faktoren 
erreicht. 

 

 

Wertschöpfung (Millionen € ) x 

Energieintensität (TJ/Millionen € ) x 

Anteil des Brennstoffverbrauchs am Energieeinsatz x 

Anteil des fossilen Brennstoffverbrauchs am gesamten Brennstoffverbrauch x 

Kohlenstoffintensität des fossilen Brennstoffeinsatzes (Gg/TJ) = 

Energiebedingte CO2-Emissionen der Industrie (Gg) 
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Im Klimaschutzbericht 2008 werden die österreichischen Treibhaus -
gasemissionen und Ziele des Kyoto-Protokolls gegenübergestellt. Das
Umweltbundesamt analysiert darin die sektoralen Emissionstrends
und vergleicht sie mit gesamtwirtschaftlichen Faktoren sowie den
Zielen der Klimastrategie 2007. Darüber hinaus wird der Stand der
Umsetzung der Maßnahmen bis 2007 in den einzelnen Sektoren
erhoben und in Hinblick auf die Zielerreichung bewertet.

2006 lag der Treibhausgasausstoß in Österreich bei 91,1 Millionen
Tonnen. Die Analyse zeigt, dass mit den Reduktionen aus dem Ein satz
flexibler Mechanismen – JI/CDM-Programm und Emissions handel –
und aus forstlicher Bewirtschaftung noch ca. 10,6 Mio Tonnen
Treibhausgasemissionen eingespart werden müssen.

Vor allem in den Sektoren Verkehr sowie Raumwärme und Kleinver -
brauch besteht in Hinblick auf die Zielerreichung Handlungsbedarf.
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