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gert werden, zwischen denen poröse 
Gesteine vorhanden sind.  Unvorher-
gesehen entweichendes Gas könnte 
so aufgefangen werden. die Wechsel-
lagerung von speichergesteinen mit 
undurchlässigen schichten ermöglicht 
multibarrieresysteme für die langfristig 
sichere speicherung von Kohlendioxid.

Verwerfungen 

die Kräfte im inneren der erde, führen 
zu Brüchen und Bewegungen der erd-
kruste, die unter anderem Vulkane oder 
Gebirge hervorrufen. Brüche, die zur 
Verstellung von erdschichten führen, 
werden Verwerfungen genannt. erdge-
schichtlich junge Brüche, wie der Rand 
des oberrheintals, sind natürliche auf-
stiegswege für Co2 und mineralwässer 
aus der tiefe. Verwerfungen, an denen 
Bewegungen stattfanden, verheilen im  
lauf der Zeit durch mineralausfällungen. 
Gase und Flüssigkeiten können diese 
Verwerfungen dann nicht mehr durch-
dringen. solche Verwerfungen bilden 
auch Fallenstrukturen für erdöl- oder 
erdgaslagestätten. an jungen Verwer-
fungen finden noch Bewegungen statt. 

hier sind daher aufstiegsmöglichkeiten 
für Flüssigkeiten zur erdoberfäche zu 
erwarten. Co2-speicher sollten daher 
ausschließlich in geologisch stabilen 
Gebieten eingerichtet werden, um das 
Risiko des Gas- und salzwasserauf-
stiegs entlang von Verwerfungen zu 
minimieren. 

die Bestimmung der durchlässigkeit 
von störungen im Bereich des spei-
chers ist eine wichtige aufgabe der 
speichererkundung. dabei ist nicht nur 
der Bereich der unmittelbaren deck-
schichten, sondern auch die weitere 
Umgebung des speichers zu unter-
suchen. Gerade der austritt verdräng-
ten salzwassers an die erdoberfläche 
wäre für das dortige Ökosystem prob-
lematisch. eine zu starke erhöhung 
des speicherdrucks könnte auch alte, 
dichte störungen wieder reaktivieren. 
mit geomechanischen Berechnungen 
müssen Geologen die Belastbarkeit 
von Verwerfungen ermitteln. die er-
gebnisse sollen zulässige drücke bei 
der speicherung definieren. 

Bohrungen 

ein sicherheitsrisiko für die speiche-
rung von Kohlendioxid in erschöpften 
erdöl- und erdgaslagerstätten können 
die bereits verschlossenen, ehemali-
gen Produktionsbohrungen sein (ab-
bildung 6). Besonders bei Bohrungen, 
die in der ersten hälfte des letzten 
Jahrhunderts geschlossen wurden, 
sind gelegentlich leckagen aufgetre-
ten. derartige leckagen können durch 
Zementzerfall des Füllmediums und 
Korrosion der Verrohrungen ausgelöst 
werden. mittlerweile stehen bessere 
materialien und Verfahren zum Ver-
schluss von Bohrungen zur Verfügung. 
ebenfalls konnten die eigenschaften 
der Zemente gezielt verbessert wer-
den. deshalb sind die häufigkeit und 
die Fließraten von leckagen zurückge-
gangen. ein Fortschritt, weil aufbohren  
und abdichten von altbohrungen hohe 
Kosten verursachen kann. Zur über-
prüfung der Zementation der Verrohrung 
von Bohrungen existieren seit 30 Jahren 
messverfahren. diese ermöglichen eine 
Beurteilung möglicher schwachstellen 
bereits verfüllter, heute nicht mehr zu-
gänglicher Bohrlöcher. diese müssen 
nicht notwendigerweise undicht sein. 
eine überwachung oder neuverfüllung 
könnte aber angebracht sein.

Zur Verfüllung von Co
2-injektionsboh-

rungen stehen heute spezielle materia-
lien zur Verfügung. in neue Bohrungen 
lassen sich zudem sensoren für druck, 
temperatur und schallwellen im Bohr-
loch integrieren. Veränderungen wäh-
rend oder nach der injektion können 
rechtzeitig erkannt, und Undichtigkei-
ten vermieden werden.

Simulationen 

Computersimulationen visualisieren 
das zeitliche und räumliche Verhal-
ten des eingebrachten Kohlendioxids. 

Abbildung 11: Plastisches steinsalz hat einen eingedrungenen Basaltgang völlig eingeschlossen 
und dessen Klüfte und Poren vollständig erfüllt (Kalibergwerk Merkes).
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Wissenschaftler nutzen diese Werk-
zeuge um szenarien zur ausbreitung 
des treibhausgases im speicher zu 
berechnen. sie können damit optimale 
einleitstrategien entwickeln (abbildung 
7): lage, anzahl und injektionsraten 
der Bohrungen müssen so ausgelegt 
sein, dass bei der speicherung die 
Festigkeitsgrenzen der überlagernden 
Gesteinssäule nicht erreicht werden.

Ferner lassen sich modelle für chemi-
schen Veränderungen der Gesteine 
durch Reaktionen mit dem Kohlen-
dioxid entwickeln. diese könnten 
auswirkungen auf die Porosität und 
die durchlässigkeit der speicher- und 
Barrieregesteine haben. daraus kön-
nen geotechnische Probleme oder 
sicherheitsrisiken hervorgehen. daher 
sind geochemische modellierungen 
teil standortspezifischer Risikoanaly-
sen. diese enthalten unter anderem 
Untersuchungen über mögliche aus-
wirkungen auf genutzte Grundwasser-
vorkommen oder ökologische auswir-
kungen an der erdoberfläche im Fall 
eines Co2-austritts. 

natürliche Vorkommen

an natürlichen austritten Co2-reicher 
Gase und Co2-führender Quellwässer 
lassen sich Prozesse untersuchen, die  
auch bei der leckage von Co2 aus 
unterirdischen speichern auftreten kön-
nen. so gibt es beispielsweise in der  
eifel natürliche Co2-austritte. dort kön-
nen Verfahren zum nachweis von 
mög lichen leckagen und Geräte zur 
Bestimmung der Gasflüsse erprobt 
werden. Forscher untersuchen die aus - 
wirkungen der Kohlendioxidaustritte auf 
die umgebenden Ökosysteme. die er-  
kenntnisse können für die Risikobewer-
tung von Co2-speichern genutzt werden: 

 aufsteigende Gase müssen sich 
ihren Weg durch enge Klüfte und 

Poren zur oberfläche suchen. da-
her sind die gemessenen Fließraten 
begrenzt. eine plötzliche entleerung 
des gesamten speicherinhalts ist 
nicht möglich.

 
 natürliche austritte von Kohlendi-

oxid sind üblicherweise auf einige 
Quadratmeter begrenzt, in deren 
Umfeld es bei hohen Gasflüssen zum 
absterben der Vegetation kommt. 

 menschen wohnen oft in unmittel-
barer nähe natürlicher Co2-austrit-
te, die häufig für Kuranwendungen 
oder touristisch genutzt werden. 
Problematische Gebiete sind durch 
Zäune oder absperrungen gesichert 
(abbildung 8). 

 es gibt auch natürliche Kohlendi-
oxidlagerstätten, ohne austritte an 
der oberfläche, die als Beispiele für 
langfristig sichere speicherbedin-
gungen studiert werden.

industrieerfahrung 

eine ganze Reihe von Regelungen 
und erfahrungen liegt bereits vor: so  
könnten die vom deutschen institut für 
normung für die erdgasspeicherung 
erstellten normen 1918-1 und 1918-
2 als Vorbilder für ein Regelwerk zur 
speicherung von Kohlendioxid (Co2) 
dienen. allerdings ist eine anpassung 
an die anforderungen der Kohlendi-
oxidspeicherung notwendig. Bereits 
seit etwa 1904 spiegeln Verordnungen 
für die ausführungen von tiefbohrun-
gen den stand der technik wider.

der erste deutsche Untergrundspei-
cher für stadtgas wurde schon 1953 
in Betrieb genommen. Zurzeit befinden 
sich unter deutschland 23 erdgasspei-
cher in porösen Gesteinen, bei deren 
Betrieb es bisher zu keinen größeren 
speicherhavarien mit schwer wie-

genden Folgen kam. in nordamerika 
werden seit ungefähr 20 Jahren die 
aggressiveren und toxischeren Gas-
mischungen aus Kohlendioxid und 
schwefelwasserstoff (h2s), sogenann-
tes sauergas, in tief liegende Gesteins-
schichten verpresst. seit 1996 findet 
die Co2-speicherung im Untergrund 
der nordsee statt. diese erfahrungen 
zeigen, dass die einspeicherung von 
Gasen im Untergrund beherrscht wer-
den kann.

Überwachung von CO2Speichern

die überwachung von Co2-speichern 
und der technischen anlagen an der 
erdoberfläche kann sich zahlreicher 
bestehender geophysikalischer und 
geochemischer methoden zum di-
rekten, oder indirekten nachweis von 
Kohlenstoffdioxid bedienen. neuere 
Verfahren werden derzeit entwickelt. 
Zum Beispiel entwickeln Forscher 
sonden für den einsatz in Bohrungen 
und testen diese im deutschen For-
schungsspeicher Ketzin bei Potsdam. 
die entwicklung zielt auf kostengüns-
tigere, automatisierte Verfahren mit 
verbesserter auflösung. Welche über-
wachungsmaßnahmen für unterirdi-
sche Co2-speicher eingesetzt werden, 
orientiert sich an einem Zeitplan, der 
zwischen Planungs-, Betriebs- und 
Beobachtungsphase nach abschluss 
der Gasinjektion unterscheidet. 

Bevor Kohlendioxid in den Untergrund 
gespeichert werden kann, müssen die 
Ökosysteme im Umfeld des speichers 
genau kartiert werden. die variablen 
Kohlendioxid-ströme aus dem Boden 
in die atmosphäre müssen gemessen 
werden. auch die unmerklichen, aber 
messbaren Bewegungen von spei-
cherschichten und deckgebirge müs-
sen beobachtet werden. diese Be-
stimmung des ausgangszustands vor 
der Co2-speicherung ermöglicht den 
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Wissenschaftlern die Beobachtung der 
Co2-ausbreitung im Untergrund und 
die ortung und messung möglicher 
leckagen während und nach der in-
jektionsphase. 

die indirekte Beobachtung des Koh-
lendioxids im speicherkörper ist durch 
3d-seismik möglich. Zeitliche und 
räumliche Veränderungen des Gasge-
haltes lassen sich mithilfe von aufeinan-
der folgenden seismischen aufnahmen 
erkennen. dreidimensionale geologi-
sche modelle des Untergrundes sind 
zur interpretation dieser aufnahmen 
erforderlich. Je nach Untergrundbe-
dingungen verursachen erst mehrere 
tausend tonnen gasförmigen Kohlen-

dioxids messbare Veränderungen der 
seismischen Geschwindigkeiten im 
Untergrund.

Geringere mengen flüssigen oder ge-
lösten Kohlendioxids könnten bei-
spielsweise durch unerkannte Fehl-
stellen in den deckschichten in höher 
gelegene Grundwasserleiter gelangen. 
Zum nachweis von salzwasser, wel-
ches in höher gelegene schichten 
aufsteigen könnte, wenden die Wis-
senschaftler geoelektrische oder che-
mische methoden an. 

Je nach dem zu überwachenden tie-
fenbereich werden unterschiedliche 
Verfahren benötigt. eine umfassende 

überwachung des speichers, seiner 
Umgebung, der deckschichten und 
der erdoberfläche ist für den sicheren 
Betrieb unumgänglich. in standortspe-
zifischen sicherheits- und überwa-
chungsplänen müssen methoden und 
deren einsatz festgelegt werden, damit 
abweichungen vom erwarteten spei-
cherverhalten noch vor dem austritt 
von Gas oder sole an der erdober-
fläche erkannt werden können. nur 
so können die Ursachen rechtzeitig 
ermittelt und eventuell entsprechende 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

AutOR: 
Franz May ist leiter des arbeitsbereiches 
Geologische Co2-speicherung der  
Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe in hannover.
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Aufforstung als Alternative  
zur chemischtechnischen 
Kohlendioxid Sequestrierung

Um dem Klimawandel entgegenzu-
wirken werden verschiedene techni-
sche Konzepte diskutiert, die auf eine 
abtrennung und lagerung des Koh-
lendioxids (Co2) aus Kraftwerksabga-
sen abzielen. Zur abtrennung werden 
Waschflüssigkeiten (z.B. amine) einge-
setzt, die das Co2 chemisch binden. 
die aufarbeitung der Waschflüssigkei-
ten für den wiederholten einsatz ist mit 
einem beträchtlichen energieaufwand 
verbunden. das abgetrennte Co2 kann 
dann in geologischen Formationen oder  
in den ozeanen eingelagert werden 
(sequestrierung). diese Verfahren befin-
den sich gegenwärtig in der entwicklung.

diese chemisch-technischen Konzepte 
zielen auf eine minderung des zusätz-
lichen eintrags von Co2 in die atmo-

sphäre ab. eine wirkungsvolle alterna-
tive stellt aber die direkte abtrennung 
von Co2 aus der atmosphäre durch 
die Bildung von pflanzlicher Biomasse 
dar. damit wird effektiv Co2 aus der at-
mosphäre in Biomasse gebunden und 
steht anschließend als Rohstoffquelle 
für Chemikalien zur Verfügung. auf die-
se möglichkeit, dass „das effizienteste 
und über millionen Jahre erprobte sys-
tem zur Co2-sequestrierung die terres-
trische Biosphäre“ ist, hat bereits früh-
zeitig die Fachgruppe Umweltchemie 
und Ökotoxikologie der Gesellschaft 
deutscher Chemiker (GdCh) in einem 
Positionspapier hingewiesen.

am aussichtsreichsten ist dabei die 
großflächige anpflanzung von Bäu-
men. so können z.B. in unseren Brei-
ten mit einem hektar Pappelhochleis-
tungsklonen bis zu 20 tonnen pro Jahr 
holz produziert werden, was rund 37 
pro Jahr gebundenem tonnen Co2 

entspricht! Zusätzlich zur Bildung des 
holzes werden rund 300 tonnen Koh-
lenstoff (entspricht 1.100 tonnen Co2) 
im laufe von 100 Jahren im Boden als 
humus abgelegt. insgesamt werden in 
diesem Zeitraum also rund 3.800 ton-
nen Co2 pro hektar gebunden. Welt-
weit unterscheiden sich die erzielbaren 
Werte jedoch in abhängigkeit von den 
unterschiedlichen Klimazonen und art 
der Bepflanzung (siehe tabelle 1).

im laufe von 100 Jahren können 
beträchtliche mengen Co2 in aufge-
forsteten Flächen gebunden werden. 
aufwand und ertrag stehen in einem 
angemessenen Verhältnis: die Kosten 
pro sequestrierter tonne Co2 liegen bei 
1-5 e. Bereits jetzt ist die tonne Co2 im 
emissionshandel deutlich teurer (ge-
genwärtig rund 12 e pro tonne Co2). 
demgegenüber werden die Kosten für 
die chemisch-technischen Verfahren 
auf rund 50 e pro sequestrierter tonne 
Co2 geschätzt.

die gegenwärtige jährliche weltweite 
emission von 26 milliarden tonnen Co2 
könnte daher rechnerisch durch auf-
forstung und humusbildung von 480 
millionen hektar (tropischer Regen-
wald) oder 3 milliarden hektar (halb-
wüste) komplett gebunden werden!

die notwendigen Flächen existieren. 
im laufe des letzten Jahrhunderts sind 
durch Brandrodung in tropischen Regi-
onen rund 1 milliarde hektar Ödflächen 
entstanden, die nicht mehr landwirt-
schaftlich genutzt werden können. in 
der gleichen Zeit hat sich die sahara 
um etwa 100 km nach süden aus-
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3.7 Verminderung von Kohlendioxid  
  durch Biomassewachstum

Biomassea sättigungsmenge  
im Bodenb 

tropischer trockenwald 55  90

Bambuswald 47 100

Kurzumtriebsplantagen gem. Breiten 37 1.000

Wüstenaufforstung 9 90

tabelle 1: CO2-sequestrierung durch Aufforstung auf unterschiedlichen Böden und in  
unterschiedlichen Regionen der Welt.

a in Biomasse gebundene tonnen Co2 pro hektar pro Jahr. 

b tonnen Co2 pro hektar, die im Boden als humus und Wurzelwerk im  
sättigungszustand dauerhaft gebunden werden können.
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3.7 veRMinDeRung vOn KOHlenDiOxiD DuRCH BiOMAsseWACHstuM

gedehnt. Gleichzeitig hat sich durch 
schlechte anbaumethoden die Qualität 
von rund 1,1 milliarden hektar land-
wirtschaftlicher nutzfläche drastisch 
verschlechtert. 

allerdings zeigen erfahrungen z.B. 
aus israel, dass es möglich ist, sogar 
Wüsten wieder aufzuforsten. dies ist 
bei geeigneter Baumwahl und Pflanz-
techniken sogar ohne dauerhafte Be-
wässerung möglich. selbst in Gegen-
den, in denen jahrzehntelange erosion 
die Bodenstruktur völlig zerstört hat, 
können durch einsatz von im Boden 
eingebrachten Wasserspeichern Bäu-
me angepflanzt werden. daher sollte 
es prinzipiell möglich sein, Gebiete, 
die durch menschliche aktivitäten zu 
Wüsten verkommen sind, durch ent-
sprechende aufforstungsprogramme 
wieder zu begrünen. 

auch in gemäßigten europäischen 
Breiten ist noch Potential vorhanden. 
eine Umstellung des Waldbaus auf op-
timale ausnutzung der Photosynthese 
könnte in deutschland alleine zusätz-
lich 11 millionen tonnen Kohlenstoff 
pro Jahr (entspricht 40 millionen ton-
nen Co

2 pro Jahr) auf bereits beste-
henden Flächen binden. 

CO2neutrale nutzung der  
produzierten Biomasse

die „biologische“ Co2-sequestrierung 
produziert den Rohstoff Biomasse (z.B. 
holz), der ein enormes Potential ent-
falten kann. der Rohstoff holz kann 
als Grundlage für die Produktion von 
Werkstoffen, energie, Kraftstoffen und 

Chemikalien dienen. Kurz: all das was 
unsere Zivilisation braucht. die hierzu 
nötigen Verfahren sind seit über 100 
Jahren bekannt und bieten noch im-
mer entwicklungspotential.

holz kann zur energieerzeugung ver-
brannt werden. moderne Kraftwerke 
können holzpellets mit dem gleichen 
Wirkungsgrad wie schweres heizöl 
einsetzen2. 

eine herstellung von Kraftstoffen aus 
holz bedingt den einsatz von Verga-
sungsprozessen. hier bieten sich zwei 
verschiedene Prozesse an:

1. niedrigtemperaturvergasung  
(500 °C) – Umwandlung in teergas 
und holzkohle

2. hochtemperaturvergasung zu 
synthesegas

mit synthesegas kann man die meis-
ten Grundchemikalien herstellen. eine 
Umstellung der chemischen industrie 
auf nachwachsende Rohstoffe wäre 
daher möglich. 

der derzeitige Welt-energieverbrauch 
beträgt 400 trillionen Joule pro Jahr. 
Bei einem durchschnittlichen ener-
giegehalt von 17 milliarden Joule pro 
tonne holz würden jährlich ca. 30 
milliarden tonnen holz benötigt. die-
ser holzbedarf kann durch gezielte 
aufforstung auf nicht mehr für die 
landwirtschaft nutzbaren Flächen ab-
gedeckt werden. der gesamte ener-
gieverbrauch der Welt ließe sich also 
nur aus nachwachsenden Rohstoffen 

decken!

die globale energieversorgung kann 
auf Basis von Biomasse sicher gestellt 
werden, ohne dass die nahrungsmit-
telproduktion beeinträchtigt wird. da-
mit kann das Co2-Problem nachhaltig 
gelöst werden. im Gegensatz zu den 
technischen Co2-sequestrierungsver-
fahren bietet die biologische lösung 
zusätzliche unschätzbare und unbe-
zahlbare Vorteile:

 sie stabilisiert nachhaltig das glo-
bale Klima und die globalen Was-
ser- und trinkwasserressourcen.

 sie ist die Grundlage für eine nach-
haltige Versorgung der auf 9 milli-
arden anwachsenden Weltbevölke-
rung mit nahrungsmitteln.

 sie ist die Grundlage für eine nach-
haltige energie-, treibstoff-, materi-
alien- und Chemikalienversorgung.

 aufwand und ertrag stehen in ei-
nem angemessenen Verhältnis. sie 
kann umgehend eingeleitet wer-
den, wirkt sich in wenigen Jahren 
aus und ist innerhalb von wenigen 
Jahrzehnten umgesetzt.

Gegenwärtig ist eine anrechnung von  
emissionszertifikaten durch aufforstung 
 in der eU nicht vorgesehen. dieses ist 
aber eine wesentliche Bedingung für 
die wirtschaftliche Realisierbarkeit und 
muss daher in den Kyoto-Prozess ein-
gebracht werden.

LiTERATuR
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4.1 Fossile Energieversorgung  
  als Quelle für Kohlendioxid

Energieumwandlung  
und Emissionen

das Wort emission leitet sich von dem 
lateinischen „emittere“ ab; dies heißt 
in der deutschen übersetzung her-
ausschicken. es bezeichnet die bei 
Verbrennungsprozessen entstehende 
Freisetzung. hierzu gehören gasförmi-
ge und feste stoffe. sie gelangen in die 
luft z.B. aus den auspuffanlagen von 
Kraftfahrzeugen sowie aus schornstei-
nen von industrie- und Gewerbebetrie-
ben, Kraftwerken oder Wohnhäusern. 
Zu den emissionen zählen auch lärm, 
abwärme und strahlung. die gas- und 
staubförmigen emissionen verteilen 
sich in der luft. ihre Konzentration, das 
heißt die menge pro Volumeneinheit, 
nimmt dabei ab. dieser Vorgang wird 
als transmission bezeichnet. das Wort 
„transmittere“; steht in der lateinischen 
sprache für hinüberschicken.

das ausmaß der transmission ist von 
meteorologischen und geografischen 
Bedingungen abhängig. hohe schorn-
steine bewirken zwar eine starke Ver-
dünnung der emissionen in der atmo-
sphäre, doch kann bei entsprechender 
Wetterlage ein Ferntransport über vie-
le hundert Kilometer erfolgen. einige 
substanzen im Rauchgas verändern 
sich chemisch durch äußere einflüsse 
während dieser Verdünnung.

am Boden, auf Pflanzen und in Ge-
wässern schlagen sich ein teil der 
Verbrennungsprodukte sowie ihre Um-
wandlungsprodukte nieder. es kommt 
zur „deposition“ genannten trockenen 
oder nassen ablagerung der schad-
stoffe. Gas oder stäube werden bei 

geringer luftfeuchtigkeit trocken ange-
setzt. im nebel bilden sich aerosole in 
Form feinstverteilter tröpfchen. Regen 
oder schnee waschen oder fällen die 
schadstoffe aus. man spricht dann von 
immissionen; vom lateinischen immit-
tere: hineinschicken.

Kohlendioxid und  
Treibhauseffekt

Kohlendioxid (Co2) ist ein natürlicher 
Bestandteil unserer atmosphäre. Zu 
etwa 0,03 Prozent in der luft enthal-
ten, gehört es zu den so genannten 
spurengasen. Vor der Klimadiskussion 
galt das für das Wachstum der Pflan-
zen lebenswichtige Kohlendioxid als 
unbedenkliches Produkt der energie-
umwandlung und energienutzung. seit 
den 80er Jahren aber ist Kohlendioxid 
unter dem schlagwort treibhauseffekt 
in die öffentliche diskussion geraten.

Kohlendioxid entsteht bei der Verbren-
nung kohlenstoffhaltiger Brennstoffe, 
insbesondere der fossilen energieträ-
ger Kohle, erdöl, erdgas. die umge-
setzte energiemenge ist für die erzeug-
te Kohlendioxidmenge verantwortlich. 
dabei bestimmt die Brennstoffmasse 
die energiemenge. moderne anlagen 
und Betriebsverfahren können zwar 
die im Brennstoff enthaltene energie 
besser nutzen als früher, aber die ent-
stehung des Gases nicht verhindern. 
neben der nutzung fossiler energieträ-
ger entsteht Kohlendioxid auch durch 
landnutzungen, etwa Waldrodungen.

der natürliche treibhauseffekt ist eine 
wichtige Voraussetzung für das leben 
auf der erde, denn ohne diesen effekt 

würde die globale durchschnittstem-
peratur nur minus 18 Grad Celsius 
betragen. im Gegensatz dazu beträgt 
diese temperatur aktuell 15 Grad Cel-
sius. 

die erde wäre dann nicht der „blaue 
Planet“, sondern eine Wüste aus ewi-
gem eis. als Ursache des natürlichen 
treibhauseffekts gilt vor allem Wasser-
dampf, der zu ein bis drei Prozent in 
der bodennahen lufthülle enthalten 
ist. Wasserdampf, Kohlendioxid und 
andere spurengase sind für den kurz-
welligen und energiereichen teil der 
sonnenstrahlung keine Barriere: die 
strahlung tritt ungehindert durch und 
erwärmt die erdoberfläche. ein teil der 
strahlung wird vom Boden aufgenom-
men und als längerwellige energieär-
mere infrarotstrahlung wieder zurück-
geschickt. 

diese Wärmestrahlung ist im Gegen-
satz zum kurzwelligen, energiereichen 
sonnenlicht nicht in der lage, die 
schicht aus Wasserdampf und spu-
rengasen zu durchdringen. sie wird 
teilweise durch die stoffe in der at-
mosphäre aufgenommen und zum teil 
zur erdoberfläche zurückgeworfen. die 
bodennahen luftschichten erwärmen 
sich dabei um mehr als 30 Grad Cel-
sius, indem sie den Vorgang nutzen. 
Gewächshäuser verwenden das glei-
che Prinzip: hier wirken die scheiben 
als sperrschicht – man spricht vom 
treibhauseffekt.

der mensch verstärkt den natürlichen 
treibhauseffekt durch die Verbrennung 
von holz, Kohle, erdgas und erdölpro-
dukten sowie die Freisetzung indus-

4KOHlenDiOxiD unD MetHAn – Quellen unD veRMeiDung
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triell erzeugter Chemikalien. intensive 
landwirtschaft erzeugt abgase aus 
Zersetzungsstoffen der düngemittel. 
der Kohlendioxid- und spurengasge-
halt der atmosphäre steigt durch diese 
Prozesse kontinuierlich an.

Für die reflektierte Wärmestrahlung der 
erde wirken diese zusätzlichen Gase in 
der atmosphäre wie eine sperrschicht. 
die menschen verstärken den treib-
hauseffekt. der anteil von Kohlendi-
oxid in der atmosphäre hat seit mitte 
des 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart 
signifikant zugenommen. aufgrund von 
eisbohrungen in der antarktis ist be-
kannt, dass der heutige Kohlendioxid-
gehalt der luft deutlich über den Wer-
ten vergangener Jahrtausende liegt. 
offensichtlich nahm die Kohlendioxid-
Konzentration mit der industrialisierung 
zu. Parallel dazu stieg die Verbrennung 
fossiler Rohstoffe enorm an.

Klimaaufzeichnungen dokumentieren 
einen temperaturanstieg im globalen 
mittel um 0,6 Grad Celsius seit 1861. 
nach ansicht der meisten Wissen-
schaftler ist diese temperaturerhöhung 
im Wesentlichen auf den parallel verlau-
fenden anstieg der Co

2-Konzentration 
in der atmosphäre zurückzuführen. 
eine weitere Zunahme der spurengase 
lässt daher befürchten, dass der durch 
den menschen verursachte treibhaus-
effekt in den kommenden Jahrzehnten 
erheblichen einfluss auf das Weltklima 
haben könnte. so werden für den Fall 
einer Verdopplung des Kohlendioxid-
gehaltes temperaturerhöhungen zwi-
schen 1,5 und 3 Grad Celsius erwartet. 
Unterschiedliche hochrechnungen er-
warten ein schmelzen der landgebun-
denen eismasse. der meeresspiegel 
könnte daher zwischen 15 und 150 
Zentimeter ansteigen. die möglichen 
auswirkungen des treibhauseffekts für 
die verschiedenen Regionen der erde 
lassen sich nur ungefähr abschätzen. 

Klimabedingte Veränderungen können 
überschwemmungen und gravierende 
störungen auslösen, so Prognosen.

umbau der Energieversorgung

die Zukunft der energiewirtschaft ist 
entscheidend von den anforderungen 
des Klimaschutzes geprägt. dabei be-
kennt sich die deutsche energiewirt-
schaft zu den klimapolitischen Zielen 
der Bundesregierung und strebt deren 
Umsetzung an. auch die Kunden for-
dern zunehmend die Beachtung des 
Klimaschutzes. die ansprüche an die 
Versorgungsunternehmen steigen 
weiter. Parallel dazu werden energie-
dienstleistungen stärker nachgefragt. 
so wird die Kundenberatung bedeut-
samer. dies ist ein wachsendes markt-
feld für die energieversorgungsunter-
nehmen. dabei wird der Wettbewerb 
der Versorgungsunternehmen um Pro-
duktpaletten im einklang mit klimapoli-
tischen Forderungen steigen.

im neuen energiemix werden energie-
beratung, Finanzierung, installation, 
Wartung und Qualitätssicherung tei-
le einer neuen Wertschöpfungskette 
sein. die themen Wärme und energie 
werden dienstleistungen von energie-
versorgern und ihren Partnern.

Gewerbe, industrie und Privatkunden 
sowie vor allem auch Kommunen wer-
den verstärkt moderne energiedienst-
leistungen nachfragen. auch öffentli-
che haushalte werden in energie und 
energieversorgung investieren. dies ist 
eine herausforderung für die energie-
wirtschaft. ein Großteil des heutigen 
endenergieverbrauchs entfällt auf Ge-
bäude. energieberatung zum einsatz 
neuer anwendungstechniken kann 
diesen energieverbrauch maßgeblich 
senken. möglich ist auch eine netto- 
energieerzeugung zum Beispiel durch 
den einsatz von solaranlagen. 

im Gebäudebereich sind große Klima-
schutz-Potenziale vorhanden. dabei 
können die energetischen sanierun-
gen von altbeständen weiter ausge-
baut werden; im neubau sind diese 
maßnahmen bereits standard. das 
Resultat wird ein deutlich geringerer 
energieverbrauch pro Wohngebäude 
im durchschnitt sein. insbesondere der 
Brennstoffverbrauch für heiz zwecke 
wird sich reduzieren. dies betrifft ins-
besondere heizöl.

auch die heizsysteme für Gebäude 
am Wärmemarkt werden sich ändern, 
denn fossile energieträger und rege-
nerative energien ergänzen sich in Zu-
kunft. der fossile energieträger erdgas 
ist aber über das Jahr 2020 hinaus ein 
entscheidender Bestandteil. 

der energiemarkt wird bis 2020 durch 
eine wachsende energieeffizienz ge-
prägt. dies betrifft die erzeugung und 
den Verbrauch. dagegen steht die 
entwicklung der zunehmenden aus-
stattung mit Geräten der informations- 
und Kommunikationstechnik. eine zu 
erwartende intensive nutzung treibt 
den energieverbrauch nach oben. 
dezentrale erzeugungs- und anwen-
dungstechniken werden nach ansicht 
von experten an Bedeutung gewinnen. 
dies gilt für erneuerbare energien, ins-
besondere für die Kraft-Wärme-Kopp-
lung mit Bioerdgas.

Unsere Volkswirtschaft wird bis 2020 
effizienter mit energie in Gewerbe 
und industrie umgehen. die industri-
elle Produktion wird im Vergleich zu 
heute weniger energie benötigen. in 
weiterhin energieintensiven Bereichen 
können erneuerbare energien die Fer-
tigung antreiben. Kohlendioxidemissi-
onen reduzieren sich auf diese Weise. 
auch werden Querschnitts-techniken 
wie etwa antriebe, druckluft und Pro-
zesswärme deutlich energieeffizienter. 
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über das Jahr 2020 hinaus bleiben 
konventionelle energieträger wie erdöl, 
erdgas, Kohle und Uran wichtige eck-
pfeiler der energieversorgung. Jedoch 
werden sich die Prioritäten ändern.

der Wirkungsgrad moderner Kohle-
kraftwerkstechnik wird größer sein. 
mit dem gleichen Kohleeinsatz kön-
nen diese Kraftwerke mehr elektrische 
energie erzeugen. erfolgsfaktoren die-
ser stromproduzenten sind die abtren-
nung und speicherung von Kohlen-
dioxidemissionen im wirtschaftlichen 
Betrieb. 

alle Versorgungsunternehmen wer-
den 2020 Geschäfte mit erneuerbaren 
energien machen. dies wird tages-
geschäft sein. auf einem integrierten 
strommarkt gehören erneuerbare 
energien dann zum Kerngeschäft.

an das stromnetz werden veränderte 
anforderungen gestellt. eine Ursache 
ist das neue Zusammenspiel von de-
zentraler und zentraler energieerzeu-
gung. die Wind- und solarenergie un-
terliegt den Wetterbedingungen. auch 
die regionale Verteilung der erzeugung 
und nachfrage auf den stromautobah-
nen wird sich ändern. dabei treffen die 
marktteilnehmer auf einen integrierten 
europäischen markt.

die stromproduktion und den Bedarf 
jederzeit in deckung zu bringen, bleibt 
dabei die Kernaufgabe. der informa-
tionsaustausch zwischen der ener-
gieerzeugung und den „intelligenten“ 
stromnetzen und -anwendungen wird 
Bedarfsspitzen abmildern. auf dem 
Weg zu diesem energienetz der Zu-
kunft entwickeln experten speicherlö-
sungen für energie. infrage kommen 
vornehmlich druckluft- und Pumpspei-
cher-Kraftwerke sowie hochleistungs-
akkus und die elektromobilität.

der einsatz von Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) mit Wärmenutzung leistet 
bereits heute wichtige Beiträge zum 
Klimaschutz. die Potenziale hierfür 
– unter anderem auf dem Gebiet der 
Fernwärme – sind noch nicht ausge-
schöpft. deshalb wird der ausbau der 
Kraft-Wärme-Kopplung konsequent 
weiterentwickelt werden.

erdgas wird eine wichtige Brücken-
funktion in die energiewelt des Jahres 
2050 übernehmen. die Versorgung mit 
erdgas ist sicher und wettbewerbsfä-
hig, und darüber hinaus ist es der um-
weltschonendste fossile energieträger. 
es kann bereits heute durch Bioerdgas 
auf Basis von nachwachsenden Roh-
stoffen substituiert werden. ideal ist 
zurzeit schon die Kombination mit an-
deren erneuerbaren energien wie der 
solarthermie. erdgas ist und bleibt un-
verzichtbar in der stromerzeugung, im 
Wärmemarkt und in der mobilität.

im internationalen Rahmen werden die 
Pipeline-Projekte „nord-stream“ durch 
die ostsee und „nabucco“ zur anbin-
dung des kaspischen Raums weiter 
vorangetrieben. der anschluss an die 
erdgasvorkommen osteuropas soll 
dergestalt gesichert werden. ein ein-
satz von Bioerdgas, investitionen für 
den import von verflüssigtem erdgas 
(liquified natural Gas – lnG) sowie der 
ausbau von speicheranlagen werden 
auch in der Zukunft eine sichere Ver-
sorgung mit der wichtigen Ressource 
gewährleisten.

die wirtschaftlichen und ökologischen 
trends des Klimaschutzes werden 
die lebenswelt unserer städte verän-
dern. dabei wird die energiewirtschaft 
moderne, intelligente techniken und 
dienstleistungen einbringen. 

Wer heute noch vom „smart meter“ 
als „intelligentem stromzähler“ spricht, 

der ist nicht weit von „smart Grids“ als 
intelligenten netzen entfernt. Bis 2020 
könnte eine ganze stadt als „smart 
City“ Realität sein.

der Verkehrssektor ist bereits ein 
wichtiger teil der deutschen energie-
wirtschaft. Weder lokale straßenbahn 
noch der iCe rollen ohne strom über 
schienen. die Verbreitung der elek-
tromobilität und Biokraftstoffe wird 
voranschreiten. auch erdgas hat als 
Kraftstoff eine günstige Co

2-Bilanz. 
durch die Beimischung von Bioerdgas 
verbessert sich diese noch. experten 
sehen hier ein hohes ausbaupotenzial. 
Bei elektrofahrzeugen hält die energie-
wirtschaft die Zahl von rund einer milli-
on autos auf unseren straßen im Jahr 
2020 für realistisch. dies entspricht 
den Zielen der Bundesregierung.

die energiewirtschaft braucht einen 
ordnungsrahmen, der kurzfristig in-
vestitionen fördert. Begleitet werden 
sollten diese investitionen von anstren-
gungen für mehr energieeffizienz und 
mehr strom aus erneuerbaren ener-
gien.

AutOR: 
Hildegard Müller ist Vorsitzende der 
hauptgeschäftsführung des Bundesver-
bandes der energie- und Wasserwirt-
schaft (BdeW) in Berlin.
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Kohlendioxid hat wesentlich an auf-
merksamkeit in der Öffentlichkeit ge-
wonnen. Wir wissen, dass wenige 
hundertstel Prozent in der atmosphäre 
den Wärmehaushalt unserer erde be-
einflussen. durch Veränderungen die-
ser Konzentration können unüberseh-
bare Klimaveränderungen ausgelöst 
werden. eine erhöhung der Co2-Kon-
zentration in der atmosphäre findet 
gegenwärtig durch die industrielle nut-
zung von fossilem Kohlenstoff statt. 

damit hat die industrie gezeigt, dass 
sie auf globale naturvorgänge einzu-
wirken vermag, die bisher als unbeein-
flussbar durch eine menschliche tätig-
keit erschienen. Problematisch daran 
ist, dass sich die dadurch ausgelösten 
Folgen wie der Klimawandel negativ für 
mensch und Umwelt auswirken.

diese situation ist bedrohlich für den 
Fortbestand der menschheit. als schluss-  
folgerung muss das energieversorgungs-
system auf der erde tief greifend umge-
stellt werden. dies stößt noch vielerorts 
auf Unverständnis und Widerstand. 
eine aufklärung über die naturwissen-
schaftlichen, technischen und ökono-
mischen Zusammenhänge tut not. 

Kohlenstoff ist ein weit verbreitetes ele-
ment auf der erde. der größte teil des 
anorganischen Kohlenstoffs befindet 
sich gebunden als Karbonatgestein 
sowie als Co2-Gehalt gelöst in den 
ozeanen und gasförmig in der atmo-
sphäre. organisch gebundener Koh-
lenstoff liegt in der erdrinde fossil als 
Kohle, Öl und Gas vor. darüber hinaus 
findet sich organischer Kohlenstoff in 
lebender und abgestorbener Biomasse 
und in der humusfraktion des Bodens. 

der Kohlenstoff der Biomasse bildet 
zusammen mit dem des Kohlendioxids 
der atmosphäre den mobilen anteil 
des Kohlenstoffs. Gesteine, Kohle, Öl 
und Gas in ihren lagerstätten sowie 
das Kohlendioxid der meere bilden den 
immobilen anteil (abb. 1 Globale Koh-
lenstoffflüsse).

der mobile Kohlenstoff nimmt an ei-
nem natürlichen Kreislauf auf der erde 
teil. dieser wird durch sonnenenergie 
angetrieben und durch sauerstoff ge-
schlossen:

CO2 + Wasser + licht

Biomasse + sauerstoff 

(Photosynthese)

(Atmung)

Biomasse + sauerstoff

CO2 + Wasser + nutzbare energie      

                     

der Kreislauf befand sich, historisch 
gesehen, lange in einem Gleichge-
wicht: austrag und eintrag von Koh-
lendioxid aus der beziehungsweise in 
die atmosphäre hielten sich in etwa die 
Waage. die Kohlendioxidkonzentration 
in der atmosphäre blieb annähernd 
konstant. erst mit dem Beginn der in-
dustriellen Revolution zeigten sich, wie 
wir heute wissen, deutlich Veränderun-
gen in Richtung höherer Kohlendioxid-
konzentrationen. die abhängigkeit der 
Wärmeabstrahlung der erde von der 

Konzentration des Kohlendioxids in der 
atmosphäre wurde zwar früh erkannt, 
ihr aber keine praktische Bedeutung 
beigemessen. erst in den letzten Jah-
ren fielen permanente Klimaverände-
rungen auf. diese wurden auf die Zu-
nahme der Kohlendioxidkonzentration 
in der atmosphäre zurückgeführt, de-
ren Ursache wiederum in der intensi-
ven Verwendung fossiler energieträger 
erkannt wurde:

fossile Kohlenstoffverbindungen + 
sauerstoff

fossiles CO2 + nutzbare energie

                                                           

die isotopenzusammensetzung des  
Kohlenstoffs unterscheidet sich in 
abhängigkeit von seiner herkunft. so 
kann festgestellt werden, zu welchem 
anteil der Kohlenstoff des Kohlendi-
oxids aus der Verbrennung eines fossi-
len energieträgers oder aus Biomasse 
entstammt [1]. Zurzeit soll der fossile 
anteil am Kohlendioxid der atmosphäre 
schon 30 Prozent betragen [2].

Früher, als der anteil des fossilen Koh-
lenstoffs im Kohlendioxid der atmo-
sphäre noch keine Rolle spielte, war 
es leicht, fossilen und rezenten Koh-
lenstoff zu definieren. Fossiler war alter 
Kohlenstoff aus den ablagerungen im 
Boden, rezenter war junger Kohlen-
stoff aus der atmosphäre. Jetzt wird 
die Zumischung alten Kohlenstoffs 
aus fossilen Brennstoffen zum jungen 
der atmosphäre signifikant. der re-
zente Kohlenstoff verändert ständig 
sein Verhältnis zwischen altem und 
jungem Kohlenstoff. Für den einfluss auf  
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das Klimageschehen spielt es jedoch 
offensichtlich keine Rolle, welche Qua-
lität der Kohlenstoffzusammensetzung  
im Kohlendioxid der atmosphäre herrscht, 
sondern nur, welche mengen Kohlen-
dioxid in der Zeiteinheit der atmosphä-
re zugeführt und entnommen werden. 

Kohlendioxid entsteht aber noch auf 
andere Weise. die lebende substanz 
produziert ständig Kohlendioxid als 
endprodukt ihres aeroben stoffwech-
sels, der der Gegenwart molekularen 
sauerstoffs bedarf:

Organismen + organische substanz 
+ sauerstoff

 (viel) mehr Organismen + CO2 + 
(viel) energie   

                                                            

sowie ihres anaeroben stoffwechsels, 
der die abwesenheit von molekularem 
sauerstoff voraussetzt:

Organismen + 
organische substanz

mehr Organismen + CO2 + 
wasserstoffreiche organische  
substanz + (wenig) energie

das im Verlauf dieser stoffwechsel 
gebildete Kohlendioxid enthält in der 
Regel Kohlenstoff rezenter natur. er 
ist aktuell, das heißt in der Jetztzeit, 
durch einen spezifischen stoffwech-
selprozess, die Photosynthese, aus 
dem Kohlendioxid der atmosphäre in 
die ausgangsstoffe für den aeroben 
und anaeroben stoffwechsel gebracht 
worden. Beide arten des stoffwech-
sels gewährleisten die erhaltung und 
Vermehrung der beteiligten lebenden 
substanz. sie sind existenziell für das 
leben auf unserem Planeten. Bis zu 

Abbildung 1: Globale Kohlenstoffflüsse

legenDe:

rC-industrie: rezenten Kohlenstoff  
  einsetzende industrie

fC-industrie: fossilen Kohlenstoff  
  einsetzende industrie

• linienfarben:
 – Grün: rezenter Kohlenstoff
 – schwarz: fossiler Kohlenstoff
 – Blau: fossiler und rezenter Kohlenstoff
 – Rot: energieflüsse

• linienarten:
 – Durchgehend: Gegenwärtiger Fluss
 – gepunktet: Zukünftige Flüsse, bzw.  

 gegenwärtige Flüsse, die zukünftig  
 zu verstärken sind 
– gestrichelte linie: Grenze zwischen  
 mobilem und inmobilem Kohlenstoff

 – gestrichelter Kasten: Gebiet des  
 Kohlenstoffkreislaufs

ABBilDungsBesCHReiBung:

• situation:

 die atmosphäre wird zunehmend mit 
fossilem Kohlendioxid beladen. das Ver-
hältnis jungen Kohlenstoffs zu fossilem 
Kohlenstoff verringert sich im rezenten 
Kohlenstoff ständig.

• schlussfolgerungen:

 die fossile Kohlenstoffindustrie muss ihr  
fossiles Kohlendioxid in die speicher 
bringen und/oder ihre aufgaben an die 
rezente Kohlenstoffindustrie oder nicht-
kohlenstoffverwertende industrie über-
tragen.

Atmosphäre
rCO2

Ozeane Boden

rC-Industrie fC-Industrie

Abfallverwertende
Industrie

Nicht-Kohlenstoff
verwertende Industrie

Gas Öl Kohle

fCO2

fCO2

Pflanzen

Mobiler C
(Kreislauf)

Tiere

Mikroorganismen

Mensch

immobiler C 
(Speicher)
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50 Prozent und sogar mehr des aus-
gangsmaterials können beim aeroben 
stoffwechsel in organismenmasse ge-
wandelt werden, im Fall des anaeroben 
stoffwechsels um die 10 Prozent. der 
wirtschaftlich interessante anteil der 
resultierenden energie ist beim aeroben 
stoffwechsel in der neu gebildeten or-  
ganismenmasse, beim anaeroben stoff-
wechsel in der entstandenen wasser-
stoffreichen organischen substanz zu 
finden. Produkte des letzteren sind da-
bei Chemikalien wie methan oder etha-
nol. die oben dargestellten Vorgänge 
sind als endzustände des aeroben 
sowie des anaeroben stoffwechsels 
organischer substanz zu betrachten. 
dazwischen gibt es eine große Zahl 
von Zwischenstufen, die die Vielfalt der 
lebenden und toten organischen sub-
stanz bilden. der Vollständigkeit halber 
sei angemerkt, dass es auch übergän-
ge zur anorganischen substanz gibt. 

Kohlendioxid stellt als ein endprodukt 
des energiestoffwechsels der orga-
nismen in allen diesen natürlichen 
Vorgängen mengenmäßig ein haupt-
produkt dar. sein Kohlenstoff enthält 
soviel fossilen, wie zum Zeitpunkt sei-
ner entnahme im Kohlendioxid der 
atmosphäre enthalten war. Jedoch ist 
dazu einschränkend zu sagen, dass 
biologische Reaktionen bekannt sind, 
von denen nur junger Kohlenstoff an-
genommen wird und zur Verarbeitung 
kommt. das Ganze ist noch wenig un-
tersucht, weil bisher wenig beachtet. 
erwähnt sei aber das Gegenteil. es 
wurde bis vor kurzem vielfältig ange-
nommen, dass jede biologische Reak-
tion automatisch zu Produkten mit re-
zentem Kohlenstoff führt. das hat sich 
als trugschluss erwiesen.

Wenn fossile ausgangsstoffe in den 
stoffwechsel eingehen, entstehen Pro-
dukte, die fossilen Kohlenstoff enthal-
ten. die art des Rohstoffs entscheidet 

über die art des Produkts, nicht die art 
seiner Wandlung. deshalb kann auch 
auf diese Weise Kohlendioxid aus fos-
silen Quellen in die atmosphäre gelan-
gen. Gegenwärtig wird, vor allem in 
den Usa, die Frage einer Zunahme des 
atmosphärischen Kohlendioxids durch 
Prozesse aus der nutzungsänderung 
landwirtschaftlicher Flächen diskutiert. 
die organische substanz solcher Bö-
den wird bei Zutritt von sauerstoff aus 
ihrem anaerob bestimmten Zustand 
gerissen, mehr Kohlendioxid wird ge-
bildet. die Zuordnung dieses Kohlen-
stoffs bedarf noch einer Klärung. 

es stellt sich aber nicht nur die Frage, 
wo das Kohlendioxid herkommt, son-
dern auch, wohin es geht. die erde ist 
ein geschlossenes system, alle mate-
rie bleibt dem system erhalten. im sys-
tem bleibt die menge des Kohlenstoffs 
konstant, aber die mengen der stoffe, 
in denen der Kohlenstoff gebunden 
ist, können sich durch die aufnahme 
beziehungsweise abgabe von Fremd-
atomen ändern.

im Kohlendioxid hat der Kohlenstoff 
den endzustand seiner oxidationsfä-
higkeit erreicht. Veränderungen seiner 
menge in der atmosphäre entstehen 
durch lösungsvorgänge und salzbil-
dungen, an denen die ozeane wesent-
lich beteiligt sind sowie durch chemi-
sche Umwandlungen, die Reduktionen 
darstellen und den Kohlenstoff des 
Kohlendioxids in energetisch höher-
wertige Verbindungen einbringen

in der natur ist die Reduktion von 
Kohlendioxid zu Kohlenhydraten die 
häufigste biochemische Reaktion. die 
Bildung der Kohlenhydrate erfordert 
Reduktionsäquivalente beziehungswei-
se energie, die Wasserstoff aus seinen 
Verbindungen, z.B. Wasser, freisetzt 
und für die Reduktion des Kohlendi-
oxids verfügbar macht:

CO2 + Wasserstoff

(z.B.) Kohlenhydrat + Wasser

eine besondere Reaktion ist die Pho-
tosynthese, die in den Chloroplasten 
der grünen Pflanzen stattfindet und 
zur Bildung von Kohlenhydraten und 
sauerstoff führt. dabei ermöglicht das 
Chlorophyll eine Umwandlung von 
lichtenergie in biochemisch nutzbare 
energie.

CO2 + Wasser + licht

Kohlenhydrat + sauerstoff

(Chlorophyll)

durch lichtenergie wird Wasser bei 
der Photosynthese in Wasserstoff und 
sauerstoff zersetzt. die Protonen und 
elektronen werden zusammen mit dem 
durch die elektronen reduzierten Co2 
zum aufbau von Kohlenhydraten ein-
gesetzt.

so entsteht bei dieser Reaktion neben 
dem Kohlenhydrat kein energetisch 
wertloses Wasser, sondern sauerstoff.

neben der lösung von Kohlendioxid 
in den ozeanen sorgt die Photosyn-
these für den abfluss des Kohlendi-
oxids aus der atmosphäre. Während 
die lösungsvorgänge jedoch nur das 
Kohlendioxid im Wasser speichern und 
damit unerwünschte nebeneffekte wie 
die Versauerung der ozeane hervor-
bringen, bewirkt die Photosynthese 
eine Umwandlung des Kohlendioxids 
in energetisch höherwertige, nutzbare 
Verbindungen. ihre intensivierung durch 
technische maßnahmen erscheint da-



68

mit als eines der erstrebenswerten mit-
tel, die Kohlendioxidkonzentration der 
atmosphäre konstant zu halten. sie 
ist ein prominenter lösungsweg bei 
der unvermeidlichen Umstellung des 
energieversorgungssystems, der die 
nutzung fossiler Rohstoffe verringern 
will und sich auf die nutzung rezenter 
beziehungsweise regenerierbarer Roh-
stoffe hin orientiert, die geschlossene 
stoffkreisläufe ermöglichen.

Kohlendioxid in der Atmosphäre  
– die durch den Menschen 
verursachten Einträge:

die erde ist ein geschlossenes system 
mit Gashülle. Keine bedeutenden men-
gen an Gasmolekülen gehen an den  
Weltraum verloren. deshalb bleibt auch  
aller ursprünglich vorhandene Kohlen-
stoff erhalten. in erdgeschichtlich früher 
Zeit gab es in der Gashülle der erde 
eine derart hohe Co2-Konzentration, 
dass leben in den heutigen Formen 
undenkbar gewesen wäre. durch löse-  
vorgänge in Wasser, Gesteins- und salz- 
bildungen sowie chemische und bio-
chemische Umwandlungen wurde  
die Konzentration des Kohlendioxids  
in der atmosphäre verringert und  
schließlich sein Kohlenstoff durch Fol-
gereaktionen mit anderen ele menten in 
immobiler Form abgelagert. Gleich-
zeitig nahm die Konzentration des mole-  
kularen sauerstoffs in der atmosphäre 
zu. Bedingungen für das auftreten von 
höheren lebensformen entstanden.

durch die bis jetzt noch kaum ge-
bremste mobilisierung, letztlich Ver-
brennung von abgelagertem, fossilen 
Kohlenstoff (zum Beispiel Kohle) bezie-
hungsweise Kohlenstoffverbindungen 
(zum Beispiel erdöl und erdgas) zu 
Kohlendioxid, droht jetzt ein rückläu-
figer Prozess, der bis zur Unbewohn-
barkeit unserer erde und sogar zum 
aussterben der höheren lebensfor-

men führen könnte. diese Gefahr wird 
noch verstärkt; in mittleren meeres-
tiefen befinden sich gewaltige lager 
an fossilem methan. das methan liegt 
in temperaturempfindlicher Form als 
methanhydrat, auch methan-eis ge-
nannt, vor. Was aber, wenn die durch 
die Konzentrationserhöhung des Koh-
lendioxids in der atmosphäre bewirk-
te temperaturerhöhung bis auf diese 
meerestiefen durchschlägt? es drohen 
eine Zersetzung der methanhydrate 
und ein Freisetzen gasförmigen me-
thans. einen namen für den Vorgang 
gibt es schon: blow out. methan ist in 
seiner Wärmerückhaltung über 20-mal 
wirksamer als Kohlendioxid. 

seine lebensdauer in der atmosphä-
re ist zwar erheblich kürzer als die des 
Kohlendioxids. dennoch scheint sie 
lang genug, um bei einer massiven 
Freisetzung von methan in die atmo-
sphäre eine sich selbst beschleunigen-
de weitere erwärmung der erde aus-
zulösen. Bisher ist keine menschliche 
aktivität bekannt, die dies aufhalten 
könnte. es ist insofern ratsam, alles 
zu tun, dass die erde in einem Co

2-
bestimmten Wärmehaushalt verbleibt 
und nicht in einen methanbestimmten 
gerät. die sicherste methode dafür 
ist, den weiteren eintrag von fossilem 
Kohlendioxid in die atmosphäre zu 
begrenzen. dafür ist ein Zeitschema 
aufzustellen, das global befolgt werden 
muss. in diesem Zeitschema muss 
die sich aus naturwissenschaftlichen 
Gründen ergebende Geschwindigkeit 
der globalen substitution von fossilem 
Kohlenstoff bei der energieerzeugung 
die bestimmende Größe sein.

Von einigen Regierungen, auch und an 
führender stelle der deutschen Bundes-
regierung, wurde eine solche Geschwin-
digkeit vorgegeben: 2020 20 Prozent, 
2050 50 Prozent weniger fossiles Koh-
lendioxid, bezogen auf 1990. die er-

derwärmung soll 2 Grad Celsius nicht 
übersteigen [3]. eine internationale 
übereinkunft darüber ist noch nicht 
erzielt worden. andeutungen von ent-
scheidungsträgern wie Präsident oba-
ma lassen erkennen, dass das Problem 
des durch den menschen ausgelösten 
Klimawandels dringend gelöst werden 
soll. Genauere Zielvorstellungen fehlen 
jedoch. immer noch grassieren über-
legungen, ob eine alternative energie-
versorgung überhaupt notwendig ist 
und ob sie sich denn rechnet. die Ver-
brauchsprognosen für fossile energie-
träger, die jetzt bis in die mitte der 30er 
Jahre des 21. Jahrhunderts reichen, 
sprechen nicht für ein Verlassen des 
bisherigen Weges [4]. 

der energiebedarf der menschheit 
steigt ständig. dabei entsteht ein per-
manenter netto-Kohlendioxidfluss in 
die atmosphäre, der den Wärmehaus-
halt unserer erde unumkehrbar stören 
kann. über den Kohlendioxidstrom 
stehen energieversorgung der men-
schen und Wärmehaushalt der erde im 
Zusammenhang. eines der heute dis-
kutierten, technisch geprägten szena-
rien ist deshalb das einer kohlenstoffar-
men (low carbon) technik.

Zunehmend wird die substitution der 
auf Kohlenstoff basierenden ener-
gieversorgung durch kohlenstofffreie 
methoden angestrebt wie Wind- und 
Wellenenergienutzung, solarthermie, 
Photovoltaik, Gezeiten, erdwärme und 
Kernenergie.

Zu wenig beachtet werden der na-
türliche Kohlenstoffkreislauf und sei-
ne technischen intensivierungs- und 
nutzungsmöglichkeiten. dafür werden 
ziemlich einseitige argumente ins Feld 
geführt. der natürliche Kohlenstoff-
kreislauf könne in Zukunft nicht allein 
die energieversorgung der menschheit 
gewährleisten. das entspricht den tat-

4KOHlenDiOxiD unD MetHAn – Quellen unD veRMeiDung
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sachen. aber soll die künftige energie-
versorgung mit einer einzigen methode 
erreicht werden? ist nicht vielmehr ein 
energiemix die angestrebte lösung?

der biogene antrieb des Kohlenstoff-
kreislaufs lässt im Vergleich zur atom-
energie oder solarthermie nur mittlere 
leistungsdichten (energieflussdichten) 
bei der energieerzeugung zu. auch 
das entspricht den tatsachen. demge-
genüber steht aber, dass Kreisläufe auf 
der Basis von biogenen Ressourcen 
nicht zeitlich endlich sind wie Prozesse 
auf der Basis begrenzter fossiler Res-
sourcen. außerdem und grundsätzlich 
spricht für biogene Ressourcen, dass 
das leben an Kohlenstoff gebun-
den ist. Kohlenstoff wird also immer 
eine Rolle in der stoff- und energie-
produktion spielen. so wird es keine 
nahrungsmittelproduktion ohne inan-
spruchnahme von Kohlenstoff geben. 
damit bietet sich eine dauerhafte ab-
stimmung solcher stoffproduktionen 
mit der energieproduktion im Rahmen 
des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs 
geradezu an. Zentraler Punkt einer 
solchen Produktionsstrategie ist die 
Photosynthese, weil sie aus anorga-
nischen stoffen, Kohlendioxid und 
Wasser, die keine verwertbare energie 
enthalten, energie enthaltende organi-
sche Verbindungen wie Kohlenhydra-
te synthetisiert. diese Reaktion fixiert 
Kohlendioxid mithilfe der energie des 
eingestrahlten sonnenlichtes.

die Produktivität des systems hängt 
von zwei Faktoren ab: den eigen-
schaften der beteiligten organismen 
und der zur Verfügung stehenden 
Bestrahlungsfläche. damit sind die 
Reserven und die möglichen Wege 
zur steigerung beziehungsweise die 
ausschöpfung der Photosyntheseka-
pazität auf der erde und ihr möglicher 
Beitrag zur stoff- und energieversor-
gung grundsätzlich aufgezeigt. die ein-

gestrahlte sonnenenergie ist ungefähr 
1500-mal größer als ihre gegenwärti-
ge inanspruchnahme. das Potenzial 
der sonnenenergieausnutzung kann 
gesteigert werden, wenn es gelingt, 
die eigenschaften der an der energie-
umwandlung beteiligten organismen 
zu verbessern. darüber hinaus sind 
größere energieumwandlungen durch 
eine Vergrößerung der Bestrahlungs-
fläche möglich. eine möglichkeit ist es, 
Pflanzen durch die gentechnische Ver-
besserung der Photosynthesefähigkeit 
von organismen zu optimieren. auch 
die intensivierung der landnutzung 
sowie die einführung einer systema-
tischen meeresnutzung können die 
energiegewinnung über die Photosyn-
these fördern. 

Ziel aller dieser maßnahmen ist es, die 
Co

2-Konzentration in der atmosphä-
re konstant zu halten und dabei den 
Kohlenstoffkreislauf zu beschleunigen, 
sodass in der Zeiteinheit mehr sonnen-
energie in nutzbare chemische energie 
gewandelt wird. eine Verdopplung der 
heutigen Photosyntheseleistung auf 
diesem Wege könnte ein nahziel sein. 
es würde bedeuten, dass mindestens 
die doppelte menge Biomasse zur 
weiteren Verarbeitung zur Verfügung 
steht. diese Verarbeitung kann sich 
weitgehend an die bisherige, bei fos-
silen Rohstoffen eingeführte, anlehnen. 
Je wasserärmer die Biomasse anfällt 
bzw. durch Vortrocknungen verfügbar 
gemacht werden kann, umso mehr 
kann sie wie Kohle behandelt werden. 
dabei führt die direkte Verbrennung zur 
Bildung von Kohlendioxid und Wasser 
sowie Wärme, die zur elektrizitätser-
zeugung genutzt werden kann. Weitere 
aufbereitungsprodukte der Biomasse 
können synthesegas und Bioöle sein. 
einige Verfahren sind bereits bekannt. 

Fettreiche und kohlenhydratreiche 
Biomassen können in wässrigen auf-

schwemmungen oder lösungen mit-
tels hydrolyse und Gärung zu erdöl-
äquivalenten Produkten wie ethanol 
und Butanol verarbeitet werden. Bio-
diesel kann zum Beispiel aus ölreichen 
Pflanzen wie Raps oder Ölpalmen ext-
rahiert werden.

Bei wasserreichen Biomassen macht 
man sich die eigenschaft der freiwilligen 
trennung des brennbaren Gases von 
seiner wässrigen Produktionsphase 
zunutze. ein biotechnologischer Zwi-
schenschritt, die anaerobe spaltung 
zu Biogas, einem Gemisch von methan 
und Kohlendioxid, wird eingeführt. das 
Gasgemisch kann sowohl unmittelbar, 
allerdings nur in begrenzter Weise, als 
auch nach abtrennung des Kohlendi-
oxids vollständig wie erdgas verwen-
det werden. allen diesen Produkten ist 
gemeinsam, dass sie rezenten Koh-
lenstoff enthalten, ihre Kohlenstoffa-
tome also aus dem Kohlendioxid der 
aktuellen atmosphäre stammen. damit 
verhalten sich ihre Verbrennungspro-
dukte klimaneutral. das entstandene 
Kohlendioxid kann ohne weiteres in die 
atmosphäre entlassen werden. diese 
tatsache findet jedoch wirtschaftlich 
noch keine anerkennung, was die ein-
führung dieser technologien über den 
markt erschwert. es gilt für ökonomi-
sche aussagen immer noch der di-
rekte Vergleich der aufwendungen für 
Produkte aus fossilem und rezentem 
Kohlenstoff, der zumeist zugunsten der 
fossilstämmigen Produkte ausgeht:

Aufwendungen  
für rezente Produkte

Aufwendungen  
für fossile Produkte

sind größer als

Bezieht man aber die aufwendungen 
ein, die für die isolierung von Kohlen-

4.2 nAtüRliCHe KOHlenDiOxiD-Quellen
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dioxid aus den Verbrennungsgasen 
fossiler Produkte und dessen aufbe-
wahrung abseits der atmosphäre er-
forderlich werden, wird sich das auf-
wandsverhältnis in den meisten Fällen 
umkehren, wenn dafür auch kaum re-
levante Zahlen erhältlich sind:

sind kleiner als

Aufwendungen  
für rezente Produkte

Aufwendungen  
für fossile Produkte +

  Aufwendungen für isolierung  
und speicherung daraus  

entstandenen Kohlendioxids

in diesem Zusammenhang ist die Be-
schränkung auf den einsatz klimaneu-
traler Rohstoffe und energien bei der 
energieerzeugung, ein ernstzunehmen-

der anspruch. er kann jedoch dann an 
Bedeutung verlieren, wenn es gelingt, 
wirtschaftlich vorteilhafte methoden für 
die aushaltung fossilen Kohlendioxids 
aus der atmosphäre zu finden. das 
wird für große stationäre anlagen leich-
ter zu verwirklichen sein als bei den 
mobilen Verbrauchern im transport-
wesen und bei den zwar stationären, 
aber dezentralen hausversorgungs-
systemen. 

historisch waren die Ursachen der 
Wechsel von der Biomasse zur Kohle 
und von der Kohle zum erdöl bezie-
hungsweise erdgas durch die steigen-
den energieinhalte des jeweils neuen 
Rohstoffs gegeben: 

Unabhängig davon können beim Rück-
griff auf Biomasse aufwendungen zum 
Klimafolgenausgleich entfallen. die-
se zweifellos richtige und gewichtige 
annahme ist jedoch noch so unüber-
sichtlich, dass ihre Realität bestreitbar 
ist. es darf deshalb nochmals auf die 
Verantwortung der entscheidungsträ-
ger hingewiesen werden, dafür sorge  
zu tragen, dass die eindämmung des 
Co

2-abflusses in die atmosphäre kon-
sequent und zeitgerecht betrieben wird.

verhältnis massebezogener energieinhalte
Biomasse  :  Kohle  :  erdöl  :  erdgas    =   < 1   :   1   :   1,5   :   2
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methan (Ch4) kann sowohl fossilen als 
auch biologischen Ursprungs sein. in 
der atmosphäre ist es ein den Klima-
wandel beschleunigendes treibhaus-
gas, unabhängig von seiner herkunft. 
Kohlendioxid, das aus der Verbren-
nung von methan entsteht, ist, abhän-
gig von der herkunft des methans, kli-
maneutral, wenn das methan rezenten 
Ursprungs war oder klimaschädlich, 
wenn das methan aus fossilen Quellen 
stammte (die Fackeln über den erdöl-
raffinerien haben also durchaus einen 
umweltförderlichen sinn: sie wandeln 
das stark klimabeeinflussende methan 
in das etwa 20mal schwächer das Kli-
ma beeinflussende Kohlendioxid um). 
methan wird in der natur aus feuchter 
organischer substanz unter sauer-
stoffmangel durch bakterielle Konsor-
tien gebildet. in der technischen Um-
setzung muss sorge dafür getragen 
werden, dass das methan nicht in 
die atmosphäre entweicht. es steht 
dann als klimaneutraler Brenn- oder 
synthesestoff zur Verfügung. methan 
kann dabei aus fast allen organischen 
Verbindungen gebildet werden. die 
beteiligten Bakterien sind dabei recht 
anspruchslos: außer der Gegenwart 
von Wasser, der abwesenheit von 
sauerstoff, einer temperatur zwischen 
0 und etwa 80 Grad Celsius und einem 
ph-Wert um den neutralpunkt gibt es 
kaum weitere anforderungen an ihre 
Umgebung. sogar Kohlendioxid kann 
als ausgangsstoff dienen, wenn den 
beteiligten mikroorganismen ein redu-
zierender stoff in ihrer Umgebung zur 
Verfügung steht. in der natur bildet 
in der Regel Biomasse mikrobieller, 
pflanzlicher und/oder tierischer her-
kunft den ausgangsstoff für die me-

thansynthese. in der Regel besteht 
diese zu einem erheblichen teil aus 
Polymeren oder zusammengesetzten 
Verbindungen. diese wiederum setzen 
sich aus monomeren, wie zum Beispiel 
Zuckern, Fettsäuren oder aminosäuren 
zusammen. Zur spaltung der Polymere 
und zusammengesetzten Verbindun-
gen in ihre monomere bzw. molekula-
ren einzelbestandteile dienen enzyme 
als Biokatalysatoren. da sie mit Wasser 
erfolgt, nennt man sie auch hydrolyse:

Hydrolyse:                       

organisches Polymer +  
Wasser + enzyme 

organische Monomere                                                         

dieser schritt ist erforderlich, um die 
ausgangsstoffe in die bakterielle Zelle 
zu bringen, wo die weitere Reaktion 
zur Bildung von organischen säuren, 
hauptsächlich niederen Fettsäuren, 
aus den hydrolyseprodukten stattfin-
det, die sogenannte acidogenese oder 
säurebildung:

Acidogenese:                               

organische Monomere,  
etwa zucker

organische säuren + Wasserstoff

die gebildeten stoffe werden aus den 
Zellen ausgeschieden und von ande-
ren Konsortien aufgenommen, in de-

nen die Bildung von essigsäure und 
Wasserstoff aus den organischen säu-
ren erfolgt, die sogenannte acetogene-
se oder essigsäurebildung:

Acetogenese:    

organische säuren  

essigsäure + Wasserstoff      

Wiederum werden die Reaktionspro-
dukte in das medium ausgeschieden 
und in weitere bakterielle Konsortien auf-
genommen zur Bildung von methan und  
Kohlendioxid aus der essigsäurebildung:

Methanogenese i:                        

essigsäure

Methan + CO2                                                        

sowie zur Reduktion des Kohlendi-
oxids zu methan unter Zuhilfenahme 
von Wasserstoff, der aus den stufen 
der säure- und essigsäurebildung 
stammt:

Methanogenese ii:  

CO2 + Wasserstoff   

Methan + Wasser                                                      

4.3 Quellen für Methan  
  in der Atmosphäre
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Wesentliche erkenntnisse über die 
Vorgänge bei der methanbildung stam-
men aus der Forschung der Bundesre-
publik deutschland. diese ergebnisse 
wurden bereits in den 80er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts publiziert. 
damit begann man, die ungeheure 
Vielfalt an Reaktionswegen zu sortieren 
und zu klassifizieren. mit den erkennt-
nissen konnten die Bildungsgeschwin-
digkeit des methans und die Reakti-
onsausbeute erhöht werden. spezielle 
Zusätze wie externe enzyme, spuren-
elemente und Wirkstoffgaben optimier-
ten die methanbildungsreaktionen. Bei 
seiner biologischen Bildung befindet 
sich methan immer im Gemisch mit 
Kohlendioxid. dieses Gemisch wird als 
Biogas bezeichnet.

als gasförmiges Produktgemisch trennt  
es sich freiwillig von der wässrigen Pro-
duktionsphase. die physikalischen und 
chemischen eigenschaften des me-
thans sind von denen seines Begleit-
gases Kohlendioxid so verschieden, 
dass es leicht und vollständig von ihm 
getrennt werden kann. die bei der Ver-
brennung von Biogas gebildete stoff-
mixtur verhält sich nicht unbedingt kli-
maneutral. Wie jüngste ergebnisse zur 
biologischen methanbildung aus erdöl 
zeigen [1], muss man es vom verwen-
deten Rohstoff abhängig machen, ob 
Klimaneutralität oder Klimaschädlich-
keit des resultierenden Kohlendioxids 
vorliegen. 

Biogas aus der landwirtschaft besteht 
in der Regel aus nachwachsenden 
Rohstoffen, daher kann die Klimaneu-
tralität der Verbrennungsprodukte vor-
ausgesetzt werden. Für Biogas aus der 
Wasser-, abfall- und deponiewirtschaft 
trifft die Klimaneutralität seiner Verbren-
nungsprodukte aufgrund der Zusam-
mensetzung der ausgangsstoffe auf 
den überwiegenden anteil des gebilde-
ten Gases zu. Für letzteres kann auch 

in anspruch genommen werden, dass 
eine kontrollierte Biogassynthese den 
anteil an methan verringert, der durch 
„wilde Gärung“, d.h. unkontrollierte 
Biogasbildung, direkt in die atmosphä-
re gelangen könnte. 

in der abwassertechnik will man eine 
niedrige Konzentration von wasser-
schädlichen stoffen im gereinigten 
abwasser erzielen. die in die ab-
wasseranlage einströmenden stoffe 
werden zunächst mikrobiologisch in 
Gegenwart von sauerstoff behandelt. 
dabei gelangt Kohlendioxid, gebildet 
aus dem Kohlenstoff der abfallstoffe 
sowohl fossilen als auch rezenten Ur-
sprungs, direkt in die atmosphäre. der 
verbleibende nicht wasserlösliche an-
teil sowie die aerob gebildete Biomas-
se werden unter sauerstoffausschluss 
mikrobiologisch zu Biogas umgesetzt. 

die physikalischen und chemischen 
eigenschaften von methan aus erdgas 
und methan aus Biogas (Biomethan, in 
deutschland auch Bioerdgas genannt) 
sind gleich. erdgas ist mit Biomethan 
ohne einfluss auf die chemischen und 
physikalischen eigenschaften misch- 
und substituierbar. 

das kann genutzt werden, um erdgas 
klimafreundlicher zu machen und zwar 
in dem Verhältnis, wie Biomethan dem 
erdgas zugemischt wird. Positiv für 
das Klima könnte sich auswirken, dass 
erdgas durch Biomethan substituiert 
werden kann. heute erscheint dieses 
vielleicht noch jenseits realistischer Vor-
gehensweisen. die Biogasproduktion 
wird wohl wegen der Flächenabhän-
gigkeit der Rohstofferzeugung und der 
ebenfalls flächenabhängigen Kreislauf-
führung der Reststoffe am günstigsten 
dezentral zu organisieren sein. Für eine 
schnelle Zunahme der auf dieser Basis 
zu erweiternden Biogasproduktion gibt 
es gegenwärtig weder in deutschland 

noch in anderen ländern hinreichende 
entscheidungen. 

die notwendig dezentrale Produktions-
organisation schafft jedoch nicht nur 
stabile arbeitsplätze, sondern begüns-
tigt auch ein schrittweises Vorgehen 
und Kompromisslösungen bezüglich 
der ablösung von fossilen Ressourcen.

der fortschreitende Klimawandel wird 
möglicherweise durch ein solches 
schrittweises Vorgehen und Kompro-
misslösungen nachhaltiger aufgehalten 
als durch Warten auf scheinbar perfek-
te lösungen. 

Biogas lässt sich wie Erdgas in 
Syntheseprozessen  
einsetzen.

damit werden die Produkte, die auf 
der ausgangsbasis einer mischung 
von Biomethan und erdgas herge-
stellt werden, wie zum Beispiel syn-
thesegas, methanol, dimethylether, 
ethanol, essigsäure oder Formalde-
hyd mit steigendem Biomethananteil 
klimafreundlicher. die Klimaneutralität 
der synthetisierten Produkte hängt mit 
ihrer vom einsatzzweck bestimmten 
lebensdauer sowie ihrem einsatzum-
fang zusammen. Bei kurzlebigen und 
großvolumigen Produkten wie Kraft-
stoffzumischungskomponenten (me-
thanol, ethanol, dimethylether) ist sie 
essenziell. Für langlebige und spezielle 
Produkte wie Kunststoffe aus Formal-
dehyd ist die Klimaneutralität von nicht 
so großer Bedeutung. langlebige Pro-
dukte müssen deshalb nicht notwen-
dig aus biologischen Rohstoffen her-
gestellt werden. 

die bereits installierten Biogasanlagen, 
rund 4000 in der landwirtschaft und 
1000 in der Wasserwirtschaft, arbei-
ten überwiegend am unteren ende ih-
rer leistungsfähigkeit, weil dort kaum 
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4.3 Quellen FüR MetHAn in DeR AtMOsPHÄRe

aufwand für die aufrechterhaltung der 
stabilität des Prozesses erforderlich 
ist. dadurch ist ihre Gesamtleistung 
gegenwärtig von nur geringem Gewicht 
für die aktuelle energieversorgung. sie 
entspricht zurzeit der von 1 1/2 Groß-
kraftwerken auf Kohlebasis (1,2 Giga-
watt). 

ihr potenzielles leistungsvermögen ist 
jedoch um eine Größenordnung höher 
(>10 Gigawatt), wenn ihr biologisches 
Potenzial auf verfügbaren landwirt-
schaftlichen Flächen mit den heute 
vorhandenen Wissen und mitteln voll in 
anspruch genommen würde.

eine stärkung der Biogas- bzw. Bio-
methanproduktion in dem zukünftigen 
energiemix deutschlands hat auch 
eine große Bedeutung für die Chancen 
unseres landes zum technologieex-
port. Biogas und Biomethan lassen 
sich leicht in jedem land produzieren, 
weil Rohstoffe und Bedingungen dafür 
beinahe überall verfügbar sind.

Für die Biogasroute zur energiever-
sorgung beginnt ein Wettbewerb: ei-

nerseits mit der direkten Verbrennung 
geernteter und gegebenenfalls vor-
getrockneter Biomasse und anderer-
seits mit der chemisch-katalytischen 
Wandlung entsprechend aufbereiteter 
Biomasse zu synthesegas. Beide al-
ternativen ergeben keine Unterschiede 
zur Biogasroute in Bezug auf die Kli-
maneutralität der resultierenden Ver-
brennungsprodukte. die Biogasroute 
scheint einen Vorteil auf ihrer seite zu 
haben: Biogas trennt sich freiwillig von 
seiner wässrigen Produktionsphase. 
so können auch verdünnte Rohstof-
fe aus wässrigen suspensionen oder 
lösungen ohne Vorbehandlungen ge-
nutzt werden. die infrastruktur für eine 
logistik besteht schon: Biomethan lässt 
sich in erdgasleitungen transportieren, 
auch im Gemisch mit erdgas. aber es 
gibt auch nachteile: in der Biomasse 
befindet sich lignin, ein stoff, der sich 
nach dem gegenwärtigen Wissens-
stand biologisch nur langsam weiter-
verarbeiten lässt und den Umbau der 
hauptstoffe der pflanzlichen Biomas-
se nur bremsen würde. lignin ist ein 
holzbestandteil und kann verbrannt 
oder per chemischer Katalyse weiter 

verwendet werden. aus heutiger sicht 
würde holz den chemischen Rou-
ten zufallen, einjahrespflanzen, algen, 
wässrige industrie-, landwirtschafts- 
und haushaltsabfälle der Biogasrou-
te. Bei der Biogassynthese ist methan 
das Produkt, das etwa 90 Prozent des 
energieinhaltes der ausgangsstoffe in 
sich vereinigt. Kohlendioxid ist energe-
tisch wertlos, enthält jedoch die hälfte 
des Kohlenstoffs der ausgangsstoffe. 
dieses Kohlendioxid ist als klimaneu-
tral zu betrachten und kann daher 
direkt in die atmosphäre entlassen 
werden. es birgt aber auch ein Poten-
zial für die herstellung klimaneutraler 
Kohlenstoffverbindungen. die chemi-
sche Umwandlung von Kohlendioxid 
in energetisch höherwertige stoffe ist 
aufwendig. Biologische Prozesse über 
höhere Pflanzen und algen könnten 
zukünftig aus diesem Kohlendioxid kli-
maneutralen Kohlenstoff einer nutzung 
zuführen.
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Wer hätte sich noch vor 20 Jahren vor-
stellen können, dass ein praktisch nicht 
wahrnehmbares, farb- und geruch-
loses Gas, das bis dato allenfalls als 
„Kohlensäure“ im mineralwasser be-
kannt war, einmal eine solche heraus-
ragende Bedeutung in der politischen 
diskussion erlangen wird. nachdem 
die in den 70er Jahren noch befürch-
tete neue eiszeit schnell abgehakt war 
und die überzeugung wuchs, dass uns 
stattdessen eine nie dagewesene auf-
heizung der atmosphäre bevorsteht, 
war auch schnell der hauptschuldige 
gefunden: das sowohl bei allen natür-
lichen stoffwechselvorgängen als end-
produkt des Kohlenstoffwechsels aber 
natürlich auch bei der Verbrennung von 
fossilem Kohlenstoff entstehende Koh-
lendioxid. Und genau dieses zusätz-
liche, vom menschen durch Verbren-
nung verursachte Kohlendioxid, das 
nicht, zumindest dem in menschlichen 
Zeitkategorien gemessenen, natürli-
chen Kohlenstoffkreislauf zugeordnet 
wird, war schnell nach der gängigen 
lehrmeinung als der hauptschuldige für 
den wachsenden treibhauseffekt auf 
der erde identifiziert. so wuchs auch 
schnell die überzeugung in der Weltge-
meinschaft für die notwendigkeit, dem 
ausstoß dieses klimaschädlichen Ga-
ses politisch etwas entgegen zu setzen.

Historie der Klimaschutzpolitik: 
Von Rio bis Kopenhagen

Bereits 1979 fand die erste Weltklima-
schutzkonferenz statt, auf der erstmalig 
im internationalen Rahmen die treib-
hausgasproblematik und die notwen-
digkeit internationalen handelns dis-
kutiert wurden. der 1988 gegründete 

Weltklimarat (intergovernmental Panel 
on Climate Change iPCC) legte 1990 
seinen ersten von inzwischen vier 
sachstandsberichten1 vor, in dem von 
eindeutigen anzeichen, die Rede war, 
dass die anthropogen verursachten 
treibhausgase (darunter Co2 als wich-
tigstes Gas) im nächsten Jahrhundert 
(gemeint war bis 2100) eine bedrohli-
che temperatursteigerung bis 5°C in 
der atmosphäre hervorrufen werden. 
eine dramatische Folge wäre z. B. der 
anstieg des meeresspiegels um bis zu 
zwei meter aufgrund des abschmel-
zens von Festlandeis in Grönland und 
in der antarktis. 

die erste praktische politische Kon-
sequenz hieraus war dann die Verab-
schiedung der Klimarahmenkonven-
tion der Vereinten nationen auf der 
berühmten nachhaltigkeitskonferenz in 
Rio im Jahre 1992. in dieser Konven-
tion wurde zunächst anerkannt, dass 
die menschliche tätigkeit zur erhö-
hung der treibhausgaskonzentrationen 
in der atmosphäre und damit zu nega-
tiven auswirkungen auf das erdklima 
führt. damit verbunden wurde dann 
die unverbindliche absichtserklärung 
festgehalten, dass die treibhausgas-
konzentration auf einem niveau zu sta-
bilisieren sei, auf dem eine gefährliche, 
durch den menschen verursachte stö-
rung des Klimasystems verhindert wird. 
Wie hoch diese Konzentration konkret 
sein muss, ist trotz aller intensiven For-
schung bis heute nicht geklärt. es wird 
davon ausgegangen, dass bei der sta-
bilisierung der treibhausgaskonzentra-
tion in der atmosphäre auf dem heute 
bereits erreichten niveau (380 ppm für 
Co

2 alleine, über 400 ppm unter ein-

beziehung auch anderer treibhausga-
se, wie methan, lachgas und fluorierte 
Gase) eine relativ hohe Wahrschein-
lichkeit herrscht, dass die temperatur 
nicht um mehr als 2°C über das tem-
peraturniveau vor der industrialisierung 
steigt. dies würde dann als das niveau 
angesehen, bei dem zumindest eine 
gefährliche störung des Klimasystems 
verhindert wird. 

in einem ersten schritt zur erreichung 
dieser Zielsetzung haben sich die rund 
180 Unterzeichnerstaaten in der Klima-
rahmenkonvention, die 1994 in Kraft 
getreten ist, auf eine, ebenfalls unver-
bindliche, stabilisierung der anthro-
pogenen treibhausgasemissionen auf 
der Welt bis zum Jahre 2000 auf dem 
niveau von 1990 geeinigt. Wie wenig 
solche politischen absichtserklärun-
gen, die in der Regel kaum etwas mit 
der politischen Realität zu tun haben, in 
der Praxis dann tatsächlich bewirken, 
zeigte die tatsache, dass im Jahre 
2000 dann die anthropogenen Co2-
emissionen bereits um 10 Prozent und 
2008 sogar um 37 Prozent über denen 
von 1990 lagen2. 

Jetzt liegt der berechtigte Verdacht 
nahe, dass eine eher unverbindliche 
absichtserklärung in einer Un-Kon-
vention natürlich nur wenig bewirken 
kann. aber auch das dann 1997 bei 
der 3. Vertragsstaatenkonferenz zur 
Klimarahmenkonvention im japani-
schen Kyoto verabschiedete und völ-
kerrechtlich verbindliche Kyoto-Proto-
koll hatte keine wirkliche auswirkung 
auf die emissionsentwicklung auf der 
erde. dies hatte mehrere Gründe: der 
wichtigste ist wohl, dass es sich beim 

Die öKOnOMisCHen unD sOziAlen AsPeKte iM uMgAng Mit KOHlenDiOxiD5

5.1 Kohlendioxid –  
  Die politische Dimension 



75

Kyoto-Protokoll um gar kein, eigent-
lich notwendiges, globales abkommen 
handelt. Zur minderung verpflichtet 
werden darin nur ca. 40 industrieländer 
und transformationsländer des ehe-
maligen ostblocks. diese waren zu der 
Zeit zugegebenermaßen die größten 
treibhausgas-emittenten, mit den Usa 
an der spitze, die allein für ein Viertel 
der weltweiten emissionen standen. 
das Kyoto-Protokoll berücksichtigte 
aber nicht die damals schon sich ab-
zeichnende steigerung der emissio-
nen in den aufstrebenden staaten vor 
allem asiens, mit China an der spitze, 
das heute die Usa als größter emittent 
weltweit abgelöst hat. dies führte dazu, 
dass sich die Usa auch offiziell im Jah-
re 2001 aus dem Kyoto-Protokoll zu-
rückgezogen haben, mit der sicherlich 
berechtigten Begründung, dass nur ein 
globales abkommen unter einbezug 
aller großen emittenten überhaupt et-
was bewirken kann.

Von den im Kyoto-Protokoll verblie-
benen staaten werden bis zum ende 
der sog. „Kyoto-Periode“ 2012 nur 
wenige länder ihre damals zugesag-
ten Zielsetzungen auch tatsächlich 
erreichen. dazu gehören sicherlich die 
transformationsländer des ehemali-
gen ostblocks, aber weniger aufgrund 
vorbildlicher Reduktionsbemühungen 
sondern im Wesentlichen aufgrund 
des dramatischen wirtschaftlichen Zu-
sammenbruchs. dazu gehören auch 
wenige länder der eU, darunter vor 
allem deutschland und UK. ob die eU 
als Ganzes ihr minderungsziel von 8 
Prozent (gerechnet auf die eU-15, die 
seinerzeit das Kyoto-Protokoll unter-
zeichnet hat) erreichen wird, ist noch 
fraglich, da sechs der eU-15-staaten 
ihre emissionen deutlich erhöht und 
nicht gesenkt haben3.

2012 werden die Verpflichtungen aus 
dem Kyoto-Protokoll enden. schon 

seit einigen Jahren bemüht sich die 
internationale staatengemeinschaft 
intensiv um ein nachfolgeabkommen, 
in dem die Zeit nach 2012 geregelt 
werden soll. ein letzter negativer höhe-
punkt in dieser diskussion war die 15. 
Vertragsstaatenkonferenz zur Klima-
rahmenkonvention in Kopenhagen im 
dezember 2009, bei der, so der Plan, 
ein abkommen verabschiedet werden 
sollte. dies gelang aus vielerlei Grün-
den nicht. ein wichtiger Grund ist si-
cherlich, dass die entwicklungsländer, 
darunter auch China und indien, nicht 
bereit sind, eigene ambitionierte Kli-
maschutzverpflichtungen einzugehen. 
sie sehen die industrieländer nach wie 
vor in der Pflicht, mit entsprechenden 
starken minderungen voranzuschreiten 
und sehen selbst ihren entwicklungs-
bedarf, der zwangsläufig mit weite-
rem energiebedarf und entsprechend 
höheren emissionen verbunden sein 
wird. die entwicklungsländer zeigen 
heute schon so massive emissionszu-
wächse, dass sämtliche Reduktionen 
in den industrieländern mehrfach über-
kompensiert werden. das ändert sich 
auch nicht dadurch, dass inzwischen 
auch von vielen entwicklungsländern 
minderungszusagen vorliegen. diese 
sind nämlich durchgehend spezifischer 
art. d.h. die minderungen werden in 
der Regel auf das Bruttoinlandspro-
dukt (BiP) bezogen, mit dem effekt, 
dass zwar die emissionen pro einheit 
des BiP sinken, aber aufgrund des ho-
hen Wirtschaftswachstums auch die 
absoluten emissionen stark ansteigen.

ein anderer Grund ist aber sicherlich 
auch, dass außerhalb europas kaum 
staaten existieren, die tatsächlich in 
der Größenordnung ihre emissionen 
reduzieren wollen, wie es der Weltkli-
marat empfiehlt. im Vorfeld der Konfe-
renz hatte der Weltklimarat empfohlen, 
dass die industrieländer ein minde-
rungsziel bis 2020 von 25 bis 40% auf 

Basis ihrer emissionen von 1990 be-
schließen sollten4. die meisten indus-
trieländer haben zwar inzwischen ihre 
Vorstellungen für minderungsziele im 
Rahmen des sog. „Kopenhagen ac-
cords“ formuliert5. dabei liegt aber kein 
land in dem von der Wissenschaft 
vorgeschlagenen Korridor. selbst die 
eU hält zunächst zu Recht an ihrem 
minderungsziel von 20% bis 2020 fest 
und will erst sinnvoller Weise auf 30% 
erhöhen, wenn die anderen industrie-
länder entsprechende Zusagen ma-
chen, wozu es in absehbarer Zeit nicht 
kommen wird.

Bilanziert man über alle Zusagen der 
entwicklungs- und industrieländer, die 
jetzt vorliegen, so werden die emissi-
onen bis 2020 gegenüber 1990 noch-
mals deutlich ansteigen und nicht, 
wie eigentlich gefordert, absinken. 
inzwischen erwartet die internationale 
staatengemeinschaft auch schon nicht 
mehr, dass beim nächsten Klimagipfel 
im dezember 2010 in mexiko ein ab-
kommen zustande kommt. die erwar-
tungen liegen dann auf der im dezem-
ber 2011 stattfindenden CoP17 in 
südafrika, wobei aber auch hier schon 
viele Zweifel laut werden, ob dann ein 
abkommen gelingen wird. an eine 
nahtlose anknüpfung in 2013 an das 
Kyoto-Protokoll glaubt in anbetracht 
der schon stark vorangeschrittenen 
Zeit niemand mehr. 

Politische instrumente zum 
Klimaschutz

insbesondere in europa und deutsch-
land werden bereits seit Jahren ins-
trumente zum Klimaschutz, d.h. zur 
Verminderung der treibhausgasemissi-
onen und hier vor allem von Co2, ent-
wickelt und eingeführt. nachfolgend 
wird nur eine kleine auswahl der wich-
tigsten instrumente beschrieben. 

5.1 KOHlenDiOxiD — Die POlitisCHe DiMensiOn
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allen gemeinsam ist, dass sie hohe 
Kostenbelastungen für die Bürger 
und auch vor allem für die Wirtschaft 
mit sich bringen. Vor dem hintergrund 
der tatsache, dass Klimaschutz nicht 
umsonst zu haben ist, sondern Geld 
kostet, ist dies zunächst nachvollzieh-
bar. die Probleme entstehen jedoch 
für die industrie dadurch, dass diese 
Belastungen regional, d.h. auf europa 
bzw. deutschland beschränkt sind. da 
praktisch, wie zuvor bereits dargelegt, 
sonst kein land und keine Region auf 
der erde vergleichbare minderungsver-
pflichtungen eingegangen ist, werden 
dort auch nicht die entsprechenden 
instrumente eingeführt, um auch tat-
sächlich entsprechende treibhaus-
gasreduktionen zu initiieren. durch die 
einseitigen Belastungen für die indus-
trie drohen den Unternehmen, die im 
internationalen Wettbewerb stehen, 
nachteile, da sie in der Regel die Zu-
satzkosten aus den klimaschutzpoliti-
schen instrumenten nicht weitergeben 
können. im schlimmsten Fall führt dies 
dazu, dass Produktionen in länder 
ohne solche Belastungen abwandern 
oder zumindest neuinvestitionen in 
entsprechend belastete Produktionen, 
und hier sind vor allem die energiein-
tensiven Prozesse zu nennen, nicht  
mehr in europa getätigt werden, son-
dern in nordamerika, China oder an-
derswo auf der Welt. ist dann in diesen 
ländern die energieeffizienz schlechter 
als in europa, führt die abwanderung 
von Produktionen aus europa zu der 
kuriosen Konsequenz, dass am ende 
trotz ehrgeiziger Klimaschutzziele und 
-instrumente in europa global gesehen 
sogar weniger Klimaschutz resultiert. 
ein gutes Beispiel hierfür ist die chemi-
sche industrie. nirgendwo auf der Welt 
werden weniger treibhausgase ausge-
stoßen bei der chemischen Produktion 
als in Westeuropa. in einer studie des 
Weltchemieverbandes iCCa aus dem 
Jahr 20096 wurde festgehalten, dass 

in den Usa fast doppelt so viele treib-
hausgasemissionen und in China sogar 
fast dreimal so viele pro erwirtschafte-
tem Us-dollar ausgestoßen werden 
wie in europa. dies bedeutet, würde 
Chemieproduktion aus europa nach 
China oder Usa abwandern, würden 
sich insgesamt die treibhausgasemis-
sionen der chemischen Produktion 
erhöhen. dem aspekt der Bedrohung 
der Wettbewerbsfähigkeit durch kli-
maschutzpolitische instrumente für die 
industrie wurde deshalb auch in den 
meisten instrumenten Rechnung ge-
tragen, wenn auch nicht im eigentlich 
erforderlichen Umfang.

das sicherlich wichtigste klimaschutz-
politische instrument in europa ist der 
handel mit Berechtigungen für treib-
hausgasemissionen, der sogenannte 
eU-emissionshandel. er wurde 2005 
bereits vor Beginn der eigentlichen 
Kyoto-Periode (die streng genom-
men die Unterzeichnerstaaten erst in 
der Periode 2008 bis 2012 verpflich-
tet hat) eingeführt. Betroffen sind die 
europäische energiewirtschaft und 
industrie und ab 2011 auch die Flug-
gesellschaften. theoretisch stellt der 
emissionshandel das kosteneffizien-
teste Klimaschutzinstrument dar, da im 
idealfall immer die kostengünstigsten  
maßnahmen zur treibhausgasminderung  
durchgeführt werden. damit ist das 
instrument auch grundsätzlich dem 
ordnungsrecht überlegen, da der 
staat in der Regel nicht in der lage 
ist, die kostengünstigsten maßnahmen 
vorzugeben. die Preise für die tonne 
Kohlendioxid, also im Prinzip die Ver-
meidungskosten für diese tonne lagen 
seit der einführung des instruments im 
maximum bei ca. 30 euro und im mini-
mum deutlich unter 10 euro.

das Besondere und damit auch das 
Problematische am europäischen 
emissionshandel ist jedoch die tatsa-

che, dass mit ihm für die europäische 
Wirtschaft als einziger Region in der 
Welt eine absolute emissionsobergren-
ze eingeführt wurde. diese war in der 
ersten Periode von 2005 bis 2007 noch 
vergleichsweise moderat, wurde aber 
bereits in der zweiten handelsperiode 
(2008 bis 2012) deutlich unter den tat-
sächlichen treibhausgasausstoß der 
betroffenen Unternehmen gesenkt und 
wird ab 2013 nochmals dramatisch auf 
einen Wert gesenkt, der im Jahre 2020 
um 21% unter dem emissionswert von 
2005 liegt. d.h. die Wirtschaft muss bis 
2020 ihre emissionen zwangsläufig um 
21% gegenüber dem Wert von 2005 
senken7 und trägt damit die hauptlast 
der Klimaschutzzielsetzung der eU8. 
trotz der tatsache, dass zum erhalt 
der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit der industrie für diese auch bis 
2020 noch eine teilweise kostenlose 
Zuteilung der emissionszertifikate vor-
gesehen ist, werden die finanziellen 
Belastungen aus diesem instrument 
für die industrieunternehmen aufgrund 
des notwendigen Zukaufs von emis-
sionszertifikaten, aber auch aufgrund 
steigender strompreise (die energie-
versorger wälzen ihrerseits ihre Kosten 
auf den strompreis ab, da sie selbst 
nicht im Wettbewerb stehen) stark an-
wachsen. alleine die chemische indus-
trie in deutschland erwartet ab 2013 
Zusatzkosten aus dem emissionshan-
del von 800 mio. euro pro Jahr.

auf den emissionshandel hat deutsch-
land weitere Klimaschutzinstrumente auf-
gesetzt, ohne zu prüfen, ob diese ins-
trumente auch tatsächlich zusätzliche 
treibhausgasemissionsminderungen 
bewirken oder nur zusätzliche Kosten  
verursachen. Beschrieben werden sollen 
hier nur exemplarisch das erneuerbare-
energien-Gesetz und die Ökosteuer. 

das erneuerbare-energien-Gesetz (eeG) 
gibt vor, dass durch massive finanzielle 
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Förderung über eine garantierte ein-
speisevergütung für den produzierten 
strom der ausbau von erneuerbaren 
energien gefördert wird. da die För-
dermittel nicht aus dem staatshaushalt 
stammen, sondern direkt vom strom-
verbraucher kommen, der eine Umlage 
auf jede Kilowattstunde verbrauchten 
strom zahlen muss, handelt es sich 
formaljuristisch nicht um eine subven-
tion, obwohl sie praktisch nichts an-
deres darstellt. im Jahre 2010 beträgt 
die erneuerbaren-energien-Umlage auf-
grund des massiven ausbaus bereits 
über 2 Cent pro Kilowattstunde, also 
fast 10 Prozent des strompreises von 
haushaltskunden. in den nächsten 
Jahren wird eine weitere deutliche er-
höhung erwartet. auch hier wurde be-
reits erkannt, dass durch die einseitige 
Belastung der industrie in deutschland 
durch die eeG-Umlage eine Bedro-
hung der Wettbewerbsfähigkeit einher-
geht. aus diesem Grunde wurden be-
sonders stromintensive Unternehmen 
durch eine härtefallregelung entlastet.

das instrument der Förderung erneuer-
barer energien über eine einspeisever-
gütung birgt einige Probleme, von de-
nen nur zwei exemplarisch dargestellt 
werden sollen. ein Problem ist, dass 
die Kosten, die das instrument verur-
sacht, in keinem sinnvollen Verhältnis 
zu den treibhausgasminderungswir-
kungen stehen, die damit verbunden 
sind. dies führt dazu, dass die spezi-
fischen Vermeidungskosten hoch sind 
im Vergleich zu anderen instrumenten. 
im Falle der Photovoltaik betragen sie 
mehrere 100 euro pro tonne vermie-
denem Kohlendioxid. ein zweites Pro-
blem ist die tatsache, dass zwar formal 
durch das eeG bei der stromerzeu-
gung emissionen von fossilem Koh-
lendioxid vermieden werden, faktisch 
das instrument eU-weit vor dem hin-
tergrund des emissionshandels jedoch 
wirkungslos bleibt. die emissionen, die 

in der stromerzeugung in deutsch-
land vermieden werden, führen dazu, 
dass eine entsprechende menge an 
emissionsberechtigungen freigesetzt 
wird, die dann in der industrie oder in 
der energieerzeugung in anderen eU-
staaten zur emission genutzt werden. 
die Gesamtemission in der eU in der 
energieerzeugung und industrie wird 
einzig und alleine durch die Gesamt-
menge der im markt zur Verfügung 
stehenden emissionsberechtigungen 
bestimmt. 

ein weiteres deutsches ökonomisches 
instrument zur minderung von treib-
hausgasemissionen ist die 1999 ein-
geführte Ökosteuer. absicht dabei war, 
energieverbrauch durch eine steuer zu 
verteuern und damit einen anreiz zu 
setzen, energie zu sparen bzw. effizi-
enter damit umzugehen. tatsache ist, 
dass energie, vor allem strom, deutlich 
verteuert wurde. ob damit tatsächlich 
nennenswerte mengen an Kohlendi-
oxid-emissionen verhindert wurden, 
ist zumindest umstritten. insofern sind 
Vermeidungskosten bei diesem instru-
ment auch kaum zu bestimmen. Je-
denfalls wurde auch bei diesem instru-
ment erkannt, dass durch eine solche 
steuer auf energie die Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft be-
lastet wird. aus diesem Grund wurde 
eine weitgehende entlastung des Pro-
duzierenden Gewerbes vorgesehen. 
im Gegenzug hat sich die deutsche 
Wirtschaft dazu verpflichtet, ihre spe-
zifischen treibhausgasemissionen bis 
2012 um 35 Prozent zu reduzieren. 
diese Verpflichtung hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass deutschland 
sein minderungsziel im Kyoto-Protokoll 
einhält. 

Klimaschutz im Alltag

die Politik kann mit ihrer Zielsetzung 
und der anwendung von instrumen-

ten nur begrenzt zur minderung der 
Co2-emissionen beitragen und damit 
Klimaschutz bewirken. eine erhebli-
che Verantwortung verbleibt bei jedem 
einzelnen, der durch sein persönliches 
Verhalten mehr oder weniger zum Kli-
maschutz beitragen kann.

eine wichtige Rolle dabei spielen die 
Produkte, die das tägliche leben ei-
nes jeden einzelnen bestimmen. die 
industrie kann zu einem klimafreund-
lichen Konsum so beitragen, dass sie 
intelligente Produkte entwickelt und 
diese nicht nur so energie- und damit 
treibhausgaseffizient wie möglich pro-
duziert, sondern dass diese Produkte 
auch dabei helfen, im täglichen leben 
die treibhausgasemissionen so weit 
wie möglich zu minimieren.

ein derzeit immer stärker diskutierter 
ansatz, die Klimawirksamkeit von Pro-
dukten transparenter zu machen und 
damit den Verbraucher zu unterstüt-
zen, über seinen persönlichen Konsum 
zum Klimaschutz beizutragen, ist die 
darstellung des sogenannten „Co2-
Fußabdrucks“ eines Produktes (PCF, 
Product Carbon Footprint). super-
marktketten in england haben als erste 
damit begonnen, auf ihren Produkten 
Zahlenwerte für den Co2-Fußabdruck 
auszuweisen und damit über den Co2-
ausstoß zu informieren, der mit der 
herstellung des jeweiligen Produktes 
verbunden ist. Zweck dieses Vorge-
hens soll sein, dass der Kunde eine 
entscheidungsmöglichkeit darüber 
hat, wie viel Co2-emission er mit dem 
jeweiligen Produkt „einkauft“. Problem 
dieses Vorgehens ist jedoch, und das 
wurde auch in einem deutschen Pi-
lotprojekt im auftrag des Umweltbun-
desamtes bestätigt, dass bislang keine 
allgemein anerkannten methoden exis-
tieren, die tatsächlich eine Vergleich-
barkeit der angaben auf den Produk-
ten ermöglichen. das BmU kommt 
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deshalb zusammen mit der Wirtschaft 
zum schluss, dass auf Basis der bis-
herigen erkenntnisse und erfahrungen 
die angabe eines rein numerischen 
Wertes für den Product Carbon Foot-
print – also eines labels, das lediglich 
eine bestimmte menge Co2 ausweist – 
auf einem Produkt kein sinnvolles und 
zuverlässiges instrument für eine effek-
tive Verbraucherkommunikation ist9.

Wichtig ist es, die Co2-Bilanz eines 
Produktes über seinen ganzen le-
benszyklus zu ermitteln, um belastbare 
aussagen über seine Klimawirksam-
keit zu machen. die Beschränkung der 
Betrachtung alleine auf die Produktion 
ist zu kurz gegriffen, da in den meisten 
Fällen der weitaus größte teil der treib-
hausgasemissionen in der Gebrauchs-
phase entsteht. 

diese Zusammenhänge hat die chemi-
sche industrie für ihre Produkte in einer 
globalen studie untersuchen lassen10. 
Betrachtet wurden in der studie ca. 
100 Chemieprodukte aus allen Berei-
chen der chemischen industrie. dazu 
gehörten unter anderem dämmstof-
fe, dünge- und Pflanzenschutzmittel, 
Kunststoffe für den Bau- und trans-
portbereich aber auch z.B. Produkte 
des täglichen lebens wie Waschmittel. 
es wurde berechnet, wie viele emis-
sionen durch Chemieprodukte bei der 
Rohstoffgewinnung, bei ihrer Produkti-
on und bei ihrer späteren entsorgung 
verursacht werden. dann wurde ge-
gengerechnet, wie viele emissionen 
diese Produkte in allen möglichen 
anwendungen einsparen. in der stu-
die wurde ermittelt, dass heute bereits 
durch die anwendung dieser Produkte 

mehr als doppelt so viele treibhaus-
gasemissionen eingespart werden, als 
bei ihrer Produktion erzeugt werden. 
Global würde das bedeuten, dass in 
einer Welt ohne Chemieprodukte der 
treibhausgasausstoß um rund 5 mrd. 
tonnen oder mehr als 10 Prozent pro 
Jahr höher wäre als das heute der Fall 
ist. in Zukunft wird der effekt noch grö-
ßer werden, weil einerseits die nutzung 
von Chemieprodukten zunehmen wird 
und ihre Produktion noch effizienter 
werden wird. Für das Jahr 2030 wird 
erwartet, dass die Chemieprodukte 
mindestens dreimal so viele emissio-
nen einsparen wie ihre Produktion ver-
ursacht.  

AutOR: 
Dr. Jörg Rothermel ist beim Verband der 
Chemischen industrie (VCi) zuständig für
energie und Klima, Recht und steuern.
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1. Klimaschutzziele

Umweltschutz benötigt Ziele, wie jeder 
anderer Bereich menschlicher tätig-
keiten. so ist für den Klimaschutz das 
2-Grad-Ziel das oberziel. dieses Ziel 
wurde von deutschen Wissenschaft-
lern bereits mitte der 1990er Jahre 
abgeleitet, hat sich zwischenzeitlich 
weltweit etabliert und wurde ende letz-
ten Jahres auch vom Weltklimagipfel in 
Kopenhagen von den dort anwesen-
den Regierungen als gemeinsames 
Ziel akzeptiert.

das 2-Grad-Ziel, also die mittlere erd-
temperatur nicht mehr als um 2 Grad 
Celsius ansteigen lassen zu wollen, ist 
ein so genanntes langfristziel. daher 
benötigt man ein Programm, wie die-
ses Ziel erreicht werden kann, wobei 
die Grundzüge des Programms bereits 
weitgehend klar sind: die Klimamodel-
le der führenden Forscher auf diesem 
Gebiet besagen, dass die Kohlen-
dioxidkonzentration in der atmosphäre 
nicht über 450 ppm ansteigen darf, an-
sonsten wäre nach meinung führender 
Wissenschaftler das 2-Grad-Ziel nicht 
zu erreichen. 

Bei Beibehaltung der heutigen Co2-
emissionen inklusive der zu erwar-
tenden steigerungen in den schwel-
len- und entwicklungsländern würde 
für 2050 eine deutlich höhere Co2-
Konzentration als 450 ppm resultieren. 
daher müssen, je nach unterstellten 
wirtschaftlichen entwicklungsszena-
rien die emissionen reduziert werden. 
die weltweit 1990 emittierten globalen 
treibhausgas-emissionen sollten 2050 

halbiert sein; für industriestaaten fol-
gen hieraus erforderliche einsparungen 
oberhalb von 80 Prozent, wobei das 
Programm mit seinen eckpunkten ge-
genwärtig sowohl in der Wissenschaft 
als auch in der Politik kontrovers dis-
kutiert wird. schließlich benötigt man 
politische instrumente, die helfen, das 
Programm umzusetzen. Früher war ein 
probates und sehr erfolgreiches inst-
rument das ordnungsrecht. der staat 
hatte in der Vergangenheit beispiels-
weise Grenzwerte für luftschadstoffe  
festgelegt und von den relevanten indus-
triebetrieben deren einhaltung verlangt. 
die einhaltung wurde kontrolliert, und 
bei Zuwiderhandlung erfolgten emp-
findliche sanktionen bis hin zu straf-
rechtlichen Konsequenzen. letztlich ein  
hochwirksames instrument, aber ein 
instrument, das von der Wirtschaft we-
nig geliebt und von vielen Fachleuten 
als inflexibel angesehen wurde.

2. Der Emissionshandel:  
ein umsetzungsinstrument

schon lange liebäugelten manche 
experten und interessenvertreter mit 
anderen instrumenten, die über öko-
nomische steuerung funktionieren 
sollten. die notwendigkeit, für den 
Klimaschutz ein gänzlich neues ins-
trumentarium etablieren zu müssen, 
brachte den durchbruch. 

der emissionshandel wurde zunächst 
über das Kyoto-Protokoll international 
entschieden und zwar als so genannter 
„flexible mechanism“, der von den Usa 
gegen den erbitterten Widerstand der 
eU ins Protokoll eingebracht wurde. 

später kam es in europa dann zu einer 
Positionsveränderung, und zum 1. Ja-
nuar 2005 wurde der emissionshandel 
in der eU verbindlich eingeführt. euro-
päische Rechtsgrundlage des emis-
sionshandels ist die emissionshan-
delsrichtlinie (Richtlinie 2003/87/eG[1]); 
diese Richtlinie musste von den eU-
mitgliedsstaaten in ihre jeweilige natio-
nale Gesetzgebung umgesetzt werden.

der emissionshandel wurde den ord-
nungsrechtlichen instrumenten vorge-
zogen, weil dieser handel einfacher 
und flexibler sein sollte. darüber hinaus 
sollte dort investiert werden, wo mit 
einer gegebenen summe Geldes die 
höchsten erfolge für den Klimaschutz 
zu erreichen wären. also könnten die 
Klimaschutzziele mit minimalen volks-
wirtschaftlichen Kosten erreicht wer-
den, so die theorie.

der emissionshandel ist jetzt seit 2005 
in der eU in Kraft. er umfasst bisher 
nur den energie- und industriesektor. 
Genauer gesagt, sind alle thermischen 
Kraftwerke oberhalb 20 megawatt so-
wie die folgenden fünf industriebranchen 
dem emissionshandel unterworfen: 

1. eisen- und stahlverhüttung, 
2. Zement- und Kalkherstellung, 
3. Kokereien, Raffinerien und Cracker, 
4. Glas-, Keramik- und Ziegelindustrie
5. Papier- und Zelluloseproduktion. 

der emissionshandel wendet sich an 
den jeweiligen anlagenbetreiber. Für 
die emittierte Co2-menge benötigt er 
emissionszertifikate, und zwar in der 
exakten höhe seiner emissionen. ab-

5.2 Emissionshandel als Instrument  
  des Klimaschutzes 
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gerechnet wird jährlich zum 30. april. 
nach Vorlage der Zertifikate werden 
diese von der zuständigen Behörde 
entwertet. damit hat der Betreiber sei-
ne wesentliche Pflicht erfüllt. Kann der 
Betreiber keine ausreichende menge 
an Zertifikaten vorlegen, erfolgen emp-
findliche sanktionen. aktuell erfasst 
der emissionshandel in europa rund 
12.000 anlagen in 30 europäischen 
ländern, die zusammen etwas mehr 
als die hälfte der Co2-emissionen in 
diesen ländern ausmachen. der emis-
sionshandel wurde gesetzlich für so 
genannte handelsphasen abgewickelt, 
um die jeweiligen Festlegungen auch 
über einen mehrjährigen Zeitraum er-
proben und beobachten zu können. 
Wir unterscheiden gegenwärtig drei 
handelsphasen. 

die Zertifikate erhielt der Betreiber in 
der 1. Phase des emissionshandels 
in europa (2005 – 2007) fast überall 
kostenlos, und zwar vom jeweiligen 
nationalstaat und in der höhe der 
emissionen der Vorjahre vor dem in-
kraftsetzen des systems, also 2000 

– 2002[2]. die erste Phase war eine er-
probung unter realen Bedingungen für 
das neue instrument, daher entstand 
auch eine gewisse überversorgung mit 
emissionszertifikaten. sofern der Be-
treiber Co2-einsparungen im Betrach-
tungszeitraum erreicht hat, kann er die 
überschüssigen Zertifikate verkaufen. 
Wenn ein Betreiber beispielsweise sei-
ne Produktion steigern möchte oder 
eine erweiterung plant, kann er sich die 
zusätzlich benötigten Zertifikate dazu 
kaufen. hierdurch entstehen ein han-
del, ein markt und natürlich ein Preis 
für die emissionszertifikate. Wird nun 
die kostenfrei zugeteilte Zertifikatmen-
ge über eine klimapolitisch festgelegte 
obergrenze (cap) in den Folgejahren 
ständig reduziert, so gehen die Preise 
für die gehandelten Zertifikate in die 
höhe. dadurch erhöht sich der anreiz 
für anlagenbetreiber, in Co2-Reduktion 
zu investieren und diese einsparungen 
dann zu verkaufen. Gleichzeitig wird 
über das „cap“ erreicht, dass die po-
litisch festgelegten einsparungen auch 
erreicht werden.

Gegenwärtig läuft die zweite Phase 
des eU- emissionshandels (2008 – 
2012), die gleichzeitig auch die erste 
relevante Phase des Kyoto-Protokolls 
ist, für die es europäische und auch 
nationale verpflichtende einsparzie-
le gibt. so hat sich die eU im Kyoto-
Protokoll verpflichtet, bis 2012 ihre 
treibhausgasemissionen um 8 Prozent 
bezogen auf das Jahr 1990 zu senken, 
deutschland hat eine Reduktion um 21 
Prozent zu erreichen.

in der zweiten Phase wird daher das 
„cap“ für die gratis zu verteilenden Zer-
tifikate entsprechend reduziert. Weiter 
haben die mitgliedsstaaten die mög-
lichkeit, bis zu 10 Prozent der Zertifika-
te per auktion zu verkaufen. schließlich 
wurde für die zweite Phase auch die 
möglichkeit eröffnet, Zertifikate über 
Ji(3) (Joint implementation – Gemein-
same Umsetzung) und Cdm(4) (Clean 
development mechanism – Grüner 
entwicklungsmechanismus) zu erzeu-
gen beziehungsweise zu erwerben, also  
durch Finanzierung von treibhausgas-
einsparungen in anderen ländern, 

Abbildung 1: zielvorgabe im eu-emissionshandel [5].
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insbesondere in schwellen- und ent-
wicklungsländern, nationale „einspa-
rungen“ zu erbringen. die national-
staaten können den Beitrag dieser 
option für die Zielerreichung begren-
zen, was im Fall deutschlands mit einer 
Begrenzung auf 22 Prozent erfolgt ist.

in der dritten Phase (2013 – 2020), de-
ren Regeln in der eU bereits politisch 
festgelegt sind, wird das system weiter 
verschärft. die Vergabe der Zertifikate 
wird in dieser Periode von der eU-
Kommission auf europäischer ebene 
harmonisiert. Basis für die Vergabe ist 
ein einheitliches „cap“ für die eU. die 
zur Verfügung gestellten Zertifikate 
werden im Jahr 2013 nur noch 1,97 
milliarden tonnen Kohlendioxid (Co2) 
betragen. 

die menge wird ab 2010 jährlich um 
1,74 Prozent abgesenkt, um schließ-
lich im Jahr 2020 1,72 milliarden ton-
nen unterschritten zu haben. Weiter 
wird der emissionshandel auf lachgas 
(n2o) sowie Perfluorcarbone aus der 
aluminiumproduktion ausgedehnt, und 

der anteil der auktionierung steigt von 
20 Prozent 2013 auf 70 Prozent im 
Jahr 2020. die elektrizitätswirtschaft 
muss bereits 2013 alle Zertifikate per 
auktion beschaffen, wobei für Kohle-
kraftwerke in osteuropa ausnahmen 
festgelegt wurden. abbildung 1 zeigt, 
wie sich das eU-cap, also die Zielvor-
gabe des eU-emissionshandels, bis 
2020 entwickeln soll.

3. Bisherige Erfahrungen  
mit dem instrument  
Emissionshandel 

die bisherigen erfahrungen mit dem 
instrument emissionshandel in europa 
sind natürlich nach wie vor noch nicht 
gefestigt, da es immer noch ein junges 
instrument ist. 

eine erfahrung ist sicherlich, dass sei-
ne einführung gelungen ist und das 
system in europa im Grundsatz funkti-
oniert[6]. abbildung 2 zeigt, wie sich die 
Zertifikatpreise entwickelt haben. Zu-
nächst war in 2005 ein überraschend 
starker Preisanstieg zu beobachten, 

der sich aus der mangelnden trans-
parenz bei der Preisbildung erklären 
dürfte. als 2006 die meinung entstand, 
dass in der eU wohl seitens der mit-
gliedsstaaten eine überversorgung mit 
Zertifikaten stattgefunden habe, brach 
der markt ein. in der zweiten handels-
periode ist eine Konsolidierung einge-
treten.

eine weitere erfahrung aus der ersten 
Phase war die handlungsweise der 
energieversorger, die die Zertifikate 
trotz kostenloser Verteilung in ihre Bi-
lanzen einpreisten und damit Zusatz-
gewinne (Windfall Profits) erzielten 
(2005 und 2006 immerhin rund 5 mil-
liarden euro). diese Gewinne werden 
zwischenzeitlich über auktionierungen 
abgeschöpft. eine weitere erfahrung 
war die mangelhafte datenlage, die ei-
nen störungsfreien start des handels-
systems sehr erschwert hat [2, 3].

dann hat sich herausgestellt, dass 
der emissionshandel keinesfalls ein 
schlankes instrument des Umwelt-
schutzes darstellt. die Regelungen und 

Abbildung 2: entwicklung der zertifikatpreise (euA) im eu-emissionshandel in der 1. Handelsphase [3]. 
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die Vollzugspraxis haben sich zu einem 
komplexen system entwickelt. ob am 
ende der emissionshandel weniger 
Bürokratie verursacht als ein vergleich-
bares ordnungsrechtliches system, ist 
daher eine offene Frage. ebenso ist 
noch offen, ob der emissionshandel 
seine eigentliche Bewährungsprobe 
bestehen wird. denn viele der Vortei-
le eines systems, das ausschließlich 
elektronisch erfolgt, das auf selbster-
klärungen der Betreiber aufbaut und 
zur Kontrolle auf private Unternehmen 
zurückgreift, können sich dann, wenn 
demnächst viel Geld im spiel ist, in ihr 
Gegenteil verkehren. dies zeigen schon 
die kürzlich in deutschland festgestell-
ten missbrauchsfälle [7]. Und es werden 
nicht die letzten Problemfälle bleiben, 
denn der hauptmangel des systems 
ist die mangelnde behördliche Kontrol-
le auf ebene der einzelbetriebe. Zwar 
wurde in deutschland den immissi-
onsschutzbehörden der Bundesländer 
diese Kontrollverantwortung aufgege-
ben. aber diese Verantwortung wird 
nicht von allen ländern akzeptiert und 
sehr unterschiedlich wahrgenommen.

4. Ausblick

in den nächsten Jahren wird sich der 
emissionshandel bewähren müssen. 
Bei deutlich steigenden Zertifikatprei-
sen ist nicht auszuschließen, dass es 
verstärkt zu Regelverletzungen bis hin 
zu Betrug kommen kann. das system 
kann natürlich über verbesserte Kont-
rollen und stärkere ordnungsrechtliche 
durchgriffe gegenüber missbrauch si-
cherer gemacht werden.

Weiter wird der emissionshandel auf 
alle industriellen sektoren ausgedehnt 
werden müssen. mit der integration 
des Flugverkehrs ist ein erster schritt 
unternommen, auch den mobilitätssek-
tor einzubeziehen. in der diskussion ist 
aktuell die integration des schiffsver-
kehrs in den emissionshandel [8]. hierzu 
hat deutschland zusammen mit an-
deren ländern einen Vorschlag in die 
für seeschifffahrt zuständige Un-or-
ganisation imo (international maritime 
organisation) eingebracht. ob weitere 
Verkehrssektoren einbezogen werden 
können, hängt auch von konzeptionel-
len Fragen ab.

in welchem Umfang verbleibende sek-
toren wie Wohnen, landwirtschaft und 
ähnliche einbezogen werden können, 
oder ob man hier weiter mit ordnungs-
rechtlichen instrumenten arbeiten will, 
ist gegenwärtig ebenfalls offen.

schließlich wird in den nächsten Jah-
ren auch zu entscheiden sein, ob 
man sich bei der Umsetzung der Kli-
maschutzprogramme auf die direkten 
emissionen an treibhausgasen be-
schränken will und kann. heute gehen 
bereits 5 Prozent des aus lagerstätten 
entnommenen fossilen Kohlenstoffs in 
die chemische industrie, werden dort 
chemisch umgewandelt und in Form 
von stoffen beziehungsweise che-
mischen Verbindungen als Produkte 
„emittiert“. die diskussion, ob und wie 
man in einem internationalen Klima-
schutzregime zukünftig den stoffsek-
tor mit erfassen soll und kann, ist noch 
zu führen.
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mit der nachhaltigkeitsstrategie „Per-
spektiven für deutschland“1 hat die 
Bundesregierung ihren anspruch für 
eine klimafreundliche Zukunft klar de-
finiert. im Wesentlichen liegt der Fokus 
auf der Befriedigung gegenwärtiger 
Bedürfnisse ohne die Chancen und 
möglichkeiten zukünftiger Generationen 
zu beschränken. das leitbild adres-
siert folgerichtig themengebiete wie 
die Ressourcenschonung, erneuerbare 
energien und Klimaschutz als motor 
innovativer Unternehmensphilosophie. 
eine nachhaltige „dekarbonisierung“, 
also eine minderung der Co2 emissio-
nen, stellt somit eine nationale wie glo-
bale Kernherausforderung dar. doch 
welche ansätze der einflussnahme – 
neben der politischen – auf eine nach-
haltige entwicklung bieten sich zum 
Beispiel Unternehmen und Konsumen-
ten? Genau dieser Frage widmet sich 
die Produktlinienanalyse (Pla), auch 
bekannt als Produktlebenszyklusana-
lysea) oder „ökologischer Rucksack“. 
sie basiert im Grundsatz auf dem Ver-
gleich zwischen einer sogenannten 
herkömmlichen Produktion unter Ver-
wendung fossiler energieträger, dem 
„Business as usual“ ansatz, und ihren 
substitutionsalternativen. dabei steht 
die Pla im spannungsfeld der nach-
haltigkeit von Ökonomie, Ökologie so-
wie sozialverträglichkeit.  

Doch was genau verbirgt sich hinter 
dem Begriff Produktlinienanalyse? 

die Pla stellt eine methode zur Beur-
teilung von Produkten und den damit 

verbundenen auswirkungen entlang 
des lebensweges der Produktlinie. in-
nerhalb definierter Betrachtungs- bzw. 
systemgrenzen werden Rohstoffbe-
schaffung, Wertschöpfung, logistik, 
Verwendung und Recycling inklusive  
der entsorgung auf den Prüfstand 
gestellt. eine frühzeitige integration 
des tools in Forschung und entwick-
lung kann dazu beitragen, neue Pro-
dukte und Verfahren hinsichtlich ihrer 
Zukunftsfähigkeit zu prüfen, um eine 
nachhaltige Wertschöpfung innerhalb 
der Produktionsstufen sicher zu stellen. 
das daraus abgeleitete Ziel der metho-
de ist die analyse von Produkten und 
Prozessen mit paralleler suche nach 
einer „nachhaltigeren“ Produktions- 
und nutzungsweise, welche die Chan-
cengleichheit künftiger Generationen 
wahrt. dies schließt ökologische, öko-
nomische sowie soziale Wirkungen der 
Produktlinie mit den damit verbundenen 
stoffeinträgen in seine Umwelt ein. 
Folglich versteht sich die Pla als Wei-
terentwicklung der Ökobilanz nach din 
iso 14040ff., welche sich ausschließ-
lich auf ökologische auswirkungen fo-
kussiert.2 die zuvor genannten indika-
toren einer nachhaltigen entwicklung 
lassen wie folgt kategorisieren:

ökonomie: 
– Preis/ Kosten/ Qualität
– Branchen- und Unternehmens-

daten
– außenhandel

ökologie:
– energie- und materialaufwand
– störfälle
– abfälle und schadstoffe in der 

Umwelt

gesellschaft: 
– arbeitsbedingungen/ arbeits-

sicherheit
– individuelle soziale auswirkungen
– mensch und Umwelt

die Zielgruppe der Pla bilden Unter-
nehmen, Politiker, Verbraucherzent-
ralen, arbeitnehmer, Gewerkschaften 
und Konsumenten, die ihrerseits in-
teresse und nutzen an durchführung 
sowie Veröffentlichung der ergebnisse 
von Pla haben. 

ihren Ursprung findet die methode 
1987 in der Projektgruppe Ökologi-
sche Wirtschaft des Ökoinstituts Frei-
burg.3 seither wurde der ansatz un-
ter anderem auch vom Verband der 
Chemischen Industrie (VCI) in dem 
Programm Responsible Care weiter 
entwickelt.4 abbildung 1 bietet einen 
überblick über die im Kontext der Pla 
involvierten stoff- und energieströme.

Welche tragweite könnte die konti-
nuierliche Anwendung der PlA für 
die chemische industrie haben? 

am Beispiel der Produktion von anilin-
farben in der chemische industrie lässt 
sich untersuchen, welche auswirkun-
gen die Verwendung fossiler energie-
träger auf die Wertschöpfungskette 

5.3 „Produktlinienanalyse“ –  
  Mehr als ein Modewort 

– ein tool zur Analyse der Ressourcenintensität/ umweltbelastung eines Produktes –

a)  nicht zu verwechseln mit dem marketingbegriff „Produktlebenszyklusanalyse“.
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hat. dieser Farbtyp wurde gegen 1856 
entwickelt, weil die Farben wesentlich 
lichtechter waren als solche, die auf 
nachwachsenden Rohstoffen basier-
ten. ausgehend von einem unverän-
dert hohen Konsumanspruch wäre 
zunächst ein Vergleichsrohstoff zu er-
forschen, der ähnliche Produkteigen-
schaften gewährleistet. nach Fischer 
kann die herstellung von Farben aus 
dem Rohstoff erdöl nicht zukunfts-
orientiert sein, weil erdöl als fossiler  
energieträger endlich ist. Folglich müsste 
bereits die Gewinnung sowie Verwen-
dung der ausgangsmateriale substitu-
iert werden. da auch an dieser stelle 
die Ganzheitlichkeit der Betrachtung 
gewahrt wird, ist zu ergänzen, dass 
der Rohstoff erdöl sehr flexibel einsetz-
bar ist und die Grundlage einer breiten 
Produktpalette bildet. Wird er nicht für 
die Farbenherstellung genutzt, kann er 
vielleicht alternativ viel sinnvoller ein-
gesetzt werden. darüber hinaus muss 
auch der energieaufwand einbezogen 
werden: in welchem Verhältnis steht die 
für den chemischen Prozess benötigte 
Umwandlungsenergie zur Gewinnung 

eines auf molekularbasis ebenbürtigen 
Rohstoffs?5 neben dem energieein-
tragsminimum, um den jeweiligen che-
mischen Prozess „fahren“ zu können, 
stellt sich die Frage der nutzbarkeit 
von Koppelprodukten beziehungsweise 
des aus der Produktion resultierenden 
abfallaufkommens. an dieser stelle 
könnte eine sensitivitätsanalyse auf-
schlussreiche informationen innerhalb 
der Variation entscheidender Parame-
ter liefern6. Bezogen auf katalytische 
methoden könnten dies Parameter wie 
zum Beispiel der austausch des Kata-
lysators, der energieeintrag und/ oder 
die substitution von Problemstoffen 
sein. die entsorgung der Reststoffe 
birgt möglicherweise Umwelt- und Ge-
sundheitsgefahren, denn diese stoffe 
sind wegen ihrer molekularstruktur nur 
unzureichend biologisch abbaubar. 

ist ein ökologischer Mehrwert für 
die umwelt durch die chemische in-
dustrie messbar? 

Politik und Wissenschaft, insbeson-
dere die Verfechter der +2 Grad-Ge-

sellschaft, sind sich mittlerweile einig, 
dass der Klimawandel zum größten 
teil auf anthropogene treibhausgas-
emissionen zurück zu führen ist. mit 
einem energieverbrauch von rund 185 
millionen megawattstunden (ungefähr 
8 Prozent des Gesamtenergieverbrau-
ches deutschlands)7 hat die chemische 
industrie einen hohen energiebedarf. in 
der chemischen industrie ist die ent-
kopplung von Produktion und ener-
gieverbrauch bereits nachweisbar. Von 
1990 bis 2007 erzielte die chemischen 
industrie eine Produktionssteigerung 
von 57,2 Prozent bei einem um 18,5 
Prozent verminderten energieeinsat-
zes. dies bedeutet eine einsparung 
von 36,4 Prozent emittierter treibhaus-
gase. Wie ist jedoch der nachhaltige 
nutzen von Produkten, die auf chemi-
schen Verbindungen wie z.B. dämm-
stoffe, leuchtmittel, düngemittel zur 
ertragssteigerung von nutzpflanzen, 
antifoulingfarben, Kunststoffe im auto-
mobilbereich, niedrigtemperaturwasch-
mittel, etc. basieren zu bewerten 8 ? 
abb. 2 zeigt das ergebnis einer vom in-
ternational Council of Chemical Asso-
ciations (iCCa) durchgeführten studie 
zur messung der weltweiten Kohlen-
dioxideinsparungen durch die chemi-
schen industrie. die nettoeinsparung 
wurde mittels Pla und Ökobilanzen in 
Co2-Äquivalenten bestimmt.

die chemische industrie kommt dem-
nach der Forderung nach einem nach-
haltigen Umgang mit Rohstoffen, hier 
Prozessenergie, nach.

genügen regional produzierte Wa-
ren im vergleich zu importgütern 
grundsätzlich eher dem Anspruch 
der nachhaltigkeit? 

eine nachhaltige entwicklung definiert 
sich nach allgemeiner auffassung in 
besonderem maße durch eine regio-
nale nachfragelandschaft. das beruht 

Abbildung 1: schaubild zum Kontext der Produktlinienanalyse



85

5.3 „PRODuKtlinienAnlAyse“ – MeHR Als nuR ein MODeWORt

auf der annahme, dass ein regionaler 
absatz gegenüber globalen schwan-
kungen resistenter ist, die Unterneh-
mensliquidität erhält, investitionen 
anregt und arbeitsplätze sichert bzw. 
schafft. abhängig von der Kaufkraft 
der Verbraucher bieten bewusste 
Konsumentscheidungen die möglich-
keit, die regionale entwicklung aktiv 
zu beeinflussen. diese hypothese ist 
jedoch nur haltbar, wenn eine ganz-
heitliche Betrachtung im sinne der 
nachhaltigkeit zum gleichen ergebnis 
kommt. Zur Verdeutlichung ist das 
Beispiel der saisonalen apfelernte ge-
eignet: Je nach sorte erfolgt die ernte 
während der herbstmonate. Um eine 
überflutung des marktes zu vermeiden 
beziehungsweise die Preise zu stabili-
sieren, wird die saisonernte bis zu acht 
monate in Controlled Atmosphere (Ca) 
lagern aufbewahrt. diese Ca-lager 
sind Kühlhäuser mit reduziertem sau-
erstoffgehalt bei 2 - 6 Grad Celsius la-
gertemperatur, um den alterungspro-
zess der apfelsorten zu verzögern. das 
luftgemisch der langzeitlagerung ent-
hält ca. 1,2 – 2 Prozent sauerstoff und 
zwischen 1 - 3,5 Prozent Kohlenstoff-
dioxid. der energetische mehraufwand 
verursacht neben direkt zuzuordnen-
den emissionen Kosten der langzeit-
lagerung von ca. 0,08 - 0,1 euro pro 
Kilogramm apfel.10 die Charakteristik 
einer Pla sorgt an dieser stelle für 
die Vergleichbarkeit der regional pro-
duzierten Äpfel zu einem importapfel 
mittels ganzheitlicher Betrachtung der 
Co2-Bilanz entlang der Wertschöp-
fungskette der Produktlinie apfel.

Wie lässt sich nun der betriebs-
wirtschaftliche Bogen von der Pro-
duktökobilanz über die Produkt-
linienanalyse zum betrieblichen 
stoffstrommanagement spannen? 

die Produktökobilanz (engl. Life Cycle  
Assessment)11 ist ein Bilanzierungstool 

zum Vergleich der Umweltauswirkun-
gen von mindestens zwei Produkten. 
Gegenwärtig existieren hierfür noch 
keine international anerkannten stan-
dards, so dass ein Vergleich über 
das betrachtete Produktionsverfah-
ren hinaus (noch) nicht möglich ist. 
im Kern dient sie der offenlegung von 
schwachstellen und bietet optimie-
rungsansätze innerhalb der Bereiche 
Umwelteigenschaften des Produktes 
sowie dem Beschaffungsmanagement. 
darüber hinaus werden handlungs-
empfehlungen entlang der Produkt-

linie aufgezeigt. die abgrenzung der 
Produktökobilanz zur Produktlinien-
analyse definiert sich über die er-
weiterung ökologischer aspekte um 
ökonomische sowie soziale auswir-
kungen einer Produktwahl. neben den 
Rohstoffen bzw. Produkten, also den 
stoffströmen, steht auch die optimie-
rung von energieströmen entlang der 
Wertschöpfungs kette im Fokus. das 
betriebliche stoffstrommanagement 
wiederum erweitert den umweltöko-
nomischen optimierungsansatz unter  
sozialen Gesichtspunkten um die Be-

Abbildung 2: treibhausgas-Bilanz der Chemie weltweit 20059

Abbildung 3: einordnung der Produktlinienanalyse in umweltökonomische Wechselwirkungen

Betriebliches Stoffstrommanagement
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trachtung der ganzheitlichen Unter-
nehmertätigkeit (siehe abb. 3). 

Bezugnehmend auf abb. 3 lassen sich 
die Ziele unter dem leitbild der nach-
haltigkeit, deklariert von der Enquête 
Kommission12 zu Beginn der 1990er 
Jahre in einklang bringen. diese sind: 

 Vermeidung und substitution von 
problematischen stoffen,

 Verringerung des Rohstoff- und 
energieverbrauchs,

 Verhinderung von luft-, Wasser- 
und Bodenverschmutzung,

 Vermeidung von lärmbelästigungen,
 Verringerung des abfallaufkommen 

und 
 erhöhung der Recyclingquote.

neben übereinstimmungen von Pro-
duktökobilanz, Produktlinienanalyse 
und betrieblichem stoffstrommanage-
ment ergeben sich auch Zielkonflikte 
aus der Gleichbehandlung von ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Zie-
len. so kann beispielsweise der kurz-
fristige erfolg der Kostenminimierung 

im Gegensatz zur Umweltverträglich-
keit stehen. sowohl wissenschaft liche 
und technische als auch politische 
Barrieren können eine nachhaltige Win-
Win situation verzögern oder gar ver- 
hindern. die gemeinschaftliche schnitt-
menge wächst jedoch, wenn man die 
Wechselwirkungen des Unternehmens 
mit seiner Umwelt langfristig betrachtet. 

Warum könnte es auf Widerstand 
stoßen, wenn die Produktlinien-
analyse im Rahmen der Auskunfts-
pflicht des erzeugers zu gunsten ei-
ner wachsenden Markttransparenz 
rechtlich verankert würde? 

Um sowohl Produktionsvorgänge un-
ternehmensübergreifend vergleichbar 
zu machen als auch die auskunfts-
pflicht rechtlich zu verankern, muss 
ein allgemein anerkannter standard 
definiert werden. doch wie ist dieser 
standard zu bestimmen, wenn insbe-
sondere die struktur der Wertschöp-
fungskette unternehmensindividuellen 
ökonomischen Vorgaben unterworfen 
ist? des Weiteren sei auf das Beispiel 

der Kennzeichnung von lebensmit-
tel verwiesen. Während Verbraucher-
schützer das sog. „ampelsystem“13 auf 
nationaler Basis fordern, trifft dies auf 
eU-ebene auf eine breite ablehnung. 
auch die argumente, die hinter dieser 
ablehnung stehen, müssen berück-
sichtigt werden:

 Konsumselektion durch Käufer-
schicht

 eventuell drohender Verlust von 
marktanteilen

 offenlegung der Beschaffungska-
näle, Produktionsabläufe, etc.

 mehrkosten durch Prüfung und 
Kennzeichnung

Berücksichtigt man Chancen und Risi-
ken ebenso wie unterschiedliche Par-
tizipationsindikatoren, lässt sich den-
noch eine antwort finden. seit 1996 
betreibt BasF Ökoeffizienz-analysen, 
welche auch im sinne einer positiven 
außendarstellung betriebsinternen an-
klang findet.14 die Pla dient in diesem 
Zusammenhang als unternehmerisches 
marketinginstrument. ein echter Ver-
gleich zwischen zwei angeboten ist 
dem Verbraucher nicht möglich, denn 
ihm fehlt der Referenzwert zur Ver-
gleichbarkeit bzw. der nachvollzieh-
barkeit des optimierungsansatzes. 

Welche software unterstützt die er-
stellung von Produktlinienanalysen? 

Grundsätzlich ist zu differenzieren, ob 
eine betriebsinterne software zur Ver-
fügung steht, welche in der lage ist, 
sämtliche Belange zu erfüllen oder 
ob die zusätzliche anschaffung eines 
tools erforderlich ist. da es sich bei 
der Pla um ein analyse- und Bewer-
tungstool handelt, bilden informatio-
nen die Grundlage jedweder entschei-
dung. Unternehmenssoftware wie zum 
Beispiel Prozessmanagementtools, 
touren- und standortplanung sowie 

Abbildung 4: Optimierungspotential der Waschmittelproduktion17



87

5.3 „PRODuKtlinienAnlAyse“ – MeHR Als nuR ein MODeWORt

betriebliche simulationstools können 
dienlich sein. sofern die betriebsinter-
ne edV den ansprüchen nicht genügt, 
stehen mit betrieblichen Umweltinfor-
mationssystemen für softwarebasierte 
darstellungen von Produktöko- und 
Umweltbilanzen geeignete Programme 
zur Verfügung. 

Welche Anwendungsbeispiele sind 
bereits aus der Praxis bekannt? 

die nachhaltigkeitsbetrachtungen „Cradle- 
to-Gate“15 und „Well-to-Wheel“16 stellen 
sowohl bekannte als auch anerkannte 
arbeiten dar. anwendung fanden diese 
unter anderem in dem eU-Projekt toP-
ComBib). der Forschungsschwerpunkt 
der Projektaktivität lag im Bereich der 
hochdurchsatztechnologie und Ka-
talyseverfahren in der europäischen 
Prozessindustrie. dabei lag der Fokus 
des Konsortiums auf der nachhalti-
gen substitution bestehender Prozes-
se. 22 Partner aus Wissenschaft und 
Wirtschaft hatten es sich zur aufgabe 
gemacht, neue Katalyseverfahren so-
wie Verfahren zur Umwandlung leich-
ter alkane zu nutzbaren chemischen 
Rohstoffen zu entwickeln. neben wei-
teren Projektergebnissen ist es einem 
bekannten Waschmittelproduzenten 
durch neuformulierungen gelungen, 
die Reinigungskraft pro Waschmittel-
menge zu erhöhen, sodass statt der 
bisherigen einzeldosierung von 95 
Gramm pro Waschgang 50 Gramm 
genügen, um die gleiche Reinigungs-
leistung zu erzielen. des Weiteren 
konnte die Wassertemperatur von 
40 Grad Celsius auf 30 Grad Celsius 
gesenkt werden, ohne einbußen der 
Waschkraft hinnehmen zu müssen. die 
Gesamtheit der optimierungspoten-
tiale spiegelt sich in abb. 4 wider. Wäh-
rend das außennetz das ausgangs-
produkt, also den 100 Prozent-ansatz 
beschreibt, stellt das innennetz das 
optimierungspotential dar.17

Wie lässt sich die Produktlinien-
analyse als nachhaltiges Qualifizie-
rungsmedium bewerten? 

die Pla kann mit ihrem ökonomischen, 
ökologischen sowie gesellschaftlichen 
anspruch zu einer nachhaltigen ent-
wicklung beitragen, in dem sie durch 
steigerung der transparenz und als ein 
leicht verständliches Qualitätsmerk-
mal eingesetzt wird. eine wesentliche 
Voraussetzung zur erfolgreichen an-
wendung des tools ist die allgemein 
anerkannte definition von standards. 
des Weiteren ist die Frage nach dem 
maßstab der Quantifizierbarkeit offen. 
an dieser stelle ist lediglich die sinn-

volle Bestimmung von system- und 
Betrachtungsgrenzen hilfreich. Krite-
rien, wie der energieverbrauch, emis-
sionen, art und menge der Reststoffe 
sind keine ausreichenden Parameter, 
um unterschiedliche Produktlinien 
miteinander vergleichen zu können, 
da ebenfalls sozialstandards der Pro-
duktion, arbeitssicherheit, etc. be-
rücksichtigt werden. deutlich wird dies 
an dem Vergleich der Produktion von  
Zucker aus Zuckerrohr (außer-europäi-
sche Bedingungen) und Zuckerrüben 
(europäische Bedingungen), um das 
nachhaltigere Produkt zu identifizieren. 
die Produktlinienanalyse wird ihrem 
anspruch als Kommunikationsmedium  

b) towards optimised Chemical Processes and new materials by Combinatorial science (toPComBi). Weitere informationen 
sind veröffentlicht unter der homepage http://www.topcombi.org/content.php?pageid=2828&lang=en.

Kategorie Produzent

Wirtschaftlichkeit – größere Flexibilität im Beschaffungsmanagement 
(lager vorhanden, geringere Bestellmengen sichern 
gleiche Produktionsquote)

– geringere logistikkosten (mehr Produkte bei gleicher 
Versandkapazität)

–  mehr Produkte bei gleicher angebotsfläche im  
einzelhandel 

Umweltverträglichkeit – erhöhung der Ressourceneffizienz
– geringeres abfallaufkommen
– Qualifizierungsmerkmal setzt Konkurrenzunternehmen 

unter entwicklungsdruck

sozialverträglichkeit – profitiert von der Verbesserung der Umweltverträg-
lichkeit

– senkung des Co2 ausstoßes entlang der Produkt linie

Kategorie verbraucher

Wirtschaftlichkeit – einsparung von Wasserkosten
– steigerung der Kaufkraft

Umweltverträglichkeit – geringerer energieverbrauch
– Reduzierung der Umwelteinträge der Produktlinie 

(eutrophierung, säurebildung, toxikologie, etc.)

sozialverträglichkeit – weniger Rückstände in der Kleidung (allergierisiko)
– Vereinfachung der haushaltslogistik 

tabelle 1: einflussnahme der PlA

Die übertragung des auf Basis eines Waschmittels liegenden Optimierungs-
potentials in die PlA erlaubt nachstehende schlüsse zu ziehen:
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einer nachhaltigen entwicklung nur 
dann gerecht, wenn die Kommunika-
tion leicht verständlich, fair und nicht 
irreführend ist. dies betrifft im Beson-
deren die beiden Ziele der Kommuni-
kation:

 Produktvergleiche vieler Produkte, 
die im auftrag unterschiedlicher 
auftraggeber und von unterschied-
lichen Bearbeitern durchgeführt 
werden

 Öffentlicher und wettbewerbs-
rechtlich haltbarer Vergleich mit 
Konkurrenzprodukten (z.B. durch 
ausweisung von Co2e-Werten 
oder Co2e-label
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Begegnet die Weltgemein
schaft dem Klimawandel?

2007 erhielt al Gore den Friedensnobel-
preis für sein engagement beim Klima-
schutz. auch ein erdölpreis von 145 
dollar pro Barrel deutete auf die end-
lichkeit der fossilen Ressource hin. 
medien berichteten, Politiker diskutier-
ten und viele Konzerne gaben sich ein  
grünes image durch klimafreundliche 
Pro dukte. die misslungene Klimakon-
ferenz in Kopenhagen, das Fehlver-
halten einiger führender mitglieder 
des Weltklimarates iPCC und einige 
Fehler in dessen Berichten haben die 
weltweite öffentliche diskussion abge-
schwächt. dabei ist der Klimawandel 
in der wissenschaftlichen Welt nahezu 
unbestritten: die anthropogenen emis-
sionen von treibhausgasen, von de-
nen das wichtigste Kohlendioxid (Co2) 
ist, führen zu einer kritischen globalen 
temperaturerhöhung. deshalb müssen 
sich Volkswirtschaften verändern. nur 
so können wir die drastischen auswir-
kungen begrenzen. 

Und manches spricht dafür, dass die 
Politik von der Weltöffentlichkeit schon 
bald wieder beim Wort genommen wird:

auf dem Un-Klimagipfel im september 
2009 erklärten die Repräsentanten der 
Usa, Chinas und der wichtigsten in-
dustrienationen, es müsse eine rasche 
Kehrtwende in unserer Wirtschaftswei-
se erfolgen. dabei ist der aufbau einer 
low-Carbon-economy die nagelprobe 
globaler Kooperation, so der Premier-
minister Brown in einem newsweek-
kommentar zum Gipfel. ein scheitern 

hält der britische staatschef für un-
verzeihlich: „Wenn wir diese Chance, 
unseren Planeten zu schützen, verpas-
sen, werden wir keine zweite Chance 
haben, einen katastrophalen schaden 
an unserer Umwelt zu verhindern,“ 
kommentierte der britische Regie-
rungschef weiter. 

sind wir Zuschauer in einem irritie-
renden Politdrama oder Zeugen eines 
dramatischen Wandels unserer Zivi-
lisation? die antwort lautet: Wir sind 
beides, und wir sind sogar die haupt-
akteure!

Wie kann aber der einzelne angesichts 
dieser situation überhaupt einfluss 
nehmen? Kann er den Verlauf von 
Konferenzen ändern, auf denen selbst 
die Kanzlerin und staatspräsidenten 
machtlos sind? Und sein konkretes 
handeln hat doch anscheinend nur 
einen unmessbar geringen einfluss auf 
die Klimaveränderungen. schon die Be-
trachtungsweise auf der länder ebene 
zeigt die dimension der aufgabe: 
selbst deutschlands gesamte Koh-
lendioxidreduktion kann die enormen 
Zuwächse der schwellenländer nicht 
ausgleichen. 

haben nicht industrie und energiewirt-
schaft die aufgabe, den technischen 
Wandel durch innovationen herbei-
zuführen? muss nicht die Politik den 
übergang zu erneuerbaren energien 
organisieren? sind nicht Forschung 
und entwicklung gefragt, um die nöti-
ge effizienzrevolution herbeizuführen? 
diese Fragen müssen gestellt werden. 
Und wenn die momentane Verwirrung 

verflogen ist, werden auch wieder ant-
worten sichtbar.

erste antworten gab der wissenschaft-
liche Beirat der Bundesregierung glo-
bale Umweltveränderungen (WBGU). 
in seinem sondergutachten vom Juli 
2009, „Kassensturz für den Weltkli-
mavertrag – der Budgetansatz“ heißt 
es: die Bürger müssten sich aktiv ein-
bringen können. nur so hätten Politik, 
Wirtschaft und technik den gewünsch-
ten erfolg und könnten ihre Zielvorstel-
lungen erreichen. 

Gleiche Emissionsrechte  
für alle

Gleiche emissionsrechte für alle for-
derten Bundeskanzlerin merkel als 
Vertreterin der industrienationen und 
der indische ministerpräsident sing für 
die schwellenländer. die beiden Regie-
rungsspitzen zielen auf ein Gerechtig-
keitspostulat. in dem dokument soll 
eine langfristige anpassung der noch 
unterschiedlichen Pro-Kopf-emissi-
onsraten fixiert werden.

das Gutachten des Wissenschaftlichen 
Beirats der Bundesregierung für glo-
bale Umweltveränderungen (WBGU) 
geht von einer tonne emittiertes Koh-
lendioxid (Co2) pro Kopf aus. andere 
Gutachten nennen als Zielgröße zwei 
tonnen Co2-Äquivalente – das heißt 
Kohlendioxid (Co2) zusammen mit den 
anderen treibhausgasen wie methan 
(Ch4) und lachgas (n2o). dabei hat 
Kohlendioxid (Co2) einen anteil von 77 
Prozent der gesamten treibhausgas-
emissionen. 
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Je nach Blickwinkel liegen unter-
schiedliche Berechnungsgrundlagen 
vor. so rechnen einige statistiken mit 
den gesamten treibhausgasemissio-
nen, andere berücksichtigen nur die 
emission von Kohlendioxid (Co2). dies 
ist nicht der einzige Grund für die un-
terschiedlichen Zielgrößen.

Viele statistiken erfassen ausschließlich 
den energiebedingten anteil der treib-
hausgasemissionen. Berechnungsgrund-
lage ist die weltweit aus fossilen Roh-
stoffen umgewandelte energie. diese 
lag 2005 bei 29 milliarden tonnen Koh-
lendioxid. Bezieht man aber weitere 
Kohlendioxidquellen mit ein wie Forst-
wirtschaft oder die Veränderung durch 
Waldrodungen, dann steigt dieser Wert 
auf 44 milliarden tonnen Kohlendioxid.

die Unterschiede hängen auch von 
den Zielmarken ab, die wir bis 2050 er-
reichen wollen. nicolas stern erläutert 
dies in seinem Buch „der globale deal“ 
anhand einer Grafik, die in abbildung 1 
in veränderter Form wiedergegeben ist.  

das ehrgeizige Ziel ist, die treibhaus-
gaskonzentration auf 450 parts per 
million (ppm) zu begrenzen. es lässt 
weltweite emissionen von 10 bis 15 
milliarden tonnen Kohlendioxidäquiva-
lente oder, je nach Berechnungsgrund-
lage, 8 bis 10 milliarden tonnen Koh-
lendioxid pro Jahr zu. Voraussetzung ist 
eine Weltbevölke rung zwischen 9 bis 10 
milliarden menschen, so die Zielvorga-
ben des WBGU-Gutachtens.

Bei einem weniger anspruchsvollen Wert 
von 550 parts per million (ppm) pro erd-
bewohner dürfen zwischen 1,5 und 2 
tonnen Kohlendioxid freigesetzt werden.

Konsens besteht über zwei aktivitäten 
der industriestaaten: die eigenen Koh-
lendioxidemissionen müssen sinken, 
und für die entwicklungs- und schwel-
lenländer sind erhebliche mittel bereit-
zustellen.

Beide schritte erfolgen zwar auf der 
ebene der staaten, aber auch jeder 
einzelne kann hier aktiv werden und 

damit das tempo erhöhen. dabei kön-
nen wir nicht von einem tag auf den an-
deren unseren lebensstil umkrempeln 
– das wäre technischer, ökonomischer 
und ökologischer Unsinn. aber die 
industrienationen können treibhaus-
gasemissionsrechte bei entwicklungs- 
und schwellenländern kaufen. diese 
werden auf diese Weise in die lage ver-
setzt, schon heute einen „low-carbon“- 
entwicklungspfad einzuschlagen.

auch die mitwirkung der Bürger ist nö-
tig, denn die Zeit läuft uns davon, wie 
abbildung 1 zeigt: das maximum der 
treibhausgasemissionen muss in den 
nächsten Jahren durchschritten wer-
den, wenn wir die Zielkonzentrationen 
2050 nicht verfehlen wollen. nobel-
preisträger, energie- und Klimaforscher 
haben dies im mai 2009 in ihrem „st. 
James Palace memorandum“ einge-
fordert. ebenfalls nimmt die Wirtschaft 
den Klimawandel zunehmend ernst. so 
forderten 500 industrieunternehmen 
rasch wirkende maßnahmen der Politik 
gegen den Klimawandel in einem ap-
pell. städte und Gemeinden finden sich 
zu eindrucksvollen Klimaschutzbünd-
nissen zusammen, die dem Zögern ein 
ende bereiten wollen. dabei bringen 
es die autoren des Buches „das ende 
der Welt, wie wir sie kannten – Klima, 
Zukunft und die Chancen der demo-
kratie“, Claus leggewie und harald 
Welzer, auf den Punkt: „die Bürgerge-
sellschaft muss aus der bloß gefühlten 
Partizipation des Fernsehzuschau-
ers in die Rolle des selbstbewuss-
ten akteurs zurückfinden.“ ein neues  
Gemeinschaftsgefühl tut not, eine Wir-
identität, wie es die autoren nennen. in 
seiner Rede zum deutschen Umwelt-
preis am 25. oktober 2010 nimmt der 
ehemalige Bundespräsident Köhler 
Bezug auf dieses Buch und sagt: „die 
Welt, wie wir sie kannten, geht zu ende, 
heißt es. Vieles deutet darauf hin. doch 
das ist kein anlass zu Fatalismus und 

Abbildung 1: nach nicolas stern: „Der global Deal“, C.H. Beck, München 2009, s. 58
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Resignation. denn an der Gestaltung 
einer neuen und besseren Welt kann 
jede und jeder von uns mitwirken.“

Viele kleine Schritte –  
der CO2Rechner des  
Bundesumweltamtes hilft

Wie vermag der einzelne vorzugehen? 
Zunächst kann er sich eine übersicht 
über seine Co2-emissionen machen. 
hierbei hilft der Co2-Rechner auf der 
Webseite des Bundesumweltamtes 
(http://uba.klima-aktiv.de/?cat=start). 
mit dem simulationsprogramm kann 
der Bediener seine Kohlendioxidemis-
sion ermitteln. dabei gibt es die Rub-
riken: Personen, Zuhause, Unterwegs, 
ernährung und Konsum. der Bediener 
kann dort seine daten eingeben und 
erhält eine errechnete angabe über 
die von ihm emittierten Kohlendioxid-
Äquivalente pro Jahr. 

diese angabe in tonnen Kohlendioxid 
(Co2) berücksichtigt sämtliche treib-
hausgase, also auch methan (Ch4) und 
lachgas (n2o). üblicherweise spricht 
man von treibhausgasäquivalenten; 
darauf verzichtet das Vokabular des 
Rechners und vereinfacht. 

der durchschnittsdeutsche emittiert 
11 tonnen energiebedingter Kohlen-
dioxidäquivalente pro Jahr. das ist 
das dreifache des Weltdurchschnitts, 
so der Co2-Rechner. die struktur der 
Co2-emissionen eines durchschnittli-
chen Bundesbürgers ist in abbildung 
2 dargestellt. 

die emissionsquellen teilen sich in drei 
große Gruppen: mobilität, Wohnen (in-
klusive ernährung) und Konsum. der 
Bediener des Rechners kann szena-
rien und Verhaltensänderungen simu-
lieren, die seine möglichkeiten zeigen, 
treibhausgasemissionen zu vermeiden.

Zum Beispiel können die emissionen 
um etwa 15 Prozent gesenkt werden, 
indem mögliche einflussgrößen eines 
klimabewussten Verhaltens beachtet 
werden. dies sind die Reduzierung von 
Fahrten mit dem auto, angepasstes 
Fahren, Wechsel zu einem Ökostrom-
anbieter, Umstellung der ernährung 
auf regionale, fleischreduzierte Kost 
und senkung des laufenden Konsums 
durch Kauf langlebiger Güter.

Zusätzliche entscheidungen wie Um-
zug in ein energieeffizientes mietshaus 
oder Kauf eines sparsamen Wagens 
können die treibhausgasemissionen 
insgesamt um 30 Prozent senken. diese  
angaben sind kein Klimaratgeber, son-
dern ergeben sich einfach durch ent-
sprechende eingaben in den Co2-
Rechner. die Zahlen deuten nur in 
groben Zügen optionen an, die ohne 
große einschränkungen möglich wären. 
ob der durchschnittsdeutsche sich in 
den kommenden Jahren so verhält, ist 
fraglich.

den durchschnittsdeutschen gibt es 
nicht. das Rentnerehepaar, das in be-
scheidenen Verhältnissen lebt, erzeugt 
heute schon nur die hälfte der durch-
schnittlichen emissionen. auch eine 
gut situierte, klimabewusste Familie er-
reicht solche Werte, wenn sie ein null-
energiehaus in städtischer Umgebung 
bewohnt.

Umgekehrt verursacht die Gruppe  
der „sorgenfrei Reichen“, wie sie in 
der statistik genannt werden, ein Viel-
faches der durchschnittlichen Pro-
Kopf-emissionen aufgrund ihres groß-
zügigen, kultur- und reiseorientierten 
lebensstils. auch viele Berufstätige 
sind eingezwängt in ein Korsett ener-
gieaufwändiger aktionen, die dem 
Klima nicht zuträglich sind. hier sto-
ßen die handlungsspielräume rasch 
an Grenzen, die das soziale und be-
rufliche Umfeld setzt. Beispielsweise 
haben die Bereiche Reisen, mobilität 
und großzügiges Wohnen einen hohen 
gesellschaftlichen stellenwert. aber 
es gibt handlungsmöglichkeiten: man 

Abbildung 2: Berechnet mit dem CO2-Rechner des umweltbundesamtes  
(http://uba.klima-aktiv.de/?cat=start) 

Privatfahrzeuge 
Flugverkehr 

Öffentlicher Verkehr 
Strom 

Heizung 

Ernährung 

Konsum privat 

Öffentlicher Konsum 

t CO2eq/Jahr 

Durchschnitt Klimaorientierter Lebensstil 

sparsames Auto 

Neubauwohnung 

-2- 

-4- 

-6- 

-8- 

-10- 

Wie viele tonnen treibhausgase „produziert“  
ein Deutscher im Jahr?



92

5Die öKOnOMisCHen unD sOziAlen AsPeKte iM uMgAng Mit KOHlenDiOxiD

kann seinen eigenen hohen Verbrauch 
durch Finanzierung Klima schonender 
Projekte kompensieren.

Kompensation der eigenen 
CO2Emissionen: Carbon  
Trading

Wenn der treibhausgas-ausstoß der 
menschheit pro Kopf auf 2 tonnen 
begrenzt wird, dann muss der durch-
schnittsdeutsche seinen bisherigen 
Verbrauch von 11 tonnen um 9 tonnen 
kompensieren. sein Verhalten wäre 
dann „klimaneutral“. erste Kalkulatio-
nen deuten auf einen Preis für die Ver-
meidung einer tonne Co2-Äquivalente 
in den kommenden Jahren von etwa 
25 euro hin. 

der WBGU geht von Kosten von 10-
30 euro pro tonne emittiertes Kohlen-
dioxid (Co2) aus. Für den Bundesbür-
ger errechnen sich dann Belastungen 
von 225 euro, die für entsprechende 
Projekte zur Verfügung ständen. dies 
entspricht etwa einem Prozent des 
deutschen durchschnittseinkommens. 
Wer einen klimaorientierten lebensstil 
pflegt, kann den Betrag auf 100 euro 
reduzieren. dies ist im Vergleich zur 
tragweite des Problems eine beschei-
dene summe.  

die Wohlhabenderen unter uns kön-
nen sich ihre erhöhte Kompensation 
leisten und in ihrem Umfeld für den 
Klimaschutz werben. auch mancher 
Berufstätige kann in seinem Unterneh-
men türen für ein solches Vorgehen 
öffnen. mittlerweile gibt es erste Co2-
ausgleichssysteme. Beispielsweise kann 
man über non-Profit-organisationen 
wie atmosfair oder myclimate einen 
Co2-ausgleich erwerben. auf dem markt 
für den freiwilligen Co2-ausgleich haben 
sich auch andere anbieter etabliert. 
naturschutzorganisationen raten zu ei-
ner kritischen auswahl, da die Kriterien 

der Projektstandards nicht einheitlich 
sind. darüber hinaus können organi-
sationen unterstützt werden, die auf 
dem Gebiet des Regenwaldschutzes 
engagiert sind. Vieles ist noch im Fluss; 
Politik, industrie, handel, Klimaschutz- 
und Verbraucherorganisationen entwi-
ckeln eine Fülle von ideen unter dem 
stichwort Carbon trading.

Was sollte Priorität haben?

Welche maßnahmen sollen den Vor-
rang haben; konkrete einsparmaßnah-
men im eigenen Umfeld oder indirekte 
ausgleichsmaßnahmen? Welche maß-
nahme erzielt den maximalen effekt? 

Zur Zeit spricht vieles für indirekte aus-
gleichsmaßnahmen: Wer in deutsch-
land auf seinem dach Photovoltaik 
oder anlagen für solarwärme instal-
liert, hätte mit derselben Geldmenge 
in nordafrika oder in spanien den 
doppelten energieertrag und damit 
den doppelten einspareffekt erreicht. 
aber bei der Wärmedämmung eines 
hauses oder beim Umstieg auf ein 
sparsameres auto gilt das argument 
schon nicht mehr. es ist auch offen, 
ob zusätzlicher solarstrom in anderen 
ländern konventionellen strom subs-
tituieren wird. Bei solarwärme kommt 
hinzu, dass der Bedarf in deutschland 
anders geartet ist als in sonnenreichen 
Gegenden.

Betrachten wir das Problem rein wirt-
schaftlich, dann können wir die Verän-
derung der einstellung übersehen. Wer 
sich um Co2-einsparung bemüht und 
das Problem erfasst hat, ändert sei-
nen lebensstil. es gibt lerneffekte und 
damit neue ideen – also genau das, 
was unser energiearmes land in die-
ser situation braucht. der Konsument 
wartet nicht auf die innovationen der 
industrie, er gibt vor, wo sie stattfinden 
sollen. die stimme der Baumärkte ist 

sicher zielführender als theoretische 
diskussionen von Klimaökonomen. 
möglicherweise ist das unterm strich 
sogar die strategie mit den geringsten 
Gesamtkosten. innovationen bei uns 
sind dem Zwang höchster effizienz 
ausgesetzt, damit werden sie internati-
onal die Benchmark und treiben so das 
thema energieeffizienz weltweit voran.

Umgekehrt dürfen wir die ausgleichs-
maßnahmen nicht als bloßen „ab-
lasshandel“ abtun. die Bereitstellung 
finanzieller mittel für die entwicklungs-
länder ist ein Gebot der Gerechtigkeit. 
effizient eingesetzt, können sie sogar 
rasch eine trendumkehr bei den glo-
balen treibhausgasemissionen bewir-
ken. der schutz der Regenwälder und 
Projekte zur Wiederbewaldung zählen 
zu den kosteneffizientesten Poten-
zialen des Klimaschutzes. hier sind 
transparenz und information alles. das 
engagement vieler Umweltschutzgrup-
pen und regionaler oder kirchlicher in-
itiativen macht nicht nur das Problem, 
sondern auch seine lösungspfade an-
schaulich. damit wird der horizont der 
„Wir-identität“ in der neuen Bürgerge-
sellschaft sinnvoll erweitert.

deshalb wäre eine doppelstrategie 
gut, die praktische Veränderung des 
eigenen lebensstils verknüpft mit einer 
großzügigen Finanzierung von globa-
lem Klimaschutz.

Hindernisse überwinden

diese doppelstrategie scheint erfolg 
versprechend. Bereits jetzt füllt die 
Zahl der Klimaratgeber ganze Regal-
wände. Bücher wie „einfach die Welt 
verändern, 50 kleine ideen mit großer 
Wirkung zur eindämmung der erder-
wärmung und des treibhauseffek-
tes“ haben Konjunktur. auf regionalen 
energie- und hausbaumessen gibt es 
eine Fülle von anregungen. häufig sind 
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stadtwerke kompetente ansprech-
partner. auch für den Bereich Konsum 
und ernährung bieten Ratgeber vielfäl-
tige tipps.

die praktische Umsetzung stößt aller-
dings auf erhebliche hürden. Klima-
ökonomen weisen darauf hin, dass 
durch die Vielzahl der Regularien, die 
den Klimaschutz herbeiführen sollen, 
ein heilloses durcheinander entstan-
den sei. die medien sind in dieser si-
tuation wenig hilfreich. sie feiern den 
lifestyle der Konsumgesellschaft wie 
ein naturgesetz. dabei übersehen sie 
den gewaltigen druck der Fakten. Kli-
mapolitik wird noch kaum verstanden. 
der WBGU stellt fest: Für die men-

schen besitzen die teilnehmer der in-
ternationalen mammutkonferenzen 
keine nachvollziehbaren legitimationen.

er sieht dennoch einen Weg: Was 
Politik und medien nicht erreichen, er-
zwingt die „wachsende Gruppe stra-
tegischer Konsumenten“. die Bürger 
und Bürgerinnen etablieren so eine 
„neue, positive Kultur der teilhabe“. 
sie tun dies in dem Bewusstsein, et-
was nützliches und Gutes für Umwelt 
und nachwelt zu tun, dafür anerkannt 
zu werden und damit eine neue kol-
lektive identität der nachhaltigkeit zu 
schaffen. diese Wir-identität ist letztlich 
der hebel, mit dem der einzelne in die 
Klimapolitik eingreift.
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Absorption: im Fall der absorption von elektromagnetischer 
strahlung, wie z.B. licht durch einen Körper oder ein molekül 
wird die energie, die dem Frequenzbereich der absorbier-
ten strahlung entspricht von dem Körper oder dem molekül 
aufgenommen. die intensität der strahlung wird in dem Fre-
quenzbereich geschwächt. dabei kann es bis zur kompletten 
auslöschung der intensität der strahlung in dem Frequenz-
bereich kommen. 

die aufnahme von Gasen oder Flüssigkeiten (der absorbier-
ten substanz) in festen oder flüssigen stoffen (dem absor-
bens) wird als absorption bezeichnet. dabei stellt sich ein 
Gleichgewicht zwischen der im absorbens gelösten und  
der freien substanz ein. im Falle der absorption liegt eine 
molekulare Vermischung der absorbierten substanz und des 
absorbens vor.

Adsorption (vgl. Desorption): das anlagern eines Gases 
oder einer Flüssigkeit auf der oberfläche eines Feststoffes; 
die adsorbierte substanz und die moleküle der oberfläche 
sind dabei nicht molekular vermischt.

Adsorptionsisothermen: Beschreiben den Gleichgewichts-
zustand der aufnahme eines Gases oder einer Flüssigkeit 
durch einen festen oder flüssigen stoff an einer oberfläche 
bei konstanter temperatur. sie stellen die an der oberfläche 
gebundene stoffmenge (Beladung) in abhängigkeit von der 
in der Gasphase bzw. in der lösung befindlichen stoffmenge 
dar. da bei der adsorption aus der Gasphase in der Regel 
Wärme freigesetzt wird ist, nimmt die Beladung mit zuneh-
mender temperatur ab.

Aerob (vgl. Anaerob): lebewesen, die für ihren stoffwech-
sel molekularen sauerstoff (o2) benötigen, bzw. chemische 
(stoffwechsel-) Prozesse, die nur mit sauerstoff ablaufen. 
der sauerstoff wird ganz überwiegend für oxidative stoffum-
setzungen im energiestoffwechsel benötigt, wie zum Beispiel 
bei der atmung der höheren lebewesen.

Aerogele: aerogele sind hochporöse Festkörper, bei denen 
bis zu 95 % des Volumens aus Poren bestehen.

Aerosole: Feinstverteilte feste oder flüssige materie in luft 
oder anderen Gasen. typische erscheinungsformen sind 
Rauch, staub, dunst oder nebel.

Albedo: die albedo ist ein maß für die Reflektivität einer 
oberfläche. 

alternierende Copolymerisation: alternierende oder ab-
wechselnde Copolymere mit einer regelmäßigen anordnung 
der Bausteine entlang der Polymerkette, z.B. (aBaBaBaBa-
BaBaBaBaBaB....).

Ameisensäure: ameisensäure ist die einfachste organische 
säure. sie enthält eine Carboxylgruppe (-Cooh), die die 
funktionelle Gruppe organischer säuren darstellt. ameisen-
säure ist eine stechend riechende Flüssigkeit. sie ist eine 
schwache säure und kann wegen ihrer Funktionalität aus-
gangsstoff für diverse Folgeprodukte sein. 

O

OH

H

Abbildung 1: Chemische struktur der Ameisensäure.

Amine (vgl. Aminosäuren): organische Verbindungen, die 
sich formal vom ammoniak durch den ersatz eines, zweier 
oder aller Wasserstoffatome durch einen organischen Rest 
ableiten.

Abbildung 2: Chemische struktur von Ammoniak und verschiedenen 
Aminen.

Aminosäuren (vgl. Amine, Ameisensäure): eine Klasse or-
ganischer Verbindungen mit mindestens einer organischen 
säuregruppe (auch Carboxygruppe) (–Cooh) und einer 
aminogruppe (–nh2). die stellung der aminogruppe zur Car-
boxygruppe teilt die Klasse der aminosäuren in Gruppen auf. 
die wichtigsten aminosäuren haben eine endständige Car-
boxygruppe und in direkter nachbarschaft die aminogruppe. 
dies nennt man vicinal oder α-ständig; diese aminosäuren 
gehören zu den so genannten α-Aminosäuren. sie bilden 
grundlegende biologische Bausteine.

Abbildung 3: Chemische struktur einer α-Aminosäure.

Anaerob (vgl. Aerob): lebewesen, die für ihren stoffwechsel 
ohne molekularen sauerstoff (o2) auskommen, bzw. chemi-
sche (stoffwechsel-) Prozesse, die ohne sauerstoff ablaufen. 
der stoffwechsel eine anaeroben lebewesens wird häufig 
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durch die anwesendheit von sauerstoff gehemmt oder gar 
unterbunden.

Anorganisch: die anorganische Chemie ist ein teilgebiet der 
Chemie; sie befasst sich mit sämtlichen elementen und allen 
Verbindungen, die keinen Kohlenstoff enthalten sowie mit ei-
nigen einfachen Kohlenstoffverbindungen.

Atmosphärendruck: druck, den die atmosphäre in meeres-
höhe auf die erdoberfläche ausübt: 1.013 bar.

Bioerdgas: aus Biogas kann Bioerdgas mittels spezieller 
anlagentechnik auf erdgasqualität aufbereitet und in das 
erdgasnetz eingespeist werden. das Bioerdgas wird auch 
als Biomethan bezeichnet.

Biosphäre: die Biosphäre beschreibt die Gesamtheit der 
belebten natur.

C3-Pflanzen (vgl. C4-Pflanzen): C3-Pflanzen arbeiten mit 
dem Grundtypus der Photosynthese. sie zeigen aufgrund 
der schließung der spaltöffnungen bei heißem und trocke-
nem Wetter eine verringerte Photosyntheseleistung im Ver-
gleich zu C4-Pflanzen. sie sind jedoch unter normalen tem-
peratur- und lichtverhältnissen effizienter.

C4-Pflanzen (vgl. C3-Pflanzen): Zu den C4-Pflanzen werden 
Pflanzen gezählt, die im Vergleich zu den C3-Pflanzen eine 
schnellere Photosynthese bei mehr Wärme und licht durch-
führen und bei denen sich ein weiterer Weg zur Kohlenstoff-
dioxid-Fixierung entwickelt hat.

Chemisches Potenzial: Beschreibt die triebkraft einer 
chemischen Reaktion oder physikalischen Umwandlung in 
abhängigkeit der eingesetzten stoffe. im Falle eines Gleich-
gewichts ist das chemische Potenzial der ausgangsstoffe 
identisch mit dem chemischen Potenzial der Produkte.

Dampfdruck: der dampfdruck einer Flüssigkeit ist der Gas-
druck aus verdampften molekülen der Flüssigkeit.

Dehydrierung (vgl. Hydrierung): Unter dehydrierung ver-
steht man die abspaltung von Wasserstoff aus chemischen 
Verbindungen, entweder mithilfe eines Katalysators bei er-
höhten temperaturen, wobei elementarer Wasserstoff frei-
gesetzt wird, oder mittels einer anderen chemischen Verbin-
dung, auf die der Wasserstoff übertragen wird.

Desorption (vgl. Adsorption): die Freisetzung eines adsor-

bierten stoffes, zum Beispiel durch erwärmen oder druck-
verminderung.

Dimethylamin (vgl. Amine): dimethylamin hn(Ch3)2 ist ein 
farbloses, brennbares Gas mit intensivem Geruch. es löst 
sich sehr gut in Wasser und bildet eine Base. es kommt als 
wässrige lösung und als druckverflüssigtes Gas in den han-
del. die großtechnische herstellung von dimethylamin erfolgt 
durch die Umsetzung von methanol und ammoniak bei tem-
peraturen von 370–430°C und drücken von 20–30 bar.

Abbildung 4: Chemische struktur von Dimethylamin.

Dimethylcarbonat (DMC): dimethylcarbonat ist eine leicht-
entzündliche chemische Verbindung, die bei Raumtempera-
tur als farblose Flüssigkeit vorliegt.

Abbildung 5: Chemische struktur von Dimethylcarbonat.

Dimethylether (DMe): dimethylether ist der einfachste  
ether (organische Verbindungen mit einer R-o-R Gruppe). er 
hat 2 methylgruppen als organische Reste. dimethylether ist 
polar und findet in flüssiger Form als lösemittel Verwendung.

Abbildung 6: Chemische struktur von Dimethylether.

Dimethylformamid (vgl. Amine, organische säuren): 
amide sind organische Verbindungen, die an einem Carbo-
nylkohlenstoff die Gruppe –nh2 enthalten. ersetzt man bei 
Carbonsäuren eine hydroxylgruppe (-oh) durch –nh2 erhält 
man säureamide. Bei dimethylformamid sind die beiden 
Wasserstoffatome des stickstoffs durch methylgruppen sub-
stituiert.

Abbildung 7: Chemische struktur von Dimethylformamid.
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Dispergieren: Unter dispergierten systemen versteht man 
ein stoffgemisch aus zwei oder mehreren Phasen. ein stoff 
liegt in einem anderen fein verteilt, als dispersion vor. 

endotherm (vgl. exotherm, enthalpie): eine chemische 
Reaktion ist endotherm, wenn sie in ihrem Verlauf bei kon-
stantem druck energie aus der Umgebung aufnimmt. die 
Reaktionsenthalpie hat ein positives Vorzeichen.

enthalpie: ist bei konstantem druck ein maß für den ener-
gie-/ bzw. Wärmeinhalt eines thermodynamischen systems. 

entropie: ist ein maß für ordnung eines thermodynamischen 
systems. sie beschränkt die maximal gewinnbare arbeit ei-
nes systems.

enzyme (vgl. Katalysatoren): enzyme sind Biokatalysato-
ren mit sehr spezifischer Wirkung in Bezug auf den Reak-
tionstyp und die umgesetzte substanz. Bislang sind weit 
mehr als 3000 enzyme bekannt. dabei setzen sie wie die 
Katalysatoren die aktivierungsenergie herab und erhöhen die 
Reaktionsgeschwindigkeit.

ethylen: auch ethen, einfachster gasförmiger Kohlenwas-
serstoff der alkene. ethylen ist sehr reaktionsfähig und Basis 
für den massenkunststoff Polyethylen. darüber hinaus ist es 
ausgangsstoff für die herstellung zahlreicher wichtiger orga-
nischer Verbindungen.

Abbildung 8: Chemische struktur von ethylen.

exotherm (vgl. endotherm, enthalpie): eine chemische 
Reaktion ist exotherm, wenn sie in ihrem Verlauf bei konstan-
tem druck energie an die Umgebung abgibt. die Reaktions-
enthalpie hat ein negatives Vorzeichen.

extraktion: extraktion ist ein physikalisches stofftrennver-
fahren, bei dem mithilfe eines extraktionsmittels (ein lö-
sungsmittel) eine Komponente aus einem festen oder flüssi-
gen stoffgemisch herausgelöst wird. 

Feedgase: Gase, die für einen chemischen Prozess in einen 
apparat oder eine anlage eingeführt werden.

Fettsäuren (vgl. Ameisensäure, Organische säuren): 
„Fettsäuren“ ist ein sammelbegriff für organische säuren mit 
Kohlenwasserstoffkette. dabei besteht die Kette aus gesät-
tigten Kohlenwasserstoffketten ohne doppelbindungen oder 
ungesättigten Kohlenwasserstoffketten mit doppelbindungen.

 

Abbildung 9: Chemische struktur der ölsäure ((z)-9-Octadecensäure), 
einer ungesättigten Fettsäure.

Fischer- tropsch- synthese (vgl. synthesegas): die syn-
these ist ein von F. Fischer und h. tropsch 1922 bis 1926 
entwickeltes Verfahren zur synthese von Kohlenwasserstof-
fen (insbesondere von Benzin) durch katalytische Reduktion 
von Kohlenmonoxid. ausgangsmaterial war damals ein auf 
Basis von Kohle erzeugtes synthesegas, eine mischung von 
Kohlenmonoxid (Co) und Wasserstoff (h2). 

Freie enthalpie (vgl. enthalpie, entropie): Beschreibt, ob 
eine chemische Reaktion freiwillig abläuft, nämlich dann 
wenn die Freie enthalpie abnimmt. die Freie enthalpie setzt 
sich aus den Bestandteilen enthalpie und entropie zusammen.

gaswäscher: ein Gaswäscher ist ein apparat, in dem ein 
Gasstrom mit einer Waschflüssigkeit in Kontakt gebracht 
wird, um Bestandteile des Gasstroms in der Flüssigkeit auf-
zunehmen. Bei den übergehenden Bestandteilen des Gas-
stromes kann es sich um feste, flüssige oder gasförmige 
Bestandteile handeln. als Waschflüssigkeit können reine lö-
sungsmittel wie Wasser, aber auch suspensionen wie Kalk-
milch (Rauchgasentschwefelung) eingesetzt werden.

gichtgas: Gichtgas (auch hochofen-Gas) ist ein brennbares 
Gas, das aufgrund seines beträchtlichen stickstoffgehaltes 
von etwa 45 bis 60 Prozent und einem Kohlenstoffmono-
xid-anteil von etwa 20 bis 30 Prozent nur einen geringen 
heizwert aufweist. Gichtgas enthält außer stickstoff (n2) und 
Kohlenstoffmonoxid (Co) noch ungefähr 20 bis 25 Prozent 
Kohlenstoffdioxid (Co2) und ungefähr 2 bis 4 Prozent Was-
serstoff (h2).

grenzflächenspannung: Grenzflächenspannung tritt auf 
an der gemeinsamen Grenzfläche zweier, nicht miteinander 
mischbarer verschiedener Phasen. ein spezialfall der Grenz-
flächenspannung ist die oberflächenspannung, wie sie z. B. 
einen Wassertropfen in Form hält.
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Harnstoff: harnstoff (Co(nh2)2) ist ein wichtiges endprodukt 
des Proteinstoffwechsels bei säugetieren. technisch wird 
harnstoff aus ammoniak (nh3) und Kohlendioxid (Co2) unter 
druck hergestellt. Verwendung findet harnstoff als dünge-
mittel sowie bei der herstellung von Kunststoffen wie ami-
noplasten.

Abbildung 10: Chemische struktur von Harnstoff.

Hauptsätze der thermodynamik: die entwicklung der 
aussagen der thermodynamik basiert auf hauptsätzen. 
diese sind nicht beweisbare, aber bisher auch noch nicht 
widerlegte axiome.

0. hauptsatz der thermodynamik: Postuliert die temperatur 
und besagt, dass 2 systeme die miteinander im thermi-
schen Gleichgewicht stehen, dieselbe temperatur haben.

1. hauptsatz der thermodynamik: ist eine ableitung aus 
dem energieerhaltungssatz und besagt, dass in einem 
abgeschlossenen system energie zwar in verschiedene 
Formen (Wärme, arbeit, etc.) umgewandelt, nicht jedoch 
erzeugt oder vernichtet werden kann.

2. hauptsatz der thermodynamik: in einem abgeschlosse-
nen system (kein Wärme- oder stoffaustausch) nimmt die 
entropie zu oder bleibt konstant (im Falle von reversiblen 
Prozessen). dies hat u. a. zur Folge, dass Wärme nicht 
von selbst von einem kälteren zu einem wärmeren Körper 
übergehen kann.

3. hauptsatz der thermodynamik: Postuliert die existenz 
der absoluten temperatur (gemessen in Kelvin) und be-
sagt, dass im absoluten nullpunkt die entropie eines ide-
alen kristallisierten Festkörpers den Wert null annimmt.

Hydrierung (vgl. Dehydrierung): einführung von Wasser-
stoff in eine chemische Verbindung, im allgemeinen durch 
addition von Wasserstoff an ungesättigte Verbindungen wie 
alkene, alkine, aldehyde und Ketone. Wird in der Regel bei 
erhöhter temperatur und erhöhtem druck unter einsatz von 
Katalysatoren (meist übergangsmetallen wie Platin, nickel 
oder Kupfer) durchgeführt. 

Hydrosphäre: die hydrosphäre ist jener teil der erde, der 
sämtliche ober- und unterirdische Wasservorkommen um-
fasst.

integrierter strommarkt: strommarkt ohne künstliche han-
delshindernisse.

infrarot-strahlung (auch iR-strahlung): es handelt sich um 
unsichtbare elektromagnetische Wellen, die sich an das rote 
ende des sichtbaren spektrums anschließen. sie deckt den 
Wellenlängenbereich von etwa 0,8 bis 100 μm ab. Zu noch 
größeren Wellenlängen hin schließen sich an den infrarotbe-
reich die mikrowellen an. die Wärmestrahlung von Körpern 
mit alltäglichen temperaturbereich liegt im infraroten, wes-
halb häufig infrarot auch als Wärmestrahlung bezeichnet 
wird.     

isopren: Zweifach ungesättigter Kohlenwasserstoff, der als 
monomerer Baustein vieler in der natur vorkommender sub-
stanzen auftritt.

 

Abbildung 11: Chemische struktur von isopren.

isotope: als isotope bezeichnet man atomkerne, die die 
gleiche menge Protonen (gleiche ordnungszahl), aber un-
terschiedlich viele neutronen enthalten. die isotope eines 
elements haben verschiedene massenzahlen, verhalten sich 
aber chemisch weitgehend identisch.

Joule-thomson-effekt: lässt man ein Gas expandieren, 
so erhöhen sich das Volumen des Gases und der mittlere 
teilchenabstand, wodurch sich die temperatur des Gases 
ändert.

Kaliumcarbonat: Kaliumcarbonat (K2Co3), auch als Pott-
asche bekannt.

Katalysator: ein Katalysator beschleunigt eine chemische 
Reaktion, indem er die aktivierungsenergie der Reaktion he-
rabsetzt, d. h. die energie, die nötig ist um die chemische 
Reaktion einzuleiten. dabei verändert der Katalysator den 
ablauf der Reaktion. in der Regel führt der einsatz von Kata-
lysatoren dazu, dass eine chemische Reaktion bei milderen 
Bedingungen abläuft. der Katalysator geht aus der Reaktion 
unverändert hervor und erscheint so in der chemischen Glei-
chung weder auf seite der eingangsstoffe noch der Produk-
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te. daher sind in der Regel geringe mengen an Katalysator 
ausreichend. Katalysatoren finden breite anwendung in der 
(petro-) chemischen industrie. die bekannteste technische 
anwendung des Katalysators ist der 3-Wege Katalysator im 
auto. die autoabgase werden durch platin- und palladium-
verkleidete Keramik-Kanäle geströmt, wo die stickoxide in 
stickstoff umgewandelt werden.

Katalysator, heterogener (vgl. Katalysator, Katalysator, 
homogener): ein heterogener Katalysator befindet nicht in 
der gleichen Phase wie die Reaktanden einer chemischen 
Reaktion. er ist daher leicht von dem Reaktionsgemisch ab-
zutrennen (z.B. autokatalysator: Katalysator ist ein Feststoff, 
die eingangsstoffe und Produkte liegen in der Gasphase vor). 

Katalysator, homogener (vgl. Katalysator, Katalysator, 
heterogener): im Falle der homogenen Katalyse liegen die 
Reaktanden der Reaktion und der Katalysator in der gleichen 
Phase vor. dies ist z. B. bei den meisten natürlichen bioche-
mischen Reaktionen der Fall. 

Kohlenhydrate: sammelbezeichnung für eine weit verbreite-
te Gruppe von naturstoffen, zu der alle Zucker-, stärke- und 
Cellulosearten gehören.

Kohlenstoff, alter: hier: fossiler Kohlenstoff.

Kohlenstoff, fossiler: hier: Kohlenstoff, der in frühen Perio-
den der erdgeschichte aus dem Kohlendioxid der damaligen 
atmosphäre entstanden ist und als organische substanz 
außerhalb der atmosphäre abgelagert wurde. dazu zählen 
hauptsächlich Kohle, erdöl und erdgas. 

Kohlenstoff, immobiler: hier: Kohlenstoff, der außerhalb 
des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs festgelegt, bzw. abge-
lagert ist.

Kohlenstoff, junger: hier: Kohlenstoff aus dem Kohlen-
dioxid der atmosphäre unmittelbar vor dem Beginn der Ver-
mischung mit fossilem. 

Kohlenstoff, mobiler: hier: Kohlenstoff, der sich im natürli-
chen Kohlenstoffkreislauf der erde befindet.

Kohlenstoff, rezenter: hier: Kohlenstoff, der aus dem Koh-
lendioxid der aktuellen atmosphäre stammt.

Kohlenstoffkreislauf: Unter dem Kohlenstoffkreislauf ver-
steht man das system der chemischen Umwandlungen 
kohlenstoffhaltiger Verbindungen in den globalen systemen 
der lithosphäre, hydrosphäre, atmosphäre und Biosphäre 
sowie den austausch dieser Verbindungen zwischen diesen 
Geosphären. die Kenntnis dieses Kreislaufs einschließlich 
seiner teilprozesse ermöglicht es unter anderem, die eingrif-
fe des menschen in das Klima und damit ihre auswirkungen 
auf die globale erwärmung abzuschätzen und angemessen 
zu reagieren.

Kraft-Wärme-Kopplung: ist die gleichzeitige Gewinnung 
von mechanischer energie, die in der Regel unmittelbar in 
elektrischen strom umgewandelt wird, und nutzbarer Wärme 
für heizzwecke (Fernwärme) oder Produktionsprozesse (Pro-
zesswärme) in einem heizkraftwerk.

Kritischer Punkt: der kritische Punkt ist die Bezeichnung 
für den Zustand eines stoffes, in dem die aggregatzustände 
flüssig und gasförmig nicht mehr voneinander unterscheid-
bar sind. Für den jeweiligen stoff ist dieser Wert durch cha-
rakteristische Bedingungen an den druck, das Volumen und 
die temperatur fixiert.

lösungsmittel: Unter einem lösungsmittel (auch: lösemit-
tel) versteht man einen stoff, der Gase, andere Flüssigkeiten 
oder Feststoffe lösen kann, ohne dass es dabei zu chemischen 
Reaktionen zwischen gelöstem stoff und lösendem stoff kommt. 
in der Regel werden Flüssigkeiten wie Wasser oder flüssige 
organische stoffe zum lösen anderer stoffe eingesetzt.

Membran: eine membran ist eine trennschicht. sowohl in 
der Biologie als auch in der technik treten membranen in den 
vielfältigsten anwendungen und Funktionen auf. Jede biolo-
gische Zelle ist von einer semipermeablen (teilweise durch-
lässigen) membran umgeben. das leben in seiner heutigen 
Form wäre ohne membranen als trennschicht nicht denkbar.

Membrantechnik: die membrantechnik umfasst alle ver-
fahrenstechnischen maßnahmen zum transport von stoffen 
zwischen zwei Fraktionen unter Zuhilfenahme permeabler 
(durchlässiger) membranen. man meint damit in der Regel 
mechanische trennverfahren zur separation aus gasförmi-
gen oder flüssigen stoffströmen unter Verwendung techni-
scher membranen.

Metal-Organic-Frameworks: metal-organic-Frameworks 
(moF) sind poröse materialien mit geordneter kristalliner 
struktur. sie bestehen aus stoffen mit übergangsmetallen 
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(meistens Kupfer, Zink, nickel oder Kobalt) als „Knoten“ 
und organischen molekülen als Verbindungen zwischen den 
Knoten. Wegen ihrer porösen eigenschaft können metal-
organic-Frameworks zu Gasspeicherung, beispielsweise für 
Wasserstoff oder methan, verwendet werden.

Methanhydrat: methanhydrat besteht aus methan, das in 
erstarrtem Wasser eingelagert ist, wobei die Wassermoleküle 
das methanmolekül vollständig umschließen und daher auch 
einlagerungsverbindung, Klathrat genannt.

Mitigation: abschwächung oder minderung. Unter Co2-miti-
gationsmaßnahmen versteht man maßnahmen, die geeignet 
sind den Co2-anstieg in der atmosphäre abzuschwächen.

Organisch (vgl. Anorganisch): die organische Chemie ist 
ein umfangreiches teilgebiet der Chemie, das sich mit den 
Verbindungen des Kohlenstoffs, den organischen Verbin-
dungen, beschäftigt. ausnahme sind lediglich einige einfa-
che Verbindungen wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid sowie 
Carbonate. im Jahr 2000 waren etwa 15 millionen organi-
sche Verbindungen bekannt, und jährlich kommen zurzeit 
rund 2 millionen hinzu. Weiterhin wird der Begriff im sinne 
„auf Kohlenstoff basierend“ verwendet, z. B. in „organische 
substanzen“.

Organische säuren (vgl. Ameisensäure, Fettsäuren, Ami-
nosäuren): säuren, die in den Bereich der organischen Che-
mie fallen. sie zeichnen sich durch Cooh als funktionelle 
Gruppe aus.

Oxidation (vgl. Reduktion, Redoxreaktion): die oxidation 
ist eine chemische Reaktion, bei der elektronen abgegeben 
werden. die oxidation tritt immer in Kombination mit einer 
Reduktion auf, bei der die elektronen aufgenommen werden. 
Zusammen bilden beide Reaktionen eine Redoxreaktion.

Partialdruck: der Partialdruck ist der druck der von einer 
einzelnen gasförmigen Komponente in einem Gemisch von 
Gasen ausgeht. 

Photosensitizer (Photosensibilisatoren): lichtempfind-
liche substanzen, die durch lichteinstrahlung geeigneter 
Wellenlänge und intensität angeregt werden und dann mit 
anderen stoffen reagieren, was zur Umwandlung des betref-
fenden stoffes führt.

Photosynthese: die Photosynthese wird von Pflanzen so-
wie verschiedenen algen- und Bakteriengruppen betrieben. 

Bei diesem biochemischen Vorgang wird zunächst mit licht 
absorbierenden Farbstoffen, meistens Chlorophyll, licht-
energie in chemische energie umgewandelt. dies wird dann 
unter anderem zur Fixierung von Kohlendioxid verwendet: 
aus energiearmen anorganischen stoffen, hauptsächlich 
Kohlenstoffdioxid und Wasser, werden dabei energiereiche 
organische Verbindungen – Kohlenhydrate – synthetisiert.

pH-Wert: „negativer dekadischer logarithmus der Wasser-
stoffionenkonzentration“. er ermöglicht eine Unterscheidung 
zwischen säuren und laugen: Wässrige lösungen mit ph-
Werten kleiner 7 werden als säuren bezeichnet. lösungen 
mit ph-Werten größer 7 werden als laugen bezeichnet.

Polycarbonate: Polyester, die aus Kohlensäurederivaten 
und zweiwertigen alkoholen hergestellt werden. aufgrund 
ihrer guten optischen eigenschaften kommen Polycarbonate 
unter anderem als Cd-Beschichtungen zur anwendung.

 
Abbildung 12: Chemische struktur eines Polycarbonates.

Polymere, hyperverzweigte: das sind kurzkettige Polyme-
re, die eine annähernd kugelförmige Gestalt haben und in 
ihrem Gerüst oder auf der oberfläche funktionelle Gruppen 
tragen. die Gestalt ist dafür verantwortlich, dass hyperver-
zweigte Polymere vergleichsweise wenig viskos sind, einige 
sind bei Raumtemperatur flüssig. der dampfdruck von hy-
perverzweigten Polymeren ist unmessbar klein.

Polypropylencarbonat (vgl. Polycarbonat): Polypropylen-
carbonat ist ein Polycarbonat mit der handelsüblichen ab-
kürzung PPC.

 
Abbildung 13: Chemische struktur von Polypropylencarbonat (PPC).

ppm: 1 ppm (parts per million) entspricht einem teilchen auf 
einer million. Bezogen auf Gewicht entspricht dies einem 
Gramm pro tonne. Bei Gasen wird in der Regel die Volumen-
konzentration (ppmV) verwendet.

Propylen (vgl. Polypropylen, ethylen): auch Propen, gas-
förmiger ungesättigter Kohlenwasserstoff. Propylen wird bei 
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der katalytischen und thermischen spaltung von erdöl ge-
wonnen. es dient der herstellung von Polypropylen und als 
Grundstoff in der chemischen Wertschöpfungskette. 

Abbildung 14: Chemische struktur von Propylen (Propen).

Reaktionswärme, Reaktionsenthalpie (vgl. enthalpie, 
exotherm, endotherm): Bei einer chemischen Reaktion um-
gesetzte Wärme. sie entspricht im Falle einer Reaktion bei 
konstantem druck der Reaktionsenthalpie. Wenn die Reakti-
on Wärme in die Umgebung freisetzt, spricht man von einer 
exothermen Reaktion, wenn die Reaktion Wärme aus der 
Umgebung benötigt, ist sie endotherm.

Redoxreaktion (vgl. Reduktion, Oxidation): eine Redoxre-
aktion (vollständig: Reduktions-oxidations-Reaktion) ist eine 
chemische Reaktion, bei der ein Reaktionspartner elektronen 
auf einen anderen überträgt. Bei einer solchen elektronen-
übertragungs-Reaktion finden also eine elektronenabgabe 
(oxidation) durch einen stoff sowie eine elektronenaufnahme 
(Reduktion) statt. Redoxreaktionen sind von grundlegender 
Bedeutung in der Chemie.

Reduktion (vgl. Oxidation, Redoxreaktion): die Reduktion 
ist eine chemische Reaktion, bei der elektronen aufgenom-
men werden. die Reduktion tritt immer in Kombination mit ei-
ner oxidation auf, bei der die elektronen abgegeben werden. 
Zusammen bilden beide Reaktionen eine Redoxreaktion.

Reformierung, trockene: Bildung eines synthesegasge-
misches durch die Reaktion von methan mit Kohlendioxid.

salicylsäure: salicylsäure kommt in ätherischen Ölen und 
als Pflanzenhormon in Blättern, Blüten und Wurzeln verschie-
dener Pflanzen vor und ist für die pflanzliche abwehr von 
Krankheitserregern von Bedeutung. ihren namen bekam sie, 
da sie früher vor allem durch die oxidative aufbereitung von 
salicin, das in der Rinde verschiedener Weiden ist, gewon-
nen wurde. sie bildet ein wichtiges Vorprodukt zur herstel-
lung eines bekannten Kopfschmerzmittels.

 

Abbildung 15: Chemische struktur von salicylsäure.

sauergaswäsche (vgl. säure): sauergaswäsche ist ein 
Reinigungsverfahren zur entfernung von sauren Gaskom-
ponenten aus Gasgemischen, z. B. die abtrennung von 
Kohlendioxid und schwefelwasserstoff mit natronlauge aus 
Gasgemischen.

säuren: Chemische Verbindungen, die in wässrigen lösun-
gen einen ph-Wert kleiner als 7 aufweisen.

smart grid: intelligente netze (smart Grids) gehen auf die 
veränderte energieerzeugungsstruktur ein und berücksichti-
gen, dass ein mix aus kleineren und größeren Verbrauchern 
und Produzenten entsteht. integriert werden können dezen-
trale Windkraftanlagen, solarzellen auf dem dach öffentli-
cher Gebäude und mehrfamilienhäuser mit eigenem Block-
heizkraftwerk. auch große Kraftwerke gehören dazu. das 
Kraftwerksgemisch stellt ein virtuelles Kraftwerk da, dessen 
einzelne Komponenten durch ein energie-internet verbunden 
sind. das Zusammenspiel der Komponenten wird zentral ge-
steuert.

smart Meter: ein smart meter ist ein intelligenter elektro-
nischer stromzähler, mit dem es möglich ist, Zählerstände 
von energieversorgungsunternehmen über die Ferne aus-
zulesen. mit den daten von vielen Verbrauchern kann das 
energieversorgungsunternehmen das netz nach Bedarf und 
Verfügbarkeit von elektrischer energie steuern. 

solarthermie: Unter solarthermie versteht man die Um-
wandlung der sonnenenergie in nutzbare Wärmeenergie.

sol-gel-Prozess: der sol-Gel-Prozess ist ein Verfahren zur 
herstellung nichtmetallischer oder anorganischer materialien 
aus kolloidalen dispersionen, den so genannten solen. aus 
ihnen entstehen in lösung in ersten Grundreaktionen feins-
te teilchen. durch eine spezielle Weiterverarbeitung der sole 
lassen sich Pulver, Fasern, schichten oder aerogele erzeu-
gen. Wegen der geringen Größe der zunächst erzeugten sol-
partikel im nanometerbereich lässt sich der sol-Gel-Prozess 
als teil der chemischen nanotechnologie einordnen.

sonnenflecken: sonnenflecken sind dunkle stellen auf der 
sichtbaren sonnenoberfläche (Photosphäre), die kühler sind 
und daher weniger sichtbares licht abstrahlen als der Rest 
der oberfläche. ihre Zahl und Größe ist das einfachste maß 
für die sonnenaktivität. die häufigkeit der sonnenflecken un-
terliegt einer Periodizität von durchschnittlich 11 Jahren, was 
als sonnenfleckenzyklus bezeichnet wird.
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synthesegas (vgl. Fischer-tropsch synthese): synthese-
gas ist eine mischung variabler Zusammensetzung aus den 
hauptkomponenten Kohlenmonoxid (Co) und Wasserstoff 
(h2), das durch die Vergasung kohlenstoffhaltiger substan-
zen entsteht. das synthesegas kann zur synthese von Koh-
lenwasserstoffen, z.B. über die Fischer-tropsch synthese 
eingesetzt werden.

thermodynamik (vgl. Hauptsätze der thermodynamik, 
thermodynamisches gleichgewicht): teilgebiet der Physik 
und der Physikalischen Chemie, das sich mit dem energie-
gehalt von stoffen, deren Umwandlungen und eigenschaf-
ten beschäftigt. die Beschreibung erfolgt, ausgehend von 
hauptsätzen (axiomen), anhand von Zustandsgößen, die 
das system und die Umgebung beschreiben. 

thermodynamisches gleichgewicht (vgl. Freie enthalpie, 
Hauptsätze der thermodynamik, thermodynamik): ein 
thermodynamisches Gleichgewicht liegt vor, wenn sich der 
thermodynamische Zustand nicht ändert. Für konstanten 
druck bedeutet dies, dass die Freie enthalpie sich in einem 
minimum befindet (im Falle einer Reaktion auch chemisches 
Gleichgewicht genannt).

tocopherol: tocopherol ist unter dem Begriff Vitamin e be-
kannt. es ist ein sammelbegriff für eine Gruppe von sech-
zehn fettlöslichen substanzen mit antioxidativen und nicht-
antioxidativen Wirkungen. Vitamin e ist Bestandteil aller 
membranen tierischer Zellen, wird jedoch nur von photosyn-
thetisch aktiven organismen wie Pflanzen und Cyanobakte-
rien gebildet.

toluol: toluol ist eine farblose, brennbare, benzinartig rie-
chende Flüssigkeit, die in Wasser schlecht, in organischen 
lösungsmitteln dagegen gut löslich ist. toluol wird als lö-
sungsmittel verwendet.

Abbildung 16: Chemische struktur von toluol.

tripelpunkt: der tripelpunkt ist bezüglich druck und tempe-
ratur ein eindeutig bestimmter Punkt im Zustandsdiagramm 
(p, t-diagramm) einer chemisch einheitlichen substanz, in 
dem ihr fester, flüssiger und gasförmiger aggregatzustand 
gleichzeitig nebeneinander bestehen und in dem alle drei 
Phasen in stabilem Gleichgewicht sind. 

unpolar: Unpolare stoffe weisen kein permanentes elekt-
risches dipolmoment (gemittelte ladungsschwerpunktbil-
dung) im molekül auf.

van-der-Waals-Kräfte: Van-der-Waals-Kräfte sind schwa-
che Kräfte zwischen atomen und molekülen. sie beruhen 
auf der Wechselwirkung von vorhandenen oder induzierten 
(abhängig von der Beweglichkeit der elektronen) ladungs-
verschiebungen in atomen und molekülen. 

verkokung: ablagerung von organischen materialien auf der 
oberfläche des Katalysators. 

Wassergas-shift-Reaktion (vgl. synthesegas): die Was-
sergas-shift-Reaktion ist ein Verfahren, um in einem synthe-
segas den Kohlenmonoxid (Co)-anteil zu minimieren und 
gleichzeitig den Wasserstoff (h2)-anteil zu erhöhen. Unter 
Zugabe von Wasserdampf reagiert das Kohlenmonoxid unter 
energieabgabe zu Kohlendioxid und Wasserstoff. die Reak-
tion läuft an einem eisen(iii)-oxid-Katalysator bei ungefähr 
250 - 450 Grad Celsius ab.

Wirkungsgrad: als Wirkungsgrad bezeichnet man den an-
teil der ausgangsenergie, der in die gewünschte energieform 
umgewandelt wurde. Je höher der Wirkungsgrad ist, desto 
energieeffizienter arbeitet ein aggregat. ein Kohlekraftwerk 
hat dann einen hohen Wirkungsgrad, wenn es möglichst viel 
der in der Kohle gespeicherten chemischen energie in elek-
trische energie umwandelt.

zeolithe: Zeolithe sind kristalline alumosilikate, die sowohl 
natürlich vorkommen als auch technisch hergestellt werden. 
durch eine ausgeprägte Porenstruktur können sie Wasser 
oder andere  stoffe aufnehmen. technisch finden sie u. a. 
anwendung als substrat zum aufbringen von Katalysatoren, 
als trocknungsmittel, ionentauscher, Bestandteil von Wasch-
mitteln und molekularsieb.
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