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Energie in Deutschland

Energie

Die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschoft hringt unter anderem von einem kontinuierlichen
preiswerten und gesicherten Energieeinsotz ab. Die Gewinnung der Energietriiger, ihre Aufberei-
tung, ihr Tronsport und die Umwandlung in Endenergie filr den Verbrauch sowie ihre Vermarktung
sind Aufgoben der Energiewirtschaft. Sie stellt die Versorgung mit Energie sicher. Der Energiever-
brouch wird mit Hilfe der sogenonnten Primtirenergie gedeckt, die in der Notur vorkommt und durch
technische Prozesse und ,,Know-how" vom Menschen nutzbar gemacht wird. Die Grundlage unserer
Energieversorgung bilden nach wie vor die fossilen Primiirenergietrtiger Kohle, Erddl und Erdgas.
Als nicht-fossiler Brennstoff hot Uron in den letzten 40 Jahren zur Energiesicherung beigetrogen. ln
letzter Zeit haben ouch die erneuerboren Energietrdger wie Wosser, Wind und Biomasse verstrirkt
an Bedeutung gewonnen. Die ous ihnen erzeugten Energiemengen werden in den niichsten lahren
- bedingt durch zahlreiche staatliche Fdrdermal3nahmen - noch wachsen.

Die frilher festgestellte parallel verlaufende Entwicklung zwischen dem Bruttoinlondsprodukt (BlP)
als lndikator filr die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft und dem Energieverbrauch konnte
in dieser Eindeutigkeit seit den 1990er lohren nicht mehr beobochtet werden.

Auch in der dffentlichen Diskussion hat eine Veriinderung stottgefunden. Standen in frilheren Johren
Fragen iiber den Ausbau der Energieversorgung, die Sicherung der zukilnftigen Verfilgborkeit und
der allgemeine Schutz der notiirlichen Lebensgrundlogen im Mittelpunkt der ErdrterLtngen, so wird
noch dem ,,Erdgipfel", der 2. UN-Umweltkonferenz im Juni 1992 in Rio de Janeiro, der globole Klimo-
schutz und dabei vor ollem die Reduzierung der CO r-Emissionen als wichtigstes Themo filr die Zukunft
ongesehen. Am 16. Februor 2005 ist das Kyoto-Protokoll in Kraft getreten. ln ihm verpflichten sich die
lndustrienationen, ihren Ausstol3 on Treibhausgosen bis 20L2 um durchschnittlich 5,2o/" unter den
Stand von 1990 zu senken. COr-Emissionen entstehen bei der Verbrennung fossiler Energietrciger.
Somit ist diese Frage auch ein Anliegen der Energiewirtschaft. Filr die Ldsung der Klimaproblemotik
ist es von Seiten der Energiewirtschaft erforderlich, die entsprechenden Mal3nahmen dkonomisch,
okologisch und sozial vertrtiglich zu gestalten, um die Wettbewerbsfdhigkeit des Wirtschaftsfaktors
Energie om lndustriestondort Deutschlond nicht zu geftihrden. Zumol in allerjilngster Zeit die oktuelle
Diskussion um die Preisgestaltung von Strom und Gas zunehmend kritischer gefilhrt wird.
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Energie in Deutschland

7. Kurzfassung

Zum Primdrenergieverbrauch

Der Primiirenergieverbrauch (PEV) in Deutschtand ist seit 1.991. um f asl3o/o auf 1.4 27O
Petajou[e (PJ) gesunken. Allerdings vollzog sich die Abwiirtsbewegung nicht [inear,
sondern unregelmdBig und teilweise wettenfdrmig in Abh2ingigkeit von Koniunktur
und Wirtschaftsstruktur, von Witterung und Temperatur und zutetzt von der Ener-
giepreisentwicktung. lm gleichen Zeitraum stieg das Bruttoinlandsprodukt (BlP) um
46o/o. Die fri.iher festgestellte parallel verlaufende Entwicktung zwischen dem BIP und
dem Energieverbrauch kann seit den 1990er Jahren nicht mehr beobachtet werden.

Die Zusammensetzung des Primiirenergieverbrauchs hat sich in den letzten 15 Jahren
nur wenig veriindert. Nach wie vor bestimmen die ktassischen Energietriiger das Bild:
So tragen Mineratdle mit 35,9"/o, Kohten mit 24,2o/o, Erdgas mit 22,7o/" und die Kern-
energie mit1,2,5o/o zum Primiirenergieverbrauch bei. Die erneuerbaren Energietriiger
Wasser- und Windkraft haben einen Anteil von 7,2"/".

Zu r Elektrizitiitswirtschaft

Die Bruttostromerzeugung in Deutschtand ist von 1991 bis 2005 um fast 75"/" auf
518,8 Terawattstunden (TWh) angestiegen. Bedeutendster Energietriiger ist mit
163,0 TWh und einem AnteiI von 26,3o/o an der Stromerzeugung die Kernenergie,
gefolgt von der Braunkohte mit 25,Oo/o und der Steinkohle mit 27,7oh. Die erneuer-
baren Energietrdger sind auf Wachstumskurs: lhr Anteil an der Stromerzeugung ist
2005 auf 70,2"/" angewachsen.

Zur Versorgungssicherheit bei Kohle, Gas und 6t

Etwa 60% des Steinkohlenbedarfs Deutschtands wurden 2005 durch lmporte gedeckt
(36,4 Mittionen Tonnen). Haupttieferliinder sind Polen mit 8,8 Millionen Tonnen, Stjd-
afrika mit 8,3 Millionen Tonnen und Russlan d mil7,5 Millionen Tonnen. Die teuerste
Kohle kam 2005 mit einem Preis von L00,15 Euro/Tonne aus den Vereinigten Staaten
von Nordamerika.

Der grdBte Tei[ des deutschen Erdgasbedarfs musste importiert werden, denn nur
noch knapp 16% des Gasaufkommens in Deutschtand werden aus eigener Fdrderung
gewonnen. Hauptlieferliinder sind Russland mit i.iber 40%, die Niederlande mit knapp
30% und Norwegen mit 22'/" lmportantei[. Die restlichen Bedarfsmengen werden
ijberwiegend aus Diinemark und dem Vereinigten Kdnigreich importiert.

Die Konzentration auf wenige Rohdttieferliinder ist im Fa[[e Deutschtands sehr hoch.
73o/o aller RohO[importe kommen aus vier Staaten, aus Russland werden knapp 33olo
des Rohdls importiert, gefotgt vom Vereinigten Kdnigreich mit 177o, Norwegen mit
15o/o und Libyen mit 10olo.

PEV sinkt in 15 lohren
um fast 3%

Die gleichen Energie-
trtiger wie 1997 sind

ouch heute bedeutend

Ke r n e n e rg i e wi ch ti g ste r
Energietriiger zur
Stromerzeugung

50% der Steinkohle
werden importiert

Aber 40o/o der Erdgasim-
porte und knapp 33%

der Rohdlimporte stam-
men aus Russland
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Seit lonuor 2004
Einfuhrpreise filr
Energietriiger mehr
ols verdoppelt

Die 0lpreisbindung
filhrt zu steigenden
Erdgospreisen

Houshalte grdl3te
Energieverbroucher-
gruppe

Ausgaben filr Energie
sttirker gewochsen
ols das verftigbore
Einkommen

Sinkender Primiir-
energieverbrouch -
gestiegene Energie-
produktivitiit

Zur Energiepreisentwicklung

Die Preise fUr Energieimporte (Kohle, Erd6t, Erdgas, Mineratdlprodukte und Strom)
haben sich von Januar 2004 bis Juti 2005 mehrals verdoppelt. Diese Preissteigerungen
wirkten sich - in abgeschwdchter Form - auf die inldndischen Energiemiirkte aus. Der
lndex der Erzeugerpreise fijr Energie (Kohte, Erd6t, Erdgas, Minera16tprodukte, Strom
und Fernwiirme) stieg von Januar 2004 bis Juti 2006 um 39,4o/o; private Endverbrau-
cher mussten im selben Zeitraum 28,60/o mehr fUr Haushaltsenergie und Kraftstoffe
ausgeben. lm Vergleich dazu verteuerten sich die Verbraucherpreise ohne Bertick-
sichtigung von Energie nur moderat: Sie stiegen seit Januar 2004 um tedigtich 3,2%.

Die Weltmarktpreise filr Rohdl erreichten neue Rekordstiinde. An den Tankste[[en ver-
teuerten sich zwischen .lanuar 2004 und Juti 2006 die Preise fUr Normalbenzin um
30,0o/o, flir Superbenzin um 29,60/" und fUr Dieselkraftstoff um 33,5o/". Die Preise ftir
leichtes Heizrjl erhrihten sich fi.lr private Verbraucher um 75,4o/o.

Aufgrund der 0lpreisbindung des Erdgases fotgt die Entwicklung der Erdgaspreise in
Deutschland in einem Abstand von rund sechs Monaten weitgehend der Otpreisdy-
namik. Von Juni 2004 bis Juti 2006 mussten Erdgasimporteure Preissteigerungen von
insgesamt 97,3"/" h innehmen.

Zu den Auswirkungen steigender Energiepreise auf lndustrie und private Haushalte

Die privaten Haushalte und der Verkehr waren in Deutschtand 2005 die gr6Bten Ener-
gieverbraucher. 28,8o/o des Endenergieverbrauchs entfielen auf die privaten Haus-
halte, knapp gefotgt vom Verkehr mit 28,7o/o und der lndustrie mit 26,8"/o. Die Ursa-
chen ftir diese Entwicklung Iiegen insbesondere in der zunehmenden Ausstattung der
privaten Haushalte mit elektrischen Gerdten, in gestiegenen Verkehrsleistungen und
im relativ sparsamen Einsatz von Energie im Rahmen der lndustrieproduktion.

Die privaten Haushalte gaben 2005 mehr als 1,3 Bittionen Euro aus, darunter fUr
Energie und Kraftstoffe rund 98 Milliarden Euro, das waren 7,4"/" ihrer Gesamtaus-
gaben. lm Zeitraum 7997 bis 2005 sind die Ausgaben der Haushatte fiir Energie um
59% gestiegen, wdhrend das verfligbare Einkommen in der gteichen Zeit lediglich um
46ok angewachsen ist. Besonders hoch war die Preissteigerung im letzten Jahr, so
dass 2005 von den Mehrausgaben der privaten Haushalte flir den privaten Konsum
in Hdhe von 18,1 Milliarden Euro allein 6,3 Milliarden Euro oder 35o/o auf Energie und
Kraftstoffe entfielen.

Die gesamtwirtschaftliche Energieproduktivitiit, das heiBt das Verhilltnis von Brut-
toinlandsprodukt (preisbereinigt) zum Primiirenergieverbrauch ist 2005 gegeni.iber
dem Vorjahr um 2,7"/" angestiegen. Bei einem Anstieg des BIP um real 0,97o wurden
L,2o/o weniger Primdrenergie eingesetzt. Dieser Anstieg der Energieproduktivitiit
- auch Energieeffizienz genannt - ist insbesondere auf Einsparungen in Folge der
Preissteigerungen, aber auch auf eine etwas mitdere Witterung ats im Vorjahr zur[.ick-
zuftihren. Von 1991 bis 2005 stieg die gesamtwirtschafttiche Energieproduktivitiit
um 24o/o. Bezogen auf die privaten Konsumausgaben stieg die Energieproduktivitiit
der privaten Haushalte im Zeitraum von 1991 bis 2004 nur um 157o.

Seite 6 Statistisches Bundesamt 2006
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2. Primfirenergieverbrauch - Entwicklung und Struktur

Zur Messung des Energieverbrauchs lassen sich im Wesentlichen zwei GrriBen her-
anziehen: Zum einen der Primiirenergieverbrauch (PEV), zum anderen der Endener-
gieverbrauch (EEV). Der PEV ist der Verbrauch von Energietriigern vor der Umwand-
tung; Uber 9Oo/" der erfassten Energietriiger befinden sich im Rohzustand und werden
erst durch Umwandtungsprozesse in einen fiir Verbrauchszwecke nutzbaren Zustand
i.ibe rf ii h rt.

lm EEV wird derVerbrauch sowohtvon Primiirenergietriigern als auch von Sekundiir-
energietrtigern bei den Letztverbrauchern erfasst. Der Einsatz fiir nicht-energetische
Zwecke wird nicht beri.icksichtigt. Eine Unterscheidung beider GroBen ist deshalb
wichtig, weiI die Primiirenergietriiger im Rohzustand meist nicht unmitteIbar fi]r
Verbrauchszwecke nutzbar sind, und daher eine Umwandlung durchgefi.ihrt werden
muss, bei der Energieverluste entstehen. Der Anteil des EEV am PEV betrtigt etwa
zwei Drittet. Die Berechnungen des PEV und EEV werden von der Arbeitsgemeln-
schaft Energiebilanzen auf Basis von amtlichen Statistiken der Statistischen Amter
des Bundes und der Ldnder durchgefiihrt. ln die Berechnungen gehen auBerdem
Verbandsstatistiken sowie Arbeiten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energienstatistik
und Ergebnisse von Untersuchungen wissenschaftticher lnstitute ein.

2.7 Verinderungen des PEV seit 1991

lm Jahr 1991 betrug der PEV 7467l Petajoute (PJ), er ist im Jahr 2005 mit 74270P|
um fast 3% niedriger. Atterdings votlzog sich die Abwiirtsbewegung nicht [inear, son-
dern - in Abhiingigkeit von Konjunktur und Wirtschaftsstruktur, von Witterung und

Schaubild 1

Zur Messung des
Energieverbrouchs:
Primtirenergie- und

Endenergieverbrauch

PEV sinkt in
15lohren um fast 3%

Entwicklung des Primirenergieverbrauchs 1991 bis 2005

Peta joute Petajoute
15 000 15 000

14 800 14 800

74 600 1,4 600

74 400 1.4 400

74 200 1.4 200

14 000 14 000

0 07997 93 95 97

Quetle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen

99 01 03 2005
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Allein im letzten lohr
sonkderPEVum 1,4%

D i e g le ich e n En e rgietrii -
ger wie 7991 sind auch
heute bedeutend

Mineroliilverbrouch
sinkt um 8%

Erdgasanteil steigt um
fost ein Drittel

Kohlen haben an
Bedeutung verloren

Neben Erdgos wochsen
erneuerbare Energien am
stiirksten

Temperatur und zuletzt von der Energiepreisentwicklung - ungleichmiiBig und tei[-
weise wellenfdrmig. So hat sich in den Jahren 7997 bis 1994 der PEV vor altem in den
neuen Liindern stark reduziert, da dort in den ersten Jahren nach der Vereinigung
rund ein Drittel des Verbrauchs eingespart wurde. Ab dem Jahr 2000 wurde die Ent-
wicklung des Energieverbrauchs in Deutschland hauptsachtich durch die Witterung
- man denke an den relativ kalten Winter im .lahr 2001 - und die durchweg schwache
konjunkturelte Entwicklung beeinflusst. Daraus ergab sich einerseits eine temporiir
htjhere Energienachfrage aus dem Wiirmebereich, andererseits eine verminderte
Nachfrage aus sinkender Konsum- und lnvestitionsneigung. Doch ldsst sich - wie
bereits erwiihnt - eine parallele Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BlP) und
des Primiirenergieverbrauchs schon seit den 1990er Jahren nicht mehr nachweisen.

Ab dem lahr 2OO4 spielen die Energiepreise als Einftussfaktor auf den Energie-
verbrauch eine zunehmende Rolle. Die stark gestiegenen Energiepreise dLirften sich
verbrauchsmindernd ausgewirkt haben, denn a[[ein von 2004 bis 2005 sank der PEV
um 1.,4o/o. Dagegen beeinflusste das gegentber dem Vorjahr leicht hdhere Tempera-
turniveau die Veriinderung des PEV nur wenig.

2.2 Struktur des PEV (Energietrtigermix)

ln den lndustrieliindern, so auch in Deutschland, bestimmen die klassischen Energie-
triiger (Kohte, Mineratdl, Gas, Kernenergie und Wasserkraft) nach wie vor das Bild. Die
Zusammensetzung des PEV hat sich in den letzten 15 Jahren nur wenig verdndert.

Nach wie vor ist Mineral6[ der mit Abstand wichtigste Energietriiger; sein Anteil lag
7997bei38,0"/o und sank auf 35,9"/" im Jahr 2005. Aufgrund dergestiegenen 0tpreise
und des anhattenden Riickgangs des Bestandes an Fahrzeugen mit Ottomotor ent-
wickelte sich insbesondere der Absatz von Benzin riicktdufig. Die steigende ZahI der
mit Diesel betriebenen Personenkraftwagen konnte jedoch den Abwiirtstrend beim
Absatz von leichtem Heiz6[ nicht stoppen. So ging der Minera[6[verbrauch insgesamt
um 8% auf 5 106 PJ zuriick.

Hingegen konnte Erdgas seinen Anteil von 76,60/o auf 22,7"/" im Beobachtungs-
zeitraum kontinuierlich steigern, was vor allem auf seinen vermehrten Einsatz in
Kraftwerksneubauten und auf die hohe Zah[ von Erdgasanschti.issen in Wohnungs-
neubauten zuriickzufLihren ist. lm iahr 2005 sind allerdings verstiirkte Energie-
einsparungen im Haushattsbereich in Folge von Wiirmeddmmung und sparsameren
Gerdten, aber auch Substitutionseffekte aufgrund des vermehrten Einsatzes von
Zusatzheizungen - zum BeispieI Einze[6fen mit Hotz, Solarko]tektoren flir die Warm-
wasseraufbereitung - zu beobachten.

Die Stein- und Braunkohten haben in der gleichen Zeitspanne an Bedeutung verloren.
Der Anteil der Steinkohlen sank von L5,9"/o auf 73,0"/o; 2005 wurden 1 841 PJ

Steinkohle verbraucht. Griinde hierfiir sind der geringere Einsatz in Kraftwerken und
in der Stahtindustrie. lm Wiirmemarkt spielt die Steinkohte nur eine untergeordnete
Rolte. Obwohtauch derAnteitder Braunkohlen am PEVvon 77,2"/oauf 77,2o/o aufgrund
neuer Kraftwerkstechniken und eines gednderten Heizverhattens der privaten
Haushalte erheblich zuriickging, ist die Braunkohle mit einem Verbrauch von 7 596 P)

nach wie vor der wichtigste heimische Energietriiger.

Die Kernenergie konnte im Beobachtungszeitraum ihren AnteiI durch Effizienz-
steigerungen von 77o/" im Jahr 1.997 auf 72,5o/o im .lahr 2005 (1 779 Pl) leicht erhdhen.
Bedeutende Zuwdchse waren bei den sonstigen Energietrigern zu verzeichnen; ihr
Anteil stieg von 7,4o/o im Jahr 1.997 auf 4,7o/o in 2005. Grund hierfi.ir ist die deutliche
Zunahme der erneuerbaren Energietriiger, den wichtigsten Energietrdgern unter der
Sammelposition,,Sonstige".

Seite B Statistisches Bundesamt 2006
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Schaubitd 2

Anteile der Energietrdger
am Primdrenergieverbrauch 1991 bis 2005
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3. Elektrizitdtswirtschaft
Besonderes Kennzeichen der deutschen Elektrizitiitswirtschaft ist die Vietfalt der
Anbieterstruktur. Wiihrend der Strommarkt der europiiischen Nachbarldnder noch
durch quasimonopolistische Marktstrukturen gepragt ist, gibt es in Deutschland
nahezu 1 000 Stromversorger. Diese Unternehmen unterscheiden sich hinsichttich
Grd8e, lntegrationsgrad, Struktur, Leistungsangebot, Eigenttimern und Rechtsform.
Dabei wird zwischen den Unternehmen der allgemeinen Versorgung, der industrie[[en
Kraftwirtschaft und den privaten Stromerzeugern unterschieden. Stromversorgungs-
unternehmen erzeugen oder beziehen Strom, beliefern Weiterverteiler und Letzt-
verbraucher [iber Netzgesel[schaften. Zur industrie[[en Kraftwirtschaft ziihten jene
Unternehmen, die mit eigenen Kraftwerken ihren Strom- und Wdrmebedarf ganz oder
teilweise selber decken. Daneben beziehen diese Unternehmen auch Strom aus dem
Netz der allgemeinen Versorgung oder geben den so genannten Uberschussstrom
an das Netz ab. Ats private Stromerzeuger hatten in der Vergangenheit die Betreiber
von Wasserkraftwerken die grciBte Bedeutung. Mit verstiirkter Ftjrderung der erneu-
erbaren Energien sind eine Vielzahtvon Betreibern von Stromerzeugungsanlagen auf
Basis von Wind und Biomasse hinzugekommen.

Als gr6Bter privater Erzeuger galt bis zum Ende des letzten Jahrhunderts die Deut-
sche Bahn AG. Nach Ausgliederung der DB Energie aus dem Geschiiftsbereich wird
die DB Energie ab 2000 jedoch ats altgemeiner Versorger gefljhrt, da sie neben der
Deutschen Bahn AG auch andere Letztverbraucher mit Strom betiefert. Mdglich
wurde diese Ausgtiederung unter anderem auch durch die grundlegenden Neurege-
lungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in den Jahren 1998 und 2005. Mit
dieser Umsetzung von europdischem in nationales Recht wurde die Struktur des
Strommarktes in Deutschland gravierend veriindert. So sind seit 1998 die Strom-
versorgungsunternehmen unter anderem zur Filhrung von getrennten Konten in der
Rechnungslegung fi.ir die Bereiche Erzeugung, Ubertragung, Verteilung und gegebe-
nenfalls Handetverpflichtet. AuBerdem m[issen sie das Ubertragungsnetz als eigene
Betriebsabteilung - getrennt von Erzeugung und Verteilung - fUhren (so genanntes
,,Unbundling"). Das hat wiederum zur Entflechtung von Unternehmen beziehungs-
weise zur Ausgrllndung von fachtichen Unternehmensteilen in eigenstiindige Unter-
nehmen geflihrt. Mit der Novetle von 2005 hat der Gesetzgeber auch die Einrichtung
von Regulierungsbehorden auf Bundes- und Landesebene bestimmt. Ktinftig mtissen
unteranderem alle Netznutzungsentgelte von der Bundesnetzagentur oder einer Lan-
desregulierungsbeh6rde genehmigt werden. AuBerdem wird der Netzzugang diskri-
minierungsfrei geregelt, und Endkunden kdnnen ihren Stromversorger frei wiihlen.
Von diesen wettbewerbsfdrdernden MaBnahmen verspricht sich die Potitik eine Sen-
kung der Strompreise.

3.1 Struktur der Stromerzeugung (Energietrtigermix)

Die Bruttostromerzeugung betrug im )ahr 1,991. 540,2ferawattstunden (TWh) und
stieg bis zum Jahr 2005 um f ast'1.5o/o auf 618,8 TWh an. Bedeutendster Energietriiger
ist mit 163,0TWh die Kernenergie, die damit einen Anteitvon 26,3o/o an der Strom-
erzeugung hat. Grund hierfiir ist die stetig hohe Ausnutzungsdauer. Zweitwichtigster
EnergietrZiger ist mit 154,5 TWh an der Stromerzeugung nach wie vor die Braunkohte,
auch wenn sich seit 1991 ihrAnteil von 29,3% auf 25,0o/" reduziert hat. Die Stromer-
zeugung aus Braunkohle konzentriert sich aus technischen Griinden auf reviernahe
Standorte; Schwerpunkte sind das Rheinland, die Lausitz und Mitteldeutschland. An
allen Standorten wurde neu gebaut, und es wurden erhebtiche Modernisierungen
vorgenommen, die zu Effizienz- und Wirkungsgradsteigerungen und damit zu Ver-
brauchsminderungen filhrten. Weit umfangreichere AbsatzeinbuBen musste die
Steinkohle hinnehmen; ihr Anteil an der Stromerzeugung sank von 'J.49,8 TWh oder

Stromerzeugung in
Deutschland steht auf

drei Stiulen

MalSnahmen zur
Fdrderung des

Wettbewerbs sollen
Strompreise senken

Ke rn e n e rg i e wi chti g ste r
Energietrtiger zur
Stromerzeugung
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Stromerzeugung mit
Erdgas fost doppelt so
hoch wie 1991

Windkroft und sonstige
Erneuerbore sind
Gewinner im Energiemix

27,8o/oauf 1.34,0 TWh oder21,7o/o.Die deutschen Kohlenkraftwerke [iegen im Wesent-
lichen im fr[iheren Bundesgebiet. ln den neuen Bundesliindern konzentriert sich die
Stromerzeugung aus Steinkohle auf den Kraftwerksneubau in Rostock. Bezogen auf
die Gesamtversorgung in Deutschland decken die Braun- und Steinkohlenkraftwerke
mit 47% immer noch knapp die Hiitfte des Strombedarfs ab und sind somit neben der
Kernenergie eine der beiden tragenden Siiulen einer sicheren und effizienten Strom-
versorgung.

Dem Trend der letzten Jahre entsprechend, konnte die Stromerzeugung mit Erdgas
weitergesteigertwerden. Sie tiegt nun bei 70,0 TWh, ihrAnteitan derStromerzeugung
stieg von 6,7o/o auf '1.1.,3o/" im Jahr 2005. Die Stromerzeugung aus Mineraldtprodukten
ging hingegen von 14,8 TWh auf 11,5 TWh zurlick, Minerakilprodukte werden bei der
Stromerzeugung fast iiberwiegend ftir die Ziind- und Stlitzfeuerung bendtigt.

Die energetische Nutzung der Wasserkraft ist vom natiirlichen Dargebot im jewei-
ligen Wassereinzugsgebiet und derJahreszeit abhiingig. lnsofern sind Vergleiche nur
bedingt aussagefdhig. Der Anteil an der Stromerzeugung lag 1991 mit 19,2 TWh bei
3,60/o und stieg 2005 auf 27,3 TWh oder 4,4o/". GrdBter Gewinner im Energiemix zur
Stromerzeugung ist die Windkraft. Betrug ihr Anteil 1991 kaum messbare 0,02o/o, so

Schaubild 3

Struktur der Bruttostromerzeugung 1991 bis 2005
in o/o

wasserkraftl) I Kernenergie I-l Steinkohte

[---l Erdgas rT,,Jfi?":. l-l Windkraft I
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1) Einscht. Erzeugung in Pumpspeicherkraftwerken.- 2) Vortiiufige Angaben, zum Teilge-
schiitzt.
Quetle: Statistisches Bundesamt; Bundesministerium fi.irWirtschaft und Technotogie; Ver-
band der Elektrizitdtswirtschaft - VDEW; Statistik der Kohlenwirtschaft; Berechnungen des
DIW Bertin
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sind im Jahr 2005 mit26,5 TWh 4,3'/. an der gesamten Erzeugung erreicht. Die Strom-
erzeugung aus sonstigen Energietrzigern, wie Abfdlle, Biomasse und ab 2000 auch
Photovoltaik, konnte im Beobachtungszeitraum verdoppett werden; ihr Anteit tiegt
nun bei 5,2%.

Tabelle:1: Bruttostromerzeugung in Deutschland 1991 bis 2005 nach
Energietrdgern

t) Vorliiufige Angaben, zum Teil geschatzt.
2) EinschlieBlich Erzeugung in Pumpspeicherkraftwerken.
Quelle: Statistisches Bundesamt; Bundesministerium fiirWirtschaft und Technologie; Verband der
Elektrizitatswirtschaft - VDEW; Statistik der Kohlenwirtschaft; Berechnungen des DIW Berlin.

Der internationale StromhandeI hat sich weiter intensiviert, konkurriert aber um
begrenzte Leitungskapazitiiten, beispielsweise an den Ost- und Westgrenzen
Deutschtands. Hinzu kommen die benritigten Kapazitiiten flir den Abtransport des
durch Windkraft erzeugten Stroms. Dennoch haben sich die Lieferungen von und nach
Deutschtand innerhalb von 15 Jahren feweits verdoppelt. Der Strombezug aus dem
Ausland und die Stromabgabe ins Ausland, also der so genannte Stromimportsaldo,
waren 1991 mit - 0,6 TWh noch nahezu ausgeglichen. lm Jahr 2005 hingegen iiber-
trafen die Lieferungen ins Ausland mit 61,4 TWh die BezUge aus dem Ausland um
4,6 TWh.

2005 doppelt so viel
Strom ins Auslond
geliefert wie 1991

Energietrdger
(Mrd. kwh) L997 L995 2000 2001 2002 2oo3 1) 20041) 20051)

Wasserkraft 2)......

Kern energie ..........

Stein koh Ien..........

Braunkohten.........

1,9,2

1.47,4

1,49,8

158,3

36,3

25,2

154,7

1,47,7

1,42,6

47,7

29,4

769,6

743,1,

148,3

49,3

27,8

777,3

1,38,4

1,54,8

55,5

28,4

764,8

L34,6

158,0

56,3

24,1.

1,65,1,

1,46,6

158,2

61,,5

27,5

1.67,1.

1,40,9

158,0

67,5

28,0

163,0

1,34,0

155,0

70,0Erdgas

Mineralcil-
produkte

Windkraft

Ubrige
Energietriiger........

L4,8

0,1

9,1

7,5

5,2

9,5

6,7

10,5

8,7

1,5,9

9,7

18,9

10,1

25,5

77,5

26,5

1,4,3 76,7 20,8 21.,8 20,1. 23,5 25,3 31,0

Bruttostrom-
erzeugung
insgesamt 540,2

30,4

31,0

- 0,6

536,8

39,7

34,9

4,8

575,2

45,1

42,7

3,0

586,7

43,5

44,8

- 1,,3

586,7 607,5 676,0 619,0

Stromimport ........

Stromexport ........

Stromimport-
sa1do...................

46,2

45,5

45,8

53,8

44,2

51,5

56,8

67,4

0,7 -8,1 -7,3 -4,6

Bruttostrom-
verbrauch 539,6 541,6 578,1. 584,8 587,4 599,4 608,6 614,4
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Anteil der
Erneuerboren am
Bruttostromverbrouch
liegt bei 10,2%"

Schaubild 4

3.2 Erneuerbare Energietrdger

Die erneuerbaren Energietrdger sind weiter auf Wachstumskurs: lhr Anteil an der
Bruttostromerzeugung ist 2005 auf 70,2o/o gewachsen. 1991 betrug dieser Anteit
- fast ausschtieBtich durch regenerative Wasserkraft erzeugl - 3,2o/oi Wind und Bio-
masse spielten damals nur eine ganz geringe Ro[[e. DerAusbau der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energietriigern wird seit den 1990er Jahren staatlich gef6rdert,
zutetzt durch das am 01.08.2004 in Kraft getretene Gesetz, das den erneuerbaren
Energien einen Vorrang einriiumt (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG). ln ihm wird
die vorrangige Pfticht zur Abnahme, Ubertragung und Vergiitung des Stroms durch
die Netzbetreiber rechtlich verankert. Ferner enthalt das EEG unter anderem eine
Regelung Uber den bundesweiten Ausgleich des abgenommenen und vergi.iteten
Stroms zwischen den Netzbetreibern und den Stromlieferanten im weitesten Sinne.
Die im Gesetz festgelegten Vergtitungssdtze sind abhiingig von der Art der Anlage
sowie auch vom Jahr der lnbetriebnahme. DerVerg[itungszeitraum, fUr den die Vergi.i-
tungssdtze in der gesetzlich fixierten H6he garantiert werden, betriigt in der Rege[ 20
Jahre. Damit wurden die Bedingungen, zu denen Netzbetreiber den aus erneuerbaren
Energien eingespeisten Strom zu vergljten haben, zu Gunsten der Betreiber solcher
Anlagen weiter verbessert. Dank der 2iuBerst gUnstigen Rahmenbedingungen ftir die
Fcirderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energietrdgern wird Deutschland
das von der EU vorgegebene und im EEG fixierte Zie[, den AnteiI des Stroms aus
Erneuerbaren im Jahr 2010 auf 72,5o/" zu steigern, erreichen. Schon jetzt gibt es ein
potitisches Ziel der Bundesregierung, diesen AnteiI auf mindestens 20"/oim )ahr 2020
zu erhtihen.
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1) Einscht. Erzeugung in Pumpspeicherkraftwerken.- 2) Vortiiufige Angaben, zum TeiI ge-
schatzt.
Quetle: Statistisches Bundesamt; Bundesministerium fUrWirtschaft und Technotogie; Ver-
band der Elektrizitiitswirtschaft - VDEW; Statistik der Kohlenwirtschaft; Berechnungen des
DIW Berlin
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Energie in Deutschland

Die Bruttostromerzeugung aus erneuerbarer Wasserkraft, das hei8t aus Lauf- und
Speicherkraftwerken sowie Pumpspeicherkraftwerken mit natiirlichem Zufluss,
schwankt zwischen den einzetnen Jahren wegen des unterschiedlichen Wasserdarge-
botes - unter anderem aufgrund der inzwischen auch regionaI stark variierenden Nie-
derschltige - ganz erhebtich. Hingegen blieb die instaltierte Leistung seit den 799Oer
Jahren relativ konstant. Ein geringer Zubau im Jahr 2005 wurde primiir im Bereich der
Kleinwasserkraft und durch Modernisierung bestehender Anlagen reatisiert. 2005
speisten die Wasserkraftwerke 21,5 TWh Strom ins Netz der allgemeinen Versorgung
ein. Der Anteil der Stromerzeugung aus Wasserkraftwerken, der unter das EEG fiittt,
ist relativ gering und betriigt nur etwa ein Fi.inftel der gesamten wassertechnischen
Stromerzeugung.

Das stiirkste Wachstum verzeichnete in den betrachteten Jahren die Windenergie. Mit
78 428 Megawatt installierter Leistung im Jahr 2005 tiegt Deutschland weltweit vorn;
26,5 TWh Strom haben diese Anlagen produziert, das sind 4,3olo der gesamten Strom-
erzeugung. Regionale Schwerpunkte des Ausbaus lagen in Niedersachsen, Branden-
burg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. lnsgesamt stieg die Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien von 125 TWh im )ahr 7997 auf 62,5 TWh in 2005, das ist
eine fast viermal so gro8e Menge.

Schaubild 5

Stromerzeugung ous
Windkraft mit 26,5 TWh

Spitzenreiter

Anteile der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energietrdgern
am Bruttostromverbrau ch 7997 und 2005

in o/o

2005
Sonstige erneuer-
bare Energien 0,507o
Biomasse 7,85o/o

Bruttostrom-
verbrauch

Erneuer-
bare

Energien
70,2o/o

Windenergie 4,37"/"

Wasserkraft 3,47"/"

7997

Bruttostrom-
verbrauch

Erneuer-
bare

Energien
3,2"/"

Sonstige erneuer-
bare Energien 0,22o/o

Biomasse O,O4o/o

Windenergie 0,O2"/"

Wasserkraft 2,9Oo/o
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Photovoltaikonlagen
werden immer
kostengtinstiger

Energie ous Biomosse
der Renner der Zukunft

Noch 17 Kernkroftwerke
om Netz

Auch in den kommenden Jahren wird der Beitrag der Erneuerbaren zur Stromerzeu-
gung weiter wachsen. Der Ausbau der Wasserkraftwerke d[.irfte sich auf die Moderni-
sierung und den Ersatz vorhandenerAntagen beschrdnken; dabei wird eine Leistungs-
steigerung mit einer weiteren Verbesserung des gewtisser6kologischen Zustandes
angestrebt. Bei der Windkraft wird die Entwicklung von Offshore-Windparks in der
Nord- und Ostsee ein neuer Schwerpunkt sein. Aber auch an Land (,,Onshore") wird
es darum gehen, den StromertragvorhandenerWindkraftanlagen durch Modernisie-
rung (,,Repowering") erheblich zu steigern. Die Stromerzeugung aus Sonnenenergie
mit Solarzellen hat sich durch die Fiirderung im Rahmen des EEG innerhalb von zwei
Jahren verdreifacht, etwa L TWh Solarstrom wurde 2005 erzeugt. Technische lnnova-
tion und wachsende Miirkte werden auch weiterhin dazu fi.ihren, dass Strom aus Pho-
tovoltaik-Anlagen mit jedem Jahr kostengiinstiger wird. Der Renner der Zukunft unter
den Erneuerbaren di.irfte aber mit ihrem gewaltigen Potenziat die Biomasse sein.
Bereits jetzt [iefert sie mit rund 10 TWh einen wichtigen Beitrag zur sicheren Etektri-
zitdtsversorgung. Aber nicht nur zur Stromerzeugung, sondern auch zur Wiirmenut-
zung in den privaten Haushatten und in der lndustrie leistet die Biomasse in Form
von Hotz oder anderen nachwachsenden Rohstoffen ihren Beitrag. Hinzu kommt ihre
Nutzung als Biokraftstofl ob in reiner Form oder ats Beimischung zu herkdmmtichen
Kraftstoffen. Diese Biotreibstoffe als Untergruppe der Biomasse kdnnen in Zukunft
zu einer nationa[ unabhtingigeren Energieversorgung beitragen. Dies kann nicht nur
in Form des bereits bekannten Biodiesels erfotgen, sondern auch durch Bioethanol,
Biomethanol, Biogas, Bio-ETBE, Biowasserstoff oder synthetische Biotreibstoffe.
Aber auch reines PflanzenciI kann, sofern f[.ir den entsprechenden Motorentyp geeig-
net und die entsprechenden Emissionsanforderungen erfiitlend, als Biokraftstoff ein-
gesetzt werden. lm Laufe des Jahres wird auch mit der Einspeisung von Biogasen in
das regionale Erdgasnetz begonnen werden. Erste Anlagen auf Maisbasis haben mit
dem Probebetrieb begonnen.

3.3 Kernenergie

Am 14. Juni 2000 wurde zwischen der (damaligen rotgriinen) Bundesregierung und
den Energieversorgungsunternehmen eine Vereinbarung getroffen, die die weitere
Nutzung der in Betrieb befindtichen Kernkraftwerke regelt. GemZiB der durchgefi.ihr-
ten Berechnungen Uber die klinftig zu erzeugenden Elektrizitiitsmengen und wegen
der Beschrdnkung der Laufzeit auf hrjchstens 32 Jahre seit lnbetriebnahme wird sich
der Beitrag der deutschen Kernkraftwerke zur Stromerzeugung voraussichttich im
)ahr 2023 auf Null verringern. Das Absinken dieses Beitrags wird kontinuiertich vor
sich gehen, da nach den gesetztich zugewiesenen Reststrommengen im Durchschnitt
etwa ledes Jahr eines der bestehenden Kernkraftwerke abgeschaltet wird. Hierbei
sind natiirtich mdgliche - und vom Bundesministerium fi.lr Umwelt vorab zu geneh-
migende - Ubertragungen von Etektrizitiitsmengen zwischen den Anlagen mit zu
beriicksichtigen. Mit einervergleichsweise niedrigen Anzahlvon 18 Kernkraftwerken
produzierte Deutschland im Jahr 2005 wiederum die vierth6chste Strommenge nach
den USA, Frankreich und Japan. Damit triigt die Kernenergie in Deutschtand mit rund
5Oo/ozur Grundtastversorgung bei. Durch die endgUttige Einstetlung des Leistungsbe-
triebes des Kraftwerks Obrigheim waren Ende 2005 noch 17 kerntechnische Anlagen
am Netz. Demgemii8 ist die Stromerzeugung gegenijber dem Vorf ahr leicht gesunken.
lm Durchschnitt waren die deutschen Kernkraftwerke 7 776 von 8 760 Stunden flir
die Stromerzeugung verfiigbar. Dariiber hinaus wurden sechs der zehn besten Pro-
duktionsergebnisse einzetner Antagen im Jahr 2005 von deutschen Kernkraftwerken
erzielt. Dies verdeutlicht eindrucksvol[ die internationale Spitzenposition der deut-
schen Kernkraftwerke hinsichttich Sicherheit, Zuverliissigkeit und Verftigbarkeit. Die
Entsorgung ausgedienter Brennetemente ist noch nicht abschlieBend geregelt. Zwar
wurde ein Ptanfeststellungsverfahren fi.lr die Einrichtung eines Endlagers bereits
2002 mit der Beschtusserteitung abgeschtossen. Jedoch wurden Klagen gegen diesen
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Schaubitd 5

Kernkraftwerke nach der Bruttoleistung und Typ des Reaktors
Stand vom 72.O7.2006

| ,, Betrieb ln Stitlegung, bzw. Stillegung beschlossen

zu Bremen

Saarta n d

Quelle: Bundesamt fi.ir Strahtensch utz
Statistisches Bundesamt 2006-15 - 7745
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Zukunft in
Deutschlond
ungewiss?

Beschluss von einem Oberverwattungsgericht erst im Mdrz 2006 abgewiesen, und
eine Revision wurde nicht zugetassen. Deshalb wird nun die zUgige Einrichtung des
Endlagers erwartet.

0b die eingangs erwiihnte Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Kraftwerks-
betreibern angesichts der weltweit einsetzenden Renaissance dieser Hochtechno-
logie und der Notwendigkeit einer COr-Reduktion Bestand haben wird, liegt nicht
unbedingt nur am politischen Witlen, sondern auch an der Einstellung der Bevtil-
kerung. SchlieBtich sei, so das Argument der Branche, die verstdrkte Nutzung der
erneuerbaren Energien nur in einem netztechnisch stabiten und preislich gefestigten
Umfeld mit konventionellen Energietriigern mcigtich. Auch die acht fi.ihrenden lndus-
triestaaten derWett (G 8) haben auf ihrem GipfetMitteJuliin St. Petersburgin einem
verabschiedeten ,,Aktionsptan globale Energiesicherheit" die Bedeutung der Kern-
energie hervorgehoben. lnwieweit sich von diesem Aktionsplan Potitik und 6ffent-
liche Meinung in Deutschland beeinflussen [assen und zumindest eine Verltingerung
der Laufzeiten der bestehenden Kernkraftwerke zulassen, ist derzeit vdllig offen.
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4. Versorgungssicherheit bei Kohle, Gas und 0l
Nach einer Phase der Fokussierung auf die Wettbewerbsfiihigkeit der Energie-
versorgung besinnt man sich nun auf die Notwendigkeit einer Balance im energie-
politischen Dreieck aus Wettbewerbsfiihigkeit, Nachhattigkeit und Versorgungs-
sicherheit. Das Thema Versorgungssicherheit hat unter dem Eindruck der fundamen-
tal veriinderten Angebots- und Nachfrageverhiiltnisse nicht nur auf den internatio-
naten 0tmdrkten, sondern auch bei Erdgas und Kohle wachsende Bedeutung erlangt
und steht in der internationaten Politik ietzt ganz oben auf der Agenda. Verstiirkt
wurde diese Entwicklung noch durch die potitisch schwierige Lage in einigen Ftjrder-
regionen sowie durch den steilen Anstieg und die unvorhersehbaren Schwankungen
der Preise, unter denen die internationaten Energiemdrkte zunehmend leiden. Schon
Anfang Miirz hatte die EU-Kommission ihr neues energiepolitisches Grundsatzpapier
,,Eine europiiische Strategie fUr nachhaltige, wettbewerbsfiihige und sichere Ener-
gie" vorgetegt. Nach ihrer Auffassung sind steigende Energieimportabhiingigkeiten,
hdhere Energiepreise und der Klimawandel gemeinsame Probleme der EU-Mitgtied-
staaten, die eine europiiische Antwort erfordern. Nach einer breiten Debatte witt die
Kommission einen Endbericht erstellen sowie konkrete Schlussfolgerungen und Vor-
schliige erarbeiten, die dem europiiischen Rat zum Jahresende zur Beschlussfassung
vorgetegt werden sollen.

4.7 Kohlenimporte und die wichtigsten Staaten

2005 wurden 36,4 Mittionen Tonnen Steinkohlen importiert, mehr als das Doppelte
als im lahr 7997 (16,8 Mittionen Tonnen). 8,8 MiItionen Tonnen stammen aus der
Europiiischen Union, wobei hier Poten mit 99"/" das mit Abstand grdBte Lieferland
ist. Haupttieferliinder auBerhalb der EU sind Siidafrika mit 8,3 Mitlionen Tonnen, Rus-
sland mit 7,5 Mitlionen Tonnen, Austratien mit 4,1 Millionen Tonnen und Kolumbien
mit 3,1 Millionen Tonnen. Aufgrund der unterschiedlichen Qualitiiten und Heizwerte
werden diese lmporte unterschiedlich eingesetzt. ln den Kraftwerken werden neben
einheimischen Steinkohlen i.iberwiegend Kessetkohlen aus Polen, Siidafrika, Russ-
land und Kolumbien verbrannt. Ftir Kokskohle, zum Beispiet fUr die Stahlindustrie,
sind indes Austratien und Kanada die Hauptlieferanten. Aus beiden Liindern kommt
auch die Kohle mit den hdchsten Heizwerten. Die teuerste Kohte kam 2005 mit 100,15
Euro/Tonne aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Mit ln-Kraft-Treten des EU-Binnenmarktes zum 01.01.1993 sind Einfuhren von Dritt-
landskohle, die in einem anderen Mitgtiedsland der Europiiischen Union, zum Bei-
spiel in Rotterdam oder Antwerpen, zLlm freien Verkehr in den deutschen Markt
abgefertigt wurden, nicht mehr genehmigungspftichtig. Nach Auslaufen des in den
1950er Jahren zum Schutz der heimischen Kohlenfdrderung ertassenen so genann-
ten Kontingentgesetzes am 01.01.1996 war auch fUr den Bezug von Steinkohlen aus
den Nicht-EU-Mitgtiedstaaten keine Einfuhrgenehmigung mehr erfordertich. Seitdem
sind die Einfuhren von Steinkohlen vollstiindig tiberatisiert. Entsprechend schwierig
ist deshatb die exakte statistische Erfassung. Die 6konomischen und politischen Zei-
chen deuten derzeit auf einen weiteren Zuwachs der lmportkohten hin, die bereits
2005 etwa 60% des Steinkohtenbedarfs Deutschlands deckten. Die Ausfuhren von
Steinkohten sind mit circa 0,3 Millionen Tonnen kaum nennenswert. Auch derAuBen-
hande[ mit Braunkohten ist im Vergleich mit den inliindischen Fdrdermengen minimal
und fi.ir die Versorgung der inldndischen Verbraucher ohne Belang.

Kohlenimporte
steigen ropide

Anteil der
lmportkohle wiichst
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Aber 40o/o der Erdgas-
importe stommen ous
Russland

Schaubitd 7

4.2. Erdgasimporte und die wichtigsten Staaten

Der grdBte TeiI des deutschen Erdgasbedarfs muss importiert werden, denn nur
knapp 16% des Gasaufkommens in Deutschland werden aus eigener Fdrderung
gewonnen. 1991 waren es noch iber 22o/o. Somit stiegen die Erdgasimporte in den
letzten 15 Jahren um fast 80% auf l0l8Mittiarden kWh. Angesichts dieser hohen
lmportabhiingigkeit von derzeit 84% gitt es, jede Abhiingigkeit von einzelnen Produ-
zenten zu vermeiden. Der Bezug des Erdgases aus dem Ausland erfotgt tiberwiegend
auf Basis langfristigerVertrage zwischen den Lieferanten und den auf dem deutschen
Markt ttitigen Gasversorgungsunternehmen. Die Laufzeit der Vertreige betriigt in der
Regel mehr als 20 Jahre. Manche Liefervertriige mit gro8en europiiischen Erdgaspro-
duzenten reichen sogar bis 2030 und damit weit in die Zukunft. Die physischen Liefe-
rungen nach Deutschland erfolgen [iber leistungsfiihige Pipelinesysteme, die Trans-
portentfernungen von mehr ats 5 000 km liberbriicken. Haupttieferliinderwaren und
sind die ehematige Union der soziatistischen Sowfetrepubliken (UdSSR) oder Russ-
land mit derzeit liber40%, die Niederlande mit knapp 30% und Norwegen mit22o/o
lmportantei[. Die restlichen Bedarfsmengen werden [iberwiegend aus Diinemark und
Gro8britan nien importiert.

Steinkohten im porte 2OO3, 2004 und 2005
nach ausgewihtten Staaten

l-l 2oo3 2oo4 l-l 2005

Polen

Siidafrika

Russlan d

Son stige
Drittliinder

Australien

Kolumbien

0 2 4 6 8 10Mitt. t
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Erdgasimporte 1991 und 2004 nach ausgewihlten Staaten
in o/"

2004
Sonstige Liinder
8Y" Niederlande

27o/o

Sowietunion/
Russische
Frideration (ab 5192)
42"/"

Nonrvegen
290h

7997
Sonstige Ldnder
7o/o

Sowjetunion/
Russische
Frjderation (ab 5192)
44!o

Niederlande
38"/o

Nonvegen
77"/"
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Schaubild 8

Doch die Gasimporteure schauen nach vorn, weitere Mdglichkeiten des Erdgasbezugs
werden sondiert. lm Blickpunkt stehen insbesondere Lieferldnder aus Nordafrika
und dem Nahen Osten, entsprechende Vertragsabschliisse wlirden zu einer wei-
teren Diversifizierung der Bezugsquellen beitragen. Kommt es zu einem Abschluss
beispielsweise mit Katar - dort liegt mit dem North Gas Fietd das gr0Bte Naturgas-
fetd der Erde - so mi.issen neue Transportwege und -mittel erschlossen und genutzt
werden. Erdgas kann auch per Schiff in verftiissigter Form (als,,Liquified Natural
Gas" - LNG) transportiert werden. Hierzu wird das Gas in Verfliissigungsanlagen
in unmittetbarer Niihe der Vertadehiifen auf - 160oC abgeki.ihtt. lm Ziethafen des
lmportlandes wird es wieder in einen gasfcirmigen Zustand zuriickgefi.ihrt und in das
Erdgasteitungssystems eingespeist. ln Deutschtand gibt es bisher kein LNG-Terminat.
Kiirztich wurden jedoch die Voraussetzungen fiir den Bau eines Ftiissiggasterminals
in Wilhetmshaven geschaffen. Dart]ber hinaus wird auch in die inliindische Erdgas-
fdrderung weiter investiert. Einen Beleg fi.ir die Bedeutung einheimischer Erdgasque[-
len liefert die ErschlieBung von Vorkommen im ostfriesischen Landkreis Leer, die im
Friihiahr begonnen hat.
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Fast drei Viertel oller
Rohtilimporte kommen
ous nur vier Stoaten

4.3. Rohtitimporte und die wichtigsten Staaten

Die Konzentration auf wenige Rohdttiefertiinder ist im Falte Deutschlands sehr hoch.
So kommen seil 7994 wert- und mengenmdBig um die 73"/" aller Roh6limporte aus
den gleichen vier Staaten. Die Russische Fdderation tiegt dabei mit einem Anteit von
zulelzt etwa einem Drittel aller deutschen Erdtileinfuhren an erster Ste[[e, gefolgt
vom Vereinigten Kdnigreich mit 177o, Norwegen mit 15% und Libyen mit 10olo. Vor
7994, genauer gesagt im Zeitraum zwischen 1991 und 1993, deckten diese Liinder
im Schnitt etwa 55% der 0teinfuhren ab.

Zum Vergleich einige ausgewiihtte Liinder: ln China deckten 2004 die vier gr6Bten
Liefertiinder 57o/, der O[einfuhren dieses Landes ab, in den USA 55olo, in Frankreich
58olo, in SLid korea 66oh, in llalien 7 1"/".

Am meisten konnte von diesem Konzentrationsprozess in Deutschland die Russische
Fdderation profitieren, die lhren AnteiI nahezu verdoppelte. Am wenigsten profitierte
Libyen von dieser Entwicktung und exportiert heute etwa ein Viertel weniger nach
Deutschland als noch im Jahre 1991.

Schaubitd 9

AnteiI der grtiBten 4bzw. grtiBten 10 Lieferliinder
an den Erdti[-Gesamtimporten 1991 bis 2005

in oh

Sowietun ion/Russische
Fdderation (ab 5192)

l-l Libyen

l-l Nonvegen

0
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Lieferlzinderu Ptut, s bis to1) o//o

100
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1) Die Zusammensetzung der Pldtze 5 bis 10 hat sich iiber die.lahre verdndert. lm Jahre
2005 gehdrten zu den zehn wichtigsten Erddl-Liefertdndern (in absteigender Reihenfolge):
die Russische Ftideration, das Vereinigte Ktinigreich, Norwegen, Libyen, Kasachstan,
Algerien, Saudi-Arabien, Syrien, Diinemark und Nigeria.

0
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Dehnt man die Zahtder Liefertiinder auf zehn Staaten aus, so werden seit 1991 etwa
95olo a[[er deutschen Einfuhren dieses Rohstoffs durch die zehn grdBten Lieferldnder
abgedeckt. Darunter befinden sich aktuelI nur vier OPEC-Staaten, namentlich Libyen,
Algerien, Saudi-Arabien und Nigeria. Nur ein Staat, Libyen, befindet sich unter den
wichtigsten vier Liefertiindern. lm )ahre 1.991. waren noch sechs der zehn grdBten
Lieferltinder Teil der OPEC.

Zum Vergleich einige ausgewiihlte Liinder: ln China decken die zehn grdBten Liefer-
liinder 80% der Gesamtcileinfuhren ab (darunter 3 OPEC-staaten), in den USA 84%
(5 OPEc-staaten), in Si.idkorea 88% (6 OPEC-staaten), in Frankreich 97"/" (5 OPEC-
Staaten), in ltalien 92"/. (5 OPEC-Staaten).

Statistisches Bundesamt 2006 Seite 23





Energie in Deutschland

5 Energiepreisentwicklung auf verschiedenen
Wirtschaftsstufen

Energie hat sich seit Beginn des neuen Jahrtausends spijrbar verteuert. Ausgehend
von der weltweit stark gestiegenen Nachfrage nach den wichtigsten Energierohstof-
fen einerseits und von der unsicheren wettpolitischen Lage (lrak-Krieg, Atomstreit
mit dem lran) andererseits, sind die Preise fi.ir die wichtigsten Primiirenergietriiger
vor attem seit Beginn des Jahres 2004 kontinuierlich gestiegen. Die Preise filr Ener-
gieimporte (Kohle, Erdtil, Erdgas, Minera[6]produkte und Strom) haben sich von
Januar 2004 bis Juti 2006 mehr als verdoppelt. Diese Preissteigerungen wirkten sich
- in abgeschwdchter Form - auf die inltindischen Energiemiirkte aus. Der lndex der
Erzeugerpreise fiir Energie (Kohle, Erd6[, Erdgas, Mineral0lprodukte, Strom und Fern-
wiirme) stieg von lanuar 2004 bis Juti 2006 um 39,4"/o, private Endverbraucher muss-
ten im selben Zeitraum 28,60/0 mehr fiir Haushaltsenergie und Kraftstoffe ausgeben.
lm Vergleich dazu verteuerten sich die Verbraucherpreise ohne Beriicksichtigung von
Energie nur moderat: Sie stiegen seit Januar 2004 um tedigtich 3,2%.

Schaubitd 10

Das Statistische Bundesamt berechnet und verdffentlicht monatlich Preisindizes fUr
viete Energiearten auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen, von der Einfuhr iiber die
intiindische Erzeugung bis hin zum Verbrauch durch gewerbliche und private Abneh-
mer. Eine aktuelle Aufstetlung der lndizes steht monatlich zum kostentosen Down-

Seit lonuor 2004
Einfuhrpreise filr

Energietriiger mehr
als verdoppelt

Preisindizes fiir Energie 2000 bis 2006
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Erhiihte weltweite
Nachfrage noch
Steinkohle fiihrt seit
Mitte 2003 zu storken
Preissteigerungen

Rohiilpreis stieg
Anfong luli 2006 ouf
iiber 78 Dollar/Borrel

load im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes zur Verfiigung (www.destatis.
de/shop -+ Schnel[suche + 5619001). lm Folgenden werden fiir die wichtigsten Ener-
giearten einige relevante Preisbewegungen der letzten Jahre kommentiert.

5.7 Kohle

Kohle gehdrt nach wie vor zu den wichtigen Primdrenergietrtigern. Der in den letzten
Jahren beobachtete kontinuierliche Anstieg der Steinkohlepreise ist vor allem auf die
weltweit stark gestiegene Nachfrage nach Kokskohte zurlickzufUhren. lnsbesondere
der anhaltende Wirtschaftsboom in China mit der damit einhergehenden Auswei-
tung der Stahlproduktion hat zu einer Verknappung und damit zu steigenden Prei-
sen gefUhrt. Bei importierter Steinkohle sind die Preise von Juni 2003 - dem Beginn
der gegenwdrtigen Phase der Preiserhohungen - bis Juti 2006 um insgesamt 69,6"/o
gestiegen. Abnehmer von in Deutschtand gefcirderter Steinkoh[e mussten innerhalb
dieses Zeitraums Preiszuschliige von 67,60/" hinnehmen. Bei Braunkohle fielen die
Preissteigerungen wesentlich moderater aus, sie betrugen seit Juni 2OO3 nur 7,lo/o.

5.2 Rohtit und Mineraltilprodukte

Die Weltmarktpreise fiir Rohrit erreichten Anfang .luti 2006 neue Rekordstdnde. So
kostete am 14. Juti 2006 an der New Yorker Warenterminbtirse ein BarreI der Refe-
renzsorte West Texas lntermediate zeitweise 78,L3 US-Dotlar. Dies ist der vorldufige

Schaubitd 11

Preisindizes fi.ir Rohtit 2000 bis 2006
2000 : 100

- 
Weltmarktpreise auf Basis US-Dollar (Quelte: HWWA)

- 
Einfuhrpreise Deutschland auf Basis Euro
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Tabelle 2: Preisindizes fiir Kohte

Ei nfu h rprel se

Steinkoh le

Erzeuger-
preise

Steinkohle
und

Steinkohten
bri ketts

Erzeugerpreise
Braunkohte und

Braun koh [en-
briketts

Verbraucher-
preise
Stein-

koh len briketts

Verbraucher-
preise

Braunkohlen-
briketts

JD 2000

lD 2001

lD 2OO2

lD 2003

lD 2004

lD 2005

100,0

771,,7

91,3

84,1

777,3

723,0

100,0

725,8

773,1,

99,8

1,31,,3

758,4

2000=100

100,0

101,0

707,5

702,8

1,02,3

704,4

100,0

100,6

1o2,6

1,O2,9

704,9

108,0

100,0

100,6

102,8

1,03,9

10 5,1

106,7

jan 05

Feb 06

Mrz06

Apr 06

Mai05

.lun 05

Jul 06

1,27,9

1,)0,7

734,8

1,33,9

128,8

1,28,6

1,34,3

1,64,2

1.64,7

766,0

165,O

165,0

1,65,4

1,62,1,

1,08,7

108,8

108,8

709,6

1,08,4

1,08,4

1.O8,4

770,3

770,4

1.10,4

710,4

770,5

11.0,5

1,1,O,6

1 08,5

108,6

108,6

108,2

1 08,1

108,3

108,0

JD 2001

lD 2OO2

jD 2003

lD 2004

JD 2005

't 1,,7

- 18,3

- 7,9

39,5

4,9

Veriinderung zum Vor.iahr in Prozent

25,8 1,0

- 10,1 0.5

- 11,8 1,,3

31,6 - 0,5

20,6 2,1.

0,6

)o
0,3

1,,9

3,0

0,6

'))
L,7

1,2

1,,5

.lan 05

Feb 06

Mrz 06

Apr 06

Mai 06

Jun 06

Jut 06

3,7

6,2

12,4

10,3

7,1

4,8

9,8

12,5

6,0

4,4

6,2

6,7

5,8

1,8

4,"r

4,2

4,2

5,4

5,4

4,3

4,3

3,0

3,7

3,2

3,3

3,2

3,2

2,7

2,7

2,1

2,7

1,9

2,0

2,8

2,0
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Superbenzin wor an den
Tankstellen im luli 2006
um 29,6%o teurer als
Anfang 2004, Diesel
um 33,5%"

Htihepunkt der aktuellen Olpreisrallye, die etwa Anfang 2004 einsetzte. Die Ursa-
chen fi.ir die enormen Preisanstiege der letzten Jahre sind vietfZittig. ln erster Linie
ist die wettweit gestiegene Nachfrage zu nennen, die insbesondere durch das starke
Wirtschaftswachstum in China und lndien hervorgerufen wird. Dem erhcjhten Bedarf
stehen begrenzte Kapazitiitsreserven in der Rohdlforderung gegeniiber. Der zweite
wichtige Ursachenkomplex besteht in der angespannten weltpolitischen Lage. Die
anhaltende lnstabititiit im lrak, der Streit um das iranische Atomprogramm, der
wieder eskalierte Nahost-Konftikt und die anhaltende Terrorismusgefahr in wichtigen
Fdrdertiindern schiiren die Angst der MZirkte vor massiven Produktionsausfiillen.
Hinzu kamen in der Vergangenheit andere Sondereinftiisse, wie beispielsweise die
Hurrikankatastrophe in den USA im August/September 2005, die zu kurzzeitigen
zusiitzlichen Preisausschtiigen ftihrten. Als Fotge der Entwicklungen auf dem Welt-
markt stiegen die Preise flr Oleinfuhren nach Deutschtand vor allem seit Jahresbe-
ginn 2004 drastisch an. lm Juli 2006 musste fUr Rohdt mehr als das Doppelte bezahlt
werden als noch im Januar 2OO4 G 725,O"/.). Diese Entwicktung wurde noch leicht
gediimpft durch Wechselkursgewinne des Euro gegenijber dem US-Dollar. Auf den
internationaten Mdrkten wird 0t in der Reget in Dollar gehandett. Durch das Erstar-
ken des Euro seit Ende 2002 wurde so ein Teil der internationalen Preissteigerungen
kompensiert.

DerAnstieg der Roh6lpreise ftihrte zwangsliiufig auch zurVerteuerung aller Minerald[-
erzeugnisse, was zusiitzlich durch eine weltweite Verknappung der Raffinerie-

Schaubitd 12

Struktur der Verbraucherpreise
ftir Mineraltilerzeugnisse im,luli 2006

in "/o
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Preisindizes fUr Rohtil und Minera16lprodukte
2000:1 00

Einfuh r-

preis-

index
Erzeugerpreisindex Verbraucherpreisindex

Rohdl
Motoren

benzin

Diesel-

kraft-

stoff

Leic htes

Heizdl

Schweres
Heiz6l

Normal-

benzin

Super-

benzin

Diesel-

kraft-

stoff

Leichtes

Heizdl

2000: 100

JD 2000

,D 2001

)o 2oo2

,D 2003

lD 2004

lD 2005

100,0

90,8

8 5,5

85,7

700,7

742,3

100,0

100,4

702,3

106,8

777,3

779,7

100,0

101,5

702,6

108,6

775,6

7)7,9

100,0

97,6

84,2

86,7

99,2

732,6

100,0

87,6

93,O

98,6

92,0

129,9

100,0

101,0

703,4

108,1

772,6

727,7

100,0

700,7

103,0

707,7

772,7

720,5

100,0

702,2

704,3

110,3

777,0

732,9

100,0

94,7

85,5

88,7

98,8

730,4

Jan 06

Feb 06

Mrz 05

Apr 05

Mai 06

Jun 06

Jul 06

164,f

161,6

166,0

180,4

176,8

777,6

789,2

724,O

1)) lL

123,5

137,5

732,2

713,3

"t36,9

1)5,4

1.34,8

138,3

742,7

740,9

742,O

745,7

747,0

141,8

150,0

159,7

75),4

I )J,O

763,7

755,5

168,0

766,8

169,7

767,7

767,8

166,9

125,4

724,6

724,4

732,7

7i3,6

735,4

137,9

724,9

724,7

723,8

7)7,9

7)2,8

734,6

737,7

737,7

736,6

138,8

742,8

747,4

1.4),2

745,2

737,8

747,O

742,6

749,0

749,8
't 49,4

752,7

Verdnderung zum Vorjahr in Prozent

lD 2001

lD 2002

lD 2003

lD 2004

JD 2005

_o,

- 5,8

0,2

77,5

47,3

0,4

7,9

4,4

4,2

7,5

1,6

1,0

5,8

6,4

74,7

- 8,4

- 8,1

3,0

74,4

3),7

- 72,4 1,0

6,2 2,4

6,0 4,5

- 6,7 4,2

47,2 7 ,5

o,7

2,3

4,6

4,7

))
2,7

5,8

6,7

73,6

- 5,9

- 9,7

'1, 7

77,4

32,O

jan 06

Feb 05

Mrz 06

Apr 06

Mai 06

lun o6

Jul 06

54,3

45,2

)74
38,8

42,9

24,7

23,4

15,0

11,8

oo

72,6

13,8

11,8

10,8

74,5

74,3

8,7

10,5

72,7

6,2

6,5

33,9

34,2

23,5

37,2

35,5

10,9

77,7

66,7

57,6

49,4

43,7

35,6

24,6

75,6

7),7

9,4

12,3

13,3

72,6

10,1

r),4
13,0

9,4

72,7

13,7

72,4

10,1

74,)

75,6

9,8

9,6

8,9

7,7

4,8

31,9

7 t,,
79,2

27,4

28,9

73,9

70,4

Tabelle 3: Preisindizes fiir Rohtil und Mineraltilprodukte

kapazittiten beeinflusst wurde. lnsbesondere amerikanische Raffinerien kdnnen
den Bedarf des US-Marktes an hochwertigen Kraftstoffen vor a[]em im Frtihfahr und
Sommer nicht abdecken. Dies fi.ihrt zu verstarkter Nachfrage an den europaischen
Miirkten und damit zu Preissteigerungen.
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Stoti sti sch es B u n d e so mt
b e re ch n et P re i si n d izes
fiir Erdgas auf ollen
Stufe n d e r Ve rsorg u n g s-
kette

Die 0lpreisbindung
fiihrt zu steigenden
Erdgaspreisen

Ei n fu h rp re i se fil r Erd gas
sind von luni 2004 bis
luli 2006 um 97,3"/"
g esti e g e n, Ve rb ra uch e r-
preise um 37,2%"

Auf der Erzeugerstufe erhijhten die Unternehmen der Mineraldlwirtschaft innerhalb
der letzten gut zweieinhalb Jahre (von Januar 2004 bis Juti 2006) die Abgabepreise
flir Benzin um 30,4o/o, fl]r Diesel um 36,2o/o, fiir leichtes Heizcil um 96,3"/o und fiir
schweres Heiz6[ um 91.,6"/".
An den Tankstellen verteuerten sich in diesem Zeitraum die Preise flir Normatbenzin
um 30,070, fi.ir Superbenzin um 29,60/o und fi.ir Dieselkraftstoff um 33,5Yo. Die Preise
fUr leichtes Heiz6l erhdhten sich f[ir private Verbraucher um 75,4o/o.
Die Preissteigerungen fUr Mineraldlprodukte fatlen somit deuttich geringer aus
ats beim Rohdt. Dies hdngt mit der Struktur der einzelnen Bestandteile der Endver-
braucherpreise zusammen. So macht bei Superbenzin der Wareneinstandspreis, das
heiBt der reine Produktpreis, etwa ein Dritteldes Tankstellenpreises aus (Stand Juli
2006). Den gr08ten AnteiI hat die Mineraldtsteuer, die sich seit Januar 2003 nicht
veriindert hat. Beim [eichten Heiz<jI ist der Steueranteit deutlich geringer, deshatb
schlagen sich Preisverdnderungen des Rohbls deut[ich stiirker nieder.

lm Juti 2006 haben die Verbraucherpreise fi.ir Mineratcilerzeugnisse das bisherige
Rekordniveau vom August/September 2005 i.iberschritten. Autofahrer mussten im
Juli 2005 L0,L7o mehrft.ir Normalbenzin bezahten als im Ju[i 2005, flirSuperbenzin
ebenfalls 10,1.o/o und fiir Dieselkraftstoff 4,8% mehr. Die Heizdtpreise fiir die privaten
Haushatte stiegen im selben Zeitraum um durchschnitttich 1.O,4"/,.

5.3 Erdgas

Das in Deutschland verwendete Erdgas stammt zum grdBten Tei[ aus lmporten und
zu einem geringeren Teil aus intiindischer Fdrderung. Uber eine mehrstufige Versor-
gungskette gelangt das Erdgas zu den Endverbrauchern. Am Anfang steht die Einspei-
sung des importierten beziehungsweise geforderten Gases in die Netze der Fern- und
Regionalgasgese[lschaften, den so genannten Weiterverteilern. Die Weiterverteiler
vertreiben das Erdgas an die Ortsgasversorgungsunternehmen (hiiufig Stadtwerke),
die i.lber ihre eigenen [oka]en Versorgungsnetze das Erdgas an unterschiedtiche Arten
von Endverbrauchern absetzen. Neben dieser typischen Versorgungskette bestehen
vietftiltige andere Lieferbeziehungen, wie zum BeispieI direkt zwischen Erdgasimpor-
teuren und industriellen Endverbrauchern.
lm Rahmen der deutschen Preisstatistik werden Preisindizes fUr Erdgas auf allen Ver-
triebsebenen ermittelt. lm Einzelnen werden lmportpreisindizes (lPl), Erzeugerpreisin-
dizes (EPl) und Verbraucherpreisindizes (VPl) berechnet. Die Struktur des deutschen
Erdgasmarktes sowie deren Widerspiegelung in den Daten der Preisstatistik sind in
nebenstehender Ubersicht dargeste[[t.

Die Entwicktung der Erdgaspreise in Deutschland fotgt in einem Abstand von etwa
sechs Monaten weitgehend der 0tpreisdynamik. Dies liegt an der so genannten
Olpreisbindung des Erdgases in den Liefervertriigen zwischen den meist austiin-
dischen Erdgaslieferanten und den lmporteuren. Dabei ist der Gaspreis an die Ent-
wicktung der wichtigsten Konkurrenzenergien (vor allem leichtes Heiztit) gekoppelt.
MaBgebtich daflir sind vom Statistischen Bundesamt verdffentlichte Erzeugerpreise
beziehungsweise Erzeugerpreisindizes. Fiir bestimmte Liefervertriige (zum Beispiet
an industrielle GroBkunden und Gaskraftwerke) sind auch zusiitztiche Preisbin-
dungen an schweres Heizol und Kohle typisch.

Die insbesondere seit Jahresanfang 2004 stark steigenden 0[preise fiihrten somit ab
etwa Jahresmitte 2004 zu massiven Anstiegen der Erdgaspreise. Von Juni 2004 bis
J uti 2006 m ussten Erdgasimporteure Preissteigerungen von insgesamt 97,3o/" hinneh -

men. Auf den folgenden Verteiterstufen fielen die Preisausschtiige etwas moderater
aus, da in die Preiskatkulationen derVersorger nicht nur die lmportpreise einflieBen,
sondern auch andere Preisbestandteile (zum Beispiet Kosten f[ir den Gastransport
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lmporte in liindische Forderung

Kraftwerke I nd ustrie
Handel/
Gewerbe

Private
Haushalte
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Schaubild 13

durch die Leitungssysteme, Vertriebskosten, Steuern), deren Dynamik unabhiingig
von der 0tpreisentwicklung ist. So betrdgt beispielsweise der Kostenanteil des reinen
Erdgases am Endverbraucherpreis fijr private Haushatte nur circa 30% bis 40%. Eine
Erhdhung der Einfuhrpreise um 10% fi.ihrt also rein rechnerisch zu einer Gaspreisstei-
gerung fiir private Haushalte von circa 3o/" bis 4o/".
Die Erdgasbezugspreise sind zwischen Juni 2004 und Juti 2006 f[ir Weiterverteiler
um 70,2"/o gestiegen, ftir Ortsgasversorgungsunternehmen um 66,4"/" und fiir
lndustriekunden um 53,5"/". Ftir private Haushalte ergaben sich in diesem Zeitraum
Preiserhrihungen von insgesamt 37,2Yo. Deutlich geringer (+ 20,6"D fielen die
Preiserhrihungen fiir Kraftwerke aus, da hier in den entsprechenden Liefervertragen
die Tarife hiiufig nicht nur an die Preisentwicklung von Heizdt, sondern auch an die ftir
Stein- und Braunkohle gekoppelt sind.
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Tabelte 4: Preisindizes ftir Erdgas

Preisindizes fUr Erdgas

Einfuhr-
preisindex Erzeugerpreisi ndex

Ver-
braucher-
preisindex

Erdgas Erdgas, bei Abgabe an

Weiter-
verteiter

Ortsgas-
versor-

gungsunter.
nehmen

Kraft-
werke

ln-
dustrie

Handel
und

Gewerbe

private
Ha ushalte

(Pt) (EPr 1) (EPr 2) (EPt 3) (EPt 4) (EPt 5) (vPr)

JD 2000

JD 2001

lD 2002
jD 2003

lD 2OO4

lD 2005

100,0

t36,6
773,0

779,7

1.1.3,1

756,2

100,0

732,3

773,6

728,7

721,O

756,7

2000 : 100

100,0 100,0

733,7 114,8

715,6 1.06,7

729,3 1,14,8

122,4 715,7

755,1, 124,7

100,0

726,1.

1,1,2,6

724,8

1,1,9,3

739,6

100,0

L25,1.

115,8

122,8

1,23,5

147,2

100,0

1,21,,9

1,1,4,8

720,8

122,1.

135,2

lan 06

Feb 06

Mrz 06

Apr 06

Mai 06

lun 06

Jul 06

198,0

1.99,6

202,5

206,8

209,4

270,5

274,7

782,5

782,5

1 86,5

192,8

1,92,9

205,0

204,9

186,0

186,0

789,6

796,7

1,97,9

202,9

202,3

1,39,9

1,41,,4

1,42,5

1.36,4

738,3

736,8

1,)8,2

1,63,2

1,64,0

165,8

1,79,0

77 9,7

181,5

1,82,7

1,65,4

166,3

766,3

167,8

168,3

768,6

1,69,3

155,5

756,4

756,4

757,7

158,3

1 58,5

158,8

JD 2001

lD 2002

JD 2003

lD 2004

JD 2005

36,6

- 77,3

5,4

- 5,0

38,1

Ver6nderung zum Vorjahr in Prozent

32,3 33,7 1.4,8 26,7

- 74,1, - 73,1 - 7,1. - 1,0,7

72,8 77,9 7,6 10,8

- 5,5 - 5,3 7,7 - 4,4

29,5 26,7 6,9 77,0

25,',t

- 7,4

6,0

0,6

74,3

27,9

- 5,8

5,2

7,7

70,7

.lan 06

Feb 06

Mrz06
Apr 06

Mai 06

Jun 06

Jut 06

43,4

44,7

46,6

44,8

43,7

41,,8

38,7

30,0

30,0

31,1,

24,3

24,3

30,3

27,8

36,2

36,2

36,9

28,9

29,6

37,2

25,3

1.7,5

1.9,6

20,7

1,2,5

73,9

L2,4

1,4,2

28,3
17 a

28,4

31,,4

30,3

31,,5

29,8

24,1.

24,7

23,4

23,1,

23,4

23,4

21.,4

1,9,6

19,7

1.9,7

20,2

20,4

20,3

1,9,3
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5.4 Strom

Auch ftir elektrischen Strom werden vom Statistischen Bundesamt Preisindizes auf
unterschiedlichen Verteilungsstufen berechnet. Neben einem lndex, der die Preisent-
wicklung von Lieferungen der Stromproduzenten an Weiterverteiter (in der RegeI sind
das Betreiber regionaler Verteilernetze und ortliche Stromversorger) beobachtet,
stehen vor attem Preisindizes ftir unterschiedliche Endverbrauchergruppen im
Mittetpunkt. Der Strompreis setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten
zusammen, deren Preisdynamik verschiedenen Einftussfaktoren ausgesetzt ist. So
flie8en in die Endverbraucherpreise in erster Linie die Kosten flir die Stromerzeugung
sowie fUr die Netzlibertragungskosten der unterschiedtichen Verteilernetze
(Netznutzungsgebi.lhren) ein. Dazu kommen Verbrauchssteuern und steueriihnliche
Abgaben (Stromsteuer, Konzessionsabgaben, Preisaufschliige auf der Grundlage
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und des Kraft-Wdrme-Kopplungsgesetzes
(KWK) sowie gegebenenfalls die Mehrwertsteuer. AuBerdem sind in den Preisen
die Vertriebskosten und die Gewinne der Stromversorgungsunternehmen enthatten.
Die Preisstruktur und damit der Einfluss der einzelnen Preiskomponenten auf
den Endpreis variiert ie nach Verbrauchergruppe. So machten beispietsweise
nach Angaben des Verbandes der Elektrizitiitswirtschaft (VDEW) im jahr 2005
fi.ir private Haushattskunden mit einem jiihrlichen Stromverbrauch von 3 500 kWh

Anteil von Steuern und
Abgoben om Strompreis

ftir private Housholte
im lahr 2005 bei

knapp 40o/o
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Stro m p re i se filr g ewe rb -
liche Grol3abnehmer im
luli 2006 um 8,7o/o htiher
ols im luli 2005

Strompreise ohne Steu-
ern und Abgaben fi.ir
private Housholte erst
wieder im lohr 2005 ilber
dem Stand vor der Libe-
rolisierung (1998)

die reinen Stromkosten (einschtieBlich Vertriebskosten und Gewinne) sowie die
Netznutzungsgebiihren gut 60% des Strompreises aus. Knapp 40olo entfieten auf
Steuern und Abgaben.

Schaubitd 15

Die Entwicktung der Strompreise war in den letzten Jahren von verschiedenen, sich
teitweise tiberlagernden Tendenzen gepriigt. Mit dem Beginn der Liberatisierung
der Strommiirkte im Jahr 1.998 waren zundchst sinkende Preise zu beobachten.
Gteichzeitig erhrjhte sich fedoch die Betastung der Strompreise durch Steuern und
Abgaben. Beispiele dafiir sind vor atlem die Einfilhrung der Stromsteuer im April
1999 sowie deren stufenweise Erhdhung jeweils zum Januar derJahre 2000 bis 2003,
das Stromeinspeisegesetz beziehungsweise das Erneuerbare-Energien-Gesetz im
lahr 1.998 und das Kraft-Wdrme-Kopplungsgesetz im lahr 2000. Seit etwa Anfang
2004 sind vor a[[em Preiserhdhungen bei den wichtigsten Brennstoffen fiir die
Stromerzeugung (Kohte und Erdgas) flir die zum Teil erhebtichen Preissteigerungen
verantwortlich. Dies schtiigt sich vor a[lem auf der Stufe der Weiterverteiler nieder,
bei denen die reinen Stromkosten einen relativ groBen Anteil am Gesamtpreis haben.
lm Juli 2006 lagen die Strombezugspreise fiir Weiterverteiler um 79,40/" tiber dem
Stand des Vorjahres. Gewerbliche Sondervertragskunden (in der Regel industrielle
Gro8abnehmer) mussten in diesem Zeitraum Preiserhcihungen von 8,77o hinnehmen,
gewerbtiche Tarifkunden von 4,9o/o. Ftir private Haushalte verteuerte sich der
Strompreis entsprechend um 3,8%.

Den Einftuss einzelner Preiskomponenten zeigen Simulationsrechnungen am
Beispiel der Strompreisentwicklung flir einen privaten Haushalt mit einer jiihrlichen
Abnahmemenge von 3 500 kwh. Die Liberalisierung des Strommarktes filhrte Ende
der 1990er und Anfang der 2000er Jahre zu sptirbaren Preissenkungen der reinen
Strompreise ohne Steuern und Abgaben. Von Januar 1998 bis Oktober 2000 fielen
die Stromtarife ohne Steuern und Abgaben um knapp 13%. Dies wurde iedoch durch

Zusammensetzung des Strompreises fiir Haushaltskunden 2005
in o/"

Kraft -Wiirm e-Kopp Iu n gsgesetz
7,7o/o

Erneuerbare-
Energien-Gesetz
3,4o/o

GroBhandelspreis
und Vertrieb

24,60/o

Stromsteuer
77,O"k

Konzessions
abgabe
9,60/o

Netzentgelte
35,9Yo

Mehnrvertsteuer
73,8"/"

Quetle: Verband der Elektrizitatswirtschaft
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Preisindizes fUr elektrischen Strom

Erzeugerp reisi ndex
Verb ra uc h er-

prei si n dex

Elektrischer Strom, bei Abgabe an

Weiter-
verteiter

Sonder-
vertrags-
kunden

darunter
Gewerbtiche

An Iagen
private

Haushattein Nieder-
spannung

in Hoch-
spannung

2000=1 00

JD 2000
JD 2001
lD 2002
JD 2003
)D 2004
,D 2005

100,0
96,0
93,5

1,02,6
1 10,8
727,6

100,0
101,5
1,O1,9

1.1.4,2

11,9,5
727,7

100,0
105,1
107,2
113,4
1,1,6,2

1,22,9

100,0
100,4
100,3
1,1,4,4

1,20,5
1,29,1,

100,0
1,04,5
704,2
109,9
773,4
778,2

100,0
104,0
708,7
1,1,4,1

778,7
723,7

lan 06
Feb 06
Mrz 06
Apr 06
Mai 06
lun 06
Jut06

150,3
167,5
171,4
1,72,8
164,4
1.63,4
1,65,0

1,42,7
1,44,6
1.45,5
1,42,4
1,39,4
1,40,4
143,O

1,29,0
1,31,,6

1,32,5
131,8
1,30,3
1,37,3
132,5

1,46,9
1,48,5
749,4
145,6
142,2
143,2
1.46,2

1.21.,L

722,0
1,22,3
1.22,6
1.23,6
1,23,6
724,2

1,27,9
728,1,

1,28,1,

1.28,2
1,28,6
1,28,6
1,28,7

Veriinderung zum Vorjahr in Prozent

lD 2001
lD 2OO2

JD 2003
lD 2OO4

JD 2005

- 4,0
- 2,6

o7
B,O

1,5,2

t,5
0,4

72,1
4,6
6,9

5,1 0,4
2,0 - 0,1
5,8 74,L
2,5 5,3
5,8 7,1

4,5
- 0,3

5,5
3,2
4,2

4,0
4,5
5,0
4,0
4,2

Jan 06
Feb 06
Mrz06
Apr 06
Mai 06
lun 06
Jul 06

37,1,
49,2
51,1,

43,0
33,8
29,5
1,9,4

17,7
1,9,5

19,8
74,8
10,6
10,5

8,7

8,3
1,1,,r

77,5
9,7
6,8
6,7
5,2

20,6
22,0

1,6,5

1 1,8
Lt,5

9,8

4,2
4,3
3,6
3,5
4,4
4,4
4,9

4,2
4,O

3,9
3,8
3,8
3,8
3,8

Tabelle 5: Preisindizes ftir elektrischen Strom

staatliche Eingriffe, insbesondere die Einfl.ihrung der Stromsteuer im Aprit 1999
weitgehend kompensiert, so dass die Preise insgesamt in diesem Zeitraum nur
etwa um 0,5o/o zurickgingen. Ab November 2000 stiegen die Preise ohne Steuern
und Abgaben kontinuierlich an, erreichten aber erst wieder im Laufe des Jahres
2005 das Niveau vor der Liberalisierung. Uberlagert wurden diese Preissteigerungen
von weiteren Steuererhiihungen. Vor a[[em die jiihrtiche Anhebung der Stromsteuer
in den Jahren 2000 bis 2003 belastete die Stromrechnung spiirbar. Auch die
Preisanhebungen infotge von EEG und KWK fi.ihrten zu ansteigenden Stromtarifen.
Dabei ermiiBigten sich zwar die EEG-Siitze je eingespeister Kilowattstunde, durch das
steigende Aufkommen von Strom aus erneuerbaren Energien erhcihte sich jedoch der
AnteiI des EEG-Stroms, was feweits auf die Strompreise umgetegt wurde.
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Schaubitd 15

5.5 Energiesteuern

Neben der Mehrwertsteuer sind in der Bundesrepublik Deutschland die meisten Ener-
giearten mit Verbrauchssteuern betegt. Grundlagen dafi.ir sind das Mineratdlsteuer-
gesetz flir Mineralolprodukte und Erdgas beziehungsweise das Stromsteuergesetz
filr elektrischen Strom. Mit der Anpassung der Energiesteuersdtze werden in erster
Linie dkotogische und wirtschafttiche Ziele verfolgt. Einen Uberblick iiber die ver-
schiedenen Steuersiitze Iiefert die folgende Tabetle.

otto
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100
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60

50

Erzeugerpreisindex flir elektrischen Strom
beiAbgabe an private Haushalte 1998 bis 2005

Jahresabgabe 3 500 kWh
2000 = 100

l-l Ohne Steuern und Abgaben
[-_-l finscht. Steuern und Abgaben
[---l Steuern und Abgaben

7998 7999 2000 2001

o/to
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502002 2003 2004 2005
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Tabelte 6: Steuersitze nach Energiearten

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Erdgas
als

Heizstoff
Benzin Diesel

Le i c htes
Heizol

Schweres
Heiz6l

Elektrischer Strom

(zur Wirme-
erzeugung)

Regel-
steuer-

satz

Produzierendes
Gewerbe, Land-

und Forstwirtschaft

Euro/
MWh

Cent/
Lite r

Cent/
Lite r

Euro/
1 000
Liter

Euro/
1 000 kg

Euro/
MWh

Euro/
MWh

lanuar
7998 7,84 50,11 37,70 40,90 75,)4 0,00 0,00

seit Aprit
1999 3,48 53,1,7 34,77 61,35 15,34 70,23 2,05

seit lanuar
2000 3,48 56,24 37,84 61.,35 77,89 72,78 2,56

seit Januar
2007 ),48 59,37 40,90 67,35 77,89 1.5,34 3,O7

5e it )a nuar

nuar

2002 3,48 62,38 43,97 67,)5 77,89 17,90 3,60

se it la
200) 5.50 65,45 47,04 61,35 25,00 20,50 72,30
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6 Steigende En ergiepreise: Auswi rku ngen auf I n d ustrie
und private Haushalte

6.7 Endenergieverbrauch (EEV) nachVerbrauchergruppen 1991
und 2005

lm Jahr 1991 betrug der Endenergieverbrauch (EEV) noch 9 366 Petajoute (PJ) und
sank bis 2005 um 2,7oh. Der Energiebedarf fUr die Verbrauchergruppen ,,lndustrie",
,,private Haushalte", ,,Gewerbe, Hande[, Dienstleistungen (GHD)" und ,,Verkehr" ent-
wickelte sich in der Vergangenheit jedoch unterschiedlich.

Schaubitd 17

Lag die lndustrie noch 1991 mit einem Anteil von 28,8"/" an der Spitze derVerbrau-
chergruppen, gefotgt von den privaten Haushalten mit26,80/o und dem Verkehrssek-
tor mit 25,9"/o, so waren im Jahr 2005 die privaten Haushalte und der Verkehr die
grd8ten Energieverbraucher. Bei einem EEV von 9 173 Pl entfielen 28,8"/o auf die pri-
vaten Haushalte. Der AnteiI des Verkehrs lag bei 28,7"k und der lndustrie bei 26,8oh.
Die Ursachen fUr diese Entwicklung liegen insbesondere in der zunehmenden Aus-
stattung der privaten Haushalte mit elektrischen Gerdten, in gestiegenen Verkehrs-
leistungen und im relativ sparsamen Einsatz im Rahmen der lndustrieproduktion.

Wichtigste Endenergieverbraucher in der lndustrie sind derzeit die Metallerzeugung
und -verarbeitung mit knapp 30%, die Chemische lndustrie mit20ok und das Papier-
gewerbe mit etwas ,jber 7o/" Anteil am EEV der lndustrie. Bezieht man jedoch den
nichtenergetischen Verbrauch mit ein, so liegt die Chemische lndustrie mit Abstand
vorn (siehe auch Abschnitt 5.4). Die bedeutendsten Energietriiger waren mit 931 PJ

die Gase (Erdgas und hergestettte Gase) und mit 847 P) Strom. Die privaten Haushatte

Haushalte griil3te
Energieverbroucher-

gruppe

Entwicktung des Endenergieverbrauchs 1991 bis 2005

Petajoute Petajoule
9 800 9 800

9 700 9 700

9 600 9 600

9 500 9 500

9 400 9 400

9 300 9 300

9 200 9 200

9 100 9 100

0 07997 93 95 97

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebitanzen

99 01 03 2005

Statistisches Bundesamt 2006 - 75 - 71,56

Statistisches Bundesamt 2006 Seite 39



Energie in Deutschland

Ausgoben fiir Energie
stiirker gewochsen
als dos verftigbore

Einkommen

haben mehr Mineralot und Mineraldlprodukte (662PD verbraucht als Strom (SfO e1;.
Spitzenreiter ist auch hier das Erdgas (7 026 PJ), das hauptsachlich zur Wiirmeerzeu-
gung eingesetzt wird.

6.2. Ausgaben privater Haushalte fiir Energie 7997,2005

Die privaten Haushalte gaben 2005 mehr ats 98 Milliarden Euro ftir Energie und Kraft-
stoffe aus. Der private Konsum insgesamt betrug rund 1,3 Billionen Euro. Die Ausga-
ben fiir Energie machten damit7,4"/" ihrer Gesamtausgaben aus. lm Zeilraum 1,991,
bis 2005 sind die Ausgaben der Haushalte fiir Energie um 59% gestiegen, wiihrend
das verfiigbare Einkommen in dergleichen Zeit tedigtich um 46"/" angewachsen ist.

ln den 7990er Jahren war die Preissteigerung filr Energie gering, so dass derAnteil
der Energieausgaben am privaten Konsum von 7,0o/o im Jahr 7997 auf 6,1% im Jahr
1999 gesunken ist. Besonders hoch waren die Preissteigerungen 2005, wodurch der
AnteiI atlein im letzten Jahr um 0,4%-Punkte angestiegen ist. lnfolge dieser hohen
Preissteigerungen entfielen 2005 von den Mehrausgaben der privaten Haushalte filr
den privaten Konsum in Hdhe von L8,L Mittiarden Euro al]ein 6,3 Milliarden Euro oder
35o/o auf Energie und Kraftstoffe.

Schaubitd 18

Privater Konsum, Verfiigbares Ein kom men
und Ausgaben privater Haushalte fiir Energie 7999 bis 2OO5

in ieweitigen Preisen
7999 :700

Messzah Ien Messzahten
1.40 1.40

130 130

720 120

110 110

100 100

90 902003 2004 2005
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Gegenstand der Nachweisung 7997 7995 1,999 2005

in Miltiarden Euro

Summe Energie

davon:

67,69 58,1.4 71,75 98,10

Kraft- und Schmierstoffe 26,50

1,6,65

7,75

6,7 4

4,05

879,86

1 000,51

30,40

1,9,45

8,84

5,60

3,8 5

7 067,1,9

t 787,96

34,28

79,05

9,40

5,79

3,23

71.75,07

7 285,54

43,38

24,33

1,6,03

1,0,75

4,27

7 327,06

t 459,76

Strom

Gas (einscht. Ftiissiggas)

FtUssige Bren nstoffe (H eiztjl).................

Sonstige Energie

Privater Konsum

Verfiigbares Ein kommen....

Tabelle 7: Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte
in jeweiligen Preisen

6.3. Auswirkungen auf den AuBenhandel

Die gestiegenen Rohtit- und Erdgaspreise haben auch Auswirkungen auf den AuBen-
handel Deutschlands. Zum einen direkt - durch wertmiiBige Anstiege bei den Erd6l-
und Erdgasimporten, zum anderen auch indirekt durch Preisanstiege bei stark

Schaubitd 19

Antei[ von Erd6l und Erdgas
an den deutschen Gesamtimporten 1991 bis 2005

in "/"
o/

9

otto

9

88

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

0 07997 93 95 97 99 01 03 2005
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Der Anteil der Erddl- und
Erdgoseinfuhren on den
G e sa mte i nfu h ren i st se it
2000 stork gestiegen

Sinkender Primiir-
energieverbrauch -
gestiegene Energie-
produktivitiit

Anstieg der Energiepro-
duktivittit im Jahres-
durchschnitt 1995 bis
2004 unter politischen
Zielwerten

6tpreisabhiingigen Giitern wie Kunststoffen sowie durch Exportzuwdchse im Handel
mit den Ottiefertiindern. Diese indirekten Effekte werden aber zum Teil durch andere,
den Au8enhandel beeinflussende Effekte ljberlagert, so dass nur sehr vage Aussa-
gen tiber die indirekten Effekte der Preisanstiege mdglich sind. Die direkten EinflLisse
der Preise auf die Erdol- und Erdgasimporte lassen sich atlerdings gut nachweisen.

So betrug in den Jahren 7997 bis 7999 der durchschnitttiche AnteiI der Erd6[- und
Erdgaseinfuhren an den deutschen Gesamteinfuhren etwa 4,7"/o. lm Zeitraum zwi-
schen 2000 und 2005 ist dieser Anteil auf durchschnittlich 6,7"/o gestiegen. lm Jahr
2005 betrug der AnteiI sogar 8,3% und ist im ersten Quarta[ 2005 sogar auf tiber 10%
gewachsen.

Dies zeigt sich auch an den Wachstumsraten der Erd6[- und Erdgaseinfuhren des
Jahres 2005 gegentiber dem lahr 1,99L.1n diesem Zeitraum verdoppelten sich nahezu
die Einfuhren von Erd6[. Betrachtet man aber die eingefiihrten Mengen, so liisst sich
tedigtich ein Zuwachs in Hdhe von 25o/" feststellen. Beim Erdgas ist diese Entwick-
lung iihnlich: Hier stieg die wertmii8ige Einfuhr an diesem Energietriigervon 1991 bis
2005 um 236o/o. Dem standen allerdings mengenmiBige Zuwiichse in Hdhe von nur
52% gegenUber.

Kommen wir zu den indirekten Einfltissen der gestiegenen Energiepreise. Die Exporte
in zwei der vier grdBten Lieferldnder filr Erdtit und Erdgas - die Russische Frideration
und Libyen - haben sich im Zeitraum 2000 bis 2005 i..iberdurchschnittlich entwickelt.
Dies [dsst sich unter Umstiinden auf das ,,Recycling von Petrodollars" zuri.ickflih-
ren. Die Exporte in die beiden anderen groBen Lieferliinder haben sich bezogen auf
Norwegen durchschnittlich und bezogen auf das Vereinigte Kdnigreich unterdurch-
schnitttich entwickelt. lm Falle des lnsetstaats krinnte dies vielleicht auf den relativ
gerin gen AnteiI von Erdrit- und Erdgasim porten zurlickzuflihren sein.

6.4 Energieeffizienz

Die gesamtwirtschaftliche Energieproduktivitdt, das heiBt das Verhiittnis von Brut-
toin [andsprod ukt (preisberein igt) zum Primdrenergieverbrauch ist 2005 gegen iiber
dem Vorfahr um 2,\oh angestiegen. Bei einem Anstieg des BIP um real 0,9olo wurden
1,2olo weniger Primiirenergie eingesetzt. Dieser Anstieg der Energieeffizienz ist ins-
besondere auf Einsparungen in Fotge der Preissteigerungen ats auch auf eine etwas
mildere Witterung als im Vorjahr zurlickzuflihren. Der temperaturbereinigte Energie-
verbrauch geht daher - um O,2o/o - etwas schwiicher zurljck ats die Ursprungswerte.

Die Steigerung der Energieproduktivitiit liegt zwar aufgrund der Einsparungen h6her
als in den Vorjahren, jedoch noch etwas unter den Zieten der Nachhaltigkeitspotitik
der frtiheren Bundesregierung und der Koalitionsvereinbarung der jetzigen Bundes-
regierung. Fi.ir das ZieI der Verdopplung der Energieproduktivitiit zwischen 1990 und
202 0 wiire ei n e iah resd urc h sch n ittlic h e Steigeru ng um 2,3o/o erfordertich.

Die Energieproduktivitiit aller Produktionsbereiche, das hei8t die erziette Wertsch6p-
fung der Produktionsbereiche (preisbereinigt) je eingesetzter Energie (in Teraioute)
hat sich 2OO4 im Vergleich zum Vorjahr um 2o/o erhdht. Gegeni.iber 7995 - also wiih-
rend der letzten zehn Jahre - hat sich die Energieproduktivitiit aller Produktionsbe-
reiche insgesamt um 16% erhtjht, das sind knapp 1,7o/"im Jahresdurchschnitt. Ftir
den relativ kriiftigen Anstieg der Energieproduktivitdt gegeniiber dem Vorjahr sind
von den bedeutenden Energieverbrauchern insbesondere die Chemische lndustrie
mit einem Anstieg von 4,7o/o utrd die Eisenschaffende lndustrie mit einem Anstieg von
4,2o/o v E r antwo rt I i c h.
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Schaubitd 20

En ergieprod u ktivitdt n ac h ausgewiih lten Prod u ktionsbereichen
Bruttowe ft sc h cipfu n g (p reisbe rei n i gt) i n Eu ro/

Primiirenergieverbrauch in Terajoule
Verdnderung 2004 gegentiber 2003 in %

7

4,7

4,2

5,9

4,6

4,9

2,0

)')

01234560/o
1) Ziet der Nachhaltigkeitspotitik der Bundesregierung: Verdoppelung der Energieproduk-
tivitdt zwischen 1990 und 2020, d.h. jahrtiche Steigerung um 2,3"/".
Que[[e: Statistisches Bundesamt, Umweltdkonomische Gesamtrechnungen 2006

Statistisches Bundesamt 2006 - 75 - 7759

Verarbeitendes
Gewerbe

Herstellung
von chemischen

Erzeugnissen

Eisen und
Stah lerzeugung

Herstetlung von
Metall-

erzeugnissen

Energie- und
Wasser-

versorgung

HandeI

Alte
Produktions-

bereiche

Produktions-
bereiche und

private Haushatte
zusammen

Sotl-Wert
der deutschen

Nach haltigkeits;
strategie' '

Statistisches Bundesamt 2006 Seite 43

2,3



Energie in Deutschland

lm gesamten Zeitraum 1995 bis 2004 haben insbesondere die Dienstleistungs-
bereiche [iberdurchschnitttich zu dem Anstieg der gesamten Energieprodukti-
vitiit der Produktionsbereiche beigetragen. lnsbesondere konnte der Bereich
des Handets seinen Energieeinsatz gegen[iber 7995 ' erheblich reduzieren
(- 6,5'/.) und das bei einer um 75o/o hoheren Wertschdpfung. Das Verarbeitende
Gewerbe konnte bei einer ebenfalts um 75o/o h6heren Wertschcipfung seinen Energie-
einsatz in diesem Zeitraum dagegen nur um knapp 2olo absenken.

Einen gegeniiber 1995 erhdhten Energieverbrauch weist beispielsweise der Bereich
,,Verkehr und Nachrichtenlibermittlung" auf (+ 107d. Da dessen Wertschdpfung im
setben Zeitraum jedoch ebenfalls kriiftig gestiegen ist - inflationsbereinigt um 14o/"

- ist auch hier ein leichter Anstieg der Energieproduktivitiit tJfit 3,4o/o in der gesamten
Periode zu beobachten.
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7. Deutschland im internationalen Vergleich

7.7 Kennziffern zu Rohtitimporten 1991 und 2005

Eine Auswertung der UN-Comtrade-Datenbank zeigt, dass sich der Erddlimport
Deutschlands im Zeitraum 7992 bis 2004 wertmiiBig etwas mehr ats verdoppelt
hal (+ 72Oo/"; mengenmd8ig + 157"). lm gleichen Zeitraum sind die Erddtimporte der
USA um das 2,5-fache (mengenmiiBig + 70%) und die Si.ldkoreas um das 2,1-fache
(mengenmiiBig + 607") gestiegen. Die grdBten Zuwiichse der Ldnder, flir die Werte
vorlagen, verzeichneten Australien mit Zuwdchsen um das 3, -fache (mengenmdBig
+ 720o/o),lndien mit Zuwiichsen um das 5,4-fache (mengenmd8ig+ 29OY) und China
mit Zuwiichsen um nahezu das 19-fache (hier lagen keine Mengenangaben fi.lr 2004
vor; mengenmii8iger Zuwachs bis 2003: + 70O"/")-

Nimmt man Einfuhren von ErdtiI und die Einfuhren von Minera16tprodukten zusam-
men, so stiegen die deutschen lmporte dieser Grlter zwischen 1.992 und 2004 um
etwa das 1,3-fache. Die entsprechenden lmporte der USA stiegen im gleichen Zeit-
raum um etwa das 2,4-fache und die lmporte Stidkoreas um etwa das 2,1-fache.
Einige ausgewtihlte Liinder mit besonders hohen Zuwachsraten beim lmport von
Erdcil und Mineraltilprodukten waren lndien mit einem Zuwachs um das 3,5-fache
und China mit einem Anstieg auf nahezu das 13-fache.

Schaubild 21

AnteiI von Erdtilimporten und lmporten von Mineraltilprodukten
am Bruttoinlandsprodukt 7992 bis 2004

- 
Deutschland

- 
$6hyvsi2 - 

([ip2
Republik
Korea

lndien
Vereinigte
Staaten

o//o

6

otlo

6

5 5

4 4

3 3

2 2

7 1.

0 0
7992 93 94 95 96 97 98 99 2000 07 02 03 2004
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leder Einwohner
D e utsc h la n d s i m po rti e rt
im Schnitt jedes Jahr 2o/"
mehr Erdtil und Mineral-
tilprodukte, in den USA
sind es 4o/o, in China 27"/o

Unterschiede bei
Mineraliilpreisen auf
verschiedene Steuer-
stitze in der EU
zurilckzufilhren

Deutschland aufgrund
h o h e r Verb ro uch sste ue rn
bei Superbenzin an
vierter Stelle

Die durchschnittliche Zuwachsrate von Erddl und Mineraldlprodukten pro Kopf
gerechnet betrug im Zeitraum von 1.993 bis 2004 flir Deutschland 9o/o. Dies bedeutet,
dass bei wertmii8iger Betrachtung fUr jeden Einwohner Deutschlands im Schnitt pro
Jahr etwa 9oh mehr Erd6l und Mineraldlprodukte importiert wurden. Rechnet man aus
dieser durchschnitttichen Vertinderungsrate die 0tpreisentwicklung heraus, so ver-
bteibt fUr den gleichen Zeitraum ein durchschnittlicher Zuwachs pro Kopf und Jahr in
Hcihe von 2"/". Dies entspricht in etwa einem jdhrtichen Mengenzuwachs pro Kopf in
gteicher Hcjhe. Fi.ir andere ausgewiihlte Leinder ergaben sich jiihrtiche, durchschnitt-
liche Mengenzuwiichse in Hdhe von 4o/o fiir die USA, 3% fUr Sildkorea, 6% fiir lndien
und 27"/" fUr China.

Der Anteil der lmporte von Erdril und Mineraldlprodukten am Bruttoinlandsprodukt
Deutschlands stieg von 7,7o/o im .lahr 7992 auf 7,9"/" im )ahr 2OO4. Dies entspricht
einer Anteilssteigerung in HOhe von 74o/o. Fiir andere ausgewiihlte Liinder betrugen
die Anteitssteigerungen 84"/" f\r die USA, 57o/" fir SUdkorea, 29% flr die Schweiz,
90"/" fir lndien und 305"/" flr China. lm letzteren Falle stieg der AnteiI der lmporte
von Erd6[ und Mineraltilprodukten am Bruttoinlandsprodukt Chinas von 0,60lo im Jahr
7992 auf 2,6o/o im Jahr 2OO4.

7.2. Energiepreise im EU 25-Vergteich

Von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europiiischen Gemeinschaften, werden
halbjiihrlich Durchschnittspreise fUr verschiedene Energietrdger im europdischen
Vergleich (EU 25 sowie Bulgarien, Kroatien und Ruminien) verdffentlicht. Jeweils zum
Stichtag 1. lanuar und 1. Juli werden die Daten fUr elektrischen Strom und Erdgas
sowie monatlich fi.ir die Minerakilprodukte Superbenzin bteifrei (95 Oktan) und
Dieselkraftstoff von den Staaten der Europiiischen Union erhoben und an Eurostat
gemeldet. Dabei findet eine Unterteilung nach Preisen ohne Steuern, mit Verbrauchs-
steuern und einschlieBlich Mehrwertsteuer statt. Die Ergebnisse werden jeweils etwa
ein hatbes Jahr nach der Erhebung von Eurostat zur Verfilgung gestellt.

Bei den Mineratolprodukten werden die Preise der Treibstoffe fiir Kraftfahrzeuge ab
Tankstelle ermittelt. Die aktuellvorliegenden Daten wurden im zweiten Halbjahr 2005
erhoben. Es handelt sich um Durchschnittspreise der Meldungen des 15. eines jeden
Monats. Dabei zeigt sich, dass die Netto-Preise im Vergleich in der Europiiischen
Union nur geringe Unterschiede aufweisen. Die Differenzen in den Verbraucher-
preisen resultieren hauptsdchlich aus den verschieden hohen Steuersdtzen in den
einzelnen Staaten.

Der Netto- Preis flirSuperbenzin schwan ktzwischen 39,737 Eurocent je Literin Fin n [and
und 50,733 Eurocent je Liter in den Niederlanden. Werden die Verbrauchssteuern und
die Mehrwertsteuer dazugenommen, zeigen sich deutliche Preisunterschiede, wobei
die niedrigeren Preise ab Tankstelte in den neuen Mitgtiedstaaten der EU 25 gefunden
werden. lnnerhalb der Europiiischen Union belegt Deutschland bei den Steuerantei-
len der Verbraucherpreise f[ir Superbenzin bteifrei einen der oberen Ptiitze. Deshalb
tag die Bundesrepublik im zweiten Hatbiahr 2005 mit brutto 126,08 Eurocent je Liter
an vierter Ste[[e nach den Niedertanden, Belgien und dem Vereinigten Kdnigreich.

Der Preisvergteich bei Dieselkraftstoff zeigt ein dhnliches Bitd. Ohne Steuern sind
innerhatb der Europiiischen Union nur geringe Preisunterschiede zu beobachten, erst
die unterschiedlichen Steuersitze sorgen fi.ir Preisschwankungen zwischen den Staa-
ten. Durch hohe Siitze bei den Verbrauchssteuern und der Mehrwertsteuer gehdren
die Bundesrepubtik Deutschland, Schweden, ltatien und GroBbritannien zu den teu-
ersten Staaten. Giinstigere Gesamtpreise werden, wie bei Superbenzin auch, haupt-
siichlich in den neuen Mitgtiedstaaten der EU 25 beobachtet.
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Schaubitd 22

Preise fUr Superbenzin bleifrei 95 Oktan im 2. Hatbjahr 2005
ab Tankstelle

l-l Ohne Steuern l--_l Verbrauchssteuern [---l wtehrwertsteuer

Niederlande

Betgien
Vereinigtes
Kdnigreich

Deutschland

Italien

Diinemark

Schweden

Fin n [a nd

Fra n kreic h

Portugal

Ungarn

Luxemburg

0sterreich

lrland

Polen

Spanien
Tschech ische

Repubtik
Slowakei

Griechenland

Slowenien

Malta

Zypern

Litauen

Esttand

Lettland

50,7) 66,49 )) )7

qo f 1 22,)9

68,50 19,18

65,45 77,39

56,40 )o 7a

54,O3 24,94

52,67 24,55

58,79 27,68

58,92 19,66

53,29 20,74

4),2) 22,10

44,21 14,O2

42,57 77,85

44,27 18,29

40,1 1 18,40

40,28 7),79

)9,2) 75,69

39,86 75,67

)o,9) 74,)4

35,99 15,60

30,9 5 73,54

30,47 1.,

28,82 73,44

28,76 72,89

27,58 1.2,7 )

47,42

41,11.

41,24

47,57

45,72

45,57

)9,7 4

41,)6

45,48

45,17

49,27

46,7 4

42,44

43,53

45,9)

43,)4

42,28

48,73

42,O2

44,26

46,60

45,83

42,84

43,75

0

Quelle: Eurostat
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Schaubild 23

Preise fi.ir Dieselkraftstoff im 2. Hatbjahr 2005
ab Tankstelle

l-l Ohne Steuern l-l Verbrauchssteuern l-l Mehnryertsteuer
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Quelle: Eurostat

20 40 60 80 100 720 740
Eurocent le Liter

Statistisches Bundesamt 2006 - 15 - 7762

20,o7

41.,305),75 18,89

47,O448,59 1 5,30

38,66Lq L-) 22,O2

27,37

77,48

36,8'J. 78,26

]6,6047,49 27,O2

38,0450,77 16,75

50,04 1 8,18

45,9) 37,29 15,81

57,40 31,10 1 6,50

77,06

49,O5 1 5,58

3'J.,97 77,49

1.2,90

47,58 16,84

47,03 75,49

52,50 25,90 14,1.1.

49,56 7,41.

24,93

32,4540,46 7),20

24,5547,90 13,O4

47,30 23,56 12,75

24,5445,92 12,68

Seite 4B Statistisches Bundesamt 2006

58,50

35,77

47,69

36,53

37,44

32,97

54

59 30,02

28,98

30,)9

26,53

1



Energie in Deutschland

Neben Preisvergteichen ftir Minera[6lprodukte liefert Eurostat auch Preisvergleiche
fiir elektrischen Strom und Erdgas. Unterschieden werden hierbei fest definierte
Abnahmefiitle sowohl an industrielle Abnehmer als auch an private Haushalte. Zum
Erhebungsstichtag 01.01.2005 ergab sich folgendes Bi[d:

Schaubitd 24

Preise fiir Erdgas beiAbgabe an lndustriekunden am 1. Janua( 2006
Jahresverbrauch: 418 600 Gigajoute

Benutzungsdauer: 250 Tage; 4 000 Stunden

I-l Ohne Steuern l-l Verbrauchssteuern

Deutschland

0sterreich
Vereinigtes
Kdnigreich

Slowakei

Stowenien

Frankreich

Tschech ische
Repubtik

Ungarn

Spanien

Betgien
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Diinemark
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Luxemburg

Polen
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Rumiinien

Bulgarien

Litauen

Lettland

Estland

0

Quelte: Eurostat
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6,39 0,08

5,7 5 o,47
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Netto-Preise Erdgos
filr lndustriekunden in
D e utsc h la n d e u ro powe it
om hiichsten

lndustriekunden fi.lr Erdgas bezahlten in Deutschland und Osterreich mit Abstand die
hcichsten Preise. Dies resuttierte aus den hohen Netto-Preisen fLir industriette Abneh-
mer von Erdgas in der Bundesrepublik Deutschtand, die innerhatb der Europiiischen
Union die Spitzenposition einnehmen.0sterreich hat innerhatb derEU 25 die hdchs-
ten Steuersdtze.

Schaubild 2 5

Preise fiir Erdgas beiAbgabe an private Haushalte am 1. f anuar 2006
Jahresverbrauch: 83,20 Gigajoule

l-l Ohne Steuern Verbrauchssteuern l--l wtehnruertsteuer
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Quetle: Eurostat
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Schaubitd 26

Preise fiir elektrischen Strom bei Abgabe an lndustriekunden am 1. f anuar 2006
lahresverbrauch: 2 000 Megawattstunden; Maximale Abnahme: 500 Kilowatt;

Jiihrtiche lnanspruchnahme: 4 000 Stunden

l-*-l Ohne Steuern l-l Verbrauchssteuern
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Quelle: Eurostat
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Sto rke Pre i su nte rsch i ede
bei Strom zwischen olten
und neuen Mitgliedern
der EU 25

Bei den Netto-Preisen fiir Erdgas beiAbgabe an private Haushalte zeichnet sich ein
deutlicher Unterschied zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten der EU 25 ab. Die
hdchsten Preise sowohl ohne als auch mit Steuern wurden zum 01.07.2006 in den
alten EU-Staaten erzielt, wobei die Bundesrepubtik Deutschland zu den flinf teu-
ersten Liindern ziihtte. Auffiiltig ist auch, dass viele Staaten, wie beispietsweise die
baltischen Staaten, keine Verbrauchssteuern auf Erdgas erheben und so trotz hoher
Netto-Preise die Verbraucherpreise im EU-weiten Vergteich retativ niedrig sind.

Der Preisvergleich von elektrischem Strom zwischen den einzelnen Staaten zeigte
ein iihnliches Bild wie schon bei Erdgas. Auch bei dieser Energieart ziihlten die Preise
zum 07.07.2006 in der Bundesrepubtik Deutschland zu den h6chsten. Fiir industri-
e[[e Abnehmer lag Deutschland bei den Netto-Preisen (inklusive EEG und KWK) an
vierter Stetle, beim Absatz an private Haushatte sogar auf dem dritten Platz.

Die Preise ftir elektrischen Strom bei Abgabe an lndustriekunden gestatten sich
innerhalb der EU sehr unterschiedtich. Dies tiegt auch daran, dass viele Staaten, vor
atlem die neuen Mitglieder der EU25, keine Verbrauchssteuern erheben und so die
Endabnehmerpreise vergleichsweise gering ausfi elen.

Fiir die Preise von elektrischem Strom bei Abgabe an private Haushalte ergab sich
ein dhnliches Bitd. Deutlich wird aber, dass der Anteil der Verbrauchssteuern am
Gesamtpreis hciher liegt ats bei industriellen Abnehmern. Hohe Verbrauchs- und
Mehrwertsteuersiitze in Ddnemark fi.ihren dazu, dass der Verbraucherpreis fiir Haus-
haltsabnehmer den europiiischen Spitzenwert einnahm. DemgegenUber waren die
Brutto-Preise in den neuen Mitgtiedstaaten geringer - hier werden zumeist keine
Verbrauchssteuern erhoben. Die Preise fiir private Haushalte in der Bundesrepublik
Deutschtand bewegten sich im oberen Fetd, bei den Verbraucherpreisen inklusive
Steuern wiesen nur Diinemark, ltalien und die Niederlande hdhere Werte auf.
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Schaubild 27

Preise ftir elektrischen Strom bei Abgabe an private Haushatte am 1. ,anuar 2006
Jahresverbrauch: 3 500 Kitowattstunden, Nachtstrom 1 300 Kilowattstunden
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Glossar

Biomasse
Der biologisch abbaubare Antei[ von Erzeugnissen, Abfdtlen, und RUckstdnden der
Landwirtschaft (einschlieBlich pftanzticher und tierischer Stoffe), der Forstwirtschaft
und damit verbundener lndustriezweige sowie der biologisch abbaubare Anteil von
Abfiitlen aus lndustrie und Haushalten.

Bruttostromerzeugung
Die in einer bestimmten Zeiteinheit erzeugte elektrische Arbeit, gemessen an den
Generatorklem men.

Bruttostromverbrauch
lntiindische Bruttostromerzeugung (einschtieBtich industrietter Eigenerzeugung)
zuzUglich Einfuhren, abzi.igtich Ausfuhren.

Endenergieverbrauch (EEV)
Der energetisch genutzte TeiI des Energieangebotes im lntand nach der Umwandlung,
der unmittelbar der Erzeugung von Nutzenergie dient.

Energietrtiger
Atle Quellen oder Stoffe, in denen Energie mechanisch, thermisch, chemisch oder
physikatisch gespeichert ist.

Erneuerbare Energien
Sammelbegriff fi.ir die natUrtichen Energievorkommen, die entweder auf permanent
vorhandene oder auf sich in i.iberschaubaren Zeitriiumen von wenigen Generationen
regenerierende Energiestr0me zurUckzufUhren sind. Dazu gehbren: Wasserkraft
(ohne die aus Pumpspeichern mit kUnsttichem Zufluss gewonnene Energie), Winden-
ergie, Sotarenergie, Umgebungswiirme, Biomasse und Geothermie.

Erzeugerpreisi ndizes (EPl)
Stellen monatlich die Preisentwicklung von in Deutschland produzierten und abge-
setzten industrie[[en Erzeugnissen dar.

G8
Die acht fi.ihrenden lndustrienationen: USA, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich,
Italien, Vereinigtes Kdnigreich und Russtand.

Grund[ast
Der weitgehend durchlaufende Anteil der in Anspruch genommenen Leistung.

lmportpreisindizes (tPl)
Monatlich ermittelte Einfuhrpreisindizes messen die Preisentwicktung von nach
Deutschland eingeflihrten Waren.

Joule
Newtonmeter oder Wattsekunde

Letztverbraucher
Kunde(n), die Energie fi.ir den eigenen Verbrauch kaufen.

Anhang A
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Netzbetreiber
Nat[]rliche oder juristische Person oder rechtlich unselbststiindige 0rganisationsein-
heiten eines Energieversorgungsunternehmens, die ein Ubertragungs- oder Verteiler-
netz betreiben.

N ichtenergetischer Verbrauch
Der Energieinhalt von Stoffen, die bei der Umwandlung anfallen, deren Verwertung
aber nicht durch ihren Energieinhalt, sondern durch ihre stofflichen Eigenschaften
bestimmt wird (zum Beispiel Schmierstoffe, Bitumen fiir den StraBenbau) sowie der
Energieinhaltvon Energietrdgern (zum BeispielRohbenzin, Raffineriegas, Fl[issiggas,
Koks), die als Rohstoff in der Chemischen lndustrie oder ats Reduktionsmittel bei der
Roheisenerzeugung verwendet werden.

Primdrenergie
Energieinhalt von Energietriigern, die in der Natur vorkommen und technisch noch
nicht umgewandelt sind.

Primdrenergieverbrauch (PEV) im lnland
Summe aus der Gewinnung im lnland, den Bestandsverdnderungen sowie dem
AuBenhandetssaldo abzi.igtich den Hochseebunkerungen (Entstehungsseite) oder
Summe aus Endenergieverbrauch, dem nicht-energetischen Verbrauch sowie dem
Saldo im Umwandlungsbereich (Verwendungsseite).

Petajoute (PJ)
1 Bittiarde (:10 ') Joule; 1 Kitojoute (kJ) : 0,000278 Kilowattstunden (kwh).

Sekundiirenergie
Energiegehalt von Energietriigern, die aus Primdrenergie durch einen oder mehrere
Umwandlungsschritte gewonnen wurden.

Terawattstunde (TWh)
1 Miltiarde (:rO n; Kilowattstunden; 1 kWh : 3 600 kJ.

Verbraucherpreisindizes (VPl)
Messen monattich die Preisentwicktung auf der Stufe des privaten Verbrauchs.
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Unser Presseservice fi.ir SIE !

Die Pressestelle des Statistischen Bundesamtes bietet einen umfassenden Service fiir.lournalisten rund um
die amtliche Statistik. Wenden Sie sich an uns, wir hetfen lhnen gerne weiter!

Tagesaktue[[e Pressedienste

Die Pressestelte des Statistischen Bundesamtes vercjffentticht die neuesten statistischen Ergebnisse in

iehrlich ca. 550 Pressemitteilungen.

Sie kdnnen unsere Presseinformationen beziehen. per Internet:
Uber die Anschrift,,http://www.destatis.de" erreichen Sie die Homepage des Statistischen
Bundesamtes. Von dort gelangen Sie zu den Pressediensten mit dem Link,,Presse". Die
Pressemitteilungen werden in einer deutschen und einer engtischen Version ftir Sie zum
sofortigen Abruf zur Verfiigung gestellt. Jeden Freitag wird eine Vorschau der wichtigsten
Pressem itteilungen der kom men den Woche verdffentlicht.

. und per E-Mail:
ln unserem lnternetangebot haben Sie Liber den Link,,E-Mait-Presseverteilel'die Mdgtichkeit,
sich unter Angabe lhrer E-Mai[-Adresse selbst in unseren E-Mait-Verteiter einzutragen. Als
besonderen Service bieten wir lhnen dort - neben der allgemein i..ibtichen Zusendung aller
Pressemitteilungen - auch die Mdgtichkeit, nur die Meldungen zu den Themen zu beziehen, die
Sie filr lhre iournalistische Arbeit bendtigen.

,,ZahI der Woche"

jeden Dienstag geben wir besonders bemerkenswerte und eine breite 0ffentlichkeit interessierende
Daten schlagtichtartig in unserer,,Zahl derWoche" bekannt. Auch diesen Pressedienst k6nnen Sie bei uns
kostenfrei abonnieren.

Perstinlicher lnformationsservice iiber Post, Telefon, Telefax und E-Mail

Unsere Postadresse [autet: Statistisches Bundesamt, Pressestette, 65180 Wiesbaden. Ftir telefonische
Anfragen erreichen Sie uns montags bis donnerstags von B bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr unter
der Rufnummer (0611) 75 34 44, die Faxverbindung [autet (0671) 75 39 76 und die E-Mait-Anschrift ist
,,presse@destatis.de". lhre Anfragen werden von uns - mediengerecht aufbereitet - schneltstmdglich
beantwortet oder an einen auf lhre Belange direkt eingehenden Experten weltergeleitet.

lnterviews

Fiir lnterviews vermittetn wir lhnen schneltstmtiglich sachkundige Gesprdchspartner aus den verschiedensten
Bereichen der amtlichen Statistik. Bitte rufen Sie uns an: (0611) 75 34 44.

Pressekonferenzen und Pressegesprdche

Mehrmats fiihrlich fi.ihren wir Pressekonferenzen und -gesprdche zu wichtigen Themen der amtlichen Statistik
durch. lnformationen zu alten Presseveranstaltungen sowie die entsprechenden Presseunterlagen kdnnen
Sie Uber das lnternet abrufen.

Wenden Sie sich an uns, wir helfen lhnen gerne weiter!

Statistisches Bundesamt, Energie in Deutschland - Presseexemplar, September 2006
Bestellnum mer: 0040001 -06900-1
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