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Damit der Emissionshandel in Deutschland piinktlich zum 0 1.0 1.2005 starten 
konnte, musste der deutsche Gesetzgeber unter starkem Zeitdruck im Jahr 2004 
die rechtlichen Voraussetzungen hierfiir schaffen. Als die Betreiber emissionshan- 
delspflichtiger Anlagen dann im Verlaufe des Jahres 2004 erstmalig mit der neuen 
Rechtsmaterie konfi-ontiert waren und ihre Antriige auf Zuteilung von Emissions- 
berechtigungen stellten, stand h e n  schon aus Zeitgriinden nur wenig Fachlitera- 
tur zur Verfiigung. Die Literatur, die verfiigbar war, konnte zu Fragen, die sich 
erst aus dem praktischen Umgang mit den neuen Rechtsvorschriften ergaben, oft 
keine Antworten vorhalten. 

Wir haben die Konzeption des vorliegenden Handbuchs daraufhin angelegt, un- 
seren Lesern einen umfassenden, aber dennoch kompakten Berblick iiber das 
Emissionshandelsrecht zu vermitteln. Bereits vorhandene Erfahrungen aus der 
Praxis mit dem neuen Recht sind in die Darstellung eingeflossen. Der ausfiihrliche 
Anhang gibt die wichtigsten Rechtstexte zum Emissionshandelsrecht wieder. 

Fiir unersetzliche Unterstiitzung bei Redaktion und Fertigstellung des Manu- 
skripts zu diesem Buch danken die Autoren Frau Helga Assenmacher, Frau Manu- 
ela Jeschke, Frau Silvia Kiihnke, Frau Waltraud Otte und H e m  Thomas Lehnen. 
Besonderer Dank gilt der umsichtigen Betreuung durch den Verlag. 

Berlin, im November 2005 

Michael Adam 
Helrnar Hentschke 
Stefan Kopp-Assenmacher 
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Kapitel 1 Grundlagen 

Seit etwa zwanzig Jahren werden im Bereich des internationalen Klimaschutzes 
vor allem zwei Ziele verfolgt: Zum einen die Eindiimmung des so genannten 
,,Ozonlochs" und zurn anderen die Umsetzung effektiver Mafinahmen gegen eine 
weitere weltweite Klimaenvarmung als Folge des sog. Treibhauseffektes. Das eu- 
ropaische Emissionshandelssystem und die Einfiihrung des Emissionshandels in 
der Bundesrepublik Deutschland sind Ergebnisse dieses fortdauernden internatio- 
nalen Prozesses. 

1 .I lnternationales Klimaschutzrecht 

W2hrend die Weltgemeinschafi schon mit dem Wiener Rahrneniibereinkommen 
zurn Schutz der Ozonschicht vom 22.03.198S und dem auf dieser Vereinbarung 
basierenden Montrealer Protokoll vom 16.09.19872 konkrete Mafinahmen zurn 
Schutz der Ozonschicht, insbesondere durch das Verbot der Freisetzung schadli- 
cher Stoffe wie Fluorkohlenwasserstoffe (FCKW) einleitete, gestalteten sich die 
Verhandlungen zum Abschluss internationaler Vereinbarungen zurn Klimaschutz 
schwieriger. Dies resultierte daraus, dass im Gegensatz zur Entstehung des Ozon- 
lochs die Verursachung des Treibhauseffektes (allein) durch menschliches Han- 
deln lange umstritten war. Die Staatengemeinschafi vereinbarte zunachst die Ein- 
richtung des ,,Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)" im Jahr 1988 
mit dem Ziel einer wissenschaftlichen Untersuchung des weltweiten Klimawan- 
dels. Mittlenveile, nicht zuletzt auch auf der Grundlage eines im Jahr 1990 verof- 
fentlichten IPCC-Berichtes3, vertritt eine Mehrheit der international anerkannten 
Wissenschaftler die Auffassung, dass das Treibhausklima durch einen antropoge- 
nen, also durch menschliches Handeln verursachten, Anstieg der sog. Treibhaus- 
gase in der Erdatmosphare hervorgerufen wird. Besonders stark ist ein Anstieg des 
Treibhausgases Kohlendioxid (C02) in der Erdatmosphare festzustellen. Dies ist 
prima eine Folge der globalen Bevolkerungsentwicklung, dem damit einherge- 
henden Energiemehrbedarf und der Deckung desselben durch die Verbrennung 
fossiler Energietrager zur Energieerzeugung. Im Ergebnis ist hierdurch die mittle- 

BGB1. 1988 I1 S. 902. Die Konvention ist am 22.09.1988 in Kraft getreten. 
BGBI. 1988 I1 S. 1015, ergthzt durch das Londoner Protokoll, BGBI. 1991 I1 S. 1332 
und das Kopenhagener Protokoll, BGBI. 1993 I1 S. 2183. 
The IPCC Scientific Assessment, Climate Change, 1990. Publikationen sind im Internet 
unter www.ipcc.ch abrufbar. 
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re globale Temperatur in den letzten hundert Jahren um ca. 0,6 Grad Celsius ange- 
stiegen." 

Die Klimarahmenkonvention vom 09.05.1992 gilt als grundlegende volker- 
rechtliche Vereinbarung zum Schutz des globalen Klimas. Sie wurde auf der Kli- 
maschutzkonferenz von Rio im Jahr 1992 unterzeichnet und ist am 21.03.1994 in 
Kraft getreten5 Die Vertragsstaaten dieser Konvention haben seitdem neun weite- 
re Konferenzen (COP 1 bis 9) abgehalten. Auf der Klimarahmenkonvention be- 
ruht das ,,Kyoto-Protokoll" vom l l .  12. 19976 ebenso wie die sog. ,,Marrakesch- 
Vereinbarungen". 

Das Kyoto-Protokoll beinhaltet - und m a r  erstrnalig - volkerrechtlich verbind- 
liche Verpflichtungen seiner Vertragsstaaten zur Verminderung ihres C02- 
Ausstosses. So haben sich die Staaten, die im Annex B des Protokolls genannt 
sind, zu einer Verminderung ihrer Treibhausgasemissionen urn durchschnittlich 
5,2 Prozent verpflichtet. Nach Art. 4 Abs. 1 des Kyoto-Protokolls konnen Staaten 
ihre Reduktionsverpflichtungen gemeinsam erfiillen (sog. ,,Joint fulfillmentbb). 
Von dieser Mbglichkeit hat die Europaische Gemeinschaft (bzw. nun Europaische 
Union) Gebrauch gemacht. Die Reduktionsverpflichtung der Europaischen Union 
belauft sich auf insgesamt 8 Prozent der C02-Emissionen der weltweiten Emissio- 
nen im Vergleich zum Basisjahr 1989. 

Zur Erfiillung ihrer Treibhausgas-Reduktionsverpflichtungen gibt das Kyoto- 
Protokoll den Vertragsstaaten drei ,,Mechanismen" an die Hand: Erstens den 
,,Emissionsrechtehandel" (Art. 17), zweitens den ,,Mechanismus fiir eine umwelt- 
vertr"bg1iche Entwicklung" - Clean Development Mechanism - (Art. 12) und drit- 
tens die sog. ,,Gemeinsame Umsetmng von Reduktionsverpflichtungen" - Joint 
Implementation (Art. 10 und 11). Die Voraussetzungen und der Anwendungsbe- 
reich dieser drei Mechanismen sind bei der siebenten, im November 2001 in Mar- 
rakesch abgehaltenen Klimaschutzkonferenz (COP 7), in den ,,Marrakesh Ac- 
cords"' weiter konkretisiert worden. Im Gegensatz m den Mechanismen CDM 
und J18 wurde der dritte Kyoto-Mechanismus, der Handel mit Emissionsberechti- 
gungen zwischen Staaten (Emissionshandel nach Art. 17 Kyoto-Protokoll) nicht in 
den europaischen Rechtsrahmen aufgenommen. Daher besteht fiir die Staaten der 
Europaischen Union auch nicht die rechtliche Moglichkeit diesen Mechanismus 
flir ihre Reduktionsverpflichtungen zu nutzen? 

Weinreich, in: LandmannIRohmer, TEHG Vorb., Rn. 2. 
Rahrneniibereinkommen der Vereinten Nationen iiber Klimmderungen vom 
09.05.1992, BGBI. 1993 I1 S. 1783. 
Das Kyoto-Protokoll wurde von der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2002 ratifi- 
ziert (BGBI. 2002 I1 S. 966) und trat volkerrechtlich am 16.02.2005 in Kraft. ' Der Text der Manakesh-Declaration und Marrakesh-Accords kann im Internet unter 
www.unfccc.intkop7 bezogen werden. 
Zu CDM und JI-Projekten siehe Kapitel 10. 
N a e r  dam Korner, in: KiimerNierhaus, Einleitung, Rn. 40 K 
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1.2 Konzeption des Emissionshandelsrechts 

Nach der Grundkonzeption des Emissionshandelsrechts mussen alle betroffenen 
Betreiber die fiir den Betrieb ihrer Anlage erforderliche Menge an Berechtigungen 
zur C02-Emission mittels eines formlichen Verfahrens bei einer staatlichen Stelle 
beantragen, die diese - nach Priifung des Antrags - zuteilt. Dem Verfahren liegen 
bestimrnte vom Gesetz- und Verordnungsgeber festgelegte, komplexe Berech- 
nungsformeln zugrunde, die zweierlei sicherstellen sollen: Zum einen sol1 auf die- 
se Weise gew&leistet werden, dass die Gesamtmenge der individuell zuzuteilen- 
den Berechtigungen dem nationalen Gesamtbudget an C02-Emissionen entspricht, 
anders ausgedriickt, dass keine Kollision der innerstaatlichen Umsetzung des E- 
missionshandelsrechts mit den europiischen und vblkerrechtlichen Verpflichtun- 
gen der Bundesrepublik Deutschland eintritt. 

Zum anderen ist das Zuteilungsverfahren so konzipiert, dass es gleichzeitig ein 
HochstmaP~ an ,,gerechter6' Verteilung einerseits und okologischen Steuerungsef- 
fekten andererseits erzielen ~011.'~ Inwiefern dem Gesetzgeber dies gelungen ist, 
wird sich wohl erst in einigen Jahren offenbaren, wenn die gewiinschten Effekte 
zugunsten des Klimaschutzes sichtbar werden oder ausbleiben, zudem aber auch 
der wirtschaftliche ,,Preis6' des Systems erkennbar ist. In der Entstehungsphase 
wurden umfassende rechtliche Bedenken geau13ert.I1 Im Detail stehen gegenwirtig 
noch einige Entscheidungen zu Rechtsbehelfen der betroffenen Wirtschaft aus.I2 
AnschlieBend werden sicherlich einige Rechtsschutzverfahren folgen.13 Auch der 
EuGH wird noch uber die ordnungsgem%J3e deutsche Umsetzung des Emissions- 
handelssystems, insbesondere in der Frage des Zuteilungsverfahrens, zu entschei- 
den haben.14 Im Sinne des Gesetz- und Verordnungsgebers hat jedenfalls jiingst 
das Bundesvenvaltungsgericht wesentliche Teile des deutschen Emissionshandels- 
rechts fiir rechtmaig erklW.l5 

Ausgangspunkt fiir das Zuteilungsverfahren ist mafigeblich der von der Bun- 
desregierung mit Datum vom 3 1.03.2004 beschlossene nationale Zuteilungsplan.I6 

lo Zu Abstimrnungsschwierigkeiten zwischen dem Umweltrecht im Nlgemeinen und dem 
Emissionshandelsrecht im Besonderen, siehe Kloepfer, Der Handel mit Emissionsrech- 
ten im System des Umweltrechts, S. 71 E; siehe zu den verfassungsrechtlichen Proble- 
men, Burgi, Die Rechtsstellung von Untemehmen im Emissionshandelsrecht, in: Frenz 
(Hrsg.), S. 59, 63 ff. 
Siehe zu den Bedenken vor allem: Weidemann, DVBI. 2004,727 ff. 

l2 Die DEHSt gibt die Zahl der gegen die Zuteilungsentscheidung eingelegten Widersprii- 
che mit 816 (bei insgesamt 1.849 Zuteilungsentscheidungen) an. 86 Widerspriiche seien 
zuriickgenomrnen worden; Stand: 23.06.2005 (www.dehst.de). 

l 3  Hierzu auch unter Kapitel9. 
l4 Rs. T-374104 (Deutschland .I. Kommission), ABl. EU v. 20.1 1.2004, C 284125; aul3er- 

dem Rs. T-387104 (EnBW .I. Kommission), ABl. EU v. 08.01.2005, C 6138. 
l5 BVerwG, Urt. v. 30.06.2005 - 7 C 26.04. 
l6 Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Nationaler 

Allokationsplan E r  die Bundesrepublik Deutschland 2005-2007,3 1. M&z 2004, 
www.bmu.de/emissionshandei/doc/572 1 .php. 
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Er bildet die politische Grundlage fiir die Zuteilung und das Zuteilungsverfahren. 
Art. 9 EH-Richtlinie bestimmt, dass ein solcher Plan von den Mitgliedstaaten auf- 
zustellen ist. Darin sol1 festgelegt sein, wie viele Zertifikate der Mitgliedstaat ins- 
gesamt in der jeweiligen Handelsperiode zuteilen will und wie sie im Einzelnen 
zugeteilt werden sollen. Entsprechend dieser Vorgabe gliedert sich der deutsche 
nationale Zuteilungsplan in einen Makroplan und einen Mikroplan.I7 

Im Makroplan drticken sich die politischen Klimaschutzziele der Bundesrepu- 
blik Deutschland in Form einer festgelegten nationalen Gesamtmenge an C02- 
Emissionen fiir die Zeitraume 2005-2007 und 2008-2012 aus. Demnach betragt 
das Emissionsbudget fiir Kohlendioxid in der Periode 2005-2007 859 Mio. t 
C02/Jahr und in der Periode 2008-2012 844 Mio. t C02/Jahr.'8 Gleichzeitig teilt 
der Makroplan das nationale Emissionsbudget auf die Sektoren Energie und In- 
dustrie, Verkehr und Haushalte sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen auf. 
Die Gesamtmenge der C02-Emissionen fiir den derzeit relevanten Sektor Energie 
und Industrie ist fiir die Periode 2005 bis 2007 auf 503 Mio. t C02 pro Jahr be- 
stimmt,I9 wobei das C02-Emissionsbudget & die vom Emissionshandel erfassten 
Anlagen fiir diesen Zeitraum bei 499 Mio. t C02/Jahr 

Der Mikroplan bestimmt die Modalitaten & die Zuteilung der Zertifikate an 
die Betreiber einzelner Anlagen und beriicksichtigt auch eine bestimmte Menge an 
Emissionsberechtigungen fiir Neuanlagen (sog. Reservef~nds).~' Der Mikroplan 
enthalt insofern schon detaillierte Regeln und Berechnungsformeln fiir die Zutei- 
lung im Einzelnen. Der Mikroplan bildet den Rahmen fiir die betroffenen Betrei- 
ber fiir die von h e n  zu beantragenden Emissionszertifikate. Er halt auch fest, 
dass die Zuteilung fiir die Periode 2005 bis 2007 kostenlos erfolgt. 

Der Mikroplan und der Makroplan mussen aufeinander abgestimmt sein, damit 
die Menge der beantragten Emissionsberechtigungen, auf deren Zuteilung die Be- 
troffenen einen Anspruch haben, mit dem nationalen Gesamtbudget an C02- 
Emissionen iibereinstimmt. 

Das ZuG 2007 und die ZuV 2007 setzen den nationalen Zuteilungsplan urn. 
Um das Ziel der Reduzierung des C02-AusstoDes zu erreichen, hat der Gesetzge- 
ber in 5 4 Abs. 4 ZuG 2007 einen Kiirzungsfaktor vorgesehen, mit welchem die 
Menge der zuzuteilenden Berechtigungen uber den bereits gesetzlich vorgesehe- 
nen Erfiillungsfaktor (5 5 ZuG 2007) weiter gekiirzt werden kann (,,zweiter E&l- 
lungsfaktor"). Dadurch wird eine iiberschreitung der sich aus dem Makroplan er- 
gebenden Limitierung aller nationalen C02-Emissionen durch eine Addition der 
nach dem Mikroplan erfolgten Einzelzuteilungen ausgeschl~ssen.~~ 

Siehe zum Nationalen Zuteilungsplan: Schleich/Betz/Bradke/Walz, S. 101 E. 
BMU, Nationaler Allokationsplan 2005-2007, S. 17, 18. 
BMU, Nationaler Allokationsplan 2005-2007, S. 21; 8 4 Abs. 2 ZuG 2007. 
BMU, Nationaler Allokationsplan 2005-2007, S. 22. 
BMU, Nationaler Allokationsplan 2005-2007, S. 7; s. auch 8 1 ZuG 2007. 
Der Erftillungsfaktor (dieser legt die Reduktionsverpflichtung einer Standardanlage fest) 
ist fiir die Zuteilungsperiode 2005-2007 durch den Gesetzgeber in 8 5 ZuG 2007 mit 
dem Wert 0,9709 bestimmt worden, als notwendiger Kiirzungsfaktor nach 8 4 Abs. 4 
ZuG 2007 wurde im Zuteilungsverfahren ein Wert von 0,9538 ermittelt. Daraus ergibt 
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1.3 Nationale Klimaschutzgesetzgebung 

In Deutschland wurden schon vor der Einfiihrung des Emissionshandels Zertifi- 
katslosungen als umweltrechtliches Instrument einer indirekten Verhaltenssteue- 
rung diskutiert, doch fand die staatliche Ausgabe von Emissionsrechten und deren 
Handelbarkeit als Auspriigung des Vorsorgeprinzips nie den Weg in die deutsche 
Um~eltgesetzgebung.~~ 

Die Umsetzung der europaischen Emissionshandelsrichtlinie vom 13.1 0.200324 
(EH-Richtlinie) in das nationale Recht begann mit der Veroffentlichung eines 
zweiten Referentenentwurfs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) 
durch das Bundesumweltministerium am 20.10.2003. Am 13. und 14.1 1.2003 
fanden Anhorungen der Lander und der Verbande zu diesem Entwurf statt. Am 
17.12.2003 beschloss dam das Bundeskabinett den (dritten) Entwurf des TEHG. 
Die Zuleitung an Bundestag und Bundesrat erfolgte irn Wege des Parallelverfah- 
rens im Januar 2004, d.h. die Regierungsparteien brachten einen eigenen Gesetz- 
entwurf in den Bundestag ein, der wortgleich mit dem vorangegangenen Kabi- 
nettsbeschluss war. Am 09.02.2004 fand dam im Umweltausschuss des Bundes- 
tages eine Sachverstiindigenanhorung zum TEHG-Entwurf statt. 

Die Verhandlungen im Bundesrat iiber den TEHG-Entwurf sowie die notwen- 
digen hderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und iiber 
eine neue Verordnung zum BImSchG (34. Verordnung) mussten wegen der Unei- 
nigkeit der Bundeslander vertagt werden. Um eine Blockade und damit eine Ver- 
zogerung des Gesetzeswerks zum Emissionshandel durch den Bundesrat zu ver- 
meiden, veranlasste die Bundesregierung die Integration der Vorschriften der ge- 
planten 34. BImSchV in den T E H G - E I I ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~  Man war der Auffassung, dass 
damit die Zustimmungspflicht des Bundesrates weitgehend entfalle. Der Bundes- 
rat rief daraufhin den Vermittlungsausschuss an und drohte rnit einer Normenkon- 
trollklage. Erst im Vermittlungsausschuss wurde die jetzige Fassung des TEHG 
erarbeitet und es kam zu einer Aufspaltung der Venvaltungsaufgaben zwischen 
Bund und Landern. Das Gesetz uber den Handel rnit Berechtigungen zur Emission 
von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz -TEHG) konnte am 
15.07.2004 in Kraft treten,26 das Gesetz uber den nationalen Zuteilungsplan fiir 

sich fir eine Standardanlage in der ersten Handelsperiode eine Minderzuteilung von 7,4 
Prozent Berechtigungen im Vergleich zu der nach der jeweiligen Basisperiode der Anla- 
ge benotigten Berechtigungsanzahl. 

23 Zur Diskussion von Zertifikatslosungen im Umweltrecht siehe Kloepfer, Umweltrecht, 
9 5 Rn. 301 ff. 

24 Richtlinie 2003/87/EG des Europ2ischen Parlaments und des Rates iiber ein System fir 
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur k d e -  
rung der Richtlinie 96/61 EG des Rates, vom 13.10.2003, AB1. L 275 vom 25.10.2003, 
S. 32. 

25 Zur Entstehungsgeschichte siehe Frenz, in: Frenz, Einfihrung, Rn. 23 ff. 
26 Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG iiber ein System fir den 

Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft vom 08.07.2004, 
BGBI. I S. 1578. 
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Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2007 (Zutei- 
lungsgesetz 2007 - ZUG 2007) am 3 1 .08.200427 und die Verordnung iiber die Zu- 
teilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2005 
bis 2007 (Zuteilungsverordnung 2007 - ZUV 2007) am 01 .9.2004.28 Das TEHG 
wurde zwischenzeitlich bereits mehrfach getir~dert,~~ zuletzt durch Gesetz vorn 
22.09.2005.30 Nunmehr hat der Gesetzgeber durch Einfiihrung des Projekt- 
Mechanismen-Gesetzes (ProMechG) vorn 22.9.2005, das am 30.9.2005 in Kraft 
getreten ist, die Rechtsgrundlagen fiir die Durchfiihrung von projektbezogenen 
Mechanismen - Clean Development Mechanism (CDM) und Joint Implementati- 
on (JI) - in Deutschland geschaffen.31 Das ProMechG setzt die , , ~ i n k i i ~  Directi- 
ve" urn, mit der die EuropSiische Union die flexiblen Instrurnente des Kyoto- 
Protokolls mit der EH-Richtlinie ~erkni ipf t .~~  

Mittlerweile liegt auch erste hochstrichterliche Rechsprechung vor, die den na- 
tionalen Gesetzgeber in seinen Entscheidungen bestatigt. So hat das BVenvG das 
Emissionshandelssystem fiir Treibhausgase fiir verfassungsgemtil3 erkl21-t.~~ Es ist 
sowohl im Hinblick auf die EH-Richtlinie mit den europarechtlich gew%rleisteten 
Rechten auf Eigentum und keie Berufsausiibung vereinbar als auch beziiglich sei- 
ner Zusttindigkeitsregeln mit den Kompetenzbestimrnungen des Grundgesetzes. 
Insbesondere die Genehmigungspflicht und die damit verbundene Kontingentie- 
rung der C02-Emissionsbefugnis seien, so das BVerwG, im Hinblick auf die er- 
forderliche Verhaltnismaigkeitsprtifung geeignet, erforderlich und angeme~sen.~~ 

Zuteilungsgesetz 2007 vorn 26.08.2004, BGBI. I. S. 2221. Das ZuG 2007 geht zuriick 
auf den urspriinglichen Kabinettsentwurf eines ,,Gesetzes uber den Nationalen Allokati- 
onsplan fir Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2005 bis 
2007 (Allokationsplan-Gesetz - NAPG)" vorn 2 1.04.2004. 
Zuteilungsverordnung 2007 vorn 3 1.08.2004, BGBI. I S. 2255. 
Gesetz zur hderung des Futtermittelgesetzes und des Treibhausgas-Emissionshandels- 
gesetzes vorn 21.07.2004, BGBI. I S. 1756; Gesetz zur Neugestaltung des Umweltin- 
formationsgesetzes und zur hderung der Rechtsgrundlagen zum Emissionshandel vom 
22.12.2004, BGBI. IS. 3704,3710. 
Art. 2 des Gesetzes zur Einfihrung der projektbezogenen Mechanismen nach dem Pro- 
tokoll von Kyoto zum Rahmenubereinkommen der Vereinten Nationen uber Klimatinde- 
rungen vom 1 1.12.1997, zur Umsetzung der Richtlinie 2004/1011EG und zur hderung 
des Kraft-Wiirme-Kopplungsgesetzes vorn 22.9.2005, BGBl. I S. 2826,2883. 
Das Projekt-Mechanismen-Gesetz ist Art. 1 des Gesetzes zur Einfihrung der projektbe- 
zogenen Mechanismen nach dem Protokoll von Kyoto, zur Umsetzung der Richtlinie 
2004/101/EG und zur hderung des Kraft-Wiirme-Koppelungsgesetzes vorn 
22.09.2005, BGBI. I S. 2826; Nfieres siehe Kapitel 10; mittlerweile liegt auch die Ge- 
biihrenverordnung zum ProMechG vor: ProMechGebV vom 16.11.2005, BGBI. I S. 
3 166. 
Richtlinie 2004/101/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27.10.2004 
zur hderung der Richtlinie 2003/87/EG iiber ein System fir den Handel mit Treib- 
hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft im Sinne der projektbezogenen Me- 
chanismen des Kyoto-Protokolls, ABI. EU V. 13.1 1.2004, L 338 S. 18. 
BVerwG, Urt. vorn 30.6.2005 - 7 C 26/04, NVwZ 2005,1178. 
BVerwG, NVwZ 2005,1178,1182. 
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Auch die jiingst ergangene Entscheidung des Europaischen Gerichts erster In- 
stanz (EuG) st&-kt im Grundsatz die Position des deutschen Ge~etzgebers.~~ In 
dem Urteil hat der EuG eine Entscheidung der Kommission fiir nichtig erkltkt, mit 
der die Kommission dem Mitgliedsstaat Grorjbritannien die nachtragliche h d e -  
rung seines Allokationsplans untersagt hatte.36 Groljbritannien hatte in der h d e -  
rung sein nationales Gesamtbudget an Treibhausgasemissionszertifikaten nach o- 
ben komgiert. Der EuG hat dies nun fiir rechtens erklart. Die nachtragliche ~ n d e -  
rung sei zulassig gewesen. Diese Entscheidung ist fiir das deutsche Emissionshan- 
delsrecht von Bedeutung, weil die Kommission vergleichbare Einwhde gegen 
den deutschen Allokationsplan geltend gemacht hat.37 Die Einwhde betreffen die 
Moglichkeit der ex-post-Korrektur von Zuteilung~entscheidungen.~~ Die Kommis- 
sion vertritt die Auffassung, dass Zuteilungsentscheidungen nachtr;dglich nicht 
mehr geandert werden diirfen. Die Klage Deutschlands ist allerdings vor dem 
EuGH anhangig. Sollte der EuGH die Argumentation des EuG aufgreifen, beste- 
hen fiir Deutschland gute Aussichten, dass auch diese Entscheidung der Kommis- 
sion fiir nichtig erkl2rt wird. 

35 EuG, Urt. vom 23.11.2005 - T 178105; siehe FAZ vom 24.1 1.2005, S. 1 1. 
36 Entscheidung der Kommission vom 12.4.2005, (K(2005) 1081 endg.). 
37 Entscheidung der Kommission vom 7.7.2004, (K(2004)25 1512 endg.). 
38 Siehe hierzu auch Kapitel4.3.5.3,4.4.2.7,9.2.2. 



Kapitel2 Emissionshandelspflichtigkeit von 
Anlagen 

Der Emissionshandel startete in Deutschland am 01.01.2005. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen fiir den Emissionshandel in Deutschland und fiir die Teil- 
nahme am Emissionshandel innerhalb der Europaischen Union werden durch das 
Gesetz iiber den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen 
(Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz - TEHG) gesetzt.' Vom Emissionshan- 
delssystem sollen grundsiitzlich alle wesentlichen Emittenten von Treibhausgasen 
erfasst ~ e r d e n . ~  Aufgeteilt in verschiedene ,,Sektoren6' werden alle Emittenten an 
einem nationalen Emissionsbugdet beteiligt3 Tatsachlich sind nach den Vorschrif- 
ten des TEHG und des ZuG 2007 nur bestimmte Anlagen aus den Sektoren Ener- 
giewirtschafi und Industrie vom Emissionshandel erfasst. 

2.1 Ausiiben einer ,,TatigkeitU 

Nach § 1 TEHG ist es Zweck des Gesetzes, fiir ,,TiltigkeitenU, durch die in beson- 
derem MaRe Treibhausgase emittiert werden, die Grundlagen fiir ein europaweites 
Handelssystem fiir Emissionsrechte zu schaffen. Der Anwendungsbereich des Ge- 
setzes wird durch Anhang l TEHG, in ijbereinstimmung mit der EH-Richtlinie,4 
zunachst auf Emissionen des Treibhausgases C 0 2  begrenzt5 

Der Begriff der ,,TatigkeitU6 wird in § 3 Abs. 3 TEHG genannt, aber nicht defi- 
niert und ist Art. 2 Abs. 1 EH-Richtlinie entlehnt. Seinen Ursprung hat der Begriff 
in der ,,Richtlinie zur integrierten Vermeidung und Verminderung der Umweltver- 
schmutzung", der sogenannten ,,IVU-Ri~htlinie".~ Nach Anhang 1 TEHG - und 

' Gesetz iiber den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treib- 
hausgas-Emissionshandelsgesetz - TEHG) vom 8.07.2004, BGBI. I S. 1578. 
Die abschlieaende Aufziihlung der Treibhausgase findet sich in 4 3 Abs. 2 TEHG. Ntiher 
dam Theuer, in: Frenz, $ 3 TEHG Rn. 8. 
Dam ntiher Knopp, UPR 2004,379,380. 
Vgl. Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang I der EH-Richtlinie. 
Zur Fortentwicklung des EmissionsrechtehandeIs, Korner, in: KiirnerNierhaus, $ 2  
TEHG Rn. 5 ff. 
Kritisch zur Begriffsunschiirfe - zu Recht - Theuer, in: Frenz, 4 2 TEHG Rn. 2. 
Richtlinie iiber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut- 
zung (RL 96161lEG) vom 24.09.1996, ABI. EU L 257, S. 26. 



10 Kapitel2 Emissionshandelspflichtigkeit von Anlagen 

darnit wiederum dem Anhang I der EH-Richtlinie entsprechend - kann derzeit nur 
die Ausubung einer der folgend aufgeahlten ,,Tatigkeitenc' Verpflichtungen aus 
deutschem bzw. europaischem Emissionshandelssystem begriinden: 

a) Energieumwandlung und -umformung 
b) Eisenmetallerzeugung und -verarbeitung 
c) Mineralverarbeitende Industrie 
d) Sonstige Industriezweige 

Von den genannten ,,TatigkeitenG gehen selbst keine Emissionen aus, sondern das 
relevante Treibhausgas Kohlendioxid (COz), wird von Anlagen emittiert, die mit 
dem Ziel errichtet wurden bzw. betrieben werden, die erfassten Tatigkeiten aus- 
uben zu k611nen.~ Folgerichtig steht die einzelne emittierende Anlage und deren 
Konfiguration im Fokus des Emissionshandelsrechts, die Tatigkeit lediglich nur 
ein Anknupfungsp~nkt.~ 

2.2 Emissionserheblichkeit 

Nicht alle Anlagen, die der Ausubung einer Tatigkeit nach Anhang 1 TEHG zu 
dienen bestimmt sind, werden vom Emissionshandelsrecht erfasst. Wie oben be- 
reits e r w h t ,  ist eine bestimmte Erheblichkeit in der Emission des Treibhausgases 
C02 Voraussetzung der Teilnahme am Emissionshandelssystem.'o 

Defmiert wird die Emissionserheblichkeit uber die aus Anhang 1 TEHG zu 
entnehmenden ,,Grenzwerte6', wobei der Begriff des ,,Schwellenwertes" zutreffen- 
der ist. Wird ein dort festgelegter Grenzwert erreicht oder uberschritten, ist eine 
Anlage grundsatzlich emissionshandelspflichtig. 

2.3 Emissionshandelspflichtige Anlagen der 
Energiewirtschaft 

Die in der Tabelle des Anhangs 1 TEHG genannten Anlagen zur Energieumwand- 
lung und -umformung (Zzffer I-V), gemeint sind die emissionshandelspflichtigen 
Anlagen der Energiewirtschaft, entsprechen den unter Ziffer 1 im Anhang der 4. 

Zum Verhatnis von Tatigkeit und Anlage siehe auch Schweerhon Hammerstein, $ 2  
TEHG Rn. 5. 
In diesem Sinne auch Stellungnahrne des Bundesrates, BT-Drs. 1512540, Nr. 2 zu $ 1 
TEHG. 

lo Nach Art. 30 Abs. 1 EH-Richtlinie kann die EU-Kornmission dem europGschen Parla- 
ment zum 3 1.12.2004 einen Vorschlag auf Erweiterung des Handelssystems unterbrei- 
ten: Ab 2008 kann auch von den Mitgliedstaaten die Initiative zur Erweiterung des 
Emissionshandels urn andere Treibhausgase (9 3 Abs. 2 TEHG) erfolgen. Bislang liegt 
ein Vorschlag der EU-Kornrnission noch nicht vor. 
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BImSchV genannten genehmigungsbediirftigen Anlagen," wobei die Emissions- 
handelspflichtigkeit, auch bei der Mitverbrennung von Abfallen als Brennstoff- 
substitut,I2 ab einer FeuerungswSirmeleistung von 20 MW besteht.13 

Grundsatzlich wird dieser maljgebliche Grenzwert durch die installierte, also 
technisch mogliche Fe~erungsw~rmeleistung~~ einer Anlage bestimmt. Etwas an- 
deres kann sich aus der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung einer Anlage 
ergeben, wenn dort nur eine geringere FeuerungswSirmeleistung genehmigt wurde, 
als sie anlagentechnisch moglich ist.I5 Der Inhalt der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung einer Anlage ist in allen Fallen fiir die Frage der Emissionshandels- 
pflichtigkeit maljgebli~h.'~ Das kann im Einzelfall, je nach der ,,Genehmigungs- 
historie" einer Anlage, zu Problemen fihren,I7 die aber nicht von der DEHSt zu 
losen sind, sondern im Zusammenwirken des Betreibers der Anlage mit der je- 
weils zusandigen Anlagengenehmigungsbehorde. 

2.4 Emissionshandelspflichtige Anlagen der lndustrie 

Der Kreis der emissionshandelspflichtigen Anlagen des Sektors Industrie wird e- 
benfalls im Wesentlichen davon bestimmt, ob diese Anlagen nach deutschem Im- 
missionsschutzrecht bereits genehmigungsbediirftig waren. 

Mineralol- oder Schmierstoffraflnerien (Anhang 1, Ziffer VI) sind Anlagen, 
die zu dem Zweck errichtet und betrieben werden, Erdol oder Erdolerzeugnisse zu 
destillieren oder zu raffiieren oder sonstig weiterzu~erarbeiten.'~ Diese Anlagen 
sind nach dem Anhang zur 4. BImSchV, Ziffer 4.4, genehmigungsbediirftig. 

Kokereien (Anhang 1, Ziffer VII) sind Anlagen zur Trockendestillation von 
Steinkohle oder Braunkohle und nach dem Anhang zur 4. BlmSchV, Ziffer 1.11, 
genehmigungsbediirftig. 

Anlagen der Eisenmetallerzeugung und -verarbeitung (Anhang 1, Ziffer VII- 
VIII) sind Anlagen, in denen Eisen und Stahl erzeugt, nicht aber weiterverarbeitet 
werden.19 Diese Anlagen sind nach dem Anhang zur 4. BImSchV Ziffer 3.1 und 
3.2 genehmigungsbediirftige Anlagen. 

Verordnung iiber genehmigungsbediirftige Anlagen, 4. BImSchV, vom 14.03.1997, 
BGBI. I S. 504, zuletzt geadert durch Gesetz vom 20.06.2005, BGBI. I S. 1687. 
Kobes, NVwZ 2004,1153,1154. 
Theuer, in: Frenz, Q 2 TEHG Rn. 64. 
Vgl. Jarass, Q 4 Rn. 18. 
Vgl. Q 2 Nr. 1 ZuV 2007. 
Schweerhon Hammerstein, Q 2 TEHG Rn. 29 ff.; vgl. auch Korner, in: Kor- 
nermierhaus, Q 2 TEHG Rn. 16 ff. 
Siehe auch unten 2.5 zum Anlagenurnfang. 
Anlagen zum Spalten von Kohlenwasserstoffen (,,Crackerc'-Produktion) sind nicht vom 
TEHG erfasst; vgl. Auslegungshinweise der DEHSt zum TEHG, Stand: 01.09.2004, im 
Internet unter www.dehst.de; Korner, in: KhrnerNierhaus, Q 2 TEHG Rn. 25. 
Theuer, in: Frenz, $ 2  TEHG Rn. 20 ff. 


