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Vorwort 

Verehrter Leser. 

ist Ihnen schon einmal bewuBt geworden, daB es in einem Punkt erstaunliche Gemein- 
samkeiten zwischen einem Betrieb und Ihrem Haushalt gibt? Sie liegen beirn Umgang 
rnit Abfallen. 
Wir alle sind mittlerweile zu ,,Abfallmanagern" geworden, seit es auch im privaten Be- 
reich diverse Abfallfraktionen getrennt zu erfassen und zu entsorgen gilt: 
Altpapier, Altglas, DSD-Mull (Verpackungsmaterial mit dem ,,Griinen Punkt"), Bio- 
mull, Restmull und schadstoffhaltige Problemabfalle. 
Und wir miissen uns rnit den selben Problemen auseinandersetzen, wie ein ,,abfallprodu- 
zierender" Betrieb: 
Welche Sammelbehalter nehme ich? Wo ist Platz, sie aufzustellen? Wie motiviert man 
alle Betroffenen, entgegen der Bequemlichkeit auch konsequent alle Fraktion getrennt 
und sortenrein zu sammeln? 

Das Kapitel 3 beschaftigt sich genau rnit diesen Fragestellungen innerhalb der Entsor- 
gungslogistik. Jeder Betrieb hat hier so seine Probleme. In den vergangenen Jahren habe 
ich als externer Berater zahlreiche Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen unter- 
sucht und somit griindlich kennengelernt. Ein Thema der Beauftragung war dabei im- 
mer, Moglichkeiten zu finden, die Entsorgungslogistik zu verbessern und Kostenein- 
sparpotentiale aufzuzeigen. Als externer Abfallbeauftragter erlebe ich zudem hautnah 
immer wieder die Probleme und ,,Knackpunkte", die sich vor Ort innerhalb des betrieb- 
lichen Abfallmanagements ergeben. Diese Erfahrungen sind in das Kapitel 3 eingeflos- 
sen. Es ist sozusagen aus der Praxis fur die Praxis geschrieben. 

Zuvor aber wird in Kapitel2 auf die Grundlagen des Abfallrechts eingegangen, das sich 
in der letzten Zeit sehr dynamisch entwickelt hat. Hierbei konnen naturlich nicht alle 
Aspekte erschopfend behandelt werden; verwiesen sei daher bei Bedarf auf entspre- 
chende Fachbucher und Loseblatt-Sammlungen. Dennoch verschafft Ihnen dieses Kapi- 
tel einen guten Uberblick insbesondere uber das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW-AbfG), seine wichtigsten Begriffe und Regelungen, aber auch uber die damit 
verbundenen Konsequenzen, Diskussionen und Rechtsstreitigkeiten und Tendenzen, wie 
sie sich im Juli 1998 darstellten. 
Aufgezeigt werden zudem Schnittmengen rnit anderen Rechtsgebieten, die sich in der 
betrieblichen Praxis ergeben, rnit dem Immissionsschutz-, Gefahrstoff- und Gefahrgut- 
recht. 



Kapitel I bietet lhnen als Einstieg in die Thematik ,,Ahfall" einen konzentrierten Uba- 
blick uber die Situation und Tendenzen in der deutschen Abfallwirtschaft. Dabei werden 
sowohl die Abfallmengen betrachtet, als auch der 1st-Zustand hinsichtlich der verschie- 
denen Behandlungsverfahren und Anlagenzahlen. Grundlage hierfiir waren im wesent- 
lichen das Buch ,,Daten zu Umwelt 1997" des Umweltbundesamtes sowie zahlreiche 
Notizen aus der Fachpresse. 

Ab Kapitel 4 beginnt dann der Technikteil dieses Buches. Vorgestellt werden die ver- 
schiedenen Behandlungsverfahren allgemein und an diversen Verfahrens- und Anlagen- 
beispielen. Dazu wurden Fachartikel ausgewertet, aber insbesondere cine Vielzahl an 
Firmenbroschuren diverser Anlagenbauer und -betreiber. 
Allen Unternehmen, die mir Material zur Verfugung stellten und zudem auch den Ab- 
druck von Abbildungen gestatteten, sei an dieser Stelle herzlichst gedankt. Die Unter- 
nehmen sind in der Literaturliste am Ende eines jeweiligen Kapitels aufgefuhrt, so daB 
auch Sie als Leser sich ggfl. rnit Material versorgen kiinnen. 

Dab die Verfahren der thermischen Behandlung/energetischen Verwertung (Kapitel 5) 
und biologischen/mechanisch-biologischen Behandlung (Kapitel 6) besonders intensiv 
und umfangreich betrachtet werden, hingt nicht mit einer diesbeziiglichen Vorliebe des 
Autors fur diese Verfahren zusammen, sondern hat andere Grundc: 
Diese beiden Verfahrensarten sind derzeit diejenigen, in denen am meisten ,,Musik" drin 
ist. Hier gibt es zur Zeit eine besonders sturmische Entwicklung innerhalb der Verfah- 
renstechnik, auch begriindet durch bestimmte Regelungen des KrW-/AbfG und der TA 
Siedlungsabfall. 
So waren im Friihjahr 1998 z. B. besonders Vergkungsverfahren rnit Biogaserzeugung 
und das Trockenstabilatverfahren im Gesprach, ebenso wurde intensiv daruber disku- 
tiert, wo die Abgrenzung zwischer thermischer Behandlung und energetischer Verwer- 
tung von Abf~llen liegt. 
Die chemisch-physikalische Behandlung (Kapitel7) wird als Beseitigungsverfahren nur 
kurz angerissen und sol1 das Werk abrunden. 

Dieses Buch mochte Ihnen in einem Werk einen aktuellen Uberblick uber das umfang- 
reiche Thema ,,Abfall" geben. Daher wurde versucht, rnit einem gewissen Mut zur Lucke 
aber dennnch in ausreichender Form die Komponenten ,,Abfallrecht", .,Abfallmanag- 
ment" und ,, Abfallbehandlungsverfahren" zu verkniipfen. Ob dieses gelungen ist, mogen 
Sie, verehrter Leser, entscheiden. 

Das Buch ist fur alle geeignet, die rnit dem Thema ,,Abfall" beruflich oder im Rahmen 
einer Ausbildung zu tun haben, die sich nicht zwingend einzelne Werke zu den 0. g. 
Komponenten in den Schrank stellen wollen und einen akuellen Uberblick und die sich 
einen aktuellen Wissensstand zum Thema ,,Abfall" aneignen miichten: 



Vonvort VII 

Fur Untemehmen bzw. die dort tatigen Umweltschutz- und Abfallbeauftragten, fur Kol- 
legen in Ingenieur- und Beratungsburos, fur Mitarbeiter von fachbezogenen Behorden, 
fur Absolventen bzw. Teilnehmer entsprechender Studiengange bzw. Weiterbildungs- 
maanahmen. 

Ich wunsche allen, die dieses Buch erstanden haben, daB sie das finden, was sie zu ei- 
nem bestimmten Themenaspekt oder Problem suchen. 

Recklinghausen, im September 1998 Martin Nothe 
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1 Einfuhrung in die Abfallwirtschaft 

1.1 Aktuelle Tendenzen in der deutschen Abfallwirtschaft 

Fach- und Tagespresse warten seit Anfang der 90er Jahre immer ofter mit Meldungen 
auf wie ,, Abfallmengen weiter zuruckgegangen", ,,Dramatkcher Einbruch bei Sonderab- 
fallmengen", ,,Abfallentsorgung 95: Mull gesucht". Und in der Tat, was sich seit etwa 
1990 andeutete, ist mittlerweile Realitat: Abnehmende Abfallmengen bei steigender 
Verwertungsquote. Die Folge: 

Viele Abfallentsorgungsanlagen, und hierbei insbesondere neuere Mullverbren- 
nungsanlagen (MVA), sind nicht ausgelastet, da u. a. mit der Grundung des Dualen 
System Deutschland (DSD) und der zunehmenden Einfuhrung von Biotonnen in den 
letzten Jahren wesentliche Bestandteile dem urspriinglichen Hausmull entzogen wur- 
den. 

Die Entsorgungspreise fur viele Abfallarten fallen. Da im Jahre 2005 die Ubergangs- 
fristen fur bestimmte Regelungen der TA-Siedlungsabfall enden, senken die Depo- 
nien ihre Preise, um noch moglichst vie1 Material auch mit organischen Anteilen ab- 
lagem zu konnen. Die Folge: Auch MVA muljten teilweise ihre Preise zuruckneh- 
men. 

Die Politik schraubt ihre Plane fur den Bau neuer Anlagen immer mehr zuriick; al- 
lerdings sieht man in letzter Zeit in Erwartung der fur 2005 anstehenden Kriterien fur 
die Deponierung von Abfallen wieder einen zusatzlichen Bedarf an MVA. 

Auch die grol3en Entsorgungsuntemehmen haben in den letzten Jahren zu spuren 
bekommen, was trotz noch z. T. vorhandener ,,Revierabgrenzungen" Wettbewerb 
und Marktwirtschaft bedeuten. Die Folge: eine grolje Unruhe, Entlassungen, erste 
Firmenpleiten, 

Diese Entwicklungen bekamen die Entsorgungswirtschaft insgesamt sowie Deponien 
und bestimmte Behandlungsanlagen mehr oder minder deutlich zu spuren. So ging 1994 
die Auslastung der 238 chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen (CPB), die eine 
Kapazitat von mehr als 3 Mio. t pro Jahr besitzen, um 40 % zuriick und lag je  nach An- 
lage bei einer Auslastung von 30-90 %. Ebenfalls Ruckgange von bis zu 40 % bei den 
Anlieferungen vermeldeten im selben Jahr die 57 Sonderabfall-Deponien (SAD). Die 
1994 vorhandenen 54 Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfallen gaben Ausla- 
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stungsquoten von 6 0 0  c/o an. Insbesondere die 31 Anlagen zur Verbrennung von be- 
sonders uberwachungsbedurftigen Abfallen erlitten EinbuRen. Dabei gingen vor allem 
die Anlieferungsmengen an Abfallen mit organischen Bestandteilen zuruck. Hochkalori- 
sche Losemittel sind mittlerweile zu vie1 gesuchten Raritaten auf dem Entsorgungsmarkt 
geworden. 
Anzumerken ist, daR von den genannten 54 Anlagen 34 der Eigenentsorgung von Ab- 
fallerzeugern dienten. Diese Anlagen mit einer Kapazitat von ca. 2 Mio. t pro Jahr off- 
neten sich aber in den letzten Jahren zunehmend dem Markt, verscharften damit den 
Preiskampf und fuhrten zu weiteren Uberkapazitaten. 

Die Entsorgungskosten sind zwar aufgrund der Konkurrenzsituation fur fast alle Abfall- 
fraktionen gefallen, erstaunlich sind dabei aber die Preisspannen fur die Entsorgung. Je 
nach Annahmepreis der betreffenden Anlage bzw. des Umstandes, ob in einer Region 
eine bestimmte Behandlungs- oder Beseitigungsanlage iiberhaupt vorhanden ist oder der 
Mull teuer in ein anderes Bundesland ,,exportiert" werden muR, ergeben sich fur die 
Abfallerzeuger recht verschiedene Preise (s. Tab. 1 -1) .  Die aufgefuhrten Preise von 1996 
durften zwar vielerorts schon veraltet sein, doch ermoglichen die Angaben einen Ver- 
gleich zu den heutigen Entsorgungskosten. 
Zwei Beispiele aus Nordrhein-Westfalen zeigen, wie sich Preise binnen kurzer Zeit 
andern konnen: Noch 1997 wurden fur die Entsorgung von AltBl (Motorend) 120-150 
DM/m3 verlangt. Im April 1998 tauchten erste ,,Kampfangebote" von 60 DM/m3 auf. 
Wurden 1995 fur die Entsorgung von Trockenbatterien noch fast 5 D M k g  in Rechnung 
gestellt, lag der gunstigste Preis 1998 bei 1,25 DMkg.  

Tatsache ist, daR Abfallerzeuger heute Abfallpreise fast nach Belieben aushandeln kiin- 
nen. Das war vor einigen Jahren noch undenkbar. Insbesondere bei griiljeren Abfallmen- 
gen genugt der Hinweis auf den evtl. gunstigeren Preis eines Konkurrenten, und die 
Kosten fallen auch beim gerade angefragten Unternehmen. 
Allerdings sollte ein Abfallerzeuger bei der Auswahl des Entsorgers nicht ausschliefllich 
auf den Preis achten. Auch der Verbleib der Abfalle sollte eine Rolle spielen, urn sinn- 
volles Recycling zu unterstiitzen, ein Aspekt, der den Einkaufer eines Unternehmens bei 
der Auftragsvergabe aber leider in der Regel nicht interessiert. Selbst bei GroRunter- 
nehmen wird bei Angeboten teilweise auf die Stelle hinter dern Komma geachtet, wenn 
es um die Vergabe von Entsorgungsauftragen geht. 

Die folgenden zwei Beispiele aus NRW sollen verdeutlichen, wic ein unterschiedlicher 
Entsorgungsweg den Preis bestimmen kann. Fur eine gemischte Kunststofffraktion aus 
PVC- und PE-Teilen bis zu einer bestimmten Llnge wurden im Mai 1998 nach Ermitt- 
lungen des Autors zwischen I80 und 450 DM/t verlangt (ohne Transportkosten). Dabei 
gelten die niedrigen Preise fur eine thermische Verwertung. die hoheren fur unter- 
schiedlich aufwendige Aufbereitungsverfahren. 
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Abfalle aus der pharmazeutischen Produktion 
Altmedikamente 
Altole, Trafoole, Betriebsmittel (PCB-haltig) 
Anorganische Sauren, Sauregemische und Beizen 
Bohr- und Schleifolemulsionen, Emulsionsgemische 
Chrom-(111)-haltiger Galvanikschlamm 
Chrom-(V1)-haltiger Galvanikschlamm 
Entwicklerbader 
Feinchemikalien und Laborchemikalien 
Fi xierbader 

Tab. 1-1: Mittlere Entsorgungspreise ausgewiihlter Abfalle 1996 nach Angaben des 
Bundesverbands der Deutschen Entsorgungswirtschaft - BDE (2) 

Stand 01.11.1996 
1.000 DM ... 3.650 DM 
450 DM . _ _  1.700 DM 

370 DM ... 8.600 DM 
165 DM ... 4.000 DM 
I 10 DM . . . 700 DM 
185DM ... 860DM 
185DM ... 860DM 
850 DM ... 2.092 DM 
2.000 DM .._ 20.395 DM 
850 DM ... 2.092 DM 

Stoffstrom (Auswahl) 
Spanne der mittleren 

Entsorgungspreise der 
Bundeslander pro t bzw. m3 

ewerbliche und hausliche Sonderabfalle 

Fur die Entsorgung leerer Spraydosen wurden Preise von 1,60-2,30 DMkg genannt, je 
nachdem, ob die Dosen nur geshreddert, oder in einer speziellen Anlage behandelt wer- 
den, um eine Wiederverwendung zu ermoglichen. 

Im privaten Bereich sieht die Kostenentwicklung fur die Abfallentsorgung nicht so gun- 
stig aus. In den meisten Kommunen und Gemeinden sind die Abfallgebuhren fur die 
Hausmullentsorgung in den letzten Jahren drastisch gestiegen; eine Folge u.a. von nicht 



4 I Einfiihrung in die Ahfullwirtschuft 

Hamburg 
Dortmund 
Bonn 
Stuttgart 
Duisburg 
Heidelberg 

ausgelasteten MVA, deren Fixkosten nicht eben niedrig sind. Die Burger produiieren 
weniger Mull, zahlen fast zur Strafe aber standig mehr dafur, ein Umstand, der vielen 
mrecht die Abfallvermeidung und Getrenntsammlung widersinnig erscheinen 1iiBt. Die 
Tabelle 1-2 zeigt auf, wie unterschiedlich die Mullgebuhren in verschiedenen Stadten 
sind, je nachdem, wie die Entsorgungssituation vor Ort ist. 

495 
557 

579 
655 
686 
723 

Tab. 1-2: Mullgebuhren 1996 einiger ausgewahlter Stadte 
(Quelle: Notizen des Autors wahrend einer Tagung) 

Stadt Miillgebiihr fur die 
wochentliche Leerung einer 
120 I-Tonne 1996 (in DM) 

Gelsenkirchen 
Essen 306 

Am Beispiel des Ballungsraumes Ruhrgebiet 1d3t sich sehr schiin aufieigen, wie sich die 
Auslastung einer MVA in den Mullgebuhren widerspiegelt (s. Tab. 1-3). Fur dieselbe 
Leistung zahlen 1998 die Burger in Duisburg mehr als das Doppelte als die Burger im 
nur wenige Kilometer entfernten Gelsenkirchen. Der Grund: Gelsenkirchen liefert sei- 
nen Mull wie u.a. auch Essen und Mulheim in das Mullheizkraftwerk (MHKW) Essen- 
Karnap, das 1997 immerhin zu 88 % ausgelastet war. 
Der Mull der Duisburger und Oberhausener wird in die MVA Oberhausen-Lirich ver- 
bracht, die nach Informationen aus der Entsorgungsszene schlecht ausgelastet ist. Die 
Folge: Die MVA setzte die Preise urn 15 ’% herauf, die Mullgebuhren stiegen im Ver- 
gleich zu 1997 urn 11,7 %. 
Der Grund fur die schlcchte Auslastung der genannten MVA ergibt sich wiederum auch 
daraus, dal3 unweit bei Kamp-Lintfort die MVA Asdonkshof kurzlich in Betrieb ge- 
nommen wurde, die der Kreis Wesel andienen mul3. Diese Anlage war Ende 1997 deut- 
lich weniger als 50 % ausgelastet, was den Burgern des Kreises Wesel die hochsten 
Mullgebuhren weit und breit beschert (ca. 1200 DM/Jahr pro 60 I-Tonne bei 14tagiger 
Leerung). Neidvoll blickt man von dort nach Recklinghausen, wo die Gebuhren fur 
Restmull 1998 entgegen des Trends um 14 5% gegenuber 1997 gesenkt wurden. 
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Tab. 1-3: Mullgebuhren einiger Stadte im Ruhrgebiet 
(Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung - WAZ) 

Stadt TonnengroBe 

Bochum 80 1 
Dortmund 80 1 
Duisburg 80 1 
Essen 80 1 

Abfuhrrhythmus 

14tagig 

wochentlich 
wochentlich 

14ts;gig 

wochentlich 
wochentlich 
wochentlich 
14tagig 

Gebuhr 1998 
in DM 

260,OO 
245,OO 
420,OO 
226,08 
188,60 
26 1,OO 
3 10,42 
158,OO 

Vergleicht man die Gebuhren, so liefern sie allerdings nur einen groben Uberblick. Denn 
im Detail ware zu hinterfragen, welche Logistik-Kosten uber die Gebuhren fur den 
Restmull finanziert werden. So kostet bei der einen Komrnune z. B. die Sperrmiill- 
entsorgung eine Extragebuhr, wahrend diese Entsorgung woanders mitfinanziert wird. 
Ahnliches kann fur die Biotonne im Rahmen der Einfuhrung gelten. 

1.2 Entwicklung des Abfallaufkommens in Deutschland 

Die Situation der Abfallentsorgung hat sich in den letzten Jahren grundlegend geandert. 
Die Entsorger und Ihre Verbande haben bereits gefordert, die Bundeslander mogen die 
Grenzen fur einen uberregionalen Mullhandel offnen und bestehende Andienungs- 
pflichten (s. Tab. 1-5) beseitigen. Fast ubergangslos ist von einer Phase des Defizits an 
Entsorgungskapazitaten in eine Phase der Uberkapazitiiten gewechselt worden. Die 
Griinde, irn Detail nur wenig erforscht, durften vielschichtig sein: 

- neue technische Verfahren, bei denen weniger Abfall anfallt und langere Standzeiten 

bei Betriebsmitteln moglich sind 
- eine zunehrnende innerbetriebliche Verwertung/Wiederverwendung an ,, Abfallen zur 

Verwertung" 
- der Einsatz zahlreicher Abfalle als ,,Ersatzbrennstoff' im Sinne einer thermischen 

Verwertung nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), z. B. in 
der Zementindustrie oder in geeigneten Kraftwerken 



- die wirtschaftliche Rezession und somit eine Abschwiichung der industriellen Pro- 

duktion 

Abfallart 

Hausmull 

Der Umstand, daB Eigenentsorger aus der chemischen lndustrie zunehmend ihre Depo- 
nien und Verbrennungsanlagen zu gunstigcn Konditionen dem Markt offneten, um sie 
auszulasten, vergrofiert seit einigen Jahren die Uberkapuitaten. 

Menge 1990 Menge 1993 

50.0 43.5 
in Mio. t in Mio. t 

Nach Aussagen des Statistischen Bundesamtes ist das Abfallaufkommen in Deutschland 
zwischen 1990 und 1993 von ca. 374 Mio. t auf 337 Mio. t zuruckgegangen. Gleichzei- 
tig stieg die Verwertung von 20 auf 25 % entsprechend 80 Mio. t ( I ) .  

Abfalle aus der Produktion 
Bauschutt, Bodenaushub, StraRen- 
aufbruch, Baustellenabfdle 
Bergematerial aus dem Bergbau 

Gesamtmenge 

Tabelle 1-4 zeigt Angaben des Statistischen Bundesamtes, die die Entwicklung der 
Mengen einiger Abfallfraktionen wiedergeben. Von den i n  der Tabelle angegebenen 
338,5 Mio. t waren 253,l Mio. t Abfalle zur Beseitigung. 

97,O 77,7 

128,3 143,l 
88,8 67,s 
10,4 6,4 

374,5 338,5 

~~ 

~ 

Nach Angaben des genannten Bundesamtes ist den Abfallbilanzen der Unternehmen zu 
entnehmen, da13 bei den Abfallen aus der Produktion die griiRten Verwertungsanstren- 
gungen unternommen werden. 59 % der dort anfallenden Abfalle wurdcn 1993 verwer- 
tet. Beim Hausmull und bei den hausmiillahnlichen Gewerbeabfallen waren es ungefahr 
30 %, bei der Abfallgruppe ,,Bauschutt etc." (s. Tab. 1-4) betrug die Quote ca. 25 %. 
Diese Zahl durfte heute wesentlicher hoher sein. 

Tab. 1-4: Mengenentwicklung bestimmter Abfalle ( 1 ) 

Betrachtet man die Zahlenangahen in Tabellc 1-5, so ist zu beriicksichtigen, daO bei den 
Produktionsabfallen 47 % dem Bauschutt und Bodenaushub, 23 % dem Bergematerial 
und nur 26 % den eigentlichen Produktionsabfallen zuzuordnen sind. Bauschutt war 
dabei die einzige Abfallgruppe, bei der von 1990 bis 1993 ein Anstieg zu verzeichnen 
war. Dieses ist mit den insbesondere in Ostdeutschland seinerzeit angestiegenen Baulei- 
stungen erklarbar. 
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Branchenbereich 

Produzierendes Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
davon 
- Chern. Industrie 
- GieBereien 
- Maschinenbau 
- Straaenfahrzeugbau 
Baugewerbe 
Energie-, Wasserversorgung, 

Tab. 1-5: Abfallaufkommen nach Wirtschaftsbereichen 1993 ( I )  

,, Sonderabfalle" in 
Tsd. t 
9050 

229 1 
908 
455 
552 
490 

1257 

An besonders uberwachungsbediirftigen Abfallen weist die Statistik fur 1990 insgesamt 
13 Mio. t aus (davon 10 Mio. t in den alten Bundeslandern - BL). 1993 war diese Menge 
auf 9 Mio. t zuriickgegangen (davon 8 Mio. t in den alten BL). Der besonders starke 
Riickgang in den neuen BL l a t  sich durch die Stillegung von Produktionsanlagen erkliiren. 

Tab. 1-6: Aufkommen ausgewahlter ,, Sonderabfalle" 1993 ( I ) 

Bergbau I 

Fur die Entsorgung von ,,Sonderabfallen" gewinnt zunehrnend der Untertageversatz an 
Bedeutung. Wie Tabelle 1-7 zeigt, wurden laut Bundesumweltamt 1995 ca. 1,5 Mio. t 
Abfalle als Verfiill- und Versatzmaterial untertagig abgelagert. Davon gehorten ca. 
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400.000 t zu den uberwachungsbediirftigen Abfallen. In den drei 1995 vorhandenen 
Untertagedeponien (UTD) wurden dagegen nur ca. 200,000 t Abfiille verbracht. Und so 
beklagte die Untertagedeponie Zielitz bei Magdeburg, da13 1997 statt der geplanten 
30.000 t Sonderabfall nur 10.000 t eingelagert werden konnten. 

Dieses Einbringen in bergbauliche Hohlraume ist nicht nach dem Abfall-, sondern nach 
dem Bergrecht zu genehmigen. Bei den Landesbehorden erkennt man diese Praxis zu- 
nehmend als Abfallverwertung an, auch wenn de facto eine Endlagerung vorliegt. Hier- 
gegen hat die Europaische Kommission mittlerweile Einspruch erhoben, die den Berge- 
versatz als Beseitigung ansieht. 
Teilweise werden verwertbare Abfalle durch die Verbringung untertage der Kreislauf- 
wirtschaft entzogen. Dam gehoren z. B. Staube aus der Abgasreinigung von Elek- 
trostahlwerken, die bisher zur Zinkriickgewinnung aufgearbeitet wurden. Auch Kunst- 
stoffgranulat - allerdings schlechter Qualitat mit Verunreinigungen - aus Kunststoffen 
der DSD-Sammlung wird kiinftig zunehmend in Salzbergwerken Baden-Wurttembergs 
als Verfullmaterial eingeset~t werden. 
Der LanderausschuR Bergbau (LAB) hat die materiellen Anforderungen an die Abfall- 
verbringung der TA-Abfall fur die Abfallablagerung so angeglichen, da13 ein Unter- 
schied zwischen Einbringung und Ablagerung kaum noch plausibel ist. Zwischen Ver- 
wertung oder Beseitigung kann nur noch uber den Haupt- oder Nebenzweck der MaR- 
nahme unterschieden werden (s. Kap. 2 ) .  

Tab. 1-7: Verwertung bergbaufremder Abfiille in untertagigen Hohlraumen ( 1 ) 
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Stoff Anteil in % 

Kunststoffe 18 
~ Holz 13 
PapierPappe 11 
Renovierungsabfalle 10 
Mischabfalle 8 
Schutt 7 

Wie Tabelle 1-7 aufzeigt, wird insbesondere am alten Bergbaustandort NRW der Unter- 
tageversatzes angewendet. Uber die Ruhrkohle Montalith GmbH werden primar Filter- 
staube und Rauchgasreinigungsriickstande durch Rohre in die Tiefe gepumpt, und zwar 
in Duisburg, Gelsenkirchen und Bergkamen. 

Werkstattabfalle 
Schlamm 
Organik 
Glas 
Textilien 
Metalle 
Sonstige Abfalle 

Fur das Jahr 1993 waren erstmals auch Zahlenangaben uber die eingesammelten Men- 
gen an verwertbaren Abfallen verfugbar. Von den 34,8 Mio. t Abfall, die 1993 durch 
kommunale oder private Entsorgungsbetriebe aus Haushalten entsorgt wurden, waren ca. 
34 % (= 11,9 Mio. t) getrennt gesammelte verwertbare Abfalle. Sie wurden im 
Auftrag des DSD und durch Kommunen eingesammelt. Papier und Pappe machten mit 
38 % den groi3ten Anteil aus, gefolgt von Glas und Bioabfall mit je  22 % (1).  Von den 
11,9 Mio. t der getrennt gesammelten Abfalle konnten 10,8 Mio. t an Verwertungsbe- 
triebe weitergegeben werden. 

6 
5 
5 
2 
1 
1 
13 

Der Anteil des von den Kommunen uber die grauen Tonnen entsorgten Restmiills 
(Hausmull, Sperrmull, hausmullahnliche Gewerbeabfalle aus Haushalten) lag 1993 bei 
66 % des gesamten Abfalls, was 23 Mio. t entsprach. Im Vergleich zu 1990 bedeutete 
dies ein Ruckgang um 13 %. Von dem Restmull wurden 72 % (= 16,6, Mio. t) deponiert 
und 28 % (= 6,4 Mio. t) thermisch behandelt (1). 

An hausmiillahnlichen Gewerbeabfallen, die durch die Kommunen aus Gewerbebetrie- 
ben unabhangig vom Hausmull entsorgt wurden, fielen 1990 noch 3,9 Mio. t an. 1993 
hatte sich diese Menge um 40 % auf 2,3 Mio. t fast halbiert (1). 

Tab. 1-8: Zusammensetzung hausmullahnlicher Gewerbeabfalle 1993 (1) 
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Wertstoff West 
Papier, Zeitungen etc. 84 
Glas 84 
Batterien 76 
Plastik 66 
Konservendosen 66 
Aluminium 61 

Von grol3em Interesse ist vor dem Hintergrund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge- 
setzes (KrW-/AbfG) und den dort in  $ 13 getroffenen Aussagen sowie daraus resultie- 
renden Streitigkeiten zur Uberlassungspflicht solcher Abfalle (s. Abschnitt 2.2.3) die 
jeweilige Zusammensetzung des zur Entsorgung anstehenden hausmullahnlichen Ge- 
werbeabfalls (s. auch Tab. 1-8). Denn gemalj 3 13 gilt eine Uberlassungspflicht an die 
iiffentlich-rechtliche Korperschaft nur fur Abfalle zur Beseitigung. Enthalt der haus- 
mulllhnliche Gewerbeabfall jedoch aussortierbare Bestandteile, die der Verwertung 
zugefuhrt werden konnen, kann insgesamt ein verwertbarer Abfall vorliegen, der nicht 
der Uberlassungspflicht unterliegt. Man kann sich denken. wo der Streitpunkt hierbei 
liegt: Wie hoch mu8 der Anteil an verwertbaren Stoffen sein, damit man von einem 
,, Verwertungsabfall" sprechen kann? 

Ost 
86 
83 
61 
73 
68 
59 

Noch verbesserungsbedurftig ist - aul3er bei Glas und Altpapier - die getrennte Erfas- 
sung der verschiedenen Abfille in den Haushalten. Eine falsche Zuordnung von Abfal- 
len von his zu 60 O/o (= Fehlwurfquote) im ,,DSD-Mull" verdeutlicht dieses. Der Um- 
stand, daB sich die jahrliche Hausmullmenge zur Beseitigung vielerorts verringert, zeigt 
aber dennoch den Trend, dalj bestimmte ,, Wertstoffe" separat erfalJt und uber die ent- 
sprechenden Behalter oder auch uber Sammelaktionen von Wohlfahrtsorganisationen 
abgegeben werden. 
Tabelle 1-9 zeigt, wie viele von 100 Befragten 1996 in  West- bzw. Ostdeutschland die 
folgenden Stoffe getrennt vom Restmull sammeln: 

Tab. 1-9: Sammelquoten in West- und Ostdeutschland (Quelle: Globus) 

Stetig verbessert hat sich in den letzten Jahren die Verwertungsquote der klassischen 
,, Wertstoffe". die uber Standcontainer (fur Glas, Altpapier) bzw. das DSD (gelbe Tonnen 
oder Sacke) eingesammelt werden (s. Tab. 1 - 10). 

Nicht ersichtlich werden kann aus solchen Zahlenangaben, in welcher Weise die Ver- 
wertung erfolgt. Wie in Kap. 2 noch erlautert werden wird, ist sowohl eine stoffliche als 
auch eine energetische Verwertung moglich. Stoffliche Verwertung kann dabei z. B. 
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auch bedeuten. daB minderwertiges Kunststoffgranulat aus der sogenannten Negativ- 
Sortierung des ,,DSD-Mulls" untertage zur Verfullung von Hohlraumen verwendet wird. 
So entschied 1997 das Verwaltungsgericht Stuttgart, daS diese Form der Verwertung in 
sudwestdeutschen Salzbergwerken zulassig ist. Die Alternative ware eine Deponierung 
dieses mit Verunreinigungen durchsetzten Materials. 

Tab. 1-10: Verwertungsquoten des gesammelten Verpackungsmulls in % (1) 

Erganzend zur Tabelle 10 sei angemerkt, daB auch die Bioabfallverwertung mittlerweile 
zu einem wichtigen Bestandteil der Abfallentsorgung geworden ist. In immer mehr 
Stadten und Kreisen wurde und wird die Biotonne eingefuhrt. Die Zahl der Kompost- 
werke stieg von 1990 bis 1995 von 133 auf 386, die Anlagenkapazitat erhohte sich im 
selben Zeitraum von 1,l Mio. t auf 4,l Mio. t. Zahlreiche neue Anlagen sind in Planung, 
wobei auch die Technik der Vergarung mit Erzeugung von Biogas zunehmend Anwen- 
dung findet (s. Kap. 5). 

Hinsichtlich der Entwicklung der Abfallmengen bis zum Jahre 2005 bzw. 2010 stoBt 
man in Studien erwartungsgemaB auf unterschiedliche Zahlen. Das Bundesumweltamt 
erwartet fur das Jahr 2005 ein Gesamtmullaufkommen von 43 Mio. t. Davon wird das 
,,Duale System Deutschland" (DSD) ca. 7 Mio. t an Verpackungsmiill abzweigen. Etwa 
weitere 3 Mio. t werden voraussichtlich beim Spenmull und bei elektrischedelektroni- 
schen Geraten aussortiert. Der GroBteil der dann ubrig bleibenden ca. 33 Mio. t mubte 
dann im Jahre 2005 verbrannt werden. 

Eine Studie des Prognos-Instituts aus dem Jahre 1997 weist fur den Zeitraum 1995 bis 
2010 eine Mengenentwicklung der Restabfalle aus Haushalten und Gewerbe aus (auf- 
bzw. abgerundete Zahlenwerte in Mio. t), die der Tabelle 1 - 1  1 zu entnehmen ist. 

AbschlieBend seien einige Angaben zum Abfallexport gemacht. Nach Angaben des 
Bundesumweltamtes wurden 1995 insgesamt ca. 1 Mio. t Abfalle zur Beseitigung 
(0,l Mio. t) und zur Verwertung (0,9 Mio. t) exportiert, aber auch ca. 276.500 t importiert. 
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Tab. 1-1 1: Mengenprognose verschiedener Abfalle his 20 10 (Quelle: Prognos) 

Die meisten Abfalle gelangten nach Frankreich (245.700 t ) ,  Belgien (208.000 t), Holland 
( 1  23.300 t) und Tschechien (107.600 t ,  davon ca. 70.000 t Glas und 17.000 t Metalle). 
72 % der exportierten Abfalle wurden in Mitgliedsstaaten der EU verbracht, der GroSteil 
zur thermischen Behandlung. 

1.3 Stand der Anlagensituation 

1.3.1 Deponien 

Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es 1996 insgesamt 562 Hausmiill- 
deponien, iiffentlich zugangliche Sonderabfall- sowie Untertagedeponien (HMD, SAD, 
UTD). Betrachtet man die Situation in den einzelnen Bundeslandern, stellte sich die 
Situation wie folgt dar: 
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Tab. 1-12: Deponiestandorte in Deutschland 1996 (1) 

SH 
TH 45 48 

Anm.: Abkiirzungen der Bundeslander siehe Tab. 1-7 

In der Praxis werden uberwiegend sogenannte Altdeponien fur Hausmull und haus- 
mullahnlichen Gewerbeabfall sowie fur Bauschutt und Bodenaushub betrieben. Dabei 
werden als Altdeponien solche Deponien bezeichnet, 

deren Betrieb bei Inkrafttreten der TA Siedlungsabfall zum 1.6.1993 noch nicht 
abgeschlossen war, 
deren Errichtung und Betrieb aber zu diesem Zeitpunkt zugelassen war oder 
deren geplante Enichtung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens bis dahin 
offentlich bekannt gemacht worden waren. 

Die letzte verfugbare offizielle Statistik zur Anzahl aller Deponietypen stammt aus dem 
Jahre 1993. Sie weist insgesamt aus: 

560 HMD, davon 269 in den Alten Landern (AL) und 291 in den 
Neuen Landern (NL), 

0 1616 Bodenaushub- und Bauschuttdeponien (AL: 1476, NL: 140), 
0 694 reine Bodenaushubdeponien (AL: 672, NL: 22) und 
0 78 sonstige Deponien (AL: 65, NL: 13). 

Die Zahl der HMD nahm bis 1995 auf 472 ab, da insbesondere in Ostdeutschland Depo- 
nien geschlossen wurden. 
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Deutschland 

Alte Lander 
Neue Lander 

Hinsichtlich der Restlaufzeiten und Restvolumen von HMD liegen die letzten offiziellen 
Daten auch wiederum nur von 1993 vor. Sie sind der folgenden Tabelle 1 - I3 nach An- 

gaben des Bundesumweltamtes dargelegt: 

Tab. 1-13: Zahl der Deponien und ihre Restlaufzeiten (1) 

Gesamt- davon mit voraussichtlicher Ablage- Restvolumen 
zahl rungsdauer in Jahren in 1000 m3 

560 199 126 117 84 34 567.004 

269 56 51 69 66 27 352.734 
291 143 75 48 18 7 2 14.270 

< 3 3-5 6-10 11-20 > 20 

Die folgende Tabelle 1-14 zeigt erganzend, welche Abfallrnengen seit 1991 auf den 
SAD abgelagert wurden und welche Aufnahmekapazitaten noch vorhanden sind. Dabei 
wird ersichtlich, dal3 die abgelagerten Mengen im Zeitraum I99 I bis I995 abgenommen 
haben. Nur auf einigen Deponien war von 1994 bis 1995 wieder ein Zuwachs zu ver- 
zeichnen. Die Griinde hierfur muRte man im Detail jeweils vor Ort erforschen. 
Hinsichtlich der noch vorhandenen Restvolumen sei insbesondere auf die Deponien 
Ihlenberg und Ernscherbruch (Gelsenkirchen/NRW)verwiesen. 
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Tab. 1-14: Abgelagerte Abfallmengen auf den 14 offentlich zuganglichen oberirdischen 
SAD in Deutschland, Stand: 3 1.12.1994 (1) 

3W Billigheim 
3 AY Gall en bach 

Raindorf 
3R Rothehof 
vlV Ihlenberg 
rlI Hohen- 

eggelsen 
rlRW Greven- 

broich-Neu- 
hausen 
Hiinxe- 
Schermbeck 
ZD Emscher- 
bruch 
OchtruD :i 1 Gerolshei; 
Rondesha en 
Rehestadt 2 
Seligenstadt- 

Abgela 

90.000 50.930 
118.300 114.000 
80.010 63.400 

120.000 100.000 
50.000 45.300 

T 
33.000 18.500 

erte Menge in tla 

11: 1 1994 
30.830 25.000 
86.000 114.680 
40.500 44.000 

4.730 
339.940 269.255 
41.600 17.500 

Restvol. 
in m3 

1995 
23.230 487.000 
85.558 330.000 
31.000 229.000 
3.150 17.900 

352.285 19.200.000 
11.0oO 250.000 

48.084 I 362.000 
67.243 8.300.000 lJG 
49.800 340.000 
4.720 
1.127 

I Summe ca. I 819.621 I 699.588 1848.410 I 790.415 I 835.514 I 30.626.930 
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Land 

BW 
BAY 
BE 
BR 
HB 
HH 
HE 
MV 
NI 
NRW 
RP 
SAL 
SA 
SAA 
SH 
TH 
Ges. 

1.3.2 Mechanische und biologisch-mechanische Behandlungsanlagen 

Sortieranlagen 
LVP PPK LVPPPK 
12 18 31 
24 34 31 

- 3  3 
2 s  13 
1 3 
1 1 I 
8 9  12 
I 3 9 
8 9  24 

10 23 33 
5 6  12 
I 2 3 
5 9  18 
- 2 15 
4 10 10 
1 3 17 

83 137 235 

Die Zahl der mechanischen Aufbereitungsanlagen hat in den 90er Jahren nicht zuletzt 
aufgrund des DSD stetig zugenommen. Dieses gilt insbesondere fur Sorrier- und Aufbe- 
reitungsanlagen fur PapiedPappe, Leichtverpackungen und Kunststoffe. 

Tab. 1-15: Anzahl von Sortier-, Aufbereitungsanlagen und Verwertungsbetrieben im 
Juni 1995 ( 1  nach Angaben der DSD GmbH / des Umweltbundesamtes) 

Aufbereitung 
Glas KS 

3 1 
4 

2 

I 1 

1 

1 1 

4 

5 10 
2 1 

1 

1 1 
1 2 
2 

26 21 

Verwertungsbetriebe 
Glas WB Al PPK KS VK 
2 - 1 14 1 1  - 1  
3 1 - 9 1 9 1  

- - I  

1 -  - 5  7 1  
3 -  

6 -  - 7  5 -  
6 4 1 2 1  1 2 5  
3 -  - 5  8 -  

1 -  

2 -  - 2  2 -  
5 -  

1 - 2  3 - I  
7 -  - 1 1  - I  

33 5 2 67 98 7 I 
Legende: LVP = Leichtverpackungen (Kunststoffe, Weiablech-, Aluminiumverpackungen, 

PPK = Papier, Pappe, Kartons; KS = Kunststoffe, 
WB = WeiBblech, A1 = Aluminium, VK = Verbundkartons 

Verbundkartons); 

Wie schon aufgezeigt wurde, sammeln dic Bundesburger die Verpackungsabfalle in den 
letzten Jahren immer konsequenter getrennt. Die DSD GmbH konnte 1996 nach 
eigenen Angaben insgesamt 5,45 Mio. t ( I  995: 5,06 Mio. t) gebrauchte Verpackungen 
erfassen. 84 % dieser Menge konnten als Wertstoffe aussortiert werden (1995: 77 %). 


