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Vstupní materiály, informace a zdroje dat  
  

Při tematických setkáních byly k projednávaným tématům čerpány informace ze stránek 
Evropské komise, Rady i Evropského parlamentu, z českých ministerstev, zejména 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního  prostředí Ministerstva pro místní 
rozvoj i Ministerstva práce a zahraničních věcí i OTE. Byla sledována jednání v Poslanecké 
sněmovně a Senátu Parlamentu České  republiky a studovány rozpravy a zápisy; včetně 
osobní účasti při zásadních jednáních týkajících se budoucí těžby a využívání energetických 
surovin, např. horního zákona. Byly i navazovány  kontakty s poslanci a senátory, kterým 
byla předkládána a vysvětlována příslušná stanoviska. Samozřejmě byly sledovány a kriticky 
diskutovány informace v českých i zahraničních médiích a  využívány informace z organizací, 
ve kterých mají členové Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) 
a  Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OSPHGN)  
zastoupení. Za ZSDNP se jedná zejména o zastoupení  v Těžební unii (TU), Svazu průmyslu 
ČR (SP)  a Hospodářské komory ČR (HK). Systematicky byly využívány informace z členství 
v Evropské asociaci uhelného průmyslu EURACOAL. Díky skutečnosti, že v EURACOAL je 
zastoupeno  14 zemí  (Bulharsko, Bosna-Hercegovina, Česká republika,  Maďarsko, 
Německo, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Turecko a 
Ukrajina)   bylo  možné problematiku těžby a využití domácích energetických surovin 
diskutovat na mezinárodní úrovni, např. o závěrech o BAT pro velké spalovací zdroje, které 
mají na budoucí využití uhlí, významné energetické suroviny v ČR, zásadní význam. V rámci 
EURACOAL byla také  realizována např. rešerše k úhradám z vydobytých nerostů ve 
významných uhelných zemích a byla  zpracovávána stanoviska k dokumentům EU v oblasti 
energetiky a životního prostředí, např. k Fondu spravedlivé transformace nebo k 
navrhovaným opatřením balíčku Fit for 55. Všechna stanoviska jsou uvedena na webových 
stránkách EURACOAL ( https://euracoal2.org/) a členové ZSDNP se na jich vytváření aktivně 
podíleli. Bylo využito i zastoupení v Evropském hospodářském výboru, např. při sledování  
transformace uhelných regionů, i informace získané v rámci Platformy pro transformaci 
uhelných regiónů i navazující Just Transition Platform. Informace byly získávány i z EHK 
OSN (UNECE), konkrétně ze Skupiny expertů pro čistší elektroenergetické systémy.  
  
Co se týče těžby energetických surovin v České republice, je nutno konstatovat,  že Česká 
republika nemá k dispozici dostatečné zásoby ropy, ani zemního plynu. Domácí produkce 
těchto dvou strategických palivo-energetických nerostných surovin je z 
národohospodářského hlediska málo významná. Česká republika disponuje zásobami 
hnědého a černého uhlí. Jediným producentem hnědého uhlí je společnost OKD, a.s. Hnědé 
uhlí těží čtyři společnosti, Severočeské doly, Sokolovská uhelná, Severní energetická a 
Vršanská  uhelná. V současné době těží všechny povrchovým způsobem. Celková těžba jak 
hnědého, tak černého uhlí stále klesá.   V době zpracování  zprávy  činila roční těžba černého 
uhlí zhruba 2 mil. t a těžba  hnědého uhlí se pohybovala ve výši okolo 40 mil. t. Těžba černého 
uhlí bude pravděpodobně ukončena v roce 2022. O budoucí těžbě a využití  hnědého uhlí 
jedná v současné době Uhelná komise a podíl uhlí v českém energetickém mixu stanoví 
Státní energetická koncepce, která bude aktualizována do roku 2023. Podíl uhlí na výrobě 
elektřiny činil v roce 2020 celkem necelých 43 %,  z toho hnědé uhlí 40 % a černé uhlí 2,66  
% (zdroj OTE). Činil tak největší podíl (jádro 40,75 %, zemní plyn 9,61 % a OZE 6,75 %)..  
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Tematická setkání byla orientována na budoucí těžbu a užití hnědého uhlí v České republice 
z unijního a národního hlediska.  
  
Složení pracovní skupiny expertů   
  
Za ZSDNP  
  

- PhDr. Vrbová Marie      energetika  
- Ing.    Budinský Vladimír       energetika  
- PhDr. Eisenvortová Renata   energetika  
- Ing.   Ondruš František          energetika, legislativa  
- Ing.   Štěrba Jiří        energetika  
- Ing.   Svatý Vít                 energetika  

 -  Ing.   Podzemský Kamil  
  
Za OSPHGN  
  

    energetika  

 -  Franta Jaromír       legislativa  
 -  Palička Rostislav       energetika, legislativa 
 -  Mgr. Marinková Markéta     legislativa  
 -  JUDr. Těšík Antonín      legislativa  
 -  Smolka Jan       energetika, legislativa 
 -  Štěpánek Bohdan      energetika, legislativa 
 -  Zelenka Josef       legislativa  
 -  Waloszek Jiří       legislativa  
 

 

Projednávané oblasti v průběhu realizace tematických setkání   
  
Oblasti projednávané v rámci tematických setkání vycházely dle zadání z cílů Energetické 
unie do roku 2030, tj. z 5 stanovených a vzájemně propojených dimenzí:  
  

 bezpečnost dodávek energie, solidarita a důvěra;  
 plně integrovaný evropský trh s energií;  
 energetická účinnost přispívající ke zmírnění poptávky;  
 dekarbonizace hospodářství a  
 výzkum, inovace a konkurenceschopnost  

  
 a z národních strategií, záměrů  a ovlivňující legislativy a byly zaměřeny na jejich dopad na 
budoucí těžbu a využívání uhlí, domácí energetické suroviny s nejhojnějším výskytem.  
  
Rámcové strategii k vytvoření energetické unie COM/2015/080 final, tj. zajištění 
bezpečných dodávek energie, udržitelnost a konkurenceschopnost vnitřního trhu s energií,  
účastníci tematických  setkání vyjádřili podporu. Vítají cíl, že bude vytvořen integrovaný 
energetický systém, ve kterém členské státy EU uznají, že na sobě vzájemně závisejí, pokud 
má být  občanům EU bezpečně dodávána energie. Upozorňují však, že pro vizi energetické 
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unie jako udržitelné a nízkouhlíkové ekonomiky šetrné k životnímu prostředí bude nutná 
zásadní transformace evropského energetického systému, řešení sociálních dopadů  
a skutečná solidarita a důvěra. Podniky musejí zůstat konkurenceschopné a 
motivované k inovacím a pro obyvatele je nutno připravit nová perspektivní pracovní 
místa. K požadovanému odklonu od fosilních paliv je nutno zdůraznit svědomitou přípravu 
odchodu od fosilních paliv a spolehlivou náhradu jimi dodávaného výkonu, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost zásobování. Je také třeba vzít v úvahu, že EU je největším 
dovozcem energie  na světě a že dovoz energie stále narůstá. Další nárůst dovozu, zejména 
z geopoliticky složitých zemí, by byl  z hlediska bezpečnosti zásobování energií velmi 
nezodpovědný. A v neposlední řadě je nutno zajistit značné množství finančních 
prostředků, které si energetická transformace vyžádá.  
  
  
Energetická unie   
zdroj: EK  
  
Co má být podstatou evropské energetické unie?   
  
Cesta ke vzniku energetické unie  
Energetická unie má být podle místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče 
nejambicióznějším projektem v energetice EU od dob Evropského společenství uhlí a oceli. 
To se v roce 1953 stalo první mezinárodní organizací, ve které byly pravomoci členských 
států delegovány na vyšší společný orgán.  
Není to poprvé, co se v posledních letech o vytvoření „energetické unie“ hovoří. Návrhy na 
posílení energetické soudržnosti zaznívaly už během energetických krizí v druhé polovině 
dvacátého století a začaly sílit po roce 2000. Významnou snahou v tomto směru byla a je 
liberalizace trhu s energiemi.  
Stoupencem založení nové energetické unie byl někdejší (1985–1995) předseda Evropské 
komise Jacques Delors. V roce 2010 představil plán Evropského energetického společenství, 
který počítal s možností dobrovolné účasti pro země, jež budou mít o zapojení zájem. Plán 
podpořil i tehdejší předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek. Někteří evropští lídři nebo 
tehdejší komisař pro energetiku Günther Oettinger se však k projektu postavili spíše chladně.  
S projektem energetické unie přišlo znovu na jaře roku 2014 Polsko. Plán tehdejšího 
polského premiéra a současného předsedy Evropské rady Donalda Tuska počítal s 
„rehabilitací“ uhlí jako zdroje pro budoucí výrobu energie, rozvojem těžby břidlicového plynu 
i s dodávkami zkapalněného plynu z USA. Dalším bodem návrhu byl společný nákup plynu 
od dodavatelů ze třetích zemí.  
Evropská komise zároveň v květnu 2014 představila strategii pro energetickou bezpečnost 
EU. V létě pak Evropská rada rozhodla, že energetická bezpečnost má být jednou z hlavních 
priorit nové Evropské komise a že má EU směřovat k vytvoření energetické unie. V Komisi 
Jean-Clauda Junckera vzniklo křeslo místopředsedy pro energetickou unii, které získal právě 
slovenský kandidát Šefčovič.  
Ten 25. února 2015 představil návrh, ze kterého má EU při budování energetické unie 
vycházet. Staví na květnové strategii pro energetickou bezpečnost a zčásti také na 
dubnovém polském návrhu. Komise ovšem vsadila na holistický přístup a vedle zajištění 
bezpečnosti dodávek sází na energetickou účinnost a čisté zdroje energie. Evropský 
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energetický systém má být dlouhodobě udržitelný a má také přispívat ke zvyšování 
konkurenceschopnosti evropské ekonomiky.  
  
  
  
  
Jak má energetická unie vypadat  
Evropská energetická unie má stát podle návrhu Komise na pěti pilířích:  
  
Bezpečnost dodávek  
Jako největší dovozce energií na světě EU každodenně za import surovin utrácí více než 
miliardu eur. Více než třetinu ropy i plynu přitom dováží z Ruska, a vztahy Unie s Moskvou 
se prudce zhoršily kvůli ruské agresi na Ukrajině. EU se proto bude chtít zbavit dominantního 
postavení plynárenské společnosti Gazprom na evropském trhu, kterého podle Komise 
zneužívá. K tomu by mělo pomoci izvýšení transparentnosti dohod s dodavateli zemního 
plynu ze třetích zemí a možnost dobrovolně agregovat poptávku po dodávkách plynu.  
  
Dokončení vnitřního trhu s energií  
Nejprve na regionální a pak na celoevropské úrovni by mělo dojít k odstranění technických i 
regulatorních bariér mezi energetickými systémy jednotlivých členských zemí. Dvacet osm 
národních energetik totiž podle Komise neumožňuje využívat všechny výhody, které 
evropský kontinent nabízí. Skutečné propojení trhů přitom může podle Komise výrazně snížit 
ceny pro koncové spotřebitele. Dokončování vnitřního trhu má probíhat jednak v rovině 
regulatorní – posílena má být například role Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) –, je ale také potřeba dokončit fyzické propojení členských zemí.   
  

Zvyšování energetické účinnosti  
Energetickou efektivitu považuje Komise za svébytný zdroj energie, který by měl hrát při 
uvažování o budoucnosti evropské energetiky primární roli. Úspory energií pomáhají řešit 
problém se závislostí na dovozech, ale jsou považovány také za způsob, jak nastartovat 
ekonomiku. Potenciál přitom Komise vidí hlavně ve zvyšování účinnosti v budovách, v 
domácnostech a dopravě. V dohledné době se chystá přezkoumat evropské směrnice, které 
se úspor týkají: směrnici o ekodesignu, o energetické náročnosti budov a směrnici o 
energetické účinnosti. V takzvaném letním balíčku (o kterém je řeč níže) už představila návrh 
na revizi nařízení o energetickém štítkování. Chystá se také nová debata o zvyšování 
účinnosti automobilů.  
  
Cesta k nízkouhlíkové ekonomice  
V říjnu se prezidenti a premiéři členských zemí dohodli na klimaticko-energetickém balíčku 
do roku 2030. V něm se počítá se 40% snížením emisí skleníkových plynů oproti roku 1990 
(a také zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na 27 % a zvýšením energetické účinnosti o 
27 %). EU chce přesvědčit ostatní světové hráče, aby daly na její příklad a emise také 
snižovali. Společně s návrhem energetické unie Komise představila dokument „Cesta do 
Paříže“, který nastínil evropský postup před očekávanou globální klimatickou konferencí. Ta 
se bude na konci roku konat právě v hlavním městě Francie.  
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Výzkum a inovace  
Všechny zmíněné body by měly stát na evropském výzkumu a inovacích, protože bez 
technologických změn a chytrých nápadů se proměna energetické politiky nepovede. Bez 
nich mohou Evropané těžko využívat malých decentralizovaných zdrojů čisté energie, 
snižovat svou energetickou spotřebu nebo uchovávat energii z obnovitelných zdrojů. EU 
chce proto být na špičce výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů, skladování elektrické 
energie, energetické účinnosti a čisté mobility. Přitom by se nemělo zapomínat ani na výzkum 
v oblasti jaderné energetiky nebo rozvíjení technologie zachycování a ukládání uhlíku (CCS).  
  
Pohled členských zemí  
  
Ministři členských států mohli o návrhu energetické unie hovořit už krátce po jeho zveřejnění 
– 5. března 2015 se sešla Rada pro energetiku, 6. března pak Rada pro životní prostředí. 
Prezidenti a premiéři pak o projektu jednali na zasedání Evropské rady, které v Bruselu 
proběhlo 19. a 20. března. Nad návrhem se nestrhly žádné větší hádky a snahu o vytvoření 
energetické unie nakonec všechny země přivítaly. Tvrdší střety lze očekávat nyní, kdy 
začínají vznikat konkrétní legislativní návrhy pro jednotlivé tematické oblasti.  
  
Na čem se členské země v březnu dohodly:  
• EU urychlí propojení plynárenské i elektroenergetické infrastruktury.  
• Členské země plně implementují stávající předpisy v oblasti energetiky.  
• Ke snížení závislosti na dovozech paliv Evropě pomůže i zvyšování energetické účinnosti a                  

využívání domácích zdrojů energie a nízkouhlíkových technologií.  
• Dohody o nákupu plynu od vnějších dodavatelů musí plně odpovídat předpisům EU. Měla by              

se zvýšit transparentnost mezivládních dohod i smluv mezi soukromými společnostmi.  
• Mohl by vzniknout dobrovolný mechanismus pro sdružování poptávky po zemním plynu.  
• Trh s energií musí být pružnější, aby se do něj dařilo lépe začlenit obnovitelné zdroje.  
• Veřejné intervence musí být slučitelné s fungováním vnitřního trhu.  
• Členské státy mají mít i nadále právo samy rozhodovat o svém energetickém mixu.  
• Důraz se má klást na posílenou regionální spolupráci.  
• Aby EU splnila své klimaticko-energetické cíle pro rok 2030, bude potřeba přezkoumat              

legislativu pro snižování emisí CO2, zvyšování energetické účinnosti a obnovitelné zdroje. • 
 EU potřebuje spolehlivý a transparentní systém pro správu energetické unie, který by              
poskytoval přehled o plnění strategie.  

• EU se musí zaměřit na výzkum a inovace, hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů, skladování              
elektřiny, zachycování a ukládání CO2, zlepšení účinnosti v odvětví budov a dopravy.  

• EU má rozvíjet strategická partnerství s producenty energetických surovin a tranzitními              
zeměmi.  

• Členské země mají mít nadále právo provádět průzkum svých přírodních zdrojů a využívat je.  
  
Principy obsaženými v závěrech Evropské rady se Komise musí řídit při vytváření 
legislativních návrhů k energetické unii.  
  
Letní balíček s prvními návrhy  
Ještě před letošní letní přestávkou stihli místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič a 
komisař pro klima a energetiku Miguel Arias Cañete představit první konkrétní návrhy, 
kterými se má EU v energetice v příštích měsících zabývat.  
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Zveřejnili „letní balíček“, který obsahuje čtyři dokumenty:  
• pravidla pro fungování trhu s emisními povolenkami (EU ETS) po roce 2020  
• konzultační materiál k budoucí podobě evropského trhu s elektřinou  
• návrhy na posílení pozice spotřebitelů, kteří by měli hrát na trhu s energií aktivní roli  
• nová pravidla pro štítkování elektrospotřebičů  
  
  
Revize emisního obchodování  
Do evropského trhu s uhlíkem jsou zahrnuty elektrárny, teplárny a průmyslové podniky. Jeho 
úkolem je prostřednictvím zpoplatnění uhlíku přispět k naplňování evropské klimatické 
politiky, tedy snižování emisí CO2. Každé tuně vypuštěných emisí CO2 odpovídá jedna 
emisní povolenka. V současné době je cena těchto povolenek nízká a podniky nemotivuje k 
zeleným opatřením, a tak má systém projít reformou. Europoslanci a členské země se 
nedávno dohodli na vzniku speciální rezervy (tzv. market stability reserve – MSR), která má 
snížit přebytek povolenek na trhu.  
  
Teď ovšem Komise přichází s plánovanou „velkou revizí“. Na konci minulého roku totiž 
členské státy přijaly nové klimaticko-energetické cíle pro léta 2021 až 2030. Emise CO2 se 
mají do konce příští dekády snížit o nejméně o 40 % oproti roku 1990, pro odvětví spadající 
pod ETS platí dokonce redukční cíl 43 % proti roku 2005. Systém emisního obchodování se 
tak musí na nadcházející desetiletí připravit.  
  
Celkově se má v letech 2021 až 2030 zpřístupnit 15,5 miliard povolenekv hodnotě asi 387,5 
miliard eur, předpokládá Komise. Počítá přitom s cenou 25 eur na povolenku. Jejich 
rozdělování a obchodování s nimi se má řídit podle staronových pravidel.  
  
Společnost Vertis, která se na obchodování s povolenkami zaměřuje, vybralaz návrhu 
Komise opatření, která mohou v příštím obchodovacím období EU ETS (2021–2030) cenu 
povolenek zvyšovat.   
  
• Po roce 2020 se zvýší tempo, kterým se část povolenek každoročně automaticky 
odebírá z trhu (tzv. lineární redukční faktor). To podniky a výrobce energie nutí k dalšímu 
snižování emisí. V současném období je roční snižování nastaveno na 1,74 % z celkového 
počtu povolenek. Podle nových pravidel by to měly být 2,2 % celkového počtu povolenek. Z 
trhu tímto způsobem zmizí o 556 milionů povolenek víc. To odpovídá množství emisí, které 
za jeden rok vyprodukuje Velká Británie, spočítala Komise.  
  
• Má být pevně stanoven podíl povolenek, které budou členské státy prodávat v 
aukcích. Bude to celkem 57 % z celkového množství povolenek – 55 % má přitom směřovat 
do „klasických“ aukcí a 2 % budou určena pro tzv. modernizační fond, o kterém je řeč níže. 
Společně se zvýšením redukčního faktoru a dalšími opatřeními to znamená, že zdarma se 
rozdá méně povolenek, než tomu bylo dříve.  
  
• Zkrátí se seznam odvětví, která jsou považována za ohrožená tzv. únikem uhlíku (což 
znamená, že by podniky mohly kvůli zvýšeným nákladům v důsledku klimatické politiky 
odcházet do zemí mimo EU). Oproti původním téměř 180 jich má být v budoucnu okolo 50 
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(stejně však představují téměř 95 % všech průmyslových emisí v rámci ETS). Ty budou moci 
přijímat zdarma 100 % povolenek, na které mají nárok podle předem určeného základu (tzv. 
benchmark). Zbytek bude mít nárok na 30 % povolenek podle benchmarku. Příděl povolenek 
se bude aktualizovat po pěti letech (oproti současným osmi).  
  
• Hodnoty benchmarků se mají každý rok automaticky snižovat o 1 %, tak aby měly 
podniky motivaci emise dále snižovat. Pokud totiž nebudou bezplatné povolenky podniku 
stačit, musí si zbytek dokoupit. Pro jednotlivé sektory se pak bude pokrok posuzovat podle 
reálných čísel a benchmarky se mohou upravit, pokud se budou reálné údaje výrazně lišit od 
předpokladů.  
  
  
K volnému přídělu navíc bude možné použít méně povolenek. Během období od roku 2021 
do roku 2030 to bude přibližně 6,3 miliardy povolenek. V současném sedmiletém období 
2013–2020 je přitom pro ohrožené firmy k dispozici 6,6 miliard povolenek.  
V návrhu se však objevují také opatření, která mohou vést naopak k poklesu ceny povolenek.   
  
Podle analýzy Vertis jsou to tyto:  
• Povolenky ze současného obchodovacího období (2013–2020) mají být platné i po 
roce 2020.  
• Z aktuálního období zbyde asi 550 – 700 milionů nepřidělených povolenek. Jedná se 
o povolenky předurčené pro nové výrobní kapacity, které ovšem nevznikly. 250 milionů 
těchto povolenek má přejít do dalšího období (společně s dalšími 145 miliony nealokovaných 
povolenek, které se objevily kvůli použití tzv. opravného koeficientu) a sloužit opět jako 
rezerva pro očekávané nové zdroje. Původně se přitom čekalo, že nealokované povolenky 
zamíří do výše zmíněné stabilizační rezervy (MSR).  
• Dalších 50 milionů nepřidělených povolenek zamíří do inovačního fondu, který má 
sloužit na podporu investic do obnovitelných zdrojů energie, technologií pro zachycování a 
ukládání uhlíku (CCS) a průlomové inovační technologie v průmyslu. Jeho základ má ovšem 
tvořit především 400 milionů povolenek speciálně vyčleněných z nového období. O peníze z 
tohoto fondu mohou soutěžit firmy ze všech členských zemí EU.  
• Deset členských zemí s HDP na obyvatele nižším než 60 % unijního průměru HDP (v 
roce 2013) může i po roce 2020 bezplatně přidělovat povolenky výrobcům elektřiny. Může jít 
až o 40 % povolenek z národního aukčního balíku. Firmy musí výměnou za to investovat do 
modernizace sektoru. Mezi těmito státy je i Česká republika. Ostatní členské země EU 
takovou možnost nemají. Tyto tzv. derogace přitom původně měly přestat po roce 2020 platit. 
• 90 % povolenek určených pro aukce se rozdělí mezi všechny členské státy na základě 
ověřených emisí. 10 % se pak v rámci solidarity rozdělí mezi chudší členské země, tedy opět 
ty státy, jejichž průměrný HDP na hlavu nepřesáhnul v roce 2013 60 % průměru EU. Je také 
třeba poznamenat, že vedle inovačního fondu má vzniknout již zmíněný modernizační fond, 
do kterého mají být mezi lety 2021 a 2030 vyčleněna 2 % z celkového počtu povolenek 
(celkem přibližně 310 milionů povolenek). Do tohoto fondu, jehož prostředky bude využívat 
10 členských států s HDP na obyvatele nižším než 60 % průměru EU (v roce 2013), budou 
přispívat všechny členské státy. Zeměmi způsobilými pro získání podpory jsou: Bulharsko, 
Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a 
Slovensko.  
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Nový model trhu s elektřinou  
Koncepce trhu s elektřinou určuje, jak firmy vyrábějí, dodávají a využívají elektřinu, jak s ní 
obchodují a jak využívají potřebnou infrastrukturu.  Komise v této fázi zahajuje veřejnou 
konzultaci o tom, jak by měl systém vypadat v budoucnu. Konzultace má trvat do října, a 
teprve pak začne vznikat návrh legislativy.  
  
Fungování vnitřního trhu s elektřinou by se mělo zlepšit, aby energie mohla ve správnou 
chvíli volně proudit do oblastí, kde je právě nejvíc potřeba. Je také potřeba zajistit správné 
signály pro investice. Jedním z úkolů revize má být také hladší zapojení obnovitelných zdrojů 
a dalších nových technologií do energetického systému. Podíl obnovitelné elektřiny totiž 
podle odhadů Komise vzroste z dnešních 25 % na 50 % v roce 2030. Trh proto bude muset 
být flexibilnější, protože výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se nedá předvídat s takovou 
přesností, jako u zdrojů klasických, a lze ji obtížněji řídit. Posílit by se měla regionální 
spolupráce a mělo by zároveň dojít k větší decentralizaci. Větší důraz se tak má klást na 
výrobu z menších zdrojů. Počítá se také s úpravou pravidel pro samovýrobce.  
  
Jak lze podle Komise flexibilitu trhu zvýšit:  
• Dát spotřebitelům možnost, aby se mohli aktivně účastnit trhu tím, že přizpůsobí svoji             

spotřebu cenám v reálném čase.  
• Zajistit, aby trhy vysílaly správné signály pro investice do výroby  
• Efektivně využívat dostupné zdroje  
• Budovat chybějící elektrickou infrastrukturu a lépe využívat tu stávající.  
• Pro lepší integraci obnovitelných zdrojů energie do rozvodné sítě musí mít výrobci,             

dodavatelé a obchodníci možnost obchodovat s elektřinou v okamžiku co nejblíže             
reálnému času, protože to jim umožní lépe zohlednit odhady, kolik sluneční nebo             
větrné energie bude vyrobeno.  

• Zrušit regulované ceny na jedné straně a neefektivní režimy podpor na straně druhé.   
  
Ceny totiž musí odrážet skutečné náklady.  
• Zavést koordinovaný přístup, pokud jde o režimy podpory pro energii z obnovitelných             

zdrojů v členských státech. Investice by se měly řídit především trhem.  
• Výrobci energie z obnovitelných zdrojů musí mít možnost konkurovat za stejných            

podmínek výrobcům konvenční energie. Pokud by byla stále potřebná podpora z            
veřejných zdrojů, měla by fungovat v rámci přeshraniční spolupráce, aby se od sebe            
režimy v sousedících zemích příliš nelišily.  

  
  
Důležití spotřebitelé  
Jak vyplývá i z předchozí podkapitoly, výraznější roli by měli hrát na trhu s elektřinou samotní 
spotřebitelé. Ti by měli mít možnost přizpůsobit svou spotřebu energie tak, aby mohli využívat 
změn v nabídce a poptávce v reálném čase. Firmy by jim měly nabízet srozumitelnější a 
srovnatelná pravidla pro fakturaci a měla by se také zjednodušit procedura změny 
dodavatele. Spotřebitelé by měli mít možnost snadněji porovnávat ceny energie. Zároveň by 
měli mít možnost vyrábět a spotřebovávat vlastní energii z obnovitelných zdrojů. Tak mohou 
ušetřit peníze, protože si elektřinu nekupují, a dokonce mohou její nespotřebovaný zbytek 
odevzdat do sítě. Tato takzvaná vlastní spotřeba neprospívá jen samotným spotřebitelům, 
ale pomáhá také snižovat síťové ztráty a může snížit náklady na energetickou soustavu. 
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Zároveň ovšem může snižovat příjmy provozovatelů sítě, která navíc může zpočátku 
vyžadovat technické úpravy kvůli bezpečnosti a spolehlivosti. Vyřešit je také potřeba otázku 
skladování elektrické energie. Komise proto připravila návody, které by měly členským 
zemím s těmito problémy pomoci.  
Vedle toho chce Komise chránit ty spotřebitele, kteří jsou více zranitelní nebo ohroženi 
energetickou chudobou.  
Kromě výše zmíněné konzultace zaměřené na trh s elektřinou proto představila návrh na 
posílení pozice spotřebitelů na energetickém trhu.  
  
  
Přehlednější energetické štítkování  
Při představování „letního balíčku“ oba komisaři znovu zdůraznili, že na první místo chtějí v 
evropské energetice stavět energetickou účinnost. Jedním z opatření, která mají ke 
zvyšování efektivity přispívat, je štítkování spotřebičů podle jejich energetické náročnosti.  
Systém už v EU funguje a při nákupu k němu podle čísel Komise přihlíží 85 % zákazníků.   
Je ale stále méně přehledný, protože technologie se zlepšují a kategorie zvolené v minulosti 
už neodpovídají realitě.  
  
Většina výrobků dnes spadá do nejvyšších tříd (A+++, A++, A+) a ve většině ostatních tříd 
se žádné produkty nenabízejí (v některých případech nejsou spotřebiče k dispozici ani v třídě 
A). Spotřebitelé se pak těžko vyznávají v tom, které výrobky si ve spotřebě energie stojí 
nejlépe: mohou si myslet, že nákupem spotřebiče třídy A+ si pořizují jeden z nejúčinnějších 
na trhu, ale někdy si ve skutečnosti kupují jeden z nejméně účinných. Proto se chce Komise 
vrátit k původnímu energetickému štítku se škálou označení od A do G.  
  
Pokud by byla přijata nová pravidla, fungoval by systém následovně:  
• Výrobky, které jsou již na trhu, by prodávaly stejně jako doposud.  
• Nové spotřebiče by se podávaly podle nové stupnice. Staré štítky by se odstranily.  
• Firmy by své výrobky musely registrovat a k zaevidovaným informacím by měly přístup             

úřady členských států. Usnadnily by se tím kontroly.  
• Spotřebitelé by byli o změnách informováni prostřednictvím cílených informačních             

kampaní.  
  
Co na to všechno říkají politici a zainteresovaní hráči?  
  
Stanoviska  
„Česká republika má velmi dobrou příležitost stát se určitým kanálem pro plyn ze západních 
zdrojů pro Slovensko, Polsko nebo Ukrajinu. Významnou roli může sehrát také v 
Severojižním plynovém propojení, které bude mít velký vliv na diverzifikaci dodávek plynu 
pro celou oblast. Pro české spotřebitele i průmysl by bylo výhodné lepší propojení 
elektrických systémů, a to hlavně s Německem. Za velkou příležitost se podobně jako v 
dalších zemích považuje zvyšování energetické efektivity. Především v oblasti budov a 
moderních technologií by Česká republika mohla mnoho získat,“ řekl místopředseda 
Evropské komise Maroš Šefčovič v rozhovoru pro EurActiv.cz, který vznikl v rámci jeho 
květnové návštěvy v Praze. Česko bylo druhou zastávkou v rámci jeho „Energy Union Tour“. 
„Není náhoda, že jde o celý balík,“ prohlásil při představování „letní série“ návrhů k 
energetické unii evropský komisař pro klima a energetiku Miguel Arias Cañete. „Každé z 
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těchto čtyř opatření nám pomůže plnit klimaticko-energetické cíle. Revidovaný systém ETS 
pomůže snížit ještě více emisí CO2, a to o množství, které ročně vyprodukuje Spojené 
království. Nová pravidla pro trh s elektřinou nás nasměrují k systému, který dokáže využívat 
produkci z obnovitelných zdrojů. Energetické štítky nám umožní ušetřit energii, kterou 
můžeme posílat do baltských zemí pro pokrytí jejich spotřeby,“ uvedl přínosy, kterých chce 
Komise dosáhnout.  
  
„Jako předsednická země Visegrádské skupiny bude Česká republika usilovala o efektivní 
implementaci energetické unie – to znamená o vytvoření bezpečného a skutečně funkčního 
energetického trhu bez umělých překážek a postavit tento trh na principech odpovědnosti, 
solidarity, důvěry a transparentnosti. A také o to, aby energetická unie patřila nám všem – 
státům i institucím EU,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka při zahájení konference, kterou Česko 
pořádalo v červenci 2015 v Bruselu v rámci svého čerstvě načatého ročního předsednictví 
ve Visegrádské skupině.  
  
  
„Zvýšení energetické bezpečnosti má přínos pro všechny státy. Česká republika si svůj 
domácí úkol v minulých dekádách splnila. Řada okolních zemí však ne, a Česko by mělo 
zajímat i jejich energetické zabezpečení. Za důležité považuji řešit problém naší závislosti na 
dovozu energií. Miliarda eur denně, kterou EU zaplatí za dovozy surovin, by ve skutečnosti 
mohla zůstat uvnitř ekonomiky a přinášet ekonomický růst. Je potřeba hledat dobrá řešení, 
ne taková, po kterých zůstanou vytěžené uhelné doly a spálené lesy,“ řekl k únorového 
návrhu Komise europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09, EPP).  
„Za nejdůležitější část ‚letního balíčku‘ považuji revizi systému obchodování s emisními 
povolenkami. Je to krok k ambicióznější klimatické politice EU, kterou by měla ještě podpořit 
dohoda z klimatické konference v Paříži. Naší snahou by ale zároveň mělo být, aby tato 
klimatická politika EU neměla zničující dopad na evropský průmysl. A to zejména, pokud z 
pařížských jednání na podzim dohoda nevzejde. Podobně důležitá však bude legislativa k 
nastavení společného trhu s elektrickou energií. Komise zatím připravuje pouze konzultační 
materiál. Přesto se bude jednat o velmi důležité téma pro Českou republiku, protože nová 
legislativa může mít vliv mimo jiné také na cenu elektřiny pro koncové spotřebitele,“ řekl 
europoslanec Miroslav Poche (ČSSD, S&D).  
„Velký potenciál mají pro Českou republiku takzvané chytré přenosové sítě (smart grids). 
Jsme hodně napřed se stávající infrastrukturou a de facto jsme konceptu smart grids vyšli už 
dávno vstříc. Přínosné je i to, že byl zachován respekt vůči energetickému mixu – i díky 
aktivitě českých sociálnědemokratických europoslanců. Dále je to cíl 10% vzájemné 
interkonektivity sítí, který má potenciál výrazně snížit ceny elektřiny pro koncové uživatele. V 
neposlední řadě je to zvyšování energetické efektivity, které je klíčem pro snížení závislosti 
na dovozu fosilních paliv a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem,“ uvedl v březnu 
europoslanec Pavel Poc (ČSSD, S&D).  
  
„Energetika, respektive projekt energetické unie, je obrovským tématem. Za šest let v Bruselu 
jsem nepozoroval, že by země V4 v této oblasti výrazně a systematicky táhly za jeden provaz, 
spíše se pro jednotlivá témata hledaly různorodé koalice. Znám český program pro 
předsednictví V4, ale nedovedu odhadnout, jak se státy budou schopny v praxi, a zejména v 
detailech shodnout, když dojde na konkrétní návrhy ze strany Komise. Každá ze zemí 
Visegrádské skupiny má jiné geografické podmínky, z logiky věci proto bude dávat přednost 
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jinému energetickému mixu. Co máme společné, je zájem na fungujícím jednotném trhu s 
elektřinou a plynem a na energetické bezpečnosti. Takže prioritou by určitě mělo zůstat 
propojení energetické infrastruktury navzájem i s ostatními státy EU,“ myslí si europoslanec 
Evžen Tošenovský (ODS, ECR), kterého EurActiv oslovil v anketě věnující se prioritám 
Visegrádské skupiny v energetice.  
  
„Klíčovým tématem letního balíčku bude pro V4 revize systému emisního obchodování. Měli 
bychom zajistit, že při revizi bude správně podchyceno riziko úniku uhlíku (tzv. carbon 
leakage, tedy přesun energeticky náročných odvětví do jiných oblastí světa), které v našich 
zemích hrozí. Hlavním cílem musí být zajištění globální konkurenceschopnosti našeho 
průmyslu, ochrana pracovních míst a zajištění dostupných cen energie pro konečné 
spotřebitele,“ řekl k aktuálním návrhům Evropské komise maďarský europoslanec András 
Gyürk (Fidesz, EPP), kterého jsme oslovili ve stejné anketě.  
  
„Předsednictví Visegrádské skupiny převzala Česká republika, která správně určila 
energetickou unii jako důležité téma, jehož význam pramení z geografických specifik a 
nedávného ekonomického vývoje členů skupiny. Tyto země spojuje potřeba diverzifikace 
dodávek plynu, podobné složení energetických mixů, stejně jako chuť k přeshraniční 
energetické spolupráci. Zdá se, že země Visegrádu mají podobný přístup ke klimatické 
agendě a k energetické transformaci, která by se měla více zakládat na energetické 
bezpečnosti a konkurenceschopnosti, spíše než na přílišných ambicích ve snižování podílu 
fosilních paliv,“ sdělil redakci při stejné příležitosti polský europoslanec Adam Gierek (UP, 
S&D).  
„Jsme region, který je dnes nejzranitelnější. Proto bude chtít Komise ve střední a 
jihovýchodní Evropě posílit spolupráci, solidaritu a důvěru. Členské země dnes v celé míře 
neplní právní předpisy v oblasti energetiky, zejména pokud jde o třetí balíček předpisů pro 
vnitřní trh s energií. Tam budou zřejmě směřovat první kroky Komise, která bude přísně 
prosazovat pravidla hospodářské soutěže zakotvené ve Smlouvě,“ řekl slovenský zástupce 
v Evropském parlamentu Vladimír Maňka (SMER-SD, S&D).  
  
„V kontextu energetické unie je nejpalčivějším tématem zajištění energetické bezpečnosti 
našeho regionu. ‚Letní balíček‘ Evropské komise by měl proto zajistit, že země V4 budou 
méně zranitelné vůči vnějším šokům způsobeným dodavateli, kteří energii využívají jako 
politickou zbraň. Navýšení produkce z vlastních zdrojů energie pomůže oslabit páky, které 
mohou tito dodavatelé vůči střední a východní Evropě využívat. Návrh Komise proto musí 
zajistit rovné příležitosti pro všechny energetické technologie, které přispívají k energetické 
bezpečnosti Evropy, ale také k energeticko-klimatickým cílům, jako jsou nízkouhlíkové zdroje 
a jaderná energie. Tento požadavek vychází přímo z Lisabonské smlouvy, která dává 
členským zemím právo definovat svůj vlastní energetický mix,“ myslí si polský europoslanec 
Marek Gróbarczyk (PiS, ECR).  
  
„Visegrádský region je vysoce závislý na dovozu konvenčních zdrojů energie a spoléhá 
především na dovoz z Ruska. Země V4 správně identifikovaly, že jsou tak extrémně 
zranitelné vůči výpadkům v dodávkách energie, stejně jako vůči kolísání cen. Podnikly proto 
kroky směrem k diverzifikaci přepravních cest pro ropu i plyn a také k alternativním 
dodavatelům. Tyto snahy se však omezují především na národní úroveň. Abychom se 
posunuli ke skutečné energetické unii, měla by se posílit regionální spolupráce ve všech 
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oblastech energetiky včetně přenosu energie a jejího skladování. Kromě toho by se měly 
státy vypořádat se všemi formami závislosti, včetně závislosti technologické, finanční nebo 
závislosti na vlastnících infrastruktury,“ tvrdí maďarský europoslanec Benedek Jávor (PM, 
Greens/EFA), kterého EurActiv také oslovil v rámci zmíněné ankety.  
„Musíme si být jisti, že Evropská komise bude schopna donutit k dodržování pravidel všechny 
členské země. V tuto chvíli neví, jak toho dosáhnout. Může pravidla vynucovat na menších 
zemích, ale velkým státům dá vždy výjimku, ať už jde o energetickou politiku nebo jinou 
oblast. Dokud nebudou fungovat ostatní pilíře evropské energetické politiky – absolutní a 
neporušitelná solidarita mezi státy a trh s energiemi – a pokud nebudeme mít garance, že 
Komise umí dodržování legislativy vynutit, bude přetrvávat náš požadavek na suverénní 
zdrojový mix. Česká republika má naštěstí díky přebytku kapacit čas vyčkávat, jak to 
dopadne,“ řekl tehdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc.  
  
„Koncept evropské energetické unie představuje v současnosti jednu z několika vlajkových 
lodí nejvyšší priority, jejíž konkrétní obsah se dotváří a bude dotvářet za pochodu. Svým 
způsobem tak představuje návaznost na dobu před přibližně osmi či více lety, kdy se velmi 
vážně uvažovalo o vytvoření společné energetické politiky EU. V post krizovém období z 
pohledu ekonomického vývoje a při souběžném vnímání řady geopoliticky rizikových 
momentů i snaze nakládat efektivně s energetickými zdroji je toto téma opět vrcholně 
aktuální,“ komentoval v únoru návrh na vytvoření energetické unie poradce prezidenta 
Hospodářské komory ČR Petr Zahradník. „Nutné podmínky naplnění zmiňovaného konceptu 
spočívají v jeho efektivní správě i v respektování jízdního řádu, který určuje splnitelnost jeho 
jednotlivých kroků,“ dodal.  
„Energetická efektivita by měla být v agendě energetické unie prioritou. Nejprve je třeba 
přemýšlet o tom, jaká bude spotřeba energie, jak ji lze snižovat a jaké to vyžaduje náklady. 
Teprve v druhém sledu by měla být pozornost věnována zdrojům, které pomohou budoucí 
spotřebu pokrýt,“ uvedl Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy, která prosazuje zájmy 
šetrného stavebnictví.  
  
„Klesající ceny obnovitelných zdrojů vytvořily jedinečnou příležitost vybudovat evropskou 
energetiku co nejvíce nezávislou na fosilních palivech. Vize energetické unie je jasný signál 
pro české ministerstvo průmyslu, že čas uhelných dolů nebo obřích atomových projektů 
skončil. Jednadvacáté století přináší novou energetickou revoluci poháněnou obnovitelnými 
zdroji a inovacemi v podobě vysoce účinných spotřebičů nebo elektromobilů. Také v Česku 
mohou šetrné technologie podpořit tvorbu nových pracovních mít, snížit naši závislost na 
uhelných dolech i dovozu plynu z Ruska,“ řekl k energetické unii ředitel Aliance pro 
energetickou soběstačnost Martin Sedlák.  
  
„Sluneční energetika je celosvětově jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů, proto věříme, 
že si solární panely díky klesající ceně opět najdou své místo na střechách rodinných domů 
nebo továrnách v České republice. Ve vizi energetické unie vítáme jasné zacílení na využití 
lokálních, obnovitelných zdrojů i příslib vytvoření nových pravidel podpory, takzvaného 
netmeteringu. Právě tento systém podpory je vedle stabilního podnikatelského prostředí a 
odstranění zbytečné administrativní zátěže důležitým nástrojem pro obnovení zájmu o 
decentralizovanou energetiku,“ uvedla ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace 
Veronika Knoblochová.  
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„Je potřeba stanovit jeden jasný cíl a ostatní chápat pouze jako podpůrné. Samozřejmě je 
také nutné respektovat různé geografické podmínky jednotlivých zemí. Česko například 
nikdy nemůže soutěžit s Dánskem, pokud jde o rozvoj větrné energie. Na druhé straně jsou 
jiné možnosti, jak můžeme celoevropskému systému přispět. Pokud chce Evropská komise 
svou vizi naplnit, bude se ovšem muset vrátit k principům energetiky v celoevropském 
měřítku a jít třeba až k principům v Lisabonské smlouvě,“ myslí si ředitel pro strategii skupiny 
EP Energy Jiří Feist. „Pokud budeme stavět na současných evropských výhodách, můžeme 
se posunout kupředu efektivněji a levněji. Ovšem musíme budovat nové nízkouhlíkové 
výrobní energetické zdroje, které nahradí zastaralá a znečišťující fosilní paliva. Ruku v ruce 
je ale potřeba využívat současnou infrastrukturu a elektrárny tím, že je budeme s rozmyslem 
a výhodně modernizovat a propojovat, abychom tak naplnili různé cíle členských států EU,“ 
řekl k energetické unii ředitel společnosti Westinghouse pro oblast Evropy, Blízkého východu 
a Afriky Yves Brachet.  
  
„Léčit závislost na ruském plynu stavbou nových plynovodů do střední Asie je asi tak účinné 
jako když si narkoman místo léčby a abstinence najde nového dealera. Nevyužívat 
potenciálu domácích, čistých zdrojů energie a spoléhat naopak na strategická partnerství se 
středoasijskými, blízkovýchodními či africkými režimy považuji za krok hodně vedle,“ 
komentoval energetický expert Hnutí Duha Martin Mikeska návrh energetické unie, který se 
podle ekologů příliš zaměřuje na využívání zemního plynu.  
  
  
  
Konkrétními projednávanými oblastmi v rámci tematických setkání byly aktivity realizované 
do roku 2019-2021, a to zejména:  
  

1. Čistá energie pro všechny Evropany  
2. Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 s výhledem do roku 

2050  
3. Plány na útlum uhelného průmyslu řešené v České republice  Uhelnou komisí  
4. Vliv unijní a národní  legislativy: směrnice o průmyslových emisích, horní zákon  
5. Transformace uhelných regionů  
6. Zelená dohoda pro Evropu a její realizace prostřednictvím balíčku Balíčkem Fit 

for 55  
7. Zahraniční zkušenosti s odchodem od uhlí pro výrobu elektřiny a tepla  
8. Vývoj a stav energetické unie   
9. Energetika  a uhelný průmysl ve vládním prohlášení  
  

  
1. Čistá energie pro všechny Evropany  

  
Balíček 8 legislativních návrhů Čistá energie pro všechny Evropany  byl zveřejněn  30. 
listopadu 2016 a legislativní proces byl ukončen 22. května 2019. Cílem je přispět  k 
formování energetické unie a k plnění unijních závazků podle Pařížské dohody. Z  
legislativních návrhů  byly diskutovány zejména návrh na revizi směrnice o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny.  
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Účastníci tematických setkání ocenili, že  ve středu zájmu jsou spotřebitelé, jejich 
postavení ve společnosti, aktivnější role na trhu s energií, možnost volby energie  a 
zajištění spravedlivých podmínek  pro ně.  Trh s elektřinou  je z hlediska významu elektřiny 
pro fungování moderní společnosti zásadní. K požadavku na výrobu čisté elektřiny i tepla,  
bylo  konstatováno, že při přechodu na čistou výrobu elektřiny je nutno vzít v úvahu 
zranitelná odvětví, jejich pracovníky a regiony, které budou přechodem na čistou 
energii ovlivněny. Přivítali, že  nařízení a směrnice o elektřině umožní propojenější a 
flexibilnější  trh.  
  
U nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny ocenili cíl předcházet 
elektroenergetickým krizím, připravovat se na ně, zvládat je a zajistit tak bezpečnost 
dodávek elektřiny v krizových situacích.   
  
V souvislosti s bezpečnou dodávkou elektřiny akcentovali nutnost  stabilních zdrojů 
energie pro bezpečné zásobování energií a integraci  a dopad proměnlivého objemu 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů.   
Téma elektřiny eskalovalo ve druhé polovině roku 2021, kdy  raketově stoupala cena elektřiny 
vlivem růstu cen plynu, emisních povolenek i  ceny uhlí a vedla k problémům se zásobováním 
energie, ke krachům dodavatelů energií a energetickým krizím.  V praxi se projevil význam 
propojených soustav. Jako příklad byla uvedena pomoc Polsku ze strany Švédska na pokrytí 
poptávky po elektřině začátkem prosince.  
  

2. Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu  
  
Účastníci tematických setkání  byli pravidelně seznamováni s přípravou Vnitrostátního plánu 
v oblasti energetiky a klimatu, který  MPO  zpracovávalo  na základě požadavků nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu. Vývoj zpracování byl systematicky projednáván, v mezirezortním řízení 
připomínkován a pojednáván v pracovních skupinách,  jejichž jednávání se členové ZSDNP 
i  OSPHGN zúčastnili.   
  
Plánu byla věnována velká pozornost, protože prostřednictvím tohoto dokumentu budou 
členské státy informovat Evropskou komisi o  vnitrostátních příspěvcích pro plnění  cílů EU 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie,  emisí skleníkových plynů,  energetické účinnosti a 
propojení elektrizačních a přenosových  soustav. Účelem Vnitrostátních plánů je  dát rámec 
národním strategiím členských států v první fázi přechodu na klimatickou neutralitu, v období 
2021–2030 a vytvořit politický nástroj a investičním programem. Podstatné pro domácí 
suroviny je, že vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu vychází ze  Státní 
energetické koncepce ČR a Politiky ochrany klimatu v ČR, které mají zásadní vliv na 
těžbu a využívání domácích nerostných surovin. Z hlediska uhelného průmyslu,  lze k 
návrhu Vnitrostátního plánu souhrnně konstatovat  orientaci na útlum  spalování uhlí, 
postupné uzavírání uhelných elektráren a přechod domácností na čistší paliva.  
  
Účastníci setkání podporovali v návrhu vnitrostátního plánu diverzifikaci 
energetického mixu, zachování co nejvyšší možné soběstačnosti v zásobování 
elektřinou a zajištění dostatečného rozvoje energetické infrastruktury. Vyjádřili však 
obavy ze zvýšení dovozní  závislosti v důsledku snížení využití domácího hnědého a 
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černého uhlí a souvisejícího zvýšení dovážených energetických komodit. Vzali  na vědomí 
cíl  poklesu uhlí při výrobě elektřiny brutto v roce 2040 na 11-21 %,  dle stále platné Státní 
energetické koncepce z roku 2015. Upozornili však na nutnost urychleného řešení 
konkrétní náhrady uhlí  a zajištění energetické bezpečnosti, jako jednoho z významných 
předpokladů pro udržení konkurenceschopnosti domácího průmyslu.  Zmínili se také význam 
uhlí pro teplárenství, centrální zásobování teplem   
  
 Zdůraznili také nutnost podpory transformace uhelných regiónů a jejich obyvatel, kteří 
budou dotčeni postupným ukončením využívání uhlí. Účastníci tematických setkání 
diskutovali také postavení uhlí ve světě, které je Vnitrostátním plánu ČR uvedeno v kapitole 
globálních energetických trendů. Je zřejmé, že ve světě, zejména v oblasti Asie, poptávka 
po uhlí neklesá. V případě potřeby národního hospodářství se revokují rozhodnutí o omezení 
těžby a využívání uhlí.  Vkrádá se otázka, zda úsilí EU, která se na světových emisích podílí 
zhruba 9 %, bude v dostatečné míře následované v globálním měřítku. Klimatická konference 
COP 26, která se konala v listopadu 2021, ukazuje, že velcí emitenti emisí CO2 přistupují ke 
snižování emisí mnohem pomalejším tempem. Čína, největší  emitent skleníkových plynů,  
plánuje dosažení klimatické neutrality v roce 2060, třetí Indie v roce 2070, čtvrté  Rusko v 
roce 2060.  
Vývoj Vnitrostátního plánu byl dále sledován po zaslání návrhu  Evropské komisi. Byla 
projednána doporučení zaslaná České republice  Evropskou komisí. Jednalo se  
zejména o doporučení č. 3 týkající se prognózy budoucí skladby zdrojů energie a energetické 
bezpečnosti a dále doporučení č. 10 zaměřené na propojení politik vlády v oblasti 
transformace energetiky a podpory spravedlivé transformace českých uhelných regiónů.   
  
Účastníci tematických setkání vyjádřili názor, že vzhledem k tomu, že Vnitrostátní plán  není 
jednorázovou záležitostí, ale iterativním procesem, je důležité sledovat pokrok v jeho 
plnění a směr jeho revize a aktualizace realizovaný v souladu se Zelenou dohodou pro 
Evropu. Díky tomu bude možné zvažovat další dopady na těžbu nerostných surovin, 
uhelné regiony a jejich obyvatele.  Návrhy revizí a aktualizaci budou předloženy v roce  
2023 a konečné návrhy v roce 2024.  
  
Na základě celounijního posouzení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu  z roku 2020 (COM(2020) 564 final) diskutovali členové tematických 
setkání  oblast spravedlivé transformace, protože transformace těžebního průmyslu  bude 
představovat náročný úkol pro území, která jsou na těchto činnostech silně závislá, a bude 
vyžadovat restrukturalizaci a diverzifikaci ekonomiky, zachování sociální soudržnosti a  
(re)kvalifikaci dotčených pracovníků a mládeže, aby byli připraveni na budoucí pracovní 
místa. Ukončení využívání uhlí je v Evropě urychlováno. Již na podzim roku 2020 sedm 
členských států  uhlí nevyužívalo  (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Belgie, Malta, Lucembursko a 
Kypr). Situace vypadla takto:  
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V České republice je možné od této doby uvést posun vyplývající  z činnosti Uhelné komise, 
do jejíž činnosti jsou ZSDNP a OSPHGN aktivně zapojeny a při tematických setkáních byly 
aktivity Uhelné komise diskutovány.  
  

3. Česká Uhelná komise  
  
Uhelná komise byla zřízena usnesením vlády č. 565 ze dne 30. července 2019 jako poradní 
orgán vlády. Hlavním cílem Uhelné komise je poskytnout vládě ČR výstupy s ohledem na 
budoucí využití hnědého uhlí v ČR, včetně všech souvisejících aspektů. Předsedy komise 
jsou ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí. Komise má celkem 19 členů, 
kterými jsou dva předsedové komise a dalších 17 členů komise. Pracovní orgány Komise 
tvoří 3 pracovní skupiny  (PS) s následujícími úkoly:  

PS 1 – role uhlí v budoucím energetickém mixu, harmonogram zvažovaného útlumu  

PS 2 -  technicko – legislativní rovina, tj. řešit kritéria útlumu a navázanou změnu               
relevantní legislativy.   
PS 3 - sociální a ekonomické dopady na dotčené regiony.   

Členové  ZSDNP a OSPHGN  jsou zastoupeni ve všech pracovních skupinách.  
  
Aktivity Uhelné komise byly pravidelně diskutovány. Ke scénářům, které byly pro odchod od 
spalování uhlí zpracovávány, tj. pro rychlou  cestu (v letech 2030-235), střední cestu (2035- 
2045)  a pomalejší cestu (2045-2055), byl zastáván názor, že je nutné zvolit cestu na základě 
analýz náhrady uhlí, dopadů na průmysl, strukturu hospodářství, energetiku a životní 
prostředí  a řešení sociálního dopadu na zaměstnanost v uhelných regionech. Z toho 
by měl vyplynout rok odchodu od uhlí.  
  
Doporučení Uhelné komise ze 4. prosince 2020 ukončit využívání uhlí pro výrobu 
elektřiny a tepla v roce  2038 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů (KZPS) podpořila. Souhlasí s  uvedenými podmínkami útlumu, kterými jsou  
včasná náhrada utlumovaných uhelných zdrojů jinými výrobními zdroji, dostavba 
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nových jaderných zdrojů v připravovaném rozsahu a úspěšná transformace 
teplárenství. Za rozumný považují periodický přezkum minimálně každých pět let, kterým 
lze reagovat na  aktuální vývoj a plnění podmínek. Vítají zpracování harmonogramu útlumu, 
stanovení legislativních nástrojů a detailní zhodnocení ekonomických a sociálních dopadů 
útlumu těžby.  
  
Byly diskutovány i závěry z 8. zasedání uhelné komise, které se uskutečnilo  20. července 
2021, zejména  návrh na zpracování citlivostní analýzy odstavení zdrojů s ohledem na cenu 
povolenky dle predikcí EK při zohlednění role konkrétních zdrojů pro stabilitu elektrizační 
soustavy.   
  
Účastníci tematických setkání ocenili uvedení možnosti odložení odstavení zdrojů, 
které jsou významné z hlediska stability zdrojů, což chápou jako vytvoření záložních 
zdrojů pro snížení rizika elektroenergetických krizí. K úkolu  pro PS 3 - rozpracovat 
kvantifikaci  sociálních dopadů útlumu uhelné energetiky včetně navázaných odvětví a 
provozů a návrh opatření k jejich zmírnění  -  vyjádřili členové tematických setkání mimo jiné 
podporu zohlednění vzdělanostní a profesní struktury propouštěných, aby byla možná 
jejich uplatnitelnost v jiných odvětvích.  
  

4. Vliv unijní a národní  legislativy: směrnice o průmyslových emisích, novela 
horního zákona   

  
4.1 Směrnice EU o průmyslových emisích, závěry o  nejlepších dostupných technikách 
(BAT) pro velké průmyslové zdroje (VSZ)   
  
Budoucnost těžby a užití uhlí rovněž ovlivňují i  unijní energeticko – klimatické směrnice, 
zejména směrnice o průmyslových emisích, která stanovuje  závěry o BAT pro velké 
spalovací zdroje, které se použijí jako reference podmínek povolení zařízení. O vývoji 
posledních závěrů o BAT pro VSZ, které vstoupily v platnost 17. srpna 2017 prováděcím 
rozhodnutím EU 2017/144 a které byly předmětem žalob, byli účastníci tematických  setkání 
podrobně informováni. Žaloby byly podány vzhledem k procedurálním porušením – hlasování 
ve Výboru podle článku 75 směrnice o průmyslových emisích  dne 28. dubna  2017 dle 
Lisabonské smlouvy a nikoli podle Niceské smlouvy, jak požadovalo Polsko, -  a vzhledem k 
chybnému a protiprávnímu stanovení emisních rozsahů pro NOx a rtuti. Žalobu  podalo 
Polsko  jako stát 11. října 2017 a také EURACOAL 31. července 2017. K EURACOAL  se 
přidal Svaz německého hnědouhelného průmyslu DEBRIV a východoněmecké uhelné 
společnosti LEAG a MIBRAG, i české společnosti Sev.en EC, a.s., a elektrárny Opatovice. 
Žaloba EURACOAL byla 18. prosince 2018  odmítnuta jako nepřípustná s tím, že členské 
státy mají  prostor pro možnost výjimek dle paragrafu 15(4) směrnice o průmyslových 
emisích. Žaloba Polska byla úspěšná. , Soudní dvůr EU napadené prováděcí rozhodnutí EK 
zrušil, nicméně rozhodl až 27. ledna 2021, kdy si již většina členských zemí  vytvořila 
podmínky pro řešení závěrů o BAT pro VSZ. V novém hlasování ve Výboru 29. října 2021, 
kdy byl předložen stejný text, ale  hlasovaný dle Niceské smlouvy, byl návrh EK schválen. 
Pro zajištění právní kontinuity mezi prováděcím rozhodnutím z roku 2017 (EU 2017/144) a 
novým prováděcím rozhodnutím  EK  (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021 byly BAT 
pro VSZ přijaty s datem zveřejnění 17. srpen 2017.   
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Výše uvedený proces byl v rámci projektu podrobně sledován a jednotlivé kroky a etapy 
připomínkovány. Prostřednictvím EURACOAL proběhla jednání s EK a byla zasílána 
stanoviska a EK i EP.  Bylo jednáno i s technickou pracovní skupinou  LCP ČR při MPO,  
které byly poskytovány informace z EURACOAL a vice versa.  
  
Při tematických setkáních byl konstatován nesouhlas  s postupem EK, byla kritizována 
procedurální pochybení (zásahy v den hlasování, ke kterým nebylo možné se vyjádřit, 
hlasování dle Lisabonské smlouvy přes oprávněný požadavek Polska hlasovat dle Niceské 
smlouvy)  a pochybení při  stanovení emisních limitů pro rtuť a NOx a rtuť (údaje z 
elektráren, které nebyly v komerčním provozu). Živá diskuse probíhala k implementační době 
tj. ke čtyřletému přechodnému období, vzhledem k tomu, že prováděcí rozhodnutí bude 
znovu  zveřejněno v Official journal EU a implementace by se měla odvíjet od data 
zveřejnění. Jak je výše uvedeno, EK stanovila pro  zajištění právní kontinuity  mezi oběma 
rozhodnutími a právní jistotou  pro prováděcí rozhodnutí o BAT pro VSZ datum 17. srpna 
2017.  
  
Byla  vyslovena naděje, že po peripetiích na základě polské žaloby, které dal Soudní 
dvůr EU za pravdu, bude v budoucnosti u BAT pro VSZ pracováno na základě reálných 
a ověřených dat a budou brány v úvahu oprávněné  požadavky členských států EU.  
Byla kvitována písemná interpelace českého europoslance Evžena Tošenovského v průběhu 
jednání požadující spravedlivý a transparentní přístup jednání.  
  
4.2 Novela horního zákona  
  
Budoucí  těžbu a využívání domácích energetických surovin ovlivňuje i národní legislativa 
reagující na unijní cíle a na  nové skutečnosti, např. na urychlení odchodu od uhlí a zajištění 
dostatečných finančních prostředků pro rekultivace a sanace a také na růst cen nerostných 
surovin. Toto bylo mimo jiné obsahem novely horního zákona.   
  
Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo novelu horního zákona se dvěma stěžejními 
změnami: zrušení pětiletého zafixování úhrad z vydobytých nerostů  a stanovení data,  do 
kdy nejpozději mají mít těžební organizace na zvláštním vázaném bankovním účtu peníze k 
zajištění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou a  pro vypořádání důlních škod.   
  
V průběhu  jednání bylo předloženo několik variant k pětiletému moratoriu úhrad z 
vydobytých nerostů i k datu převodu finančních prostředků. U úhrad variovaly návrhy  se 
zachováním i zrušením moratoria a  u povinnosti společnosti převést peníze na vázaný účet 
bylo navrženo několik termínů: do 2035, 2025 i odlišné termíny pro energetické a 
neenergetické suroviny 2022 respektive 2025.  

Se zrušením pravidelného pětiletého zafixování sazeb Zaměstnavatelský svaz důlního 
a naftového průmyslu nesouhlasil. V připomínkách k návrhu novely uvedl, že předkladatel 
návrhu svoje tvrzení o tom, že se tato fixace neosvědčila, nijak nevysvětlil. U převodu peněz 
na vázaný účet těžební organizace s předsunutím termínu pro převod finančních 
prostředků na sanace a rekultivace nesouhlasily, protože pro mnohé těžební 
společnosti to  bude obtížně splnitelné.  
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Novela horního zákona  byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v prosinci 2020 
schválena.  Úhrady za vydobyté nerosty  budou stanovovány každoročně Ministerstvem 
průmyslem a obchodu na základě referenční ceny vypočtené váženým průměrem z tržních 
cen za minulé úhradové období. Maximální sazba úhrady činí 10 %  referenční ceny. Pětileté 
moratorium na úhrady z vydobytých nerostů zůstane do roku 2021 zachováno.  Finanční 
rezervy na rekultivace, sanace a důlní škody vytvořené organizacemi ke dni 31. prosince 
2029 je organizace povinna mít na zvláštním vázaném účtu do 30. června 2030. Dne 9. února 
2021 byl schválen zákon č. 88/2021 Sb, kterým  se s účinností od 16. března 2021 mění 
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. Velmi zásadním a pozitivním výsledkem 
je, že se připomínkami podařilo zajistit dostatečný časový prostor na řešení převodu 
analytické finanční rezervy na sanaci a rekultivaci. U zrušení pětiletých moratorií na 
úhrady z vydobytých nerostů je nutno zmínit negativní dopad na předvídatelnost a 
investiční ochotu.     
  
Při tematických setkáních byl také diskutován v opakovaný senátní návrh na nové 
rozdělení úhrad vydobytých nerostů, a to nejen mezi obce a státní rozpočet, ale i na kraje. 
V současné době  v Poslanecké sněmovně projednávaný návrh senátora Miroslava Balatky 
a dalších senátorů  se týká  nového  rozdělení úhrad z v povrchové těžby hnědého uhlí. 
Navrhovaná změna by měla nově rozdělit úhrady následovně: 33 % příjem pro obec, na 
jejímž území dochází k povrchové těžbě hnědého uhlí, 37 % pro kraj, na jehož území je 
hnědé uhlí těženo  a 30 % pro státní rozpočet. Dle současného rozdělení připadá 67 % 
státnímu rozpočtu a 33 % obcím. Tento návrh nebyl v minulém období v Poslanecké 
sněmovně projednán a projednání čeká novou Poslaneckou sněmovnu.  
  

5. Transformace uhelných regiónů    
  
S  odchodem od spalování uhlí je úzce spojena transformace uhelných regiónů. V České 
republice se týká Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. V ČR vláda v lednu 
2017 schválila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje, na který navazují každoročně aktualizované 
akční plány konkrétních opatření. V EU  byla 11. prosince 2017 ve Štrasburku založena  
Platforma pro transformaci uhelných regiónů. Na jejím vzniku se významně podíleli 
členové ZSDNP a KZPS působící  v Evropském hospodářském a sociálním výboru přijetím 
stanoviska „ Domácí uhlí v energetické transformaci“, které bylo 25. května 2016 schváleno 
na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního  výboru.  Hlavním 
doporučením je zpracování plánu/ strategie pro uhelné regiony, poskytnutí dostatečného 
času pro jejich transformaci a finanční podpora. Členové ZSDNP se účastnili realizovaných 
setkání Platformy pro transformaci uhelných regionů i následně Just  transition platformy, v 
polední době formou virtuálních týdnů, na kterých aktivně vystupovali a získávali inspirativní 
informace pro své regiony. Jaké zajímavé příklady lze jmenovat vytvoření jezerní krajiny ze 
zatopených hnědouhelných dolů v německé Lužici nebo přestavba černouhelné elektrárny 
Moorburg u Hamburku na centrum výroby vodíku.   

V rámci podpory financování nutných transformačních změn se členové ZSDNP i OSPHG 
podílely na konzultacích s MMR při ustanovování Fondu spravedlivé transformace (FST). 
V připomínkách bylo hlavním požadavkem navýšení objemu finančních prostředků vzhledem 
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k vysokým nákladům na transformaci, i vzhledem k návrhům na rozšíření oblastí 
transformace např. na digitalizaci, kulturu, zemědělství. Dalšími zásadními  požadavky byly: 
možnost čerpání až do roku 2027, eliminace omezení pro velké podniky a možnost plynových 
projektů. Užitečná byla spolupráce se Svazem průmyslu ČR (SP) a Hospodářskou 
komorou. Naše stanoviska byla poskytnuta i českému europoslanci O. Knotkovi, členu 
výboru EP pro regionální rozvoj, který se trialogu zúčastnil  za EP a který česká stanoviska 
podporoval. Stanovisko SP bylo také zasláno na EURACOAL. Bylo projednáno na 
zasedáních EURACOAL a využito při zpracování stanoviska EURACOAL k Fondu 
spravedlivé transformace. EURACOAL šířil naše stanoviska v EP i při osobních jednáních s 
europoslanci ve výborech ITRE a ENVI.  
  
Připomínkován byl ve spolupráci s uhelnými kraji i Plán spravedlivé územní transformace 
(PSÚT), který je po schválení EK podkladem pro uvolnění financování nejen z Fondu pro 
spravedlivou transformaci, ale také ze zvláštního režimu pro spravedlivou transformaci v 
rámci InvestEU a úvěrového nástroje EIB pro veřejný sektor (další dva pilíře mechanismu 
pro spravedlivou transformaci) a který musí být v souladu s cíli a investičními potřebami 
stanovenými ve Vnitrostátním  plánu v oblasti energetiky a klimatu.   
  
Účastníci tematických setkání k transformaci uhelných regionů konstatovali, nutnost 
zapojení všech stakeholdrů a regionální soudržnost napříč politickými stranami a 
hospodářskými odvětvími. Je nezbytně nutné, aby byly  překonány  partikulární zájmy  a 
zajištěna silná pozici regionu při vyjednávání na národní i evropské úrovni. 
Zdůrazňovali, že je nutno brát v úvahu, že regiony vycházejí z rozdílných geografických a 
socioekonomických podmínek a že  jejich přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku bude 
probíhat různým tempem. Při diskusích o Fondu pro spravedlivou transformaci bylo 
požadováno, aby způsobilými příjemci byly  aktivní společnosti při těžbě a využití uhlí bez 
ohledu na jejich velikost, samozřejmě  s výraznou podporou malých a středních podniků. Při 
alokaci prostředků mezi členské státy by měla být   zohledněna zaměstnanost v sektoru 
těžby a energetického využití uhlí.  
  
Z hlediska zaměstnanosti je klíčová cílená rekvalifikace do perspektivních oborů, 
zkvalitňování vzdělávání, podpora  vysokoškolského vzdělávání a motivace mladých lidí, aby 
zůstávali v regiónu i po absolvování středních škol a bylo tak omezováno vylidňování 
regiónů. Účastníci tematických setkání  kladli dále   důraz  na podporu výzkumu, vývoje a 
inovací, kdy se např. Ústecký kraj se inspiroval příklady v Německu a v Porýní.   
  
Během tematického setkání byla prezentována připravovaná transformace hnědouhelného 
dolu ČSA, kde je plánováno ukončení těžby pravděpodobně v roce 2024. Byl prezentován 
projekt  celkové revitalizace a resocializace hnědouhelného povrchového dolu ČSA 
projektem Green Mine.   
  
Integrovaný projekt  Green Mine je složen z mnoha dílčích  projektů, jak soukromých, tak 
i veřejných. Nositelem projektů za skupinu Sev.en Energy je společnost Sev.en Innovations  
a.s ve spolupráci s Universitou Jana Evangelisty Purkyně, Výzkumným ústavem pro hnědé 
uhlí VÚHU, Městem Most, malými a středními podniky a dalšími. Financování projektu se 
plánuje  kombinací vlastních zdrojů a  finančních prostředků EU: Fond pro spravedlivou 
transformaci, Modernizační Fond, komunitární  programy, zajištěné úvěry aj. Projekt  je 
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rozčleněn do 4  oblastí zaměřených na vytvoření nové krajiny s jezerem o rozloze   670 ha, 
výrobu bezemisní energie, vytvoření nových podnikatelských aktivit a tvorbu podmínek pro 
atraktivní život pro lidi. Z projektů byly uvedeny např. plovoucí fotovoltaika, větrné parky na 
výsypkách, akumulace  energie  a výroba zeleného vodíku, vybudování akvaponické farmy 
zahrnující chov a produkci ryb a skleníkové pěstování zeleniny nebo projekt závodu na 
zpracování vedlejších energetických projektů. S cílem vytvořit atraktivní místo pro život je 
součástí i možnost moderního bydlení, rekreace a možnosti sociálního, kulturního a 
sportovního vyžití (smart sídla, infrastruktura pro turistiku, industriální naučný park).  Po 
prezentaci následovala návštěva hnědouhelného lomu ČSA.  
  
  
Účastníci tematického setkání se dotazovali na řešení zaměstnanosti, časové rozpětí 
celé transformace a dokončení hlavního jezera. Byl sdělen záměr, vytvořit pro   80 % z 
celkového počtu 1200 zaměstnanců nové pracovní příležitosti, v první fázi přechodem do 
druhého dolu společnosti Sev.en Energy, dolu Vršany, dále v nově vytvářených 
podnikatelských aktivitách. Plánované časové rozpětí pro kompletní transformaci území je 
od roku 2021 do roku 2038.  Dokončení hlavního jezera se předpokládá v roce 2033. Při 
návštěvě lomu ČSA byla  účastníkům exkurze také umožněna prohlídka odstaveného o 
korečkového  rýpadla RK 5000, unikátního stroje,  který je vyhledávaným cílem účastníků 
Uhelného safari, které skupina Sev.en Energy organizuje.     
   
Projekt Green Mine je jedním ze strategických projektů  vybraných Ústeckým  krajem s 
prioritou 1. v rámci z Fondu pro spravedlivou transformaci. Dalšími projekty jsou např. těžba 
lithia na Cínovci, zavádění vodíkové mobility v Ústí nad Labem či   Transformační centrum 
Ústeckého kraje.  
  

6. Zelená dohoda pro Evropu a  balíček opatření Fit for 55  
  
Zásadní pozornost byla při tematických setkáních věnována Zelené dohodě pro Evropu  a 
opatřením pro její realizaci, tj. balíčku Fit for 55.   
  

6.1 Zelená dohoda pro Evropu  
  

Zelenou dohodu pro Evropu, která byla přijata 11. prosince 2019 s cílem  dosažení klimatické 
neutrality EU do roku 2050, lze jednoznačně považovat za  klíčový dokument pro  
dekarbonizaci. Na zasedání Evropské rady 10.- 11. prosince 2020 byl schválen emisní cíl do 
roku 2030 ve výši 55 % oproti roku 1990.  Na  českou energetiku a těžbu a využívání 
energetických surovin bude mít zásadní dopad. Základním požadavkem při diskusích na 
tematických setkáních bylo zachování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého 
průmyslu. Byla zdůrazněna nutnost značných finančních prostředků při komplexní 
transformaci české energetiky v důsledku odklonu od uhelných elektráren a 
investicemi do zdrojů, které je nahradí. Byly také připomenuty vyšší náklady na 
transformaci ve srovnání s ostatními zeměmi, vzhledem k vyššímu podílu průmyslu v 
ČR. Byla proto kritizována absence  zpracování studie dopadů na jednotlivé členské 
státy s uvedením národních specifik  a odlišných výchozích podmínek. V těchto studiích  by 
měly být uvedeny i dopady na zaměstnanost a spotřebitele. EU  dopady na jednotlivé členské 
stát neuvedla. V prvních informacích pouze  uvedla, že náklady v EU do roku 2030 si vyžádají 
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dodatečně 260 mld. € ročně. Hlavními požadavky pro diskusích byly: technologická 
neutralita, nákladová efektivita a globální zapojení velkých znečišťovatelů, především 
Číny, Ruska a USA.   
  
6.2 Balíček Fit for 55  
  
Cílem balíčku opatření Fit for 55 je upravit politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, 
dopravy a zdanění ke splnění 55 % snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 
oproti roku 1990. Účastníci tematických setkání konstatovali, že  vzhledem k tomu, že se  do 
roku 2019, tj. za 29 let, se  podařilo v EU  snížit emise o  24 %, je před námi nyní výzva snížit 
za 11 let emise skleníkových plynů  o 31 %.   
  
Nechybné je, že balíčkem Fit for 55 dostala dekarbonizace nový impuls. Velkou slabinou je,  
že v balíčku, který obsahuje celkem přes tři a půl tisíce stran, chybí komplexní hodnocení 
dopadů celého balíčku, nebyly zpracovány přislíbené dopady na členské státy EU. 
Dopady si tak musí zpracovat každý členský stát sám, což si vyžádá určitý čas, než bude 
možné přijmout  k návrhům v  balíčku Fit for 55 kvalifikované a podložené stanovisko. 
Revidují se také směrnice, které nedávno vstoupily v platnost, např. směrnice o 
obchodování s emisními povolenkami stanovující  pravidla  pro 4. obchodovací období . pro 
léta 2021-2028 vstoupila v platnost 1.1.2021 a některé nejsou ještě ani implementovány.  
  
Balíček Fit for 55 obsahuje 14 opatření, z toho 13 legislativních návrhů  týkajících se řady  
oblastí hospodářství EU (energetika, automobilová doprava, letectví námořní  doprava, 
lesnictví). Jedná se o revize stávajících směrnic a nařízení a doplňují je o nové.   
  
Přes proklamace o zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu je návrhy 
opatření konkurenceschopnost oslabována a roste riziko carbon leakage.   
  
Sociální a ekonomické dopady  zůstaly stranou. Sociální klimatický fond, který však 
bude fungovat až od roku 2025 a má využívat čtvrtinu příjmů z rozšíření obchodování s 
emisními povolenkami o budovy a silniční,  a mírné posílení Modernizačního a Investičního 
fondu, jsou jen slabou náplastí. Z celkové plánované částky pro Sociální klimatický fond ve 
výši  72 mld. € je pro Českou republiku navrhováno 1,7mld. €. Je tak třeba jednat o navýšení 
částky a diskutovat o 50 % spoluúčasti.   
  
   
  
Z uvedených opatření  byla diskutována opatření, která mají dopad  na těžbu a využití 
domácích energetických surovin. Jednalo se zejména o revizi směrnic o obchodování s 
emisními povolenkami, o obnovitelných zdrojích,  o energetické účinnosti a zdaňování 
energetických produktů   
  
Revize směrnice o obchodování s emisními povolenkami byla v centru pozornosti  i z 
důvodu rekordně narůstající ceny povolenky, která dosahovala v době zveřejnění balíčku 
Fit for 55 výše 57 €/t CO2 a v prosinci 2021 již přesáhla hranici 90 €/t CO2. Diskutováno bylo 
další omezování počtu povolenek, které povede k dalšímu zvyšování ceny povolenky. Bylo 
rozporováno současné roční zvyšování lineárního redukčního faktoru z 2,2 % na 4,2 % a 
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jednorázové stažení 117 mil. t emisních povolenek. Byl zastáván podložený  názor, že 
požadované snížení emisí do roku 2030 by bylo možné dosáhnout pouze  zvýšením 
ročního lineárního faktoru. Nesouhlas byl vyjádřen s rozšířením  zákazu podpory na 
všechna fosilní paliva v Modernizačním fondu, nejen na pevná paliva.  
  
U obnovitelných zdrojů energie (OZE) se navrhuje zvýšit současný cíl na úrovni EU z 
nejméně 32 % do roku 2030 na 40 % v celkovém energetickém mixu. V současné době je v 
EU  podíl necelých 20 % (19,6 %) a jedná se tak o zdvojnásobení podílu. Pro ČR je navržen 
cíl ve výši 31 %. Současný   cíl uvedený v Národním energeticko-klimatickém plánu je 
stanoven na 22 %. Pokrytí tohoto rozdílu bude předmětem  cíleného hledání  možností pro 
celkové zvýšení podílu OZE  i požadované navyšování podílu z OZE v průmyslu, teplárenství 
a dopravě. Jako problematický byl vnímán  návrh dosažení 50% podílu  vodíku z OZE do 
roku 2030. Vzhledem k ceně výroby „obnovitelného“ vodíku a dostatku OZE pro  jeho 
výrobu, se tento cíl jeví jako velmi  málo reálný.  
  
U návrhu směrnice o energetické účinnosti  bylo konstatováno, že řada členských zemí, 
včetně České republiky, nebyla schopná splnit cíl pro rok 2020 v úspoře energie.  V návrhu 
je od roku 2024 do roku 2030 závazné každoroční navýšení úspory o 1,5 % míst původních 
0,8, tedy téměř dvojnásobné. Pro Českou republiku byly náklady vyčísleny na nejméně 600 
mld. Kč. Bylo doporučeno odmítnout nové ambiciózní cíle  a soustředit se na splnění 
stávajících cílů nákladově efektivním způsobem.  
  
Zdaňování energetických produktů a elektřiny by mělo odrážet jejich dopad na životní 
prostředí. Došlo by k přesunu z čl. 113 Smlouvy o fungování Evropské unie  do čl. 192, a 
tím z jednomyslného  hlasování na hlasováním kvalifikovanou většinou.  Zdanění by mělo 
být na základě energetické výhřevnosti,  šetrnější produkty by měly být zdaňovány méně,  
mělo by se zrušit co nejvíce daňových výjimek. Minimální daňové sazby dle EU již 
nevedou ke sbližování vnitrostátních daňových sazeb. V řadě zemí jsou kromě  toho již 
vnitrostátní sazby vyšší. ČR odmítá navyšování minimálních unijních sazeb, podporuje 
flexibilitu, aby bylo možné pružně reagovat na vývoj ekonomiky i potřeby domácností  
a podniků.   Indexace sazeb daní by byla zásahem do daňové pravomoci členských států. 
Byla by porušena i zásada subsidiarity.  Problémy by nebyly řešeny na úrovni, kde je to 
nejefektivnější.    
  
Bylo diskutováno  i mediálně velmi rezonující snížení  emisí u osobních automobilů, kde 
by měly být emise na základě nových emisních norem CO2  do roku 2030 sníženy o 55 % a 
v roce 2035 bychom u nových vozů  neměly mít spalovací motory. Na tematickém setkání 
byla vyjádřena pochybnost, zda bude na elektromobilitu dostatek elektřiny, vyřeší se 
spolehlivě nabíjecí infrastruktura včetně, např. panelových sídlišť, a změní se v dohledné 
době současná extrémně vysoká cena elektromobilů, aby byla přijatelná pro běžného 
spotřebitele.   
  
ZSDNP podpořil Senát v přijetí odůvodněného stanoviska (žluté karty) k některým 
opatřením balíčku Fit for 55, a to k revizi EU ETS a reformě rezervy tržní stability, ke  
zdanění energetických produktů a elektřiny,  k podpoře energie z OZE  a energetické 
účinnosti. Dále i k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, zpřísnění výkonnostních 
norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla.  
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K námi ostře sledovanému návrhu k revizi EU ETS Senát např. také uvedl, že je v  rozporu 
se zásadou subsidiarity a že EK v návrhu nedostatečně zohlednila rozdílné negativní 
hospodářské a sociální dopady navrhovaných opatření v jednotlivých členských státech, 
zejména ve státech s nižší kupní silou. Zdůraznil také,  že  vychází z dnes již nerealistických 
odhadů vývoje cen emisních povolenek. Značná kritika se sneslataké např. rozšíření  
obchodování s emisními povolenkami na budovy, které dopadne na domácnosti, a na druhé 
straně budou náklady vraceny formou Sociálního klimatického fondu.   
  
Při tematickém setkání proběhla živá diskuse k ceně emisní povolenky a cenám elektřiny. 
Cena emisní povolenky dle EK ovlivňuje cenu elektřiny zhruba z jedné pětiny. Nicméně pro 
rok 2040 EK predikovala cenu ve výši necelých 52 €/t CO2, což je značně podhodnocené, 
protože již v prosinci 2021 se cena vyšplhala až na 90 €/t CO2.  Byla diskutována i řada 
dalších řadu faktorů, které ovlivňovali ve druhém pololetí 2021  cenu elektřiny, zejména cena  
plynu,  vyšší poptávka po elektřině, stahování povolenek do rezervy tržní stability a 
narůstající spekulativní nákupy povolenek. Vliv spekulativních nákupů povolenek EU na 
základě zprávy Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy (ESMA) z listopadu 2021 odmítá. 
EU proto rozhodla,  že nebude  regulovat ani fixně stanovovat cenu povolenky, ačkoliv  o to 
premiér ČR  na Evropské radě požádal.    
  

7. Zahraniční  zkušenosti s těžbou a užitím uhlí  
  

Jak bylo uvedeno v předchozích částech, byly zahraniční zkušenosti týkající se těžby a 
využití hnědého uhlí v EU byly hojně využívány. Velmi úzká spolupráce byla zejména s 
Německem, s největším producentem hnědého uhlí v EU, který v rámci své energetické 
transformace  Energiewende a rozhodnutí své Uhelné komise plánuje odchod od hnědého 
uhlí  pro výrobu elektřiny a tepla  v roce 2038 a od černého uhlí v roce 2034. Kroky pro 
dosažení tohoto cíle jsou stanoveny ve dvou zákonech - Zákon ke snížení a ukončení využití 
uhlí pro výrobu elektřiny a  Zákon k posílení hospodářské struktury v postižených regionech.   
  
Pro odchod od hnědého uhlí byl v Zákoně ke snížení a ukončení využití uhlí pro výrobu 
elektřiny stanoven přesný harmonogram uzavření hnědouhelných elektráren. Černouhelné 
elektrárny budou odstavovány na základě aukcí. Z 30 GW instalovaného výkonu (15 GW 
hnědé uhlí a 15 GW černé uhlí) v roce 2021  bude v roce 2030 k dispozici už jen více než 
polovina, 17 GW (9 GW hnědé uhlí a 8 GW černé uhlí).  
  
 Pro energetické společnosti byly  stanoveny kompenzace za předčasné uzavření uhelných 
elektráren a ukončení těžby hnědého uhlí. Celkem by měly  obdržet 4,35 mld. €, z toho RWE 
2,6 mld. € a LEAG v Lužici 1,75 mld. €. V zákoně je rovněž řešena  bezpečnostní a 
pohotovostní rezerva.  
  
Pro transformaci německých uhelných regionů  je vytvořen právní rámec v Zákoně k 
posílení hospodářské struktury v postižených regionech (strukturální zákon). Těmto 
regionům bude  poskytnuto celkem 40 mld. € pro přeměnu místní ekonomiky, z toho 14. mld. 
pro investiční záměry (infrastruktura, doprava, digitalizace…) a následně 26 mld. €  pro různé 
projekty spolkových a zemských ministerstev v uhelných revírech, včetně vytváření nových 
pracovních míst a posílení ekonomických struktur.  Budou v nich také  zřízeny a posíleny 
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výzkumné instituce, inovační centra a do uvedených regionů spolková vláda převede i  
pobočky některých spolkových institucí,  
  
Zaměstnanci dolů a elektráren, kterým je nejméně 58 let a kteří  ztratí práci do 31. 
prosince 2043, mohou získat ze spolkového rozpočtu překlenovací příspěvek  do doby 
nároku na starobní důchod, a to nejdéle po dobu pěti let.  
  
Nová německá vládní trojkoalice (sociální demokraté SPD, Zelení a svobodní demokraté 
FDP) ve svém programovém prohlášení navrhují urychlení odchodu od uhlí, ideálně do 
roku 2030. Rok 2030 tak není pevně stanoven. Předpokladem  je zajištění energetické 
bezpečnosti, kterou má zabezpečit masivní rozšíření OZE a výstavba moderních plynových 
elektráren, aby byla pokryta očekávaná rostoucí poptávka po elektřině v příštích letech. Podíl  
OZO na výrobě elektřiny má v roce 2030 činit 80 % a plynové elektrárny mají být připraveny  
na využívání vodíku. Prvním krokem k eventuálnímu urychlení odchodu od uhlí bude 
přezkum německého zákona ke snížení a ukončení využití uhlí pro výrobu elektřiny v roce 
2022.   
  
Na tematickém setkání byla rovněž podána informace o reakcích spolkových zemí  na  
dřívější odchod od  uhlí v jejích uhelných regionech. Nejsmířlivěji reaguje vláda spolkové 
země Severní Porýní-Vestfálsko, kde působí energetická společnost RWE.  Země ve 
východní části Německa upozorňují uhelný kompromis, kterého bylo dosaženo v roce 2020,  
a porušení důvěry, kterou zaměstnanci v uhelném sektoru do aktuálního plánu odchodu od 
spalování uhlí vkládají. Připomínají slib, který byl dán obyvatelům uhelných regionů, že 
budou k dispozici nová pracovní místa, za ta zrušená v uhelném průmyslu. Lze očekávat  
reakce odborů. Ozývá se i obava nedostatku energie, který nebude Německo schopné 
pokrýt.   
  
Při tematických setkáních bylo kvitováno, že zákon pro odchod od uhlí  i strukturální 
transformaci uhelných regionu jsou připraveny s cílem připravit rozvoj hospodářství 
a energetiky  tak, aby byl předvídatelný, právně plánovatelný a ekonomicky a technicky 
realizovatelný. Musí být spojen s tvorbou nových pracovních míst s budoucností  a s 
infrastrukturou, která umožní vznik nových podniků, které přilákají do transformovaných 
regionů i mladé lidi. Účastníci tematických setkání považovali za klíčové zajištění 
dostatečného záložního výkonu v uhelných elektrárnách, aby byla i nadále zajištěna stabilita 
energetické soustavy. Upozornili také na skutečnost, že německou koaliční smlouvu je 
nutno vnímat v širších souvislostech. Německo plánuje dosažení klimatické neutrality již 
v roce 2045, o pět let dříve než EU. Bude tak významně ovlivňovat dekarbonizaci a 
Zelenou dohodu pro Evropu. Na unijní úrovni  bude např. prosazovat minimální cenu 
emisní povolenky. Velmi skepticky se účastníci tematických setkání vyjadřovali k založení 
německé energetiky z 80 % na obnovitelných zdrojích energie a na dováženém plynu, 
ve značné části z Ruska. Udávané spoléhání na  dovoz ze zemí EU je krátkozraký vzhledem 
k poklesu instalovaného výkonu v řadě zemí EU v souvislosti s odchodem od uhlí a určitým 
potřebným časem náhrady, protože  politiky EU se rozvíjejí rychleji potřebné investice do 
energetiky.    
  
  

8. Vývoj a stav energetické unie  
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V rámci tematických setkání byl průběžně sledován vývoj a stav Energetické unie. Byla 
diskutována výroční zpráva Evropské komise o energetické unii z 26. října 2021. Bylo v ní 
uvedeno, že obnovitelné zdroje energie (OZE) se poprvé staly hlavním zdrojem energie v 
Evropské unii a že poprvé v historii předstihly fosilní paliva. V roce 2020 bylo v EU vyrobeno 
z OZE 38 % elektřiny a z konvenčních zdrojů 27 %. Jádro se podílelo 25 %. Tato informace 
byla porovnána se situací v ČR v roce 2020. Viz následující tabulka. Vyplývá z ní, že i v ČR 
došlo k poklesu výroby elektřiny z černého i hnědého uhlí. Výroba z OZE, kromě biomasy a 
bioplynu však zaostává. V roce 2020 nebyla uvedena do provozu žádná větrná elektrárna.  
  
  
Výroba elektřiny brutto dle paliv v TWH  
Palivo  2019  2020  Změna v %  
Celkem  86,99  81,44   -  6 %  
Černé uhlí  2,15  1,91   -  11 %  
Hnědé uhlí  35,17  29,07   -  17 %  
 Zemní plyn  5,52  6,59  19 %  
Ropa  0,06  0,02   -  61 %  
Jádro  30,25  30,04   -  1 %  
Větrná energie  0,70  0,70                0  
Solární energie  2,29  2,23   -  2 %  
Biomasa a bioplyn  4,93  5,09             3 %  
Ostatní  2,76  2,34   -  15 %  

  
Co se týče podílu jednotlivých zdrojů v českém energetickém mixu  v roce 2020, činil dle OTE  

- podíl OZE 6,75 %, z toho sluneční 2,27 %, větrné 0,43 %, vodní 0,65 %, geotermální 
0,00 %, biomasa 3,4 %.   

- podíl uhlí necelých 43 %, z toho hnědé uhlí  40 % a černé uhlí 2,66 %   

- podíl zemního plynu 9,61 %,  podíl jádra 40,75 %.  

Ve zprávě o stavu energetické unie je však konstatována  i značně negativní skutečnost, a 
to, že závislost na dovozu energie do EU zaznamenala historicky nejvyšší meziroční nárůst, 
a sice z 56 % na 60,6 %.  

  
9. Energetika  a uhelný průmysl v koaliční smlouvě a ve vládním prohlášení 

(aktualizováno)  
  
Kromě cílů EU,  národní surovinové strategie   a  vlivu domácí legislativy na těžbu a využití 
domácích surovin je  nutné vycházet i  ze záměrů  vlády uvedených ve vládním prohlášení. 
Během tematického setkání byla  diskutována koaliční smlouva nové pětikoalice (ODS, 
KDUČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN), která byla vytvořena po 
volbách v říjnu 2021. Koaliční smlouva byla podepsána 8. listopadu  2021.   
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Koaliční smlouva byla aktualizována v programovém prohlášení. Budoucnost 
energetiky vidí  nová koalice v kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů a ve 
zvyšování energetické účinnosti. Význam plynu jako přechodného paliva vzroste pro 
vyrovnávání výkyvů.  Koalice podporuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, 
pokud ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Koalice podpoří výzkum a vývoj malých 
modulárních rektorů. Dále  uvádí, že nepřipustí rozpad centrálního zásobování teplem, 
využije kombinovanou výrobu tepla a elektřiny  a přechod teplárenství k nízkoemisním 
zdrojům připraví tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Urychleně  připraví strategii pro 
dekarboniazci teplárenství.   
  
Limity těžby uhlí jsou pro novou koalici konečné a neprolomitelné, uhelné elektrárny 
se budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Budou 
vytvářeny podmínky pro energetickou transformaci  a rozvoj uhelných regiónů  tak, aby byl 
možný odklon od uhlí do roku 2033. Bude se kontinuálně pokračovat v naplňování 
programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a programu revitalizace Moravskoslezského 
kraje.   
  
U Modernizačního fondu bude jednáno o navýšení prostředků, které budou využity pro 
modernizaci energetiky a teplárenství a průmyslu i úsporných opatření.  
  
Zelenou dohodu pro Evropu považuje vláda za příležitost, jak investicemi do udržitelného 
rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat 
českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Do konce roku 2022 bude 
připraven nový energetický zákon a do konce roku 2023 aktualizace energetické politiky. 
Účastníci tematického setkání  ocenili, že uhelné elektrárny budou odstavovány s 
podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit a že u teplárenství bude pečováno 
o zajištění dodávek tepla a usilováno o to, aby nebyly skokově zvyšovány ceny tepla.   
  
K předsunutí roku odchodu od uhlí z roku 2038, jak bylo uvedeno v koaliční smlouvě,  na rok 
2033 byla konstatována obava, zda bude do tohoto termínu možné odstavené uhelné 
zdroje adekvátně nahradit. Pokud je z hlediska zdrojů energie  vizí kombinace jaderné 
energie a obnovitelných zdrojů energie, je třeba upozornit na skutečnost, že nový jaderný 
blok by měl být uveden do provozu až v roce 2036 a existuje  reálná  obava o splnění tohoto 
termínu, vzhledem ke zkušenostem z výstavby v Evropě. Rovněž tak nelze zaručit tak 
masivní  rozvoj OZE. Plyn je opatrně zmiňován jako přechodné palivo.  
  
K proklamaci k Zelené dohodě pro Evropu jako příležitosti k modernizaci české 
ekonomiky, zvýšení  kvality života a zlepšení životního prostředí, zdůraznili, že je nutno k 
tomu dodat B, dopady, které s přechodem na nízkoemisní ekonomiku souvisejí (vliv  na 
konkurenceschopnost podniků, změnu struktury uhelných a energeticky náročných regiónů, 
zaměstnanost před rozvojem nových „ zelených“ podnikatelských příležitostí aj).  
  
Zapojení cílové skupiny  
(způsob zapojení /aktivní – vyplnění dotazníků, účast TS, rozhovory, šíření výsledků…/, výběr zástupců z řad CS do 
realizace (obecnější popis např. pracovní pozice (tiskař, tkadlena, podlahář…vazba na předchozí projekt)   
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Výstupy z diskusí  na tematických setkáních byly systematicky  šířeny a prezentovány v 
organizacích, ve  kterých jsou členové  ZSDNP zastoupeni, v EURACOAL, EHK OSN, Svazu 
průmyslu ČR i Hospodářské komoře ČR  a samozřejmě ve svých organizacích. Postoje a 
stanoviska byly využity v rámci připomínkových řízení i zpracování stanovisek  na unijní i 
národní  úrovni (Balíček Fit for 55, závěry EK  o BAT pro velká spalovací zařízení, horní 
zákon, Uhelná komise aj.).   
  
Lze dokumentovat i řadu mediálních výstupů v ČR i v zahraničí, z aktuálních  např. v polském  
časopise Banske nowiny (rozhovor s prezidentem ZSDNP),  v časopise Uhlí, rudy a 
geologický průzkum (Odchod od uhlí v Německu Kam kráčíš Německo? 2/2021,  Zdražení 
energií 1/2021) nebo  v časopise Minerální suroviny (Aktuální situace v EU – Balíček fit for 
55, č. 3-4/2021)   
  

Klíčové výsledky realizace  
/výstupy z TS/  

V rámci tématu 06 Energetická unie a její cíle do roku 2030 a její vliv na budoucí těžbu a 
využívání domácích energetických surovin byly v rámci tematických setkání diskutovány a 
zkoumány  dopady stanovených  dimenzí Energetické unie na domácí uhlí.  Po těžbu a 
využití uhlí  je klíčová  dimenze dekarbonizace vzhledem k cíli EU postupně ukončovat éru 
fosilních paliv. Zásadní jsou i dimenze bezpečnosti dodávek  energie a integrace  trhu s 
energií z hlediska stability, bezpečnosti dodávek energie a  předcházení elektroenergetickým 
krizím.   

Strategii Energetické unie ZSDNP i OSPHGN  podporují, při tematických setkáních  však 
bylo poukázáno na důsledky transformace celého energetického systému a s tím 
související  řešení sociálních dopadů  a zajištění nutných vysokých finančních 
prostředků.  

Tematická setkání uskutečňovaná v průběhu trvání projektu se věnovala požadavkům 
vyplývajícím pro členské státy EU z Energetické unie. Velkou pozornost věnovali účastníci 
tematických setkání vnitrostátnímu plánu v oblasti energetiky a klimatu, kdy  požadovali 
diverzifikaci energetického mixu a  zajištění co možná nejvyšší možné soběstačnosti 
v zásobování energií. U legislativního balíčku Čistá energie pro všechny Evropany ocenili 
cíl předcházet  elektroenergetickým krizím, ale upozorňovali  na důsledky  narůstajícího 
objemu  volatilní elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a na nutnost  
jištění stabilními zdroji energie do vyřešení ukládání elektřiny.   

V souvislosti  s trendem  odchodu od uhlí v EU byly diskutovány výstupy z české Uhelné 
komise, která byla v průběhu projektu založena. Vzhledem k zastoupení ZSDNP i OSPHGN   
ve všech třech pracovních skupinách Uhelné komise  bylo možné se na činnosti Uhelné 
komise aktivně podílet. Zásadním požadavkem je stanovení termínu odchodu do uhlí 
pro výrobu elektřiny a tepla  na základě  analýz dopadů na průmysl, pracovní místa a 
situaci v uhelných regionech  a zejména včasná  náhrada odstavovaných uhelných 
zdrojů a  zajištění záložních zdrojů.    
Vzhledem k tomu, že budoucnost těžby a využívání uhlí ovlivňují, až určují, dopady  
energeticko- environmentálních  unijních směrnic i národní legislativa týkající se těžby uhlí, 



31  
  

zapojili se  členové ZSDNP do procesu stanovení nových závěrů o nejlepších dostupných  
technikách  (BAT) pro velké spalovací zdroje (VSZ) U BAT pro VSZ stanovované na 
základě směrnice EU o průmyslových emisích se podíleli na procesu stanovování emisních 
limitů a účastnili se i  žalob za procesní pochybení a právně nesprávně stanovené emisní 
rozsahy pro NOx a rtuť ze strany EU. Soudní dvůr pochybení Evropské komise uznal  a 
je naděje, že intenzivní řešení této kauzy  povede k poučení a že opakování takových 
pochybení vůči členským státům EU bude eliminováno.  

Co se týče národní legislativy, účastníci tematických setkání  se velmi aktivně se podíleli na 
novele horního zákona z hlediska úhrad z vydobytých nerostů a převodu finančních 
prostředků na sanace a rekultivace na speciální vázané účty. Systematickými a řádně 
zdůvodněnými připomínkami bylo dosaženo vyřazení nereálných návrhů, zejména u 
převodu finančních prostředků na vázané účty.    
  
Zásadní pozornost byla při tematických setkáních věnována Zelené dohodě pro Evropu, 
klíčovému dokumentu dekarbonizace. Při diskusích uznávajících nutnost ochrany životního 
prostředí a snižování emisí skleníkových plynů bylo upozorněno na skutečnost, že   Česká 
republika bude jako silně průmyslová země mít vyšší náklady při transformaci 
energetiky a  při úsilí o  zachování konkurenceschopnost českého průmyslu. Hlavními 
požadavky při diskusích byly:  technologická neutralita, nákladová efektivita a globální 
zapojení velkých znečišťovatelů, především Číny, Ruska a USA.   
  
Se stejným nasazením byl diskutován balíček opatření pro realizaci Zelené dohody pro 
Evropu  Fit for 55. Byly připomínkovány  zejména návrhy opatření s dopadem na uhelný 
průmysl, zejména revize obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Členové 
tematických setkání se vymezili proti   novým  navrhovaným regulačním opatřením, 
která nejsou v souladu se záměrem obchodování s emisními povolenkami jako tržním 
nástrojem a uměle snižují počet povolenek a zvyšují cenu elektřiny.  Vyjádřili pochybnosti 
k návrhu na dosažení 50% podílu vodíku  z OZE do roku 2030, k návrhu  zdvojnásobení 
navýšení úspor  energie od roku 2024, požadovanému snížení emisí u osobních automobilů  
i plánovanému  masivnímu rozvoji elektromobility. Jednoznačně nesouhlasili s hlasováním 
kvalifikovanou většinou u revize směrnice o zdanění energetických produktů.  Podpořili 
proto  Senát v přijetí odůvodněného stanoviska (žluté karty) k některým opatřením 
balíčku Fit for 55 (k revizi EU ETS a reformě rezervy tržní stability, ke  zdanění 
energetických produktů a elektřiny,  k podpoře energie z OZE  a energetické účinnosti. Dále  
k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, zpřísnění výkonnostních norem pro emise 
CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla).  
  
Při tematických setkáních byly využívány i zahraniční zkušenosti a účastníci  byli pravidelně 
seznamování s řešením odchodu od uhlí v jiných zemích EU, zejména v Německu, největším 
producentu hnědého uhlí, ale i v dalších zemích, přičemž byly využívány informace 
získávané z Evropské asociace uhelného průmyslu EURACOAL, jehož je ZSDNP členem.   
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Výstupy z diskusí a prezentací výsledků realizace   
  

- Diskutující veřejnost, která se zúčastnila našeho projektu vnímá potřebu u 
transformace energetiky České republiky  
  

- Energeticky musí být Česká republika soběstačná z vysokého procenta  
  

- Energie nelze dovážet, to by ohrozilo konkurenceschopnost průmyslu a ekonomiky  
  

- Nové nízkoemisní zdroje v České republice musí být jaderné a obnovitelné s 
akumulací, plynové zdroje mají emise a nejsou energeticky ani klimaticky bezpečné  

  
- Diskutující podporují strategii české vlády budovat nové jaderné elektrárny  

  
- Transformace by měla být řízená nikoli živelná, měla by být plánovaná a 

předvídatelná  
  

- Stávající tempo transformace, které žene Evropská komise je příliš prudké a povede 
k sociálním otřesům v regionech  

  
- Regiony v rámci Spravedlivé transformace potřebují nová pracovní místa, potřebují 

zlepšit infrastrukturu – dálnice D7 a D6 a rychlostní železnice do Mostu  
  

- Klíčové pro restrukturalizaci jsou nové kompetence a vzdělávání, zejména střední 
vzdělávání a rekvalifikace – informační technologie, služby  

  
- EU Just Transition Fund je nedostatečný – nabízí za 7 let ČR jen 40 miliard korun, 

zatímco každoročně vytvářely jen uhelné firmy hodnoty v objemu 40 miliard korun, 
z nichž značná část v podobě mezd, služeb, reklamy, sponzoringu, zakázek pro 
subdodavatele zůstávala v regionech  
  

- V dnešních uhelných regionech existuje odborná a motivovaná pracovní síla, která 
by měla být využita pro rozvoj nové energetiky  
  

- Klíčová pro nové obnovitelné a flexibilní zdroje bude infrastruktura, zejména 
energetická infrastruktura, jakou jsou sítě velmi vysokého napětí, vysokého napětí, 
rozvodny a přenosová plynárenská soustava  
  

- Brownfieldy po uzavřených uhelných elektrárnách a rekultivované povrchové doly  
(každý má řádově 30 – 40 km2) jsou ideálními místy pro rozvoj nových příležitostí  
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Přijaté závěry pro projednávanou oblast, využití v praxi  
  

- Ano, realizovanou aktivitu je třeba dále řešit, byla přijata Výzva pro účastníky 
projektu – zaměstnavatelské svazy a odbory aktivně se dále účastnit procesu 
transformace a diskuse o EU Green Dealu a Fit for 55  

  
- Účastníci sociálního dialogu chtějí participovat na přípravě Státní energetické 

koncepce ČR, dialog je třeba vést na úrovni Tripartity ČR a jejích pracovních orgánů  
  

- Realizaci ani přípravu nepovažujeme za uzavřenou, naopak jsme stále jen na 
začátku  
  

- Realizace problematiky otevřela otázku transformace regionů, je nutné zapojit více 
volené představitele Krajů – Ústecký kraj a Karlovarský kraj. Moravskoslezský kraj 
je v transformaci díky rychlejšímu tempu útlumu uhlí více napřed  
  

- Závěry:  
  

o Připomínkovat legislativu EU (EU Green Deal, Fit for 55, EU Taxonomie) a její 
implementace do legislativy ČR  

o Jednat s vládou ČR na úrovni Tripartity a s Kraji o posílení zdrojů pro 
Spravedlivou transformaci krajú, kde se těží uhlí, ve směru rozvoje 
infrastruktury a vzdělávání  

o Pokračovat v projektech a ve spolupráci  
  

- Doporučení: při jednáních na při jednáních úrovni EU  
   

 Respektování práva členských států stanovit si svůj energetický mix  
 Technologická neutralita  
 Nákladová efektivnost  
 Zachování konkurenceschopnosti ekonomiky členských států  
 Umožnění podpory všem společnostem bez ohledu na jejich velikost  
 Při předkládání nových unijních dokumentů uvádět ekonomické i sociální dopady 

na EU a členské státy  
  

   
na úrovni ČR  
  
 Při aktualizaci Státní energetické politiky do roku 2023 stanovit 

dlouhodobě udržitelný bezpečný a cenově dostupný energetický mix   
  

 zajištující co možná největší soběstačnost  
 
 odolnost vůči energetickým krizím  
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 cenovou dostupnost pro obyvatele České republiky  

 
 Stanovit reálný termín odchodu od uhlí pro výrobu elektřiny a tepla na 

základě studií k reálné náhradě odstavovaných uhelných zdrojů s 
přechodným využíváním záložních uhelných zdrojů  

 
 Kompenzovat odchod od uhlí těžebním společnost a jejím zaměstnancům  

 

 Cíleně podporovat transformaci českých uhelných regiónů, politicky i 
finančně   

  

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ REALIZACE KLÍČOVÉ AKTIVITY  
  

Vzhledem k tomu, že nová vláda ČR ve svém vládním prohlášení navrhuje urychlit odklon od 
uhlí pro výrobu elektřiny a tepla dříve (2033), než navrhovala Uhelná komise (2038) bude 
tento proces náročnější s rychlejšími a citelnějšími dopady na těžební společnosti a uhelné 
regiony, ve kterých působí.   
  

V diskusi na Tripartitě prezident ZSDNP na to premiéra upozornil (viz zápis z 162. Tripartitiy) 
a pan premiér zdůraznil, že termín 2033 není „tvrdým“ termínem, ale závisí na splnění řady 
podmínek, z nichž hlavní je vybudování a uvedení do provozu nových zdrojů energie.  
  

Prezident ZSDNP a vice-prezident KZPS Ing. Budinský zdůraznil, že vinou nutnosti vytvořit 
rezervy na dřívější konec uhelných společností se tyto firmy dostávají do ztráty a hrozí jim 
předčasné bankroty, které bezpečnost energetiky ČR mohou dramaticky ohrozit.  
  

Lze proto doporučit pokračovat v projektové aktivitě z hlediska revitalizace a 
resocializace území uzavíraných uhelných elektráren a uhelných dolů eventuálně 
zmírňování dopadů uzavírání uhelných elektráren a uhelných dolů na uhelné regiony   
(Just Transition fond, Modernizační fond, Fond obnovy, strukturální fondy…EU- Just 
Transition Platform…).  

  
Přílohy:  

• Příloha č. 1_Analýza - „Energetická unie a její cíle do roku 2030 a její vliv na 
budoucí těžbu a využívání domácích energetických surovin“  

• Příloha č. 2_ Kohleaustiegsgesetz  
• Příloha č. 3_ Ampel_Koalitionsvertrag_2021-2025  
• Příloha č. 4_ Strukturtarkugsgesetz - Kohleregionen  



Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197 
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Úvod 

Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu jsou globální energetické trendy, 

klimatický alarmismus, celosvětový a evropský tlak na snižování emisí skleníkových 

plynů, energetická bezpečnost a v neposlední řadě rovněž i sociálněekonomické 

dopady těchto změn do jednotlivých regionů České republiky. 

Energetická unie, na jejímž vytvoření v současné době Evropská komise 

pracuje, je jedním z nejambicióznějších evropských projektů. Cílem je všechny unijní 

země propojit dostatečně silnou infrastrukturou pro přenos elektřiny a plynu a zajistit 

všem dostatek energie za dobrou cenu, snížit závislost EU na nestabilních dovozech 

fosilních paliv a snížit výdaje na dovoz energie dosahující více než 400 miliard EUR 

ročně. Členské země snahu o vytvoření unie podporují. Konkrétní legislativní návrhy 

pak začnou vznikat od konce letošního roku. 

Co přinese energetická unie České republice a jaká jsou největší úskalí jejího 

vytvoření? 

 V reakcích českých poslanců a europoslanců převládají v hodnocení přínosů 

energetické unie pro Českou republiku pozitivní názory a očekávání, a to zejména 

pokud jde o zvyšování energetické účinnosti, právo každého státu nadále si volit svůj 

energetický mix a vzájemnou interkonektivitu sítí. Obecná shoda panuje ohledně 

možných úskalí projektu, která se začnou objevovat při vzniku konkrétních 

legislativních návrhů a projednávání s jednotlivými členskými státy, při řešení přístupu 

k mezistátním energetickým dohodám i vnitrostátní energetické politice včetně 

grantových programů pro obnovitelné zdroje.  

 Česká republika vyjádřila projektu plnou podporu. Zda se podaří energetickou 

unii vytvořit a zda přinese skutečné výsledky se dle odhadů ukáže v příštích dvou až 

třech letech. 
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Analytická část 

 

 Základy evropské integrace spočívají na spolupráci v energetické politice, 

přesto však o jednotné energetické politice dodnes nemůže být řeč. Lisabonská 

smlouva a dění posledních let nicméně výrazně změnily dosavadní postavení této 

politiky.  

V současné době Unie v oblasti energetiky řeší 5 zásadních tematických oblastí: 
1) Bezpečnost, solidarita a důvěra (diverzifikace zdrojů, zajištění energetické 

bezpečnosti); 
2) Plně integrovaný vnitřní trh s energií; 
3) Energetická účinnost; 
4) Boj proti změně klimatu – dekarbonizace ekonomiky (EU ETS, nízkoemisní 

mobilita, podpora obnovitelných zdrojů); 
5) Výzkum, inovace a konkurenceschopnost (inovace zejména čistých 

energetických technologií). 
 

 Evropská komise představila v květnu 2018 nový víceletý finanční rámec pro 
rok 2021-2027 s rozpočtem okolo 1134 miliard eur. V současnosti se počítá s tím, 
že 25 % tohoto rozpočtu bude využito v programech a instrumentech k dosažení cílů 
stanovených v rámci boje s klimatickou změnou, které se přímo dotýkají 
energetického odvětví. 

 

Energetika EU v číslech 
• EU dováží více než 2/3 ropných produktů a 26 % plynu ze zemí mimo Unii; 
• EU odebírá přibližně 30 % veškerých svých spotřebovaných ropných produktů a plynu 

od Ruska; 
• šest členských států je při dovozu plynu zcela závislých na jediném externím 

dodavateli; 
• 75 % obytných budov v EU nesplňuje podmínky energetické účinnosti; 
• energetická spotřeba v EU klesla mezi lety 2005-2017 o 5,9 %; 
• doprava z 94 % závisí na ropných produktech; 
• velkoobchodní ceny jsou v případě elektřiny o 30 % a v případě plynu o více než 100 

% vyšší než v USA. 
Zdroj: Rada EU 
 
 
 Základy Evropské unie leží na spojení tří významných organizací - Evropského 
společenství uhlí a ocele, Evropského společenství pro atomovou energii a 
Evropského hospodářského společenství. Dvě z těchto organizací měly, co dočinění 
s energetickou politikou, bez nadsázky lze tedy tvrdit, že za zrodem evropské 
integrace stála spolupráce v oblasti energetiky a energetických zdrojů. Společný 
dohled nad uhlím znamenal v poválečné Evropě jistotu pro mír, později se do společné 
právní úpravy přidalo jádro. Tyto instituce ještě nepředstavovaly základ pro společnou 
energetickou politiku. 

http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/energy-union/
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/energy-union/
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 K té se přihlásili v roce 1986 ministři Společenství v rezoluci, která 
stanovila obecné cíle energetické politiky do roku 1995. Bílou knihu o energetické 
politice, která za hlavní cíle považuje konkurenceschopnost, spolehlivost dodávek a 
ochranu životního prostředí, vydala Evropská komise až v prosinci 1995. Ústředním 
faktorem zde byla integrace trhu. 

  

 Dalším impulsem pro sjednocování energetické politiky byla Evropskou komisí 
v roce 2006 předložená Zelená kniha, která si za cíl klade udržitelnost, 
konkurenceschopnost a zabezpečení dodávek. Komise ji dvakrát přezkoumala 
v „balíčcích" z let 2007 a 2008. Evropská rada pak přijala v březnu 2007 Akční plán 
pro energetickou politiku a Evropská komise od září 2007 předkládá konkrétní 
návrhy legislativy. Zásadními legislativními „balíčky" jsou tzv. 3.liberalizační 
balíček a klimaticko-energetický balíček, které obsahují soubor předpisů a nástrojů, 
jak cílů dosáhnout. 

 Zásadní je přijetí pravidel členskými státy, jelikož v řadě zemí není 
implementován ani tzv. „druhý balíček". Evropskou unii v budoucnosti čeká další 
„balíček", který zavede jednotné uspořádání vztahů mezi výrobou a přenosem energií, 
tzv. vlastnický unbundling, bude-li chtít vyšší konkurenci na vnitřním trhu s energiemi 
a jejich nižší ceny. 
 
 S přijetím Lisabonské smlouvy získává energetická politika poprvé zakotvení 
ve smlouvě. Konkrétně čl. 194 udává za cíl členských států zajistit fungování trhu 
s energií, zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii, podporovat energetickou 
účinnost a úspory energie jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů a podporovat 
propojení energetických sítí. S Lisabonskou smlouvou pod Evropskou unii přechází 
také oblast jaderné energetiky, kterou pokrývala Smlouva Euratom. 

 

Nejnovější iniciativy 
 V listopadu 2010 vydala Evropská komise sdělení Strategie pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku COM(2010)639, které 
vymezuje priority energetické politiky EU v horizontu 2011-2020 a nabízí přehled 
o současném stavu energetické politiky EU. Jedná se o dosažení účinného využívání 
energie v Evropě, vybudování funkčního celoevropského integrovaného trhu s energií, 
posílení postavení spotřebitelů a dosažení co nejvyšší úrovně bezpečnosti a 
zabezpečení dodávek energie, posílení vedoucího postavení Evropy v oblasti 
energetických technologií a inovací, upevnění vnějšího rozměru energetického trhu 
EU. 
 Zpráva Priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období 
- Návrh na integrovanou evropskou energetickou síť COM(2010)677 z listopadu 
2010 seznamuje s prioritami v oblasti zvýšení bezpečnosti dodávek energií a integrace 
obnovitelných zdrojů energie do soustavy. Komise v ní navrhuje nový přístup 
k urychlení výstavby a modernizaci evropské energetické infrastruktury. Mezi 
střednědobé priority řadí elektrické sítě a skladování elektřiny, plynovody a skladování 
zemního plynu, centrální systém vytápění a chlazení, ropu a ropovody. Mezi 
dlouhodobé priority zařadila tzv. elektrické highways a přepravní infrastrukturu pro oxid 
uhličitý. Zpráva pojednává také o financování těchto projektů a v návaznosti na 
rozpočet EU pro období 2014-2020 připraví nový finanční nástroj. 

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0781&from=EN
http://www.eu2009.cz/cz/eu-policies/transport-telecommunications-and-energy/energy/energetika-708/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:En:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0677:FIN:CS:PDF
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Energetika ve Strategii Evropa 2020 
 
 Energetika hraje důležitou roli také v evropské hospodářské strategii Evropa 
2020, v rámci které členské státy plní závazně cíl v dosažení podílu obnovitelných 
zdrojů energie na svém energetickém mixu a nezávazně v oblasti zvyšování 
energetické účinnosti. Energetické cíle jsou úzce provázány s klimatickou politikou a 
závazkem Unie snižovat emise. 
 
 V rámci strategie Evropa 2020 je daný indikativní cíl pro zvýšení energetické 
účinnosti na unijní úrovni o 20 %. Vláda přesto v tuto chvíli nestanoví kvantitativně 
určený cíl v oblasti energetické účinnosti, a to z toho důvodu, že nejprve hodlá detailně 
a realisticky analyzovat možnosti národního hospodářství z hlediska dlouhodobé 
udržitelnosti jeho konkurenceschopnosti.  

 Závazným cílem v oblasti energetiky je podle směrnice 2009/28/ES pro Českou 
republiku závazný cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě energie ve výši 13 % v roce 2020. Jeho součástí je závazný cíl podílu energie 
z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy na hrubé konečné spotřebě energie 
v dopravě ve výši 10 % v roce 2020. Každá členská země je také povinna předkládat 
každé tři roky národní akční plán energetické účinnosti. 

 Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů navrhuje 
cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 
13,5 % a splnění cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 
v dopravě ve výši 10,8 %. Tyto cíle budou vyhodnocovány s tím, že mohou být 
modifikovány. Minimální cíle jsou ty určené směrnicí 2009/28/ES. 

  

Energetická strategie 2030 
 Energetická strategie 2030, přijatá v říjnu 2014, stanovila konkrétní cíle v oblasti 
energetiky a ochrany klimatu. Strategie stanovila snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2030 nejméně o 40 % v porovnání s úrovněmi roku 1990, energie z obnovitelných 
zdrojů by měla tvořit alespoň 27 % spotřeby, energetická účinnost by se na úrovni EU 
jako celku měla zvýšit nejméně o 27 % a navíc by mělo do roku 2020 dojít k 10% 
propojení přenosových soustav (navýšenému o dalších 5 procentních bodů do roku 
2030). Energetická strategie 2030 definovala i kvalitativní cíle, mezi které patří reforma 
systému EU pro obchodování s tzv. emisními povolenkami nebo nový rámec pro 
podávání zpráv členskými státy 

 

Energetická unie 
 V únoru 2015 přijala Evropská komise balíček opatření pro energetickou unii, 
která má zajistit cenově dostupnou, bezpečnou a udržitelnou energii pro evropské 
občany. Dne 25. února 2015 byla zveřejněna Rámcová strategie k vytvoření 
energetické unie, která si klade za cíl zajištění bezpečných dodávek energie, 
udržitelnost a konkurenceschopnost vnitřního trhu s energií. 
 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_CS_ACT_part1_v1.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_CS_ACT_part1_v1.pdf
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/energy-union/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=CS
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Navrhuje opatření v pěti hlavních oblastech:   

• energetická bezpečnost 
• dokončení vnitřního trhu s energií 
• zvyšování energetické účinnosti 
• dekarbonizace 
• výzkum, inovace a konkurenceschopnost. 

 
 
Energetická bezpečnost 
 Jako největší dovozce energií na světě EU každodenně za import surovin utrácí 
více než miliardu eur. Více než třetinu ropy i plynu přitom dováží z Ruska, a vztahy 
Unie s Moskvou se prudce zhoršily kvůli ruské agresi na Ukrajině. EU se proto bude 
chtít zbavit dominantního postavení plynárenské společnosti Gazprom na evropském 
trhu, kterého podle Komise zneužívá. K tomu by mělo pomoci i zvýšení 
transparentnosti dohod s dodavateli zemního plynu ze třetích zemí a možnost 
dobrovolně agregovat poptávku po dodávkách plynu. 
 
Dokončení vnitřního trhu s energií 
 Nejprve na regionální a pak na celoevropské úrovni by mělo dojít k odstranění 
technických i regulatorních bariér mezi energetickými systémy jednotlivých členských 
zemí. Dvacet osm národních energetik totiž podle Komise neumožňuje využívat 
všechny výhody, které evropský kontinent nabízí. Skutečné propojení trhů přitom může 
podle Komise výrazně snížit ceny pro koncové spotřebitele. Dokončování vnitřního 
trhu má probíhat jednak v rovině regulatorní – posílena má být například role Agentury 
pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) –, je ale také potřeba 
dokončit fyzické propojení členských zemí. 
 
Zvyšování energetické účinnosti 
 Energetickou efektivitupovažuje Komise za svébytný zdroj energie, který by měl 
hrát při uvažování o budoucnosti evropské energetiky primární roli. Úspory energií 
pomáhají řešit problém se závislostí na dovozech, ale jsou považovány také za 
způsob, jak nastartovat ekonomiku. Potenciál přitom Komise vidí hlavně ve zvyšování 
účinnosti v budovách, v domácnostech a dopravě. V dohledné době se chystá 
přezkoumat evropské směrnice, které se úspor týkají: směrnici o ekodesignu, o 
energetické náročnosti budov a směrnici o energetické účinnosti. V takzvaném letním 
balíčku (o kterém je řeč níže) už představila návrh na revizi nařízení o energetickém 
štítkování. Chystá se také nová debata o zvyšování účinnosti automobilů. 
 
Dekarbonizace 
 V říjnu 2015 se prezidenti a premiéři členských zemí dohodli na klimaticko-
energetickém balíčku do roku 2030. V něm se počítá se 40% snížením emisí 
skleníkových plynů oproti roku 1990 (a také zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na 
27 % a zvýšením energetické účinnosti o 27 %). EU chce přesvědčit ostatní světové 
hráče, aby daly na její příklad a emise také snižovali. Společně s návrhem energetické 
unie Komise představila dokument „Cesta do Paříže“, který nastínil evropský postup 
před očekávanou globální klimatickou konferencí. Ta se bude na konci roku konat 
právě v hlavním městě Francie. 
 

http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/link-dossier/vyvoj-aktualniho-deni-na-ukrajine-000101
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/brusel-tlaci-gazprom-ke-zmene-praktik-nesmi-pry-porusovat-volnou-soutez-1184875
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/evropsky-dohled-na-plynovymi-kontrakty-firmy-se-budou-branit-tvrdi-analytici-012725
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/evropsky-dohled-na-plynovymi-kontrakty-firmy-se-budou-branit-tvrdi-analytici-012725
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/link-dossier/energeticka-ucinnost-000082
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eu-ma-mit-trh-s-elektrinou-ktery-nezlikviduje-spotrebitele-komise-prisla-s-napady-jak-na-to-012774
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5350_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5350_cs.htm
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/z-dopravy-ma-byt-mene-emisi-vlada-chysta-plan-pro-cistou-mobilitu-012716
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/komise-bude-po-automobilkach-zadat-jeste-uspornejsi-vozy-snazit-se-ale-musi-i-ridici-a-stat-012737
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2014/10/23-24/
http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/klimaticko-energeticke-cile-2030-a-pozice-cr-000104
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Výzkum a inovace 
 Všechny zmíněné body by měly stát na evropském výzkumu a inovacích, 
protože bez technologických změn a chytrých nápadů se proměna energetické politiky 
nepovede. Bez nich mohou Evropané těžko využívat malých decentralizovaných 
zdrojů čisté energie, snižovat svou energetickou spotřebu nebo uchovávat energii z 
obnovitelných zdrojů. EU chce proto být na špičce výzkumu v oblasti obnovitelných 
zdrojů, skladování elektrické energie, energetické účinnosti a čisté mobility. Přitom by 
se nemělo zapomínat ani na výzkum v oblasti jaderné energetiky nebo rozvíjení 
technologie zachycování a ukládání uhlíku (CCS). 
 
 Agenda spadá pod post komisaře pro energetickou unii, jímž se stal 
místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. 
 

Pohled členských zemí 

 Ministři členských států mohli o návrhu energetické unie hovořit už krátce 

po jeho zveřejnění – 5. března 2015 se sešla Rada pro energetiku, 6. března pak 

Rada pro životní prostředí. Prezidenti a premiéři pak o projektu jednali na zasedání 

Evropské rady, které v Bruselu proběhlo 19. a 20. března. Nad návrhem se nestrhly 

žádné větší hádky a snahu o vytvoření energetické unie nakonec všechny země 

přivítaly. Tvrdší střety lze očekávat nyní, kdy začínají vznikat konkrétní legislativní 

návrhy pro jednotlivé tematické oblasti. 

 
Na čem se členské země v březnu 2015 dohodly: 

• EU urychlí propojení plynárenské i elektroenergetické infrastruktury. 
• Členské země plně implementují stávající předpisy v oblasti energetiky. 
• Ke snížení závislosti na dovozech paliv Evropě pomůže i zvyšování energetické 

účinnosti a využívání domácích zdrojů energie a nízkouhlíkových technologií. 
• Dohody o nákupu plynu od vnějších dodavatelů musí plně odpovídat předpisům 

EU. Měla by se zvýšit transparentnost mezivládních dohod i smluv mezi 
soukromými společnostmi. 

• Mohl by vzniknout dobrovolný mechanismus pro sdružování poptávky po 
zemním plynu. 

• Trh s energií musí být pružnější, aby se do něj dařilo lépe začlenit obnovitelné 
zdroje. 

• Veřejné intervence musí být slučitelné s fungováním vnitřního trhu. 
• Členské státy mají mít i nadále právo samy rozhodovat o svém energetickém 

mixu. 
• Důraz se má klást na posílenou regionální spolupráci. 
• Aby EU splnila své klimaticko-energetické cíle pro rok 2030, bude potřeba 

přezkoumat legislativu pro snižování emisí CO2, zvyšování energetické 
účinnosti a obnovitelné zdroje. 

• EU potřebuje spolehlivý a transparentní systém pro správu energetické unie, 
který by poskytoval přehled o plnění strategie. 

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/tte/2015/03/05/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/env/2015/03/06/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2015/03/19-20/
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/link-dossier/energeticka-ucinnost-000082
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/link-dossier/energeticka-ucinnost-000082
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/evropsky-dohled-na-plynovymi-kontrakty-firmy-se-budou-branit-tvrdi-analytici-012725
http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/klimaticko-energeticke-cile-2030-a-pozice-cr-000104
http://www.euractiv.cz/energeticka-unie-000239/clanek/energetickou-unii-eu-vita-staty-i-firmy-ale-zajima-jak-ji-chce-komise-ridit-012573
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• EU se musí zaměřit na výzkum a inovace, hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů, 
skladování elektřiny, zachycování a ukládání CO2, zlepšení účinnosti v odvětví 
budov a dopravy. 

• EU má rozvíjet strategická partnerství s producenty energetických surovin a 
tranzitními zeměmi. 

• Členské země mají mít nadále právo provádět průzkum svých přírodních zdrojů 
a využívat je. 

 Principy obsaženými v závěrech Evropské rady se Komise musí řídit při 
vytváření legislativních návrhů k energetické unii. 

 

 

 Energetická unie vznikla proto, aby byla EU schopna snížit výdaje na dovoz 
energie. Tyto výdaje činí každoročně přibližně 350 miliard eur. Státy, které jsou 
závislé na omezeném počtu dodavatelů, jsou zranitelné vůči narušení dodávek 
energie. Dalším důvodem byla také snaha o naplnění cílů stanovených v rámci 
politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, které jsou zaměřeny na fosilní 
paliva a emise skleníkových plynů. EU si také vytyčila jako cíl modernizovat stárnoucí 
energetickou infrastrukturu, plně integrovat své trhy s energií a zajistit koordinaci 
vnitrostátních cen energií. 
 V rámci budování energetické unie Komise zveřejnila balíky k bezpečnosti 
dodávek plynu a pak zejména “Zimní energetický balík“ z listopadu 2016, který 
obsahuje legislativní návrhy v oblasti energetické účinnosti (zejména budov), návrh 
reformy trhu s elektřinou, opatření pro podporu vedoucí role EU v oblasti obnovitelných 
technologií či pro lepší ochranu spotřebitelů. Zejména reforma trhů s elektřinou, kde 
Komise prosazuje omezení kapacitních mechanismů, a nový cíl 30 % energetických 
úspor v roce 2030 vzbudily mezi členskými státy značné kontroverze, kvůli kterým se 
jednání o přijetí legislativy protáhnou zřejmě až za konec roku 2017. 
 V rámci budování energetické unie byly dojednány už některé navržené 
legislativní akty. V říjnu 2017 Rada přijala nařízení o bezpečnosti dodávek zemního 
plynu. Obecným cílem nařízení je posílit energetickou bezpečnost Evropské 
unie, omezit její závislost na dodávkách energie ze třetích zemí a umožnit jí rychleji a 
účinněji řešit případné krize v oblasti dodávek plynu. V prosinci 2017 se Rada dohodla 
na vyjednávacích postojích ke čtyřem legislativním návrhům obsaženým v balíku 
předpisů týkajících se čisté energie: správa, energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní 
trh s elektřinou (dvě iniciativy). Tento balík je součástí strategie energetické unie. Čistá 
energie má také význam pro dosažení stanovených cílů Evropské unie v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2030. 

 V květnu 2018 Rada přijala revidovanou směrnici o energetické účinnosti 
budov. Směrnice by měla zlepšit energetickou účinnost budov a podpořit rekonstrukce 
budov. Dlouhodobým cílem je dekarbonizovat stávající vysoce neúčinný evropský fond 
budov. Směrnice je součástí balíčku předpisů týkajících se čisté energie. Rada a EP 
se v červnu 2018 shodly na kompromisní podobě návrhu směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie. Návrh směrnice stanovuje nový závazný cíl na evropské úrovni pro 
podíl OZE na 32 % do roku 2030, s tím, že v roce 2023 má proběhnout revize a cíl 
bude případně navýšen. Právě okolo závazného cíle probíhaly největší spory. Původní 
návrh Komise počítal s 27 %, Parlament se nicméně zasazoval až o 35 % 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_cs.htmhttp:/europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm
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 Rada a EP se v červnu 2018 shodly také na kompromisní podobě směrnice 
energetické účinnosti. Do roku 2030 by se měla energetická účinnost v EU zvýšit oproti 
předpokládaným scénářům o 32,5 %. Cíl není na rozdíl od případu podílu 
obnovitelných zdrojů závazný, v roce 2023 má být nicméně provedena revize, na 
jejímž základě bude možné cíl navýšit.  

 

 

 

 

 

Letní balíček s prvními návrhy 

 Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič a komisař pro klima a 
energetiku Miguel AriasCañete představilina konci května 2015 první konkrétní 
návrhy, kterými se má EU v energetice v příštích měsících zabývat. 
 
Zveřejnili „letní balíček“, který obsahuje čtyři dokumenty: 

• pravidla pro fungování trhu s emisními povolenkami (EU ETS) po roce 2020 
• konzultační materiál k budoucí podobě evropského trhu s elektřinou 
• návrhy na posílení pozice spotřebitelů, kteří by měli hrát na trhu s energií aktivní 

roli 
• nová pravidla pro štítkování elektrospotřebičů 

Revize emisního obchodování 
 
 Do evropského trhu s uhlíkem jsou zahrnuty elektrárny, teplárny a průmyslové 
podniky. Jeho úkolem je prostřednictvím zpoplatnění uhlíku přispět k naplňování 
evropské klimatické politiky, tedy snižování emisí CO2. Každé tuně vypuštěných emisí 
CO2 odpovídá jedna emisní povolenka. V současné době je cena těchto povolenek 
nízká a podniky nemotivuje k zeleným opatřením, a tak má systém projít reformou. 
Europoslanci a členské země se nedávno dohodli na vzniku speciální rezervy (tzv. 
market stability reserve – MSR), která má snížit přebytek povolenek na trhu. 
 Teď ovšem Komise přichází s plánovanou „velkou revizí“. Na konci minulého 
roku totiž členské státy přijaly nové klimaticko-energetické cíle pro léta 2021 až 2030. 
Emise CO2 se mají do konce příští dekády snížit o nejméně o 40 % oproti roku 1990, 
pro odvětví spadající pod ETS platí dokonce redukční cíl 43 % proti roku 2005. Systém 
emisního obchodování se tak musí na nadcházející desetiletí připravit. 
Celkově se má v letech 2021 až 2030 zpřístupnit 15,5 miliard povolenek v hodnotě asi 
387,5 miliard eur, předpokládá Komise. Počítá přitom s cenou 25 eur na povolenku. 
Jejich rozdělování a obchodování s nimi se má řídit podle staronových pravidel. 
 Společnost Vertis, která se na obchodování s povolenkami zaměřuje, vybrala 
z návrhu Komise opatření, která mohou v příštím obchodovacím období EU ETS 
(2021–2030) cenu povolenek zvyšovat. EurActiv k těmto bodům přidává podrobnější 
vysvětlení: 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/klimaticko-energeticke-cile-2030-a-pozice-cr-000104
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/reforma-trhu-s-uhlikem-muze-odstartovat-v-roce-2019-konecna-dohoda-je-na-spadnuti-012617
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/documentation_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2014/10/pdf/Evropsk%C3%A1-rada-(23_-a-24_-%C5%99%C3%ADjna-2014)-Z%C3%A1v%C4%9Bry-o-r%C3%A1mci-politiky-v-oblasti-klimatu-a-energetiky-do-roku-2030/
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/pravidla-pro-bezplatne-pridelovani-emisnich-povolenek-budou-prisnejsi-012776
http://blog.vertis.com/?p=2191&lang=cz
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• Po roce 2020 se zvýší tempo, kterým se část povolenek každoročně 
automaticky odebírá z trhu (tzv. lineární redukční faktor). To podniky a 
výrobce energie nutí k dalšímu snižování emisí. V současném období je roční 
snižování nastaveno na 1,74 % z celkového počtu povolenek. Podle nových 
pravidel by to měly být 2,2 % celkového počtu povolenek. Z trhu tímto 
způsobem zmizí o 556 milionů povolenek víc. To odpovídá množství emisí, 
které za jeden rok vyprodukuje Velká Británie, spočítala Komise. 

• Má být pevně stanoven podíl povolenek, které budou členské státy prodávat 
v aukcích. Bude to celkem 57 % z celkového množství povolenek – 55 % 
má přitom směřovat do „klasických“ aukcí a 2 % budou určena pro tzv. 
modernizační fond, o kterém je řeč níže. Společně se zvýšením redukčního 
faktoru a dalšími opatřeními to znamená, že zdarma se rozdá méně povolenek, 
než tomu bylo dříve. 

• Zkrátí se seznam odvětví, která jsou považována za ohrožená tzv. únikem 
uhlíku (což znamená, že by podniky mohly kvůli zvýšeným nákladům 
v důsledku klimatické politiky odcházet do zemí mimo EU). Oproti původním 
téměř 180 jich má být v budoucnu okolo 50 (stejně však představují téměř 95 
% všech průmyslových emisí v rámci ETS). Ty budou moci přijímat zdarma 100 
% povolenek, na které mají nárok podle předem určeného základu (tzv. 
benchmark). Zbytek bude mít nárok na 30 % povolenek podle benchmarku. 
Příděl povolenek se bude aktualizovat po pěti letech (oproti současným osmi). 

• Hodnoty benchmarků se mají každý rok automaticky snižovat o 1 %, tak aby 
měly podniky motivaci emise dále snižovat. Pokud totiž nebudou bezplatné 
povolenky podniku stačit, musí si zbytek dokoupit. Pro jednotlivé sektory se pak 
bude pokrok posuzovat podle reálných čísel a benchmarky se mohou upravit, 
pokud se budou reálné údaje výrazně lišit od předpokladů. 

 K volnému přídělu navíc bude možné použít méně povolenek. Během období 
od roku 2021 do roku 2030 to bude přibližně 6,3 miliardy povolenek. V současném 
sedmiletém období 2013–2020 je přitom pro ohrožené firmy k dispozici 6,6 miliard 
povolenek. 
 V návrhu se však objevují také opatření, která mohou vést naopak k poklesu 
ceny povolenek. Podle analýzy Vertis jsou to tyto: 

• Povolenky ze současného obchodovacího období (2013–2020) mají být platné 
i po roce 2020. 

• Z aktuálního období zbyde asi 550 – 700 milionů nepřidělených povolenek. 
Jedná se o povolenky předurčené pro nové výrobní kapacity, které ovšem 
nevznikly. 250 milionů těchto povolenek má přejít do dalšího období (společně 
s dalšími 145 miliony nealokovaných povolenek, které se objevily kvůli 
použití tzv. opravného koeficientu) a sloužit opět jako rezerva pro očekávané 
nové zdroje. Původně se přitom čekalo, že nealokované povolenky zamíří do 
výše zmíněné stabilizační rezervy (MSR). 

• Dalších 50 milionů nepřidělených povolenek zamíří do inovačního fondu, 
který má sloužit na podporu investic do obnovitelných zdrojů energie, 
technologií pro zachycování a ukládání uhlíku (CCS) a průlomové inovační 
technologie v průmyslu. Jeho základ má ovšem tvořit především 400 milionů 
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povolenek speciálně vyčleněných z nového období. O peníze z tohoto fondu 
mohou soutěžit firmy ze všech členských zemí EU. 

• Deset členských zemí s HDP na obyvatele nižším než 60 % unijního průměru 
HDP (v roce 2013) může i po roce 2020 bezplatně přidělovat povolenky 
výrobcům elektřiny. Může jít až o 40 % povolenek z národního aukčního 
balíku. Firmy musí výměnou za to investovat do modernizace sektoru. Mezi 
těmito státy je i Česká republika. Ostatní členské země EU takovou možnost 
nemají. Tyto tzv. derogace přitom původně měly přestat po roce 2020 platit. 

• 90 % povolenek určených pro aukce se rozdělí mezi všechny členské státy na 
základě ověřených emisí. 10 % se pak v rámci solidarity rozdělí mezi chudší 
členské země, tedy opět ty státy, jejichž průměrný HDP na hlavu nepřesáhnul 
v roce 2013 60 % průměru EU. 

 Je také třeba poznamenat, že vedle inovačního fondu má vzniknout již zmíněný 
modernizační fond, do kterého mají být mezi lety 2021 a 2030 vyčleněna 2 % 
z celkového počtu povolenek (celkem přibližně 310 milionů povolenek). Do tohoto 
fondu, jehož prostředky bude využívat 10 členských států s HDP na obyvatele nižším 
než 60 % průměru EU (v roce 2013), budou přispívat všechny členské státy. Zeměmi 
způsobilými pro získání podpory jsou: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 
Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. 
 
 
Nový model trhu s elektřinou 
 
 Koncepce trhu s elektřinou určuje, jak firmy vyrábějí, dodávají a využívají 
elektřinu, jak s ní obchodují a jak využívají potřebnou infrastrukturu.  Komise v této fázi 
zahajuje veřejnou konzultaci o tom, jak by měl systém vypadat v budoucnu. 
Konzultace má trvat do října, a teprve pak začne vznikat návrh legislativy. 
Fungování vnitřního trhu s elektřinou by se mělo zlepšit, aby energie mohla ve 
správnou chvíli volně proudit do oblastí, kde je právě nejvíc potřeba. Je také potřeba 
zajistit správné signály pro investice. Jedním z úkolů revize má být také hladší 
zapojení obnovitelných zdrojů a dalších nových technologií do energetického 
systému. Podíl obnovitelné elektřiny totiž podle odhadů Komise vzroste z dnešních 25 
% na 50 % v roce 2030. Trh proto bude muset být flexibilnější, protože výroba elektřiny 
z obnovitelných zdrojů se nedá předvídat s takovou přesností, jako u zdrojů klasických, 
a lze ji obtížněji řídit. Posílit by se měla regionální spolupráce a mělo by zároveň dojít 
k větší decentralizaci. Větší důraz se tak má klást na výrobu z menších zdrojů. Počítá 
se také s úpravou pravidel pro samovýrobce. 
 
Jak lze podle Komise flexibilitu trhu zvýšit: 

• Dát spotřebitelům možnost, aby se mohli aktivně účastnit trhu tím, že 
přizpůsobí svoji spotřebu cenám v reálném čase. 

• Zajistit, aby trhy vysílaly správné signály pro investice do výroby 
• Efektivně využívat dostupné zdroje 
• Budovat chybějící elektrickou infrastrukturu a lépe využívat tu stávající. 
• Pro lepší integraci obnovitelných zdrojů energie do rozvodné sítě musí mít 

výrobci, dodavatelé a obchodníci možnost obchodovat s elektřinou v okamžiku 

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
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co nejblíže reálnému času, protože to jim umožní lépe zohlednit odhady, kolik 
sluneční nebo větrné energie bude vyrobeno. 

• Zrušit regulované ceny na jedné straně a neefektivní režimy podpor na straně 
druhé. Ceny totiž musí odrážet skutečné náklady. 

• Zavést koordinovaný přístup, pokud jde o režimy podpory pro energii z 
obnovitelných zdrojů v členských státech. Investice by se měly řídit především 
trhem. 

• Výrobci energie z obnovitelných zdrojů musí mít možnost konkurovat za 
stejných podmínek výrobcům konvenční energie. Pokud by byla stále potřebná 
podpora z veřejných zdrojů, měla by fungovat v rámci přeshraniční 
spolupráce, aby se od sebe režimy v sousedících zemích příliš nelišily. 

 

 
Důležití spotřebitelé 
 
 Jak vyplývá i z předchozí podkapitoly, výraznější roli by měli hrát na trhu 
s elektřinou samotní spotřebitelé. Ti by měli mít možnost přizpůsobit svou spotřebu 
energie tak, aby mohli využívat změn v nabídce a poptávce v reálném čase. Firmy 
by jim měly nabízet srozumitelnější a srovnatelná pravidla pro fakturaci a měla by se 
také zjednodušit procedura změny dodavatele. Spotřebitelé by měli mít možnost 
snadněji porovnávat ceny energie. 
 Zároveň by měli mít možnost vyrábět a spotřebovávat vlastní energii 
z obnovitelných zdrojů. Tak mohou ušetřit peníze, protože si elektřinu nekupují, a 
dokonce mohou její nespotřebovaný zbytek odevzdat do sítě. Tato takzvaná vlastní 
spotřeba neprospívá jen samotným spotřebitelům, ale pomáhá také snižovat síťové 
ztráty a může snížit náklady na energetickou soustavu. Zároveň ovšem může snižovat 
příjmy provozovatelů sítě, která navíc může zpočátku vyžadovat technické úpravy kvůli 
bezpečnosti a spolehlivosti. Vyřešit je také potřeba otázku skladování elektrické 
energie. Komise proto připravila návody, které by měly členským zemím s těmito 
problémy pomoci. 
 Vedle toho chce Komise chránit ty spotřebitele, kteří jsou více zranitelní nebo 
ohroženi energetickou chudobou. 
 Kromě výše zmíněné konzultace zaměřené na trh s elektřinou proto představila 
návrh na posílení pozice spotřebitelů na energetickém trhu. 
 
 
 
 
 
Přehlednější energetické štítkování 
 
 Při představování „letního balíčku“ oba komisaři znovu zdůraznili, že na první 
místo chtějí v evropské energetice stavět energetickou účinnost. Jedním z opatření, 
která mají ke zvyšování efektivity přispívat, je štítkování spotřebičů podle jejich 
energetické náročnosti. Systém už v EU funguje a při nákupu k němu podle čísel 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf
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Komise přihlíží 85 % zákazníků.  Je ale stále méně přehledný, protože technologie se 
zlepšují a kategorie zvolené v minulosti už neodpovídají realitě. 
 Většina výrobků dnes spadá do nejvyšších tříd (A+++, A++, A+) a ve většině 
ostatních tříd se žádné produkty nenabízejí (v některých případech nejsou spotřebiče 
k dispozici ani v třídě A). Spotřebitelé se pak těžko vyznávají v tom, které výrobky si 
ve spotřebě energie stojí nejlépe: mohou si myslet, že nákupem spotřebiče třídy A+ si 
pořizují jeden z nejúčinnějších na trhu, ale někdy si ve skutečnosti kupují jeden z 
nejméně účinných. Proto se chce Komise vrátit k původnímu energetickému štítku se 
škálou označení od A do G. 
Pokud by byla přijata nová pravidla, fungoval by systém následovně: 

• Výrobky, které jsou již na trhu, by prodávaly stejně jako doposud. 
• Nové spotřebiče by se podávaly podle nové stupnice. Staré štítky by se 

odstranily. 
• Firmy by své výrobky musely registrovat a k zaevidovaným informacím by měly 

přístup úřady členských států. Usnadnily by se tím kontroly. 
• Spotřebitelé by byli o změnách informováni prostřednictvím cílených 

informačních kampaní. 

 

Národní energeticko-klimatické plány (NECPs) 
 
 V návaznosti na iniciativu energetické unie a stále ambicióznějším plánům Unie 
v oblasti boje s klimatickou změnou iniciovala Komise vytvoření tzv. národních 
energetických a klimatických plánů (NECPS). Ke konci roku 2019 by měly všechny 
členské státy představit finální verzi plánu pro národní energetickou a klimatickou 
politiku. 
 Cílem takovýchto plánů je dosáhnout reálných změn na poli energetické a 
klimatické politiky u každého členského státu EU. Existují obecné unijní energetické a 
klimatické plány pro rok 2030, které počítají například se snížením produkce CO2 o 40 
% k referenčnímu roku 1990, nebo s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů na 
energetickém mixu na minimálně 27 % (později revidovaných směrnicí o obnovitelných 
zdrojích na 32 %). Jednotlivé cíle obecných referenčních plánů ale nejsou 
bezpodmínečně platné pro každý členský stát. Z toho důvodu Evropská komise 
vytvořila společný přístup k této problematice v podobě systému národních plánů. 

 Ke konci roku 2019 bylo naplánováno přijetí finálních verzí národních 
energeticko-klimatických plánů s cílem dosažení konsenzu na společném postupu 
mezi Komisí a členskými státy. Česká republika si ve svém plánu například stanovila 
cíle snížení podílu emisí skleníkových plynů mimo systém EU pro obchodování 
s emisemi (EU ETS) o 14 % v porovnání s rokem 2005. Jedním z dalších cílů České 
republiky je navýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu ze současných 
13 % na 20,8 %. Dalším bodem českého energeticko-klimatického plánu je v oblasti 
energetické bezpečnosti omezit závislost na importu energetických komodit pod 65 % 
k roku 2030, tohoto cíle má být dosaženo primárně diverzifikací importu, a to zejména 
plynu a ropy. 
 V otázce propojenosti energetických trhů je Česká republika v současnosti 
vysoko nad požadovanou propojeností 15 % k roku 2030. Finální verze energeticko-

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/cz_swd_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/cz_swd_en.pdf


14 
 

klimatického plánu bude muset ještě ke konci roku 2019 projít revizí, je tedy možné, 
že nynější české plány nebudou identické s finální verzí tohoto strategického 
dokumentu. 

 

Transevropské sítě pro energetiku (TEN-E) 
 Z primárního práva EU (články 170-172 SFEU) vyplývá úkol propojovat 
evropské regiony za účelem budování vnitřního trhu, růstu zaměstnanosti a udržitelný 
rozvoj. V oblasti energetiky jsou tyto Transevropské sítě rozčleněny do devíti hlavních 
směrů, které se soustředí na propojení izolovaných regionů s celoevropskými trhy 
s plynem, ropu a elektřinou. 

 Realizace projektů v rámci TEN-E j financována z části Evropskou unií a z části 
zainteresovanými členskými státy. Pro tento účel zřídila EU v roce 2013 Nástroj pro 
propojení Evropy (CEF), který má rozpočet 30,4 miliardy eur do roku 2020, z čehož je 
pro energetiku vyčleněno 5,35 miliard eur. Na financování v rámci tohoto nástroje mají 
šanci dosáhnout zejména projekty ze seznamu Projektů společného zájmu (PCI), 
sestaveného Komisí v roce 2015. 

 
Obr. 1 Hlavní směry TEN-E do roku 2020 (zdroj: prezentace předsedy Evropské komise José 

Manuela Barrosa z února 2011) 

 

 

Instituce EU a energetická politika 
 
• Evropská komise - Generální ředitelství pro energetiku 

V jeho čele stojí Dánka DitteJuulJørgensen, politicky je za oblast energetiky 
odpovědný španělský komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky Miguel 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
https://ec.europa.eu/energy/en
https://ec.europa.eu/energy/en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/arias-canete_en#timeline
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AriasCañete a také slovenský místopředseda komise Maroš Šefčovič, který má na 
starosti energetickou unii.  

• Evropský parlament - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 
Předsedkyní výboru je rumunská europoslankyně Adina-Ioana VĂLEAN z frakce 
Evropské lidové strany. Mezi členy patří čeští europoslanci Martina Dlabajová 
(ANO), Mikuláš Peksa (Piráti) a Evžen Tošenovský (ODS).  Náhradníkem je Luděk 
Niedermayer (TOP 09).  

• Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE) - část energetika  
Přibližně každé dva měsíce se scházejí ministři zodpovědní za dopravu, 
telekomunikace a energetiku. Českou republiku zastupuje ministr průmyslu a 
obchodu. V rámci Rady existují také Pracovní skupina pro energetiku a Pracovní 
skupina pro jaderné otázky. 

 

 

 

 

Cestovní mapa do roku 2050 
 V roce 2011 Komise navrhla na základě studie vypracované Evropskou nadací 
pro klima čtyři způsoby, jejichž prostřednictvím by mělo být možné dosáhnout do roku 
2050 snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 80 % ve srovnání s úrovněmi roku 
1990, a přitom zformovat „udržitelnější, soutěživější a bezpečnější energetický 
systém“. Základními body tzv. cestovní mapy, která je hlavním dlouhodobým 
strategickým dokumentem, jsou energetická efektivita, obnovitelné energie, jaderná 
energie a zachycování a ukládání uhlíku. 

 Scénáře Cestovní mapy 2050 

 Ocenění vlivů jednotlivých variant energetické politiky Cestovní mapy 2050 je 
netradiční a nespočívá na pouhém výčtu jejich cílů a hodnocení jejich vlivů s tím, že 
v závěru se doporučí k realizaci nejlepší z nich. Dává přednost průzkumu možných 
budoucích cest rozvoje s cílem získat hlubší, robustnější informace o tom, jak by bylo 
možné k úrovni 2050 dospět ke snížení emisí CO2 o 85 % v porovnání s rokem 1990 
a současně zlepšit energetickou bezpečnost a konkurenceschopnost, bez 
upřednostnění jednoho ze stanovených cílů. 

Navrhuje se několik možných analytických scénářů dekarbonizace; jejich 
formulace vychází ze široké diskuse se všemi zainteresovanými. Ti spolu s EK 
definovali čtyři hlavní prostředky dekarbonizace – energetickou účinnost na straně 
spotřeby, OZ, jadernou energii a CCS na straně výroby. Scénáře představují 
5 kombinací těchto čtyř možností. Současně se hodnotí další požadavky na funkci 
a vlastnosti výsledného systému. 

Připomeňme, že současná energetická politika Unie sleduje následující zájmy: 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/arias-canete_en#timeline
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/sefcovic_en#timeline
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/itre/members.html?action=14
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/37324/ADINA-IOANA_VALEAN.html
http://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/configurations/tte/
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• zajistit fungování trhů s energií, 

• zajistit energetickou bezpečnost zásobování, 

• podporovat energetickou účinnost, energetické úspory a vývoj nových 
a obnovitelných forem energie, 

• podporovat další propojování energetických sítí. 

Úvahy byly soustředěny na analýzy několika nově definovaných scénářů 
nízkouhlíkového rozvoje, scénářů „dekarbonizace“ (2–6), sledujících možné 
cesty dlouhodobého rozvoje. 

1. Scénáře obvyklého vývoje. Jde o dva scénáře odvozené od současného trendu: 
 1) referenční scénář v aktualizované verzi, zahrnující současné podněty 
energetické politiky,  

 2) scénář CPI – aktualizovaný referenční scénář, který je výchozí pro všechny 
postupy dekarbonizace. Uvádí se jako srovnávací základna pro hodnocení 
charakteristiky nově uvažovaných trajektorií. 

2. Scénář vysoké energetické účinnosti. Opírá se o závazek velmi vysokých úspor 
energie, vedoucí ke snížení energetické spotřeby let 2005–2006 k roku 2050 o plných 
41 %. 

3. Scénář diverzifikace technologií. Předpokládá soutěž všech energetických zdrojů 
na tržním principu, a to bez jakýchkoli podpůrných opatření. 

4. Scénář vysokého podílu OZ. Opírá se o masivní podporu OZ, vedoucí k podílu OZ 
75 % na konečné spotřebě všech forem energie a k podílu 97 % na spotřebě elektřiny. 

5. Scénář zpoždění technologie CCS. Předpokládá podíl jaderné energie 18 % na 
spotřebě všech forem energie. 

6. Scénář nízkého podílu jaderné energie. Menší úloha této technologie je vyvážena 
vysokou účastí CCS, kolem 32 % na výrobě elektřiny. 

 

 

Předpoklady dekarbonizačních scénářů 

Makroekonomika, demografie 

 Dekarbonizační scénáře vycházejí z obdobných makroekonomických 
a demografických ukazatelů jako dřívější referenční scénář a scénář CPI. Předpoklady 
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se týkají i energeticky intenzivních průmyslových odvětví, připouští nezbytnost dalších 
opatření proti únikům CO2. 

Ceny importu energie 

 
Obr. 2. Ceny paliv – dekarbonizační scénáře 

 Dekarbonizační scénáře vycházejí z předpokladu všeobecných, to je 
všeobecně přijatých akcí k ochraně klimatu. Ty by měly celosvětově ovlivnit poptávku 
po fosilních palivech a jejich ceny. Očekávají se proto ceny nižší než ve zmíněných 
scénářích (REF a CPI); tento trend potvrzují další zdroje, např. projekce IEA pro případ 
ambiciózní politiky ochrany klimatu. 

Energetická politika 

 Opatření energetické politiky v porovnání s předchozími scénáři jsou daleko 
rozsáhlejší a intenzivnější. Ve všech dekarbonizačních scénářích se očekává: 

• úsilí o snížení úrovně emisí skleníkových plynů o 80 % a emisí CO2 o 85 % 
(2050); porovnatelná má být i jejich kumulativní hodnota za sledované období, 

• výraznější podpora rozvoje OZ, příprava většího počtu odpovídajících lokalit, 
zjednodušení licencování, podpora akceptace veřejností, 

• opatření na zvýšení účinnosti spotřeby paliv v dopravě závaznými standardy 
účinnosti, zlepšením infrastruktury, podporou užití čistších paliv apod., 

• zabezpečení fondů pro podporu všech nízkouhlíkových technologií, 
demonstračních projektů a prvních komerčních projektů, 
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• rozvoj propojovacích kapacit a akumulace energie, zejména formou vodíku, který 
by mohl být mj. přidáván do plynovodních sítí, případně zpětně transformován na 
elektřinu (potřeba vyplývá z proměnlivosti výroby OZ). 

Pro jednotlivé scénáře přicházejí v úvahu další opatření. 

 Ve scénáři vysoké energetické účinnosti jde o stanovení minimálních nároků na 
účinnost spotřebičů, vyšší závazné tempo obnovy zastaralých staveb, požadavek 
výstavby pouze pasivních domů po roku 2020 (standard spotřeby 20–
50 kWh/m2 podle územních podmínek), motivace spotřebitelů k minimálním 
energetickým úsporám (1,5 % ročně), stanovení minimální účinnosti výroby, přenosu 
a distribuce elektřiny, rozvoj inteligentních sítí aměření apod. 

 Scénář diverzifikace technologií bude vyžadovat podporu širší akceptace 
jaderných technologií a souvisejícího ukládání vysoce aktivního odpadu (v zemích, 
které neodstoupily od jaderné energie). 

 Z hlediska opatření energetické politiky je mimořádně náročný scénář vysokého 
podílu OZ, a to cca 90 % v prvotních zdrojích, až 100 % ve výrobě elektřiny. S ohledem 
na bezpečnost zásobování by měl být založen na využití domácích zdrojů, avšak 
počítá se značnými objemy elektřiny z oblasti Severního moře. Má vysoké požadavky 
na rozvoj akumulace (PVE, vodík, CSP – akumulace tepelné energie), využití 
tepelných čerpadel, mikrovýroby z OZ apod. Vyžaduje výraznou podporu rozvoje OZ 
včetně souvisejících procedur, řešení otázek jejich integrace na energetických trzích, 
urychlení poklesu jejich cen v důsledku osvojování výroby. V oblasti infrastruktury 
počítá s rozvojem sítí stejnosměrných vedení HVDC; zálohové zdroje by měly mít 
dostatečný podíl elektráren na biomasu a využívat zemní plyn. 

 Zpoždění rozvoje elektráren s CCS si zřejmě vyžádá kompenzaci zvýšenou 
výrobou jaderných elektráren, a to zejména s ohledem na nedostatek akumulačních 
a přepravních kapacit CO2. Důsledkem budou vyšší než jinak předpokládané náklady 
na tuto technologii. 

 Malý podíl jaderné energie odpovídá situaci, kdy se po dokončení dnes 
plánovaných děl (1600 MW ve Finsku, 2×1600 MW ve Francii a 2×505 MW na 
Slovensku) nepředpokládá další rozvoj této technologie, ani prodlužování životnosti 
stávajících JE. Jejich případnou úlohu by měly nahradit zdroje vybavené CCS. 

Rozvoj infrastruktury 

 S výjimkou scénáře vysoké účasti OZ propojovací kapacity roku 2020 budou 
vyhovovat pro většinu očekávaných vnitroevropských transakcí, i když bude nutno 
vypořádat se s občasným přehlcením mezistátních vedení. Problémy mohou nastat na 
profilu kolem SRN, mezi Rakouskem, Itálií a Slovinskem, na Balkánu amezi Dánskem 
a Švédskem. Doporučují se významnější investice právě na těchto profilech. 
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 Scénář vysoké účasti OZ bude na přenosové kapacity náročnější, OZ se 
výrazně zúčastní obchodních operací a přenosy budou zatíženy transakcemi větrné 
energie z oblasti Severního moře. Předpokládá se významný rozvoj sítě vedení ss 
proudu k přenosu energie příbřežních i pobřežních větrných parků k centrům spotřeby. 
Přetíženy by mohly být profily mezi Švédskem, Polskem a Litvou, Rakouskem, Itálií 
a Francií i na Balkánu. Tyto přenosové trasy by měly být posíleny ss přenosy. 

Technologické předpoklady 

 Kromě jaderné energie jsou předpoklady o rozvoji technologií podobné jako 
v základních scénářích (REF a CPI). Předpokládá se však rozsáhlejší uplatnění 
pokročilých technologií s větším potenciálem dekarbonizace. Potřebné technologie již 
existují, očekává se však jejich komerční zralost, zvýšení výkonnosti a snížení cen, 
což je již zakotveno v jednotlivých řešeních. 

 Předpokládá se dispečerské řízení provozu elektráren na principu řazení podle 
přírůstků nákladů (tzv.meritorder) při respektování příspěvku OZ. Přebytek výroby OZ 
by se měl využít k výrobě a akumulaci vodíku (elektrolýza) s následným využitím 
k výrobě elektřiny. 

 Modelování rovněž předpokládá mísení vodíku do nízkotlakých a středotlakých 
plynovodních sítí až do množství cca 30 %, což by znamenalo další příspěvek 
k dekarbonizaci. 

 Úloha fotovoltaiky se ve scénáři s vysokou účastí OZ pohybuje po 
optimističtějších trajektoriích než ve scénáři REF, což by mělo umožnit snižování 
nákladů díky získávání zkušeností (learning by doing). 

 S ohledem na vliv cen uhlíku lze předpokládat rychlejší progres v oblasti 
energetické účinnosti; spotřebitelé by se měli rozhodovat pro účinnější technologie. 

 Předpoklady o vývoji cen baterií pro elektrická vozidla byly odvozeny z několika 
studií, jako např. Bílá kniha cestovní mapy dopravy; účinnost elektromobilů by měla 
být lepší, než předpokládá referenční scénář. Je nutno dodat, že studie neřeší detaily 
dopravy, a proto penetrace jednotlivých technologií (akumulátory, vodík) může být 
v důsledku rozdílná. 

Výsledky scénářů dekarbonizace 

 Studie hodnotí environmentální i ekonomické vlivy scénářů zaměřených na 
nízkouhlíkovou energetiku. Dotýká se i oblasti sociálních vlivů možných cest rozvoje. 

Spotřeba energie a využití OZ 
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Obr. 3. Porovnání scénářů z hlediska nároků na prvotní zdroje 

 Spotřeba prvotní energie je v porovnání s referenčním scénářem ve všech 
uvažovaných případech podstatně nižší. Nejlepší výsledek se dosahuje ve scénáři 
vysoké účinnosti (−16 % r. 2030 a −38 % r. 2050). Jsou to výsledky opatření na úseku 
energetické efektivnosti a rozvoje smartgrid. V souhrnu se energetické úspory napříč 
scénáři pohybují v mezích 11–16 %, resp. 30–38 % (2030–2050). V porovnání se 
skutečností roku 2005 to znamená hodnotu 32–41 %. Je nutno zdůraznit, že tyto 
hodnoty nejdou na vrub snížení HDP nebo úrovně výroby některých sektorů, které jsou 
ve všech scénářích porovnatelné. Jsou výsledkem technologických změn, hlavně 
elektrizace energetické bilance. Všechny scénáře plní projektované úspory 20 % 
v letech 2020–2030. 

 
Obr. 4. Rozpětí struktury prvotních zdrojů napříč scénáři (min-max) 

 V dekarbonizované energetice se výrazně mění skladba energetických zdrojů. 
Jednotlivé možné trajektorie se výrazně liší především podílem OZ, pevných paliv 
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a jaderné energie, relativně méně výrazné jsou změny podílu ušlechtilejších fosilních 
paliv, ropy a plynu. Rozpětí zdrojů napříč scénáři ilustruje obr. 3. 

Obnovitelné zdroje 

 Podíl OZ na prvotních zdrojích ve všech scénářích výrazně narůstá, minimálně 
na 22 % (2030) až 41 % (2050). Nejvyšší hodnoty vykazuje ve scénáři vysoké 
účinnosti (60 % – 2050). Ještě vyšší hodnoty vykazují OZ, pokud uvažujeme 
v termínech konečné spotřeby, minimálně 28 % (2030) až 55 % (2050); nejvyšší 
hodnoty dosahuje ve scénáři vysokých OZ – 75 % (2050). Vysoké hodnoty vykazuje 
podíl OZ na výrobě elektřiny, ve stejném scénáři je to až 97 %. Předpokládaná energie 
z OZ by se ještě mohla zvýšit o potenciálně možné importy ze severu Afriky. 

Jaderná energetika 

 Jaderná energie byla jednou z prvních oblastí spolupráce v Evropě, již v roce 
1958 bylo založeno Evropské společenství pro atomovou energii – Euratom, jehož 
cílem byla podpora mírového výzkumu a využití jaderné energie. Postupem času se 
Euratom stal důležitým prvkem pro uplatňování a kontrolu bezpečnostních standardů 
v jaderné energetice, které se kromě bezpečnosti samotných elektráren dotýkají také 
zacházení s jaderným palivem, likvidace a uložení jaderného odpadu či ochrany před 
radioaktivním zářením. Klíčovou roli v EU hraje Euratom také v oblasti výzkumu, pod 
jeho vedením probíhá například výzkum využití jaderné fúze a výstavba 
demonstračního fúzního reaktoru ITER. 

 Rozvoj je a bude poznamenán změnami energetické politiky některých států po 
nehodě ve Fukušimě. Podíl jaderné energie silně závisí na pojetí energetické politiky 
jednotlivých scénářů. Nejnižší je v „nízké jaderné energii“, klesá k roku 2050 až na 
3 %, nejvyšší při zpoždění CCS, kdy roste až na 17,5 %. 

Fosilní zdroje 

 Podíl zemního plynu na zásobování palivy je vyšší už ve výchozím scénáři CPI, 
kde nahrazuje nižší podíl jaderné energie. Ve scénáři nízké jaderné energie mírně 
roste k roku 2050 na 31 % a uplatňuje se v jednotkách s CCS. Podíl ropy do roku 2030 
klesá jen mírně s ohledem na její význam v dopravě. Výraznější pokles lze očekávat 
do roku 2050, kde se v dopravě uplatňují biopaliva a elektřina. Podíl fosilních paliv 
vcelku dosahuje ve většině scénářů jen 2–6 %, s výjimkou nízké jaderné energie, kde 
dosahuje až 10 %. 

Konečná spotřeba 

 Konečná spotřeba klesá tempem podobným jako spotřeba prvotních zdrojů. 
Referenční scénář vykazuje pro diskutované časové průřezy (2030, 2050) −14 až 
−40 %. Ve scénářích dekarbonizace je to −8 % (2030) a −34 % (2050). Nejvyšší 
pokles spotřeby vykazují domácnosti, terciární sféra a doprava. Očekávají se 
významné strukturální změny, s ohledem na příznivé environmentální vlastnosti 
elektřiny, nejvyšší přírůstky vykazuje scénář CPI. Ve všech dekarbonizačních 
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scénářích nabývá podíl elektřiny k roku 2050 vysokých hodnot (36–39 %) a dostává 
důležitou roli ve vytápění a dopravě. 

Energetická intenzita 

 Scénáře vykazují podstatný pokles energetické intenzity za období 2005–2050 
a na jednotlivých studovaných trajektoriích jde o pokles 67–71 %. 

Emise 

 V porovnání s rokem 1990 dosahují všechny scénáře karbonizace očekávané 
snížení emisí skleníkových plynů o 80 %, resp. emisí CO2 o 85 %. Tento poznatek se 
týká i kumulativních hodnot emisí. Rovněž mezifáze, rok 2030, dosahuje přijatelné 
výsledky, celkové snížení emisí o 40–42 %. 

Biodiverzita, znečištění ovzduší a další vlivy 

 Výsledky v tomto směru závisí na výsledné skladbě energetické základny. 

 Znečištění ovzduší se výrazně zmenšuje, postupuje ruku v ruce s úbytkem 
emisí. V některých případech, např. za předpokladu rozvoje malých neregulovaných 
zdrojů na biomasu, mohou lokálně vzrůst emise částic a plynů a působit lokální 
znečistění, kyselé deště apod., ačkoliv souhrnný efekt je příznivý. 

 Všechny opcemají vliv na užití území, biodiverzitu (rozmanitost životních forem) 
a související ekosystémy. Každá nová infrastruktura, sítě, instalace elektráren (CCS, 
jaderných, na fosilní paliva), infrastruktura OZ (rozmístění větrných elektráren, přehrad 
a jezů) vede ke změnám území, jeho fragmentaci a k záporným vlivům na biodiverzitu 
a výsledné služby ekosystému. Zabezpečíme-li dodržování nezbytných pravidel, tyto 
důsledky mohou být omezeny. Předpokládané postupy nemusí nezbytně vést 
k záporným důsledkům pro území a biodiverzitu. 

 Snaha o využití domácích zdrojů biomasy závisí na přijatém scénáři a týká se 
jak výroby energie, tak i dopravy. Maximální spotřeba biomasy činí k roku 2050 cca 
300 Mtoe pro přímé využití a cca 20 Mtoe ve formě zásob; minimálně celkem 
270 Mtoe. To ovlivní emise CO2, území a jeho změny a lesní hospodářství. Jelikož 
biomasy nebudou pocházet z tohoto jediného zdroje, budou vyžadovat další 
zemědělské území. 

 Nároky na vodní zdroje budou rovněž závislé na výsledném scénáři. Nové 
hydroenergetické projekty (přečerpávací elektrárny), kultivace energetických rostlin 
a zvýšené nároky na chlazení elektráren, zejména jaderných, mohou způsobit 
problémy s dostatkem vody, ovlivní morfologii řek a disponibilitu spodních vod i vody 
celkem i vývoj průměrných teplot. 



23 
 

Ekonomické vlivy 

 Vliv jednotlivých scénářů na ekonomiku rozvoje je velmi obtížné vyčíslit 
a překročit rámec kvalitativního hodnocení. Základní scénáře (REF a CPI) mají vyšší 
náklady na paliva, negenerují větší ekonomický růst, ale jsou méně náročné na 
investice. Naopak, dekarbonizační scénáře vyžadují podstatně vyšší investice na 
vybavení a na opatření energetické účinnosti, ale vedou k nižším nárokům na palivo. 
Tyto investice generují vyšší ekonomický růst a mohou být i výhodným exportním 
artiklem, jestliže EU udrží svoji vedoucí pozici v technologiích. Ačkoliv to není 
jednoduché hodnotit, taková politika bude chránit EU před vnějšími cenovými šoky. 

Náklady 

 Celkové náklady energetiky zahrnují hlavně náklady investiční (zařízení 
energetické spotřeby, spotřebiče pro domácnosti, vozidla), náklady na palivo 
a elektřinu a přímé investice do opatření energetické efektivnosti (izolace budov, řídicí 
systémy, management energetiky). 

Tab. 1. Průměrné roční náklady energetické soustavy [Miliard € 2008] 

 
REF CPI 

Vysoká 

účinnost 
Diversifikace 

Vysoké 

OZ 

Zpoždění 

CZ 

Nízká 

JE 

Investice 955 995 1115 1100 1089 1094 1104 

Nákup 

energie 
1622 1611 1220 1295 1355 1297 1311 

Investice – 

účinnost 
28 36 295 160 164 161 161 

Celkem 2605 2642 2630 2555 2608 2552 2576 

Celkem po 

korekci* 
2582 2619 1615 1535 2590 1525 2552 
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Tab. 1. Průměrné roční náklady energetické soustavy [Miliard € 2008] 

 
REF CPI 

Vysoká 

účinnost 
Diversifikace 

Vysoké 

OZ 

Zpoždění 

CZ 

Nízká 

JE 

* Zpracování uvádí i celkové náklady po korekci, nezahrnující položky související např. se ztrátou 

komfortu spotřebitelů (kvalita osvětlování, vytápění, náhrada mobility formami nevyžadujícími palivo 

apod.) a náklady spojené s aukcemi 

 
Obr.5. Grafické porovnání složek nákladů jednotlivých scénářů 

 V porovnání s referenčním scénářem a scénářem CPI se celkové náklady 
výrazně nemění a v některých případech vedou k nákladům mírně nižším; jsou to 
scénáře s výraznou účastí jaderné energie. Významnější rozdíly jsou ve vnitřní 
struktuře nákladů. V mnoha případech jsou dodatečné náklady zdůvodněny 
přechodem k vysoké, resp. velmi vysoké energetické efektivnosti. 
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Obr. 6. Kumulativní systémové náklady 2011–2050 v poměru k HDP 

 V posledních dvou dekádách (2031–2050) lze očekávat vyšší investice do 
dopravy s ohledem na výrazný nástup elektrických vozidel včetně hybridních. Skladba 
nákladů na scénář s vysokými OZ souvisí právě v jejich zvýšeném podílu. Poměr 
nákladů energetické soustavy za sledované období k HDP je napříč scénáři poměrně 
vyrovnaný (obr. 5). 

 Souhrnné výdaje na import paliv se ve všech scénářích dekarbonizace k roku 
2050 dostávají pod úroveň 2005; pokles je nejvýraznější v případě vysokých OZ, 
obnovitelné zdroje vymístí fosilní paliva. V porovnání se stávající úrovní náklady do 
roku 2030 rostou, ale méně než v referenčním scénáři nebo ve scénáři CPI. Úspory 
jsou nejvýraznější k horizontu 2050, ekonomika EU ušetří k tomuto průřezu mezi 518–
550 mld. eur. 

Konkurenceschopnost 

 Průměrné ceny elektřiny v šetřeném období vesměs rostou. Nejmenší růst 
vyžaduje politika diverzifikace technologií (+34 %), nejvyšší vysoký podíl OZ (+82 %), 
poměrně výrazný růst odpovídá rovněž strategii vysoké energetické efektivnosti. Ceny 
elektřiny jsou kalkulovány tak, aby pokryly náklady na výrobu elektřiny, přenos 
a rozvod a zajistily financování nezbytných investic. Nejvyšší ceny má bytově-
komunální sféra, nejnižší průmysl. Scénáře mají vesměs nižší náklady na palivo, avšak 
vyžadují výrazně vyšší investice. 

 Úvahy sledují předpoklad, že celý svět bude v šetřeném období sledovat 
globální klimatické akce a vynakládat odpovídající náklady. V tomto případě 
konkurenceschopnost průmyslu EU nebude dotčena. V opačném případě se 
předpokládá vyšší konkurenceschopnost některých průmyslových odvětví, 
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energeticky náročný průmysl ovšem bude jen s obtížemi plnit závazky snižování emisí 
skleníkových plynů. 

Ceny emisních povolenek 

Tab. 2. Ceny ETS [€ (08)/t CO2] 

 
2020 2030 2040 2050 

Referenční 18 40 52 50 

CPI 15 32 49 51 

Vysoká účinnost 15 25 87 234 

Diversifikace 25 52 95 265 

Vysoké OZ 25 35 92 285 

Zpoždění CCS 25 55 190 270 

Nízká JE 20 63 100 310 

 

 Růst cen emisních povolenek je rozdílný v období do roku 2030, kdy rostou 
poměrně pozvolna, a v období 2031–2050, kdy zaznamenáváme strmější růst. 
Přehled je uveden v tabulce. 

Vývoj cen povolenek je výrazně rozdílný v jednotlivých scénářích dekarbonizace. 

  

Infrastruktura 
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Tab. 3. Náklady na infrastrukturu [Mld € (05)] 

 
2011–20 2021–30 2031–50 2011–50 

Referenční 292 316 662 1269 

CPI 293 291 774 1357 

Vysoká účinnost 305 352 861 1518 

Diversifikace 337 416 959 1712 

Vysoké OZ 336 536 1323 2195 

Zpoždění CCS 420 420 961 1717 

Nízká JE 339 425 1029 1793 

 

 Dekarbonizační scénáře vyžadují v porovnání s původními předpoklady 
sofistikovanější infrastrukturu, nová elektrická vedení, akumulaci, komponenty 
smartgrids, požadavky jednotlivých opcí se mohou výrazně lišit. U scénáře vysokých 
OZ například předpokládáme potřebu výkonných stejnosměrných vedení HVDC 
k přenosu energie z oblasti Severního moře do centra Evropy a více nároků na 
akumulaci. 

 Jak jsme již uvedli, model předpokládá, že náklady na rozvoj infrastruktury 
budou ve všech scénářích uhrazeny odpovídajícími cenami elektřiny. Realita může být 
rozdílná, současné regulační režimy mohou být pro tento účel nedostatečné, jsou 
spíše zaměřeny krátko-nebo střednědobě a nemotivují dostatečně investice 
dlouhodobého významu. Lze také předpokládat méně dokonalé sladění investic do 
výroby, přenosu, rozvodu, než model předvídá. 
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Trh a konkurenceschopnost 

 Trhy s energií se za předpokládaných podmínek mohou podstatně změnit, a to 
s ohledem na elektřinu z OZ za marginální ceny blízké nule. Konkurenční trh v této 
situaci nedovede vytvořit prostředky pro úhradu investic, bude se vyžadovat nový 
projekt trhů. Hlavním problémem je nárůst těch OZ, které nejsou konkurenceschopné, 
úkolem je najít cesty jejich plné integrace pomocí podpory, regulace a projektů 
infrastruktury. To platí zvláště pro případ nejvyšší účasti OZ na struktuře zdrojů. 

Inovace, výzkum a vývoj 

 Cílem strategie EU, vyjádřené v cílech roku 2020, je urychlení inovací na 
kontinentu a zaměření na výzkum a vývoj směrem ke zvládání vlivů na vývoj klimatu. 
EU 27 je t. č. na vrcholu některých segmentů energeticky úsporných a nízkouhlíkových 
technologií (jaderné elektrárny, turbíny pro větrné elektrárny, některé spotřebiče), 
cílem je dosáhnout lepších parametrů, než byly uvažovány v referenčním scénáři. 
Předpoklad rozvoje technologie CCS a pokročilých OZ znamená významný krok 
vpřed, který byl například dosahován v průběhu 20. století. Pochopitelně, plné 
vyjádření významu technického pokroku a inovací je sotva možné ve stávajícím pojetí 
disponibilních modelů. 

Vliv na třetí země 

 Scénáře předvídají značný vliv na třetí země, zejména na exportéry ropy 
a plynu, evropské importy v nich výrazně klesají (s výjimkou nízkého uplatnění jaderné 
energie). Kromě toho politika dekarbonizace tlačí ceny fosilních paliv na nižší úroveň; 
příjmy exportérů v těchto scénářích klesají v porovnání s rokem 2005 k roku 2050 
o 31–43 %. Vývoj se dotkne i střednědobého výhledu. Toto pozorování se nedotýká 
obchodu s elektřinou, který je ve vztahu k třetím zemím marginální. Zvýšené užití 
biopaliv v energetice může působit na ceny potravin. 

Vliv na ceny biomasy a území 

 Jelikož se bioenergie má stát významnou složkou bilance a biomasa se využívá 
i v dalších sektorech, konkurenční vlivy mohou působit na růst jejích cen. S ohledem 
na zvýšené nároky produkce bioproduktů na území lze předpokládat vyšší ceny území. 

Sociální vlivy 

 Sociální dimenze dekarbonizace je značná, přechod k nízkouhlíkové energetice 
bude znamenat výrazné změny v řadě odvětví národního hospodářství, ovlivní 
podnikatelskou sféru, zaměstnanost a pracovní podmínky. Je nezbytné nově 
zaměřené vzdělávání a výcvik s cílem potlačit vznik nezaměstnanosti v některých 
odvětvích a naopak, nedostatek kvalifikované práce v jiných. Pociťujeme nedostatek 
hlubších analýz sociálních vlivů hluboké dekarbonizace, ty by mohly příznivě ovlivnit 
přípravu cestovní mapy dekarbonizace energetického sektoru a nezbytný sociální 
dialog. 
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 Příznivý vliv se očekává na zaměstnanost v „zeleném“ sektoru; kromě 
domácích nároků lze předpokládat export zelených technologií. K negativním efektům 
lze přičíst vlivy nedostatku flexibility na trhu práce. Není jisté, zda budou převažovat 
negativní, či pozitivní vlivy. 

 Nové technologie příznivě ovlivní kvalitu práce tím více, čím rychlejší bude jejich 
nástup. Poroste poptávka po vysoce kvalifikované práci. 

Dostupnost 

 Jedním z významných elementů úvah je dostupnost energetických služeb, 
nezbytné techniky, spotřebičů, izolací, dopravy apod. s ohledem na vývoj jejich cen. 
Problematika se nejvíce dotýká domácností. Všechny scénáře vykazují v porovnání 
s referenčním scénářem a scénářem CPI významné energetické úspory, na straně 
druhé vyšší ceny spotřebičů, izolací apod. 

 Výdaje domácností na odpovídající služby (vytápění, osvětlování, vaření, 
domácí spotřebiče, doprava) se ze současné hodnoty cca 2000 eur (08) do roku 2050 
zhruba zdvojnásobí (referenční scénář a CPI); dekarbonizační scénáře vedou k ještě 
vyšším hodnotám cca 4500–4900 eur (08). K tomu poznamenejme, že očekávaný 
příjem průměrné domácnosti bude mít porovnatelné tendence. Problémy mohou 
nastat u zranitelných spotřebitelů. 

 Rozdílný obraz vykazují náklady průměrné domácnosti na dopravu, výchozí 
podíl na nákladech domácnosti cca 10 % (2005) vzroste cca jen o 15–16 %. 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost zásobování 
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Obr. 7. Vývoj závislosti jednotlivých scénářů na importu 

 Základním indikátorem energetické bezpečnosti je závislost na importu paliv 
(obr. 6). K roku 2030 se výrazněji nemění, v dlouhodobém horizontu dekarbonizační 
scénáře vykazují podstatně příznivější hodnoty. 

 Rozsáhlá elektrizace spolu s významným uplatněním OZ z nestálých zdrojů 
znamená určitou výzvu v oblasti vysoce kvalitních služeb elektrizační soustavy. 
Vhodné indikátory pro jejich ocenění dosud nejsou k dispozici; studie předpokládají 
dosažení dostatečné stability zásobování a v tomto směru se jednotlivé scénáře 
v budoucnosti významně neliší. 

Bezpečnost a akceptace veřejností 

 Bezpečnostní hlediska technologií výroby, zejména elektřiny, jsou veřejností 
vnímána ostražitěji než okruhem expertů. V Evropě neexistuje technologie, která by 
byla přijímána převahou lokálních komunit v místech jejich dislokace. Pro budoucnost 
se tak očekává podstatné prohloubení vzájemné komunikace s veřejností. 

 

 

 

 

 



31 
 

Souhrnné hodnocení 

 Úhrnné hodnocení vlivů jednotlivých scénářů dekarbonizace uvádí tab. 4, kde 
se vlivy jednotlivých možných trajektorií porovnávají s referenčním scénářem. 
Rovnítko znamená rovnocennost z daného hlediska, počet + míru kladného vlivu, − 
vliv záporný. 

Tab. 4. Souhrnné vyjádření vlivu jednotlivých scénářů 

 
Referenční CPI Vysoká 

účinnost 

Diversifikace 

technologií 

Vysoké 

OZ 

Zpoždění 

CCS 

Nízká 

jaderná 

energie 

Spotřeba 
  

+++ + ++ + ++ 

Podíl OZ 
 

+ ++ ++ +++ ++ ++ 

Emise (z energií) 
 

= +++ +++ +++ +++ +++ 

Ekonomický růst 
 

= = = = = = 

Konkurenceschopnost 
 

= + + + + + 

Bezpečnost 

zásobování  
= ++ 

 
+++ ++ + 

Zaměstnanost 
 

= ++ + ++ + + 

Kvalita práce 
 

= ++ ++ ++ ++ ++ 

Dostupnost 
  

− = − = = 

 

 



32 
 

Analýzy senzitivity 

 Výsledky scénářů jsou pochopitelně předznamenány i výchozími předpoklady 
modelování. Na základní modelová řešení byla navázána analýza senzitivity ve dvou 
směrech, ve vztahu ke změnám vývoje HDP a cen importu prvotních zdrojů. Ukazuje 
se, že předpoklady vývoje HDP významně neovlivňují jednotlivé výsledky a totéž lze 
očekávat, pokud jde o ceny paliv. Významný je výsledek, který poukazuje na sníženou 
importní závislost nabízených variant. 

 Řešení předpokládá konstantní klimatické podmínky. Zmiňme se o některých 
nebezpečných jevech, které by mohly v extrémních případech ovlivnit jednotlivé 
technologie. Scénář vysoké účasti jaderné energie může být ovlivněn dočasným nebo 
delším nedostatkem chladicí vody, způsobeným teplotními šoky. Změny hladiny moří 
a silné bouře mohou způsobit poškození příbřežních větrných elektráren, klimatické 
vlivy, větrné smrště, námrazy a extrémní sněžení mohou způsobit poškození 
a poruchy venkovních vedení všech napětí. Výroba větrných elektráren může být 
narušena extrémními rychlostmi větru a bouřemi. Vegetace významná pro biopaliva 
může být napadena nemocemi a ovlivněna rozsáhlými lesními požáry. 

Závěr 

Vzhledem k velmi rozsáhlé problematice daného tématu doporučujeme v následujícím 
období zejména: 

- S ohledem na významné sektorové souvislosti sledovat a hodnotit 

vypořádání/stanoviska MPO k doporučením vzešlým při přípravě definitivní verze 

integrovaného plánu v oblasti energetiky a klimatu. 

- V rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu integrovaného 

vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prosazovat projednání plánu 

v Radě vlády pro energetickou a surovinovou politiku a v RHSD ČR. 

- Sledovat vazby plánu na zajištění energetické soběstačnosti. 

- Neukvapovat se a nepodléhat konjunkturálním tlakům na předčasné ukončení 

využívání fosilních zdrojů. 

- Postupovat cestou využívání zvyšování technologické úrovně spalovacích zdrojů. 

- Zasazovat se o prioritní oblasti výzkumu, vývoje a inovaci v oblasti energetiky 

v souladu se Státní energetickou koncepcí (účinnější využívání fosilních zdrojů 

energie, energetické využívání odpadů, jaderné technologie, efektivní OZE, 

energetická účinnost). 

- Pro ČR je v následujícím období postupného odchodu od využívání uhlí pro 

energetické účely potřebné, aby bylo přihlédnuto ke klíčové roli jaderné energetiky 

v energetickém mixu České republiky. 

- Promítnout globální energetické trendy do Státní surovinové politiky, má-li 

v budoucnu dojít k dramatické transformaci sektoru elektroenergetiky. Z tohoto 

důvodu je pro jednotlivé analýzy nezbytné uvádět aktuální (resp. v některých 

případech předpokládané budoucí) ceny jednotlivých technologií. Tento postup 
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vyžaduje, aby byly vyčísleny finální náklady na zvolené řešení, které však může, 

ale zdaleka také nemusí být nákladově/společensky efektivní/optimální. 

Navazující tematická diskusní setkání by se měla především věnovat následující 
problematice: 

- Příprava a projednání „Vnitrostátního plánu energetiky a klimatu“ 

- Návaznost „Vnitrostátního plánu energetiky a klimatu“ na Státní energetickou 

koncepci a Státní surovinovou politiku v rámci zajištění energetické bezpečnosti, 

jako jednoho z významných předpokladů pro udržení konkurenceschopnosti 

domácího průmyslu. 

- Specifické sociálně-ekonomické dopady „Vnitrostátního plánu energetiky a 

klimatu“ na regiony: Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj – využití 

programu RE-START 

- Zohlednění zájmů zákazníků/spotřebitelů/občanů na minimalizaci dopadů 

„Vnitrostátního plánu energetiky a klimatu“ na ceny energií pro zákazníky a občany 

v České republice. 

 

Zdroje a zdrojová data 

- http://www.eebcz.eu/cz/aktualne/novinky/ceska-republika-a-energeticka-unie/ 

- https://ec.europa.eu/czech-republic/news/190409_energeticka_unie_pokrok_cs 

- https://euractiv.cz/section/digitalni-agenda/linksdossier/energeticka-unie-000133/ 

- https://www.euroskop.cz/8950/sekce/energetika/ 

- https://energetika.tzb-info.cz/9347-cestovni-mapa-evropske-energetiky-2050-ii 

- Strategický rámec ČR 2030, systém emisního obchodování EU ETS, změny 

právní úpravy, nástroje financování opatření ke zvýšení energetické účinnosti, OP 

PIK 

- Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu 

- Státní energetická koncepce 
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Gesetz
zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung

und zur Änderung weiterer Gesetze
(Kohleausstiegsgesetz)

Vom 8. August 2020

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Artikel 1 Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der
Kohleverstromung (Kohleverstromungsbeendigungs-
gesetz – KVBG)

Artikel 2 Änderung des Treibhausgas-Emissionshandelsge-
setzes

Artikel 3 Änderung des Einkommensteuergesetzes
Artikel 4 Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes
Artikel 5 Änderung der Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz-Ge-

bührenverordnung
Artikel 6 Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
Artikel 7 Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes
Artikel 8 Änderung der KWK-Ausschreibungsverordnung
Artikel 9 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 10 Beihilferechtlicher Vorbehalt
Artikel 11 Inkrafttreten

Artikel 1

Gesetz
zur Reduzierung und

zur Beendigung der Kohleverstromung
(Kohleverstromungsbeendigungsgesetz – KVBG)*

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Teil 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Zweck und Ziele des Gesetzes
§ 3 Begriffsbestimmungen

Teil 2

Zielniveau,
Ausschreibungsvolumen und

Umfang der gesetzlichen Reduzierung

§ 4 Zielniveau und Zieldaten
§ 5 Erreichen des Zielniveaus durch Ausschreibungen und die

gesetzliche Reduzierung
§ 6 Ermittlung des Ausschreibungsvolumens und des Umfangs

der gesetzlichen Reduzierung
§ 7 Ermittlung des Ausgangsniveaus durch die Bundesnetz-

agentur
§ 8 Beschleunigtes Verfahren zur Erfassung der Steinkohle-

anlagen
§ 9 Verbindliche Stilllegungsanzeige und verbindliche Kohle-

verfeuerungsverbotsanzeige

Teil 3

Ausschreibungen zur
Reduzierung der Steinkohleverstromung

§ 10 Gegenstand der Ausschreibungen, Gebotstermine
§ 11 Bekanntmachung der Ausschreibung
§ 12 Teilnahmeberechtigung
§ 13 Zuordnung zu Dampfsammelschienenblöcken für die Aus-

schreibungen
§ 14 Anforderungen an Gebote
§ 15 Rücknahme von Geboten
§ 16 Ausschluss von Bietern
§ 17 Ausschluss von Geboten
§ 18 Zuschlagsverfahren
§ 19 Höchstpreis
§ 20 Verfahren bei Unterzeichnung der Ausschreibung
§ 21 Zuschlagstermine, Erteilung der Zuschläge
§ 22 Unterrichtung der für den Vollzug des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes zuständigen Behörden
§ 23 Anspruch auf den Steinkohlezuschlag, Fälligkeit
§ 24 Öffentliche Bekanntmachung der Zuschläge
§ 25 Verhältnis der Steinkohleausschreibung zur Kapazitäts-

reserve
§ 26 Gewährleistung der Netzsicherheit bei der Ausschreibung

Teil 4

Gesetzliche Reduzierung
der Steinkohleverstromung

§ 27 Gesetzliche Reduzierung, Anordnungstermine
§ 28 Gesetzliche Reduktionsmenge
§ 29 Verfahren der Reihung durch die Bundesnetzagentur
§ 30 Zuordnung zu Dampfsammelschienenblöcken für die ge-

setzliche Reduzierung
§ 31 Investitionen in Steinkohleanlagen
§ 32 Aktualisierung der Reihung, Pflichten der Anlagenbetreiber
§ 33 Anordnungsverfahren
§ 34 Netzanalyse und Prüfung der Aussetzung der Anordnung

der gesetzlichen Reduzierung
§ 35 Anordnung der gesetzlichen Reduzierung und deren Aus-

setzung
§ 36 Verhältnis der gesetzlichen Reduzierung zur Kapazitäts-

reserve
§ 37 Gewährleistung der Netzsicherheit bei der gesetzlichen

Reduzierung
§ 38 Steinkohle-Kleinanlagen
§ 39 Härtefälle

Teil 5

Reduzierung und
Beendigung der Braunkohleverstromung

§ 40 Stilllegung von Braunkohleanlagen
§ 41 Wahlrechte im Stilllegungspfad
§ 42 Netzreserve
§ 43 Braunkohle-Kleinanlagen
§ 44 Entschädigung für die Stilllegung von Braunkohleanlagen
§ 45 Auszahlungsmodalitäten
§ 46 Ausschluss Kohleersatzbonus
§ 47 Überprüfung der vorzeitigen Stilllegung

* Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241
vom 17.9.2015, S. 1).
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§ 48 Energiepolitische und energiewirtschaftliche Notwendigkeit
des Tagebaus Garzweiler II

§ 49 Ermächtigung der Bundesregierung zum Abschluss eines
öffentlich-rechtlichen Vertrags

§ 50 Sicherheitsbereitschaft

Teil 6

Verbot der
Kohleverfeuerung, Neubauverbot

§ 51 Verbot der Kohleverfeuerung
§ 52 Vermarktungsverbot
§ 53 Verbot der Errichtung und der Inbetriebnahme neuer Stein-

und Braunkohleanlagen

Teil 7

Überprüfungen

§ 54 Regelmäßige Überprüfungen der Maßnahme
§ 55 Überprüfung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Preisgüns-

tigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems; Zuschüsse für
stromkostenintensive Unternehmen

§ 56 Überprüfung des Abschlussdatums

Teil 8

Anpassungsgeld

§ 57 Anpassungsgeld für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Teil 9

Förderprogramm
zur treibhausgasneutralen

Erzeugung und Nutzung von Wärme

§ 58 Förderprogramm zur treibhausgasneutralen Erzeugung und
Nutzung von Wärme

Teil 10

Sonstige Bestimmungen

§ 59 Bestehende Genehmigungen
§ 60 Verordnungsermächtigungen
§ 61 Aufgaben der Bundesnetzagentur
§ 62 Festlegungskompetenzen der Bundesnetzagentur
§ 63 Gebühren und Auslagen
§ 64 Rechtsschutz
§ 65 Bußgeldvorschriften
§ 66 Fristen und Termine

Anlage 1 (zu § 12 Absatz 3) Südregion
Anlage 2 (zu Teil 5) Stilllegungszeitpunkte Braunkohle-

anlagen

T e i l 1

A l l g em e i n e B e s t i mm u n g e n

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Das Gesetz ist für Anlagen zur Erzeugung elek-
trischer Energie durch den Einsatz von Kohle in
Deutschland anzuwenden. Es regelt die schrittweise
und möglichst stetige Reduzierung und Beendigung
der Erzeugung elektrischer Energie durch den Einsatz
von Kohle in Deutschland.

(2) Die Bestimmungen des Energiewirtschaftsge-
setzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621) in der
jeweils geltenden Fassung, des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I
S. 2498) in der jeweils geltenden Fassung und weitere
energiewirtschaftsrechtliche Bestimmungen, die Anla-

gen zur Erzeugung elektrischer Energie durch den Ein-
satz von Kohle betreffen, bleiben unberührt, soweit
nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

(3) Soweit sich aus diesem Gesetz Rechte, Pflichten
oder Verbote für den Anlagenbetreiber ergeben, sind
diese auch für und gegen den Rechtsnachfolger des
Anlagenbetreibers anzuwenden.

§ 2

Zweck und Ziele des Gesetzes

(1) Zweck des Gesetzes ist es, die Erzeugung elek-
trischer Energie durch den Einsatz von Kohle in
Deutschland sozialverträglich, schrittweise und mög-
lichst stetig zu reduzieren und zu beenden, um dadurch
Emissionen zu reduzieren, und dabei eine sichere,
preisgünstige, effiziente und klimaverträgliche Versor-
gung der Allgemeinheit mit Elektrizität zu gewährleis-
ten.

(2) Um den Zweck des Gesetzes nach Absatz 1 zu
erreichen, verfolgt dieses Gesetz insbesondere das
Ziel, die verbleibende elektrische Nettonennleistung
von Anlagen am Strommarkt zur Erzeugung elektri-
scher Energie durch den Einsatz von Kohle in Deutsch-
land schrittweise und möglichst stetig zu reduzieren:

1. im Kalenderjahr 2022 auf 15 Gigawatt Steinkohle
und 15 Gigawatt Braunkohle,

2. im Kalenderjahr 2030 auf 8 Gigawatt Steinkohle und
9 Gigawatt Braunkohle und

3. spätestens bis zum Ablauf des Kalenderjahres 2038
auf 0 Gigawatt Steinkohle und 0 Gigawatt Braunkohle.

(3) Die schrittweise und möglichst stetige Reduzie-
rung und Beendigung der Erzeugung elektrischer Ener-
gie durch den Einsatz von Kohle in Deutschland ist
Grund und Bedingung für die strukturpolitische Unter-
stützung des Bundes für die Regionen nach Kapitel 2
des Investitionsgesetzes Kohleregionen vom 8. August
2020 (BGBl. I S. 1795).

§ 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind:

1. „Anordnungstermin“ der Termin, der jeweils 31 Mo-
nate vor den jeweiligen Zieldaten gemäß § 4 liegt
und zu dem die Anordnung der gesetzlichen Redu-
zierung erfolgt,

2. „Anlagenbetreiber“, wer unabhängig vom Eigentum
eine Steinkohleanlage oder eine Braunkohleanlage
für die Erzeugung von elektrischer Energie durch
den Einsatz von Kohle nutzt,

3. „Ausgangsniveau“ die Summe der Nettonennleis-
tung von Steinkohleanlagen, die der Ermittlung des
Ausschreibungsvolumens zugrunde gelegt wird,

4. „Ausschreibung“ ein transparentes, diskriminie-
rungsfreies und wettbewerbliches Verfahren zur
Bestimmung der Anspruchsberechtigten und der
Höhe des Steinkohlezuschlags,

5. „Ausschreibungsvolumen“ die Summe der Netto-
nennleistung in Megawatt, für die der Anspruch
auf einen Steinkohlezuschlag zu einem Gebotster-
min ausgeschrieben wird,
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6. „bedarfsdimensionierender Netznutzungsfall“ der-
jenige Netznutzungsfall eines Betrachtungszeit-
raums, welcher nach der jeweils aktuellen Reserve-
bedarfsfeststellung der Bundesnetzagentur nach
§ 3 Absatz 1 der Netzreserveverordnung vom
27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1947), die zuletzt durch Ar-
tikel 15 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I
S. 706) geändert worden ist, für einen Betrach-
tungszeitraum den höchsten Bedarf an Erzeu-
gungskapazität für die Netzreserve aufweist,

7. „bezuschlagtes Gebot“ ein Gebot, das im Rahmen
einer Ausschreibung einen Zuschlag erhalten hat,

8. „Braunkohle“ Rohbraunkohle, Koks, Kohlebriketts
oder Kohlestaub, die jeweils aus Braunkohle herge-
stellt werden oder durch den Einsatz von Braun-
kohle entstehen,

9. „Braunkohleanlage“ eine Anlage zur Erzeugung von
elektrischer Energie durch den Einsatz von Braun-
kohle; wobei jedenfalls die in Anlage 2 aufgeführten
Anlagen Braunkohleanlagen in diesem Sinne sind;
im Übrigen gilt die Begriffsbestimmung der Stein-
kohleanlage entsprechend,

10. „Braunkohle-Kleinanlage“ eine Braunkohleanlage
mit einer Nettonennleistung bis zu einschließlich
150 Megawatt,

11. „Dampfsammelschiene“ eine Einrichtung zur lei-
tungsgebundenen Versorgung mit Dampf, an der
mindestens zwei Dampferzeuger und eine Dampf-
turbine oder ein Dampferzeuger und zwei Dampf-
turbinen angeschlossen sind; keine Dampfsammel-
schienen sind Dampfnetze im Sinne des § 2 Num-
mer 6a des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und
Wärmenetze im Sinne des § 2 Nummer 32 des
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes,

12. „Dampfsammelschienenblock“ eine thermodyna-
misch abgrenzbare Einheit einer Steinkohleanlage,
die über eine Dampfsammelschiene verfügt; jeder
Block muss über mindestens einen Dampferzeuger,
der kein Steinkohle-Reservedampferzeuger ist, eine
Turbine und einen Generator verfügen und auch
ohne die anderen Blöcke elektrische Energie erzeu-
gen und die angegebene Nettonennleistung errei-
chen können,

13. „Gebotsmenge“ die Nettonennleistung in Mega-
watt, für die der Bieter unter Berücksichtigung von
§ 14 Absatz 2 ein Gebot abgegeben hat,

14. „Gebotstermin“ der Kalendertag, an dem die Frist
für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung
endet,

15. „Gebotswert“ der Betrag in Euro pro Megawatt
Nettonennleistung, den der Bieter in seinem Gebot
angegeben hat,

16. „gesetzliche Reduzierung“ die aufgrund einer ge-
setzlichen Regelung angeordnete Reduzierung der
Steinkohleverstromung mit der Rechtsfolge des
Verbots der Kohleverfeuerung,

17. „Hauptanlagenteile“ Dampferzeuger, die keine
Steinkohle-Reservedampferzeuger sind, Turbinen
und Generatoren,

18. „Hauptenergieträger“ der von einer Anlage zur Er-
zeugung elektrischer Energie überwiegend, min-
destens zu 51 Prozent, in den letzten drei Kalender-

jahren vor dem 1. Januar 2020 eingesetzte Brenn-
stoff,

19. „Höchstpreis“ der gesetzlich nach § 19 festgelegte
Wert in Euro pro Megawatt Nettonennleistung,

20. „Inbetriebnahme“ die erstmalige Inbetriebsetzung
einer Stein- oder Braunkohleanlage zum Zweck
der kommerziellen Erzeugung elektrischer Energie
nach Herstellung der technischen Betriebsbereit-
schaft der Stein- oder Braunkohleanlage; der Aus-
tausch technischer oder baulicher Teile der Stein-
kohleanlage nach der erstmaligen Inbetriebnahme
führt vorbehaltlich der Regelung in § 31 nicht zu
einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme;
im Fall eines Dampfsammelschienenblocks nach
Nummer 12 steht die Inbetriebnahme des ältesten
Dampferzeugers der Inbetriebnahme des Blocks
gleich,

21. „Kohle“ Braunkohle, Steinkohle, Koks, Kohlebri-
ketts, Kohlestaub, Torfbriketts oder Brenntorf,

22. „Nettonennleistung“ die höchste elektrische Netto-
dauerleistung als Wirkleistung unter Nennbedin-
gungen, die eine Anlage zur Erzeugung elektrischer
Energie erreicht,

23. „rechnerisch ermittelte Nettonennleistung“ der klei-
nere Wert eines Vergleichs der Feuerungswär-
meleistung sämtlicher Dampferzeuger einer Stein-
kohleanlage in Megawatt multipliziert mit einem
durchschnittlichen elektrischen Wirkungsgrad von
40 Prozent einerseits und der maximalen Dauer-
wirkleistung sämtlicher Generatoren abzüglich 10
Prozent für den Kraftwerkseigenbedarf anderer-
seits,

24. „Steinkohle“ Koks, Kohlebriketts oder Kohlestaub,
die jeweils aus Steinkohle hergestellt werden oder
durch den Einsatz von Steinkohle entstehen,

25. „Steinkohleanlage“ eine Anlage zur Erzeugung von
elektrischer Energie durch den Einsatz von Stein-
kohle; die Anlage umfasst insbesondere alle Haupt-
anlagenteile und Steinkohle-Reservedampferzeu-
ger, die mechanisch oder thermodynamisch vor
dem Übergang zu einem Wärmenetz im Sinne des
§ 2 Nummer 32 des Kraft-Wärme-Kopplungsgeset-
zes oder vor dem Übergang zu einem Dampfnetz
im Sinne des § 2 Nummer 6a des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes miteinander verbunden sind;
verfügt eine Steinkohleanlage über eine Dampf-
sammelschiene und wurde nach § 13 eine wirk-
same Abgrenzung zu Dampfsammelschienenblö-
cken vorgenommen, gelten die Dampfsammel-
schienenblöcke zur Erzeugung von elektrischer
Energie durch den Einsatz von Steinkohle jeweils
als Steinkohleanlage im Sinne dieses Gesetzes,

26. „Steinkohle-Kleinanlage“ eine Steinkohleanlage mit
einer Nettonennleistung bis zu einschließlich
150 Megawatt,

27. „Steinkohle-Reservedampferzeuger“ ein Dampfer-
zeuger zur Erzeugung von Dampf durch den Ein-
satz von Steinkohle, der in den letzten drei Kalen-
derjahren vor dem 1. Januar 2020 durchschnittlich
mit weniger als 500 Vollbenutzungsstunden genutzt
wurde,

28. „Steinkohlezuschlag“ der Betrag in Euro, den die
Bundesnetzagentur im Rahmen der Ausschreibung
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nach Teil 3 ermittelt und auf den ab Zuschlagsertei-
lung nach § 23 einmalig ein Anspruch entsteht,

29. „verbindliche Kohleverfeuerungsverbotsanzeige“ die
Anzeige nach § 9 Absatz 1 Nummer 2,

30. „verbindliche Stilllegungsanzeige“ die Anzeige
nach § 9 Absatz 1 Nummer 1,

31. „verkürztes Verfahren“ verkürzte Ausschreibungs-
verfahren für die Jahre 2020 und 2021,

32. „Zielniveau“ die in § 4 geregelte höchstens zuge-
lassene Summe der Nettonennleistung der in der
Bundesrepublik Deutschland bis zum jeweiligen
Zieldatum am Strommarkt befindlichen Braun- und
Steinkohleanlagen.

T e i l 2

Z i e l n i v e a u ,
A u s s c h r e i b u n g s v o l um e n u n d

Um f a n g d e r g e s e t z l i c h e n R e d u z i e r u n g

§ 4

Zielniveau und Zieldaten

(1) Das Zielniveau für die Reduzierung und Beendi-
gung der Kohleverstromung ist bis zum 31. Dezember
2022 (Zieldatum 2022) 30 Gigawatt, bis zum 1. April
2030 (Zieldatum 2030) 17 Gigawatt und spätestens
bis zum 31. Dezember 2038 (Zieldatum 2038) 0 Giga-
watt verbleibende Nettonennleistung Steinkohleanla-
gen und Braunkohleanlagen am Strommarkt. Dieses
Zielniveau sinkt zwischen den Zieldaten 2022 und 2030
sowie zwischen den Zieldaten 2030 und 2038 jeweils
jährlich um gleich große Mengen Nettonennleistung.
Die jährlichen Reduktionsschritte erfolgen zum 1. Juli
2023 (Zieldatum 2023), zum 1. Juli 2024 (Zieldatum
2024), danach jährlich jeweils zum 1. April, erstmals
zum 1. April 2025 (Zieldatum 2025) bis zum 1. April
2037 (Zieldatum 2037), und spätestens endend am
31. Dezember 2038 (Zieldatum 2038).

(2) Zum Zieldatum 2022 setzt sich das Zielniveau
von 30 Gigawatt aus 15 Gigawatt verbleibender Netto-
nennleistung Steinkohleanlagen und 15 Gigawatt ver-
bleibender Nettonennleistung Braunkohleanlagen am
Strommarkt zusammen. Zum Zieldatum 2030 ist das
Zielniveau von 17 Gigawatt aufgeteilt auf ein Zielniveau
von 8 Gigawatt verbleibender Nettonennleistung Stein-
kohleanlagen und ein Zielniveau von 9 Gigawatt ver-
bleibender Nettonennleistung Braunkohleanlagen am
Strommarkt. Soweit die verbleibende Nettonennleis-
tung der Steinkohleanlagen für ein Zieldatum nicht aus-
drücklich in Satz 1 genannt ist, ermittelt sich die ver-
bleibende Nettonennleistung der Steinkohleanlagen an
dem jährlichen Zielniveau nach Absatz 1 (Zielniveau für
die Reduzierung der Steinkohleverstromung), indem
von dem jährlichen Zielniveau nach Absatz 1 jeweils
die Summe der Nettonennleistung der Braunkohleanla-
gen abgezogen wird, die nach Teil 5 und Anlage 2 so-
wie dem öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 49 zum
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das jeweilige Zielda-
tum liegt, noch elektrische Energie durch den Einsatz
von Braunkohle am Strommarkt erzeugen dürfen.
Braunkohle-Kleinanlagen, die nicht in Anlage 2 aufge-
führt sind, werden von dem jährlichen Zielniveau nicht
abgezogen.

§ 5

Erreichen
des Zielniveaus durch

Ausschreibungen und die gesetzliche Reduzierung

(1) Das jeweilige Zielniveau für die Reduzierung der
Steinkohleverstromung nach § 4 wird wie folgt erreicht:

1. bis zu dem Zieldatum 2023 nur durch die Ausschrei-
bung nach Teil 3,

2. ab den Zieldaten 2024 bis einschließlich 2027 jähr-
lich durch die Ausschreibungen nach Teil 3 und bei
Unterzeichnung der Ausschreibung nach § 20 Ab-
satz 3 durch die gesetzliche Reduzierung der Stein-
kohle nach Teil 4 und

3. ab dem Zieldatum 2031 bis zu dem Zieldatum 2038
ausschließlich durch die gesetzliche Reduzierung
nach Teil 4.

(2) Erhält der Anlagenbetreiber im Rahmen einer
Ausschreibung nach Teil 3 einen Zuschlag, hat er nach
§ 23 Anspruch auf Zahlung des Steinkohlezuschlags.
Wird gegenüber dem Anlagenbetreiber nach § 35 ange-
ordnet, dass die jeweilige Steinkohleanlage der gesetz-
lichen Reduzierung unterfällt, hat der Anlagenbetreiber
keinen Anspruch auf Zahlung des Steinkohlezuschlags.
§ 39 bleibt unberührt. Rechtsfolgen des Zuschlags
nach § 21 und der Anordnung der gesetzlichen Redu-
zierung nach § 35 sind ein Verbot der Kohleverfeuerung
nach § 51 und ein Vermarktungsverbot nach § 52.

§ 6

Ermittlung des
Ausschreibungsvolumens und

des Umfangs der gesetzlichen Reduzierung

(1) Die Bundesnetzagentur ermittelt nach Absatz 2
ausschließlich im öffentlichen Interesse für jeden Ge-
botstermin das Ausschreibungsvolumen und für jeden
Anordnungstermin die Reduktionsmenge für die ge-
setzliche Reduzierung der Steinkohleverstromung.

(2) Das zu ermittelnde Ausschreibungsvolumen und
die zu ermittelnde Reduktionsmenge nach Absatz 1 in
Megawatt Nettonennleistung ist die Differenz zwischen
dem Ausgangsniveau nach § 7 für das jeweilige Zielda-
tum und dem Zielniveau an Steinkohleanlagen am
Strommarkt nach § 4 für das jeweilige Zieldatum.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 erfolgt in
den verkürzten Verfahren für die Jahre 2020 und 2021
keine Ermittlung des Ausschreibungsvolumens. Das
Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibung im ver-
kürzten Verfahren für das Jahr 2020 beträgt 4 Gigawatt
Nettonennleistung und das Ausschreibungsvolumen für
die Ausschreibung im verkürzten Verfahren für das Jahr
2021 beträgt 1,5 Gigawatt Nettonennleistung.

(4) In der Ausschreibung für das Zieldatum 2027 ist
das zu ermittelnde Ausschreibungsvolumen abwei-
chend von Absatz 2 die Differenz aus dem Ausgangs-
niveau nach § 7 für das Zieldatum 2027 und dem Ziel-
niveau an Steinkohleanlagen am Strommarkt für das
Zieldatum 2030 nach § 4.

(5) In den Ausschreibungen für das Zieldatum 2023,
das Zieldatum 2024 und das Zieldatum 2025 wird zu
dem nach den Absätzen 1 und 2 ermittelten Ausschrei-
bungsvolumen jeweils 1 Gigawatt addiert.
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§ 7

Ermittlung des
Ausgangsniveaus durch die Bundesnetzagentur

(1) Die Bundesnetzagentur ermittelt vor jedem Ge-
bots- oder Anordnungstermin das Ausgangsniveau für
die Ausschreibungen und für die gesetzliche Reduzie-
rung für das jeweils nächste Zieldatum, indem sie das
Verfahren nach den folgenden Absätzen durchführt.

(2) Zur Ermittlung des Ausgangsniveaus wird zu-
nächst die Summe der Nettonennleistung der Steinkoh-
leanlagen mit Genehmigung zur Kohleverstromung
ermittelt

1. für die Zieldaten 2022 und 2023, indem die Bundes-
netzagentur die Nettonennleistung der im beschleu-
nigten Verfahren nach § 8 ermittelten Kraftwerke
addiert und

2. für die Zieldaten ab dem Zieldatum 2024, indem die
Bundesnetzagentur die Nettonennleistung der Kraft-
werke auf der Liste nach § 29 Absatz 4 in Verbin-
dung mit § 32 addiert.

(3) Von der Summe der nach Absatz 2 ermittelten
installierten Nettonennleistung subtrahiert die Bundes-
netzagentur die Summe der Nettonennleistung der
Steinkohleanlagen,

1. die ihre immissionsschutzrechtliche Genehmigung
nach den §§ 4 bis 6 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes verloren haben,

2. für die eine verbindliche Stilllegung nach § 9 Absatz 1
Nummer 1 oder ein verbindliches Verbot der Kohle-
verfeuerung nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 angezeigt
wurde, wenn die Stilllegung oder das Verbot der
Kohleverfeuerung vor oder zu dem jeweiligen Zielda-
tum wirksam wird,

3. für die eine endgültige Stilllegung nach § 13b des
Energiewirtschaftsgesetzes angezeigt wurde und
denen eine endgültige Stilllegung nach § 13b Ab-
satz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes verboten
wurde,

4. die nach § 18 der Kapazitätsreserveverordnung vom
28. Januar 2019 (BGBl. I S. 58) einen Zuschlag er-
halten haben und für die ein wirksamer Vertrag im
Rahmen der Kapazitätsreserve dadurch zustande
gekommen ist, dass die Zweitsicherheit nach § 10
Absatz 2 der Kapazitätsreserveverordnung fristge-
recht geleistet worden ist, wenn der Erbringungs-
zeitraum zum Zieldatum bereits begonnen hat; dies
ist auch anzuwenden, wenn die vertragliche Ver-
pflichtung bereits beendet wurde,

5. denen ein Zuschlag nach § 21 erteilt wurde,

6. denen die gesetzliche Reduzierung nach § 35 ange-
ordnet wurde und

7. für die zum Zeitpunkt der Ermittlung des Ausgangs-
niveaus ein Antrag auf Zulassung für den Kohleer-
satzbonus nach § 7 Absatz 2 des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes in der am 13. August 2020
geltenden Fassung oder nach § 7c des Kraft-Wär-
me-Kopplungsgesetzes beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle gestellt und bereits eine
Zulassung durch das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle erteilt und nicht zurückgenommen
wurde.

(4) Für die Ermittlung der Steinkohleanlagen nach
den Absätzen 2 und 3 bezieht die Bundesnetzagentur
alle Informationen ein, die bis einen Monat vor der Be-
kanntmachung der Ausschreibung nach § 11 oder der
Anordnung der gesetzlichen Reduzierung nach § 35 bei
ihr eingegangen sind.

(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 findet in
den verkürzten Verfahren in den Jahren 2020 und 2021
keine Ermittlung des Ausgangsniveaus statt.

§ 8

Beschleunigtes Verfahren
zur Erfassung der Steinkohleanlagen

(1) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht zur Ermitt-
lung des Ausgangsniveaus für die Ausschreibungen für
die Zieldaten 2022 und 2023 auf Grundlage des Moni-
torings nach § 35 Absatz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes spätestens fünf Monate vor dem jeweiligen
Gebotstermin, beginnend spätestens mit dem 30. Sep-
tember 2020, eine Liste der Steinkohleanlagen in
Deutschland, die eine rechtswirksame Genehmigung
nach den §§ 4 bis 6 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432)
geändert worden ist, zur Verfeuerung von Steinkohle
zum Zweck der Erzeugung elektrischer Energie haben,
mit folgenden Angaben auf ihrer Internetseite:

1. den Namen,

2. die Adresse,

3. die Zuordnung zu einem Hauptenergieträger und

4. die Nettonennleistung.

Bereits endgültig nach § 13b Absatz 3 Satz 2 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes stillgelegte Erzeugungsanlagen
sind von der Erhebung ausgenommen.

(2) Soweit für Steinkohleanlagen eine Korrektur oder
Ergänzung der zugrunde gelegten Angaben nach Ab-
satz 1 erforderlich ist, muss der Anlagenbetreiber, der
dem Monitoring nach § 35 Absatz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes unterliegt, die Angaben sowie die ent-
sprechenden Unterlagen, aus denen sich der Korrektur-
bedarf oder die Ergänzung ergibt, innerhalb einer Frist
von zwei Wochen ab Veröffentlichung der Angaben
nach Absatz 1 an die Bundesnetzagentur übermitteln.
Anlagenbetreiber, die nicht vom Monitoring nach § 35
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes erfasst sind,
müssen die Daten nach Absatz 1 nach Aufforderung
durch die Bundesnetzagentur unmittelbar oder ohne
Aufforderung innerhalb einer Frist von zwei Wochen
ab Veröffentlichung der Angaben nach Absatz 1 an
die Bundesnetzagentur übermitteln. Die Angaben nach
den Sätzen 1 und 2 sind verbindlich, vorbehaltlich der
wirksamen Zuordnung zu Dampfsammelschienenblö-
cken nach § 13.

§ 9

Verbindliche
Stilllegungsanzeige und

verbindliche Kohleverfeuerungsverbotsanzeige

(1) Der Anlagenbetreiber einer Steinkohleanlage mit
einer Nettonennleistung von 10 Megawatt oder mehr
kann
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1. bei der Anzeige der endgültigen Stilllegung nach
§ 13b Absatz 1 und 3 Satz 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes erklären, dass er sich verpflichtet, die
Steinkohleanlage zu dem angezeigten Stilllegungs-
zeitpunkt, spätestens 30 Monate nach dieser Anzei-
ge, endgültig stillzulegen (verbindliche Stilllegungs-
anzeige) oder

2. gegenüber der Bundesnetzagentur erklären, dass er
sich verpflichtet, in der Steinkohleanlage ab dem an-
gezeigten Zeitpunkt, spätestens 30 Monate nach
dieser Anzeige, keine Kohle mehr zu verfeuern (ver-
bindliche Kohleverfeuerungsverbotsanzeige); in die-
sem Fall ist § 51 Absatz 1 anzuwenden.

(2) Die Anzeigen nach Absatz 1 sind unwiderruflich.
Im Fall einer verbindlichen Stilllegungsanzeige muss
der Anlagenbetreiber in der Stilllegungsanzeige den
Kalendertag mitteilen, zu dem die endgültige Stillle-
gung der Steinkohleanlage erfolgen soll. Im Fall einer
verbindlichen Kohleverfeuerungsverbotsanzeige muss
der Anlagenbetreiber den Kalendertag bestimmen und
mitteilen, ab dem das Verbot der Kohleverfeuerung
wirksam werden soll. Die Pflicht zur Anzeige von Still-
legungen nach § 13b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes und die damit verbundenen Bestim-
mungen nach den §§ 13b bis 13d des Energiewirt-
schaftsgesetzes bleiben unberührt.

(3) Eine Steinkohleanlage, für die der Anlagenbetrei-
ber die Stilllegung nach Absatz 1 Nummer 1 angezeigt
oder sich nach Absatz 1 Nummer 2 verpflichtet hat, in
der Steinkohleanlage keine Kohle mehr zu verfeuern,

1. darf nicht an dem Ausschreibungsverfahren nach
Teil 3 teilnehmen,

2. darf an den Beschaffungsverfahren der Kapazitäts-
reserve nach § 13e Absatz 2 in Verbindung mit § 13h
des Energiewirtschaftsgesetzes teilnehmen.

Der Anspruch auf den erhöhten Zuschlag für KWK-
Strom nach § 7 Absatz 2 des Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes in der am Tag vor dem 13. August 2020
geltenden Fassung oder nach § 7c des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes bleibt für den Anlagenbetreiber
nach Satz 1 unberührt.

T e i l 3

A u s s c h r e i b u n g e n
z u r R e d u z i e r u n g

d e r S t e i n k o h l e v e r s t r om u n g

§ 10

Gegenstand der
Ausschreibungen, Gebotstermine

(1) Die Bundesnetzagentur ermittelt durch Aus-
schreibungen die zu bezuschlagenden Gebote und
den Steinkohlezuschlag.

(2) Der Gebotstermin für die Ausschreibung

1. im verkürzten Verfahren für das Jahr 2020 ist der
1. September 2020,

2. im verkürzten Verfahren für das Jahr 2021 ist der
erste Werktag des Monats, der vier Monate nach
dem Gebotstermin nach Nummer 1 liegt,

3. mit dem Zieldatum 2022 liegt 20 Monate vor diesem
Zieldatum,

4. mit dem Zieldatum 2023 liegt 21 Monate vor diesem
Zieldatum,

5. mit dem Zieldatum 2024 liegt 28 Monate vor diesem
Zieldatum,

6. mit dem Zieldatum 2025 liegt 32 Monate vor diesem
Zieldatum,

7. mit dem Zieldatum 2026 liegt 34 Monate vor diesem
Zieldatum und

8. mit dem Zieldatum 2027 liegt 34 Monate vor diesem
Zieldatum.

(3) Ergibt die Ermittlung des Ausschreibungsvolu-
mens nach § 6 für eines der Zieldaten 2022 bis 2027,
dass das Ausschreibungsvolumen null oder negativ ist,
führt die Bundesnetzagentur für dieses Zieldatum kein
Ausschreibungsverfahren durch.

(4) Liegt eine Woche vor dem Gebotstermin nach
Absatz 2 Nummer 1 noch keine beihilferechtliche Ge-
nehmigung durch die Europäische Kommission zu den
Teilen 2 und 3 vor, kann die Bundesnetzagentur die
Fristen und Termine nach Absatz 2 Nummer 1 und den
§§ 11 und 21 Absatz 1 so anpassen, dass für die Aus-
schreibung im verkürzten Verfahren für das Jahr 2020
ein Zuschlagstermin nach § 21 am 1. Dezember 2020
erreicht wird.

§ 11

Bekanntmachung der Ausschreibung

(1) Die Bundesnetzagentur macht die Ausschrei-
bung frühestens 14 Wochen und spätestens zehn Wo-
chen vor dem jeweiligen Gebotstermin auf ihrer Inter-
netseite bekannt. Abweichend von Satz 1 macht die
Bundesnetzagentur die Ausschreibung im verkürzten
Verfahren für das Jahr 2020 und die Ausschreibung im
verkürzten Verfahren für das Jahr 2021 spätestens vier
Wochen vor dem Gebotstermin bekannt. Die Bekannt-
machung muss folgende Angaben enthalten:

1. den Gebotstermin,

2. das Ausschreibungsvolumen,

3. den Höchstpreis,

4. den Netzfaktor nach § 18 Absatz 5, sofern dieser in
dem jeweiligen Ausschreibungsverfahren anzuwen-
den ist,

5. die Formatvorgaben, die nach Absatz 3 von der
Bundesnetzagentur für die Gebotsabgabe vorgese-
hen sind, und

6. die Festlegungen nach § 62, soweit sie die Gebots-
abgabe oder das Zuschlagsverfahren betreffen.

(2) Die Bekanntmachung nach Absatz 1 erfolgt aus-
schließlich im öffentlichen Interesse.

(3) Die Bundesnetzagentur kann für die Ausschrei-
bungsverfahren Formatvorgaben machen. Die Aus-
schreibungen können von der Bundesnetzagentur ganz
oder teilweise im Wege eines elektronischen Verfahrens
durchgeführt werden.

§ 12

Teilnahmeberechtigung

(1) Der Anlagenbetreiber kann sich mit einer Stein-
kohleanlage an einem Ausschreibungsverfahren nach
Teil 3 beteiligen, sofern diese Steinkohleanlage nach
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den Absätzen 2 und 3 teilnahmeberechtigt ist. Für die
Teilnahme an der Ausschreibung müssen folgende An-
forderungen erfüllt sein:

1. die angebotene Anlage ist eine Steinkohleanlage im
Sinne von § 3 Nummer 25; soweit die Steinkohlean-
lage über eine Dampfsammelschiene verfügt, ist die
wirksame Zuordnung zu Dampfsammelschienenblö-
cken nach § 13 maßgeblich,

2. die angebotene Steinkohleanlage hat bis zu dem je-
weiligen Zieldatum der Ausschreibung eine rechts-
wirksame Genehmigung nach den §§ 4 bis 6 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Verfeuerung
von Steinkohle zum Zweck der Erzeugung elektri-
scher Energie,

3. Steinkohle ist der Hauptenergieträger der Steinkoh-
leanlage,

4. der Anlagenbetreiber weist durch eine Erklärung
nach, dass der oder die Eigentümer der Steinkohle-
anlage mit der Gebotsabgabe einverstanden ist oder
sind,

5. der Anlagenbetreiber weist durch Vorlage einer ge-
meinsamen Erklärung der zuständigen Tarifpartner
nach, dass für die Steinkohleanlage, für die ein
Gebot abgegeben wird, ein Tarifvertrag oder eine
Betriebsvereinbarung Anwendung findet, die den
Abbau der Beschäftigung in der Steinkohleanlage
betrifft, der aufgrund eines Verbots der Kohlever-
feuerung nach § 51 in Verbindung mit einem Zu-
schlag nach § 21 erfolgt,

6. der Anlagenbetreiber hat dem Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle durch Vorlage einer ver-
bindlichen Erklärung nachgewiesen, dass er für die
Steinkohleanlage, für die er ein Gebot in der Aus-
schreibung abgibt, den Kohleersatzbonus nach § 7
Absatz 2 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes in
der am 13. August 2020 geltenden Fassung oder
nach § 7c des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes für
den Fall eines Zuschlags nach § 21 ab Bestandskraft
des Zuschlags nicht in Anspruch nimmt (bedingte
Verzichtserklärung),

7. der Anlagenbetreiber legt eine Erklärung zu der an-
gestrebten Nutzung des Standorts der Steinkohle-
anlage nach dem Wirksamwerden des Verbots der
Kohleverfeuerung vor und erklärt sein Einverständ-
nis, dass seine Angaben zu der angestrebten Nut-
zung im Fall eines Zuschlags nach § 21 durch die
Bundesnetzagentur veröffentlicht werden und

8. der Anlagenbetreiber weist der Bundesnetzagentur
durch Eigenerklärung nach, dass er sich für den Fall,
dass dieses Gebot einen Zuschlag erhält, verpflich-
tet, auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber
mit Regelverantwortung den oder die Generatoren
der bezuschlagten Steinkohleanlage zu einem Be-
triebsmittel zur Bereitstellung von Blind- und Kurz-
schlussleistung umrüsten zu lassen und den Über-
tragungsnetzbetreibern nach § 12 Absatz 1 und
nach § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
für maximal acht Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem
das Verbot der Kohleverfeuerung für die bezu-
schlagte Steinkohleanlage wirksam wird, zur Verfü-
gung zu stellen.

(2) Nicht teilnahmeberechtigt nach Absatz 1 sind
Steinkohleanlagen,

1. die nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 eine ver-
bindliche Stilllegungsanzeige oder nach § 9 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 eine verbindliche Kohleverfeue-
rungsverbotsanzeige abgegeben haben,

2. die nach § 18 der Kapazitätsreserveverordnung
einen Zuschlag erhalten haben und für die ein wirk-
samer Vertrag im Rahmen der Kapazitätsreserve
dadurch zustande gekommen ist, dass die Zweit-
sicherheit nach § 10 Absatz 2 der Kapazitätsreser-
veverordnung fristgerecht geleistet worden ist; dies
gilt auch, wenn die vertragliche Verpflichtung bereits
beendet wurde,

3. für die eine endgültige Stilllegung nach § 13b Ab-
satz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes ange-
zeigt wurde und die endgültig nach § 13b Absatz 3
Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes stillgelegt
wurden oder denen eine endgültige Stilllegung nach
§ 13b Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes ver-
boten wurde,

4. die im Sinne des § 13b Absatz 3 Satz 2 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes endgültig stillgelegt sind,

5. denen ein Zuschlag nach § 21 in einem vorherigen
Ausschreibungsverfahren erteilt wurde oder

6. denen die gesetzliche Reduzierung nach § 35 ange-
ordnet wurde.

(3) Ergänzend zu Absatz 2 sind in der ersten Aus-
schreibung Steinkohleanlagen nicht teilnahmeberech-
tigt, die sich in kreisfreien Städten, Stadtkreisen, Krei-
sen und Landkreisen nach Anlage 1 zu diesem Gesetz
befinden.

§ 13

Zuordnung zu
Dampfsammelschienenblöcken

für die Ausschreibungen

(1) Verfügt eine Steinkohleanlage über eine Dampf-
sammelschiene, kann der Anlagenbetreiber, vorbehalt-
lich § 29 Absatz 3 Satz 2, die Hauptanlagenteile dieser
Anlage zu Dampfsammelschienenblöcken zuordnen
und damit von anderen Dampfsammelschienenblöcken
derselben Anlage abgrenzen. Die Abgrenzung wird nur
wirksam, wenn

1. die Anforderungen von § 3 Nummer 12 erfüllt sind,

2. mechanisch miteinander verbundene Hauptanlagen-
teile demselben Dampfsammelschienenblock zuge-
ordnet sind,

3. jeder Hauptanlagenteil und jeder Steinkohle-Reser-
vedampferzeuger jeweils nur einem Dampfsammel-
schienenblock zugeordnet ist,

4. sämtliche Dampferzeuger zur Erzeugung von Dampf
durch den Einsatz von Steinkohle mindestens einem
der Dampfsammelschienenblöcke zugeordnet sind,

5. sämtliche Steinkohle-Reservedampferzeuger Dampf-
sammelschienenblöcken zugeordnet sind, in denen
jeweils mindestens auch ein Dampferzeuger, der als
Hauptanlagenteil Dampf durch den Einsatz von
Steinkohle erzeugt, vorhanden ist und

6. für jeden Dampfsammelschienenblock sämtliche
Dampferzeuger zur Erzeugung von Dampf durch
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den Einsatz von Steinkohle, die keine Steinkohle-
Reservedampferzeuger sind, ausreichend dimensio-
niert sind, um mit diesen die jeweils angegebene
Nettonennleistung des Dampfsammelschienen-
blocks erreichen zu können, oder die Nettonennleis-
tung durch die Bundesnetzagentur nach Absatz 3
Satz 3 rechnerisch ermittelt wurde.

(2) Nimmt der Anlagenbetreiber für eine Steinkohle-
anlage, die über eine Dampfsammelschiene verfügt,
eine Abgrenzung von Dampfsammelschienenblöcken
nach Absatz 1 vor, teilt er dies der Bundesnetzagentur
bei seiner Gebotsabgabe mit und belegt die Erfüllung
der Anforderungen nach Absatz 1 durch geeignete Un-
terlagen. In der Mitteilung nach Satz 1 muss der Anla-
genbetreiber zusätzlich für jeden Dampfsammelschie-
nenblock mindestens angeben und durch geeignete
Unterlagen nachweisen:

1. die Bezeichnung des Dampfsammelschienenblocks,

2. die Nettonennleistung des Dampfsammelschienen-
blocks,

3. den Hauptenergieträger des Dampfsammelschie-
nenblocks,

4. die zugeordneten Hauptanlagenteile sowie etwaige
Steinkohle-Reservedampferzeuger einschließlich ei-
ner Darstellung, wie diese mechanisch oder thermo-
dynamisch miteinander verbunden und in der Stein-
kohleanlage angeordnet sind,

5. das Datum der Inbetriebnahme des Dampfsammel-
schienenblocks,

6. die Feuerungswärmeleistung und den Hauptenergie-
träger der einzelnen Dampferzeuger und

7. die Dauerwirkleistung der einzelnen Generatoren.

(3) Die Bundesnetzagentur überprüft im Rahmen des
Gebotsverfahrens die Angaben und Unterlagen nach
Absatz 2. Eine ordnungsgemäße Zuordnung nach
Absatz 1 wird mit Abschluss des Gebotsverfahrens
wirksam. Sofern die Überprüfung ergibt, dass die Net-
tonennleistung nicht gemäß den Anforderungen nach
Absatz 1 erreicht werden kann, steht die von der Bun-
desnetzagentur gemäß den Anforderungen nach Ab-
satz 1 rechnerisch ermittelte Nettonennleistung der
Nettonennleistung der Steinkohleanlage gleich. Die
durch den Anlagenbetreiber einmalig getroffene ord-
nungsgemäße Zuordnung behält dauerhaft ihre Wirk-
samkeit, auch für eine Teilnahme an weiteren Aus-
schreibungen und behält ihre Wirksamkeit auch für die
gesetzliche Reduzierung nach Teil 4.

(4) Gibt ein Anlagenbetreiber mehrere Gebote in ei-
nem oder in verschiedenen Ausschreibungsverfahren
ab, ist die Abgrenzung der Dampfsammelschienenblö-
cke nur bei der ersten Gebotsabgabe vorzunehmen.
Werden für diesen Dampfsammelschienenblock in wei-
teren Ausschreibungsverfahren Gebote abgegeben,
behält die einmal vorgenommene Abgrenzung ihre
Wirksamkeit. Der Anlagenbetreiber hat eindeutig zu
kennzeichnen, welchem Gebot die Unterlagen nach
Satz 1 zugeordnet sind.

§ 14

Anforderungen an Gebote

(1) Der Bieter muss das Gebot in Schriftform abge-
ben und hierbei jeweils die folgenden Angaben ma-
chen:

1. Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse des Bieters; sofern der Bieter keine natür-
liche Person ist, sind auch anzugeben:

a) der Unternehmenssitz,

b) der Name einer natürlichen Person, die zur Kom-
munikation mit der Bundesnetzagentur und zur
Vertretung des Bieters für alle Handlungen nach
diesem Gesetz bevollmächtigt ist (Bevollmäch-
tigter), und,

c) wenn mindestens 25 Prozent der Stimmrechte
oder des Kapitals bei anderen rechtsfähigen
Personengesellschaften oder juristischen Perso-
nen liegen, deren Name und Sitz,

2. den Namen der Steinkohleanlage, für die das Gebot
abgegeben wird,

3. die Zuordnung zu Dampfsammelschienenblöcken,
soweit die Steinkohleanlage über eine Dampfsam-
melschiene verfügt,

4. den Gebotstermin der Ausschreibung, für die das
Gebot abgegeben wird,

5. die Gebotsmenge in Megawatt Nettonennleistung
mit drei Nachkommastellen,

6. den Gebotswert in Euro mit zwei Nachkommastel-
len pro Megawatt Nettonennleistung,

7. den Standort der Steinkohleanlage, auf die sich das
Gebot bezieht, mit Angabe von Bundesland, Land-
kreis, Gemeinde und postalischer Adresse,

8. den regelverantwortlichen Betreiber des Übertra-
gungsnetzes, in dessen Regelzone sich die Stein-
kohleanlage, auf die sich das Gebot bezieht, befin-
det, sowie den Anschlussnetzbetreiber und die
Spannungsebene,

9. die Genehmigungsbehörde der Betriebsgenehmi-
gung sowie das Aktenzeichen der Betriebsgeneh-
migung,

10. die gesamten testierten historischen Kohlendioxid-
emissionen der Steinkohleanlage in den letzten drei
abgeschlossenen Kalenderjahren vor dem Gebots-
termin in Tonnen ohne Nachkommastellen pro Me-
gawatt Nettonennleistung,

11. die Feuerungswärmeleistung der Dampferzeuger
und die Dauerwirkleistung der Generatoren der
Steinkohleanlage,

12. die Kraftwerksnummer, unter der die Steinkohlean-
lage in der Bundesnetzagentur nach § 35 Absatz 1
des Energiewirtschaftsgesetzes geführt wird, so-
fern vorhanden, und

13. eine aktuelle Bankverbindung.

(2) Die Gebotsmenge nach Absatz 1 Nummer 5
muss sich stets auf die gesamte Nettonennleistung ei-
ner Steinkohleanlage beziehen.

(3) Dem Gebot sind Nachweise über das Vorliegen
der Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 10 und
§ 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 8 beizufügen. Gibt
ein Bieter in einer Ausschreibung mehrere Gebote für
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unterschiedliche Steinkohleanlagen ab, muss er die
Gebote nummerieren und eindeutig kennzeichnen, wel-
che Nachweise zu welchem Gebot gehören.

(4) Die Gebote müssen der Bundesnetzagentur spä-
testens am jeweiligen Gebotstermin zugehen. Nicht
fristgerecht eingegangene Gebote bleiben unberück-
sichtigt. Gebote müssen den Formatvorgaben nach
§ 11 Absatz 3 entsprechen, soweit die Bundesnetz-
agentur Formatvorgaben gemacht hat.

§ 15

Rücknahme von Geboten

(1) Die Rücknahme von Geboten ist bis zu dem je-
weiligen Gebotstermin zulässig. Maßgeblich ist der Zu-
gang der Rücknahmeerklärung bei der Bundesnetz-
agentur. Die Rücknahme muss durch eine unbedingte
und unbefristete Erklärung des Bieters erfolgen, die
sich dem Gebot eindeutig zuordnen lässt. Die Rück-
nahmeerklärung bedarf der Schriftform.

(2) Bieter sind an ihre Gebote, die bis zum Gebots-
termin abgegeben und nicht zurückgenommen wurden,
gebunden, bis ihnen durch die Bundesnetzagentur mit-
geteilt wurde, dass ihr Gebot keinen Zuschlag erhalten
hat.

§ 16

Ausschluss von Bietern

Die Bundesnetzagentur kann einen Bieter und des-
sen Gebote von dem Zuschlagsverfahren ausschließen,
wenn der Bieter vorsätzlich oder grob fahrlässig ein Ge-
bot oder mehrere Gebote unter falschen Angaben oder
unter Vorlage falscher Nachweise in dieser oder einer
vorangegangenen Ausschreibung abgegeben hat. Die
Bundesnetzagentur schließt einen Bieter und dessen
Gebote von dem Ausschreibungsverfahren aus, wenn
er mit anderen Bietern Absprachen über die Gebots-
werte der in dieser oder einer vorangegangenen Aus-
schreibung abgegebenen Gebote getroffen hat.

§ 17

Ausschluss von Geboten

Die Bundesnetzagentur schließt Gebote vom Zu-
schlagsverfahren aus, wenn

1. die Teilnahmevoraussetzungen nach § 12, die For-
matvorgaben nach § 11 Absatz 3 oder die Anforde-
rungen an Gebote nach § 14 nicht vollständig erfüllt
sind,

2. das Gebot nicht fristgerecht eingegangen ist,

3. das Gebot Bedingungen, Befristungen oder sonstige
Nebenabreden enthält, die sich nicht aus diesem
Gesetz ergeben,

4. das Gebot nicht den bekanntgemachten Festlegun-
gen der Bundesnetzagentur entspricht, soweit diese
die Gebotsabgabe betreffen,

5. das einzelne Gebot sich auf mehr als eine Steinkoh-
leanlage bezieht oder

6. sich das Gebot nur auf einen Teil der Nettonennleis-
tung einer Steinkohleanlage bezieht.

Ist ein Gebot ausschließlich aufgrund von offensichtlich
fehlerhaften oder fehlenden Angaben auszuschließen,
hat die Bundesnetzagentur dem Bieter die Möglichkeit

zur Nachbesserung innerhalb von zwei Wochen nach
Aufforderung zur Nachbesserung zu geben.

§ 18

Zuschlagsverfahren

(1) Die Bundesnetzagentur führt bei jeder Ausschrei-
bung ein Zuschlagsverfahren durch. Hierbei öffnet sie
die fristgerecht eingegangenen Gebote nach dem Ge-
botstermin. Die Bundesnetzagentur prüft die Zulässig-
keit der Gebote nach den §§ 16 und 17 und schließt
unzulässige Gebote von dem weiteren Zuschlagsver-
fahren aus.

(2) Soweit die Summe der zulässigen Gebote in ei-
ner Ausschreibung das Ausschreibungsvolumen über-
steigt (Überzeichnung der Ausschreibung), wendet die
Bundesnetzagentur das Verfahren nach den Absätzen 3
bis 8 an. Abweichend von Satz 1 werden die Absätze 4
bis 6 in der Ausschreibung im verkürzten Verfahren für
das Jahr 2020 nicht angewendet.

(3) Die Bundesnetzagentur errechnet für jedes zuläs-
sige Gebot eine Kennziffer. Die Kennziffer bestimmt
sich aus dem Gebotswert geteilt durch die durch-
schnittlichen jährlichen historischen Kohlendioxidemis-
sionen pro Megawatt Nettonennleistung der Steinkoh-
leanlage. Für die Ermittlung der durchschnittlichen jähr-
lichen historischen Kohlendioxidemissionen der Stein-
kohleanlage teilt die Bundesnetzagentur die Angaben
des Bieters nach § 14 Absatz 1 Nummer 10 durch drei.

(4) Die Bundesnetzagentur übermittelt den Betrei-
bern der Übertragungsnetze mit Regelzonenverantwor-
tung unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens
nach Absatz 1 die Namen der Steinkohleanlagen, für
die zulässige Gebote abgegeben wurden. Die Betreiber
der Übertragungsnetze nehmen gegenüber der Bun-
desnetzagentur innerhalb von zwei Wochen nach Über-
mittlung der Informationen nach Satz 1 gemeinsam
dazu Stellung, welche der nach Satz 1 übermittelten
Steinkohleanlagen für eine Erhöhung der Wirkleistungs-
einspeisung nach § 13a Absatz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes in der zuletzt erstellten Systemanalyse
nach § 3 Absatz 2 der Netzreserveverordnung erforder-
lich waren. Erforderlich im Sinne von Satz 2 sind alle
Steinkohleanlagen, die

1. in einem bedarfsdimensionierenden Netznutzungs-
fall für eine Erhöhung der Wirkleistungseinspeisung
nach § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
eingesetzt werden mussten,

2. in einem der bedarfsdimensionierenden Netznut-
zungsfälle marktgetrieben Energie erzeugen, aber
für eine Erhöhung der Wirkleistungseinspeisung
nach § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
hätten eingesetzt werden müssen, wenn sie nicht
bereits Energie erzeugt hätten, oder

3. in einem der bedarfsdimensionierenden Netznut-
zungsfälle für eine Erhöhung der Wirkleistungsein-
speisung nicht verfügbar waren, aber deren Stillle-
gung den Bedarf an Erzeugungskapazität für die
Netzreserve nach § 3 Absatz 1 der Netzreservever-
ordnung erhöhen würde.

Bei der gemeinsamen Stellungnahme nach Satz 2 be-
rücksichtigen die Betreiber der Übertragungsnetze alle
bedarfsdimensionierenden Netznutzungsfälle aller
künftigen Betrachtungszeiträume, welche in der zuletzt
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erstellten Systemanalyse nach § 3 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 der Netzreserveverordnung analysiert und
von der Bundesnetzagentur nach § 3 Absatz 1 der
Netzreserveverordnung bestätigt wurden. Die Bundes-
netzagentur berücksichtigt die gemeinsame Stellung-
nahme der Betreiber der Übertragungsnetze mit Regel-
zonenverantwortung.

(5) Die Bundesnetzagentur errechnet für die Aus-
schreibungen bis zum Zieldatum 2026 auf Basis von
Absatz 4 Satz 2 und 3 eine modifizierte Kennziffer für
die Steinkohleanlagen, die nach Absatz 4 Satz 3 als
erforderlich eingestuft wurden, indem sie in der Berech-
nung nach Absatz 3 Satz 2 zu dem Gebotswert im Zäh-
ler einen Netzfaktor zu dem Gebotswert nach Absatz 3
Satz 2 addiert. Der Netzfaktor entspricht, soweit nicht
durch Rechtsverordnung nach § 60 Absatz 1 etwas an-
deres geregelt wurde, den durchschnittlichen jährlichen
Betriebsbereitschaftsauslagen in Euro pro Megawatt
Nettonennleistung aller Erzeugungsanlagen, welche
gemäß § 13d Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Energie-
wirtschaftsgesetzes in dem vorletzten Kalenderjahr vor
dem jeweiligen Gebotstermin in der Netzreserve vorge-
halten wurden, multipliziert mit:

1. 4,5 in der Ausschreibung im verkürzten Verfahren für
das Jahr 2021,

2. vier in der Ausschreibung für das Zieldatum 2022,

3. 3,5 in der Ausschreibung für das Zieldatum 2023,

4. drei in der Ausschreibung für das Zieldatum 2024,

5. 2,5 in der Ausschreibung für das Zieldatum 2025
und

6. zwei in der Ausschreibung für das Zieldatum 2026.

Sofern für eine Steinkohleanlage eine modifizierte
Kennziffer ermittelt wurde, ersetzt die modifizierte
Kennziffer die nach Absatz 3 für diese Steinkohleanlage
ermittelte Kennziffer.

(6) Soweit eine Berechnung des Netzfaktors nach
Absatz 5 erfolgt, veröffentlicht die Bundesnetzagentur
den Netzfaktor für jede Ausschreibung, für die ein Netz-
faktor anzuwenden ist. Die Veröffentlichung erfolgt je-
weils mit der Bekanntmachung der Ausschreibung.

(7) Die Bundesnetzagentur sortiert die Gebote ent-
sprechend der Kennziffer nach Absatz 3 und, mit Aus-
nahme der Ausschreibungen im verkürzten Verfahren
für das Jahr 2020 und für das Zieldatum 2027, der mo-
difizierten Kennziffer nach Absatz 5 gemeinsam in auf-
steigender Reihenfolge. Wenn die Kennziffern mehrerer
Gebote gleich sind, dann entscheidet das Los über die
Reihenfolge nach Satz 1, es sei denn, die Reihenfolge
ist für die Zuschlagserteilung nicht maßgeblich.

(8) Die Bundesnetzagentur erteilt in der Reihenfolge
nach Absatz 7 beginnend mit der niedrigsten Kennziffer
allen Geboten im Umfang ihrer Gebotsmenge einen Zu-
schlag nach § 21, bis das Ausschreibungsvolumen
erstmals durch den Zuschlag zu einem Gebot erreicht
oder überschritten wird. Das Gebot, durch dessen Be-
zuschlagung das Ausschreibungsvolumen erstmals er-
reicht oder überschritten wird, wird noch bezuschlagt.
Den übrigen Geboten wird kein Zuschlag erteilt. Die
Bundesnetzagentur erfasst für jedes Gebot, für das
ein Zuschlag erteilt worden ist, die vom Bieter übermit-
telten Angaben und Nachweise sowie den Steinkohle-
zuschlag. Der Anspruch auf Zahlung des Steinkohlezu-
schlags bestimmt sich in der Höhe nach dem Gebots-

wert unter Berücksichtigung des Höchstpreises nach
§ 19 multipliziert mit der jeweiligen Gebotsmenge.

§ 19

Höchstpreis

(1) Der Höchstpreis in den Ausschreibungen ist

1. im verkürzten Verfahren für das Jahr 2020 165 000
Euro pro Megawatt Nettonennleistung,

2. im verkürzten Verfahren für das Jahr 2021 155 000
Euro pro Megawatt Nettonennleistung,

3. für das Zieldatum 2022 155 000 Euro pro Megawatt
Nettonennleistung,

4. für das Zieldatum 2023 116 000 Euro pro Megawatt
Nettonennleistung,

5. für das Zieldatum 2024 107 000 Euro pro Megawatt
Nettonennleistung,

6. für das Zieldatum 2025 98 000 Euro pro Megawatt
Nettonennleistung,

7. für das Zieldatum 2026 89 000 Euro pro Megawatt
Nettonennleistung und

8. für das Zieldatum 2027 89 000 Euro pro Megawatt
Nettonennleistung.

(2) Der Bieter darf in seinem Gebot zu dem jeweili-
gen Gebotstermin höchstens den Höchstpreis nach
Absatz 1 bieten. Gibt ein Bieter einen Gebotswert über
dem Höchstpreis ab, gilt der Höchstpreis als der abge-
gebene Gebotswert.

§ 20

Verfahren bei
Unterzeichnung der Ausschreibung

(1) Soweit in einer Ausschreibung die Summe der
Gebotsmenge der zugelassenen Gebote das Aus-
schreibungsvolumen nicht übersteigt (Unterzeichnung
der Ausschreibung), erteilt die Bundesnetzagentur je-
dem nach § 18 Absatz 1 zugelassenen Gebot einen
Zuschlag in Höhe des Gebotswerts unter Berücksichti-
gung des Höchstpreises nach § 19.

(2) Die Bundesnetzagentur berücksichtigt die in ei-
ner Ausschreibung nicht bezuschlagten Mengen des
Ausschreibungsvolumens bei der Ermittlung des Aus-
schreibungsvolumens nach § 6 für die jeweils folgende
Ausschreibung. Soweit die Ausschreibung im verkürz-
ten Verfahren für das Jahr 2020 unterzeichnet ist, be-
rücksichtigt die Bundesnetzagentur die nicht bezu-
schlagten Mengen des Ausschreibungsvolumens bei
der Ausschreibung im verkürzten Verfahren für das Jahr
2021 indem sie die nicht bezuschlagten Mengen auf
das Ausschreibungsvolumen von 1,5 Gigawatt nach
§ 6 Absatz 3 addiert.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist bei einer Unter-
zeichnung der Ausschreibung ab der Ausschreibung
für das Zieldatum 2024 für die Differenz aus dem Aus-
schreibungsvolumen und der Summe der Gebotsmen-
gen der bezuschlagten Gebote die gesetzliche Redu-
zierung entsprechend der Bestimmungen nach Teil 4
anzuwenden.

1827Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



§ 21

Zuschlagstermine, Erteilung der Zuschläge

(1) Die Bundesnetzagentur erteilt die Zuschläge frü-
hestens acht Wochen und spätestens drei Monate
nach dem Gebotstermin nach § 10 Absatz 2 (Zu-
schlagstermin) und gibt die erteilten Zuschläge auf ihrer
Internetseite bekannt. Sie unterrichtet die Anlagenbe-
treiber der bezuschlagten Steinkohleanlagen unverzüg-
lich nach dem Zuschlagstermin über die Zuschlags-
erteilung und den Steinkohlezuschlag. Für jeden Zu-
schlag erteilt die Bundesnetzagentur eine eindeutige
Zuschlagsnummer.

(2) Die Bundesnetzagentur unterrichtet die Anlagen-
betreiber, deren Gebot keinen Zuschlag erhalten hat, zu
dem Zuschlagstermin nach Absatz 1 über den nicht er-
folgten Zuschlag der Steinkohleanlage.

§ 22

Unterrichtung der
für den Vollzug des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zuständigen Behörden

Die Bundesnetzagentur unterrichtet die für den Voll-
zug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zuständige
Behörde sowie das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle über die Erteilung eines Zuschlags
für die jeweilige Steinkohleanlage. Die für den Vollzug
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zuständige Be-
hörde trifft die notwendigen Maßnahmen. Die §§ 15, 16,
17, 20 und 21 Absatz 1 bis 3 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

§ 23

Anspruch auf
den Steinkohlezuschlag, Fälligkeit

Der Anlagenbetreiber, der einen Zuschlag nach § 21
erhält, hat ab Bestandskraft des Zuschlags einen An-
spruch gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertre-
ten durch die Bundesnetzagentur, auf Zahlung des
Steinkohlezuschlags, wobei dieser fällig wird, wenn
das Verbot der Kohleverfeuerung für die jeweilige
Steinkohleanlage wirksam wird.

§ 24

Öffentliche Bekanntmachung der Zuschläge

Die Bundesnetzagentur gibt das Ergebnis der Aus-
schreibung mit den folgenden Angaben auf ihrer Inter-
netseite bekannt:

1. dem Gebotstermin der Ausschreibung, für den die
Zuschläge bekanntgegeben werden,

2. den Namen der Bieter und der Steinkohleanlagen,
die einen Zuschlag erhalten haben, mit

a) der jeweils bezuschlagten Gebotsmenge,

b) der Nummer des Gebotes, sofern ein Bieter meh-
rere Gebote abgegeben hat,

c) einer eindeutigen Zuschlagsnummer,

d) Angaben zu der angestrebten Nutzung des
Standorts der Steinkohleanlage nach dem Wirk-
samwerden des Verbots der Kohleverfeuerung
und

3. dem niedrigsten und dem höchsten Gebotswert, die
einen Zuschlag erhalten haben.

Der Zuschlag ist eine Woche nach der Veröffentlichung
nach Satz 1 als öffentlich bekanntgegeben anzusehen.

§ 25

Verhältnis der
Steinkohleausschreibung zur Kapazitätsreserve

Steinkohleanlagen, denen ein Zuschlag nach § 21 er-
teilt wurde, dürfen an Beschaffungsverfahren nach
§ 13e des Energiewirtschaftsgesetzes in Verbindung
mit der Kapazitätsreserveverordnung teilnehmen. Im
Fall des Zustandekommens eines wirksamen Vertrags
nach § 18 der Kapazitätsreserveverordnung bleiben § 3
Absatz 2 der Kapazitätsreserveverordnung und das
Vermarktungsverbot nach § 52 Absatz 1 unberührt.

§ 26

Gewährleistung der
Netzsicherheit bei der Ausschreibung

(1) Die Bundesnetzagentur übermittelt die Namen
der Steinkohleanlagen, die einen Zuschlag erhalten ha-
ben, und den jeweiligen Kalendertag, ab dem das Ver-
bot der Kohleverfeuerung nach § 51 in Verbindung mit
§ 21 für die Steinkohleanlagen wirksam wird, unverzüg-
lich nach der Erteilung der Zuschläge den Betreibern
von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwor-
tung.

(2) Die Bestimmungen nach § 13b Absatz 1, 2 und 5
des Energiewirtschaftsgesetzes sowie nach den §§ 13c
und 13d des Energiewirtschaftsgesetzes in Verbindung
mit der Netzreserveverordnung sind mit der Maßgabe
anzuwenden, dass

1. die Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzo-
nenverantwortung in den Ausschreibungen im ver-
kürzten Verfahren für die Jahre 2020 und 2021 je-
weils gemeinsam innerhalb von drei Monaten nach
Eingang der Informationen nach Absatz 1 prüfen,
welche der übermittelten Steinkohleanlagen ab
dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Vermark-
tungsverbots systemrelevant im Sinne von § 13b
Absatz 2 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes
sind; Maßstab der Prüfung ist § 13b Absatz 2 Satz 3
des Energiewirtschaftsgesetzes; insbesondere wer-
den Alternativen zum Weiterbetrieb der Steinkohle-
anlagen unter Berücksichtigung auch technischer
Aspekte, erforderlicher Vorlaufzeiten sowie erwarte-
ter Kosten geprüft;

2. die Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzo-
nenverantwortung ab der Ausschreibung für das
Zieldatum 2022 gemeinsam im Rahmen der nächst-
möglichen auf die Übermittlung der Informationen
nach Absatz 1 folgenden Analyse nach § 3 Absatz 2
der Netzreserveverordnung prüfen, welche der über-
mittelten Steinkohleanlagen systemrelevant im
Sinne von § 13b Absatz 2 Satz 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes sind, wobei Prüfungsmaßstab und
die Prüfung von Alternativen den Vorgaben aus
Nummer 1 entsprechen, und

3. die Bundesnetzagentur über den Antrag eines Be-
treibers eines Übertragungsnetzes auf Genehmi-
gung der Ausweisung einer Anlage als systemrele-
vant unter Berücksichtigung der Alternativen im
Sinne der Nummern 1 und 2 innerhalb einer Frist
von drei Monaten ab der Mitteilung der Analyse nach
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den Nummern 1 und 2 entscheidet, wobei § 13b Ab-
satz 5 Satz 6 des Energiewirtschaftsgesetzes unbe-
rührt bleibt.

(3) Erfolgt die endgültige Stilllegung einer Stein-
kohleanlage zu dem Zeitpunkt, zu dem auch das Verbot
der Kohleverfeuerung gemäß § 51 spätestens wirksam
wird, besteht abweichend von § 13b Absatz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes keine Pflicht zur Anzeige
der vorläufigen oder endgültigen Stilllegung der Stein-
kohleanlage. Der § 13b des Energiewirtschaftsgesetzes
ist in diesem Fall nicht anzuwenden. Erfolgt die vorläu-
fige oder endgültige Stilllegung einer Steinkohleanlage
vor dem Zeitpunkt, zu dem das Verbot der Kohle-
verfeuerung gemäß § 51 spätestens wirksam wird, ist
§ 13b des Energiewirtschaftsgesetzes abweichend von
den Sätzen 1 und 2 anzuwenden.

(4) Ein Betreiber eines Übertragungsnetzes darf die
Umrüstung einer in seiner Regelzone liegenden Stein-
kohleanlage nach § 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 ver-
langen, sofern sie nach § 13b Absatz 3 Satz 2 des
Energiewirtschaftsgesetzes endgültig stillgelegt wer-
den soll und die Steinkohleanlage ohne die Umrüstung
als systemrelevant nach § 13b Absatz 2 Satz 2 des
Energiewirtschaftsgesetzes genehmigt worden wäre.
Der Anlagenbetreiber hat gegen den Betreiber eines
Übertragungsnetzes Anspruch

1. auf Erstattung der nachgewiesenen Kosten für die
Umrüstung seiner Anlage und

2. auf eine angemessene Vergütung entsprechend
§ 13c Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 13c Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden.

T e i l 4

G e s e t z l i c h e R e d u z i e r u n g
d e r S t e i n k o h l e v e r s t r om u n g

§ 27

Gesetzliche Reduzierung, Anordnungstermine

(1) Die Bundesnetzagentur legt jeweils 31 Monate
vor dem jeweiligen Zieldatum und beginnend für das
Zieldatum 2031 durch Anordnung der gesetzlichen Re-
duzierung nach § 35 Absatz 1 fest, für welche Stein-
kohleanlagen die gesetzliche Reduzierung der Kohle-
verstromung jeweils wirksam wird.

(2) Abweichend von Absatz 1 legt die Bundesnetz-
agentur bei Unterzeichnung der Ausschreibung nach
§ 20 Absatz 3 für die Zieldaten 2024 bis 2027 bereits
am Tag der Zuschlagserteilung durch Anordnung der
gesetzlichen Reduzierung nach § 35 Absatz 1 fest, für
welche Steinkohleanlagen die gesetzliche Reduzierung
der Kohleverstromung jeweils wirksam wird.

§ 28

Gesetzliche Reduktionsmenge

(1) Die Reduktionsschritte der gesetzlichen Reduzie-
rung erfolgen gemäß der nach § 6 für das jeweilige Ziel-
datum ermittelten gesetzlichen Reduktionsmenge. Für
die Zieldaten 2024 bis 2027 erfolgt die gesetzliche Re-
duzierung nach § 20 Absatz 3 für die nicht bezuschlag-
ten Ausschreibungsmengen.

(2) Ergibt die Ermittlung der gesetzlichen Reduk-
tionsmenge nach § 6 für eines der Zieldaten der Jahre
2024 bis spätestens 2038, dass die gesetzliche Reduk-
tionsmenge null oder negativ ist, entfällt die Anordnung
der gesetzlichen Reduzierung für dieses Zieldatum.

§ 29

Verfahren der Reihung
durch die Bundesnetzagentur

(1) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht zur Ermitt-
lung der Reihung auf Grundlage der Erfassung nach § 8
und des Monitorings nach § 35 Absatz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes spätestens zum 1. Januar 2021
eine Liste der Steinkohleanlagen in Deutschland mit fol-
genden Informationen auf ihrer Internetseite:

1. Name der Steinkohleanlage,

2. Adresse der Steinkohleanlage,

3. Zuordnung zu einem Hauptenergieträger,

4. Nettonennleistung der Steinkohleanlage und

5. Datum der Inbetriebnahme der Steinkohleanlage.

Die Bundesnetzagentur informiert die Betreiber der
Steinkohleanlagen, die in der Liste nach Satz 1 genannt
werden, unverzüglich über die Veröffentlichung.

(2) Bis spätestens einen Monat nach der Veröffent-
lichung der Liste nach Absatz 1 müssen der Bundes-
netzagentur durch den Betreiber der jeweiligen Stein-
kohleanlage folgende Informationen zur Verfügung
gestellt werden:

1. Angaben zu einer erforderlichen Berichtigung oder
Ergänzung der Angaben nach Absatz 1 einschließ-
lich der entsprechenden Unterlagen, aus denen sich
die Erforderlichkeit der Berichtigung oder Ergänzung
ergibt; dabei sind diese Angaben verbindlich,

2. Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5, wenn
Anlagenbetreiber nicht vom Monitoring nach § 35
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes erfasst
sind,

3. Nachweise durch ein einheitliches Wirtschaftsprü-
fertestat über zu berücksichtigende Investitionen
nach § 31 Absatz 1 und

4. rechtswirksame immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung nach § 4 Absatz 1 und § 6 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes für die jeweilige Steinkohle-
anlage.

Unterbleibt bis zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt
der Nachweis nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3,
werden bei der Reihung nach Absatz 4 auch in Bezug
auf das Datum der Inbetriebnahme und die Nettonenn-
leistung die von der Bundesnetzagentur nach Absatz 1
veröffentlichten Daten verwendet.

(3) Verfügt eine Steinkohleanlage über eine Dampf-
sammelschiene und hat der Anlagenbetreiber nicht be-
reits im Rahmen eines Gebotsverfahrens eine wirksame
Dampfsammelschienenzuordnung nach § 13 vorge-
nommen, kann er im Verfahren der Reihung die Haupt-
anlagenteile dieser Anlage nach Maßgabe des § 30
Dampfsammelschienenblöcken zuordnen und damit
von anderen Dampfsammelschienenblöcken derselben
Anlage abgrenzen. Trifft ein Betreiber einer Steinkohle-
anlage, die über eine Dampfsammelschiene verfügt,
keine Zuordnung der Dampfsammelschienenblöcke
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bis zum Ablauf der Frist nach Absatz 2 Satz 1, darf er
eine Zuordnung nach § 30 in Verbindung mit § 13 nicht
mehr vornehmen.

(4) Die Bundesnetzagentur erstellt auf der Grundlage
der Angaben nach den Absätzen 1 bis 3 und § 30 sowie
unter Anwendung von § 31 eine Liste der Steinkohle-
anlagen, denen als Hauptenergieträger Steinkohle zu-
geordnet ist, mit den Informationen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 bis 5. Sie reiht die Steinkohleanlagen
nach dem Datum der Inbetriebnahme beginnend mit
der ältesten. Sofern für eine Steinkohleanlage ein kor-
rigiertes Datum der Inbetriebnahme nach § 31 vorliegt,
ist dieses bei der Reihung maßgeblich.

(5) Die Bundesnetzagentur macht die Reihung nach
Absatz 4 mit folgenden Angaben auf ihrer Internetseite
zum 1. Juli 2021 öffentlich bekannt:

1. Name der Steinkohleanlage,

2. Adresse der Steinkohleanlage,

3. Zuordnung zu einem Hauptenergieträger,

4. Nettonennleistung der Steinkohleanlage,

5. Datum der Inbetriebnahme der Steinkohleanlage
und

6. korrigiertes Datum der Inbetriebnahme aufgrund
einer Maßnahme nach § 31.

Die Daten der Inbetriebnahme in der Reihung sind eine
Woche nach der Veröffentlichung als öffentlich be-
kanntgegeben anzusehen.

§ 30

Zuordnung zu
Dampfsammelschienenblöcken
für die gesetzliche Reduzierung

(1) Verfügt eine Steinkohleanlage über eine Dampf-
sammelschiene und hat der Anlagenbetreiber nicht be-
reits im Rahmen eines Gebotsverfahrens eine wirksame
Dampfsammelschienenzuordnung nach § 13 vorge-
nommen, kann er auch im Rahmen des Verfahrens der
Reihung die Hauptanlagenteile dieser Anlage zu
Dampfsammelschienenblöcken nach § 13 zuordnen
und damit von anderen Dampfsammelschienenblöcken
derselben Anlage abgrenzen.

(2) § 13 Absatz 1, 2 und 3 ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass der Anlagenbetreiber der Bundesnetz-
agentur die Angaben nach § 13 Absatz 2 für jeden
Dampfsammelschienenblock mitteilen muss und die
Zuordnung spätestens mit der Veröffentlichung der
Liste nach § 29 Absatz 5 wirksam wird. Er hat die Zu-
ordnung zu einer Dampfsammelschiene der Bundes-
netzagentur innerhalb der Frist nach § 29 Absatz 2 Satz 1
mitzuteilen.

(3) Die durch den Anlagenbetreiber getroffene ord-
nungsgemäße Zuordnung im Rahmen des Verfahrens
der Reihung behält dauerhaft ihre Wirksamkeit, auch
für eine Teilnahme an späteren Ausschreibungen.

§ 31

Investitionen in Steinkohleanlagen

(1) Die Bundesnetzagentur berücksichtigt bei der Er-
stellung der Reihung nach § 29 Investitionen in eine
Steinkohleanlage, deren Umfang in einer nach Absatz 2
Satz 2 testierten Aufstellung nachgewiesen worden ist

und die im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2010 und
dem 31. Dezember 2019 nach den Bestimmungen des
Handelsgesetzbuchs in der Bilanz des Anlagenbetrei-
bers als Anlagevermögen aktiviert worden sind. Die
erste Investition in eine Steinkohleanlage, die für deren
Errichtung und Inbetriebnahme getätigt wurde, ist keine
Investition im Sinne des Absatzes 1 und wird im Ver-
fahren zur Korrektur des Inbetriebnahmedatums nach
den Absätzen 2, 3, 4 und 5 nicht berücksichtigt.

(2) Für jede Steinkohleanlage, für die eine Investition
nach Absatz 1 geltend gemacht wird, ist spätestens
zum Zeitpunkt nach § 29 Absatz 2 durch den Anlagen-
betreiber eine Aufstellung mit folgenden Angaben zu
der Investition oder zu den Investitionen in die Stein-
kohleanlage vorzulegen:

1. Bezeichnung der Investition,

2. Zuordnung der Investition zu einer Steinkohleanlage,

3. Kalenderjahr der erstmaligen Aktivierung der Inves-
tition als Anlagevermögen in der Bilanz des Anlagen-
betreibers und

4. die Anschaffungs- und Herstellungskosten der In-
vestition, mit denen sie als Anlagevermögen in der
Bilanz des Anlagenbetreibers aktiviert worden ist.

Die Aufstellung nach Satz 1 ist von dem Prüfer zu tes-
tieren, der nach den jeweils anzuwendenden Vorschrif-
ten Abschlussprüfer des Jahresabschlusses des Anla-
genbetreibers ist. Über das Ergebnis der Prüfung ist ein
Testat anzufertigen. Für die Prüfung nach Satz 1 sind
§ 319 Absatz 2 bis 4, § 319a, § 319b Absatz 1, § 320
Absatz 2 und § 323 des Handelsgesetzbuchs sowie
§ 55 Absatz 2 des Genossenschaftsgesetzes entspre-
chend anzuwenden.

(3) Die Bundesnetzagentur bildet für die nach Ab-
satz 1 geltend gemachten Investitionen jeweils einen
kalkulatorischen Restwert zum 31. Dezember 2019.
Dazu nimmt die Bundesnetzagentur eine jährliche,
lineare kalkulatorische Abschreibung basierend auf
einer kalkulatorischen Abschreibungsdauer von 15 Jah-
ren vor. Die Summe der Restwerte der Investitionen in
eine Steinkohleanlage setzt die Bundesnetzagentur in
das Verhältnis zu der Nettonennleistung der Steinkoh-
leanlage (korrigierter Investitionswert).

(4) Die Bundesnetzagentur passt das Datum der In-
betriebnahme auf Grundlage des korrigierten Investi-
tionswertes an, indem sie

1. für korrigierte Investitionswerte, die mindestens
5 Prozent des Investitionsvolumens in eine neue
Steinkohleanlage in Höhe von 1 500 000 Euro pro
Megawatt betragen, auf das Datum der Inbetrieb-
nahme zwölf Monate addiert,

2. für korrigierte Investitionswerte, die mindestens
7,5 Prozent des Investitionsvolumens in eine neue
Steinkohleanlage in Höhe von 1 500 000 Euro pro
Megawatt betragen, auf das Datum der Inbetrieb-
nahme 18 Monate addiert,

3. für korrigierte Investitionswerte, die mindestens
10 Prozent des Investitionsvolumens in eine neue
Steinkohleanlage in Höhe von 1 500 000 Euro pro
Megawatt betragen, auf das Datum der Inbetrieb-
nahme 24 Monate addiert und

4. für korrigierte Investitionswerte, die mindestens
15 Prozent des Investitionsvolumens in eine neue
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Steinkohleanlage in Höhe von 1 500 000 Euro pro
Megawatt betragen, auf das Datum der Inbetrieb-
nahme 36 Monate addiert.

(5) Für die Berechnung des angepassten Datums
der Inbetriebnahme sind die §§ 187 und 188 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.

§ 32

Aktualisierung der
Reihung, Pflichten der Anlagenbetreiber

(1) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht eine aktua-
lisierte Fassung der Reihung nach § 29 jährlich zum
1. Juli auf ihrer Internetseite (aktualisierte Reihung), be-
ginnend am 1. Juli 2021 und endend am 1. Juli 2037.
Zur Aktualisierung der Reihung kennzeichnet die Bun-
desnetzagentur eindeutig die Steinkohleanlagen,

1. für die eine verbindliche Stilllegung nach § 9 Absatz 1
Nummer 1 oder ein verbindliches Verbot der Kohle-
verfeuerung nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 angezeigt
wurde, wenn die Stilllegung oder das Verbot der
Kohleverfeuerung vor oder zu dem jeweiligen Zielda-
tum wirksam wird,

2. die eine endgültige Stilllegung nach § 13b Absatz 1
Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes angezeigt
haben und die endgültig stillgelegt wurden oder de-
nen eine endgültige Stilllegung nach § 13b Absatz 5
des Energiewirtschaftsgesetzes verboten wurde,

3. die einen Zuschlag nach § 21 erhalten haben,

4. denen die gesetzliche Reduzierung nach § 35 ange-
ordnet wurde,

5. die nach § 18 der Kapazitätsreserveverordnung vom
28. Januar 2019 (BGBl. I S. 58) einen Zuschlag er-
halten haben und für die ein wirksamer Vertrag im
Rahmen der Kapazitätsreserve dadurch zustande
gekommen ist, dass die Zweitsicherheit nach § 10
Absatz 2 der Kapazitätsreserveverordnung fristge-
recht geleistet worden ist, wenn der Erbringungs-
zeitraum zum Zieldatum bereits begonnen hat; dies
ist auch maßgeblich, wenn die vertragliche Ver-
pflichtung bereits beendet wurde, oder

6. die ihre immissionsschutzrechtliche Genehmigung
nach den §§ 4 bis 6 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes verloren haben.

(2) Anlagenbetreiber müssen der Bundesnetzagen-
tur eine Aufhebung der immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung oder deren Unwirksamkeit aus sonstigen
Gründen unverzüglich mitteilen.

§ 33

Anordnungsverfahren

(1) Die Bundesnetzagentur ermittelt ab dem Zielda-
tum 2031 zu jedem Anordnungstermin die Reduktions-
menge nach § 6 für die gesetzliche Reduzierung. So-
weit ab der Ausschreibung für das Zieldatum 2024 eine
Ausschreibung nach § 20 Absatz 1 unterzeichnet ist,
ermittelt die Bundesnetzagentur die Reduktionsmenge
nach § 6 nach Maßgabe des § 20 Absatz 2 und 3.

(2) Die Bundesnetzagentur bestimmt für jeden An-
ordnungstermin aus den Steinkohleanlagen der aktua-
lisierten Reihung nach § 32 in aufsteigender Reihen-
folge beginnend mit der ältesten so lange nacheinander
Steinkohleanlagen, die nicht gemäß § 32 Absatz 1 Satz 2

gekennzeichnet sind, bis die Summe der Nettonenn-
leistung der Steinkohleanlagen den Umfang der Reduk-
tionsmenge für das Zieldatum nach Absatz 1 erstmalig
übersteigt. § 18 Absatz 8 Satz 2 ist entsprechend an-
zuwenden.

§ 34

Netzanalyse
und Prüfung der Aussetzung

der Anordnung der gesetzlichen Reduzierung

(1) Die Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regel-
verantwortung legen dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie und der Bundesnetzagentur bis zum
31. Dezember 2020 eine langfristige Netzanalyse vor, in
der untersucht wird, welche Auswirkungen die Reduzie-
rung der Stein- und Braunkohleverstromung auf die Be-
wirtschaftung von Netzengpässen, auf die Frequenz-
haltung, die Spannungshaltung und auf die Sicherstel-
lung eines möglichen Versorgungswiederaufbaus hat.
Dabei sind geplante Maßnahmen und Alternativen
zum Weiterbetrieb der Steinkohleanlagen zu berück-
sichtigen. Die langfristige Netzanalyse wird von der
Bundesnetzagentur bei dem Monitoring der Versor-
gungssicherheit nach § 51 des Energiewirtschaftsge-
setzes und von dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie bei der Festlegung der Kriterien in der
Rechtsverordnung nach § 60 Absatz 2 berücksichtigt.

(2) Die Bundesnetzagentur erstellt auf Grundlage
des in der Rechtsverordnung nach § 60 Absatz 2 fest-
gelegten Maßstabs erstmalig bis spätestens zum
31. März 2022 eine begleitende Netzanalyse auf Grund-
lage des Monitorings der Versorgungssicherheit nach
§ 51 des Energiewirtschaftsgesetzes, die die Auswir-
kungen der Stilllegungen von Stein- und Braunkohle-
anlagen auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Elektrizitätsversorgungssystems untersucht. Die be-
gleitende Netzanalyse soll insbesondere die Prüfung
ermöglichen, ob einzelne Steinkohleanlagen für die Be-
wirtschaftung von Netzengpässen, für die Frequenzhal-
tung, die Spannungshaltung und zur Sicherstellung
eines möglichen Versorgungswiederaufbaus erforder-
lich sind.

(3) Auf Basis der begleitenden Netzanalyse nach Ab-
satz 2 prüft die Bundesnetzagentur, ob die Anordnung
der gesetzlichen Reduzierung für einzelne Steinkohle-
anlagen in der Reihung gemäß § 29 Absatz 5 aus Grün-
den der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitäts-
versorgungssystems ausgesetzt werden sollte und
spricht mindestens vier Wochen vor dem jeweiligen An-
ordnungstermin eine Empfehlung gegenüber dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie aus. Die in
dieser Prüfung anzulegenden Kriterien werden in der
Rechtsverordnung gemäß § 60 Absatz 2 geregelt. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie prüft die
Empfehlung der Bundesnetzagentur zur Aussetzung
der Anordnung der gesetzlichen Reduzierung und teilt
der Bundesnetzagentur spätestens zwei Wochen vor
dem jeweiligen Anordnungstermin mit, ob es der Aus-
setzung der Anordnung der gesetzlichen Reduzierung
zustimmt.

(4) Im Rahmen der Prüfung nach Absatz 3 soll die
Bundesnetzagentur die Betreiber der Übertragungs-
netze auffordern, Alternativen zur Aussetzung der ge-
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setzlichen Anordnung entsprechend der Regelung
in § 37 Absatz 2 zu prüfen und ihr zu übermitteln.

(5) Die begleitende Netzanalyse nach Absatz 2 wird
mindestens alle zwei Jahre, jeweils zum 31. März,
durch die Bundesnetzagentur aktualisiert.

§ 35

Anordnung der gesetzlichen
Reduzierung und deren Aussetzung

(1) Die Bundesnetzagentur ordnet gegenüber den
Anlagenbetreibern der nach § 33 Absatz 2 bestimmten
Steinkohleanlagen spätestens zum Anordnungstermin
an, dass ihre Steinkohleanlagen der gesetzlichen Redu-
zierung unterfallen und für diese Steinkohleanlagen ein
Verbot der Kohleverfeuerung nach § 51 wirksam wer-
den soll, sofern nicht in Absatz 2 oder in § 38 oder in
§ 43 etwas anderes geregelt ist.

(2) Die Bundesnetzagentur setzt auf Grundlage der
begleitenden Netzanalyse nach § 34 Absatz 2 für ein-
zelne Steinkohleanlagen die Anordnung der gesetz-
lichen Reduzierung nach Absatz 1 aus, wenn sich aus
der Prüfung nach § 34 Absatz 3 Satz 1 und 2 ergibt,
dass die jeweilige Steinkohleanlage für die Sicherheit
und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssys-
tems erforderlich ist. Die Aussetzung nach Satz 1 er-
folgt nur mit Zustimmung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie nach § 34 Absatz 3 Satz 3. Die
Anordnung der gesetzlichen Reduzierung wird so lange
ausgesetzt, bis die jeweilige Steinkohleanlage für die
Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversor-
gungssystems nicht länger erforderlich ist. Dies über-
prüft die Bundesnetzagentur im Rahmen der jährlichen
Anordnung der gesetzlichen Reduzierung nach Ab-
satz 1. Abweichend von Satz 1 ordnet die Bundesnetz-
agentur die gesetzliche Reduzierung für die jeweilige
Steinkohleanlage entgegen Satz 2 an, wenn die gesetz-
liche Reduzierung der Steinkohleanlage notwendig ist,
um das Ziel des Gesetzes nach § 2 Absatz 2 Nummer 2
und 3 zu erreichen.

(3) Die Bundesnetzagentur unterrichtet die für den
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu-
ständige Behörde unverzüglich über die Anordnung
der gesetzlichen Reduzierung für die jeweilige Stein-
kohleanlage. Die für den Vollzug des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes zuständige Behörde trifft die not-
wendigen Maßnahmen. Die §§ 15, 16, 17, 20 und 21
Absatz 1 bis 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
sind entsprechend anzuwenden.

§ 36

Verhältnis der gesetzlichen
Reduzierung zur Kapazitätsreserve

Steinkohleanlagen, für die die gesetzliche Reduzie-
rung nach § 35 Absatz 1 angeordnet ist, dürfen an
einem Beschaffungsverfahren nach § 13e des Energie-
wirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Kapazitäts-
reserveverordnung teilnehmen. Im Fall des Zustande-
kommens eines wirksamen Vertrags nach § 18 der
Kapazitätsreserveverordnung bleibt § 3 Absatz 2 der
Kapazitätsreserveverordnung neben dem Vermark-
tungsverbot nach § 52 Absatz 1 unberührt.

§ 37

Gewährleistung der
Netzsicherheit bei der gesetzlichen Reduzierung

(1) Die Bundesnetzagentur übermittelt die Namen
der Steinkohleanlagen, die eine Anordnung der gesetz-
lichen Reduzierung erhalten haben, und den jeweiligen
Kalendertag, ab dem das Verbot der Kohleverfeuerung
nach § 51 in Verbindung mit § 35 für die Steinkohlean-
lagen wirksam werden soll, unverzüglich nach der An-
ordnung der gesetzlichen Reduzierung den Betreibern
von Übertragungsnetzen mit Regelverantwortung.

(2) Die Bestimmungen nach § 13b Absatz 1, 2 und 5
sowie den §§ 13c und 13d des Energiewirtschaftsge-
setzes in Verbindung mit der Netzreserveverordnung
sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1. die Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzo-
nenverantwortung gemeinsam im Rahmen der
nächstmöglichen auf die Übermittlung der Informa-
tionen nach Absatz 1 folgenden Analyse nach § 3
Absatz 2 der Netzreserveverordnung prüfen, welche
der übermittelten Steinkohleanlagen systemrelevant
im Sinne von § 13b Absatz 2 Satz 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes sind; Maßstab der Prüfung ist § 13b
Absatz 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes;
insbesondere werden auch Alternativen zum Weiter-
betrieb der Steinkohleanlagen unter Berücksichti-
gung auch technischer Aspekte, erforderlicher Vor-
laufzeiten sowie erwarteter Kosten geprüft und

2. die Bundesnetzagentur über den Antrag eines Be-
treibers eines Übertragungsnetzes auf Genehmi-
gung der Ausweisung einer Anlage als systemrele-
vant unter Berücksichtigung der Alternativen im
Sinne von Nummer 1 innerhalb der Prüfung nach
§ 3 Absatz 1 der Netzreserveverordnung entschei-
det, wobei § 13b Absatz 5 Satz 6 des Energiewirt-
schaftsgesetzes unberührt bleibt.

(3) Erfolgt die endgültige Stilllegung einer Steinkoh-
leanlage zu dem Zeitpunkt, zu dem auch das Verbot der
Kohleverfeuerung gemäß § 51 spätestens wirksam
wird, besteht abweichend von § 13b Absatz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes keine Pflicht zur Anzeige
der vorläufigen oder endgültigen Stilllegung der Stein-
kohleanlage. § 13b des Energiewirtschaftsgesetzes ist
in diesem Fall nicht anzuwenden. Erfolgt die vorläufige
oder endgültige Stilllegung einer Steinkohleanlage vor
dem Zeitpunkt, zu dem das Verbot der Kohleverfeue-
rung gemäß § 51 spätestens wirksam wird, ist § 13b
des Energiewirtschaftsgesetzes abweichend von den
Sätzen 1 und 2 anzuwenden.

§ 38

Steinkohle-Kleinanlagen

§ 20 Absatz 3 ist nicht auf Steinkohle-Kleinanlagen
anzuwenden. Für Steinkohle-Kleinanlagen darf abwei-
chend von § 35 Absatz 1 die gesetzliche Reduzierung
frühestens zum Zieldatum 2030 angeordnet werden.
Für das Zieldatum 2030 wird nur den Steinkohle-Klein-
anlagen die gesetzliche Reduzierung angeordnet, die
notwendig sind, um das Zielniveau 2030 für die Stein-
kohle zu erreichen. Bis zum Zieldatum 2029 werden
Steinkohle-Kleinanlagen in der Reihung nach den §§ 28,
29 und 32 geführt, aber im Anordnungsverfahren nach
§ 33 nicht berücksichtigt. Bei der gesetzlichen Reduzie-
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rung für die Zieldaten 2031 bis 2038 werden die Stein-
kohle-Kleinanlagen wie Steinkohleanlagen behandelt.

§ 39

Härtefälle

(1) Ordnet die Bundesnetzagentur gegenüber einem
Anlagenbetreiber die gesetzliche Reduzierung gemäß
§ 35 Absatz 1 an und stellt die Umsetzung des Verbots
der Kohleverfeuerung aufgrund der Anordnung der
gesetzlichen Reduzierung innerhalb der Frist nach
§ 51 Absatz 2 Nummer 2 für ihn eine unzumutbare
Härte dar, kann die Bundesnetzagentur auf Antrag des
Anlagenbetreibers, für dessen Steinkohleanlage die ge-
setzliche Reduzierung angeordnet wurde, die Frist nach
§ 51 Absatz 2 Nummer 2 verlängern, jedoch höchstens
bis zum Abschlussdatum für die Kohleverstromung ge-
mäß § 2 Absatz 2 Nummer 3 unter Berücksichtigung
einer möglichen Anpassung des Abschlussdatums auf
Grundlage der Überprüfung nach § 56.

(2) In dem Antrag des Anlagenbetreibers nach Ab-
satz 1 hat dieser darzulegen, weshalb die Anwendung
des Kohleverfeuerungsverbots eine unzumutbare Härte
darstellt und welche Fristverlängerung notwendig ist,
um die unzumutbare Härte auszugleichen. Eine
unzumutbare Härte liegt in der Regel vor, wenn der An-
lagenbetreiber die bereits begonnene Umrüstung der
Steinkohleanlage auf eine Anlage, die in den Anwen-
dungsbereich des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes
fällt, betreibt, diese Umrüstung aber ohne Verschulden
des Anlagenbetreibers nicht innerhalb der Frist nach
§ 51 Absatz 2 Nummer 2 vollendet wird.

T e i l 5

R e d u z i e r u n g
u n d B e e n d i g u n g

d e r B r a u n k o h l e v e r s t r om u n g

§ 40

Stilllegung von Braunkohleanlagen

(1) Zur Reduzierung und Beendigung der Braunkoh-
leverstromung gemäß den Zielen in den §§ 2 und 4
legen die Anlagenbetreiber ihre in der Anlage 2 aufge-
listeten Braunkohleanlagen spätestens bis zu dem in
der Anlage 2 für die jeweilige Braunkohleanlage als
endgültiges Stilllegungsdatum vermerkten Zeitpunkt
(Stilllegungszeitpunkt) endgültig still und überführen
sie vorher in eine Sicherheitsbereitschaft, sofern dies
in Anlage 2 für diese Braunkohleanlage vorgesehen ist,
zu dem dort genannten Zeitpunkt (Überführungszeit-
punkt) sowie nach Maßgabe des § 13g Absatz 9 des
Energiewirtschaftsgesetzes.

(2) Der Anlagenbetreiber kann eine Braunkohlean-
lage vorbehaltlich und nach Maßgabe von § 42 vor
dem Stilllegungszeitpunkt vorläufig oder endgültig still-
legen. Die Überführung einer Braunkohleanlage in die
Sicherheitsbereitschaft vor dem Überführungszeitpunkt
ist mit der Maßgabe möglich, dass die Braunkohlean-
lage auch entsprechend früher endgültig stillgelegt
wird, so dass der in Anlage 2 für diese Braunkohlean-
lage vorgesehene Zeitraum in der Sicherheitsbereit-
schaft nicht verlängert wird.

§ 41

Wahlrechte im Stilllegungspfad

(1) In den in Anlage 2 in der Spalte „Wahlrecht“ ge-
nannten Fällen hat der jeweilige Anlagenbetreiber ein
Wahlrecht jeweils zwischen den zwei dort genannten
Braunkohleanlagen am selben Standort. Ein Wahlrecht
besteht jeweils zwischen den Braunkohleanlagen Weis-
weiler E und Weisweiler F (Wahlrecht Weisweiler E/F),
zwischen Weisweiler G und H (Wahlrecht Weisweiler
G/H) sowie vorbehaltlich des § 47 Absatz 2 zwischen
Niederaußem G und H (Wahlrecht Niederaußem G/H).
Durch Ausübung des jeweiligen Wahlrechts in Bezug
auf Weisweiler E/F und Weisweiler G/H kann der jewei-
lige Anlagenbetreiber bestimmen, welche der beiden
vom jeweiligen Wahlrecht betroffenen Braunkohle-
anlagen zu dem früheren und welche zu dem späteren
Stilllegungszeitpunkt endgültig stillgelegt werden soll.
Durch Ausübung des Wahlrechts Niederaußem G/H
kann der jeweilige Anlagenbetreiber bestimmen, wel-
che der beiden vom Wahlrecht betroffenen Braunkohle-
anlagen mit Ablauf des 31. Dezember 2029 endgültig
stillgelegt und welche zunächst in die Sicherheitsbereit-
schaft überführt wird.

(2) Der jeweilige Anlagenbetreiber übt sein Wahl-
recht aus, indem er seine Wahl im Fall des Wahlrechts
Weisweiler E/F bis zum 31. Dezember 2020, im Fall des
Wahlrechts Weisweiler G/H bis zum 1. April 2027 sowie
im Fall des Wahlrechts Niederaußem G/H bis zum
31. Dezember 2028 dem jeweils regelzonenverantwort-
lichen Übertragungsnetzbetreiber schriftlich und unwi-
derruflich mitteilt. Maßgeblich für die Einhaltung der
Frist ist der Zugang der Mitteilung beim jeweils regel-
zonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber. Übt
der Anlagenbetreiber sein Wahlrecht nicht oder nicht
fristgerecht aus, werden die Braunkohleanlagen Weis-
weiler E, Weisweiler G und Niederaußem G in Bezug auf
das jeweilige Wahlrecht zum früheren des in Anlage 2
für das Wahlrecht genannten Stilllegungszeitpunkts
endgültig stillgelegt. Der jeweilige Anlagenbetreiber in-
formiert das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie unverzüglich über die Ausübung seines Wahl-
rechts.

§ 42

Netzreserve

(1) Erfolgt die endgültige Stilllegung einer Braunkoh-
leanlage zu dem Stilllegungszeitpunkt oder soweit in
Anlage 2 vorgesehen die Überführung einer Braunkoh-
leanlage in die Sicherheitsbereitschaft zu dem Überfüh-
rungszeitpunkt, sind die §§ 13b und 13c des Energie-
wirtschaftsgesetzes nicht anzuwenden.

(2) Erfolgt die vorläufige oder endgültige Stilllegung
einer Braunkohleanlage vor dem Stilllegungszeitpunkt
oder vor dem Überführungszeitpunkt oder erfolgt die
Überführung in die Sicherheitsbereitschaft gemäß § 40
Absatz 2 Satz 2 vor dem Überführungszeitpunkt, sind
abweichend von Absatz 1 die §§ 13b und 13c des Ener-
giewirtschaftsgesetzes anzuwenden, jedoch längstens
bis zu dem jeweiligen Stilllegungs- oder Überführungs-
zeitpunkt.

(3) Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, auf Anfor-
derung des jeweils regelzonenverantwortlichen Über-
tragungsnetzbetreibers je Kraftwerksstandort einen
Generator für maximal acht Jahre ab dem Stilllegungs-
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zeitpunkt zu einem Betriebsmittel zur Bereitstellung von
Blind- und Kurzschlussleistung umzurüsten und den
Übertragungsnetzbetreibern nach § 13a Absatz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes zur Verfügung zu stellen.
Der Anlagenbetreiber hat gegenüber dem jeweils regel-
zonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber einen
Anspruch auf Erstattung der nachgewiesenen Kosten
für die Umrüstung seiner Anlage und auf eine angemes-
sene Vergütung entsprechend § 13c Absatz 3 des
Energiewirtschaftsgesetzes. § 13c Absatz 5 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.
Die Anforderung ist spätestens ein Jahr vor dem Still-
legungszeitpunkt zu übermitteln.

§ 43

Braunkohle-Kleinanlagen

Braunkohle-Kleinanlagen, die nicht in Anlage 2 auf-
geführt sind, werden bei der Ermittlung des Ausschrei-
bungsvolumens und der gesetzlichen Reduktionsmenge
berücksichtigt, sie können an den Ausschreibungen
nach Teil 3 teilnehmen und sie sind vorbehaltlich der
entsprechenden Anwendung von § 38 Gegenstand der
gesetzlichen Reduzierung. Die Regelungen in den Tei-
len 2, 3, 4 und 6 sind für die in Satz 1 genannten Braun-
kohle-Kleinanlagen entsprechend anzuwenden.

§ 44

Entschädigung für
die Stilllegung von Braunkohleanlagen

(1) Für die endgültige und sozialverträgliche Stillle-
gung von Braunkohleanlagen bis zum Ablauf des
31. Dezember 2029 nach Anlage 2 hat die RWE Power
AG Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe eines
Nominalbetrages von 2,6 Milliarden Euro für die Braun-
kohleanlagen im Rheinland und die Lausitz Energie
Kraftwerk AG einen Anspruch auf Zahlung einer
Entschädigung in Höhe eines Nominalbetrages von
1,75 Milliarden Euro für die Braunkohleanlagen in der
Lausitz. Zinsen fallen nicht an. Für Braunkohle-Kleinan-
lagen wird vorbehaltlich § 43 keine Entschädigung ge-
währt.

(2) Der Anspruch der Lausitz Energie Kraftwerk AG
ist durch Zahlungen der Entschädigung an die Lausitz
Energie Vorsorge- und Entwicklungsgesellschaft Bran-
denburg GmbH & Co. KG (Zweckgesellschaft Branden-
burg) und die Lausitz Energie Vorsorge- und Ent-
wicklungsgesellschaft Sachsen GmbH & Co. KG
(Zweckgesellschaft Sachsen) zu erfüllen, wobei der
Zahlungseingang bei den Zahlungsempfängern jeweils
als Kapitaleinlage verbucht werden soll. Die quotale
Aufteilung der Entschädigungszahlung zwischen den
Zweckgesellschaften nach Satz 1 wird der Betreiber
mit dem Land Brandenburg und dem Freistaat Sachsen
gemeinsam abstimmen und dem Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie rechtzeitig vor Auszahlungs-
beginn, möglichst aber noch im Jahr 2020 mitteilen.
Auf Anforderungen des Landes Brandenburg oder des
Freistaates Sachsen wird ein Teil der Entschädigung
der Lausitz Energie Kraftwerk AG direkt an im Einver-
nehmen mit der Bundesrepublik Deutschland bestellte
Treuhänder gezahlt. Die Anforderungen an die Treu-
handvereinbarungen und den gegebenenfalls auf Treu-
handkonten einzuzahlenden Teil der Entschädigung
wird in dem nach § 49 mit den Anlagenbetreibern

abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vertrag näher
konkretisiert.

(3) Werden eine oder mehrere Braunkohleanlagen
vor den in Anlage 2 für die jeweilige Braunkohleanlage
genannten Stilllegungszeitpunkten stillgelegt, verbleibt
es bei der Entschädigung nach Absatz 1.

§ 45

Auszahlungsmodalitäten

(1) Die Entschädigung nach § 44 Absatz 1 wird in
15 gleich großen jährlichen Raten jeweils zum 31. De-
zember über einen Zeitraum von 15 Jahren gezahlt,
beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem erstmals
eine Braunkohleanlage der RWE Power AG, oder im
Falle der Zahlung an die Zweckgesellschaften nach
§ 44 Absatz 2, eine Braunkohleanlage der Lausitz Ener-
gie Kraftwerk AG, endgültig stillgelegt oder in die
Sicherheitsbereitschaft überführt wird. Demnach wird
die erste Rate jeweils zu folgenden Zeitpunkten ge-
zahlt:

1. im Fall der RWE Power AG am 31. Dezember 2020,

2. im Fall der Zweckgesellschaften am 31. Dezember
2025.

(2) Die Auszahlung der Entschädigung nach Absatz 1
kann verweigert werden, wenn im Auszahlungszeit-
punkt die Finanzierung der bergrechtlichen Verpflich-
tungen durch die jeweiligen Anlagen- und Tagebaube-
treiber aus Gründen der finanziellen Leistungsfähigkeit
unmittelbar gefährdet ist. Eine Auszahlung der Ent-
schädigung der Lausitz Energie Kraftwerk AG erfolgt
zudem nur, wenn keine Garantien verletzt werden, die
die Lausitz Energie Kraftwerk AG, die Lausitz Energie
Bergbau AG sowie die Zweckgesellschaften Branden-
burg und Sachsen in dem nach § 49 abzuschließenden
öffentlich-rechtlichen Vertrag übernommen haben.
Kann danach die Auszahlung verweigert werden, be-
steht ein Zurückbehaltungsrecht sowie im Fall der Er-
satzvornahme oder eines Leistungsbescheids der zu-
ständigen Bergämter ein Recht an Stelle der Auszah-
lung an die in § 44 genannten Unternehmen eine Leis-
tung an das jeweilige Land zu bewirken, um die Kosten
der Ersatzvornahme oder die Verpflichtungen gemäß
Leistungsbescheid zu bewirken.

(3) Sollten das Land Brandenburg oder der Freistaat
Sachsen vor dem 31. Dezember 2025 aufgrund der Re-
duzierung und Beendigung der Braunkohleverstromung
nach Anlage 2 zusätzliche Einzahlungen in die Zweck-
gesellschaften Brandenburg oder Sachsen geltend ma-
chen, werden diese zusätzlichen Einzahlungen von der
Bundesrepublik Deutschland im Jahr der Fälligkeit der
Lausitz Energie Kraftwerk AG unter Anrechnung auf
den gesamten Entschädigungsanspruch der Lausitz
Energie Kraftwerk AG gemäß § 44 Absatz 1 erstattet.
Die Erstattungen dürfen jährlich den Nominalbetrag von
100 Millionen Euro nicht überschreiten.

§ 46

Ausschluss Kohleersatzbonus

Für in Anlage 2 benannte Braunkohleanlagen kann
weder der Anspruch auf die Erhöhung des Zuschlags
für KWK-Strom nach § 7 Absatz 2 des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung
noch der Anspruch auf Zahlung des Kohleersatzbonus
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nach § 7c des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes gel-
tend gemacht werden.

§ 47

Überprüfung der vorzeitigen Stilllegung

(1) Im Rahmen der umfassenden Überprüfung nach
den §§ 54 und 56 in den Jahren 2026, 2029 und 2032
wird bezüglich der Stilllegung der Braunkohleanlagen
nach Anlage 2 auch geprüft, ob der Stilllegungszeit-
punkt für die Braunkohleanlagen nach dem Jahr 2030
jeweils bis zu drei Jahre vorgezogen und damit auch
das Abschlussdatum 2035 erreicht werden kann, ohne
dabei den nach Anlage 2 für eine Braunkohleanlage
vorgesehenen Zeitraum in der Sicherheitsbereitschaft
zu verkürzen.

(2) Bei der Überprüfung nach den §§ 54 und 56 wird
im Jahr 2026 zudem überprüft, ob eine Überführung
von Braunkohleanlagen in eine Sicherheitsbereitschaft
für die Zeit nach dem 31. Dezember 2028 energiewirt-
schaftlich erforderlich ist. Kann die energiewirtschaftli-
che Erforderlichkeit nicht festgestellt werden, legt der
Anlagenbetreiber, dessen Braunkohleanlage nach die-
sem Zeitpunkt in eine Sicherheitsbereitschaft überführt
werden sollte, abweichend von § 40 Absatz 1 und 2
sowie der Anlage 2 die betreffende Braunkohleanlage
spätestens bis zum 31. Dezember 2029 endgültig still.

§ 48

Energiepolitische
und energiewirtschaftliche

Notwendigkeit des Tagebaus Garzweiler II

(1) Die energiepolitische und energiewirtschaftliche
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Ge-
währleistung einer sicheren und zuverlässigen Energie-
versorgung wird für den Tagebau Garzweiler II in den
Grenzen der Leitentscheidung der Landesregierung
von Nordrhein-Westfalen zur Zukunft des Rheinischen
Braunkohlereviers/Garzweiler II vom 5. Juli 2016 fest-
gestellt.

(2) Die Feststellung nach Absatz 1 ist für die Planung
sowie fachrechtliche Zulassungen zu Grunde zu legen.
Der damit verbindlich festgestellte energiepolitische
und energiewirtschaftliche Bedarf schließt räumliche
Konkretisierungen im Rahmen der Braunkohlenplanung
und der anschließenden fachrechtlichen Zulassungen
des Landes Nordrhein-Westfalen nicht aus.

§ 49

Ermächtigung der
Bundesregierung zum Abschluss

eines öffentlich-rechtlichen Vertrags

Zur Reduzierung und Beendigung der Braunkohle-
verstromung kann das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie für die Bundesrepublik Deutschland
mit den Betreibern oder einem Betreiber von Braunkoh-
leanlagen und weiteren, von der Reduzierung und Be-
endigung der Braunkohleverstromung unmittelbar be-
troffenen Braunkohletagebauunternehmen, einen öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag schließen, mit dem die aus
den §§ 40 bis 47 folgenden Rechte und Pflichten zu-
sätzlich vertraglich geregelt werden, in dem im Zusam-
menhang mit der Reduzierung und Beendigung der
Braunkohleverstromung Regelungen zu den Planungs-

und Genehmigungsverfahren, zur bergrechtlichen Ver-
antwortung der Tagebaubetreiber und zur sozialver-
träglichen Umsetzung geregelt werden, in dem die Ver-
wendung der Entschädigung geregelt wird, in dem die
Voraussetzungen und Rechtsfolgen bei Änderungen
der Verhältnisse geregelt werden und in dem Rechts-
behelfsverzichte der Betreiber geregelt werden. Der
Vertrag bedarf der Zustimmung des Bundestages.

§ 50

Sicherheitsbereitschaft

Die Regelung des § 13g des Energiewirtschaftsge-
setzes bleibt unberührt, soweit sich aus diesem Gesetz
nichts anderes ergibt.

T e i l 6

V e r b o t d e r
K o h l e v e r f e u e r u n g , N e u b a u v e r b o t

§ 51

Verbot der Kohleverfeuerung

(1) Erhält der Anlagenbetreiber für eine Steinkohle-
anlage einen Zuschlag nach § 21 Absatz 1 Satz 1, wird
für die Steinkohleanlage die gesetzliche Reduzierung
nach § 35 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 5 angeordnet
oder hat der Anlagenbetreiber eine verbindliche Stillle-
gungsanzeige oder eine verbindliche Kohleverfeue-
rungsverbotsanzeige nach § 9 Absatz 1 abgegeben,
darf in der Steinkohleanlage vorbehaltlich abweichen-
der Regelungen in diesem Gesetz ab dem nach Ab-
satz 2 geltenden Kalendertag keine Kohle mehr verfeu-
ert werden (Verbot der Kohleverfeuerung). Muss eine
Braunkohleanlage mit einer Nettonennleistung von
mehr als 150 Megawatt gemäß Teil 5 und Anlage 2 so-
wie dem öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 49 end-
gültig stillgelegt werden, darf in der Braunkohleanlage
ab dem nach Absatz 2 geltenden Kalendertag keine
Kohle mehr verfeuert werden.

(2) Das Verbot der Kohleverfeuerung wird ab folgen-
dem Zeitpunkt wirksam:

1. im Fall eines Zuschlags nach § 21

a) in der Ausschreibung im verkürzten Verfahren für
das Jahr 2020 sieben Monate nach der Bekannt-
gabe des Zuschlags durch die Bundesnetzagen-
tur,

b) in der Ausschreibung im verkürzten Verfahren für
das Jahr 2021 acht Monate nach der Bekannt-
gabe des Zuschlags durch die Bundesnetzagen-
tur,

c) in der Ausschreibung für das Zieldatum 2022
16 Monate nach der Bekanntgabe des Zuschlags
durch die Bundesnetzagentur, spätestens jedoch
zum 31. Oktober 2022,

d) in der Ausschreibung für das Zieldatum 2023
17 Monate nach der Bekanntgabe des Zuschlags
durch die Bundesnetzagentur, spätestens jedoch
zum Zieldatum 2023,

e) in der Ausschreibung für das Zieldatum 2024
24 Monate nach der Bekanntgabe des Zuschlags
durch die Bundesnetzagentur, spätestens jedoch
zum Zieldatum 2024,
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f) in der Ausschreibung für das Zieldatum 2025
28 Monate nach der Bekanntgabe des Zuschlags
durch die Bundesnetzagentur, spätestens jedoch
zum Zieldatum 2025,

g) in der Ausschreibung für das Zieldatum 2026
30 Monate nach der Bekanntgabe des Zuschlags
durch die Bundesnetzagentur, spätestens jedoch
zum Zieldatum 2026,

h) in der Ausschreibung für das Zieldatum 2027
30 Monate nach der Bekanntgabe des Zuschlags
durch die Bundesnetzagentur, spätestens jedoch
zum Zieldatum 2027,

2. im Fall der gesetzlichen Anordnung nach § 35
30 Monate nach der Bekanntgabe der Anordnung
der gesetzlichen Reduzierung durch die Bundes-
netzagentur,

3. im Fall einer verbindlichen Stilllegungsanzeige nach
§ 9 Absatz 1 Nummer 1 und im Fall einer verbind-
lichen Kohleverfeuerungsverbotsanzeige nach § 9
Absatz 1 Nummer 2 zu dem angezeigten Zeitpunkt,
spätestens jedoch 30 Monate nach der Anzeige,
oder

4. im Fall der endgültigen Stilllegung einer Braunkohle-
anlage mit einer Nettonennleistung von mehr als
150 Megawatt zum endgültigen Stilllegungszeit-
punkt gemäß Anlage 2 und dem öffentlich-rechtli-
chen Vertrag nach § 49; im Fall einer Wahlmöglich-
keit zwischen zwei Braunkohleanlagen am selben
Standort zum endgültigen Stilllegungszeitpunkt ge-
mäß der Ausübung des Wahlrechts nach § 41 Ab-
satz 2 und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag nach
§ 49.

(3) Der Anlagenbetreiber, der eine wirksame Zuord-
nung zu einer Dampfsammelschiene nach § 13 oder
nach § 30 vorgenommen hat, muss nach Wirksam-
werden des Verbots der Kohleverfeuerung technisch
sicherstellen, dass in dem jeweiligen Dampfsammel-
schienenblock weder direkt noch indirekt Dampf aus
anderen Dampfsammelschienenblöcken zur Erzeugung
von elektrischer Energie durch den Einsatz von Stein-
kohle genutzt wird.

(4) Wird die Ausweisung einer Steinkohleanlage von
der Bundesnetzagentur als systemrelevant im Sinne
von § 26 Absatz 2 oder § 37 Absatz 2 in Verbindung
mit § 13b Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5 des Energie-
wirtschaftsgesetzes genehmigt oder erhält eine nach
diesem Gesetz bezuschlagte Steinkohleanlage oder
eine Steinkohleanlage, für die nach § 35 Absatz 1 die
gesetzliche Reduzierung angeordnet wurde, einen Zu-
schlag nach § 18 der Kapazitätsreserveverordnung und
ist für die Steinkohleanlage ein wirksamer Vertrag im
Rahmen der Kapazitätsreserve dadurch zustande ge-
kommen, dass die Zweitsicherheit nach § 10 Absatz 2
der Kapazitätsreserveverordnung fristgerecht geleistet
worden ist, ist das Verbot der Kohleverfeuerung für
die bezuschlagte Steinkohleanlage unwirksam, solange

1. die Steinkohleanlage, die nach § 26 Absatz 2 oder
§ 37 Absatz 2 systemrelevant im Sinne von § 13b
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5 des Energiewirt-
schaftsgesetzes ist, von den Betreibern der Übertra-
gungsnetze in der Netzreserve nach § 13d des Ener-
giewirtschaftsgesetzes gebunden ist oder

2. die Steinkohleanlage in der Kapazitätsreserve nach
§ 13e des Energiewirtschaftsgesetzes gebunden ist.

(5) Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie
mit einer Nettonennleistung von mehr als 150 Mega-
watt, deren Hauptenergieträger nicht Braun- oder
Steinkohle ist, dürfen ab dem 1. Januar 2027 keine
Kohle mehr verfeuern. Anlagen zur Erzeugung von elek-
trischer Energie mit einer Nettonennleistung bis zu ein-
schließlich 150 Megawatt, deren Hauptenergieträger
nicht Braun- oder Steinkohle ist, dürfen ab dem 31. De-
zember 2030 keine Kohle mehr verfeuern. Spätestens
ab dem 1. Januar 2039 und vorbehaltlich der Überprü-
fung des Abschlussdatums nach § 56 dürfen Braun-
und Steinkohleanlagen nicht mehr zur Erzeugung von
elektrischer Energie eingesetzt werden.

§ 52

Vermarktungsverbot

(1) Der Anlagenbetreiber, gegenüber dem ein Zu-
schlag nach § 21 Absatz 1 bekanntgegeben wurde
oder gegenüber dem die gesetzliche Reduzierung nach
§ 35 Absatz 1 oder 2 Satz 5 angeordnet wurde, darf ab
dem Wirksamwerden des Verbots der Kohleverfeue-
rung die durch den Einsatz von Steinkohle erzeugte
Leistung oder Arbeit der Steinkohleanlage weder ganz
noch teilweise auf den Strommärkten veräußern (Ver-
marktungsverbot).

(2) Abweichend von Absatz 1 wird im verkürzten
Ausschreibungsverfahren im Jahr 2020 das Vermark-
tungsverbot gegenüber den bezuschlagten Steinkohle-
anlagen bereits vor dem Wirksamwerden des Verbots
der Kohleverfeuerung einen Monat nach der Erteilung
des Zuschlags wirksam. Ab dem Wirksamwerden des
Vermarktungsverbots bis zum Wirksamwerden des Ver-
bots der Kohleverfeuerung

1. muss der Anlagenbetreiber die Betriebsbereitschaft
der Anlage für Anpassungen der Einspeisung
nach § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
und für die Durchführung von Maßnahmen nach § 13
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes weiter vorhalten oder wiederher-
stellen,

2. hat der Anlagenbetreiber nach Satz 1 Anspruch auf
die Erhaltungsauslagen, die Betriebsbereitschafts-
auslagen und die Erzeugungsauslagen entspre-
chend § 13c Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des
Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 53

Verbot der
Errichtung und der Inbetriebnahme
neuer Stein- und Braunkohleanlagen

(1) Es ist verboten, nach dem 14. August 2020 neue
Stein- und Braunkohleanlagen in Betrieb zu nehmen, es
sei denn, für die Stein- oder Braunkohleanlage wurde
bereits bis zum 29. Januar 2020 eine Genehmigung
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Er-
richtung und den Betrieb der Anlage erteilt.

(2) Für die Errichtung und den Betrieb von Stein-
und Braunkohleanlagen, für die bis zum 14. August
2020 keine Genehmigung nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz für die Errichtung und den Betrieb
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der Anlage erteilt wurde, werden keine Genehmigungen
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz mehr er-
teilt. Eine Stein- oder Braunkohleanlage ist neu im
Sinne von Absatz 1, wenn für diese Stein- oder Braun-
kohleanlage zum 29. Januar 2020 noch keine Geneh-
migung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz er-
teilt wurde.

T e i l 7

Ü b e r p r ü f u n g e n

§ 54

Regelmäßige Überprüfungen der Maßnahme

(1) Die Bundesregierung überprüft zum 15. August
2022, zum 15. August 2026, zum 15. August 2029 so-
wie zum 15. August 2032 auf wissenschaftlicher
Grundlage einschließlich festgelegter Kriterien und da-
zugehöriger Indikatoren die Auswirkungen der Reduzie-
rung und Beendigung der Kohleverstromung auf die
Versorgungssicherheit, auf die Anzahl und die instal-
lierte Leistung der von Kohle auf Gas umgerüsteten An-
lagen, auf die Aufrechterhaltung der Wärmeversorgung
und auf die Strompreise und sie überprüft die Errei-
chung des gesetzlich festgelegten Zielniveaus nach
§ 4 sowie den Beitrag zur Erreichung der damit verbun-
denen Klimaschutzziele. Zu den in Satz 1 genannten
Überprüfungszeitpunkten wird die Bundesregierung
auch Auswirkungen auf Rohstoffe, insbesondere Gips,
die im Zuge der Kohleverstromung gewonnen werden,
untersuchen. Die jeweiligen Zielniveaus nach § 4 blei-
ben vom Ergebnis der Untersuchung nach Satz 2 unbe-
rührt. Bei der Überprüfung zum 15. August 2022 über-
prüft die Bundesregierung auch die Sozialverträglich-
keit der Reduzierung und Beendigung der Kohlever-
stromung.

(2) Bei den Überprüfungen zum 15. August 2022,
zum 15. August 2026 und zum 15. August 2029 prüft
die Bundesregierung auch, um vorzeitige Wertberich-
tigungen zu vermeiden, ob für Steinkohleanlagen, die
seit dem 1. Januar 2010 in Betrieb genommen worden
sind, eine Anpassung des gesetzlichen Rahmens erfor-
derlich ist. Dabei berücksichtigt die Bundesregierung
die dann vorliegende Wettbewerbssituation und die
Möglichkeit zur Erwirtschaftung von Deckungsbeiträ-
gen durch diese Steinkohleanlagen, die Einnahmen
aus bestehenden Stromliefer- und Leistungsvorhalte-
verträgen sowie die Möglichkeit zu Umrüstungen, etwa
anhand des Kohleersatzbonus nach dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz oder anhand vergleichbarer Förder-
programme für den Einsatz von Biomasse und Wasser-
stoff. Dabei wird auch die Entwicklung der Strompreise,
der Brennstoffpreise und der CO2-Preise mit einbezo-
gen. Für Steinkohleanlagen, die seit dem 1. Januar
2010 in Betrieb genommen worden sind und die bis
zu den Zeitpunkten der Evaluierungen weder eine Ent-
schädigung im Wege der Ausschreibung erhalten
haben noch die Förderprogramme zur Umrüstung oder
zum Ersatz der Steinkohleanlage nutzen konnten, ist
eine Regelung vorzusehen, die unzumutbare Härten
vermeidet. Dies kann durch eine beihilferechtskon-
forme Entschädigung von Härtefällen oder durch wir-
kungsgleiche Maßnahmen erfolgen. Darüber hinaus
wird die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der
Bundesnetzagentur und den Übertragungsnetzbetrei-
bern prüfen, ob aus netztechnischen Gründen eine

Überführung der betroffenen Kraftwerke in die Netz-
oder Kapazitätsreserve sinnvoll sein kann.

(3) Die Expertenkommission, die den Monitoring-Be-
richt der Bundesregierung nach § 63 Absatz 1 Satz 1
des Energiewirtschaftsgesetzes und nach § 98 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes begleitet, bewertet die
Überprüfungen der Bundesregierung nach Absatz 1
und 2 und legt der Bundesregierung Empfehlungen vor.
Die Empfehlungen werden veröffentlicht.

(4) Die Bundesnetzagentur ermittelt für die Über-
prüfung der Bundesregierung nach den Absätzen 1
und 2, ob die vorhandenen Gasversorgungsnetze ausrei-
chend sind, um Stein- und Braunkohleanlagen eine Um-
rüstung auf den Energieträger Gas zu ermöglichen und
teilt der Bundesregierung das Ergebnis mit. Die Bundes-
netzagentur verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber,
für die Ermittlung nach Satz 1 anhand von Kriterien, die
die Bundesnetzagentur vorgibt, im Rahmen der Erstel-
lung des Netzentwicklungsplans Gas 2022 bis 2032 eine
Netzmodellierung durchzuführen. Die Fernleitungsnetz-
betreiber legen der Bundesnetzagentur das Ergebnis
der Modellierung nach Satz 2 mit dem Entwurf des Netz-
entwicklungsplans Gas zum 1. April 2022 vor.

§ 55

Überprüfung der Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Preisgünstigkeit
des Elektrizitätsversorgungssystems;

Zuschüsse für stromkostenintensive Unternehmen

(1) Bis zum 31. Dezember 2020 prüft das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie jährlich und ab
dem 1. Januar 2021 prüft die Bundesnetzagentur jähr-
lich insbesondere auf Basis und entsprechend den Vor-
gaben des Monitorings der Versorgungssicherheit
nach § 51 des Energiewirtschaftsgesetzes oder auf
Basis des jeweils aktuellen Berichts zum Monitoring
der Versorgungssicherheit nach § 63 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 des Energiewirtschaftsgesetzes, ob die
Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversor-
gungssystems durch die Maßnahmen dieses Gesetzes
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht unerheblich
gefährdet oder gestört ist. Dabei berücksichtigen sie
insbesondere, inwieweit die Steinkohleanlagen den Be-
treibern der Übertragungsnetze außerhalb des Marktes
im Rahmen der Netzreserve weiterhin für einen siche-
ren und zuverlässigen Netzbetrieb zur Verfügung ste-
hen können. Eine nicht unerhebliche Gefährdung oder
Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektri-
zitätsversorgungssystems durch Leistungsbilanzdefi-
zite an den Strommärkten im deutschen Netzregelver-
bund liegt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit insbe-
sondere vor, wenn der im Bericht zum Monitoring der
Versorgungssicherheit gemäß der europäischen Strom-
marktverordnung festgelegte Zuverlässigkeitsstandard
unter Berücksichtigung der verfügbaren Reserven nicht
eingehalten wird.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie prüft auf Basis der wissenschaftlichen Untersu-
chung nach § 54 Absatz 1 und der dort festgelegten
Kriterien und dazugehörigen Indikatoren, ob bei Fort-
führung der in diesem Gesetz vorgesehenen Maß-
nahme eine preisgünstige Versorgung mit Elektrizität
gewährleistet werden kann. Die Bundesregierung er-
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greift bei Bedarf geeignete Maßnahmen, um eine preis-
günstige Versorgung zu gewährleisten.

(3) Bei den Prüfungen nach den Absätzen 1 und 2
berücksichtigen das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie und die Bundesnetzagentur die Berichte
der Bundesregierung nach § 54 Absatz 1 und 2 und
die Empfehlungen der Expertenkommission nach
§ 54 Absatz 3.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie ergreift bei Bedarf geeignete Maßnahmen, um eine
Gefährdung oder Störung der Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems nach Ab-
satz 1 Satz 1 zu verhindern, beispielsweise durch An-
passung der Kapazitätsreserve. Kann eine Gefährdung
oder Störung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Elektrizitätsversorgungssystems nach Absatz 1 Satz 1
durch die Maßnahmen des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie nach Satz 1 nicht oder nicht
rechtzeitig beseitigt werden,

1. weist das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie bis zum 31. Dezember 2021 die Bundes-
netzagentur an, die Ausschreibung für ein Zieldatum
auszusetzen oder das Ausschreibungsvolumen zu
reduzieren oder

2. setzt die Bundesnetzagentur ab dem 1. Januar 2022
die Ausschreibung für ein Zieldatum aus oder redu-
ziert das Ausschreibungsvolumen oder setzt die An-
ordnung der gesetzlichen Reduzierung nach § 35
Absatz 1 für ein Zieldatum aus oder reduziert die
Reduktionsmenge.

Satz 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn die Bun-
desregierung feststellt, dass die Indikatoren für die Ent-
wicklung der Strompreise, die nach § 54 Absatz 1 fest-
gelegt wurden, überschritten werden oder eine Über-
schreitung der Indikatoren droht und die Maßnahmen
nach Absatz 2 nicht ausreichen, um dies zu verhindern.

(5) Stromkostenintensive Unternehmen, die in einer
internationalen Wettbewerbssituation stehen, sollen ab
dem Jahr 2023 einen jährlichen angemessenen Aus-
gleich für zusätzliche Stromkosten erhalten, um ihre in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit zu schützen. Dazu
soll das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen und dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit bis zum Ende des Jah-
res 2020 eine Förderrichtlinie erlassen, wenn den
stromkostenintensiven Unternehmen durch die in die-
sem Gesetz geregelte Reduzierung und Beendigung
der Kohleverstromung höhere Stromkosten infolge ei-
nes Anstiegs des Börsenstrompreises entstehen und
diese höheren Stromkosten nicht infolge der Minderung
der Übertragungsnetzentgelte nach § 24a Absatz 2 des
Energiewirtschaftsgesetzes ausgeglichen werden. In
einer Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie, die ebenfalls bis zum Ende des
Jahres 2020 zu erlassen ist, ist zu regeln, dass der Aus-
gleich nach Satz 1 der Höhe nach vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie ermittelt wird, wobei die
Kriterien für die Ermittlung im Einzelnen festzulegen
sind, und der Anspruch nur in der Höhe entsteht, in
der den stromkostenintensiven Unternehmen unter Zu-
grundelegung des Anstiegs des Börsenstrompreises
zusätzliche Stromkosten nachgewiesen werden. Dabei
sind auch die Auswirkungen steigender Anteile von

Strom aus erneuerbaren Energien zu berücksichtigen.
In der Förderrichtlinie sind darüber hinaus insbeson-
dere die Antragsvoraussetzungen, das Verfahren zur
Ermittlung der Höhe des Ausgleichsbetrags je Mega-
wattstunde verbrauchten Stroms, der Zeitpunkt der
Auszahlung und die zuständige Bewilligungsbehörde
zu regeln.

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie entscheidet nach Behebung der Gefährdung oder
Störung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektri-
zitätsversorgungssystems und in Abhängigkeit von der
Entwicklung der Strompreise und der Indikatoren nach
§ 54 Absatz 1 über den Zeitpunkt des Ausschreibungs-
verfahrens, zu dem das Ausschreibungsvolumen der
ausgesetzten oder reduzierten Ausschreibung ausge-
schrieben wird, und den Zeitpunkt der Anordnung der
gesetzlichen Reduzierung, zu dem die ausgesetzte
oder reduzierte gesetzliche Reduzierung nachgeholt
wird.

(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie teilt den Anlagenbetreibern, die von den Maßnah-
men nach Absatz 4 betroffen sind, der Bundesnetz-
agentur und den zuständigen Betreibern der Übertra-
gungsnetze die Änderung des Ausschreibungsvolu-
mens oder des Ausschreibungszeitpunkts und die
Aussetzung der gesetzlichen Reduzierung oder die Re-
duzierung der gesetzlichen Reduktionsmenge unver-
züglich schriftlich mit.

§ 56

Überprüfung des Abschlussdatums

Die Bundesregierung überprüft im Rahmen der um-
fassenden Überprüfung zum 15. August 2026, zum
15. August 2029 und zum 15. August 2032 nach § 54
auch, ob die Reduzierung und Beendigung der Kohle-
verstromung nach dem Jahr 2030 jeweils drei Jahre
vorgezogen und damit das Abschlussdatum 31. Dezem-
ber 2035 erreicht werden kann. Soweit das Abschluss-
datum nach Satz 1 vorgezogen wird, ist das Zielniveau
in § 4 entsprechend anzupassen.

T e i l 8

A n p a s s u n g s g e l d

§ 57

Anpassungsgeld für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(1) Zur sozialverträglichen schrittweisen Reduzie-
rung und Beendigung der Kohleverstromung kann aus
Mitteln des Bundeshaushalts Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern in den Braunkohleanlagen und -tage-
bauen sowie den Steinkohleanlagen, die mindestens
58 Jahre alt sind und aus Anlass eines Zuschlags nach
§ 21 Absatz 1 in Verbindung mit § 51, einer Anordnung
der gesetzlichen Reduzierung nach § 35 Absatz 1 in
Verbindung mit § 51 oder einer Stilllegung gemäß Teil 5
und Anlage 2 sowie dem öffentlich-rechtlichen Vertrag
nach § 49 bis zum 31. Dezember 2043 ihren Arbeits-
platz verlieren, vom Tag nach der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses für längstens fünf Jahre Anpas-
sungsgeld als Überbrückungshilfe bis zur Anspruchs-
berechtigung auf eine Rente wegen Alters aus der
gesetzlichen Rentenversicherung gewährt werden. Ren-
tenminderungen, die durch die vorzeitige Inanspruch-

1838 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



nahme einer sich an das Anpassungsgeld anschließen-
den Rente wegen Alters entstehen, können durch die
Zahlung entsprechender Beiträge gemäß § 187a des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch direkt an die ge-
setzliche Rentenversicherung ausgeglichen werden.

(2) Der Anlagenbetreiber hat in dem Verfahren zur
Gewährung des Zuschusses nach Absatz 1 mitzuwir-
ken. Er hat auf Anforderung der Bewilligungsstelle nach
Absatz 4 die für das Verfahren zur Gewährung des Zu-
schusses nach Absatz 1 notwendigen Angaben mit
weiteren geeigneten Auskünften und Unterlagen nach-
zuweisen. Die Bewilligungsstelle nach Absatz 4, das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, der
Bundesrechnungshof und deren Beauftragte sind be-
rechtigt, weitere Prüfungen durchzuführen.

(3) Näheres zu den Absätzen 1 und 2 bestimmt das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales durch Richtlinien.

(4) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle entscheidet über die Gewährung eines Zuschus-
ses nach Absatz 1 im Rahmen der dafür zur Verfügung
stehenden haushaltsmäßigen Ermächtigungen.

T e i l 9

F ö r d e r p r o g r amm
z u r t r e i b h a u s g a s n e u t r a l e n

E r z e u g u n g u n d N u t z u n g v o n Wä rm e

§ 58

Förderprogramm
zur treibhausgasneutralen

Erzeugung und Nutzung von Wärme

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
fördert die treibhausgasneutrale Erzeugung und Nut-
zung von Wärme.

T e i l 1 0

S o n s t i g e B e s t i mmu n g e n

§ 59

Bestehende Genehmigungen

Die für den Vollzug des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes zuständige Behörde ergreift die zur Umset-
zung des Verbots der Kohleverfeuerung unter Berück-
sichtigung eines notwendigen Weiterbetriebs nach
§ 13b oder § 13e des Energiewirtschaftsgesetzes not-
wendigen Maßnahmen. Die §§ 15, 16, 17, 20 und 21
Absatz 1 bis 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
sind entsprechend anzuwenden.

§ 60

Verordnungsermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie wird ermächtigt, eine Rechtsverordnung zu erlas-
sen, mit der der Netzfaktor in den Ausschreibungen
nach Teil 3 abweichend von § 18 Absatz 4 und 5 auf
Grundlage der begleitenden Netzanalyse nach § 34 Ab-
satz 2 geregelt werden kann. Mit Inkrafttreten der
Rechtsverordnung nach Satz 1 ist § 18 Absatz 4 nicht
mehr anzuwenden.

(2) Zur näheren Ausgestaltung der Aussetzung der
Anordnung der gesetzlichen Reduzierung nach § 34
Absatz 3 und § 35 Absatz 2 wird die Bundesregierung
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, mit Zustimmung
des Bundestages spätestens bis zum 31. März 2021
zu regeln, nach welchem Maßstab die Bundesnetz-
agentur die Anordnung der gesetzlichen Reduzierung
einer Steinkohleanlage gemäß § 34 Absatz 3 und § 35
Absatz 2 aussetzt. In der Rechtsverordnung nach Satz 1
soll insbesondere auf Grundlage der langfristigen Netz-
analyse nach § 34 Absatz 1 insbesondere geregelt wer-
den, nach welchen Kriterien die Bundesnetzagentur
nach § 34 Absatz 3 empfiehlt, ob einzelne Steinkohle-
anlagen für die Bewirtschaftung von Netzengpässen,
für die Frequenzhaltung, die Spannungshaltung und
zur Sicherstellung eines möglichen Versorgungswie-
deraufbaus erforderlich sind und wie Alternativen zur
Aussetzung der Anordnung der gesetzlichen Reduzie-
rung zu bewerten und zu berücksichtigen sind.

§ 61

Aufgaben der Bundesnetzagentur

(1) Die Bundesnetzagentur hat die Aufgaben,

1. das Ausschreibungsvolumen für jeden Gebotster-
min nach § 6 zu ermitteln,

2. die Steinkohleanlagen mit Genehmigung zur Kohle-
verstromung nach § 7 zu erfassen und die Namen
und Angaben zu den Steinkohleanlagen zu veröf-
fentlichen,

3. das Ausgangsniveau nach § 7 zu ermitteln,

4. die Anzeigen zur verbindlichen Stilllegung und zur
verbindlichen Beendigung der Kohleverfeuerung
nach § 9 entgegenzunehmen,

5. das Ausschreibungsverfahren nach Teil 3 durchzu-
führen,

6. den Steinkohlezuschlag auszuzahlen,

7. die Aufgaben der gesetzlichen Reduzierung nach
Teil 4 wahrzunehmen,

8. die Systemrelevanzanträge für Steinkohleanlagen
nach den §§ 26 und 37 zu prüfen und zu genehmi-
gen,

9. die Tätigkeiten nach § 54 Absatz 4 und § 55 wahr-
zunehmen sowie

10. Festlegungen nach § 62 zu treffen.

(2) Die Bundesnetzagentur stellt dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie sowie den Netzbetrei-
bern die Daten, die in Prozessen nach diesem Gesetz
zugrunde gelegt werden einschließlich unternehmens-
bezogener Daten sowie Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse, zur Verfügung, soweit dies zur Erfüllung
der jeweiligen Aufgaben des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie und der Netzbetreiber erforder-
lich ist.

(3) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bundes-
netzagentur nach diesem Gesetz und den aufgrund
dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen
sind, soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt
ist, die Bestimmungen des Teils 8 des Energiewirt-
schaftsgesetzes mit Ausnahme des § 69 Absatz 1
Satz 2 und Absatz 10 des Energiewirtschaftsgesetzes,
der §§ 91 und 95 bis 101 sowie 105 des Energiewirt-
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schaftsgesetzes entsprechend anzuwenden. Die Be-
fugnisse nach Satz 1 sind gegenüber Personen, die
keine Unternehmen sind, entsprechend maßgebend.

§ 62

Festlegungskompetenzen der Bundesnetzagentur

(1) Die Entscheidungen nach diesem Gesetz und
aufgrund dieses Gesetzes werden von der Bundesnetz-
agentur getroffen.

(2) Die Bundesnetzagentur kann unter Berücksichti-
gung des Zwecks und Ziels nach § 2 Festlegungen
nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
treffen zu

1. der näheren Ausgestaltung des Verfahrens der Aus-
schreibung nach Teil 3 und

2. der Anpassung der Fristen und Termine der nach
§ 11 Absatz 1, § 10 Absatz 2 Nummer 3 bis 7 und
§ 51 Absatz 2 zugrunde zu legenden Zeiträume, wo-
bei die neu festgelegten Fristen und Zeiträume um
nicht mehr als sechs Monate von den gesetzlich
festgelegten Fristen oder Zeiträumen abweichen
dürfen.

(3) Die Bundesnetzagentur soll vor ihrer Entschei-
dung nach Absatz 2 von einer Einholung von Stellung-
nahmen nach § 67 Absatz 2 des Energiewirtschaftsge-
setzes absehen. Eine mündliche Verhandlung findet
nicht statt. Die Bundesnetzagentur macht Entscheidun-
gen nach Absatz 1 unter Angabe der tragenden Gründe
in ihrem Amtsblatt und auf ihrer Internetseite öffentlich
bekannt.

§ 63

Gebühren und Auslagen

Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen
der Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz werden
durch die Bundesnetzagentur Gebühren und Auslagen
erhoben. § 61 Absatz 3 Satz 1 ist entsprechend anzu-
wenden.

§ 64

Rechtsschutz

(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt,
sind für Rechtsbehelfe, die sich gegen Entscheidungen
der Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz und den
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen richten, die Bestimmungen des Teils 8 des
Energiewirtschaftsgesetzes mit Ausnahme des § 69
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 10, der §§ 91 und 95

bis 101 sowie § 105 des Energiewirtschaftsgesetzes
entsprechend anzuwenden.

(2) Gerichtliche Rechtsbehelfe, die unmittelbar das
Ausschreibungsverfahren nach Teil 3 betreffen, sind
nur mit dem Ziel zulässig, die Bundesnetzagentur zur
Erteilung eines Zuschlags zu verpflichten. Die Anfech-
tung eines Zuschlags durch Dritte ist nicht zulässig.
Rechtsbehelfe nach Satz 1 sind begründet, soweit der
Beschwerdeführer im Ausschreibungsverfahren nach
Teil 3 ohne den Rechtsverstoß einen Zuschlag erhalten
hätte. Die Bundesnetzagentur erteilt bei einem Rechts-
behelf nach Satz 1 über das nach diesem Gesetz be-
stimmte Ausschreibungsvolumen hinaus einen entspre-
chenden Zuschlag, soweit das Begehren des Rechts-
behelfsführers Erfolg hat und sobald die gerichtliche
Entscheidung formell rechtskräftig ist. Im Übrigen bleibt
der gerichtliche Rechtsschutz unberührt.

(3) Über einen gerichtlichen Rechtsbehelf, der sich
gegen die Reihung nach § 29 Absatz 4 richtet, ent-
scheidet durch unanfechtbaren Beschluss das nach
Absatz 1 zuständige Oberlandesgericht.

§ 65

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. entgegen § 14 Absatz 1 Nummer 10 eine Angabe
nicht richtig oder nicht vollständig macht,

2. entgegen § 29 Absatz 2 Satz 1 eine Information
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig zur Verfügung stellt,

3. entgegen § 51 Absatz 1 Kohle verfeuert oder

4. entgegen § 52 Absatz 1 Leistung oder Arbeit ver-
äußert.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des
Absatzes 1 Nummer 1, 3 und 4 mit einer Geldbuße bis
zu einer Million Euro, in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro geahndet
werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist anzuwenden.

§ 66

Fristen und Termine

Für die Berechnung von Fristen und für die Bestim-
mung von Terminen ist § 31 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht
durch dieses Gesetz etwas anderes bestimmt ist.
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Anlage 1
(zu § 12 Absatz 3)

Südregion
Die Südregion besteht aus folgenden kreisfreien Städten, Stadtkreisen, Kreisen
und Landkreisen:

Südregion

Baden-Württemberg

Landkreis Alb-Donau-Kreis

Stadtkreis Baden-Baden

Landkreis Biberach

Landkreis Böblingen

Landkreis Bodenseekreis

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Landkreis Calw

Landkreis Emmendingen

Landkreis Enzkreis

Landkreis Esslingen

Stadtkreis Freiburg im Breisgau

Landkreis Freudenstadt

Landkreis Göppingen

Stadtkreis Heidelberg

Landkreis Heidenheim

Stadtkreis Heilbronn

Landkreis Heilbronn

Landkreis Hohenlohekreis

Stadtkreis Karlsruhe

Landkreis Karlsruhe

Landkreis Konstanz

Landkreis Lörrach

Landkreis Ludwigsburg

Landkreis Main-Tauber-Kreis

Stadtkreis Mannheim

Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis

Landkreis Ortenaukreis

Landkreis Ostalbkreis

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Landkreis Ravensburg

Landkreis Rems-Murr-Kreis
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Südregion

Landkreis Reutlingen

Landkreis Rhein-Neckar-Kreis

Landkreis Rottweil

Landkreis Schwäbisch Hall

Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis

Landkreis Sigmaringen

Stadtkreis Stuttgart

Landkreis Tübingen

Landkreis Tuttlingen

Stadtkreis Ulm

Landkreis Waldshut

Landkreis Zollernalbkreis

Bayern

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Altötting

Kreisfreie Stadt Amberg

Landkreis Amberg-Sulzbach

Kreisfreie Stadt Ansbach

Landkreis Ansbach

Kreisfreie Stadt Aschaffenburg

Landkreis Aschaffenburg

Kreisfreie Stadt Augsburg

Landkreis Augsburg

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreisfreie Stadt Bamberg

Landkreis Bamberg

Kreisfreie Stadt Bayreuth

Landkreis Bayreuth

Landkreis Berchtesgadener Land

Landkreis Cham

Landkreis Dachau

Landkreis Deggendorf

Landkreis Dillingen an der Donau

Landkreis Dingolfing-Landau

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Ebersberg

Landkreis Eichstätt

Landkreis Erding

Kreisfreie Stadt Erlangen
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Südregion

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Forchheim

Landkreis Freising

Landkreis Freyung-Grafenau

Landkreis Fürstenfeldbruck

Kreisfreie Stadt Fürth

Landkreis Fürth

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Landkreis Günzburg

Landkreis Haßberge

Kreisfreie Stadt Ingolstadt

Kreisfreie Stadt Kaufbeuren

Landkreis Kelheim

Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu)

Landkreis Kitzingen

Landkreis Landsberg am Lech

Kreisfreie Stadt Landshut

Landkreis Landshut

Landkreis Lindau (Bodensee)

Landkreis Main-Spessart

Kreisfreie Stadt Memmingen

Landkreis Miesbach

Landkreis Miltenberg

Landkreis Mühldorf am Inn

Kreisfreie Stadt München

Landkreis München

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Landkreis Neu-Ulm

Kreisfreie Stadt Nürnberg

Landkreis Nürnberger Land

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Ostallgäu

Kreisfreie Stadt Passau

Landkreis Passau

Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Landkreis Regen
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Südregion

Kreisfreie Stadt Regensburg

Landkreis Regensburg

Kreisfreie Stadt Rosenheim

Landkreis Rosenheim

Landkreis Roth

Landkreis Rottal-Inn

Kreisfreie Stadt Schwabach

Landkreis Schwandorf

Kreisfreie Stadt Schweinfurt

Landkreis Schweinfurt

Landkreis Starnberg

Kreisfreie Stadt Straubing

Landkreis Straubing-Bogen

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Traunstein

Landkreis Unterallgäu

Kreisfreie Stadt Weiden in der Oberpfalz

Landkreis Weilheim-Schongau

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreisfreie Stadt Würzburg

Landkreis Würzburg

Hessen

Landkreis Bergstraße

Kreisfreie Stadt Darmstadt

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Landkreis Groß-Gerau

Landkreis Odenwaldkreis

Landkreis Offenbach

Rheinland-Pfalz

Landkreis Alzey-Worms

Landkreis Bad Dürkheim

Landkreis Bad Kreuznach

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Landkreis Birkenfeld

Landkreis Donnersbergkreis

Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm

Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)

Landkreis Germersheim

Kreisfreie Stadt Kaiserslautern
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Südregion

Landkreis Kaiserslautern

Landkreis Kusel

Kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz

Kreisfreie Stadt Ludwigshafen am Rhein

Kreisfreie Stadt Mainz

Landkreis Mainz-Bingen

Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße

Kreisfreie Stadt Pirmasens

Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis

Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis

Kreisfreie Stadt Speyer

Landkreis Südliche Weinstraße

Landkreis Südwestpfalz

Kreisfreie Stadt Trier

Landkreis Trier-Saarburg

Kreisfreie Stadt Worms

Kreisfreie Stadt Zweibrücken

Saarland

Landkreis Merzig-Wadern

Landkreis Neunkirchen

Landkreis Regionalverband Saarbrücken

Landkreis Saarlouis

Landkreis Saarpfalz-Kreis

Landkreis St. Wendel
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Anlage 2
(zu Teil 5)

Stilllegungszeitpunkte Braunkohleanlagen

Anlagen-
betreiber Blockname Wahlrecht BNetzA-Nr. MWel

(netto)

Datum der
Überführung

in die Sicherheits-
bereitschaft

(„Überführungs-
zeitpunkt“)

Endgültiges
Stilllegungsdatum
(„Stilllegungs-
zeitpunkt“)

RWE Power Niederaußem D – BNA0705 297 – 31. Dezember 2020

RWE Power Niederaußem C – BNA0712 295 – 31. Dezember 2021

RWE Power Neurath B – BNA0697 294 – 31. Dezember 2021

RWE Power Weisweiler E
oder F

Wahlrecht:
Weisweiler E/F

BNA1025
oder
BNA1026

321 – 31. Dezember 2021

RWE Power Neurath A – BNA0696 294 – 1. April 2022

RWE Power Frechen/Wachtberg
(Brikettierung)

– BNA0292 120
(von 176)

– 31. Dezember 2022

RWE Power Neurath D – BNA0699 607 – 31. Dezember 2022

RWE Power Neurath E – BNA0700 604 – 31. Dezember 2022

RWE Power Weisweiler F
oder E

Wahlrecht:
Weisweiler E/F

BNA1026
oder
BNA1025

321 – 1. Januar 2025

LEAG KW Jänschwalde A – BNA0785 465 31. Dezember 2025 31. Dezember 2028

LEAG KW Jänschwalde B – BNA0786 465 31. Dezember 2027 31. Dezember 2028

RWE Power Weisweiler G
oder H

Wahlrecht:
Weisweiler G/H

BNA1027
oder
BNA1028

663
oder
656

– 1. April 2028

LEAG KW Jänschwalde C – BNA0787 465 – 31. Dezember 2028

LEAG KW Jänschwalde D – BNA0788 465 – 31. Dezember 2028

RWE Power Weisweiler H
oder G

Wahlrecht:
Weisweiler G/H

BNA1028
oder
BNA1027

656
oder
663

– 1. April 2029

LEAG KW Boxberg N – BNA0122 465 – 31. Dezember 2029

LEAG KW Boxberg P – BNA0123 465 – 31. Dezember 2029

RWE Power Niederaußem G
oder H

Wahlrecht:
Niederaußem
G/H

BNA0708
oder
BNA0707

628
oder
648

– 31. Dezember 2029

RWE Power Niederaußem H
oder G

Wahlrecht:
Niederaußem
G/H

BNA0707
oder
BNA0708

648
oder
628

31. Dezember 2029 31. Dezember 2033

Saale Energie Schkopau A – BNA0878 450 – 31. Dezember 2034

Saale Energie Schkopau B – BNA0879 450 – 31. Dezember 2034
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Anlagen-
betreiber Blockname Wahlrecht BNetzA-Nr. MWel

(netto)

Datum der
Überführung

in die Sicherheits-
bereitschaft

(„Überführungs-
zeitpunkt“)

Endgültiges
Stilllegungsdatum
(„Stilllegungs-
zeitpunkt“)

LEAG KW Lippendorf R – BNA0115 875 – 31. Dezember 2035

EnBW Lippendorf S – BNA0116 875 – 31. Dezember 2035

RWE Power Niederaußem K – BNA0709 944 – 31. Dezember 2038

RWE Power Neurath F
(BoA 2)

– BNA1401a 1060 – 31. Dezember 2038

RWE Power Neurath G
(BoA 3)

– BNA1401b 1060 – 31. Dezember 2038

LEAG KW Schwarze Pumpe A – BNA0914 750 – 31. Dezember 2038

LEAG KW Schwarze Pumpe B – BNA0915 750 – 31. Dezember 2038

LEAG KW Boxberg R – BNA1404 640 – 31. Dezember 2038

LEAG KW Boxberg Q – BNA0124 857 – 31. Dezember 2038
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Artikel 2

Änderung des
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes

§ 8 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandels-
gesetzes vom 21. Juli 2011 (BGBl. I S. 1475), das zu-
letzt durch Artikel 360 Absatz 2 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist,
wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Versteigerung von Berechtigungen erfolgt
nach den Regeln der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010
der Kommission vom 12. November 2010 über den
zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige
Aspekte der Versteigerung von Treibhausgasemis-
sionszertifikaten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über ein Sys-
tem für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifi-
katen in der Gemeinschaft (ABl. L 302 vom 18.11.2010,
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung. Im Fall des Ver-
bots der Kohleverfeuerung nach Teil 6 des Gesetzes
zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstro-
mung werden Berechtigungen aus der zu versteigern-
den Menge an Berechtigungen in dem Umfang ge-
löscht, der der zusätzlichen Emissionsminderung durch
die Stilllegung der Stromerzeugungskapazitäten ent-
spricht, soweit diese Menge dem Markt nicht durch
die mit dem Beschluss (EU) 2015/1814 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober
2015 über die Einrichtung und Anwendung einer Markt-
stabilitätsreserve für das System für den Handel mit
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und
zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG (ABl. L 264
vom 9.10.2015, S. 1) eingerichtete Marktstabilitätsre-
serve entzogen wird und soweit dies den Vorgaben
nach Artikel 12 Absatz 4 der Richtlinie 2003/87/EG ent-
spricht. Diese Menge wird für das jeweils vorangegan-
gene Kalenderjahr ermittelt und durch Beschluss der
Bundesregierung festgestellt.“

Artikel 3

Änderung des
Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366,
3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. § 3 Nummer 60 wird wie folgt gefasst:

„60. das Anpassungsgeld für Arbeitnehmer der
Braunkohlekraftwerke und -tagebaue sowie
Steinkohlekraftwerke, die aus Anlass einer Still-
legungsmaßnahme ihren Arbeitsplatz verloren
haben;“.

2. § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe i wird
wie folgt gefasst:

„i) nach § 3 Nummer 60 steuerfreie Anpassungs-
gelder,“.

3. Nach § 52 Absatz 4 Satz 14 wird folgender Satz ein-
gefügt:

„§ 3 Nummer 60 in der am 13. August 2020 gelten-
den Fassung ist weiterhin anzuwenden für Anpas-
sungsgelder an Arbeitnehmer im Steinkohlenberg-

bau bis zum Auslaufen dieser öffentlichen Mittel im
Jahr 2027.“

Artikel 4

Änderung des
Energiewirtschaftsgesetzes

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005
(BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 24a wird wie folgt gefasst:

„§ 24a Schrittweise Angleichung der Übertra-
gungsnetzentgelte, Bundeszuschüsse“.

b) Nach der Angabe zu § 54a wird folgende An-
gabe eingefügt:

„§ 54b Zuständigkeiten gemäß der Verordnung
(EU) 2019/941, Verordnungsermächti-
gung“.

2. § 12 Absatz 5 wird durch die folgenden Absätze 5
und 5a ersetzt:

„(5) Die Betreiber von Elektrizitätsversorgungs-
netzen müssen

1. sicherstellen, dass die Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse, die ihnen nach Absatz 4 Satz 1 zur
Kenntnis gelangen, ausschließlich so zu den
dort genannten Zwecken genutzt werden, dass
deren unbefugte Offenbarung ausgeschlossen
ist,

2. die nach Absatz 4 erhaltenen Informationen in
anonymisierter Form an die Bundesnetzagentur
jeweils auf deren Verlangen für die Zwecke des
Monitorings nach § 51 übermitteln,

3. neben den nach Nummer 2 zu übermittelnden
Informationen an die Bundesnetzagentur jeweils
auf deren Verlangen weitere verfügbare und für
die Zwecke des Monitorings nach § 51 erforder-
liche Informationen und Analysen übermitteln,
insbesondere verfügbare Informationen und eine
gemeinsam von den Betreibern von Übertra-
gungsnetzen in einer von der Bundesnetzagen-
tur zu bestimmenden Form zu erstellende
Analyse zu den grenzüberschreitenden Verbin-
dungsleitungen sowie zu Angebot und Nach-
frage auf den europäischen Strommärkten, zu
der Höhe und der Entwicklung der Gesamtlast
in den Elektrizitätsversorgungsnetzen in den
vergangenen zehn Jahren im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland und zur Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Ener-
gieversorgungsnetze einschließlich des Netzbe-
triebs,

4. der Bundesnetzagentur jeweils auf deren Verlan-
gen in einer von ihr zu bestimmenden Frist und
Form für die Zwecke des Berichts nach § 63 Ab-
satz 3a Informationen und Analysen zu der Min-
desterzeugung insbesondere aus thermisch be-
triebenen Erzeugungsanlagen und aus Anlagen
zur Speicherung von elektrischer Energie sowie
Informationen und geeignete Analysen zur Ent-
wicklung der Mindesterzeugung übermitteln und
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5. der Bundesnetzagentur jeweils jährlich auf deren
Verlangen in einer von ihr zu bestimmenden Frist
und Form für die Zwecke des Monitorings nach
§ 51a die Unternehmen und Vereinigungen von
Unternehmen nennen, die einen Stromverbrauch
von mehr als 20 Gigawattstunden jährlich haben.

(5a) Die Bundesnetzagentur übermittelt die nach
Absatz 5 zum Zwecke des Monitorings der Versor-
gungssicherheit nach § 51 und zur Erfüllung der
Berichterstattungspflicht nach § 63 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 erhobenen Daten an das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie auf dessen Ver-
langen.“

3. Dem § 13b Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

„§ 42 des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes
bleibt unberührt.“

4. Dem § 13g wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) Die Absätze 3, 4, 6 und 7 sind auf Erzeu-
gungsanlagen, die auf Grundlage eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages auf der Basis von § 49 des
Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes in eine
Sicherheitsbereitschaft überführt werden, entspre-
chend anzuwenden. Absatz 2 ist auf diese Erzeu-
gungsanlagen mit der Maßgabe anzuwenden, dass
sich der Kalendertag für die vorläufige und endgül-
tige Stilllegung aus der Anlage 2 des Kohlever-
stromungsbeendigungsgesetzes ergibt. Absatz 5
ist auf diese Erzeugungsanlagen mit der Maßgabe
anzuwenden, dass die Höhe der Vergütung ab-
weichend von Absatz 5 Satz 2 entsprechend der
Formel in Anlage 2 bestimmt wird. Ergibt die Über-
prüfung im Jahr 2026 gemäß § 47 Absatz 2 und den
§§ 54 und 56 des Kohleverstromungsbeendigungs-
gesetzes, dass eine Überführung von Braunkohle-
anlagen in eine Sicherheitsbereitschaft für die Zeit
nach dem 31. Dezember 2028 nicht erforderlich ist,
dann werden Braunkohleanlagen, die sich noch
über diesen Zeitpunkt hinaus in der Sicherheitsbe-
reitschaft befinden, bis zum 31. Dezember 2029
endgültig stillgelegt.“

5. § 24a wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 24a

Schrittweise Angleichung der
Übertragungsnetzentgelte, Bundeszuschüsse“.

b) Der Wortlaut wird Absatz 1.

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Mit Wirkung ab dem Jahr 2023 soll ein
angemessener Zuschuss, den der Bund für ein
Kalenderjahr zu den Kosten der Übertragungs-
netzbetreiber mit Regelverantwortung zahlt, für
das jeweilige Kalenderjahr mindernd in die Er-
mittlung der bundeseinheitlichen Übertragungs-
netzentgelte einbezogen werden, die auf Grund-
lage der Rechtsverordnung nach § 24 Satz 2
Nummer 4 Buchstabe b erfolgt; die Rechtsver-
ordnung soll bis zum 31. Dezember 2022 ent-
sprechend ergänzt werden. In der Rechtsverord-
nung nach § 24 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b
sollen nähere Bestimmungen getroffen werden,
wie der Zuschuss bei der Ermittlung des bun-
deseinheitlichen Übertragungsnetzentgelts, das

auf Grundlage der Erlösobergrenzen der Über-
tragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverant-
wortung ermittelt wird, mindernd zu berücksich-
tigen ist. Dabei soll insbesondere auch geregelt
werden, ob der Zuschuss des Bundes

1. rechnerisch von dem Gesamtbetrag der in die
Ermittlung der bundeseinheitlichen Über-
tragungsnetzentgelte einfließenden Erlös-
obergrenzen oder darin enthaltener Kosten-
positionen abgezogen wird oder

2. vorrangig zur Deckung in der Rechtsverord-
nung näher bestimmter, tatsächlicher Kos-
tenpositionen der Übertragungsnetzbetreiber
anzusetzen ist.“

6. In § 35 Absatz 1 werden in dem Satzteil vor Num-
mer 1 nach dem Wort „Markttransparenz“ die Wör-
ter „sowie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach
dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz vom
8. August 2020 (BGBl. I S. 1818)“ eingefügt.

7. In § 41 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a
eingefügt:

„(3a) Bei unveränderter Weitergabe von umsatz-
steuerlichen Mehr- oder Minderbelastungen, die
sich aus einer gesetzlichen Änderung der geltenden
Umsatzsteuersätze ergeben, bedarf es keiner Un-
terrichtung nach Absatz 3 Satz 1; ein Sonderkündi-
gungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 entsteht nicht.“

8. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Bundesnetzagentur führt in Abstim-
mung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie fortlaufend ein Monitoring der Ver-
sorgungssicherheit nach den Absätzen 2 bis 4
durch. Die §§ 73, 75 bis 89 und 106 bis 108 sind
entsprechend anzuwenden. Bei der Durchführung
des Monitorings nach den Absätzen 3 und 4 be-
rücksichtigt die Bundesnetzagentur die nach § 12
Absatz 4 und 5 übermittelten Informationen.“

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. bestehende sowie in der Planung und
im Bau befindliche Erzeugungskapazitä-
ten unter Berücksichtigung von Erzeu-
gungskapazitäten für die Netzreserve
nach § 13d sowie die Kapazitätsreserve
nach § 13e und Anlagen zur Speiche-
rung von elektrischer Energie,“.

bb) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Ver-
bindungsleitungen“ die Wörter „und Anlagen
zur Speicherung von elektrischer Energie“
gestrichen.

c) Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4
bis 4b ersetzt:

„(4) Das Monitoring nach Absatz 3 umfasst
Märkte und Netze und wird in den Berichten
nach § 63 integriert dargestellt.

(4a) Das Monitoring der Versorgungssicher-
heit an den Strommärkten nach Absatz 3 erfolgt
auf Basis von
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1. Indikatoren, die zur Messung der Versor-
gungssicherheit an den europäischen Strom-
märkten mit Auswirkungen auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland als Teil des
Elektrizitätsbinnenmarktes geeignet sind, so-
wie

2. Schwellenwerten, bei deren Überschreiten
oder Unterschreiten eine Prüfung und bei
Bedarf eine Umsetzung angemessener Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit erfolgt.

Die Messung der Versorgungssicherheit an den
Strommärkten nach Satz 1 erfolgt auf Grundlage
wahrscheinlichkeitsbasierter Analysen. Die An-
forderungen der Verordnung (EU) 2019/943, ins-
besondere nach den Artikeln 23 und 24 für
Abschätzungen der Angemessenheit der Res-
sourcen, sind einzuhalten. Die Analysen nach
Satz 2 erfolgen nach dem Stand der Wissen-
schaft. Sie erfolgen insbesondere auf Basis
eines integrierten Investitions- und Einsatzmo-
dells, das wettbewerbliches Marktverhalten und
Preisbildung auf dem deutschen und euro-
päischen Strommarkt abbildet; dabei sind auch
kritische historische Wetter- und Lastjahre, un-
geplante Kraftwerksausfälle sowie zeitliche und
technische Restriktionen beim Kraftwerkszubau
zu berücksichtigen.

(4b) Zum Monitoring der Versorgungssicher-
heit nach Absatz 3 mit Bezug auf die Netze
erfolgt eine Analyse, inwieweit aktuell und zu-
künftig die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leis-
tungsfähigkeit der Elektrizitätsversorgungsnetze
gewährleistet ist und ob Maßnahmen zur kurz-
und längerfristigen Gewährleistung der Sicher-
heit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversor-
gungssystems im Sinne von § 12 Absatz 1 Satz 1
und Absatz 3 erforderlich sind. Bei der Analyse
nach Satz 1 ist die langfristige Netzanalyse der
Betreiber der Übertragungsnetze nach § 34 Ab-
satz 1 des Kohleverstromungsbeendigungsge-
setzes zu berücksichtigen, soweit diese vorliegt.
In diesem Rahmen ist auch zu untersuchen, in-
wieweit netztechnische Aspekte die Ergebnisse
der Analysen nach Absatz 4a beeinflussen. Die
Bundesnetzagentur legt dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie bis zum 31. Ok-
tober 2020 einen Bericht über die auf die Netze
bezogene Analyse nach Satz 1 vor.“

d) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Bei dem Monitoring nach den Absätzen 3 und 4
werden die Betreiber von Übertragungsnetzen
sowie das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie regelmäßig bei allen wesentlichen
Verfahrensschritten einbezogen.“

9. Nach § 54a wird folgender § 54b eingefügt:

„§ 54b

Zuständigkeiten gemäß
der Verordnung (EU) 2019/941,

Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie ist zuständige Behörde für die Durch-

führung der in der Verordnung (EU) 2019/941 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. Juni 2019 über die Risikovorsorge im Elektri-
zitätssektor und zur Aufhebung der Richtlinie
2005/89/EG (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 1) fest-
gelegten Maßnahmen. Die §§ 3, 4 und 16 des
Energiesicherungsgesetzes 1975 und die §§ 5, 8
und 21 des Wirtschaftssicherstellungsgesetzes
bleiben hiervon unberührt.

(2) Folgende in der Verordnung (EU) 2019/941
bestimmte Aufgaben werden auf die Bundesnetz-
agentur übertragen:

1. die Mitwirkung an der Bestimmung regionaler
Szenarien für Stromversorgungskrisen nach Ar-
tikel 6 der Verordnung (EU) 2019/941 und

2. die Bestimmung von nationalen Szenarien für
Stromversorgungskrisen nach Artikel 7 der Ver-
ordnung (EU) 2019/941.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
zum Zwecke der Durchführung der Verordnung
(EU) 2019/941 weitere Aufgaben an die Bundes-
netzagentur zu übertragen.

(4) Die Bundesnetzagentur nimmt diese Auf-
gaben unter der Aufsicht des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie wahr. Die Bestimmung
der im Sinne des Artikels 7 der Verordnung
(EU) 2019/941 wichtigsten nationalen Szenarien
für Stromversorgungskrisen bedarf der Zustim-
mung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie.“

10. § 56 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Verordnung (EU) 2019/943 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates
vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitäts-
binnenmarkt und den auf Grundlage
dieser Verordnung erlassenen Verord-
nungen der Europäischen Kommission
sowie den auf Grundlage des Artikels 6
oder des Artikels 18 der Verordnung
(EG) Nr. 714/2009 erlassenen Verord-
nungen der Europäischen Kommission,“.

bb) Die Nummern 4 und 5 werden durch die fol-
genden Nummern 4 bis 7 ersetzt:

„4. Verordnung (EU) Nr. 1227/2011,

5. Verordnung (EU) Nr. 347/2013,

6. Verordnung (EU) 2019/941 und

7. Verordnung (EU) 2019/942 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates
vom 5. Juni 2019 zur Gründung einer
Agentur der Europäischen Union für
die Zusammenarbeit der Energieregulie-
rungsbehörden.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Bundesnetzagentur nimmt die Aufga-
ben wahr, die den Mitgliedstaaten mit der Ver-
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ordnung (EU) 2015/1222 der Europäischen
Kommission und mit Artikel 15 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parla-
mentes und des Rates vom 5. Juni 2019 über
den Elektrizitätsbinnenmarkt übertragen worden
sind. Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend
anzuwenden.“

11. § 63 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Bundesnetzagentur erstellt bis zum
31. Oktober 2021 und dann mindestens alle zwei
Jahre jeweils die folgenden Berichte:

1. einen Bericht zum Stand und zur Entwicklung
der Versorgungssicherheit im Bereich der Ver-
sorgung mit Erdgas sowie

2. einen Bericht zum Stand und zur Entwicklung
der Versorgungssicherheit im Bereich der Ver-
sorgung mit Elektrizität.

Zusätzlich zu den Berichten nach Satz 1 veröffent-
licht das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie einmalig zum 31. Oktober 2020 eine Ab-
schätzung der Angemessenheit der Ressourcen
gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU)
2019/943. Diese Analyse ist ab 2021 in den Bericht
nach Satz 1 Nummer 2 zu integrieren. In die Be-
richte nach Satz 1 sind auch die Erkenntnisse aus
dem Monitoring der Versorgungssicherheit nach
§ 51 sowie getroffene oder geplante Maßnahmen
aufzunehmen. In den Berichten nach Satz 1 stellt
die Bundesnetzagentur jeweils auch dar, inwieweit
Importe zur Sicherstellung der Versorgungssicher-
heit in Deutschland beitragen. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie stellt zu den Berich-
ten nach Satz 1 Einvernehmen innerhalb der Bun-
desregierung her. Die Bundesregierung veröffent-
licht die Berichte der Bundesnetzagentur nach
Satz 1 und legt dem Bundestag erstmals zum
31. Dezember 2021 und dann mindestens alle vier
Jahre Handlungsempfehlungen vor. Die Bundes-
netzagentur übermittelt die Berichte nach Satz 1
nach Veröffentlichung durch die Bundesregierung
jeweils unverzüglich an die Europäische Kommis-
sion.“

12. § 95 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1d wird folgender Absatz 1e einge-
fügt:

„(1e) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die
Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen
Parlaments und des Rates verstößt, indem er
vorsätzlich oder fahrlässig die den Marktteil-
nehmern zur Verfügung zu stellende Verbin-
dungskapazität zwischen Gebotszonen über
das nach Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 16 Ab-
satz 3, 4, 8 und 9 der Verordnung (EU) 2019/943
des Europäischen Parlaments und des Rates
vorgesehene Maß hinaus einschränkt.“

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Gegenüber einem Transportnetzbetreiber oder
gegenüber einem vertikal integrierten Energie-
versorgungsunternehmen und jedem seiner Un-
ternehmensteile kann über Satz 1 hinaus in Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 3 Buchstabe b und
des Absatzes 1e eine höhere Geldbuße verhängt
werden. Diese darf

1. in Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 Buch-
stabe b 10 Prozent des Gesamtumsatzes,
den der Transportnetzbetreiber oder das ver-
tikal integrierte Energieversorgungsunterneh-
men einschließlich seiner Unternehmensteile
in dem der Behördenentscheidung vorausge-
gangenen Geschäftsjahr weltweit erzielt hat,
nicht übersteigen oder

2. in Fällen des Absatzes 1e 10 Prozent des Ge-
samtumsatzes, den der Transportnetzbetrei-
ber oder das vertikal integrierte Energiever-
sorgungsunternehmen einschließlich seiner
Unternehmensteile in dem der Behördenent-
scheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr
weltweit erzielt hat, abzüglich der Umlagen
nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgeset-
zes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498)
in der jeweils geltenden Fassung und der Um-
lagen nach den §§ 60 bis 61 des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014
(BGBl. I S. 1066) in der jeweils geltenden Fas-
sung nicht übersteigen.“

13. Folgende Anlage 2 wird angefügt:

„Anlage 2
(zu § 13g)

Vergütung Sicherheitsbereitschaft

Die Vergütung von vorläufig stillzulegenden Anlagen nach § 13g Absatz 9 wird nach folgender Formel fest-
gesetzt:

Vit = Pt + RDi + REi + Oi + Wi – � �RHBi +
Ci 
Ei

� EUAt � Ei + (Hit + FSBit – FHISTi)

Ergibt sich bei der Berechnung der Summe aus Hit + FSBit − FHISTi ein Wert kleiner null, wird der Wert der
Summe mit null festgesetzt.

Im Sinne dieser Anlage ist oder sind:

Vit

die Vergütung, die ein Betreiber für eine stillzulegende Anlage i in einem Jahr t der Sicherheitsbereitschaft
erhält, in Euro,
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Pt

der rechnerisch ermittelte jahresdurchschnittliche Preis aller verfügbaren Handelstage im Zeitraum vom 1. Juli
des Jahres T-1 bis zum 30. Juni des Jahres T für die für das jeweilige Jahr der Sicherheitsbereitschaft t
relevanten Phelix-Base-Futures am Terminmarkt der Energiebörse European Energy Exchange AG in Leipzig
für die jeweilige Preiszone in Euro je Megawattstunde, soweit an der Energiebörse noch kein Preis des Futures
für ein relevantes Lieferjahr ermittelt wurde, wird der Preis für das letzte verfügbare relevante Lieferjahr in
Ansatz gebracht,

RDi

die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen Erlöse für Anpassungen der Einspei-
sung nach § 13a als jährlicher Durchschnitt im Zeitraum vom 1. Juli des Jahres T-3 bis zum 30. Juni des Jahres
T in Euro je Megawattstunde,

REi

die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen Regelenergieerlöse als jährlicher Durch-
schnitt im Zeitraum vom 1. Juli des Jahres T-3 bis zum 30. Juni des Jahres T in Euro je Megawattstunde,

Oi

die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen Optimierungsmehrerlöse im Zeitraum
vom 1. Juli des Jahres T-3 bis zum 30. Juni des Jahres T gegenüber dem jahresdurchschnittlichen Spotmarkt-
preis als jährlicher Durchschnitt im Zeitraum vom 1. Juli des Jahres T-3 bis zum 30. Juni des Jahres T in Euro je
Megawattstunde,

Wi

die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen Wärmelieferungserlöse als jährlicher
Durchschnitt im Zeitraum vom 1. Juli des Jahres T-3 bis zum 30. Juni des Jahres T in Euro je Megawattstunde,

RHBi

die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen kurzfristig variablen Betriebskosten
für Brennstoffe, Logistik sowie sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zur Erzeugung einer Megawattstunde
Strom – einschließlich der Betriebskosten der damit verbundenen Wärmeauskopplung als jährlicher Durch-
schnitt der T-3 bis T-1 in Euro je Megawattstunde; bei konzernintern bezogenen Lieferungen und Leistungen
bleiben etwaige Margen außer Betracht (Zwischenergebniseliminierung); wenn Kraftwerksbetrieb und Tage-
baubetrieb bei verschiedenen Gesellschaften liegen, sind für Brennstoffe und Logistik die variablen Förder-
und Logistikkosten der Tagebaugesellschaften zu berücksichtigen,

Ci

die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber zur Erzeugung der Strommenge Ei nachgewiesenen
Kohlendioxidemissionen als jährlicher Durchschnitt des Zeitraums vom 1. Juli des Jahres T-3 bis zum 30. Juni
des Jahres T in Tonnen Kohlendioxid,

Ei

die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesene an das Netz der allgemeinen Versorgung
und in Eigenversorgungsnetze abgegebene Strommenge der stillzulegenden Anlage (Netto-Stromerzeugung)
als jährlicher Durchschnitt des Zeitraums vom 1. Juli des Jahres T-3 bis zum 30. Juni des Jahres T in Mega-
wattstunden,

EUAt

der rechnerisch ermittelte jahresdurchschnittliche Preis aller verfügbaren Handelstage im Zeitraum vom 1. Juli
des Jahres T-1 bis zum 30. Juni des Jahres T für die für das jeweilige Jahr t der Sicherheitsbereitschaft
relevanten Jahresfutures für Emissionsberechtigungen (EUA) am Terminmarkt der Energiebörse European
Energy Exchange AG in Leipzig für die jeweilige Preiszone in Euro je Tonne Kohlendioxid, soweit an der Ener-
giebörse noch kein Preis des Jahresfutures für ein relevantes Lieferjahr ermittelt wurde, wird der Preis für das
letzte verfügbare relevante Lieferjahr in Ansatz gebracht,

Hit

die für eine stillzulegende Anlage i in einem Jahr t der Sicherheitsbereitschaft von dem Betreiber nachge-
wiesenen Kosten zur Herstellung der Sicherheitsbereitschaft mit Blick auf die Stilllegung in Euro, in der
Sicherheitsbereitschaft werden auch nachgewiesene Kosten zur Herstellung der Sicherheitsbereitschaft be-
rücksichtigt, die vor Beginn der Sicherheitsbereitschaft entstanden sind,

FSBit

die für eine stillzulegende Anlage i in einem Jahr t der Sicherheitsbereitschaft von dem Betreiber nachgewie-
senen fixen Betriebskosten während der Sicherheitsbereitschaft in Euro, in der Sicherheitsbereitschaft werden
auch nachgewiesene fixe Betriebskosten der Sicherheitsbereitschaft berücksichtigt, die vor Beginn der Sicher-
heitsbereitschaft entstanden sind,

FHISTi
die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen fixen Betriebskosten ohne Tagebau und
Logistik als jährlicher Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019 in Euro,
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i

die jeweilige stillzulegende Anlage,

T

Jahr der Überführung in die Sicherheitsbereitschaft zum 31. Dezember gemäß Anlage 2 des Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetzes,

t

das jeweilige Jahr der Sicherheitsbereitschaft, das sich jeweils auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum Datum
der endgültigen Stilllegung gemäß Anlage 2 des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes bezieht.“

Artikel 5

Änderung der Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz-Gebührenverordnung

In der Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz-Gebührenver-
ordnung vom 2. April 2002 (BGBl. I S. 1231), die zuletzt
durch Artikel 3 der Verordnung vom 10. August 2017
(BGBl. I S. 3167) geändert worden ist, wird in der An-
lage 1 im Text der Fußnote zu Nummer 1 Buchstabe a
die Angabe „§ 10 Absatz 6“ durch die Angabe „§ 10
Absatz 5“ ersetzt.

Artikel 6

Änderung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes

§ 1 Absatz 2 Satz 1 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 8. August 2020
(BGBl. I S. 1728) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. Die Nummern 1 und 2 werden durch folgende Num-
mer 1 ersetzt:

„1. 65 Prozent bis zum Jahr 2030 und“.

2. Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2.

Artikel 7

Änderung des
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes

Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21. Dezem-
ber 2015 (BGBl. I S. 2498), das zuletzt durch Artikel 266
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 7 werden die folgenden
Angaben eingefügt:

„§ 7a Bonus für innovative erneuerbare Wärme

§ 7b Bonus für elektrische Wärmeerzeuger

§ 7c Kohleersatzbonus

§ 7d Südbonus

§ 7e Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit
der Inanspruchnahme der Boni“.

b) Folgende Angabe wird angefügt:

„Anlage (zu den §§ 7b und 7d) Südregion“.

2. In § 2 Nummer 9a werden nach den Wörtern „aus
erneuerbaren Energien“ die Wörter „oder aus dem
gereinigten Wasser von Kläranlagen“ eingefügt.

3. In § 3 Absatz 3 werden die Wörter „den Absätzen 1
und 2“ durch die Wörter „Absatz 1 Nummer 2 und
nach Absatz 2“ ersetzt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 2 wird in dem Satzteil vor
Buchstabe a die Angabe „nach § 8a“ durch die
Wörter „nach den §§ 7a bis 7d und 8a“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „finan-
zielle Förderung nach“ die Wörter „den §§ 7a,
7c, 7d und“ eingefügt und wird vor der Angabe
„8b“ die Angabe „§“ gestrichen.

5. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. die Anlagen

a) bis zum 31. Dezember 2029 in Dauerbe-
trieb genommen wurden oder

b) über einen in einem Zuschlagsverfahren
nach § 11 der KWK-Ausschreibungsver-
ordnung erteilten Zuschlag verfügen, der
nicht nach § 16 der KWK-Ausschrei-
bungsverordnung entwertet wurde,“.

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a ist nicht für
KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung
bis einschließlich 50 Megawatt anzuwenden,
soweit im Rahmen der Evaluierung des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes im Jahr 2022 fest-
gestellt werden sollte, dass von diesen Anlagen
unter den geltenden Förderbedingungen kein die
Förderung rechtfertigender Nutzen für die
Erreichung der Ziele nach § 1 Absatz 1 für den
Zeitraum nach dem 31. Dezember 2025 mehr
ausgehen und der Bundestag insoweit mit
Wirkung zum 1. Januar 2026 Änderungen an
den Förderbedingungen für diese Anlagen be-
schließen sollte. Die Bundesregierung wird dem
Bundestag rechtzeitig einen Vorschlag unter-
breiten, unter welchen Voraussetzungen eine
Förderung dieser Anlagen für den Zeitraum nach
dem 31. Dezember 2025 fortgeführt werden soll-
te.“

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden nach den
Wörtern „eingespeist wird“ die Wörter „und
auf den die §§ 61e bis 61g und 104 Absatz 4
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes nicht
anzuwenden sind“ eingefügt.

bb) In Nummer 5 wird die Angabe „3,1“ durch
die Angabe „3,6“ ersetzt.
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b) Die Absätze 2 und 2a werden aufgehoben.

c) Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2
und 3.

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a einge-
fügt:

„(3a) Der Zuschlag für KWK-Strom aus KWK-
Anlagen mit einer elektrischen KWK-Leistung
von bis zu 50 Kilowatt beträgt

1. 16 Cent je Kilowattstunde für KWK-Strom,
der in ein Netz der allgemeinen Versorgung
eingespeist wird und

2. 8 Cent je Kilowattstunde für KWK-Strom, der
nicht in ein Netz der allgemeinen Versorgung
eingespeist wird.“

e) Absatz 5 wird Absatz 4 und nach den Wörtern
„erhöht sich“ wird das Wort „insgesamt“ gestri-
chen.

f) Absatz 6 wird Absatz 5 und wird wie folgt geän-
dert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Eine
Kumulierung“ die Wörter „der nach diesem
Gesetz gewährten Zuschläge und Boni“ ein-
gefügt.

bb) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze
eingefügt:

„Dies ist nicht anzuwenden, soweit für ein-
zelne Komponenten einer KWK-Anlage oder
eines innovativen KWK-Systems eine inves-
tive Förderung nach den Richtlinien zur För-
derung der Nutzung erneuerbarer Energien
im Wärmemarkt oder nach der Bundesförde-
rung für effiziente Wärmenetze in Anspruch
genommen wurde. In den Fällen des Sat-
zes 2 verringert sich der Bonus oder der Zu-
schlag ab der ersten Vollbenutzungsstunde
für die Anzahl von Vollbenutzungsstunden
auf null, die bei vollem Zuschlagswert oder
Bonus dem Betrag der für die einzelnen
Komponenten der KWK-Anlage oder des in-
novativen KWK-Systems in Anspruch ge-
nommenen investiven Förderung einschließ-
lich einer Verzinsung entsprechend dem
durchschnittlichen Effektivzinssatz für Kre-
dite an nicht finanzielle Kapitalgesellschaf-
ten nach der MFI-Zinsstatistik der Deut-
schen Bundesbank für Zinssätze und Volu-
mina für das Neugeschäft der deutschen
Banken, unter Berücksichtigung der Auszah-
lungszeitpunkte der Zuschläge, entspricht.“

cc) In dem neuen Satz 4 wird nach der Angabe
„Satz 2“ die Angabe „und 3“ eingefügt.

g) Absatz 7 wird Absatz 6 und Satz 2 wird wie folgt
gefasst:

„Satz 1 ist nicht anzuwenden auf KWK-Anlagen
mit einer elektrischen Leistung bis zu 50 Kilo-
watt.“

7. Nach § 7 werden die folgenden §§ 7a bis 7e einge-
fügt:

„§ 7a

Bonus für innovative erneuerbare Wärme

(1) Der Zuschlag für KWK-Strom nach § 7 Ab-
satz 1 oder nach § 8a in Verbindung mit der KWK-
Ausschreibungsverordnung erhöht sich ab dem
1. Januar 2020 pro Kalenderjahr für KWK-Anlagen
in innovativen KWK-Systemen mit einer elektri-
schen Leistung von mehr als 1 Megawatt abhängig
von dem Anteil innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme, die die Komponente zur
Bereitstellung innovativer erneuerbarer Wärme des
innovativen KWK-Systems in einem Kalenderjahr in
das Wärmenetz einspeist, in das auch die KWK-An-
lage die erzeugte Nutzwärme einspeist oder in ein
hiermit über einen Wärmetauscher oder sonst hy-
draulisch verbundenes, weiteres Wärmenetz oder
Teilnetz. Der Zuschlag beträgt

1. 0,4 Cent pro Kilowattstunde für mindestens
5 Prozent innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme,

2. 0,8 Cent pro Kilowattstunde für mindestens
10 Prozent innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme,

3. 1,2 Cent pro Kilowattstunde für mindestens
15 Prozent innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme,

4. 1,8 Cent pro Kilowattstunde für mindestens
20 Prozent innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme,

5. 2,3 Cent pro Kilowattstunde für mindestens
25 Prozent innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme,

6. 3,0 Cent pro Kilowattstunde für mindestens
30 Prozent innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme,

7. 3,8 Cent pro Kilowattstunde für mindestens
35 Prozent innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme,

8. 4,7 Cent pro Kilowattstunde für mindestens
40 Prozent innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme,

9. 5,7 Cent pro Kilowattstunde für mindestens
45 Prozent innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme oder

10. 7,0 Cent pro Kilowattstunde für mindestens
50 Prozent innovativer erneuerbarer Wärme an
der Referenzwärme.

(2) Der Zuschlag nach Absatz 1 ist nicht für in-
novative KWK-Systeme anzuwenden, die über ei-
nen wirksamen Zuschlag aus einer Ausschreibung
nach § 8b verfügen, der nicht nach § 16 der KWK-
Ausschreibungsverordnung vollständig entwertet
wurde.

(3) Der Zuschlag nach Absatz 1 wird mit der Jah-
resendabrechnung der Zuschlagszahlungen ge-
währt, wenn der Betreiber des innovativen KWK-
Systems dem zur Zuschlagszahlung verpflichteten
Netzbetreiber im Rahmen der Mitteilung nach § 15
Absatz 2 oder Absatz 3 den Nachweis über den für
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den Zuschlag nach Absatz 1 erforderlichen Anteil
der tatsächlich innerhalb des vorherigen Kalender-
jahres in ein Wärmenetz eingespeisten oder ander-
weitig, außerhalb des innovativen KWK-Systems
für Raumheizung, Warmwasserbereitung, Kälteer-
zeugung oder als Prozesswärme bereitgestellten
innovativen erneuerbaren Wärme des innovativen
KWK-Systems an der Referenzwärme in Höhe der
nach Absatz 1 Satz 2 erforderlichen Mindestanteile
erbracht hat. Der Nachweis ist dem Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vom Betreiber des
innovativen KWK-Systems unverzüglich zu über-
mitteln.

(4) § 2 Nummer 12, 13, 16, § 19 Absatz 3 mit
Ausnahme von Satz 1 Nummer 3, Absatz 7, § 20
Absatz 3 und § 24 mit Ausnahme von Absatz 1
Satz 3 Nummer 2 Buchstabe b und Nummer 5 der
KWK-Ausschreibungsverordnung sind entspre-
chend anzuwenden.

§ 7b

Bonus für elektrische Wärmeerzeuger

(1) Betreiber von neuen oder modernisierten
KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von
mehr als 1 Megawatt haben gegenüber dem Netz-
betreiber, mit dessen Netz ihre KWK-Anlagen
unmittelbar oder mittelbar verbunden sind, einen
Anspruch auf Zahlung eines Bonus zusätzlich zum
Zuschlag nach § 7 Absatz 1 oder § 8a in Verbin-
dung mit der KWK-Ausschreibungsverordnung,
wenn

1. die Anlage technisch dazu in der Lage ist, die
Wärmeleistung, die aus dem KWK-Prozess aus-
gekoppelt werden kann, mit einem mit der An-
lage verbundenen fabrikneuen elektrischen Wär-
meerzeuger zu mindestens 80 Prozent zu erzeu-
gen,

2. sich der Standort der KWK-Anlage nicht in der
Südregion nach der Anlage befindet und

3. der Anlagenbetreiber seine Mitteilungspflicht
nach § 7e erfüllt hat.

(2) Der Bonus nach Absatz 1 beträgt 70 Euro je
Kilowatt thermischer Leistung des elektrischen
Wärmeerzeugers. Der Bonus wird nur bis zu einer
thermischen Leistung des elektrischen Wärmeer-
zeugers gewährt, die der Wärmeleistung entspricht,
die aus dem KWK-Prozess maximal ausgekoppelt
werden kann. Der Bonus nach Absatz 1 ist nicht für
innovative KWK-Systeme anzuwenden, die über
einen wirksamen Zuschlag aus einer Ausschrei-
bung nach § 8b verfügen, der nicht nach § 16 der
KWK-Ausschreibungsverordnung vollständig ent-
wertet wurde. Der Bonus nach Absatz 1 ist nicht
für modernisierte KWK-Anlagen anzuwenden, wenn
die modernisierte KWK-Anlage den Zuschlag nach
Absatz 1 bereits zu einem früheren Zeitpunkt als
neue oder modernisierte KWK-Anlage in Anspruch
genommen hat. Der Bonus nach Absatz 1 ist ferner
nicht anzuwenden auf elektrische Wärmeerzeuger,
die als Komponente zur Bereitstellung innovativer
erneuerbarer Wärme den Bonus nach § 7a erhalten.

§ 7c

Kohleersatzbonus

(1) Betreiber von neuen KWK-Anlagen haben
gegenüber dem Netzbetreiber, mit dessen Netz ihre
KWK-Anlagen unmittelbar oder mittelbar verbun-
den sind, einen Anspruch auf Zahlung eines Bonus
zusätzlich zum Zuschlag nach § 7 Absatz 1, § 8a
oder § 8b in Verbindung mit der KWK-Ausschrei-
bungsverordnung, wenn die KWK-Anlage oder das
innovative KWK-System eine bestehende KWK-An-
lage ersetzt, die

1. Strom auf Basis von Stein- oder Braunkohle ge-
winnt und

2. nach dem 31. Dezember 1974 erstmals in Be-
trieb genommen worden ist.

Ein Ersatz im Sinn des Satzes 1 liegt vor, wenn die
neue KWK-Anlage in dasselbe Wärmenetz ein-
speist, in das auch die bestehende KWK-Anlage
eingespeist hat und die bestehende KWK-Anlage
oder in den Fällen des Absatzes 3 der bestehende
Dampferzeuger innerhalb von zwölf Monaten vor
oder nach Aufnahme des Dauerbetriebs der neuen
KWK-Anlage, frühestens aber nach dem 1. Januar
2016, endgültig stillgelegt wird. Die neue KWK-An-
lage, die die elektrische KWK-Leistung einer beste-
henden KWK-Anlage ersetzt, muss nicht an dem
Standort errichtet werden. Keine bestehende
KWK-Anlage im Sinn dieser Vorschrift ist eine
KWK-Anlage,

1. für die ein Gebot nach § 21 des Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetzes bezuschlagt wurde
oder

2. die in Anlage 2 des Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetzes genannt ist.

(2) Der Bonus nach Absatz 1 beträgt je Kilowatt
elektrischer KWK-Leistung des KWK-Leistungsan-
teils, der die elektrische KWK-Leistung einer beste-
henden KWK-Anlage ersetzt,

1. wenn die bestehende KWK-Anlage nach dem
31. Dezember 1974, aber vor dem 1. Januar
1985 erstmals in Betrieb genommen worden ist,

a) 50 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2023
aufgenommen hat,

b) 35 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2024
aufgenommen hat,

c) 20 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2025
aufgenommen hat,

d) 5 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den Dau-
erbetrieb bis zum 31. Dezember 2026 aufge-
nommen hat,

2. wenn die bestehende KWK-Anlage nach dem
31. Dezember 1984, aber vor dem 1. Januar
1995 erstmals in Betrieb genommen worden ist,

a) 225 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2023
aufgenommen hat,
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b) 210 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2024
aufgenommen hat,

c) 195 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2025
aufgenommen hat,

d) 180 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2026
aufgenommen hat,

e) 165 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2027
aufgenommen hat,

f) 150 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2028
aufgenommen hat,

g) 135 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2029
aufgenommen hat,

3. wenn die bestehende KWK-Anlage nach dem
31. Dezember 1994 erstmals in Betrieb genom-
men worden ist,

a) 390 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2023
aufgenommen hat,

b) 365 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2024
aufgenommen hat,

c) 340 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2025
aufgenommen hat,

d) 315 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2026
aufgenommen hat,

e) 290 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2027
aufgenommen hat,

f) 265 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2028
aufgenommen hat,

g) 240 Euro, wenn die neue KWK-Anlage den
Dauerbetrieb bis zum 31. Dezember 2029
aufgenommen hat.

(3) Bei Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen
mit einer elektrischen Leistung von mehr als 50 Me-
gawatt ist Absatz 1 mit der Maßgabe entsprechend
anzuwenden, dass der Ersatz eines bestehenden
Dampferzeugers der Dampfsammelschienen-
KWK-Anlage, der Dampf auf Basis von Stein- oder
Braunkohle erzeugt, dem Ersatz einer bestehenden
KWK-Anlage gleichzustellen ist. In diesen Fällen
wird der nach Absatz 1 zu gewährende Bonus nur
für den Anteil der elektrischen KWK-Leistung ge-
währt, der dem Anteil des ersetzten Dampferzeu-
gers im Verhältnis zu der Summe sämtlicher
Dampferzeuger in der bestehenden KWK-Anlage
entspricht.

(4) Der Bonus nach Absatz 1 wird einmalig ge-
zahlt, sobald die bestehende KWK-Anlage oder, in
den Fällen des Absatzes 3 der bestehende Dampf-
erzeuger stillgelegt wurde und der Anlagenbetreiber
seine Mitteilungspflicht nach § 7e erfüllt hat.

§ 7d

Südbonus

(1) Betreiber von neuen, modernisierten oder
nachgerüsteten KWK-Anlagen haben gegenüber
dem Netzbetreiber, mit dessen Netz ihre KWK-An-
lagen unmittelbar oder mittelbar verbunden sind,
einen Anspruch auf Zahlung eines Bonus zusätzlich
zum Zuschlag nach § 7 Absatz 1, § 8a oder § 8b in
Verbindung mit der KWK-Ausschreibungsverord-
nung, wenn

1. der Baubeginn des Vorhabens nach dem 31. De-
zember 2019, aber vor dem 31. Dezember 2026
erfolgt ist,

2. der Standort der KWK-Anlage sich in der Süd-
region nach der Anlage zu diesem Gesetz befin-
det,

3. der gesamte ab Aufnahme des Dauerbetriebs
oder der Wiederaufnahme des Dauerbetriebs in
der KWK-Anlage erzeugte Strom in ein Netz der
allgemeinen Versorgung eingespeist und nicht
selbst verbraucht wird, wobei der Strom ausge-
nommen ist, der durch die KWK-Anlage oder in
den Neben- und Hilfsanlagen der KWK-Anlage
oder den mit der KWK-Anlage verbundenen
elektrischen Wärmeerzeugern verbraucht wird,

4. die KWK-Anlage bei entsprechender Anforde-
rung durch den Netzbetreiber in der Lage ist,
auch in Zeiten, in denen keine Nutzwärmenach-
frage besteht, in voller Höhe der elektrischen
Leistung Strom zu erzeugen und

5. der Anlagenbetreiber seine Mitteilungspflicht
nach § 7e erfüllt hat.

Der Bonus nach Satz 1 beträgt einmalig 60 Euro je
Kilowatt elektrischer KWK-Leistung des KWK-Leis-
tungsanteils der neuen, modernisierten oder nach-
gerüsteten KWK-Anlage.

(2) Wird der in der KWK-Anlage erzeugte Strom
entgegen Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 selbst ver-
braucht, ist für diesen Strom nach § 61 Absatz 1
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes die volle
EEG-Umlage zu entrichten, soweit der Anspruch
nicht nach § 61a Nummer 1 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes entfällt. Im Übrigen sind die §§ 61a
bis 61f sowie 104 Absatz 4 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes nicht anzuwenden.

(3) Wird der Bonus nach Absatz 1 in Anspruch
genommen, sind § 8 Absatz 4 und § 19 Absatz 2
Satz 2 der KWK-Ausschreibungsverordnung mit
der Maßgabe anzuwenden, dass der Zuschlag pro
Kalenderjahr für höchstens 2 500 Vollbenutzungs-
stunden gezahlt wird.

§ 7e

Mitteilungspflicht im
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Boni

Anlagenbetreiber, die beabsichtigen, einen Bo-
nus nach den §§ 7b bis 7d in Anspruch zu nehmen,
sind verpflichtet, dem für die Auszahlung zuständi-
gen Netzbetreiber den voraussichtlichen Zeitpunkt
und die voraussichtliche Höhe des zu gewährenden
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Bonus mitzuteilen. Die Mitteilung nach Satz 1 muss
spätestens bis zum 31. Juli des dem tatsächlichen
Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Bonus vorher-
gehenden Kalenderjahres erfolgen. Erfolgt die Mit-
teilung nicht fristgemäß, werden die Boni nach den
§§ 7b bis 7d erst in dem Kalenderjahr ausgezahlt,
welches auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Mit-
teilung vor dem 31. Juli erfolgt ist.“

8. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für neue KWK-Anlagen wird der Zu-
schlag ab Aufnahme des Dauerbetriebs der An-
lage für 30 000 Vollbenutzungsstunden gezahlt.“

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Ab dem Kalenderjahr 2021 wird der Zu-
schlag für bis zu 5 000 Vollbenutzungsstunden,
ab dem Kalenderjahr 2023 für bis zu 4 000 Voll-
benutzungsstunden und ab dem Kalenderjahr
2025 für bis zu 3 500 Vollbenutzungsstunden
pro Kalenderjahr gezahlt.“

9. § 8c wird wie folgt gefasst:

„§ 8c

Ausschreibungsvolumen

Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschrei-
bungen nach den §§ 8a und 8b beträgt pro Kalen-
derjahr 200 Megawatt elektrische KWK-Leistung.“

10. § 9 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 7 Absatz 6 und § 8 Absatz 4 sind nicht anzuwen-
den.“

11. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „auf
Zahlung des Zuschlags“ die Wörter „sowie
der Boni nach den §§ 7a bis 7d“ eingefügt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „sowie im Fall
des Ersatzes einer kohlebefeuerten KWK-
Anlage durch eine gasbefeuerte KWK-An-
lage die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 2“
gestrichen.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Auf Antrag entscheidet das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Rahmen
der Zulassung nach Satz 3 über das Vorlie-
gen der Voraussetzungen der §§ 7a bis 7d.“

b) In Absatz 2 Nummer 5 wird die Angabe „§ 7 Ab-
satz 2“ durch die Wörter „den §§ 7a bis 7d“ er-
setzt.

c) Absatz 5 wird aufgehoben.

d) Absatz 6 wird Absatz 5 und in dessen Satz 2
wird das Wort „Auflagen“ durch das Wort „Ne-
benbestimmungen“ ersetzt.

12. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „neuen KWK-Anla-
gen mit einer elektrischen KWK-Leistung von
mehr als 50 Megawatt“ durch die Wörter „neuen
KWK-Anlagen im Sinn des § 5 Absatz 1 Num-

mer 1 mit einer elektrischen KWK-Leistung von
mehr als 10 Megawatt“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „sowie im Fall des
§ 7 Absatz 2 dessen Voraussetzungen“ durch
die Wörter „sowie in den Fällen der §§ 7a bis 7d
deren Voraussetzungen“ ersetzt.

13. Dem § 15 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf
KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von
bis zu 50 Kilowatt.“

14. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. die Inbetriebnahme des neuen oder aus-
gebauten Wärmenetzes erfolgt

a) in den Fällen der Nummer 2 Buch-
stabe a und b bis zum 31. Dezember
2029 oder

b) in den Fällen der Nummer 2 Buch-
stabe c bis zum 31. Dezember 2022,“.

bb) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe a wird das Wort „oder“
am Ende durch ein Komma ersetzt.

bbb) In Buchstabe b werden die Wörter
„zu 50 Prozent“ durch die Wörter „zu
75 Prozent“ ersetzt.

cc) Folgender Buchstabe c wird angefügt:

„c) mindestens zu 50 Prozent mit einer
Kombination aus Wärme aus KWK-Anla-
gen, Wärme aus erneuerbaren Energien
oder industrieller Abwärme, die ohne
zusätzlichen Brennstoffeinsatz bereitge-
stellt wird, erfolgt und“.

dd) In Nummer 3 werden nach den Wörtern „ge-
mäß „§ 20 erteilt“ die Wörter „und vom Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
an den nach Absatz 3 zur Auszahlung des
Zuschlags zuständigen Übertragungsnetz-
betreiber übermittelt“ eingefügt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe „25 Prozent“ durch
die Angabe „10 Prozent“ ersetzt.

c) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Sind mehrere KWK-Anlagen an das Wärmenetz
angeschlossen, so ist der Übertragungsnetzbe-
treiber zuständig, zu dessen Regelzone das Netz
gehört, an das die KWK-Anlage mit der größten
elektrischen KWK-Leistung angeschlossen ist.“

15. § 19 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird durch folgenden
Satz ersetzt:

„Der Zuschlag beträgt

1. 40 Prozent der ansatzfähigen Investitionskosten
des Neu- oder Ausbaus in den Fällen des § 18
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b oder

2. 30 Prozent der ansatzfähigen Investitionskosten
des Neu- oder Ausbaus in den Fällen des § 18
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c.“
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16. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die Zulassung ergeht gegenüber dem Wärme-
netzbetreiber und dem für die Auszahlung des
Zuschlags nach § 18 Absatz 3 zuständigen
Übertragungsnetzbetreiber.“

b) Absatz 5 wird aufgehoben.

c) Absatz 6 wird Absatz 5.

17. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. die Inbetriebnahme des neuen Wärme-
speichers erfolgt bis zum 31. Dezember
2029,“.

bb) In Nummer 2 werden nach den Wörtern
„KWK-Anlagen“ die Wörter „oder innovati-
ven KWK-Systemen, einschließlich deren
Komponenten zur Bereitstellung innovativer
erneuerbarer Wärme und strombasierter
Wärme“ eingefügt.

cc) In Nummer 4 werden nach den Wörtern „ge-
mäß § 24 erteilt“ die Wörter „und vom Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
an den nach Absatz 3 zur Auszahlung des
Zuschlags zuständigen Übertragungsnetz-
betreiber übermittelt“ eingefügt.

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Speisen mehrere KWK-Anlagen in den neuen
Wärmespeicher ein, so ist der Übertragungs-
netzbetreiber zuständig, zu dessen Regelzone
das Netz gehört, an das die KWK-Anlage mit
der größten elektrischen KWK-Leistung ange-
schlossen ist.“

18. Dem § 24 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die Zulassung ergeht gegenüber dem Betreiber
des Wärmespeichers und dem für die Auszahlung
des Zuschlags nach § 22 Absatz 3 zuständigen
Übertragungsnetzbetreiber.“

19. § 26a Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 1 Buchstabe b wird folgender
Buchstabe c eingefügt:

„c) die für das folgende Kalenderjahr prog-
nostizierten auszuzahlenden Boni nach
den §§ 7a bis 7d,“.

bb) Die bisherigen Buchstaben c bis e werden
die Buchstaben d bis f.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Für die Zwecke des Satzes 1 Nummer 1 teilen
die Übertragungsnetzbetreiber die nach Satz 1
Nummer 2 Buchstabe b vom Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erhaltenen
Prognosedaten den zuständigen Netzbetreibern
unverzüglich mit.“

20. § 28 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird das Wort „und“ am Ende
durch ein Komma ersetzt.

bb) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5
eingefügt:

„5. die Beträge für die Auszahlung der Boni
nach den §§ 7a bis 7d und“.

cc) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Für die Zwecke des Satzes 2 teilen die Übertra-
gungsnetzbetreiber die nach § 27 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 erhaltenen Daten dem jeweils
zuständigen Netzbetreiber unverzüglich mit.“

21. In § 29 Absatz 1 wird die Angabe „1,5“ durch die
Angabe „1,8“ ersetzt.

22. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. der Nachweis nach § 7a Absatz 3 Satz 1
über den für den Bonus nach § 7a Absatz 1
erforderlichen Anteil der tatsächlich inner-
halb des vorherigen Kalenderjahres in ein
Wärmenetz eingespeisten oder anderweitig,
außerhalb des innovativen KWK-Systems für
Raumheizung, Warmwasserbereitung, Kälte-
erzeugung oder als Prozesswärme bereitge-
stellten innovativen erneuerbaren Wärme
des innovativen KWK-Systems an der Refe-
renzwärme; dies ist nicht bei innovativen
KWK-Systemen mit einer elektrischen
KWK-Leistung bis zu 2 Megawatt anzuwen-
den,“.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird nach den Wörtern „im
Hinblick auf die Angaben nach Absatz 1 Num-
mer“ die Angabe „1,“ gestrichen.

23. § 31b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Buchstabe a werden die
Wörter „, die keine Übertragungsnetzbetrei-
ber sind,“ gestrichen.

bb) In Buchstabe b werden die Wörter „§ 26 Ab-
satz 1, den §§“ durch die Angabe „den
§§ 26,“ ersetzt.

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Die Bundesnetzagentur kann zum 1. Ja-
nuar eines jeden Kalenderjahres, beginnend ab
dem 1. Januar 2023, durch Festlegung nach
§ 29 des Energiewirtschaftsgesetzes die Südre-
gion in der Anlage zu § 7d durch Hinzufügung
oder Streichung der in der Anlage enthaltenen
kreisfreien Städte, Stadtkreise, Kreise und Land-
kreise ändern, wenn sich die besonders starken
Belastungen des Übertragungsnetzes, welche
Grundlage der Südregion sind, räumlich verla-
gern oder entfallen. Grundlage für die Festle-
gung der Südregion sind die Daten der letzten
abgeschlossenen Systemanalyse nach § 3 Ab-
satz 2 der Netzreserveverordnung.“
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24. In § 33a Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe e werden
die Wörter „die Erhöhung nach § 7 Absatz 2 gezahlt
wird“ durch die Wörter „die Boni nach den §§ 7a
bis 7d gezahlt werden“ ersetzt.

25. In § 33b Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe d werden
die Wörter „die Erhöhung nach § 7 Absatz 2 gezahlt
wird“ durch die Wörter „die Boni nach den §§ 7c
und 7d gezahlt werden“ ersetzt.

26. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„In den Jahren 2021 und 2022 überprüft das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
auch, ob und in welchem Umfang die zum 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft tretende Anhebung der
Vergütung nach § 7 Absatz 1 Nummer 5 ange-
messen und erforderlich ist, und schlägt dem
Deutschen Bundestag gegebenenfalls eine ge-
setzliche Anpassung vor.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden
die Wörter „im Jahr 2017 sowie im Jahr
2021“ durch die Wörter „im Jahr 2017,
im Jahr 2022, im Jahr 2025 sowie im
Jahr 2029“ ersetzt.

bbb) In Nummer 2 wird das Wort „und“ am
Ende durch ein Komma ersetzt.

ccc) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt.

ddd) Die folgenden Nummern 4 bis 7 werden
angefügt:

„4. die Fördersystematik der Zu-
schlagszahlung auf die KWK-
Stromerzeugung,

5. den Nutzen für die Erreichung der
Ziele nach § 1 Absatz 1 von KWK-
Anlagen mit einer elektrischen Leis-
tung bis einschließlich 50 Mega-
watt unter den geltenden Förderbe-
dingungen,

6. Wirkung und Nutzen des Fernwär-
meverdrängungsverbots in § 6 Ab-
satz 1 Nummer 4 zur Erreichung der

energie- und klimapolitischen Ziele
der Bundesregierung und dieses
Gesetzes und

7. in der Evaluierung im Jahr 2025 die
Erforderlichkeit, Angemessenheit
und Ausgestaltung des Bonus nach
§ 7b.“

bb) In Satz 4 werden nach den Wörtern „die Er-
reichung der Ziele nach § 1 gefährdet ist“ die
Wörter „oder aus der Evaluierung nach
Satz 1 Nummer 7 Änderungsbedarf resul-
tiert“ eingefügt.

27. Dem § 35 wird folgender Absatz 17 angefügt:

„(17) Die Bestimmungen des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes in der am 13. August 2020 gel-
tenden Fassung sind anzuwenden auf KWK-Anla-
gen, die bis zum 13. August 2020 in Dauerbetrieb
genommen worden sind. Abweichend von Satz 1
sind § 7 Absatz 1 und Absatz 3a, § 8 Absatz 1
und 4, § 18 und § 19 des Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes in der am 14. August 2020 geltenden Fas-
sung ab dem Kalenderjahr 2020 anzuwenden auf
KWK-Anlagen und Wärmenetze, die nach dem
31. Dezember 2019 in Dauerbetrieb genommen
worden sind. In den Fällen des Satzes 2 ist § 7 Ab-
satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Zu-
schlag für KWK-Strom bis zu einer Strommenge
gewährt wird, die maximal der Stromerzeugung
der KWK-Anlage in der Hälfte der nach § 8 insge-
samt vorgesehenen förderfähigen Vollbenutzungs-
stunden entspricht, auch wenn auf diesen Strom
die §§ 61e bis 61g und § 104 Absatz 4 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes anzuwenden sind, wenn
für das Vorhaben ein Vorbescheid bis zum 31. De-
zember 2019 beantragt worden ist.“

28. Dem § 35 wird folgender Absatz 18 angefügt:

„(18) § 7 Absatz 1 des Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden
Fassung ist anzuwenden auf KWK-Anlagen, die bis
zum 31. Dezember 2022 in Dauerbetrieb genom-
men worden sind oder den Dauerbetrieb nach einer
Modernisierung wiederaufgenommen haben.“
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29. Folgende Anlage wird angefügt:

„Anlage
(zu den §§ 7b und 7d)

Südregion

Die Südregion besteht aus folgenden kreisfreien Städten, Stadtkreisen,
Kreisen und Landkreisen:

Südregion

Baden-Württemberg

Landkreis Alb-Donau-Kreis

Stadtkreis Baden-Baden

Landkreis Biberach

Landkreis Böblingen

Landkreis Bodenseekreis

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Landkreis Calw

Landkreis Emmendingen

Landkreis Enzkreis

Landkreis Esslingen

Stadtkreis Freiburg im Breisgau

Landkreis Freudenstadt

Landkreis Göppingen

Stadtkreis Heidelberg

Landkreis Heidenheim

Stadtkreis Heilbronn

Landkreis Heilbronn

Landkreis Hohenlohekreis

Stadtkreis Karlsruhe

Landkreis Karlsruhe

Landkreis Konstanz

Landkreis Lörrach

Landkreis Ludwigsburg

Landkreis Main-Tauber-Kreis

Stadtkreis Mannheim

Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis

Landkreis Ortenaukreis

Landkreis Ostalbkreis

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Landkreis Ravensburg

Landkreis Rems-Murr-Kreis
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Südregion

Landkreis Reutlingen

Landkreis Rhein-Neckar-Kreis

Landkreis Rottweil

Landkreis Schwäbisch Hall

Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis

Landkreis Sigmaringen

Stadtkreis Stuttgart

Landkreis Tübingen

Landkreis Tuttlingen

Stadtkreis Ulm

Landkreis Waldshut

Landkreis Zollernalbkreis

Bayern

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Altötting

Kreisfreie Stadt Amberg

Landkreis Amberg-Sulzbach

Kreisfreie Stadt Ansbach

Landkreis Ansbach

Kreisfreie Stadt Aschaffenburg

Landkreis Aschaffenburg

Kreisfreie Stadt Augsburg

Landkreis Augsburg

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreisfreie Stadt Bamberg

Landkreis Bamberg

Kreisfreie Stadt Bayreuth

Landkreis Bayreuth

Landkreis Berchtesgadener Land

Landkreis Cham

Landkreis Dachau

Landkreis Deggendorf

Landkreis Dillingen an der Donau

Landkreis Dingolfing-Landau

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Ebersberg

Landkreis Eichstätt

Landkreis Erding
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Südregion

Kreisfreie Stadt Erlangen

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Forchheim

Landkreis Freising

Landkreis Freyung-Grafenau

Landkreis Fürstenfeldbruck

Kreisfreie Stadt Fürth

Landkreis Fürth

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Landkreis Günzburg

Landkreis Haßberge

Kreisfreie Stadt Ingolstadt

Kreisfreie Stadt Kaufbeuren

Landkreis Kelheim

Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu)

Landkreis Kitzingen

Landkreis Landsberg am Lech

Kreisfreie Stadt Landshut

Landkreis Landshut

Landkreis Lindau (Bodensee)

Landkreis Main-Spessart

Kreisfreie Stadt Memmingen

Landkreis Miesbach

Landkreis Miltenberg

Landkreis Mühldorf am Inn

Kreisfreie Stadt München

Landkreis München

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Landkreis Neu-Ulm

Kreisfreie Stadt Nürnberg

Landkreis Nürnberger Land

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Ostallgäu

Kreisfreie Stadt Passau

Landkreis Passau
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Südregion

Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Landkreis Regen

Kreisfreie Stadt Regensburg

Landkreis Regensburg

Kreisfreie Stadt Rosenheim

Landkreis Rosenheim

Landkreis Roth

Landkreis Rottal-Inn

Kreisfreie Stadt Schwabach

Landkreis Schwandorf

Kreisfreie Stadt Schweinfurt

Landkreis Schweinfurt

Landkreis Starnberg

Kreisfreie Stadt Straubing

Landkreis Straubing-Bogen

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Traunstein

Landkreis Unterallgäu

Kreisfreie Stadt Weiden in der Oberpfalz

Landkreis Weilheim-Schongau

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreisfreie Stadt Würzburg

Landkreis Würzburg

Hessen

Landkreis Bergstraße

Kreisfreie Stadt Darmstadt

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Landkreis Groß-Gerau

Landkreis Odenwaldkreis

Landkreis Offenbach

Rheinland-Pfalz

Landkreis Alzey-Worms

Landkreis Bad Dürkheim

Landkreis Bad Kreuznach

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Landkreis Birkenfeld

Landkreis Donnersbergkreis

Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm
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Südregion

Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)

Landkreis Germersheim

Kreisfreie Stadt Kaiserslautern

Landkreis Kaiserslautern

Landkreis Kusel

Kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz

Kreisfreie Stadt Ludwigshafen am Rhein

Kreisfreie Stadt Mainz

Landkreis Mainz-Bingen

Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße

Kreisfreie Stadt Pirmasens

Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis

Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis

Kreisfreie Stadt Speyer

Landkreis Südliche Weinstraße

Landkreis Südwestpfalz

Kreisfreie Stadt Trier

Landkreis Trier-Saarburg

Kreisfreie Stadt Worms

Kreisfreie Stadt Zweibrücken

Saarland

Landkreis Merzig-Wadern

Landkreis Neunkirchen

Landkreis Regionalverband Saarbrücken

Landkreis Saarlouis

Landkreis Saarpfalz-Kreis

Landkreis St. Wendel“.
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Artikel 8

Änderung der
KWK-Ausschreibungsverordnung

Die KWK-Ausschreibungsverordnung vom 10. Au-
gust 2017 (BGBl. I S. 3167), die zuletzt durch Artikel 20
des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird in dem Satzteil vor Buchstabe a
die Angabe „2021“ durch die Angabe „2025“ er-
setzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Bundesregierung legt rechtzeitig einen Vor-
schlag für die Verteilung des jährlichen Aus-
schreibungsvolumens für die Jahre ab 2026 vor.“

2. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach den Wörtern „für ein-
zelne Komponenten“ die Wörter „der KWK-
Anlage oder“ und nach dem Wort „Wärme-
markt“ die Wörter „oder nach der die Bundes-
förderung für effiziente Wärmenetze“ einge-
fügt.

bb) In Satz 3 werden nach den Wörtern „die bei
vollem Zuschlagswert dem Beitrag der“ die
Wörter „für einzelne Komponenten der KWK-
Anlage oder des innovativen KWK-Systems“
eingefügt.

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) Nach den Wörtern „auf Zuschlagszahlung
nach“ wird die Angabe „Absatz 1“ durch die
Wörter „Absatz 1 Nummer 1“ und werden die
Wörter „§ 7 Absatz 2 und § 8 Absatz 5“ durch
die Wörter „die §§ 7a und 7b“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Boni nach den §§ 7c und 7d des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes werden bei Vor-
liegen der jeweiligen Voraussetzungen neben
dem Anspruch auf Zuschlagszahlung nach
Absatz 1 gezahlt.“

Artikel 9

Änderung des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche
Rentenversicherung – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404,
3384), das zuletzt durch Artikel 312 der Verordnung
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe „zu § 274a“
wie folgt gefasst:

„§ 274a Verarbeitung von Sozialdaten im Zusam-
menhang mit dem Anpassungsgeld nach
§ 57 des Kohleverstromungsbeendigungs-
gesetzes“.

2. § 127a Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird das Wort „und“ am Ende durch
ein Komma ersetzt.

b) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a einge-
fügt:

„1a. das Anpassungsgeld für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer der Braunkohleanlagen
und -tagebaue sowie Steinkohleanlagen, die
aus den in § 57 Absatz 1 Satz 1 des Kohle-
verstromungsbeendigungsgesetzes genann-
ten Gründen ihren Arbeitsplatz verloren ha-
ben, und“.

3. Nach § 252 Absatz 1 Nummer 1 wird folgende Num-
mer 1a eingefügt:

„1a. Anpassungsgeld bezogen haben, weil sie als
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer der
Braunkohleanlagen und -tagebaue sowie der
Steinkohleanlagen aus den in § 57 des Kohle-
verstromungsbeendigungsgesetzes genannten
Gründen ihren Arbeitsplatz verloren haben,“.

4. Dem § 254 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Dies gilt für Anrechnungszeiten wegen des Bezugs
von Anpassungsgeld nur, wenn zuletzt vor Beginn
dieser Leistung eine in der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung versicherte Beschäftigung ausge-
übt worden ist.“

5. § 274a wird wie folgt gefasst:

„§ 274a

Verarbeitung von Sozialdaten im
Zusammenhang mit dem Anpassungsgeld nach

§ 57 des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes

(1) Auf Ersuchen von Versicherten berechnet die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See den für die Gewährung des Anpassungsgeldes
maßgebenden Rentenbetrag im Sinne des § 57 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 3 des Kohleverstromungs-
beendigungsgesetzes und den frühestmöglichen
Zeitpunkt, zu dem Versicherte das Anpassungsgeld
beziehen können. Die Ergebnisse der Berechnungen
nach Satz 1 sind mit Einwilligung der Versicherten
an deren Arbeitgeber zu übermitteln. Dies ist auch
anzuwenden für die zur Beantragung von Anpas-
sungsgeld notwendige Auskunft, ob Versicherte un-
mittelbar im Anschluss an den Bezug von Anpas-
sungsgeld einen Anspruch auf eine Rente nach den
§§ 35 bis 38, § 40, den §§ 235 bis 236b oder § 238
haben.

(2) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle ist zulässig, soweit sie für dessen Auf-
gabenerfüllung nach § 57 Absatz 1 des Kohlever-
stromungsbeendigungsgesetzes erforderlich ist.

(3) Die Einrichtung eines automatisierten Verfah-
rens, das die Übermittlung von Sozialdaten aus dem
Dateisystem der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See an das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle ermöglicht, ist zur Leis-
tung der nach § 57 Absatz 1 Satz 2 des Kohlever-
stromungsbeendigungsgesetzes zu erbringenden
Ausgleichszahlungen für Rentenminderungen, die
sich durch die vorzeitige Inanspruchnahme einer
sich an das Anpassungsgeld anschließenden Rente
wegen Alters ergeben, zulässig. § 79 Absatz 2 bis 4
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch ist entspre-
chend anzuwenden.“
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6. § 291 wird wie folgt gefasst:

„§ 291

Erstattungen
für Anrechnungszeiten

für den Bezug von Anpassungsgeld

(1) Zum Ausgleich der Aufwendungen, die der
Rentenversicherung für Anrechnungszeiten nach
§ 252 Absatz 1 Nummer 1a entstehen, zahlt die für
die Auszahlung des Anpassungsgeldes nach dem
Kohleverstromungsbeendigungsgesetz zuständige
Stelle den Trägern der Rentenversicherung einen
Ausgleichsbetrag. Dieser bemisst sich pauschal pro
Bezieher von Anpassungsgeld nach dem auf das
vorläufige Durchschnittsentgelt nach Anlage 1 ent-
fallenden Rentenversicherungsbeitrag des Bezugs-
jahres des Anpassungsgeldes. Dabei ist der Bei-
tragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung
für diejenigen Bezieher von Anpassungsgeld anzu-
wenden, die vor dem Bezug des Anpassungsgeldes
zuletzt in der allgemeinen Rentenversicherung ver-
sichert waren und der Beitragssatz in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung für diejenigen Be-
zieher von Anpassungsgeld anzuwenden, die vor
dem Bezug des Anpassungsgeldes zuletzt in der
knappschaftlichen Rentenversicherung versichert
waren.

(2) Das Bundesversicherungsamt führt die Ab-
rechnung nach Absatz 1 durch. Die für die Auszah-
lung des Anpassungsgeldes nach dem Kohlever-
stromungsbeendigungsgesetz zuständige Stelle
übermittelt dem Bundesversicherungsamt bis zum
1. März eines Jahres die Anzahl der Bezieher von
Anpassungsgeld des vorangegangenen Jahres und
die weiteren nach Absatz 1 erforderlichen Daten.
Das Nähere zur Ausgestaltung des Abrechnungsver-
fahrens wird durch eine Vereinbarung zwischen der
für die Auszahlung des Anpassungsgeldes nach
dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz zustän-
digen Stelle und dem Bundesversicherungsamt ge-

regelt. Die Abrechnung mit dem Träger der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung erfolgt entspre-
chend dem Anteil der Ausgleichszahlungen auf der
Grundlage des Beitragssatzes in der knappschaftli-
chen Rentenversicherung. Die buchhalterische Auf-
teilung des Erstattungsbetrages auf die Träger der
allgemeinen Rentenversicherung erfolgt durch die
Deutsche Rentenversicherung Bund.“

Artikel 10

Beihilferechtlicher Vorbehalt
Die Regelungen zur Zuschlagserteilung und Entste-

hung des Anspruchs auf den Steinkohlezuschlag in der
Steinkohleausschreibung nach Artikel 1 § 18 Absatz 8,
§ 20 Absatz 1, die §§ 21 und 23, die Regelungen zur
Reduzierung und Beendigung der Braunkohlever-
stromung nach Artikel 1 Teil 5 einschließlich des gemäß
dieser Vorschriften geschlossenen öffentlich-recht-
lichen Vertrages und die Änderungen des Kraft-Wär-
me-Kopplungsgesetzes durch Artikel 7 dürfen erst an-
gewendet werden, wenn eine beihilferechtliche Geneh-
migung durch die Europäische Kommission vorliegt. Im
Fall einer Genehmigung nach Satz 1 dürfen die in Satz 1
genannten Regelungen nur nach Maßgabe und für die
Dauer der jeweiligen Genehmigung angewendet wer-
den. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
macht den Tag der Bekanntgabe der beihilferechtlichen
Genehmigung jeweils im Bundesanzeiger bekannt.

Artikel 11

Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2

und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 4 Nummer 5
Buchstabe a und c und Nummer 8 am 1. Januar 2021 in
Kraft.

(3) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 7 Nummer 6
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Nummer 28
zum 1. Januar 2023 in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 8. August 2020

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t
S t e i n m e i e r

D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

P e t e r A l t m a i e r

D e r B u n d e sm i n i s t e r d e r F i n a n z e n
O l a f S c h o l z

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n
f ü r Umw e l t , N a t u r s c h u t z u n d n u k l e a r e S i c h e r h e i t

S v e n j a S c h u l z e
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I. Präambel 

 
Das Ergebnis der Bundestagswahl verstehen unsere drei Parteien als Auftrag, eine gemeinsame 

Regierungskoalition zu bilden.  

 
Wir haben unterschiedliche Traditionen und Perspektiven, doch uns einen die Bereitschaft, 

gemeinsam Verantwortung für die Zukunft Deutschlands zu übernehmen, das Ziel, die notwendige 

Modernisierung voranzutreiben, das Bewusstsein, dass dieser Fortschritt auch mit einem 

Sicherheitsversprechen einhergehen muss und die Zuversicht, dass dies gemeinsam gelingen kann. Wir 

verpflichten uns, dem Wohle aller Bürgerinnen und Bürger zu dienen. 

 

Was das Land herausfordert 

 

Wir übernehmen Verantwortung in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie das Land weiter stark 

belastet. Sie bedeutet für viele großes Leid, geht einher mit existenziellen Sorgen und verlangt allen 

erhebliche Einschränkungen ab. Die Pandemie zu besiegen, ist in diesen Tagen unsere vordringlichste 

Aufgabe, der wir uns mit voller Kraft widmen. Die notwendigen Schutzmaßnahmen umzusetzen und 

einen umfassenden Impfschutz voranzutreiben, ist eine gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe.  

 

Die Welt ist am Beginn eines Jahrzehnts im Umbruch, deshalb können wir nicht im Stillstand verharren. 

Die Klimakrise gefährdet unsere Lebensgrundlagen und bedroht Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. 

Deutschland und Europa müssen angesichts eines verschärften globalen Wettbewerbs ihre 

ökonomische Stärke neu begründen. Im internationalen Systemwettstreit gilt es, unsere Werte 

entschlossen mit demokratischen Partnern zu verteidigen. Zugleich verändert die Digitalisierung die 

Art und Weise wie wir wirtschaften, arbeiten und miteinander kommunizieren. Unsere Gesellschaft 

wird älter und diverser. Auch gilt es, gesellschaftliche Spannungen in Zeiten des schnellen Wandels zu 

reduzieren und das Vertrauen in unsere Demokratie zu stärken.  

 

Diese Herausforderungen sind immens, miteinander verwoben und in ihrer Gleichzeitigkeit 

anspruchsvoll. Sie werden das Land und die Gesellschaft über lange Zeit prägen. Doch wenn wir diese 

Umbrüche gestalten, liegen auch große Chancen darin. Aufgabe dieser Koalition ist es, die dafür 

nötigen Neuerungen politisch anzuschieben und Orientierung zu geben. Damit wollen wir eine neue 

Dynamik auslösen, die in die gesamte Gesellschaft hineinwirkt.  
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Was wir voranbringen wollen 

 

Deutschland wird nur auf der Höhe der Zeit agieren können, wenn wir den Staat selbst modernisieren. 

Wir wollen staatliches Handeln schneller und effektiver machen und besser auf künftige Krisen 

vorbereiten. Wir bringen eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung voran. Es geht darum, das 

Leben für die Bürgerinnen und Bürger leichter zu machen. Wir werden die öffentliche Infrastruktur, 

öffentliche Räume und Netze modernisieren und dafür Planung, Genehmigung und Umsetzung 

deutlich beschleunigen. Auch die Wirtschaft soll in der Verwaltung einen Verbündeten haben. 

 

Mehr als 30 Jahre nach der Deutsche Einheit bleibt es unsere Aufgabe, die innere Einheit sozial und 

wirtschaftlich zu vollenden. Die Lebensverhältnisse in unseren Regionen, in Städten und dem 

ländlichen Raum sind nicht gleich, aber sie sollten gleichwertig sein. Zu guten Lebensbedingungen 

gehören bezahlbares Wohnen, schnelles Internet, eine erreichbare Gesundheitsversorgung und 

alltagstaugliche, nachhaltige Mobilitätsangebote.  

 

Die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, hat für uns oberste Priorität. Klimaschutz sichert Freiheit, 

Gerechtigkeit und nachhaltigen Wohlstand. Es gilt, die soziale Marktwirtschaft als eine sozial-

ökologische Marktwirtschaft neu zu begründen. Wir schaffen ein Regelwerk, das den Weg frei macht 

für Innovationen und Maßnahmen, um Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen. Wir bringen 

neues Tempo in die Energiewende, indem wir Hürden für den Ausbau der Erneuerbaren Energien aus 

dem Weg räumen. Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter, auch, indem wir den 

Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorziehen und die Technologie des Verbrennungsmotors hinter 

uns lassen.  

 

Unseren Wohlstand in der Globalisierung zu sichern ist nur möglich, wenn wir wirtschaftlich und 

technologisch weiter in der Spitzenliga spielen und die Innovationskräfte unserer Wirtschaft entfalten. 

Grundlage dafür sind faire Wettbewerbsbedingungen; dazu gehört auch eine faire Besteuerung – 

national und international – sowie die konsequente Bekämpfung von Steuerhinterziehung. 

 

In die Modernisierung des Landes muss umfassend investiert werden – privat wie öffentlich. Die 

öffentlichen Investitionen insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung werden 

wir im Rahmen der bestehenden Schuldenregel des Grundgesetzes gewährleisten, Anreize für private 

Investitionen setzen und Raum für unternehmerisches Wagnis schaffen, um so Wachstum zu 

generieren.  
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Die nötigen Fachkräfte wollen wir durch bessere Bildungschancen, gezielte Weiterbildung, die 

Erhöhung der Erwerbsbeteiligung sowie durch eine Modernisierung des Einwanderungsrechts 

gewinnen.  

 

Jede und jeder soll das eigene Leben frei und selbstbestimmt gestalten können. Aber die Chancen sind 

nicht für alle gleich verteilt. Deshalb müssen die Grundlagen für soziale Aufstiegschancen schon in Kita 

und Schule gelegt werden. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche, in denen Unterstützung besonders 

gebraucht wird und wollen enger mit den Ländern zusammenarbeiten. Wir wollen Familien stärken 

und mehr Kinder aus der Armut holen. Dafür führen wir eine Kindergrundsicherung ein. Kinder haben 

eigene Rechte, die wir im Grundgesetz verankern werden.  

 

Berufsbiographien sind häufig von Brüchen geprägt, gerade in Zeiten des Wandels. Wir wollen 

Sicherheit auch im Übergang geben und dazu ermutigen, Neues zu wagen. Leistung muss anerkannt 

und Arbeit gerecht bezahlt werden. Darum werden wir den Mindestlohn auf 12 Euro anheben und uns 

für Entgeltgleichheit von Frauen und Männern einsetzen. Wir halten das Rentenniveau stabil, 

erweitern die gesetzliche Rentenversicherung um eine teilweise Kapitaldeckung und werden das 

System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Wir lösen die Grundsicherung durch ein 

neues Bürgergeld ab, damit die Würde des Einzelnen geachtet und gesellschaftliche Teilhabe besser 

gefördert wird.  

 

Die Kraft unserer Republik liegt in der freiheitlichen Vielfalt und im demokratischen und sozialen 

Zusammenhalt. Sicherheit und Freiheit bedingen einander. Die Sicherheitsbehörden und ihre 

Beschäftigten verdienen Respekt und Unterstützung. Wir wollen ihre Strukturen und Zusammenarbeit 

effizienter machen. Wir verteidigen unseren Rechtsstaat und sichern den Schutz unserer Bürgerinnen 

und Bürger. 

 

Unsere Maxime ist eine freie Gesellschaft, in der die Gleichstellung von Frauen und Männern 

verwirklicht ist sowie unterschiedliche Lebensentwürfe und Biografien ihren Platz haben. Uns 

verbindet das Verständnis von Deutschland als vielfältige Einwanderungsgesellschaft. Um der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit Rechnung zu tragen, ermöglichen wir gleichberechtigte Teilhabe und 

modernisieren die Rechtsnormen – vom Familienrecht bis hin zum Staatsbürgerschaftsrecht. Jeglicher 

Diskriminierung wirken wir entgegen.   
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Eine starke Demokratie lebt von den Menschen, die sie tragen. Sie braucht eine vielfältige Kultur und 

freie Medien. Ehrenamt und demokratisches Engagement stärken den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. Sie verlässlich zu fördern, ist unsere Aufgabe.  

 

Die großen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nur in internationaler Kooperation und 

gemeinsam in einer starken Europäischen Union bewältigen. Wir stehen zur globalen Verantwortung 

Deutschlands als einer großen Industrienation in der Welt. Der Einsatz für Frieden, Freiheit, 

Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Nachhaltigkeit ist für uns unverzichtbarer Teil 

einer erfolgreichen und glaubwürdigen Außenpolitik. Wir bekennen uns zu unserer humanitären 

Schutzverantwortung und wollen die Verfahren zu Flucht und Migration ordnen.  

 

Wir handeln dabei im europäischen Selbstverständnis und in Abstimmung mit unseren internationalen 

Partnern. Die strategische Souveränität der Europäischen Union wollen wir erhöhen, indem wir unsere 

Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs- und Handelspolitik wertebasiert und als Basis gemeinsamer 

europäischer Interessen ausrichten. 

 

Wie wir arbeiten wollen  

 

Deutschland ist vielfältig und die Gesellschaft ist freier und reicher an Perspektiven, aber auch 

komplexer und widersprüchlicher geworden. Gemeinsinn, Solidarität und Zusammenhalt sind neu zu 

bestimmen. Das gelingt nicht, indem man über Unterschiede hinweggeht, sondern indem die 

unterschiedlichen Stimmen in unserem Land gleichberechtigt Gehör finden.  

 

In diesem Sinne spiegelt eine Koalition aus unseren drei so unterschiedlichen Parteien auch einen Teil 

der komplexen gesellschaftlichen Wirklichkeit wider. Wenn wir es schaffen, gemeinsam die Dinge 

voranzutreiben, kann das ein ermutigendes Signal in die Gesellschaft hinein sein: dass Zusammenhalt 

und Fortschritt auch bei unterschiedlichen Sichtweisen gelingen können.  

 

Wir wollen eine Kultur des Respekts befördern – Respekt für andere Meinungen, für Gegenargumente 

und Streit, für andere Lebenswelten und Einstellungen. Der vorliegende Koalitionsvertrag zeigt, dass 

wir tragfähige gemeinsame Lösungen gefunden haben. Er bildet die Arbeitsgrundlage für unsere 

Koalition. 
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II. Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen  

 
Deutschland muss handlungs- und leistungsfähig sein, insbesondere in Krisenzeiten. Der Staat muss 

vorausschauend für seine Bürgerinnen und Bürger arbeiten. Dazu wollen wir ihn modernisieren, so 

dass er Chancen ermöglicht und Sicherheit gibt. Ein Staat, der die Kooperation mit Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft sucht, mehr Transparenz und Teilhabe in seinen Entscheidungen bietet und mit einer 

unkomplizierten, schnellen und digitalen Verwaltung das Leben der Menschen einfacher macht.  

  

Für die vor uns liegenden Aufgaben braucht es Tempo beim Infrastrukturausbau. Die Verfahren, 

Entscheidungen und Umsetzungen müssen deutlich schneller werden. Wir werden deshalb Planungs- 

und Genehmigungsverfahren modernisieren, entbürokratisieren und digitalisieren sowie die 

Personalkapazitäten verbessern. Indem wir Bürgerinnen und Bürger früher beteiligen, machen wir die 

Planungen schneller und effektiver. 

 

Wir wollen das Potenzial der Digitalisierung in Staat und Gesellschaft besser nutzen. Unser Ziel ist die 

flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard. Wir werden digitale 

Schlüsseltechnologien fördern und die Bedingungen für Start-ups am Technologiestandort verbessern.  

 

Wir haben Lust auf Neues und werden technologische, digitale, soziale und nachhaltige 

Innovationskraft befördern. Durch bessere Rahmenbedingungen für Hochschule, Wissenschaft und 

Forschung wollen wir den Wissenschaftsstandort kreativer und wettbewerbsfähiger machen. 

Wissenschafts- und Forschungsfreiheit sind der Schlüssel für kreative Ideen, die dazu beitragen, die 

großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.    

 

 

Moderner Staat und Demokratie  

 

Wir wollen einen grundlegenden Wandel hin zu einem ermöglichenden, lernenden und digitalen Staat, 

der vorausschauend für die Bürgerinnen und Bürger arbeitet. Es geht darum, das Leben einfacher zu 

machen. Staatliches Handeln soll schneller und effektiver werden und wirtschaftliche wie 

gesellschaftliche Innovationsprozesse befördern und einbinden. Wir wollen eine neue Kultur der 

Zusammenarbeit etablieren, die auch aus der Kraft der Zivilgesellschaft heraus gespeist wird. 
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Verwaltungsmodernisierung 

Die Verwaltung soll agiler und digitaler werden. Sie muss auf interdisziplinäre und kreative 

Problemlösungen setzen. Wir werden sie konsequent aus der Nutzungsperspektive heraus denken. 

Wir wollen das Silodenken überwinden und werden feste ressort- und behördenübergreifende agile 

Projektteams und Innovationseinheiten mit konkreten Kompetenzen ausstatten. Wir werden 

proaktives Verwaltungshandeln durch antragslose und automatisierte Verfahren gesetzlich 

verankern.   

 

Von der Leitung der Ministerien und den Führungskräften im Öffentlichen Dienst erwarten wir, dass 

sie eine moderne Führungs- und Verwaltungskultur vorantreiben und für digitale Lösungen sorgen. 

Eigeninitiative und Mut der Beschäftigten müssen wertgeschätzt und belohnt werden. 

 

Die Modernisierung des Staates gelingt nur mit einem starken Öffentlichen Dienst. Diesen werden wir 

attraktiver gestalten. Der Staat muss bei Vielfalt, Gleichstellung und flexiblen sowie digitalen 

Arbeitsbedingungen Vorbild sein. Wir fördern und vereinfachen den Personalaustausch und die 

Rotation zwischen verschiedenen Behörden, zwischen Bund und Ländern sowie zwischen Verwaltung 

und Privatwirtschaft. Die Einstellungsvoraussetzungen flexibilisieren wir in Richtung praktischer 

Berufserfahrungen und stärken das Instrument des Altersgeldes. Die Digitalisierung wird zu einem 

allgemeinen und behördenübergreifenden Kernbestandteil der Ausbildung. Um die Integrität des 

Öffentlichen Dienstes sicherzustellen, werden wir dafür sorgen, dass Verfassungsfeinde schneller als 

bisher aus dem Dienst entfernt werden können.  

  

Lebendige Demokratie 

Demokratie lebt vom Vertrauen in alle staatlichen Institutionen und Verfassungsorgane. Wir werden 

daher das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung stärken.  

 

Wir wollen die Qualität der Gesetzgebung verbessern. Dazu werden wir neue Vorhaben frühzeitig und 

ressortübergreifend, auch in neuen Formaten, diskutieren. Wir werden dabei die Praxis und betroffene 

Kreise aus der Gesellschaft und Vertreterinnen und Vertreter des Parlaments besser einbinden sowie 

die Erfahrungen und Erfordernisse von Ländern und Kommunen bei der konkreten 

Gesetzesausführung berücksichtigen. Im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens soll die Möglichkeit der 

digitalen Ausführung geprüft werden (Digitalcheck). Wir werden ein Zentrum für Legistik errichten. 
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Wir werden ein digitales Gesetzgebungsportal schaffen, über das einsehbar ist, in welcher Phase sich 

Vorhaben befinden. Dort werden wir öffentliche Kommentierungsmöglichkeiten erproben. 

Gesetzentwürfen der Bundesregierung wird künftig eine Synopse beigefügt, die die aktuelle Rechtslage 

den geplanten Änderungen gegenüberstellt. Wir wollen Gesetze verständlicher machen. Die 

Barrierefreiheit in den Angeboten von Bundestag und Bundesregierung werden wir ausbauen. 

 

Wir wollen die Entscheidungsfindung verbessern, indem wir neue Formen des Bürgerdialogs wie etwa 

Bürgerräte nutzen, ohne das Prinzip der Repräsentation aufzugeben. Wir werden Bürgerräte zu 

konkreten Fragestellungen durch den Bundestag einsetzen und organisieren. Dabei werden wir auf 

gleichberechtigte Teilhabe achten. Eine Befassung des Bundestages mit den Ergebnissen wird 

sichergestellt. Das Petitionsverfahren werden wir insgesamt stärken und digitalisieren und die 

Möglichkeit schaffen öffentliche Petitionen in Ausschüssen und im Plenum zu beraten. 

 

Transparenz  

Wir wollen durch mehr Transparenz unsere Demokratie stärken. Uns leiten die Prinzipien offenen 

Regierungshandelns – Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit. Wir werden das 

Lobbyregistergesetz nachschärfen, Kontakte zu Ministerien ab Referentenebene einbeziehen und den 

Kreis der eintragungspflichtigen Interessenvertretungen grundrechtsschonend und differenziert 

erweitern. Für Gesetzentwürfe der Bundesregierung und aus dem Bundestag werden wir Einflüsse 

Dritter im Rahmen der Vorbereitung von Gesetzesvorhaben und bei der Erstellung von 

Gesetzentwürfen umfassend offenlegen (sog. Fußabdruck). Die Regelung findet ihre Grenzen in der 

Freiheit des Mandats. Wir wollen die Nationalen Aktionspläne im Rahmen der Open-Government-

Partnership (OGP) Deutschlands umsetzen und weiterentwickeln. 

 

Wir werden den Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung und -bestechlichkeit wirksamer 

ausgestalten.  

 

Parteiensponsoring werden wir ab einer Bagatellgrenze veröffentlichungspflichtig machen. Die Pflicht 

zur sofortigen Veröffentlichung von Zuwendungen an Parteien wird auf 35.000 Euro herabgesetzt. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge, die in der Summe 7.500 Euro pro Jahr überschreiten, werden im 

Rechenschaftsbericht veröffentlichungspflichtig. Wir schützen die Integrität des politischen 

Wettbewerbs vor einer Beeinträchtigung durch verdeckte Wahlkampffinanzierung mittels so 

genannter Parallelaktionen. Die Bundestagsverwaltung wird für ihre Aufsichts- und Kontrollfunktion in 

den Bereichen Transparenz und Parteienfinanzierung personell und finanziell besser ausgestattet. Wir 

wollen das Parteiengesetz auf den Stand der Zeit bringen und dabei insbesondere den Parteien mehr 
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digitale Beschlussfassungen und im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen digitale Wahlen 

ermöglichen. Dies soll unter Einbeziehung möglichst aller demokratischen Fraktionen geschehen. 

 

Politische Bildung und Demokratieförderung sind mehr gefordert denn je, denn auch in Deutschland 

steht die pluralistische, freiheitliche Demokratie unter Druck. Akteurinnen und Akteure der 

nachhaltigen Demokratieförderung, die auf Basis von Respekt, Toleranz, Würde und Menschenrechten 

arbeiten, werden auch in Zukunft mit öffentlichen Mitteln gefördert. Die Arbeit und Finanzierung der 

politischen Stiftungen wollen wir rechtlich besser absichern. Dies soll aus der Mitte des Parlaments 

geschehen unter Einbeziehung möglichst aller demokratischen Fraktionen. Die 

Informationsfreiheitsgesetze werden wir zu einem Bundestransparenzgesetz weiterentwickeln.  

 

Föderalismus 

Der Föderalismus ist eine Grundsäule der Bundesrepublik. Um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, 

braucht es Klarheit bei den Aufgaben und der Finanzierung. Wir streben eine engere, zielgenauere und 

verbindliche Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen an. Dazu werden wir gemeinsam 

mit Kommunen und Ländern einen Föderalismusdialog zur transparenteren und effizienteren 

Verteilung der Aufgaben, insbesondere zu den Themen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, 

Bildung und Innere Sicherheit sowie zur Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung, führen.  

 

Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz. Hierzu wird der Bund mit der Region Bonn sowie den Ländern 

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine vertragliche Zusatzvereinbarung abschließen.  

 

Wahlrecht 

Wir werden innerhalb des ersten Jahres das Wahlrecht überarbeiten, um nachhaltig das Anwachsen 

des Bundestages zu verhindern. Der Bundestag muss effektiv in Richtung der gesetzlichen Regelgröße 

verkleinert werden. Eine Verzerrung der Sitzverteilung durch unausgeglichene Überhangmandate 

lehnen wir ab. 

 

Wir werden die „Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts und zur Modernisierung der 

Parlamentsarbeit“ erneut einsetzen. Die Kommission wird sich mit dem Ziel einer paritätischen 

Repräsentanz von Frauen und Männern im Parlament befassen und die rechtlichen 

Rahmenbedingungen erörtern. Die Kommission wird zudem Vorschläge zur Bündelung von 

Wahlterminen, zur Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre sowie zur Begrenzung der 

Amtszeit des Bundeskanzlers / der Bundeskanzlerin prüfen.  
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Wir werden das aktive Wahlalter für die Wahlen zum Europäischen Parlament auf 16 Jahre senken. 

Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

auf 16 Jahre zu senken. Wir wollen die Ausübung des Wahlrechts für im Ausland lebende Deutsche 

erleichtern.  

 

Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung 

Um Deutschland zügig zu modernisieren, sind schnelle Verwaltungs-, Planungs- und 

Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzung. Daher sollen im ersten Jahr der Regierung alle 

notwendigen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden, um private wie staatliche 

Investitionen schnell, effizient und zielsicher umsetzen zu können. Unser Ziel ist es, die 

Verfahrensdauer mindestens zu halbieren. Dafür müssen Staat und Gesellschaft sowie Bund, Länder 

und Kommunen an einem Strang ziehen. Wir wollen eine auf Rechtssicherheit und gegenseitigem 

Vertrauen fußende Planungskultur in Deutschland verwirklichen. Alle staatlichen Stellen sollen 

Verwaltungsverfahren so vereinfachen und verbessern, dass gerichtliche Auseinandersetzungen 

möglichst vermieden werden. Wir werden mehr Möglichkeiten im Rahmen des Verfassungs- und 

Unionsrechts ausnutzen.  

 

Wir werden die personellen und technischen Kapazitäten bei Behörden und Gerichten erhöhen. Für 

eine Personal- und Weiterbildungsoffensive sowie die Digitalisierung auf allen Ebenen streben wir 

einen verlässlichen und nachhaltigen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und 

Umsetzungsbeschleunigung mit den Ländern an. Die Inhouse-Beratungskapazitäten der öffentlichen 

Hand werden zu Beschleunigungsagenturen ausgebaut, auf die auch Länder und Kommunen einfach 

zugreifen können. Die Einsatzmöglichkeiten für private Projektmanagerinnen und Projektmanager 

werden ausgedehnt. Für Angelegenheiten des Planungsrechts schaffen wir die Voraussetzungen für 

zusätzliche Senate am Bundesverwaltungsgericht. Die Bundesregierung verstärkt ihre Kompetenz zur 

Unterstützung dialogischer Bürgerbeteiligungsverfahren. 

 

Die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsprozessen werden wir priorisiert umsetzen. Wir 

werden Behörden mit notwendiger Technik ausstatten, IT-Schnittstellen zwischen Bund und Ländern 

standardisieren und das digitale Portal für Umweltdaten zu einem öffentlich nutzbaren zentralen 

Archiv für Kartierungs- und Artendaten ausbauen. Bereits erhobene Daten sind, ggf. durch 

Plausibilisierungen, möglichst lange nutzbar zu machen. Planungsprozesse werden mit 

Gebäudedatenmodellierung (Building Information Modeling) effizienter, kostengünstiger und 

transparenter gestaltet. Die digitalen Möglichkeiten des Planungssicherstellungsgesetzes werden wir 

nahtlos fortsetzen und insbesondere im Hinblick auf die Bürgerbeteiligung weiterentwickeln.  
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Um Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, werden wir eine frühestmögliche und intensive 

Öffentlichkeitsbeteiligung einführen. Diese wird mit einer Mitwirkungspflicht für die anerkannten 

Naturschutzverbände und für die betroffene Öffentlichkeit kombiniert. Wir wollen eine wirksame und 

unionsrechtlich zulässige Form der materiellen Präklusion einführen. Wir werden frühzeitige 

Verfahrenskonferenzen in den Behörden einführen.  

 

Wir werden möglichst frühe Stichtage für die anzuwendende Sach- und Rechtslage vorsehen. Wir 

wollen klarstellen, dass wiederholte Auslegungs-, Einwendungs- und Erwiderungsschleifen vermieden 

werden können, indem bei Planänderungen nach Bürgerbeteiligung nur noch neu Betroffene zu 

beteiligen und Einwendungen nur mehr gegen Planänderungen zulässig sind. Wir werden 

verwaltungsinterne Fristen und Genehmigungsfiktionen bei Beteiligung weiterer Behörden ausweiten. 

 

Bei besonders prioritären Vorhaben soll der Bund künftig nach dem Vorbild des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes kurze Fristen zum Erlass des Planfeststellungsbeschlusses vorsehen. 

Wir wollen große und besonders bedeutsame Infrastrukturmaßnahmen auch im Wege zulässiger und 

unionsrechtskonformer Legalplanung beschleunigt auf den Weg bringen und mit hoher politischer 

Priorität umsetzen. Unter solchen Infrastrukturmaßnahmen verstehen wir systemrelevante 

Bahnstrecken, Stromtrassen und Ingenieursbauwerke (z. B. kritische Brücken). Für die Ausgestaltung 

werden wir uns eng mit der Europäischen Kommission abstimmen, die erforderliche Umweltprüfung 

durchführen und durch den Zugang zum Bundesverwaltungsgericht den Rechtsschutz und die 

Effektivität des Umweltrechts sicherstellen. Für geeignete Fälle kommt auch eine Übernahme des 

Raumordnungsverfahrens durch den Bund in Betracht. Beginnen werden wir mit Schienenprojekten 

aus dem Deutschlandtakt – dem Ausbau/Neubau der Bahnstrecken Hamm-Hannover-Berlin, Korridor 

Mittelrhein, Hanau-Würzburg/Fulda-Erfurt, München-Kiefersfelden-Grenze D/A, Karlsruhe-Basel, 

„Optimiertes Alpha E+“, Ostkorridor Süd, Nürnberg-Reichenbach/Grenze D-CZ, die Knoten Hamburg, 

Frankfurt, Köln, Mannheim und München – sowie mit für die Energiewende zentralen Hochspannungs-

Gleichstrom-Übertragungsleitungen SüdLink, SüdOstLink und Ultranet. Weitere Vorhaben werden 

hinzukommen.  

 

Wir werden eine engere Verzahnung zwischen Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren 

ermöglichen, um Doppelprüfungen zu vermeiden. Wir wollen das Instrument der Plangenehmigung, 

insbesondere bei Unterhaltungs-, Sanierungs-, Erneuerungs-, Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen im 

unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit existierenden Infrastrukturen innerhalb des 

europäischen Rechtsrahmens stärker nutzbar machen.  Wir streben an, Sonderregeln für einzelne 
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Gebiete der Fachplanung in das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht zu überführen, soweit dies 

möglich und sinnvoll ist. Wir wollen den Planerhalt stärken, indem wir die Planerhaltungsnormen und 

Zielabweichungsverfahren ausweiten. 

  

Verwaltungsgerichtsverfahren werden wir beschleunigen durch einen „frühen ersten Termin“ sowie 

durch ein effizienteres einstweiliges Rechtsschutzverfahren, in dem Fehlerheilungen maßgeblich 

berücksichtigt werden und auf die Reversibilität von Maßnahmen abgestellt wird. Klägerinnen und 

Kläger, deren Rechtsbehelfe zur Fehlerbehebung beitragen, werden die Verfahren ohne Nachteil 

beenden können.  

 

Wir wollen die Rechtssicherheit im Artenschutzrecht durch bundeseinheitliche gesetzliche 

Standardisierung (insb. Signifikanzschwellen) erhöhen, ohne das Schutzniveau insgesamt abzusenken.  

 

Für unsere gemeinsame Mission, die Planung von Infrastrukturprojekten, insbesondere den Ausbau 

der Erneuerbaren Energien drastisch zu beschleunigen, wollen wir das Verhältnis von Klimaschutz und 

Artenschutz klären. Zur Erreichung der Klimaziele liegt die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung oder 

zum Transport von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie der Ausbau elektrifizierter Bahntrassen im 

öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Dies werden wir gesetzlich festschreiben 

und für solche Projekte unter gewissen Voraussetzungen eine Regelvermutung für das Vorliegen der 

Ausnahmevoraussetzungen des Bundesnaturschutzgesetzes schaffen. Wir werden uns für eine 

stärkere Ausrichtung auf den Populationsschutz, eine Klärung des Verhältnisses von Arten- und 

Klimaschutz sowie mehr Standardisierung und Rechtssicherheit, auch im Unionsrecht, einsetzen. 

 

Ähnliche Prüfungen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens wollen wir, wo möglich, in einer 

integrierten Prüfung zusammenführen, ohne das Schutzniveau abzusenken. Wir wollen, 

gegebenenfalls durch Öffnungsklauseln, dafür sorgen, dass das Zusammenwirken zwischen 

Gemeinden und Ländern bei der Sicherstellung der Versorgung mit Erneuerbaren Energien gelingt. 

Diese Maßnahmen werden begleitet durch projektbezogene und gesamtbilanzierende 

Ausgleichsmaßnahmen, die einen hohen Umwelt- und Naturschutz sicherstellen. 

 

Zur schnellen und qualitativ hochwertigen Umsetzung unserer Beschleunigungsvorhaben werden wir 

eine ressortübergreifende Steuerungsgruppe unter Einbeziehung der Länder einrichten. 
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Digitale Innovationen und digitale Infrastruktur 

 

Deutschland braucht einen umfassenden digitalen Aufbruch. Wir wollen das Potenzial der 

Digitalisierung für die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen, für Wohlstand, Freiheit, soziale 

Teilhabe und Nachhaltigkeit nutzen. Dafür werden wir uns ambitionierte und überprüfbare Ziele 

setzen sowie realistische und schnell spürbare Maßnahmen ergreifen. Kompetenzen in der 

Bundesregierung werden neu geordnet und gebündelt, ein zentrales zusätzliches Digitalbudget 

eingeführt und Gesetze einem Digitalisierungscheck unterzogen. Die Verwaltung wird digitaler und 

konsequent bürgerorientiert. Wir fördern digitale Innovationen sowie unternehmerische und 

gesellschaftliche Initiative und setzen auf offene Standards und Diversität. Wir stärken die 

Digitalkompetenz, Grundrechte, Selbstbestimmung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir 

sorgen für Sicherheit und Respekt auch in Zeiten des Wandels. Wir machen aus technologischem auch 

gesellschaftlichen Fortschritt. Dabei ist uns bewusst: Ein digitaler Aufbruch, der unsere Werte, die 

digitale Souveränität und einen starken Technologiestandort sichert, gelingt nur in einem 

fortschrittlichen europäischen Rahmen. 

 

Digitaler Staat und digitale Verwaltung 

Die Menschen erwarten vom Staat einfach handhabbare und zeitgemäße digitale Leistungen, 

nutzerorientiert, medienbruchfrei und flächendeckend. Lösungen durch Automation – wie die 

automatisierte Auszahlung der Kindergrundsicherung – setzen wir prioritär um. Die Weiterentwicklung 

des Onlinezugangsgesetzes (OZG) geht mit einer ausreichenden Folgefinanzierung einher, mit der eine 

klare Standardisierung und Vereinheitlichung von IT-Verfahren nach dem Einer-für-alle-Prinzip (EfA) 

unterstützt wird. Im Rahmen der IT-Konsolidierung schaffen wir klare Verantwortlichkeiten und führen 

die IT-Budgets des Bundes zentral zusammen. Aus der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) machen wir 

eine agile, flexible Einheit mit einem mehrjährigen Globalbudget. Kommunen müssen von 

Bundesmitteln profitieren und im Rahmen des EfA-Prinzips entwickelte Lösungen übernehmen 

können. Digitalisierungshemmnisse (Schriftform u. a.) bauen wir mittels Generalklausel ab und 

vereinheitlichen Begriffe (z. B. „Einkommen“). Ein vertrauenswürdiges, allgemein anwendbares 

Identitätsmanagement sowie die verfassungsfeste Registermodernisierung haben Priorität. Für 

öffentliche IT-Projekte schreiben wir offene Standards fest. Entwicklungsaufträge werden in der Regel 

als Open Source beauftragt, die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Auf 

Basis einer Multi-Cloud Strategie und offener Schnittstellen sowie strenger Sicherheits- und 

Transparenzvorgaben bauen wir eine Cloud der öffentlichen Verwaltung auf. 
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Digitale Infrastruktur

Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser (fiber-to-the-home, FTTH) und dem 

neuesten Mobilfunkstandard. Der eigenwirtschaftliche Ausbau hat Vorrang. Insbesondere dort, wo der 

Nachholbedarf am größten ist, allen voran weiße Flecken, investieren wir. Unter Wahrung des 

Investitionsschutzes ermöglichen wir Open Access zu fairen Bedingungen, wo nötig regulatorisch. Wir 

sorgen für Tempo beim Infrastrukturausbau durch schlanke digitale Antrags- und 

Genehmigungsverfahren, Normierung alternativer Verlegetechniken und Aufbau eines bundesweiten 

Gigabit-Grundbuchs. Wir stärken den Verbraucherschutz bei zugesicherten Bandbreiten, nötigenfalls 

durch pauschalierte Schadensersatzansprüche. Auf Basis von Potenzialanalysen treiben wir die 

Glasfaserausbauförderung auch ohne Aufgreifschwelle voran. Bei öffentlicher Vollfinanzierung hat das 

Betreibermodell Vorrang. Wir rücken die Förderung ganzer Cluster in den Fokus und machen 

Markterkundungsverfahren schneller und verbindlicher. Wir stoßen als Ergänzung zu FTTH und 

Inhouse-Glasfaserverkabelung, wo nötig, eine Förderung mittels Voucher an. Wir bündeln 

Kompetenzen und Aufgaben für Festnetz und Mobilfunk. Wir richten die Frequenzvergabe auf 

Vorgaben für Flächenversorgung aus, auch negative Auktionen sollen zum Einsatz kommen. Wir 

beschleunigen die Maßnahmen für besseren Mobilfunk- und WLAN-Empfang bei der Bahn. Wir prüfen 

Wege hin zu einer besseren digitalen Teilhabe für alle, z. B. durch Barrierefreiheit. Wir sichern die 

Netzneutralität. 

 

Digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit 

Wir stärken digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit. Sie zu gewährleisten ist staatliche Pflicht. Wir 

führen ein Recht auf Verschlüsselung, ein wirksames Schwachstellenmanagement, mit dem Ziel 

Sicherheitslücken zu schließen, und die Vorgaben „security-by-design/default“ ein. Auch der Staat 

muss verpflichtend die Möglichkeit echter verschlüsselter Kommunikation anbieten. Hersteller haften 

für Schäden, die fahrlässig durch IT-Sicherheitslücken in ihren Produkten verursacht werden. Die 

Cybersicherheitsstrategie und das IT-Sicherheitsrecht werden weiterentwickelt. Darüber hinaus 

sichern wir die digitale Souveränität, u. a. durch das Recht auf Interoperabilität und Portabilität sowie 

das Setzen auf offene Standards, Open Source und europäische Ökosysteme, etwa bei 5G oder KI. Wir 

leiten einen strukturellen Umbau der IT-Sicherheitsarchitektur ein, stellen das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unabhängiger auf und bauen es als zentrale Stelle im 

Bereich IT-Sicherheit aus. Wir verpflichten alle staatlichen Stellen, ihnen bekannte Sicherheitslücken 

beim BSI zu melden und sich regelmäßig einer externen Überprüfung ihrer IT-Systeme zu unterziehen. 

Das Identifizieren, Melden und Schließen von Sicherheitslücken in einem verantwortlichen Verfahren, 

z. B. in der IT-Sicherheitsforschung, soll legal durchführbar sein. Hackbacks lehnen wir als Mittel der 
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Cyberabwehr grundsätzlich ab. Nicht-vertrauenswürdige Unternehmen werden beim Ausbau 

kritischer Infrastrukturen nicht beteiligt. 

 

Nutzung von Daten und Datenrecht 

Die Potenziale von Daten für alle heben wir, indem wir den Aufbau von Dateninfrastrukturen 

unterstützen und Instrumente wie Datentreuhänder, Datendrehscheiben und Datenspenden 

gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf den Weg bringen. Wir streben einen 

besseren Zugang zu Daten an, insbesondere um Start-ups sowie KMU neue innovative 

Geschäftsmodelle und soziale Innovationen in der Digitalisierung zu ermöglichen. Ein Dateninstitut soll 

Datenverfügbarkeit und -standardisierung vorantreiben, Datentreuhändermodelle und Lizenzen 

etablieren. Für Gebietskörperschaften schaffen wir zu fairen und wettbewerbskonformen 

Bedingungen Zugang zu Daten von Unternehmen, insofern dies zur Erbringung ihrer Aufgaben der 

Daseinsvorsorge erforderlich ist. Für alle, die an der Entstehung von Daten mitgewirkt haben, stärken 

wir den standardisierten und maschinenlesbaren Zugang zu selbsterzeugten Daten. Mit einem 

Datengesetz schaffen wir für diese Maßnahmen die notwendigen rechtlichen Grundlagen. Wir fördern 

Anonymisierungstechniken, schaffen Rechtssicherheit durch Standards und führen die Strafbarkeit 

rechtswidriger De-anonymisierung ein. Wir führen einen Rechtsanspruch auf Open Data ein und 

verbessern die Datenexpertise öffentlicher Stellen. Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist eine 

gute internationale Standardsetzung. Zur besseren Durchsetzung und Kohärenz des Datenschutzes 

verstärken wir die europäische Zusammenarbeit, institutionalisieren die Datenschutzkonferenz im 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und wollen ihr rechtlich, wo möglich, verbindliche Beschlüsse 

ermöglichen. Wir schaffen Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz, um Rechtsklarheit für 

Arbeitgeber sowie Beschäftigte zu erreichen und die Persönlichkeitsrechte effektiv zu schützen. Wir 

setzen uns für eine schnelle Verabschiedung einer ambitionierten E-Privacy-Verordnung ein. 

 

Digitale Gesellschaft 

Wir werden das digitale Ehrenamt sichtbarer machen, unterstützen und rechtlich stärken. Die 

Zivilgesellschaft binden wir besser in digitalpolitische Vorhaben ein und unterstützen sie, insbesondere 

in den Bereichen Diversität und Civic Tech. Beim Digital Services Act setzen wir uns für die Wahrung 

der Kommunikationsfreiheiten, starke Nutzerrechte, klare Meldeverfahren, den Zugang zu Daten sehr 

großer Plattformen für Forschungszwecke, die Überprüfbarkeit ihrer algorithmischen Systeme sowie 

klare Regelungen gegen Desinformationen ein. Auf Grundlage der europäischen Vorgaben werden wir 

den Rechtsrahmen (u. a. Telemediengesetz, TMG und Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG) 

grundlegend überarbeiten. Den Aufbau von Plattformräten werden wir voranbringen. Allgemeine 

Überwachungspflichten, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und eine 
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Identifizierungspflicht lehnen wir ab. Anonyme und pseudonyme Online-Nutzung werden wir wahren. 

Mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt werden wir rechtliche Hürden für Betroffene, wie Lücken bei 

Auskunftsrechten, abbauen und umfassende Beratungsangebote aufsetzen. Wir schaffen die 

rechtlichen Rahmenbedingungen für elektronische Verfahren zur Anzeigenerstattung und für private 

Verfahren und ermöglichen richterlich angeordnete Accountsperren. Wir werden die Einrichtung einer 

Bundeszentrale für digitale Bildung prüfen. 

 

Digitale Schlüsseltechnologien  

Wir werden Treiber eines starken Technologiestandorts, der auf europäischen Werten basiert, Talente 

anzieht sowie Zukunftsfähigkeit und Wohlstand unseres Landes sichert. Investitionen in Künstliche 

Intelligenz (KI), Quantentechnologien, Cybersicherheit, Distributed-Ledger-Technologie (DLT), Robotik 

und weitere Zukunftstechnologien stärken wir messbar und setzen Schwerpunkte. Wir stärken 

strategische Technologiefelder z. B. durch Important Projects of Common European Interest (IPCEIs) 

und treiben den angekündigten EU Chips Act voran. Mit europäischen Partnerländern fördern wir die 

Zusammenarbeit starker europäischer Forschungsstandorte, insbesondere bei KI, und ermöglichen 

institutionelle Freiräume. Im Sinne eines lernenden, technologiefördernden Staates setzen wir digitale 

Innovationen in der Verwaltung ein, schaffen notwendige Rechtsgrundlagen und Transparenz. Wir 

unterstützen den europäischen AI Act. Wir setzen auf einen mehrstufigen risikobasierten Ansatz, 

wahren digitale Bürgerrechte, insbesondere die Diskriminierungsfreiheit, definieren Haftungsregeln 

und vermeiden innovationshemmende ex-ante-Regulierung. Biometrische Erkennung im öffentlichen 

Raum sowie automatisierte staatliche Scoring Systeme durch KI sind europarechtlich auszuschließen. 

 

Nachhaltigkeit in der Digitalisierung 

Wir wollen die Potentiale der Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzen. Durch die Förderung 

digitaler Zwillinge (z. B. die Arbeit an einem virtuellen Modell eines analogen Produktes) helfen wir den 

Verbrauch an Ressourcen zu reduzieren. Wir werden Rechenzentren in Deutschland auf ökologische 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausrichten, u. a. durch Nutzung der Abwärme. Neue Rechenzentren 

sind ab 2027 klimaneutral zu betreiben. Öffentliche Rechenzentren führen bis 2025 ein 

Umweltmanagementsystem nach EMAS (Eco Management and Audit Scheme) ein. Für IT-

Beschaffungen des Bundes werden Zertifizierungen wie z. B. der Blaue Engel Standard. Ersatzteile und 

Softwareupdates für IT-Geräte müssen für die übliche Nutzungsdauer verpflichtend verfügbar sein. 

Dies ist den Nutzerinnen und Nutzern transparent zu machen. 
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Digitale Wirtschaft 

Wir unterstützen ein Level Playing Field im Wettbewerb und setzen uns für ambitionierte Regelungen 

des Digital Markets Act (DMA) ein, die nicht hinter bestehende nationale Regeln zurückfallen dürfen. 

Dazu gehören auch europäisch einheitliche Interoperabilitätsverpflichtungen und Regelungen zur 

Fusionskontrolle. Das Bundeskartellamt stärken wir im Umgang mit Plattformen. Wir fördern digitale 

Startups in der Spätphasenfinanzierung und stärken den Venture-Capital-Standort. Wir wollen den 

Anteil von Gründerinnen im Digitalsektor erhöhen. Dafür schaffen wir ein Gründerinnen-Stipendium 

und reservieren einen Teil des Zukunftsfonds. Öffentliche Ausschreibungen und Beschaffungsprozesse 

gestalten wir z. B. für Gov- und EduTech-Start-ups einfacher. Wir werden die 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung für Start-ups attraktiver gestalten. Wir stärken den Games-Standort 

Deutschland und verstetigen die Förderung. Wir stärken KMU bei der Digitalisierung durch 

unkomplizierte Förderung und bauen die Unterstützung für IT-Sicherheit, DSGVO-konforme 

Datenverarbeitung und den Einsatz digitaler Technologien aus.  

 

 

Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung  

 

Deutschland ist Innovationsland. Starke Wissenschaft und Forschung sind dabei die Garanten für 

Wohlstand, Lebensqualität, sozialen Zusammenhalt und eine nachhaltige Gesellschaft. Wir haben Lust 

auf Zukunft und den Mut zu Veränderungen, sind offen für Neues und werden neue technologische, 

digitale, soziale und nachhaltige Innovationskraft entfachen. Wir setzen neue Impulse für unsere 

Wissenschafts- und Forschungslandschaft. Unsere Universitäten und Hochschulen für Angewandte 

Wissenschaften (HAW) werden wir als Herz des Wissenschaftssystems stärken, Innovation und 

Transfer von der Grundlagenforschung bis in die Anwendung fördern und beschleunigen. Um unseren 

Wissenschaftsstandort kreativer, exzellenter und wettbewerbsfähiger zu machen, wollen wir ihn 

europäisch und international weiter vernetzen. Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt in all ihren 

Dimensionen sind Qualitätsmerkmale und Wettbewerbsfaktoren im Wissenschaftssystem. Wir wollen 

den Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5 Prozent des BIP bis 

2025 erhöhen. 

 

Zukunftsstrategie Forschung 

Für die Lösungen der großen gesellschaftlichen Herausforderungen benötigen wir eine starke 

Wissenschafts- und Forschungspolitik. Die Entwicklung eines erfolgreichen Impfstoffes gegen 

SarsCoV2 in Deutschland zeigt: Wir können unser Innovationspotenzial heben, wenn wir unsere 

Ressourcen effektiv bündeln und einsetzen. An diesen Erfolg wollen wir anknüpfen, indem wir 
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Programmlinien, Hightech-Strategie und Ressortforschungen missionsorientiert weiterentwickeln. 

Ergebnisse werden wir dabei an internationalen Zielkategorien messen und die Forschungsprojekte 

übergreifend vernetzen. Gewagte Forschungsideen finden in der Zukunftsstrategie Platz. 

Forschungsbedarfe müssen ressortübergreifend, schneller und wirksamer adressiert werden.  

 

Zentrale Zukunftsfelder sind unter anderem: Erstens: Moderne Technologien für eine 

wettbewerbsfähige und klimaneutrale Industrie (wie Stahl- und Grundstoffindustrie) in Deutschland. 

Sicherstellung sauberer Energiegewinnung- und -versorgung sowie die nachhaltige Mobilität der 

Zukunft. Zweitens: Klima, Klimafolgen, Biodiversität, Nachhaltigkeit, Erdsystem und entsprechende 

Anpassungsstrategien, sowie nachhaltiges Landwirtschafts- und Ernährungssystem. Drittens: ein 

vorsorgendes, krisenfestes und modernes Gesundheitssystem, welches die Chancen 

biotechnologischer und medizinischer Verfahren nutzt, und das altersabhängige Erkrankungen sowie 

seltene oder armutsbedingte Krankheiten bekämpft. Viertens: technologische Souveränität und die 

Potentiale der Digitalisierung, z. B. in Künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie, für 

datenbasierte Lösungen quer durch alle Sektoren. Fünftens: Erforschung von Weltraum und Meeren 

und Schaffung nachhaltiger Nutzungsmöglichkeiten. Sechstens: gesellschaftliche Resilienz, 

Geschlechtergerechtigkeit, Zusammenhalt, Demokratie und Frieden. 

 

Forschung an Zukunftstechnologien werden wir stärker als bislang in europäischen Verbünden 

zusammenführen. Wir fördern gezielt zukunftsweisende Großforschungsanlagen. Wir wollen in allen 

Anwendungsgebieten biotechnologischer Verfahren forschen und die Ergebnisse nutzen.  

 

Innovationen und Transfer 

Mit einer modernen Förderpolitik sorgen wir für einen erfolgreichen Aufbruch in ein 

Innovationsjahrzehnt. Mehr Innovationen stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland ebenso wie 

die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Die Stärke unserer Innovationskraft liegt in den Regionen, 

denn viele neue Ideen entstehen vor Ort, wo innovativ an den Lösungen der Zukunft gearbeitet wird.  

Unser Ziel ist die Stärkung von anwendungsorientierter Forschung und Transfer zur Schaffung und 

Stärkung regionaler sowie überregionaler Innovationsökosysteme. Dazu werden wir die Deutsche 

Agentur für Transfer und Innovation (DATI) gründen, um soziale und technologische Innovationen 

insbesondere an den HAW und kleinen und mittleren Universitäten in Zusammenarbeit u. a. mit Start-

ups, KMU sowie sozialen und öffentlichen Organisationen zu fördern.  

 

Die bestehenden Förderprogramme für HAW bauen wir als zentrale Erfolgsfaktoren für die Agentur 

aus. Perspektivisch wollen wir unter ihrem Dach relevante Förderprogramme aus den verschiedenen 
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Ressorts bündeln. Wir werden zeitlich und räumlich begrenzte Experimentierräume ermöglichen, in 

denen innovative Technologien, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle unter realen Bedingungen 

erprobt werden können. Wir wollen ausgewählte Standorte als Leuchttürme unter die Spitzengruppe 

internationaler Forschungs- und Transferregionen mit jeweils einem inhaltlichen Schwerpunkt 

bringen. Dazu wollen wir Innovationsregionen nach britischem Vorbild schaffen und dafür 

Handlungsspielräume des nationalen wie europäischen Rechts nutzen und ausweiten.  

 

Deutschland hat die Chance, zum international führenden Biotechnologie-Standort zu werden. Durch 

den ersten mRNA-Impfstoff aus Mainz hat unser Land weltweite Sichtbarkeit erlangt. Damit ist eine 

Leitfunktion für die wissenschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Biotechnologie verbunden. 

Wir wollen die vorhandenen Kompetenzen und Entwicklungspotenziale weiter stärken, indem wir mit 

zusätzlichen Mitteln ein neues Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft für Alternsforschung 

errichten. 

 

Für einen echten Innovationsschub müssen wir Ausgründungen vorantreiben. Wir werden 

Hochschulen Mittel des Bundes zur Schaffung einer Gründungsinfrastruktur für technologisches wie 

soziales Unternehmertum bereitstellen. Wir wollen die Ausgründungskultur in Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Breite stärken. Der dazu benötigte Kulturwandel 

wird durch Science-Entrepreneurship-Initiativen begleitet.  

 

Wir sind offen für die Etablierung eines German Tech Transfer Fund. Wir fördern Plattformen, die nicht 

verwertete Patente dem Markt bekannt und zugänglich machen. Wir werden die rechtlichen und 

finanziellen Rahmenbedingungen für die Agentur für Sprunginnovation umgehend substanziell 

verbessern, damit sie freier agieren und investieren kann. Wir werden ihre Arbeit in der laufenden 

Wahlperiode evaluieren. 

 

Forschungsdaten 

Das ungenutzte Potential, das in zahlreichen Forschungsdaten liegt, wollen wir effektiver für innovative 

Ideen nutzen. Den Zugang zu Forschungsdaten für öffentliche und private Forschung wollen wir mit 

einem Forschungsdatengesetz umfassend verbessern sowie vereinfachen und führen 

Forschungsklauseln ein. Open Access wollen wir als gemeinsamen Standard etablieren. Wir setzen uns 

für ein wissenschaftsfreundlicheres Urheberrecht ein. Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur 

wollen wir weiterentwickeln und einen Europäischen Forschungsdatenraum vorantreiben. 

Datenteilung von vollständig anonymisierten und nicht personenbezogenen Daten für Forschung im 

öffentlichen Interesse wollen wir ermöglichen. 
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Rahmenbedingungen für Hochschule, Wissenschaft und Forschung 

Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind das Rückgrat der deutschen 

Wissenschaftslandschaft. Als solche werden wir sie stärken, denn wo Fortschritt entsteht, muss er auch 

gelebt werden. Wir setzen den Weg der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern für ein 

zukunftsfähiges Wissenschaftssystem fort. Einer Entkopplung der Budgetentwicklung zwischen 

Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen wirken wir entgegen.  

 

Wir werden den „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ ab 2022 analog zum Pakt für Forschung 

und Innovation dynamisieren. Wir werden die Stiftung Innovation in der Hochschullehre insbesondere 

im Bereich digitaler Lehre weiterentwickeln. Mit einem Bundesprogramm „Digitale Hochschule“ 

fördern wir in der Breite Konzepte für den Ausbau innovativer Lehre, Qualifizierungsmaßnahmen, 

digitale Infrastrukturen und Cybersicherheit.  

  

Wir wollen einen Bund-Länder-Prozess zur Weiterentwicklung des Kapazitätsrechts in Gang setzen. Für 

die wissenschaftliche Weiterbildung neben der grundständigen Lehre schaffen wir einen Rahmen, 

innerhalb dessen wir die Einführung von Micro-Degrees prüfen. 

 

Die Exzellenzstrategie hat sich bewährt und soll als Wettbewerbsraum einmalig mit zusätzlichen 

Mitteln für weitere Cluster ausgestattet werden. Wir stärken Verbünde, Anträge für kooperative oder 

interdisziplinäre Exzellenzcluster zu erarbeiten, die im Wettbewerb gleichberechtigt behandelt 

werden. 

 

Freie, Neugier getriebene Grundlagenforschung ist Fundament der staatlichen Forschungsförderung. 

Die Dynamisierung des Paktes für Forschung und Innovation (PFI) wollen wir erhalten. Wir werden bis 

zur Zwischenevaluation 2025 Transparenz über den Stand der Zielvereinbarung herstellen und 

Mechanismen entwickeln, um sie künftig verbindlicher zu machen. Unser Ziel ist: Die Entscheidung für 

den Strategieentwicklungsraum wird umgehend umgesetzt. Die Akademien der Wissenschaften 

werden analog zum Pakt für Forschung und Innovation gefördert. Die perspektivisch vereinbarte 

Steigerung der Programmpauschalen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) werden wir in 

verlässlichen Aufwuchsschritten bis zum Ende der Vertragslaufzeit des Paktes für Forschung und 

Innovation umsetzen. 
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Für Krisensituationen und prioritäre Handlungsfelder werden wir vereinfachte und beschleunigte 

Verfahren der Forschungsförderung entwickeln. Wir werden Bürokratie in Forschung und Verwaltung 

durch Shared-Service-Plattformen, Synergiemanagement und effizientere Berichtspflichten abbauen. 

 

In der Gesetzesfolgenabschätzung werden wir künftig auch Innovationspotenziale konsequent 

erfassen. 

 

Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft 

Gute Wissenschaft braucht verlässliche Arbeitsbedingungen. Deswegen wollen wir das 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf Basis der Evaluation reformieren. Dabei wollen wir die Planbarkeit 

und Verbindlichkeit in der Post-Doc-Phase deutlich erhöhen und frühzeitiger Perspektiven für 

alternative Karrieren schaffen. Wir wollen die Vertragslaufzeiten von Promotionsstellen an die 

gesamte erwartbare Projektlaufzeit knüpfen und darauf hinwirken, dass in der Wissenschaft 

Dauerstellen für Daueraufgaben geschaffen werden. Wir tragen für eine verbesserte 

Qualitätssicherung der Promotion Sorge.  

 

Wir wollen die familien- und behindertenpolitische Komponente für alle verbindlich machen. Das 

Tenure-Track-Programm werden wir verstetigen, ausbauen und attraktiver machen. Wir wollen das 

Professorinnenprogramm stärken. Wir wollen Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt künftig in allen 

Förderprogrammen und Institutionen verankern und durchsetzen. Mit einem Bund-Länder-Programm 

wollen wir Best-Practice-Projekte für 1) alternative Karrieren außerhalb der Professur, 2) Diversity-

Management, 3) moderne Governance-, Personal- und Organisationsstrukturen fördern. Standards für 

Führung und Compliance-Prozesse sind im Wissenschaftssystem noch stärker zu berücksichtigen. 

 

Internationale Hochschulkooperation  

Nie war internationale Kooperation wichtiger. Daher räumen wir ihr einen hohen Stellenwert ein. Wir 

verteidigen Wissenschaftsfreiheit im In- und Ausland, stärken Schutzprogramme und werden die 

Internationalisierungsstrategie im Dialog weiterentwickeln. Wir stärken Erasmus+. Wir werden die 

europäischen Hochschulnetzwerke mit weiteren Standorten und digital ausbauen. Bologna-

Kooperationen mit Nachbarländern vertiefen wir. Um für internationale Talente attraktiv zu sein, 

werden wir administrative Hürden abbauen und mit einer Plattform die Rekrutierung von 

internationalen Spitzen-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern unterstützen.  
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Wir werden die institutionelle Förderung von Deutschem Akademischen Austauschdienst (DAAD) und 

Alexander von Humboldt Stiftung (AvH) analog zum Pakt für Forschung und Innovation erhöhen. Asien- 

und China-Kompetenz wollen wir deutlich ausbauen. 

 

Wissenschaftskommunikation und Partizipation 

Wissenschaft ist kein abgeschlossenes System, sondern lebt vom Austausch und der Kommunikation 

mit der Gesellschaft. Wir wollen Wissenschaftskommunikation systematisch auf allen 

wissenschaftlichen Karrierestufen und bei der Bewilligung von Fördermitteln verankern. Wir setzen 

uns für die Förderung des Wissenschaftsjournalismus durch eine unabhängige Stiftung, Weiterbildung 

für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, analoge und digitale Orte – von 

Forschungsmuseen bis Dashboards – ein. 

 

Wir werden mit Citizen Science und Bürgerwissenschaften Perspektiven aus der Zivilgesellschaft 

stärker in die Forschung einbeziehen. Open Access und Open Science wollen wir stärken. 

 

 

III. Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft 
 

Unsere Wirtschaft legt mit ihren Unternehmen, den Beschäftigten sowie Verbraucherinnen und 

Verbrauchern die Grundlage für unseren Wohlstand. Als größte Industrie- und Exportwirtschaft 

Europas steht Deutschland in den 2020er Jahren jedoch vor tiefgreifenden Transformationsprozessen 

im globalen Wettbewerb – von der Dekarbonisierung zur Einhaltung des 1,5-Grad-Pfads über die 

digitale Transformation bis hin zum demografischen Wandel. Hinzu kommt die langanhaltende 

Corona-Pandemie, die Teile der Wirtschaft vor große Herausforderungen stellt. Wir sehen deshalb die 

Aufgabe, der ökonomischen Stärke unseres Landes eine neue Dynamik zu verleihen. Die 

Wirtschaftskraft und der Wohlstand unseres Landes liegen auch in Zukunft in der Vielfalt – von der 

Industrie, dem Mittelstand über das Handwerk bis hin zu Handel und Dienstleistungen. Wir stellen die 

Weichen auf eine sozial-ökologische Marktwirtschaft und leiten ein Jahrzehnt der 

Zukunftsinvestitionen ein. Damit legen wir die Grundlagen, um nachhaltigen Wohlstand zu sichern und 

schaffen Raum für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und mehr Effizienz, für gute Arbeit, sozialen 

Aufstieg und neue Stärke.  

 

Wir denken ökonomische Entwicklung und ökologische Verantwortung zusammen. Es gilt, zu erhalten, 

was uns erhält und unsere Ressourcen zu schützen. Der Schutz von Umwelt und Natur ist daher 

essenzieller Bestandteil unseres politischen Handelns, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
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Nationen (SDG) sind Richtschnur unserer Politik. Insbesondere der Kampf gegen das Artensterben, 

verlangt hohe Aufmerksamkeit und politisches Handeln. Unser Ziel ist eine nachhaltige, zukunftsfähige 

Landwirtschaft, in der die Bäuerinnen und Bauern ökonomisch tragfähig wirtschaften können und die 

Umwelt, Tieren und Klima gerecht wird. Wir stärken regionale Wertschöpfungsketten und tragen zum 

Erhalt ländlicher Strukturen bei. 

 

Wir wollen eine nachhaltige, barrierefreie, innovative und für alle alltagstaugliche und bezahlbare 

Mobilität ermöglichen. Mobilität ist Teil der Daseinsvorsorge und Voraussetzung für gleichwertige 

Lebensverhältnisse in Stadt und Land.  

 

 

Wirtschaft 

 

Nach der Corona-Pandemie braucht Deutschlands Wirtschaft einen neuen Aufbruch. Dafür muss die 

öffentliche Hand Impulse setzen und faire Rahmenbedingungen national und im europäischen 

Binnenmarkt schaffen. Wir wollen mehr Innovation, mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Effizienz, gute 

Arbeit und klimaneutralen Wohlstand. Dafür brauchen wir ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen und 

mehr Tempo. Unser Ziel ist eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. 

 

Industrie 

Der Industrie kommt eine zentrale Rolle bei der Transformation der Wirtschaft mit Blick auf 

Klimaschutz und Digitalisierung zu. Wir werden die Innovations-, Investitions- und 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie stärken, um weiter Hochtechnologieland zu bleiben. Wir fördern 

regionale Transformationscluster und werden strukturschwache Regionen unterstützen. Wir 

erarbeiten eine Industriestrategie, die in Verbindung mit dem European Green Deal in eine 

europäische Lösung eingebettet ist und durch geeignete Maßnahmen Carbon Leakage verhindert. Um 

unsere heimische Industrie, insbesondere die Grundstoffindustrie, zu unterstützen, werden wir in dem 

für die Erreichung der Klimaziele ausreichendem Maße geeignete Instrumente schaffen, beispielsweise 

Carbon Contracts for Difference (Klimaverträge, CCfD), um so auch insbesondere die 

Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen. Diese Instrumente werden so ausgestaltet, dass die 

Rückzahlungsphasen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Wir unterstützen die 

Einführung eines europaweit wirksamen CO2-Grenzausgleichsmechanismus oder vergleichbar 

wirksame Instrumente. Entscheidend ist, dass dieser WTO konform ausgestaltet ist, die 

Exportindustrie nicht benachteiligt, Greenwashing verhindert und unbürokratisch innerhalb des 

bestehenden Emissionshandelssystems umgesetzt wird.  
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Wir setzen uns für die Gründung einer Europäischen Union für grünen Wasserstoff ein. Dazu wollen 

wir das IPCEI Wasserstoff schnell umsetzen und Investitionen in den Aufbau einer 

Wasserstoffnetzinfrastruktur finanziell fördern. So wollen wir bis 2030 Leitmarkt für 

Wasserstofftechnologien werden und dafür ein ambitioniertes Update der nationalen 

Wasserstoffstrategie erarbeiten.  

 

Wir nutzen die Europäische Union und die internationalen Gremien gemeinsam mit europäischen 

Partnern für eine Initiative zur Gründung eines für alle Staaten offenen internationalen Klimaclubs mit 

einem einheitlichen CO2-Mindestpreis und einem gemeinsamen CO2-Grenzausgleich.  

 

Wir schaffen sichere Absatzmärkte für klimafreundliche Produkte durch Mindestquoten in der 

öffentlichen Beschaffung.  

 

Die Bundesregierung wird dafür Sorge tragen, dass die Wirtschaft wettbewerbsfähige Strompreise für 

Industrieunternehmen am Standort Deutschland unter konsequenter Nutzung der eigenen Potenziale 

Erneuerbarer Energien bekommt, die sie auf dem Weg in die Klimaneutralität braucht.  

 

Neben dem Ausbau der Infrastruktur werden wir die Ziele zur Elektrolyseleistung deutlich erhöhen, 

europäische und internationale Klima- und Energiepartnerschaften für klimaneutralen Wasserstoff 

und seine Derivate auf Augenhöhe vorantreiben und Quoten für grünen Wasserstoff in der 

öffentlichen Beschaffung einführen, um Leitmärkte zu schaffen. Wir fördern in Deutschland die 

Produktion von grünem Wasserstoff. Im Interesse eines zügigen Markthochlaufs fördern wir 

zukunftsfähige Technologien auch dann, wenn die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff noch nicht 

ausreichend sichergestellt ist. Wir wollen den Einsatz von Wasserstoff nicht auf bestimmte 

Anwendungsfelder begrenzen. Grüner Wasserstoff sollte vorrangig in den Wirtschaftssektoren genutzt 

werden, in denen es nicht möglich ist, Verfahren und Prozesse durch eine direkte Elektrifizierung auf 

Treibhausgasneutralität umzustellen.  

 

Deutschland soll zu einem Zentrum für Forschung, Fertigung und Recycling von Batteriezellen werden.  

 

Gemeinsam mit Sozialpartnern und lokalen Akteuren bauen wir regionale Transformations- und 

Qualifizierungscluster auf. Wir wollen Deutschland zum globalen Standort der Halbleiterindustrie 

machen. Dazu soll die deutsche Halbleiterbranche entlang der gesamten Wertschöpfungskette auch 
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finanziell hinreichend unterstützt werden, um diese Schlüsseltechnologie in Europa zu sichern, zu 

stärken und zukunftssicher auszubauen. 

 

Transformation der Automobilindustrie 

Wir unterstützen die Transformation des Automobilsektors, um die Klimaziele im Verkehrsbereich zu 

erreichen, Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung hierzulande zu erhalten. Wir machen Deutschland zum 

Leitmarkt für Elektromobilität, zum Innovationsstandort für autonomes Fahren und beschleunigen 

massiv den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Unser Ziel sind mindestens 15 Millionen 

vollelektrische Pkw bis 2030. Für die Wertschöpfung dieser deutschen Schlüsselindustrie ist die 

regionale Transformation der KMU ebenso von zentraler Bedeutung. Wir werden daher den Wandel 

in den Automobilregionen hin zu Elektromobilität durch gezielte Clusterförderung unterstützen. Die 

Fortführung und Weiterentwicklung der Europäischen Batterieprojekte (IPCEI) sowie die Ansiedelung 

weiterer Zellproduktionsstandorte einschließlich Recycling in Deutschland sind von zentraler 

Bedeutung. Dazu ist die Stärkung der Forschung an neuen nachhaltigen Batterie-Generationen 

entscheidend. Wir wollen die auf Bundesebene bestehenden Kooperations- und Dialogformate im 

Bereich Automobilwirtschaft in einer Strategieplattform „Transformation Automobilwirtschaft“ mit 

Mobilitätswirtschaft, Umwelt- und Verkehrsverbänden, Sozialpartnern, Wissenschaft, Bundestag, 

Ländern und kommunalen Spitzenverbänden mit den zuständigen Bundesressorts bündeln, um das 

Ziel der Klimaneutralität, die Wertschöpfung sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern. 

 

Luft- und Raumfahrt 

Raumfahrt und der Bereich New Space sind zentrale Zukunftstechnologien. Wir stärken das nationale 

Raumfahrtprogramm und die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und bewahren ihre 

Eigenständigkeit. Wir entwickeln eine neue Raumfahrtstrategie unter Berücksichtigung der 

Vermeidung und Bergung von Weltraumschrott. Wir stärken den Luftfahrtproduktionsstandort 

Deutschland. Wir unterstützen die Erforschung und den Markthochlauf von synthetischen 

Kraftstoffen, die klimaneutrales Fliegen ermöglichen. Die Auftragsverfahren im Zusammenhang mit 

dem Luftfahrtforschungsprogramm für Entwicklung und Einsatz digitaler Werkzeuge, 

Prozessentwicklung, Materialforschung und Leichtbau sollen weiter beschleunigt sowie 

Vorauszahlungen ermöglicht werden. Wir stärken die Forschung zum Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe, 

für leisere Antriebe sowie für eine Plattform zur Simulation und Optimierung des Gesamtsystems 

Luftfahrt bezüglich seiner Klimawirkung. 
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Maritime Wirtschaft 

Durch Innovation und Technologieführerschaft sorgen wir für eine wettbewerbsfähige maritime 

Wirtschaft in Deutschland, insbesondere bei klimafreundlichen Schiffsantrieben. Wir bekennen uns zu 

den Zielen der Maritimen Agenda. Wir stärken den Schiffbau über die gesamte Wertschöpfungskette 

inklusive des Schiffsrecyclings als industriellen Kern in Deutschland. Auf europäischer Ebene treten wir 

für faire Wettbewerbsbedingungen und die Einsetzung eines europäischen 

Flottenmodernisierungsprogramms ein. Vergabeverfahren werden wir beschleunigen unter der 

konsequenten Einstufung des Marine-Unter- und Überwasserschiffbaus sowie des Behörden- und 

Forschungsschiffbaus als Schlüsseltechnologien inklusive der Instandhaltung. Wir werden eine 

Neukonzeptionierung der maritimen Ausbildung in Kooperation mit den Bundesländern anstoßen. Wir 

setzen uns für eine Koordinierung des Sedimentmanagements zwischen Bund und Ländern ein. Wir 

wollen, dass mehr Schiffe unter deutscher Flagge fahren. Wir werden die Zollabwicklung 

beschleunigen. 

 

Mittelstand, Handwerk und Freie Berufe 

Unsere Wirtschaftspolitik setzt auf zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für einen 

wettbewerbsfähigen Mittelstand, für ein starkes Handwerk und für Freie Berufe. Hierfür werden wir 

die Beteiligungsmöglichkeiten von kleinen und mittleren Betrieben an Vergabeverfahren stärken.  

Förderprogramme und Investitionszuschüsse sollen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen 

und Selbstständige deutlich einfacher zu beantragen und zu dokumentieren sein. Dafür werden wir sie 

digitalisieren, evaluieren und bedarfsgerecht ausgestalten.  

 

Zur Fachkräftesicherung im Handwerk werden wir das Duale System der beruflichen Ausbildung 

stärken und den Übergang von der Schule in die berufliche Bildung verbessern und im Rahmen eines 

Ausbildungspakts Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter fördern. Zudem wollen wir die 

Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung verbessern. Die Ausbildung im Handwerk 

werden wir gezielt fördern. Zusätzlich wollen wir eine Begabtenförderung in der beruflichen Bildung 

einführen.  

 

Wir wollen den Zugang zur Meisterausbildung erleichtern, indem wir die Kosten von Meisterkursen 

und -briefen für die Teilnehmer deutlich senken. Im Ausbildungsmarkt wollen wir Menschen mit 

Migrationsgeschichte mit einer Förderinitiative stärken. Frauen im Handwerk werden wir stärken. Die 

Tarifbindung im Handwerk und Mittelstand wollen wir stärken. Wir wollen ehrenamtliche 

Beteiligungen und die Transparenz im Kammerwesen im Dialog mit den Sozialpartnern stärken.  
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Einzelhandel 

Der stationäre Handel in Deutschland braucht attraktive Rahmenbedingungen, um im Strukturwandel 

gegenüber dem reinen Online-Handel bestehen und von der Digitalisierung profitieren zu können. Wir 

bemühen uns weiter um fairen Wettbewerb zwischen Geschäftsmodellen digitaler Großunternehmen 

und den lokal verwurzelten Unternehmen. Wir wollen die digital gestützte Wertschöpfung in Industrie, 

Handel, Handwerk und Dienstleistung unterstützen und dafür ein Level Playing Field herstellen.  

 

Wir nutzen das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und führen die 

Innenstadtstrategie des Bundes fort, insbesondere das Programm „Lebendige Zentren“ im Rahmen 

der Bund-Länder-Städtebauförderung. Sie sollen für eine Verbesserung der Aufenthalts- und 

Erlebnisqualität in den Innenstädten genutzt werden.  

 

Wir werden die konkreten Rückzahlmodalitäten der Corona-Hilfen prüfen.  

 

Gesundheitswirtschaft 

Eine innovative Gesundheitswirtschaft ist Grundlage des weiteren medizinischen Fortschritts und birgt 

gleichzeitig viel Potenzial für Beschäftigung und Wohlstand. Wir wollen weiter in Forschung 

investieren, um medizinische Spitzenleistungen (wie u. a. aktuell die Anwendung der mRNA-

Impfstoffe) zu ermöglichen. Wir setzen uns für High-Medizintechnik „made in Germany“ ein. Zugleich 

wollen wir die Potenziale der Digitalisierung nutzen, um eine bessere Versorgungsqualität zu 

erreichen, aber auch Effizienzpotenziale zu heben. Damit die Beschäftigten des Gesundheitswesens 

die digitale Transformation bewältigen können, sind frühzeitige Weiterbildungsangebote unerlässlich. 

Zugleich werden wir durch unsere Maßnahmen zur Fachkräftesicherung dem Personalmangel im 

Gesundheitswesen entgegenwirken. 

 

Tourismus 

Der inländische Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit großem Zukunftspotenzial, 

besonders im ländlichen Raum. Wir nehmen den Prozess zur nationalen Tourismusstrategie wieder 

auf, verbessern die Koordinierung der Tourismuspolitik, um den Tourismusstandort Deutschland nach 

der Corona-Krise nachhaltig, klimafreundlich, sozial gerecht und innovativ zu gestalten. Mit einem 

Modernisierungsprogramm „Zukunft Tourismus“ unterstützen wir unbürokratisch Neu- und 

Wiedergründungen. Nationale Naturlandschaften, UNESCO-Welterbestätten und UNESCO Global 

Geoparks sind wichtige Bestandteile des deutschen Tourismus. Für einen nachhaltigen, 

naturverträglichen Tourismus unterstützen wir einen verstärkten Ausbau der passenden Infrastruktur, 

besonders bei Wander-, Rad- und Wassertourismus. Für einen langfristigen Dialog zu den 
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Zukunftsthemen der Branche, Klimaneutralität, Digitalisierung, Fachkräfte, etablieren wir eine 

„Nationale Plattform Zukunft des Tourismus“. Wir schaffen die analoge Meldepflicht bei touristischen 

Übernachtungen, wo möglich, im Bundesmeldegesetz ab. Der Umgang mit Meldescheinen wird künftig 

komplett digital erfolgen. Wir werden die Gewinnung ausländischer Fachkräfte für die deutsche 

Tourismusbranche durch den Abbau bürokratischer Hürden erleichtern. 

 

Start-up-, Gründungs- und Innovationsförderung 

Wir stärken die Start-up- und Gründerförderung. Wir werden Gründungen aus allen Lebenslagen und 

eine Kultur der zweiten Chance unterstützen und dafür ein neues Förderinstrument schaffen, das auch 

für Unternehmensnachfolgen offensteht. Wir verabschieden eine umfassende Start-up-Strategie. 

Hürden für Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund beim Zugang zu Finanzierungen und 

Förderungen bauen wir ab; besseren Zugang zu Wagniskapital für Gründerinnen stellen wir sicher. Wir 

ermöglichen einen vereinfachten, rechtssicheren Zugang für Startups und junge Unternehmen zu 

öffentlichen Aufträgen. Wir schaffen die Voraussetzungen für flächendeckende „One Stop Shops“, also 

Anlaufstellen für Gründungsberatung, -förderung und -anmeldung. Ziel ist es, 

Unternehmensgründungen innerhalb von 24 Stunden zu ermöglichen. Die staatliche Förderbank KfW 

soll stärker als Innovations- und Investitionsagentur sowie als Co-Wagniskapitalgeber wirken, 

insbesondere für KI, Quantentechnologie, Wasserstoff, Medizin, nachhaltige Mobilität, Bioökonomie 

und Kreislaufwirtschaft. Wir wollen ermöglichen, dass privates Kapital institutioneller Anleger, wie 

Versicherungen und Pensionskassen, für die Startup-Finanzierung mobilisiert werden kann. Wir wollen 

die Beteiligung von Frauen in Investment-Komitees von staatlichen Fonds und 

Beteiligungsgesellschaften deutlich stärken. Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung werden wir attraktiver 

machen, u. a. durch eine weitere Anhebung des Steuerfreibetrags. Zu einer modernen 

Unternehmenskultur gehören auch neue Formen wie Sozialunternehmen, oder Gesellschaften mit 

gebundenem Vermögen. Wir erarbeiten eine nationale Strategie für Sozialunternehmen, um 

gemeinwohlorientierte Unternehmen und soziale Innovationen stärker zu unterstützen. Wir 

verbessern die rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, wie zum 

Beispiel für Genossenschaften, Sozialunternehmen, Integrationsunternehmen. Für Unternehmen mit 

gebundenem Vermögen wollen wir eine neue geeignete Rechtsgrundlage schaffen, die 

Steuersparkonstruktionen ausschließt. Hemmnisse beim Zugang zu Finanzierung und Förderung bauen 

wir ab. Wir werden die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, um Guthaben auf verwaisten 

Konten zur Förderung des Gemeinwohls nutzen zu können. 

 

Wir schaffen neues Zutrauen in Gründergeist, Innovation und Unternehmertum. Dazu stärken und 

entbürokratisieren wir die Innovationsförderung und -finanzierung. Die Förderprogramme wie 
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„Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)“, „Industrielle Gemeinschaftsforschung für 

Unternehmen (IGF)“, „INNO-KOM“, „go-digital“ und „Digital Jetzt“ sowie das „Innovationsprogramm 

für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP)“ werden wir weiterentwickeln. Die 

Innovationsförderung des Bundes soll für soziale und ökologische Innovationen konsequent geöffnet 

werden. Die Förderprogramme sollen bedarfsgerecht und flexibel ausgestattet und dynamisch 

fortgeschrieben werden. Wir werden ein Reallabor- und Freiheitszonengesetz schaffen, das 

einheitliche und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen für Reallabore bietet und neue 

Freiräume zur Erprobung von Innovationen ermöglicht. Das Gesetz soll u. a. übergreifende Standards 

für Reallabore und Experimentierklauseln gesetzlich verankern, die Unternehmen, 

Forschungsinstituten und Kommunen attraktive Bedingungen bieten und gleichzeitig regulatorisches 

Lernen fördern. Wir wollen im Rahmen der bestehenden Förderstrukturen auch die 

Entwicklungsschritte von der Innovation hin zum Markteintritt unterstützen. 

 

Fairer Wettbewerb 

Wir verbessern die Rahmenbedingungen für fairen Wettbewerb. Diese müssen auch den 

Erfordernissen des Mittelstands Rechnung tragen und die Aspekte Innovation, Nachhaltigkeit, 

Verbraucherschutz und soziale Gerechtigkeit integrieren. Wir werden das Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) evaluieren und weiterentwickeln. Wir werden prüfen, wie das 

Bundeskartellamt gestärkt werden kann, um bei erheblichen, dauerhaften und wiederholten 

Verstößen gegen Normen des wirtschaftlichen Verbraucherrechts analog zu Verstößen gegen das GWB 

Verstöße zu ermitteln und diese abzustellen. Wir werden das Ministererlaubnisverfahren so 

reformieren, dass wieder angemessene Klagemöglichkeiten gegen eine Ministererlaubnis bestehen 

und der Deutsche Bundestag im Verfahren beteiligt wird. Wir setzen uns für eine 

missbrauchsunabhängige Entflechtungsmöglichkeit auf europäischer Ebene als Ultima Ratio auf 

verfestigten Märkten ein. Wir wollen eine Verpflichtung zur Interoperabilität auf europäischer Ebene 

und über das GWB für marktbeherrschende Unternehmen verankern. Dabei sollen – basierend auf 

internationalen technischen Standards – das Kommunikationsgeheimnis, ein hoher Datenschutz und 

hohe IT-Sicherheit sowie eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichergestellt werden. Die 

Datenportabilität soll gestärkt werden. Auf EU-Ebene setzen wir uns außerdem für eine 

Verabschiedung eines ambitionierten Digital Markets Act (DMA) sowie seine Durchsetzung durch die 

Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten ein. Auf europäischer Ebene werden wir uns für eine 

Anpassung der Fusionskontrolle zur Unterbindung innovationshemmender strategischer Aufkäufe 

potenzieller Wettbewerber (sogenannte killer-acquisitions) einsetzen. 
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Bürokratieabbau 

Wir wollen Abläufe und Regeln vereinfachen und der Wirtschaft, insbesondere den Selbstständigen, 

Unternehmerinnen und Unternehmern mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben schaffen. Wir werden 

ein neues Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg bringen, welches die Wirtschaft, Bürgerinnen und 

Bürger sowie Verwaltung gegenüber dem bisherigen Bürokratieaufwand entlastet, ohne auf 

notwendige Schutzstandards zu verzichten. Überflüssige Bürokratie werden wir abbauen. Die 

ressortübergreifende „One-in-one-out“-Regelung setzen wir konsequent fort. Die Bundesregierung 

wird ein systematisches Verfahren zur Überprüfung des bürokratischen Aufwands von Gesetzen und 

Regelungen entwickeln, das eine regelmäßige Einbeziehung der Stakeholder vorsieht (Praxischeck). 

Wir werden bei der Umsetzung von EU-Recht dafür Sorge tragen, dass sie effektiv, bürokratiearm und 

im Sinne des einheitlichen Europäischen Binnenmarktes erfolgt. Wir werden das „Once-only“-Prinzip 

schnellstmöglich einführen. Das bereits beschlossene Unternehmens-Basisdatenregister soll schnell 

umgesetzt und dessen Finanzierung gesichert werden. Wir werden prüfen, inwiefern wir den Aufwand 

für und durch die rein elektronische Aufbewahrung von Belegen und Geschäftsunterlagen verringern 

können. Unnötige Erfordernisse bei A1 Bescheinigungen bei grenzüberschreitender 

Dienstleistungserbringung müssen rasch abgeschafft werden, indem ein europäisches elektronisches 

Echtzeitregister eingeführt wird. 

 

Das Postgesetz wollen wir novellieren und dabei sozial-ökologische Standards weiterentwickeln sowie 

den fairen Wettbewerb stärken. Wir nutzen das Bundesfinanzierungsgremium, um regelmäßig zu 

überprüfen, ob die mit der Beteiligung verfolgten Ziele auch erreicht werden und ob sie noch zur 

öffentlichen Daseinsvorsorge benötigt werden.  

 

Wir wollen im Jahreswirtschaftsbericht eine Wohlstandsberichterstattung integrieren, die neben 

ökonomischen auch ökologische, soziale und gesellschaftliche Dimensionen des Wohlstands erfasst. 

Wir werden die wissenschaftlichen Beratungsgremien der Bundesregierung nach dem Vorbild der 

Monopolkommission stärken und deren Unabhängigkeit garantieren. Die Berichte der 

Sachverständigenräte werden wir nach ihrer Veröffentlichung im Bundestag als eigenständigen 

Tagesordnungspunkt diskutieren. 

 

Fachkräfte 

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften in vielen Branchen kann eines der größten Hindernisse für 

Wirtschaftswachstum, für die Sicherung von Wohlstand, eine hohe Qualität in Gesundheit, Pflege, 

Betreuung und Bildung sowie für das Gelingen der Transformation in Deutschland sein. Die 
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Bundesregierung wird daher ihre Fachkräftestrategie und die Nationale Weiterbildungsstrategie 

weiterentwickeln. Wesentliche Bausteine sind:  

 

Erstens streben wir eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen an. Diesem Ziel dient unsere 

Arbeitsmarkt-, Gleichstellungs- und Familienpolitik.  

 

Zweitens wollen wir allen älteren Erwerbstätigen, die dies können und wollen, ermöglichen auch 

mindestens bis zum regulären Renteneintrittsalter zu arbeiten.  

 

Drittens brauchen wir einen neuen Schub für berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung oder 

Neuorientierung auch in der Mitte des Erwerbslebens, vor allem dann, wenn der technologische 

Wandel dies erfordert.  

 

Viertens braucht Deutschland mehr Arbeitskräfteeinwanderung. Wir werden unser 

Einwanderungsrecht weiterentwickeln und bewährte Ansätze des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 

wie die Westbalkanregelung entfristen. Neben dem bestehenden Einwanderungsrecht werden wir mit 

der Einführung einer Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems eine zweite Säule etablieren, um 

Arbeitskräften zur Jobsuche den gesteuerten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die 

Blue Card werden wir im nationalen Recht auf nicht-akademische Berufe ausweiten; Voraussetzung 

wird ein konkretes Jobangebot zu marktüblichen Konditionen sein.  

 

Zugleich werden wir die Hürden bei der Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen aus dem 

Ausland absenken, Bürokratie abbauen und Verfahren beschleunigen.  

 

Fünftens müssen Arbeitsbedingungen in den Bereichen attraktiver werden, in denen bereits jetzt oder 

absehbar ein Mangel an Fachkräften herrscht.  

 

Vergaberecht 

Wir wollen die öffentlichen Vergabeverfahren vereinfachen, professionalisieren, digitalisieren und 

beschleunigen. Die Bundesregierung wird die öffentliche Beschaffung und Vergabe wirtschaftlich, 

sozial, ökologisch und innovativ ausrichten und die Verbindlichkeit stärken, ohne dabei die 

Rechtssicherheit von Vergabeentscheidungen zu gefährden oder die Zugangshürden für den 

Mittelstand zu erhöhen. Wir werden die bestehenden Anforderungen entsprechend des europäischen 

Vergaberechts im nationalen Vergaberecht präzisieren. Die öffentliche Hand soll sich am Aufbau eines 

Systems zur Berechnung von Klima- und Umweltkosten beteiligen.  
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Wir wollen die rechtssichere Digitalisierung in diesem Bereich vorantreiben und dazu eine 

anwenderfreundliche zentrale Plattform schaffen, über die alle öffentlichen Vergaben zugänglich sind 

und die eine Präqualifizierung der Unternehmen ermöglicht. Wir wollen schnelle Entscheidungen bei 

Vergabeverfahren der öffentlichen Hand fördern und unterstützen dabei Länder und Kommunen bei 

der Vereinfachung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.  

 

Rohstoffe, Lieferketten und Freihandel 

Wir wollen unsere Wirtschaft bei der Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung unterstützen, 

den heimischen Rohstoffabbau erleichtern und ökologisch ausrichten.  

 

Wir wollen das Bundesbergrecht modernisieren.  

 

Wir wollen das ökonomische und ökologische Potenzial des Recyclings umfassend nutzen, den 

Ressourcenverbrauch senken und damit Arbeitsplätze schaffen (Produktdesign, Recyclat, Recycling). 

Die Genehmigungsprozesse für Ungebundene Finanzkredite werden wir beschleunigen, ohne 

Nachhaltigkeitsstandards zu senken. 

 

Wir unterstützen ein wirksames EU-Lieferkettengesetz, basierend auf den UN-Leitprinzipien 

Wirtschaft und Menschenrechte, das kleinere und mittlere Unternehmen nicht überfordert. Das 

Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten wird unverändert umgesetzt und 

gegebenenfalls verbessert. Wir unterstützen den Vorschlag der EU-Kommission zum Gesetz für 

entwaldungsfreie Lieferketten. Wir unterstützen das von der EU vorgeschlagene Importverbot von 

Produkten aus Zwangsarbeit.  

 

Wir wollen den regelbasierten Freihandel auf Grundlage von fairen sozialen, ökologischen und 

menschenrechtlichen Standards stärken und sprechen uns für eine deutsche und europäische 

Handelspolitik gegen Protektionismus und unfaire Handelspraktiken aus. Damit garantieren wir 

Wohlstand und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Wir setzen uns für die Stärkung des 

Multilateralismus und für die Weiterentwicklung der Welthandelsorganisation WTO ein, dazu gehört 

die Erneuerung der Regeln zu marktverzerrenden Subventionen, die Aufhebung der Blockade bei dem 

Streitbeilegungsmechanismus und eine Ausrichtung am Pariser Klimavertrag sowie den Globalen 

Nachhaltigkeitszielen der VN. Wir unterstützen die Neuausrichtung der EU-Handelsstrategie und 

wollen die künftigen EU-Handelsabkommen (u. a. mit Chile, Neuseeland, Australien, ASEAN, Indien) 

mit effektiven Nachhaltigkeitsstandards unter Anwendung eines Streitbeilegungsmechanismus 
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ausstatten. Wir setzen uns auf europäischer Ebene dafür ein, dass bei der Vertragsfortentwicklung 

durch die regulatorische Kooperation die Entscheidungskompetenzen des EU-Parlaments gestärkt 

werden.  

 

Wir nutzen das europäische Wettbewerbsrecht und die Stärke des europäischen Binnenmarktes 

gerade mit Blick auf unfaire Wettbewerbspraktiken autoritärer Regime. Wir unterstützen die 

Schaffung und Weiterentwicklung der autonomen handelspolitischen Instrumente gegen unfaire 

Handelspraktiken auf europäischer Ebene.  

 

Die Kreditabsicherungen für Exporte in Form von Hermes-Bürgschaften unterstützen wir gerade auch 

für KMUs bei Small-Ticket-Finanzierung. Gleichzeitig sollten sie klimapolitischen Zielen nicht 

entgegenstehen. 

 

Europa sollte die Chance ergreifen, in einen intensiven Austausch mit der neuen US-Regierung zur 

Förderung von Handel und Investitionen mit hohen Umwelt- und Sozialstandards einzutreten, um mit 

dem transatlantischen Wirtschaftsraum globale Standards setzen zu können. Gemeinsam mit den USA 

wollen wir den multilateralen Handel, die Reform der WTO, die Etablierung von ökologischen und 

sozialen Standards, den Wohlstand sowie die Dynamik eines nachhaltigen Welthandels vorantreiben.  

 

Wir setzen uns für ein ambitioniertes Abkommen mit den USA ein, das einen rechtssicheren und 

datenschutzkonformen Datentransfer auf europäischem Schutzniveau ermöglicht. Die Entscheidung 

über die Ratifizierung des Umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) treffen wir nach 

Abschluss der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht. Wir setzen uns dann für die Ratifizierung 

des Mercosur-Abkommens ein, wenn zuvor von Seiten der Partnerländer umsetzbare und 

überprüfbare, rechtliche verbindliche Verpflichtungen zum Umwelt-, Sozial- und 

Menschenrechtsschutz eingegangen werden und praktisch durchsetzbare Zusatzvereinbarungen zum 

Schutz und Erhalt bestehender Waldflächen abgeschlossen worden sind. Eine Ratifikation des EU-

China-Investitionsabkommens im EU-Rat kann aus verschiedenen Gründen zurzeit nicht stattfinden. 

Wir werden uns für Reziprozität einsetzen. Wir setzen uns für Investitionsabkommen ein, die den 

Investitionsschutz für Unternehmen im Ausland auf direkte Enteignungen und Diskriminierungen 

konzentrieren und wollen die missbräuchliche Anwendung des Instruments – auch bei den noch 

ausstehenden Abkommen – verhindern.  

 

Die Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing (German Trade and Investment, GTAI) 

und das Netz der Außenhandelskammern werden wir stärken. Wir wollen prüfen, ob bei klar 
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definierten Sicherheitsgefährdungen durch die Übernahme kritischer Infrastrukturen, z. B. im 

deutschen Stromnetz oder im Breitbandnetz, durch ausländische Investoren das rechtliche 

Instrumentarium ausreicht und ggf. geeignete Instrumente dafür schaffen, damit die Bundesregierung 

angemessen und schnell reagieren kann. 

 

Regionale Wirtschaftsförderung 

Im Rahmen des Gesamtdeutschen Fördersystems werden wir die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe 

Regionale Wirtschaftsentwicklung für Innovationsförderung, Digitalisierung, betriebliche 

Produktivitätsziele, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung aufstocken. Dabei soll die bestehende 50-

km-Regelung überprüft und gegebenenfalls abgeschafft werden. Ziel ist es, damit für zusätzliche 

regionale Wachstumsimpulse zu sorgen. Wir werden die Erfahrungen mit diesem Instrument nutzen, 

um das gesamte Fördersystem des Bundes in Zukunft noch stärker auf die Herstellung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse und die Transformation der Wirtschaftsstruktur auszurichten. Alle Ressorts werden 

ihre Förderrichtlinien überprüfen. Alle Ressorts werden die regionale Verteilung ihrer 

Förderprogramme offenlegen und dazu einheitliche Datenstandards etablieren. Wir streben eine 

ausgewogene regionale Verteilung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen auch innerhalb 

der großen Wissenschafts- und Forschungsorganisationen an. Den Ausbau und die Neuansiedlung von 

außeruniversitären Einrichtungen unterstützen wir prioritär in den Regionen, die gegenwärtig 

unterausgestattet sind, so wie z. B. viele Teile Ostdeutschlands.  

 

 

Umwelt- und Naturschutz 

 

Die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG) sind Richtschnur unserer Politik. 

Damit schützen wir die Freiheit und Chancen jetziger und kommender Generationen. Wir werden die 

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und das Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit weiterentwickeln 

und die Governance-Strukturen überprüfen.  

 

Wir erhöhen die Verbindlichkeit von Nachhaltigkeitsstrategien, -zielen und -programmen im konkreten 

Regierungshandeln und bei der Erstellung von Gesetzen und stärken parlamentarische 

Beteiligungsrechte. Die öffentliche Hand geht bei ihrer Beschaffung mit gutem Beispiel voran.  

 

Naturschutz und Biodiversität 

Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine Menschheitsaufgabe und eine ethische Verpflichtung. Wir wollen 

die Biologische Vielfalt schützen und verbessern, ihre nachhaltige Nutzung sichern und die Potenziale 
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des natürlichen Klimaschutzes nutzen. Dafür bringen wir uns ambitioniert auf internationaler Ebene 

ein, stärken den Naturschutz und sehen Kooperation mit den Flächennutzern als zentralen Baustein 

an. Die notwendigen Maßnahmen werden wir ergreifen und finanzieren. Auf der 

Biodiversitätskonferenz setzen wir uns für einen ambitionierten neuen globalen Rahmen ein. Wir 

werden unser finanzielles Engagement zur Umsetzung des globalen Rahmens erheblich erhöhen.  

 

Wir setzen uns im Rahmen der Konvention über Biologische Vielfalt (CBD) im Sinne der europäischen 

Biodiversitätsstrategie dafür ein, 30 Prozent Schutzgebiete zu erreichen und diese wirksam zu 

schützen. Für die nationale Umsetzung werden wir die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 

(NBS) mit Aktionsplänen, konkreten Zielen und Maßnahmen weiterentwickeln, verbindlich verankern 

und das wissenschaftliche Monitoring stärken.  

 

Wir unterstützen die Ausweisung des europäischen Grünen Bandes und berücksichtigen dabei auch 

die Erinnerungskultur und begangenes SED-Unrecht. Wir legen einen Aktionsplan Schutzgebiete auf, 

mit dem Ziel, ihr Management zu verbessern. Bundeseigene Flächen im Außenbereich haben für den 

Klimaschutz sowohl als potenzielle Standorte für Windkraft- und PV-Anlagen, als auch für die 

Biodiversität – wie z. B. Biotopverbund, Nationales Naturerbe, Wildnisgebiete, Gewässer- und 

Artenschutz – eine erhebliche Bedeutung und können die Entwicklung im ländlichen Raum 

unterstützen und einer nachhaltigen Nutzung zur Verfügung stehen. Hierfür geeignete Flächen werden 

künftig von der Privatisierung ausgenommen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

übertragen, soweit sie sich noch nicht in deren Eigentum befinden. Die Bundesanstalt verpachtet diese 

Flächen und Flächen aus ihrem eigenen Bestand dauerhaft für den jeweiligen Zweck. Die BVVG-

Flächen, die zur Übertragung in das Nationale Naturerbe beim Bundesamt für Naturschutz vorbereitet 

und gelistet sind, werden zügig übertragen und so entwickeln, dass sie ihre Funktion als CO2-Senken 

erhöhen.  

 

Das europäische Naturschutzrecht setzen wir eins-zu-eins um. Für die Umsetzung von 

Naturschutzmaßnahmen oberhalb von gesetzlichen Mindeststandards stärken wir den 

Vertragsnaturschutz deutlich und ermöglichen regionale Spielräume sowie flexible Lösungen wie den 

niederländischen Weg. Wir stärken den Naturschutz in der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 

Küstenschutz (GAK) und erhöhen die Mittel auch für die Vertragsnaturschutzprogramme der Länder. 

 

Die Energiewende werden wir ohne den Abbau von ökologischen Schutzstandards forcieren. Wir 

werden ein nationales Artenhilfsprogramm auflegen, das insbesondere den Schutz derjenigen Arten 

verbessert, bei denen es Konflikte mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien gibt, um die 
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Energiewende naturverträglich zu gestalten und die Finanzierung mit Beteiligung der Betreiber 

sicherstellen.  

 

Wir setzen uns für konsequenten Insektenschutz ein, werden den Einsatz von Pestiziden deutlich 

verringern und die Entwicklung von natur- und umweltverträglichen Alternativen fördern.  

 

Den Kampf gegen die Wilderei wollen wir intensivieren und den illegalen Handel mit geschützten Arten 

auch im Online-Handel unterbinden sowie den Vollzug durch eine Task-Force stärken. Wir setzen uns 

für ein Importverbot von Wildfängen für den Heimtiermarkt ein. 

 

Unser Ziel ist es, das Zusammenleben von Weidetieren, Mensch und Wolf so gut zu gestalten, dass 

trotz noch steigender Wolfspopulation möglichst wenige Konflikte auftreten. Wir werden mit allen in 

diesen Fragen befassten Organisationen und Verbänden einen institutionalisierten Dialog 

„Weidetierhaltung und Wolf“ einrichten. Wir werden durch eine Überarbeitung der 

Monitoringstandards die Anzahl der in Deutschland lebenden Wölfe realitätsgetreu abbilden und 

wollen den Ländern europarechtskonform ein regional differenziertes Bestandsmanagement 

ermöglichen. 

 

Natürlicher Klimaschutz 

Wir entwickeln ein Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, mit dem wir Synergien zwischen Natur- 

und Klimaschutz schaffen und stärken mit Renaturierungsmaßnahmen die Resilienz unserer 

Ökosysteme, insbesondere Moore, Wälder, Auen, Grünland sowie marine und Küstenökosysteme, 

gegen die Klimakrise. Wir stellen eine ausreichende Finanzierung aus dem Energie- und Klimafonds 

bereit. Zusätzlich richten wir einen Bundesnaturschutzfonds ein und bündeln die bestehenden 

Bundesprogramme zum Naturschutz. Moorschutz liegt im öffentlichen Interesse. Wir werden eine 

Nationale Moorschutzstrategie verabschieden und zügig umsetzen. Wir werden die Umsetzung von 

Moorschutzmaßnahmen durch einen partizipativen Prozess zur Erarbeitung nachhaltiger 

Entwicklungskonzepte begleiten, Perspektiven für die Regionen entwickeln und alternative 

Bewirtschaftungsformen stärken (u. a. Paludikulturen). Wir werden Alternativen zur Torfnutzung 

entwickeln und beschließen einen Ausstiegsplan für Torfabbau und -verwendung. 

 

Das bestehende Naturerbe an Oder und Mittelelbe schützen wir. Die Kompetenzen der 

Bundeswasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) für Klimaschutz und Klimaanpassung werden 

wir stärken. 
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Die natürliche CO2-Speicherfähigkeit der Meere werden wir durch ein gezieltes Aufbauprogramm 

verbessern (Seegras-Wiesen, Algenwälder). 

 

Gerade im Wald werden die Folgen der Klimakrise sichtbar. Gleichzeitig ist er für das Erreichen unserer 

Klimaschutzziele unerlässlich. Durch einen gezielten Waldumbau müssen artenreiche und 

klimaresiliente Wälder mit überwiegend standortheimischen Baumarten geschaffen werden. Die 

Waldbewirtschaftung spielt dabei eine wichtige Rolle. Entsprechend dieser Ziele novellieren wir das 

Waldgesetz. Wir werden das Forstschädenausgleichsgesetz evaluieren und passen es gegebenenfalls 

an. Intervalle und Form der Bundeswaldinventur werden wir überprüfen und ein digitales 

Waldmonitoring einführen. Der Bund wird zusammen mit den Ländern einen langfristigen Ansatz 

entwickeln, der konkrete, über die bisherigen Zertifizierungssysteme hinausgehende Anforderungen 

an zusätzliche Klimaschutz- und Biodiversitätsleistungen adressiert, diese honoriert und die 

Waldbesitzer dadurch in die Lage versetzt, ihre Wälder klimaresilient weiterzuentwickeln und, wenn 

nötig, umzubauen oder Neu- und Wiederbewaldung zu unterstützen. Wir stoppen den Einschlag in 

alten, naturnahen Buchenwäldern in öffentlichem Besitz. Die Wälder im Bundesbesitz sollen 

mittelfristig mindestens nach FSC- oder Naturland-Standards bewirtschaftet werden. Wir fördern den 

internationalen Waldschutz und die Waldrenaturierung. Wir setzen uns auf EU-Ebene für eine rechtlich 

verbindliche Regelung ein, die den Import von Produkten und Rohstoffen, die mit Entwaldung 

verbunden sind, verhindert. Mit einer Holzbauinitiative unterstützen wir die regionalen 

Holzwertschöpfungsketten. Wir wollen die Kaskadennutzung als Grundsatz verankern. Wir stärken 

forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse. Wir werden bundesweite Präventions- und 

Bekämpfungsstrategien erarbeiten und die Waldbrandbekämpfungsmöglichkeiten am Boden und aus 

der Luft, auch im Rahmen des Mechanismus rescEU, ausbauen. Wir fördern bodenschonende 

Waldbearbeitung, z. B. mit Rückepferden und Saatdrohnen.  

 

Meeresschutz 

Intakte Meere sind maßgeblich für Klimaschutz und Biodiversität. Schutz, Sicherheit und nachhaltige 

Nutzung der Ozeane wollen wir miteinander in Einklang bringen. Wir starten eine Meeresoffensive 

zum Schutz der Meeresnatur, erarbeiten eine kohärente und verbindliche Meeresstrategie, richten 

eine Meereskoordination unter Leitung eines Meeresbeauftragten ein und etablieren eine Nationale 

Meereskonferenz. Wir wollen die Ökosystemleistungen von Nord- und Ostsee erhalten. Dafür werden 

wir die Schutzgebiete in der deutschen Außenwirtschaftszone (AWZ) effektiv managen, und die dafür 

notwendigen personellen und infrastrukturellen Ressourcen zur Verfügung stellen. 10 Prozent der 

AWZ werden wir gemäß der EU-Biodiversitätsstrategie streng schützen und dort Zonen frei von 

schädlicher Nutzung ausweisen. Wir setzen uns für den zügigen Abschluss eines VN-Abkommens zum 
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Schutz der Biodiversität auf Hoher See, für ein international verbindliches Rahmenwerk gegen die 

Vermüllung der Meere und für die Einrichtung von internationalen Schutzgebieten, insbesondere dem 

Weddellmeer, ein. Wir setzen uns für ein Verbot von Scheuerfäden (sogenannten Dolly Ropes) auf 

europäischer Ebene ein. Für die Bergung und Vernichtung von Munitionsaltlasten in der Nord- und 

Ostsee wird ein Sofortprogramm aufgelegt sowie ein Bund-Länderfonds für die mittel- und langfristige 

Bergung eingerichtet und solide finanziert. Wir setzen uns international für strenge Umweltstandards 

und die verbindliche Überprüfung der Umweltverträglichkeit im Tiefseebergbau ein und werden die 

Meeresforschung fortführen, um das Wissen über die Tiefsee auszuweiten. Wir wollen keine neuen 

Genehmigungen für Öl- und Gasbohrungen jenseits der erteilten Rahmenbetriebserlaubnisse für die 

deutsche Nord- und Ostsee erteilen. 

 

Klimaanpassung 

Wir erarbeiten eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie, insbesondere auch vor dem Hintergrund 

der Flutkatastrophe 2021. Mit einem Klimaanpassungsgesetz schaffen wir einen Rahmen, um 

gemeinsam mit den Ländern eine nationale Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen etwa in 

den Handlungsfeldern Hitzevorsorge, Gesundheits- und Allergieprävention und Wasserinfrastruktur 

umzusetzen und rechtzeitig nachsteuern zu können. Erste dringliche Maßnahmen werden wir zudem 

mit einem Sofortprogramm sehr schnell auf den Weg bringen. Wir streben eine Verankerung der 

gemeinsamen Finanzierung von Bund und Ländern zur Klimavorsorge und Klimaanpassung an und 

wollen sie mit ausreichend finanziellen Mitteln ausstatten. Wir schaffen mehr Raum für Innovation, 

Digitalisierung und privatwirtschaftliche Initiativen für Klimaanpassung. Den Küsten- und 

Hochwasserschutz verstehen wir als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und werden die Länder und 

Kommunen finanziell stärken. Wir schaffen bundeseinheitliche Standards für die Bewertung von 

Hochwasser- und Starkregenrisiken und die Erstellung und Veröffentlichung von Gefahren- und 

Risikokarten. Wir überprüfen den Ausnahmekatalog für die Genehmigung von Bauvorhaben in 

ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten und passen ihn, wenn nötig, an, mit dem Ziel, Risiken zu 

minimieren. Wir unterstützen Privathaushalte mit einer KfW-Förderung bei der privaten Hochwasser- 

und Starkregenvorsorge. Wir unterstützen Kommunen bei Investitionen in Klimaresilienz, 

insbesondere in eine klimafeste Wasserinfrastruktur, die Extremniederschlägen und Niedrigwasser 

Rechnung trägt. Mit Entsiegelungsprojekten stärken wir die Versickerung von Regenwasser und 

reduzieren die Risiken von Überschwemmungen. 

 

Wasserschutz 

Gemeinsam mit den Ländern setzen wir die EU-Wasserrahmenrichtlinie zum Schutz des Wassers als 

öffentliches Gut konsequent und zügig um. Wir setzen zügig eine von Bund und Ländern gemeinsam 
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getragene Nationale Wasserstrategie mit dem Ziel eines integrierten Wassermanagements um. 

Gemeinsam mit den Ländern entwickeln wir eine Leitlinie zur Wasserentnahme, die der öffentlichen 

Trinkwasserversorgung den Vorrang einräumt. Für die Wiederverwendung von Abwasser streben wir 

die rasche Umsetzung der europäischen Vorgaben und eine sichere und rechtsichere Ausgestaltung 

an. Wir werden das Abwasserabgabengesetz mit dem Ziel der Verbesserung des Gewässerschutzes 

novellieren. Wir setzen Anreize, um Gewässerverunreinigungen effizient zu vermeiden. Wir wollen die 

Verwendung wassergefährdender Stoffe in Erzeugnissen zum Schutz vor inakzeptablen Risiken auf 

essenzielle Verwendung beschränken. Wir verbessern den Wissensstand über die Gewässerqualitäten 

in Deutschland mit validierten Daten, unter anderem der Wasserversorger, und führen ein digitales 

Mapping ein. Wir verankern eine Umweltqualitätsnorm für Arzneimittelwirkstoffe im Wasserrecht, um 

Stoffeinträge differenziert beurteilen zu können. Wir unterstützen ein europäisches Verbot von 

bewusst beigefügtem Mikroplastik in Kosmetika und Waschmitteln und von flüssigen Polymeren. 

Stoffe im Abwasser können auch Rohstoffe sein, die im Sinne der Kreislaufwirtschaft genutzt werden 

sollten.  

 

Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um europarechtliche Verpflichtungen zur Minderung von 

Stickstoffeinträgen in Wasser und Luft sicher zu erreichen, und wenden damit Strafzahlungen an die 

EU ab. 

 

Luftreinhaltung 

Wir wollen die Luftbelastung weiter reduzieren, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

nachhaltig zu schützen. Wir unterstützen das Vorhaben der Europäischen Kommission, die EU-

Luftqualitätsrichtlinie zu novellieren, um schrittweise neueste Standards zu erreichen. Wir werden für 

Transparenz bei Ablassen von Kerosin sorgen und Möglichkeiten der Vermeidung entwickeln. 

Kommunen werden wir auf dem Weg zu besserer Luftqualität unterstützen. BVT-Schlussfolgerungen 

setzen wir fristgerecht und nachhaltig um. Um die Minderungsziele aus der Richtlinie über nationale 

Emissionshöchstmengen fristgerecht zu erreichen, setzen wir im nationalen Luftreinhalteprogramm 

alle erforderlichen Maßnahmen um.  

 

Bodenschutz 

Das Bundesbodenschutzrecht werden wir evaluieren und an die Herausforderungen des 

Klimaschutzes, der Klimaanpassung und den Erhalt der Biodiversität anpassen und dabei die 

unterschiedlichen Nutzungen berücksichtigen. Auf EU-Ebene werden wir uns für einen verbesserten 

Schutz der Böden und verbindliche Regelungen einsetzen. Wir werden ein nationales 

Bodenmonitoringzentrum einrichten. Um den Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
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auf das 30-ha-Ziel bis spätestens 2030 zu reduzieren, werden wir Anreize setzen, Fehlanreize 

vermeiden und durch wirksame Initiativen Versiegelung reduzieren. 

 

Chemikalienpolitik  

Die Chemieindustrie steht in einem weltweiten Wettbewerb. Wir stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit 

und Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie den Produktionsstandort Deutschland, 

sichern Arbeitsplätze und reduzieren die Risiken des Einsatzes gesundheitsgefährdender Stoffe (z. B. 

Per- und Polyfluorierter Chemikalien). Wir bringen uns entsprechend konstruktiv in die Debatte um die 

EU-Chemikalienstrategie ein. In diesem Sinne wollen wir REACH (EU-Verordnung zur Registrierung, 

Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) weiterentwickeln; wobei Stoffe und 

Stoffgruppen auf ihre Risiken hin bewertet werden. Nach einer Risikobewertung im Kontext der 

Anwendung kann eine Zulassung erfolgen. Wir erarbeiten einen nationalen Plan zum Schutz vor 

hormonaktiven Substanzen. Wir schützen unsere Unternehmen sowie Verbraucher und 

Verbraucherinnen besser vor Importen, die den EU-Standards nicht entsprechen, indem wir 

gemeinsam mit den Ländern den Vollzug bei der Kontrolle stärken und Produktrückrufe erleichtern. 

Wir werden das Human-Biomonitoring stärken und eine kontinuierliche Finanzierung sicherstellen. Für 

eine umfassende Bewertung von Stoffen und die Entwicklung von nachhaltigen Chemikalien stärken 

wir die Forschung und den Produktionsstandort Deutschland. 

 

Kreislaufwirtschaft 

Wir fördern die Kreislaufwirtschaft als effektiven Klima- und Ressourcenschutz, Chance für nachhaltige 

Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsplätze. Wir haben das Ziel der Senkung des primären 

Rohstoffverbrauchs und geschlossener Stoffkreisläufe. Hierzu passen wir den bestehenden rechtlichen 

Rahmen an, definieren klare Ziele und überprüfen abfallrechtliche Vorgaben. In einer „Nationalen 

Kreislaufwirtschaftsstrategie“ bündeln wir bestehende rohstoffpolitische Strategien. Auf dieser 

Grundlage setzen wir uns in der EU für einheitliche Standards ein. Anforderungen an Produkte müssen 

europaweit im Dialog mit den Herstellern ambitioniert und einheitlich festgelegt werden. Produkte 

müssen langlebig, wiederverwendbar, recycelbar und möglichst reparierbar sein. Wir stärken die 

erweiterte Herstellerverantwortung auf europäischer Ebene. Wir führen digitale Produktpässe ein, 

unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung und wahren das Prinzip der Datensparsamkeit. Wir 

stärken die Abfallvermeidung durch gesetzliche Ziele und ökologisch vorteilhafte Mehrweg-, 

Rücknahme- und Pfandsysteme sowie Branchenvereinbarungen. Hierbei unterstützen wir innovative, 

nachhaltige Ideen wie geteilte Nutzung. Wir etablieren ein Anreizsystem um bestimmte Elektrogeräte 

und gefährliche Lithium-Ionen-Batterien umweltgerecht zu entsorgen und der Kreislaufwirtschaft 

zuzuführen. Die Retourenvernichtung werden wir reduzieren. Mit einem gesetzlich verankerten 
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Fondsmodell belohnen wir ressourcenschonendes und recyclingfreundliches Verpackungsdesign 

sowie den Rezyklateinsatz. Wir führen ein Recycling-Label ein. Mit einer Beschleunigung der 

Entwicklung von Qualitätsstandards für Rezyklate werden neue hochwertige Stoffkreisläufe 

geschaffen. Qualitätsgesicherte Abfallprodukte sollen aus dem Abfallrecht entlassen werden und 

einen Produktstatus erlangen. Wir schreiben höhere Recyclingquoten und eine produktspezifische 

Mindestquote für den Einsatz von Rezyklaten und Sekundärrohstoffen auf europäischer Ebene fest. 

Wir nehmen chemisches Recycling im Verpackungsgesetz als Recyclingoption auf. Wir setzen uns für 

ein europaweites Ende der Deponierung von Siedlungsabfällen ein. Wir gehen mit den Ländern 

entschlossen gegen illegale Abfallexporte vor. Der Export von Abfällen soll europarechtlich nur noch in 

zertifizierten Recyclinganlagen möglich sein. Wir wollen ein Level-Playing-Field für Plastik-Rezyklate. 

 

 

Landwirtschaft und Ernährung 

 

Eine nachhaltige Landwirtschaft dient zugleich den Interessen der Betriebe, des Tierwohls und der 

Natur und ist Grundlage einer gesunden Ernährung.  

 

Tierschutz 

Wir führen ab 2022 eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung ein, die auch Transport und 

Schlachtung umfasst. Unser Ziel sind entsprechende verbindliche EU-weit einheitliche Standards. 

Zudem führen wir eine umfassende Herkunftskennzeichnung ein. Wir begleiten die Einführung mit 

einer Informations- und Aufklärungskampagne. Wir wollen die Landwirte dabei unterstützen, die 

Nutztierhaltung in Deutschland artgerecht umzubauen. Dafür streben wir an, ein durch 

Marktteilnehmer getragenes finanzielles System zu entwickeln, mit dessen Einnahmen 

zweckgebunden die laufenden Kosten landwirtschaftlicher Betriebe ausgeglichen und Investitionen 

gefördert werden ohne den Handel bürokratisch zu belasten. Die Investitionsförderung wird künftig 

nach den Haltungskriterien ausgerichtet und in der Regel nur nach den oberen Stufen gewährt. Das 

Bau- und Genehmigungsrecht ist entsprechend anzupassen. Die Entwicklung der Tierbestände soll sich 

an der Fläche orientieren und wird in Einklang mit den Zielen des Klima-, Gewässer- und 

Emissionsschutzes (Ammoniak/Methan) gebracht. Wir wollen die Emissionen aus Ammoniak und 

Methan unter Berücksichtigung des Tierwohls deutlich mindern. Die Landwirte sollen auf dem Weg zur 

Klimaneutralität im Rahmen des Umbaus der Nutztierhaltung unterstützt werden.  

 

Wir streben an, Planungs- und Investitionssicherheit herzustellen. Wir führen ein Prüf- und 

Zulassungsverfahren für Stallsysteme und für serienmäßig hergestellte Betäubungsanlagen ein. Wir 
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verbessern die Rechtsvorschriften zum Schutz vor Bränden und technischen Störungen in Ställen, unter 

Berücksichtigung von angemessenen Übergangsfristen. Wir schließen bestehende Lücken in der 

Nutztierhaltungsverordnung und verbessern das Tierschutzgesetz (Qualzucht konkretisieren, nicht-

kurative Eingriffe deutlich reduzieren, Anbindehaltung spätestens in zehn Jahren beenden).  

 

Wir erarbeiten eine Tiergesundheitsstrategie und etablieren eine umfassende Datenbank (inkl. 

Verarbeitungsbetriebe tierischer Nebenprodukte). Wir werden den wirkstoff- und 

anwendungsbezogenen Antibiotikaeinsatz in landwirtschaftlichen Betrieben erfassen und senken.  

 

Lebendtiertransporte in Drittstaaten werden künftig nur erlaubt, wenn sie auf Routen mit 

nachgewiesen tierschutzgerechten Versorgungseinrichtungen stattfinden. Wir setzen uns auch auf EU-

Ebene für bessere Regelungen für Tiertransporte und einen Ausbau des Datenbanksystems TRACES 

ein. Wir fördern dezentrale und mobile Schlachtstrukturen. Sie schaffen die Rechtsgrundlage zur 

Einführung eines standardisierten kameragestützten Überwachungssystems in besonders 

tierschutzrelevanten Bereichen in Schlachthöfen ab einer relevanten Größe. Wir schließen Rechts- und 

Vollzugslücken im Bereich des Tierschutzes, um der Verantwortung aus der ausschließlich dem Staat 

zustehenden Eingriffskompetenz gerecht zu werden. Wir überführen Teile des Tierschutzrechts in das 

Strafrecht und erhöhen das maximale Strafmaß. Wir legen eine Reduktionsstrategie zu Tierversuchen 

vor. Wir verstärken die Forschung zu Alternativen, ihre Umsetzung in die Praxis und etablieren ein 

ressortübergreifendes Kompetenznetzwerk.  

 

Wir führen für den Onlinehandel mit Heimtieren eine verpflichtende Identitätsüberprüfung ein. Die 

Kennzeichnung und Registrierung von Hunden werden obligatorisch. Wir aktualisieren die Leitlinien 

für Tierbörsen und erarbeiten eine Positivliste für Wildtiere, die nach einer Übergangsfrist noch in 

Zirkussen gehalten werden können.  

 

Die Bildungsarbeit Zoologischer Gärten werden wir unterstützen. Tierheime werden wir durch eine 

Verbrauchsstiftung unterstützen. Wir setzen uns für ein EU-weites Verbot der Haltung und Zucht von 

Pelztieren ein. Der Bund nimmt in länderübergreifenden Krisen- und Seuchenfällen wie der 

Afrikanischen Schweinepest eine koordinierende und unterstützende Funktion wahr und beseitigt 

rechtliche Mängel. Wir schaffen das Amt einer oder eines Tierschutzbeauftragten.  
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Europäische Agrarpolitik 

Wir sorgen unverzüglich dafür, dass die Begleitverordnungen zum nationalen Strategieplan der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) mit dem Ziel des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der 

Einkommenssicherung angepasst werden. 

 

Die aktuelle Architektur wird spätestens zur Mitte der Legislaturperiode überprüft und im Sinne der 

Zielerreichung angepasst. Für die verlässliche Weiterentwicklung ab 2027 legt die Bundesregierung mit 

dieser Evaluierung ein Konzept vor, wie die Direktzahlungen durch die Honorierung von Klima- und 

Umweltleistungen angemessen ersetzt werden können. Dies dient auch der Einkommenswirksamkeit.  

 

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) 

Orientiert an der Reform der GRW werden wir die Gemeinschaftsaufgabe neu an unseren Zielen 

ausrichten und setzen uns für eine überjährige und flexible Finanzierung ein. Neue Aufgaben wie 

Naturschutz und Klimaanpassung müssen durch zusätzliche Finanzmittel gesichert werden. 

Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft sollen für die landwirtschaftliche Förderung 

eine rechtliche Grundlage erhalten.  

 

Ernährung 

Wir werden, insbesondere mit Blick auf Kinder, mit den Akteuren bis 2023 eine Ernährungsstrategie 

beschließen, um eine gesunde Umgebung für Ernährung und Bewegung zu schaffen.  

 

Wir werden die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aktualisieren, in der 

Gemeinschaftsverpflegung als Standard etablieren, Vernetzungsstellen weiterbetreiben und 

Modellregionenwettbewerb durchführen. Unser Ziel ist, den Anteil regionaler und ökologischer 

Erzeugnisse entsprechend unserer Ausbauziele zu erhöhen. Wir werden gemeinsam mit allen 

Beteiligten die Lebensmittelverschwendung verbindlich branchenspezifisch reduzieren, 

haftungsrechtliche Fragen klären und steuerrechtliche Erleichterung für Spenden ermöglichen. Wir 

stärken pflanzliche Alternativen und setzen uns für die Zulassung von Innovationen wie alternative 

Proteinquellen und Fleischersatzprodukten in der EU ein. An Kinder gerichtete Werbung für 

Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten 

für unter 14-Jährige nicht mehr geben. Wir werden ein EU-weites Nutriscore wissenschaftlich und 

allgemeinverständlich weiterentwickeln. Wir unterstützen die Entwicklung von Kriterien für einen 

ökologischen Fußabdruck. Wir werden den gesundheitlichen Verbraucherschutz stärken und zu 

gesundheitsgefährdenden Stoffen wie endokrine Disruptoren, Mehrfachbelastungen, 

Kontaktmaterialen forschen. Lebensmittelwarnung.de wird praktikabler weiterentwickelt. Wir 
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schaffen wissenschaftlich fundierte und auf Zielgruppenabgestimmte Reduktionsziele für Zucker, Fett 

und Salz.  

 

Landbau 

Das Artensterben, der Verlust der Biodiversität ist eine weitere ökologische Krise. Wir wollen den 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß beschränken. Mit folgenden Maßnahmen 

wollen wir den Einsatz ambitioniert reduzieren:  

 Wir werden die gesamte Landwirtschaft in ihrer Vielfalt an den Zielen Umwelt- und 

Ressourcenschutz ausrichten (Ökologischer Landbau). Wir wollen eine Landwirtschaft im Einklang 

von Natur und Umwelt weiterentwickeln. Wir wollen 30 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2030 

erreichen. Hierfür wollen wir die Bundesmittel für das Bundesprogramm Ökolandbau erhöhen und 

entsprechend dem Ausbauziel Agrarforschungsgelder für Forschungsbelange des Ökolandbaus zur 

Verfügung stellen. Wir erweitern die Zukunftsstrategie ökologischer Landbau um die gesamte Bio-

Wertschöpfungskette.  

 Der integrierte Pflanzenschutz wird ergänzt, wir stärken seine Forschung und Förderung und 

entwickeln den Nationalen Aktionsplan weiter.  

 Pflanzen sollen so geschützt werden, dass Nebenwirkungen für Umwelt, Gesundheit und 

Biodiversität vermieden werden. Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln muss transparent und 

rechtssicher nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgen, bestehende Lücken auf europäischer 

Ebene werden geschlossen. Gleichzeitig muss eine schnellere Entscheidung stattfinden.  

 Zudem sorgen wir für eine Verbesserung der Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln, 

insbesondere für Anwendungen von geringfügigem Umfang bei vielfältig angebauten 

Sonderkulturen, für den Vorratsschutz und für geeignete Resistenzstrategien.  

 Wir setzen auch auf digitale Anwendungen und moderne Applikationstechnik zur zielgenauen 

Ausbringung und Vermeidung von Abdrift.  

 Wir stärken Alternativen zu chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln (Biologicals, low risks, 

Pflanzenstärkungsmittel, physikalisch, biologisch, Anbaumethoden, Robotik, Drohnen, 

Digitalisierung, Prognosemodelle etc.) und verbessern die zugehörigen Verfahren.  

 Analog zu bestehenden Reglungen zu Pestiziden in Naturschutzgebieten, bei den Landwirtinnen 

und Landwirten einen Erschwernisausgleich bekommen, wollen wir Regeln für die 

Trinkwasserschutzgebiete finden. 

 Wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt.  

 Ein digitales Herkunfts- und Identifikationssystem Nährstoff- und Pflanzenschutz, mit dem Ziel, die 

Reduktionsstrategie voranzubringen, soll eingeführt werden.  



47 

 Die Züchtung von klimarobusten Pflanzensorten wollen wir unterstützen. Dazu verbessern wir die 

Rahmenbedingungen auch für Populationssorten, fördern Modellprojekte wie Crowd-Breeding, 

Digitalisierung, stellen Transparenz über Züchtungsmethoden her und stärken die Risiko- und 

Nachweisforschung. 

 

Digitalisierung in der Landwirtschaft 

Wir werden die von der Landwirtschaft und Ernährung benötigten öffentlichen Daten einfacher und in 

geeigneter Qualität und Aktualität den berechtigten Nutzern frei zur Verfügung stellen und dazu eine 

echte Plattform mit zentralem Zugang zu sämtlichen staatlichen Daten und Diensten einrichten, 

insbesondere auch für entsprechende Verwaltungsdienstleistungen. Staatliche Daten aller 

Verwaltungsebenen sollen künftig in einheitlichen Formaten zur Verfügung gestellt werden. Der 

Agrardatenraum in Gaia-X als Basis einer europäischen Dateninfrastruktur mit klarem Nutzungsrecht 

für Landwirte an den betriebsspezifischen Daten, an deren Entstehung sie mitgewirkt haben, wird mit 

standardisierten Schnittstellen weiterentwickelt. Open-Source-Formate werden ausdrücklich 

unterstützt.  

 

Bodenpolitik 

Die Debatte der EU-Kommission über die “Carbon Removal Certification Guidelines” begleiten wir 

aktiv. Wir brauchen eine Aktualisierung des Bodenschutzgesetztes, ein Bodenmonitoringzentrum und 

wir müssen die EU bei einer Bodenrichtlinie unterstützen. Wir verstärken Forschung und Förderung zu 

klimarobustem Pflanzenbau. Sie startet hierfür ein Bundesprogramm „Zukunftsfähiger Ackerbau“. Die 

Eiweißpflanzenstrategie entwickeln wir weiter.  

 

Die BVVG-Flächen werden für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Klima- und Artenschutz 

genutzt. Dabei werden landwirtschaftlich genutzte Flächen vorrangig an nachhaltig bzw. ökologisch 

wirtschaftende Betriebe verpachtet und nicht veräußert.  

 

Fischerei 

Wir setzen uns für den Erhalt der Fischerei an unseren Küsten ein. Wir werden auf europäischer und 

internationaler Ebene eine faire, wissenschaftsbasierte Ermittlung und Zuteilung der Fangquoten 

einfordern. Dazu werden wir eine „Zukunftskommission Fischerei“ initiieren, um Empfehlungen für 

eine nachhaltige Fischerei und Aquakultur, Binnen- und Hochseefischerei zu erarbeiten. Wir wollen die 

Grundschleppnetz-Fischerei beschränken und Fangtechniken artenspezifisch anpassen sowie eine 

naturschutzgerechte Regulierung von Stellnetzen. Wir erkennen die Leistung der Anglerinnen und 

Angler für den Natur- und Artenschutz an. 
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Lebensmittelmarkt 

Wir unterstützen fairen Wettbewerb mit fairen Preisen im Lebensmittelmarkt. Wir werden die 

kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und Fusionskontrolle im Bundeskartellamt stärken. Wir gehen 

gegen unfaire Handelspraktiken vor und prüfen, ob der Verkauf von Lebensmitteln unter 

Produktionskosten unterbunden werden kann. Den Milchmarkt werden wir weiter beobachten und 

die Bilanz der Lieferbeziehungen evaluieren. 

 

 

Mobilität 

 

Wir wollen die 2020er Jahre zu einem Aufbruch in der Mobilitätspolitik nutzen und eine nachhaltige, 

effiziente, barrierefreie, intelligente, innovative und für alle bezahlbare Mobilität ermöglichen. Für die 

notwendigen Veränderungsprozesse werben wir um Akzeptanz und werden unsere Ziele 

dialogorientiert umsetzen und die Maßnahmen regelmäßig überprüfen. Die erforderlichen 

Entscheidungen zur Erreichung unserer Klimaschutzziele für 2030 und 2045 mit dem Ziel der 

Dekarbonisierung des Mobilitätsbereiches werden wir treffen und die praktische Umsetzung deutlich 

beschleunigen. Mobilität ist für uns ein zentraler Baustein der Daseinsvorsorge, Voraussetzung für 

gleichwertige Lebensverhältnisse und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und 

Logistikstandorts Deutschland mit zukunftsfesten Arbeitsplätzen. Dafür werden wir Infrastruktur 

ausbauen und modernisieren sowie Rahmenbedingungen für vielfältige Mobilitätsangebote in Stadt 

und Land weiterentwickeln. 

 

Infrastruktur 

Die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur müssen weiter erhöht und langfristig abgesichert 

werden. Dabei wollen wir erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren, um prioritär 

Projekte eines Deutschlandtaktes umzusetzen. Bei den Bundesfernstraßen wollen wir einen stärkeren 

Fokus auf Erhalt und Sanierung legen, mit besonderem Schwerpunkt auf Ingenieurbauwerke. Dazu 

werden wir den Anteil der Erhaltungsmittel bis 2025 bei wachsendem Etat schrittweise erhöhen. 

 

Wir streben einen neuen Infrastrukturkonsens bei den Bundesverkehrswegen an. Dazu werden wir 

parallel zur laufenden Bedarfsplanüberprüfung einen Dialogprozess mit Verkehrs-, Umwelt-, 

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden starten mit dem Ziel einer Verständigung über die 

Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplan. Bis zur 

Bedarfsplanüberprüfung gibt es eine gemeinsame Abstimmung über die laufenden Projekte.  
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Wir werden auf Basis neuer Kriterien einen neuen Bundesverkehrswege- und -mobilitätsplan 2040 auf 

den Weg bringen. Wir wollen das Nebeneinander von Autobahn GmbH und Deutsche Einheit 

Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft (DEGES) aufheben. Zwischen Bund und Autobahn GmbH 

wollen wir eine überjährige Finanzierungsvereinbarung abschließen. 

 

Wir werden 2023 eine CO2-Differenzierung der Lkw-Maut vornehmen, den gewerblichen 

Güterkraftverkehr ab 3,5 Tonnen einbeziehen und einen CO2-Zuschlag einführen, unter der Bedingung, 

eine Doppelbelastung durch den CO2-Preis auszuschließen. Wir werden die Mehreinnahmen für 

Mobilität einsetzen.  

 

Wir wollen Lärmbelastungen durch den Verkehr reduzieren, setzen uns für eine Reduzierung von 

mutwilligem Lärm ein und sorgen für mehr aktiven und passiven Lärmschutz. Um zu angemessenen 

Lärmschutzmaßnahmen zu kommen, werden wir die gesamte Lärmsituation berücksichtigen. Die 

Lärmsanierungsprogramme für Bundesfernstraßen und Schienenwege werden wir besser finanzieren. 

Innovative Technik zur Lärmvermeidung, so für neue Güterwagen, werden wir bis zur Markteinführung 

unterstützen. 

  

Bahnverkehr 

Wir werden den Masterplan Schienenverkehr weiterentwickeln und zügiger umsetzen, den 

Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr 

verdoppeln. Den Zielfahrplan eines Deutschlandtaktes und die Infrastrukturkapazität werden wir auf 

diese Ziele ausrichten. Sofern haushalteerisch machbar, soll die Nutzung der Schiene günstiger 

werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen zu stärken. 

 

Wir werden mehr Oberzentren an den Fernverkehr anbinden. Wir werden die Umsetzung eines 

Deutschlandtaktes infrastrukturell, finanziell, organisatorisch, eisenbahnrechtlich und 

europarechtskonform absichern.  

 

Grenzüberscheitenden Verkehr wollen wir stärken und mit der EU sowie ihren Mitgliedstaaten 

Nachtzugangebote aufbauen. Bis 2030 wollen wir 75 Prozent des Schienennetzes elektrifizieren und 

innovative Antriebstechnologien unterstützen. Die Digitalisierung von Fahrzeugen und Strecken 

werden wir prioritär vorantreiben. Wir werden ein Programm „Schnelle Kapazitätserweiterung“ 

auflegen, Barrierefreiheit und Lärmschutz verbessern, Bahnhofsprogramme bündeln und stärken, das 

Streckennetz erweitern, Strecken reaktivieren und Stilllegungen vermeiden und eine 
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Beschleunigungskommission Schiene einsetzen. Die Einführung der Digitalen Automatischen Kupplung 

wollen wir beschleunigen, den Einzelwagenverkehr stärken und Investitionsanreize für Gleisanschlüsse 

setzen. Bei neuen Gewerbe- und Industriegebieten soll die Schienenanbindung verpflichtend geprüft 

werden. KV-Terminals wollen wir weiter fördern, die Kranbarkeit von Standard-Sattelaufliegern 

vorantreiben und den Zu- und Ablauf bis max. 50 Kilometer von der Lkw-Maut freistellen.  

 

Wir werden die Deutsche Bahn AG als integrierten Konzern inklusive des konzerninternen 

Arbeitsmarktes im öffentlichen Eigentum erhalten. Die internen Strukturen werden wir effizienter und 

transparenter gestalten. Die Infrastruktureinheiten (DB Netz, DB Station und Service) der Deutschen 

Bahn AG werden innerhalb des Konzerns zu einer neuen, gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte 

zusammengelegt. Diese steht zu 100 Prozent im Eigentum der Deutschen Bahn als Gesamtkonzern. 

Gewinne aus dem Betrieb der Infrastruktur verbleiben zukünftig in der neuen Infrastruktureinheit. Die 

Eisenbahnverkehrsunternehmen werden markt- und gewinnorientiert im Wettbewerb weitergeführt. 

 

Wir wollen die Investitionsmittel für die DB Infrastruktur erhöhen.  

 

Öffentlicher Verkehr und neue Mobilitätsangebote 

Wir wollen Länder und Kommunen in die Lage versetzen, Attraktivität und Kapazitäten des ÖPNV zu 

verbessern. Ziel ist, die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs deutlich zu steigern. 2022 werden 

wir die pandemiebedingten Einnahmeausfälle wie bisher ausgleichen. Wir wollen einen Ausbau- und 

Modernisierungspakt, bei dem sich Bund, Länder und Kommunen unter anderem über die 

Finanzierung bis 2030 einschließlich der Eigenanteile der Länder und Kommunen und die Aufteilung 

der Bundesmittel verständigen sowie Tarifstrukturen diskutieren. Regionalisierungsmittel werden ab 

2022 erhöht. Gemeinsam werden wir Qualitätskriterien und Standards für Angebote und 

Erreichbarkeit für urbane und ländliche Räume definieren.  

 

Für eine nahtlose Mobilität verpflichten wir Verkehrsunternehmen und Mobilitätsanbieter, ihre 

Echtzeitdaten unter fairen Bedingungen bereitzustellen. Anbieterübergreifende digitale Buchung und 

Bezahlung wollen wir ermöglichen. Den Datenraum Mobilität entwickeln wir weiter.  

 

Intermodale Verknüpfungen werden wir stärken und barrierefreie Mobilitätsstationen fördern.  

 

Digitale Mobilitätsdienste, innovative Mobilitätslösungen und Carsharing werden wir unterstützen und 

in eine langfristige Strategie für autonomes und vernetztes Fahren öffentlicher Verkehre einbeziehen. 
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Damit alle neuen Busse einschließlich der Infrastrukturen möglichst zeitnah klimaneutral fahren, wird 

der Bund die bestehende Förderung verlängern und mittelstandsfreundlicher ausgestalten. 

 

Wir setzen uns für faire Arbeitsbedingungen im ÖPNV ein. Zu diesem Zweck stärken wir die Tariftreue 

und schaffen die gesetzliche Grundlage dafür, Tarifverträge zur Bedingung bei Ausschreibungen zu 

machen. Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe zu berücksichtigen. Am Vorrang 

eigenwirtschaftlicher Verkehre halten wir fest. 

 

Mobilitätsforschung werden wir interdisziplinär aufwerten, das Zentrum Zukunft der Mobilität neu 

aufstellen und erweitern, sowie das Zentrum für Schienenverkehrsforschung stärken. 

 

Güterverkehr 

Wir unterstützen regionale Güterverkehrskonzepte, fördern emissionsfreie Stadtlogistik wie 

Ladezonen und Logistik-Hubs. Die Genehmigungspraxis von Schwerlast- und Großraumtransporten 

wollen wir erleichtern. Die Kontrollbehörden werden wir stärken und bessere Sozialstandards und 

Arbeitsbedingungen durchsetzen. Sichere Lkw-Stellflächen an und um Autobahnen werden wir 

ausbauen und telematisch optimieren. Wir werden dem Fachkräftemangel entgegenwirken, 

Qualifizierung modernisieren und Bürokratie abbauen. 

 

Autoverkehr 

Wir werden den Transformationsprozess der deutschen Automobilindustrie vor dem Hintergrund von 

Digitalisierung und Dekarbonisierung unterstützen. Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen 

werden wir darauf ausrichten, dass Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität mit mindestens15 

Millionen Elektro-Pkw im Jahr 2030 ist.  

 

Gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission werden im Verkehrsbereich in Europa 2035 

nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen – entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus. 

Außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte setzen wir uns dafür ein, dass 

nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können.   

 

Wir setzen uns für die Verabschiedung einer ambitionierten und umsetzbaren Schadstoffnorm EURO 

7 ein und werden dabei Wertschöpfung und Arbeitsplätze berücksichtigen.  

 

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss dem Bedarf vorausgehen. Wir werden deshalb den 

vorauslaufenden Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur mit dem Ziel von einer Million öffentlich und 
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diskriminierungsfrei zugänglichen Ladepunkten bis 2030 mit Schwerpunkt auf Schnellladeinfrastruktur 

ressortübergreifend beschleunigen, auf Effizienz überprüfen und entbürokratisieren. Wir setzen auf 

die Mobilisierung privater Investitionen. Wo wettbewerbliche Lösungen nicht greifen, werden wir mit 

Versorgungsauflagen, wo baulich möglich, die verlässliche Erreichbarkeit von Ladepunkten herstellen. 

Wir werden die Förderung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur effektiver und effizienter 

ausgestalten. Wir werden Hemmnisse in Genehmigungsprozessen, bei der Netzinfrastruktur und den 

Netzanschlussbedingungen abbauen und die Kommunen bei einer vorausschauenden Planung der 

Ladeinfrastruktur unterstützen. Wir werden bidirektionales Laden ermöglichen, wir sorgen für 

transparente Strompreise und einen öffentlich einsehbaren Belegungsstatus. Wir werden den Aufbau 

eines flächendeckenden Netzes an Schnellade-Hubs beschleunigen und die Anzahl der 

ausgeschriebenen Hubs erhöhen. Wir werden den Masterplan Ladeinfrastruktur zügig überarbeiten 

und darin notwendige Maßnahmen aus den Bereichen Bau, Energie und Verkehr bündeln sowie einen 

Schwerpunkt auf kommunale Vernetzung der Lösungen legen. Wir setzen uns für ambitionierte 

Ausbauziele auf europäischer Ebene ein. 

 

Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung der CO2-Flottengrenzwerte für Nutzfahrzeuge ein und 

unterstützen die Vorschläge der Europäischen Kommission für den Aufbau von Tank- und 

Ladeinfrastruktur für Lkw. 

 

Wir schaffen ein Mobilitätsdatengesetz und stellen freie Zugänglichkeit von Verkehrsdaten sicher. Zur 

wettbewerbsneutralen Nutzung von Fahrzeugdaten streben wir ein Treuhänder-Modell an, das 

Zugriffsbedürfnisse der Nutzer, privater Anbieter und staatlicher Organe sowie die Interessen 

betroffener Unternehmen und Entwickler angemessen berücksichtigt. Im Gesetz zum autonomen 

Fahren werden wir die Regelungen verbessern, Haftungsfragen klären und die Datenhoheit der Nutzer 

sicherstellen. 

 

Verkehrsordnung 

Wir werden Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so anpassen, dass neben der 

Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und 

der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen 

Entscheidungsspielräume zu eröffnen. Wir wollen eine Öffnung für digitale Anwendungen wie digitale 

Parkraumkontrolle. In Umsetzung der Vision Zero werden wir das Verkehrssicherheitsprogramm 

weiterentwickeln. Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben.  
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Um Jugendliche schon frühzeitig für die Gefahren im Straßenverkehr zu schulen, werden wir 

begleitetes Fahren ab 16 Jahren ermöglichen. Wir wollen mehr digitale Elemente des 

Führerscheinunterrichtes ermöglichen, die Digitalisierung von Fahrzeugdokumenten vorantreiben und 

das Monopol bei der Fahrerlaubnisprüfung unter Wahrung geltender Qualitätsstandards aufheben.  

 

Wir wollen, dass Notbrems- und Abstandsassistenten in Nutzfahrzeugen nicht abgeschaltet werden 

dürfen. Die Nachrüstung von Lkw-Abbiegeassistenzsystemen werden wir bis zum verpflichtenden 

Einbau weiterhin fördern. 

 

Radverkehr 

Wir werden den Nationalen Radverkehrsplan umsetzen und fortschreiben, den Ausbau und die 

Modernisierung des Radwegenetzes sowie die Förderung kommunaler Radverkehrsinfrastruktur 

vorantreiben. Zur Stärkung des Radverkehrs werden wir die Mittel bis 2030 absichern und die 

Kombination von Rad und öffentlichem Verkehr fördern. Den Fußverkehr werden wir strukturell 

unterstützen und mit einer nationalen Strategie unterlegen. 

 

Schiffsverkehr 

Wir werden eine Nationale Hafenstrategie entwickeln und die enge Zusammenarbeit unserer Häfen 

fördern. Der Bund steht zur gemeinsamen Verantwortung für die notwendigen Hafeninfrastrukturen. 

Den Schifffahrtsanteil im Güterverkehr wollen wir steigern und dazu auch Hinterlandanbindungen 

stärken. Wir werden Landstrom und alternative Antriebe und Kraftstoffe fördern. Wir werden das 

Flottenerneuerungsprogramm für die klimafreundliche Binnenschifffahrt anpassen. Wir wollen bei der 

Ausgestaltung von Fit for 55 die Gesamtbelastungen für die Schifffahrt im Blick behalten. 

 

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie werden wir stärken, um eine einheitliche 

Flaggenstaatsverwaltung einzuführen und um den Offshore-Windenergieausbau zu beschleunigen.  

Wir werden Sanierung und Ausbau von Schleusen beschleunigen. Wir werden einen 

gesamtgesellschaftlichen Dialog zu Klimaresilienz und Naturschutz bei Wasserstraßen initiieren. Wir 

werden die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung stärken und ihre Effizienz erhöhen. 

 

Luftverkehr 

Wir wollen die deutsche Luftverkehrswirtschaft und -industrie als Schlüsselbranchen nachhaltig und 

leistungsfähig weiterentwickeln, in einem umfassenden Beteiligungsprozess ein Luftverkehrskonzept 

2030+ zur Zukunft der Flughäfen in Deutschland erstellen, die Schienenanbindung von Drehkreuzen 

fördern und durch bessere Bahnverbindungen die Anzahl von Kurzstreckenflügen verringern. 
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Deutschland soll Vorreiter beim CO2-neutralen Fliegen werden bei Wahrung von fairen 

Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb. Unser Ziel ist die Schaffung von fairen 

Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb für einen wirksamen Klimaschutz im 

Luftverkehr, der Emissionen effektiv reduziert sowie Carbon Leakage vermeidet. Bis zur europäischen 

Entscheidung über die Einführung einer Kerosinsteuer in Anlehnung an den Energiegehalt werden wir 

uns dafür einsetzen, auch europaweit eine Luftverkehrsabgabe einzuführen, wie sie in Deutschland 

erhoben wird. Wir werden uns bei der Europäischen Union dafür einsetzen, dass Flugtickets nicht zu 

einem Preis unterhalb der Steuern, Zuschläge, Entgelte und Gebühren verkauft werden dürfen. Mit 

Blick auf die aktuelle pandemiebedingte Krise der Luftfahrtbranche werden wir eine Erhöhung der 

Luftverkehrsabgabe erst nach 2023 prüfen. Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer werden wir für die 

Förderung von Produktion und Einsatz von CO2-neutralen strombasierten Flugkraftstoffen sowie für 

Forschung, Entwicklung und Flottenmodernisierung im Luftverkehr einsetzen. Wir unterstützen 

ambitionierte Quoten für Power-to-Liquid (PtL-Quoten) im Luft- und Schiffsverkehr, um einen 

Markthochlauf anzureizen. Wir wollen Fluglärm reduzieren und den Anteil lärmabhängiger 

Flughafenentgelte erhöhen. Wir fördern einen klimaneutralen Flughafenbetrieb. 

 

Die Aufgabe der Deutschen Flugsicherung wird um das Thema eines effektiven Lärmschutzes 

erweitert. Eine Änderung des Fluglärmschutzgesetzes werden wir auf Basis des Evaluierungsberichts 

der Bundesregierung betrachten. Wir werden uns auf EU-Ebene für die Umsetzung des „Single 

European Sky“ und einen niedrigeren Schwefelgehalt von Kerosin einsetzen.  

 

Detektion und Abwehr von Drohnen ist hoheitliche Aufgabe.  

 

 

Klima, Energie, Transformation 

 

Der menschengemachte Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir 

müssen die Klimakrise gemeinsam bewältigen. Darin liegen auch große Chancen für die 

Modernisierung unseres Landes und den Industriestandort Deutschland: Neue Geschäftsmodelle und 

Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit schaffen. Die neue Bundesregierung 

wird den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu einem zentralen Projekt ihrer Regierungsarbeit 

machen. Wir werden national, in Europa und international unsere Klima-, Energie- und 

Wirtschaftspolitik auf den 1,5-Grad-Pfad ausrichten und die Potenziale auf allen staatlichen Ebenen 
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aktivieren. Um dies zu erreichen, werden wir unsere Ziele ambitioniert aus dem gemeinsamen Beitrag 

ableiten, zu dem sich die Europäische Union im Rahmen des Pariser Abkommens verpflichtet hat. 

 

Dabei sichern wir die Freiheit kommender Generationen im Sinne der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts, indem wir einen verlässlichen und kosteneffizienten Weg zur 

Klimaneutralität spätestens 2045 technologieoffen ausgestalten. Am deutschen Atomausstieg halten 

wir fest. Wir setzen auf eine sozial-ökologische Marktwirtschaft und auf konkrete Maßnahmen, die in 

den nächsten Jahren umgesetzt werden und die Menschen mitnehmen.  

 

In den Verhandlungen über das EU-Programm „Fit for 55“ unterstützen wir die Vorschläge der EU-

Kommission und wollen in den einzelnen Sektoren die Instrumente möglichst technologieneutral 

ausgestalten.  

 

Klimaschutzgesetz 

Wir werden das Klimaschutzgesetz noch im Jahr 2022 konsequent weiterentwickeln und ein 

Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen auf 

den Weg bringen. Wir werden Klimaschutz zu einer Querschnittsaufgabe machen, indem das jeweils 

federführende Ressort seine Gesetzentwürfe auf ihre Klimawirkung und die Vereinbarkeit mit den 

nationalen Klimaschutzzielen hin prüft und mit einer entsprechenden Begründung versieht 

(Klimacheck).  

 

Alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen: Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, 

Industrie und Landwirtschaft. Die Einhaltung der Klimaziele werden wir anhand einer 

sektorübergreifenden und analog zum Pariser Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrechnung 

überprüfen. Basis dafür ist das jährliche Monitoring.  

 

Auf dem Weg zur Klimaneutralität müssen alle Sektoren ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele 

leisten. Wir wollen mit aller Kraft vermeiden, dass Deutschland aufgrund einer Nichterreichung seiner 

Klimaziele EU-Emissionshandels-Zertifikate im Rahmen der EU-Lastenteilung kaufen muss, die den 

Bundeshaushalt belasten.  

 

Wir werden ein Klimaschutzsofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen und Vorhaben bis Ende 

2022 auf den Weg bringen und abschließen. 

 

Erneuerbare Energien 
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Wir machen es zu unserer gemeinsamen Mission, den Ausbau der Erneuerbaren Energien drastisch zu 

beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. 

 

Wir richten unser Erneuerbaren-Ziel auf einen höheren Bruttostrombedarf von 680-750 TWh im Jahr 

2030 aus. Davon sollen 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien stammen. Entsprechend beschleunigen 

wir den Netzausbau. Die jährlichen Ausschreibungsmengen passen wir dynamisch an. 

 

Wir benötigen einen Instrumentenmix, um den massiven Ausbau zu erreichen: Neben dem EEG 

werden wir Instrumente für den förderfreien Zubau, wie z. B. langfristige Stromlieferverträge (PPA) 

und den europaweiten Handel mit Herkunftsnachweisen im Sinne des Klimaschutzes stärken.  

 

Den dezentralen Ausbau der Erneuerbaren Energien wollen wir stärken. Erneuerbarer Strom, 

insbesondere aus ausgeförderten Anlagen und Anlagen außerhalb der EEG-Förderung soll stärker in 

der Erzeugerregion genutzt werden können. Dafür werden wir alle notwendigen Regelungen 

überprüfen. Grün erzeugter Strom muss in der Erzeugerregion auch als grüner Strom genutzt werden 

dürfen. 

 

Wir werden Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigen. Die Erneuerbaren 

Energien liegen im öffentlichen Interesse und dienen der Versorgungssicherheit. Bei der 

Schutzgüterabwägung setzen wir uns dafür ein, dass es einen zeitlich bis zum Erreichen der 

Klimaneutralität befristeten Vorrang für Erneuerbare Energien gibt. Wir schaffen Rechtssicherheit im 

Artenschutzrecht, u. a. durch die Anwendung einer bundeseinheitlichen Bewertungsmethode bei der 

Artenschutzprüfung von Windenergievorhaben. Des Weiteren werden wir uns für eine stärkere 

Ausrichtung auf den Populationsschutz auf europäischer Ebene einsetzen und die 

Ausnahmetatbestände rechtssicher fassen. 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Zulassungsbehörden durch den Einsatz externer Projektteams 

wirksam entlastet werden. Der zeitliche Beginn der gesetzlichen Genehmigungsfristen soll durch klare 

Anforderungen an die Antragsunterlagen gesichert werden. Auch soll eine Klarstellung der 

Umsetzungsfristen für Genehmigungen vorgenommen werden. 

 

Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen 

Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. Bürokratische 

Hürden werden wir abbauen und Wege eröffnen, um private Bauherren finanziell und administrativ 

nicht zu überfordern. Wir sehen darin auch ein Konjunkturprogramm für Mittelstand und Handwerk. 



57 

Unser Ziel für den Ausbau der Photovoltaik (PV) sind ca. 200 GW bis 2030. Dazu beseitigen wir alle 

Hemmnisse, u. a. werden wir Netzanschlüsse und die Zertifizierung beschleunigen, Vergütungssätze 

anpassen, die Ausschreibungspflicht für große Dachanlagen und die Deckel prüfen. Auch innovative 

Solarenergie wie Agri- und Floating-PV werden wir stärken und die Ko-Nutzung ermöglichen.  

 

Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden. Die nähere 

Ausgestaltung des Flächenziels erfolgt im Baugesetzbuch. Wir stärken den Bund-Länder-

Kooperationsausschuss.  

 

Wir werden noch im ersten Halbjahr 2022 gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen alle 

notwendigen Maßnahmen anstoßen, um das gemeinsame Ziel eines beschleunigten Erneuerbaren-

Ausbaus und die Bereitstellung der dafür notwendigen Flächen zu organisieren. 

 

Wir werden sicherstellen, dass auch in weniger windhöffigen Regionen der Windenergieausbau 

deutlich vorankommt, damit in ganz Deutschland auch verbrauchsnah Onshore-Windenergie zur 

Verfügung steht (und Netzengpässe vermieden werden).   

 

Wo bereits Windparks stehen, muss es ohne großen Genehmigungsaufwand möglich sein, alte 

Windenergieanlagen durch neue zu ersetzen. Den Konflikt zwischen Windkraftausbau und Artenschutz 

wollen wir durch innovative technische Vermeidungsmaßnahmen entschärfen, u. a. durch 

Antikollisionssysteme. Wir wollen die Abstände zu Drehfunkfeuern und Wetterradaren kurzfristig 

reduzieren. Bei der Ausweisung von Tiefflugkorridoren soll der Windenergieausbau verstärkt 

berücksichtigt werden.  

 

Die Kapazitäten für Windenergie auf See werden wir auf mindestens 30 GW 2030, 40 GW 2035 und 70 

GW 2045 erheblich steigern. Dazu werden wir entsprechende Flächen in der Außenwirtschaftszone 

sichern. Offshore-Anlagen sollen Priorität gegenüber anderen Nutzungsformen genießen. Auch in der 

Ko-Nutzung sehen wir eine Möglichkeit für einen besseren Interessenausgleich. Wir treiben 

europäische Offshore-Kooperationen weiter voran und stärken grenzüberschreitende Projekte in 

Nord- und Ostsee. 

 

Den zusätzlich erzeugten Offshore-Windstrom werden wir beschleunigt, eingriffsminimierend und 

gebündelt anbinden. Die dafür notwendigen Technologieentscheidungen, beispielsweise zur Rolle 

hybrider Interkonnektoren, vermaschter Offshore-Netze oder von Multiterminalanbindungen, werden 

wir umgehend treffen und dabei auch die landseitige Netzintegration im Blick haben.  
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Die Bioenergie in Deutschland soll eine neue Zukunft haben. Dazu werden wir eine nachhaltige 

Biomasse-Strategie erarbeiten. 

 

Wir wollen das Potenzial der Geothermie für die Energieversorgung, u. a. durch Verbesserung der 

Datenlagen und Prüfung einer Fündigkeitsrisikoversicherung, stärker nutzen. 

 

Wir wollen dafür sorgen, dass Kommunen von Windenergieanlagen und größeren Freiflächen-

Solaranlagen auf ihrem Gebiet finanziell angemessen profitieren können. 

 

Wir stärken die Bürger-Energie als wichtiges Element für mehr Akzeptanz. Im Rahmen des 

europarechtlich Möglichen werden wir die Rahmenbedingungen für die Bürger-Energie verbessern 

(Energy Sharing, Prüfung eines Fonds, der die Risiken absichert) und insgesamt die De-minimis-

Regelungen als Beitrag zum Bürokratieabbau ausschöpfen.  

 

Wir werden im Rahmen der Novellierung des Steuer-, Abgaben- und Umlagensystems die Förderung 

von Mieterstrom- und Quartierskonzepten vereinfachen und stärken.  

 

Wir werden uns für eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung und den Ausbau der 

Wärmenetze einsetzen. Wir streben einen sehr hohen Anteil Erneuerbarer Energien bei der Wärme an 

und wollen bis 2030 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugen. 

 

Wir werden die Länder zu Gesprächen darüber einladen, wie der Bund sie bei der Umsetzung der in 

der Klimarahmenkonvention verankerten Klimabildung am besten unterstützen kann. 

 

Kohleausstieg  

Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung 

nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das 

verschärfte 2030-Klimaziel sowie die kommende und von uns unterstützte Verschärfung des EU-

Emissionshandels schränken die Spielräume zunehmend ein. Das verlangt den von uns angestrebten 

massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Errichtung moderner Gaskraftwerke, um den im 

Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu wettbewerbsfähigen Preisen zu 

decken. Dafür werden wir den für 2026 im Kohleausstiegsgesetz vorgesehenen Überprüfungsschritt 

bis spätestens Ende 2022 analog zum Gesetz vornehmen.  
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Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien notwendigen Gaskraftwerke sollen zur 

Nutzung der vorhandenen (Netz-)Infrastrukturen und zur Sicherung von Zukunftsperspektiven auch an 

bisherigen Kraftwerksstandorten gebaut werden. Sie müssen so gebaut werden, dass sie auf 

klimaneutrale Gase (H2-ready) umgestellt werden können. Die Versorgungssicherheit und den 

schnellen Ausbau der Erneuerbaren werden wir regelmäßig überprüfen. Dazu werden wir das 

Monitoring der Versorgungssicherheit mit Strom und Wärme zu einem echten Stresstest 

weiterentwickeln. 

 

Die betroffenen Regionen sowie die vom Kohleabbau Betroffenen können weiterhin auf solidarische 

Unterstützung zählen. Maßnahmen des Strukturstärkungsgesetzes wie zum Beispiel das Vorhaben 

Universitätsmedizin Cottbus werden vorgezogen bzw. beschleunigt. Die flankierenden 

arbeitspolitischen Maßnahmen wie das Anpassungsgeld werden entsprechend angepasst und um eine 

Qualifizierungskomponente für jüngere Beschäftigte ergänzt. Niemand wird ins Bergfreie fallen. Unser 

Ziel ist es, im Rahmen des Kohleausstiegs ergänzend zu den bisher im Gesetz zugesagten Leistungen 

an Kommunen keine zusätzlichen Entschädigungen an Unternehmen zu zahlen. Die im dritten 

Umsiedlungsabschnitt betroffenen Dörfer im Rheinischen Revier wollen wir erhalten. Über Lützerath 

werden die Gerichte entscheiden. 

 

Geprüft wird die Errichtung einer Stiftung oder Gesellschaft, die den Rückbau der Kohleverstromung 

und die Renaturierung organisiert.  

 

Gas und Wasserstoff 

Eine Energieinfrastruktur für erneuerbaren Strom und Wasserstoff ist eine Voraussetzung für die 

europäische Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im 21. Jahrhundert. Wir wollen die 

Energieversorgung für Deutschland und Europa diversifizieren. Für energiepolitische Projekte auch in 

Deutschland gilt das europäische Energierecht. 

 

Wir beschleunigen den massiven Ausbau der Erneuerbare Energien und die Errichtung moderner 

Gaskraftwerke, um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu 

wettbewerbsfähigen Preisen zu decken. Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien 

notwendigen Gaskraftwerke müssen so gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase (H2-ready) 

umgestellt werden können. Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar. 

 

Die Wasserstoffstrategie wird 2022 fortgeschrieben. Ziel ist ein schneller Markthochlauf. Erste Priorität 

hat die einheimische Erzeugung auf Basis Erneuerbarer Energien. Für einen schnellen Hochlauf und bis 
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zu einer günstigen Versorgung mit grünem Wasserstoff setzen wir auf eine technologieoffene 

Ausgestaltung der Wasserstoffregulatorik. 

 

Wir wollen den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft und die dafür notwendige Import- 

und Transportinfrastruktur möglichst schnell vorantreiben. Wir wollen eine Elektrolysekapazität von 

rund 10 Gigawatt im Jahr 2030 erreichen. Dies werden wir u. a. durch den Zubau von Offshore-

Windenergie sowie europäische und internationale Energiepartnerschaften sicherstellen. Dazu ist ein 

engagierter Aufbau der notwendigen Infrastruktur erforderlich. Dafür werden wir die notwendigen 

Rahmenbedingungen einschließlich effizient gestalteter Förderprogramme schaffen und insbesondere 

auch die europäische Zusammenarbeit in diesem Bereich stärken. 

 

Wir werden die novellierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie nach Verabschiedung möglichst 

technologieoffen und ambitioniert umsetzen; dabei schließen wir Atomkraft weiterhin aus.  

 

Beim Import von Wasserstoff werden wir die klimapolitischen Auswirkungen beachten und faire 

Wettbewerbsbedingungen für unsere Wirtschaft sicherstellen. 

 

Wir setzen uns auf europäischer Ebene für eine einheitliche Zertifizierung von Wasserstoff und seinen 

Folgeprodukten ein und stärken europäische Importpartnerschaften. Wir werden das IPCEI 

Wasserstoff zusammen mit den Bundesländern schnell umsetzen und Investitionen in den Aufbau 

einer Wasserstoffinfrastruktur fördern. Wir wollen Programme wie z. B. H2Global europäisch 

weiterentwickeln und entsprechend finanziell ausstatten. 

 

Netze 

Strom- und Wasserstoffnetze sind das Rückgrat des Energiesystems der Zukunft. Für den massiven 

Ausbau der Erneuerbaren Energien brauchen wir mehr Tempo und Verbindlichkeit beim Netzausbau 

auf allen Ebenen. Netzinfrastrukturen wollen wir in Zukunft auf allen politischen Ebenen stärker 

gemeinsam und vorausschauend planen. Dazu werden wir Bundesnetzagentur und Netzbetreiber 

umgehend beauftragen, einen über die aktuellen Netzentwicklungsplanungen hinausgehenden Plan 

für ein Klimaneutralitätsnetz zu berechnen und den Bundesbedarfsplan entsprechend fortschreiben. 

Besonderes Augenmerk muss bei allen Maßnahmen auf den Stromautobahnen liegen. 

 

Im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms werden wir weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. 

Wir werden die Planungs- und Genehmigungsverfahren für eine schnellere Planung und Realisierung 

von Strom- und Wasserstoffnetzen beschleunigen. Wir gewährleisten eine klare Zuordnung der 
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politischen Verantwortung für gute frühzeitige Bürgerbeteiligung beim Netzausbau. Wir legen bis 

Mitte 2023 eine „Roadmap Systemstabilität“ vor. Wir werden die Verteilnetze modernisieren und 

digitalisieren, u. a. durch eine vorausschauende Planung und mehr Steuerbarkeit. Den Rollout 

intelligenter Messsysteme als Voraussetzung für Smart Grids werden wir unter Gewährleistung des 

Datenschutzes und der IT-Sicherheit erheblich beschleunigen. Wir werden Speicher als eigenständige 

Säule des Energiesystems rechtlich definieren. Die Bereitstellung von Kapital für die Netzinfrastruktur 

braucht im europäischen Vergleich auch zukünftig attraktive Investitionsbedingungen. Wir werden im 

Einklang mit europäischem Recht den staatlichen Einfluss auf kritische Infrastruktur sicherstellen, 

wenn Sicherheitsinteressen berührt sind. 

 

Strommarktdesign 

Im Zuge des Ausbaus der Erneuerbaren Energien werden wir ein neues Strommarktdesign erarbeiten. 

Dazu setzen wir gemeinsam als Bundesregierung und Koalitionsfraktionen eine Plattform 

„Klimaneutrales Stromsystem“ ein, die 2022 konkrete Vorschläge macht und Stakeholder aus 

Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft einbezieht. Dabei bekennen wir uns zu einer weiteren 

Integration des europäischen Energiebinnenmarktes.  

 

Um den zügigen Zubau gesicherter Leistung anzureizen und den Atom- und Kohleausstieg abzusichern, 

werden wir in diesem Rahmen bestehende Instrumente evaluieren sowie wettbewerbliche und 

technologieoffene Kapazitätsmechanismen und Flexibilitäten prüfen. Dazu zählen u. a. gesicherte 

Erneuerbaren-Leistungen, hocheffiziente Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung im Rahmen der 

Weiterentwicklung des entsprechenden Gesetzes, ein Innovationsprogramm, um H2-ready-

Gaskraftwerke auch an Kohlekraftwerkstandorten anreizen zu können, Speicher, 

Energieeffizienzmaßnahmen und Lastmanagement.  

 

Wir werden Marktpreise bei der künftigen KWK-Förderung angemessen berücksichtigen.  

 

Außerdem bedarf es einer raschen und umfassenden Reform der Finanzierungsarchitektur des 

Energiesystems. Der Weg muss darin bestehen, Anreize für die sektorübergreifende Nutzung von 

Erneuerbaren Energien, dezentrale Erzeugungsmodelle sowie die Vermeidung von 

Treibhausgasemissionen konsequent zu stärken. Wir gewährleisten, dass erneuerbarer Strom 

wirtschaftlich für die Sektorenkopplung genutzt wird, anstatt die Anlagen wegen Netzengpässen 

abzuschalten. 
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Wir werden die staatlich induzierten Preisbestandteile im Energiesektor grundlegend reformieren und 

dabei auf systematische, konsistente, transparente und möglichst verzerrungsfreie 

Wettbewerbsbedingungen abzielen, Sektorenkopplung ermöglichen und so ein Level-Playing-Field für 

alle Energieträger und Sektoren schaffen. Dabei spielt der CO2-Preis eine zentrale Rolle. 

 

Wir treiben eine Reform der Netzentgelte voran, die die Transparenz stärkt, die Transformation zur 

Klimaneutralität fördert und die Kosten der Integration der Erneuerbaren Energien fair verteilt. 

 

Sozial gerechte Energiepreise 

Um – auch angesichts höherer CO2-Preiskomponenten – für sozial gerechte und für die Wirtschaft 

wettbewerbsfähige Energiepreise zu sorgen, werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage über den 

Strompreis beenden. Wir werden sie daher zum 1. Januar 2023 in den Haushalt übernehmen. Die 

Finanzierung übernimmt der EKF, der aus den Einnahmen der Emissionshandelssysteme (BEHG und 

ETS) und einem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gespeist wird. Der EKF wird in der Lage sein, die 

Finanzierung der nötigen Klimaschutzmaßnahmen und der EEG-Umlage zu stemmen. Mit der 

Vollendung des Kohleausstieges werden wir die Förderung der Erneuerbaren Energien auslaufen 

lassen. Im Rahmen dieser Änderungen werden alle Ausnahmen von EEG-Umlage und Energiesteuern 

sowie die Kompensationsregelungen überprüft und angepasst. Ziel ist es, Steuerbegünstigungen 

abzubauen, die sich auf die wirtschaftliche Nutzung von Strom beziehen und dabei die Entlastung 

durch den Wegfall der EEG-Umlage zu berücksichtigen. Die Unternehmen sollen dadurch insgesamt 

nicht mehr belastet werden.  

 

Wir wollen den europäischen Emissionshandel und das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) im 

Sinne des EU-Programms „Fit for 55“ überarbeiten. Wir setzen auf einen steigenden CO2-Preis als 

wichtiges Instrument, verbunden mit einem starken sozialen Ausgleich und werden dabei 

insbesondere Menschen mit geringeren Einkommen unterstützen. Was gut ist fürs Klima, wird 

günstiger – was schlecht ist, teurer. 

 

Daher unterstützen wir die Pläne der Europäischen Kommission zur Stärkung des bestehenden 

Emissionshandels und setzen uns für eine ambitionierte Reform ein. Wir setzen uns insbesondere auf 

europäischer Ebene für einen ETS-Mindestpreis sowie für die Schaffung eines zweiten 

Emissionshandels für die Bereiche Wärme und Mobilität (ETS 2) ein. Dabei ist vorzusehen, dass in den 

jeweiligen EU-Mitgliedstaaten ein sozialer Ausgleich stattfindet. In den 2030er Jahren soll es ein 

einheitliches EU-Emissionshandelssystem über alle Sektoren geben, das Belastungen nicht einseitig 

zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher verschiebt.  
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Der Preis im ETS liegt derzeit bei um die 60 Euro/Tonne. Nach allen Prognosen wird er strukturell nicht 

unter dieses Niveau fallen, sondern eher steigen. Sollte die Entwicklung der nächsten Jahre anders 

verlaufen und die Europäische Union sich nicht auf einen ETS-Mindestpreis verständigt haben, werden 

wir über die entsprechenden nationalen Maßnahmen entscheiden (wie z. B. Zertifikatlöschung oder 

Mindestpreis etc.), damit der CO2-Preis langfristig nicht unter 60 Euro/Tonne fällt.  

  

Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), einschließlich der erfassten Brennstoffemissionen in 

der Industrie (industrielle Prozesswärme), wollen wir auf seine Kompatibilität mit einem möglichen 

ETS 2 überprüfen und gegebenenfalls so anpassen, dass ein möglichst reibungsloser Übergang 

gewährleistet ist. Wir betrachten Energiepreise und CO2-Preise zusammen. Angesichts des derzeitigen 

Preisniveaus durch nicht CO2-Preis-getriebene Faktoren halten wir aus sozialen Gründen am bisherigen 

BEHG-Preispfad fest. Wir werden einen Vorschlag zur Ausgestaltung der Marktphase nach 2026 

machen. Um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu 

gewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-

Umlage hinaus entwickeln (Klimageld). 

 

Klima- und Energieaußenpolitik 

Wir stärken die multilaterale Zusammenarbeit im Rahmen der Agenda 2030 und des Pariser 

Abkommens und werden die deutschen Umwelt-, Klima- und Energiekooperationen ausbauen. Wir 

nutzen u. a. die deutsche G7-Präsidentschaft 2022 für eine Initiative zur Gründung von 

Klimapartnerschaften sowie eines für alle Staaten offenen internationalen Klimaclubs. Ziele sind u. a. 

Klimaneutralität, der massive Ausbau Erneuerbarer Energien und deren Infrastruktur, die Produktion 

von Wasserstoff. Wir streben ein globales Emissionshandelssystem an, das mittelfristig zu einem 

einheitlichen CO2-Preis führt.  

 

Wir werden unsere Zusagen für den deutschen Anteil an den 100 Milliarden US-Dollar der 

internationalen Klimafinanzierung im Rahmen einer kohärenten Klimaaußenpolitik erfüllen und 

perspektivisch erhöhen. 

 

Unsere Klimaaußenpolitik wollen wir u. a. mit dem Klimakabinett kohärenter und stärker machen. 

 

Wir setzen uns für eine Reform des Energiecharta-Vertrages ein.  
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Transformation der Wirtschaft 

Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland als Grundlage für 

nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und hohe Beschäftigung in einer sozial-ökologischen 

Marktwirtschaft erhöhen. Wir werden Unternehmen und Beschäftigte bestmöglich unterstützen, 

Innovation fördern und neues Zutrauen in Gründergeist, Innovation und Unternehmertum schaffen. 

Wir müssen die Klimakrise gemeinsam bewältigen. Darin liegen auch große Chancen für unser Land 

und den Industriestandort Deutschland: Neue Geschäftsmodelle und Technologien können 

klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit schaffen. 

 

Wir sehen den Weg zur CO2-neutralen Welt als große Chance für den Industriestandort Deutschland. 

Neue Geschäftsmodelle und Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit 

schaffen, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen für Industrie und Mittelstand wie einen 

massiven Ausbau Erneuerbarer Energien, wettbewerbsfähige Energiepreise, Versorgungssicherheit 

mit Strom und Wärme sowie schnelle und unbürokratische Genehmigungsverfahren sicherstellen. 

  

Wir wollen mehr privates Kapital für Transformationsprojekte aktivieren. Dazu prüfen wir auch, welche 

Beiträge öffentliche Förderbanken zur Risikoabsicherung leisten können.  

 

Im Dialog mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden wollen wir eine „Allianz für Transformation“ 

schmieden und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stabile und verlässliche 

Rahmenbedingungen für die Transformation besprechen. 

 

Um die Unternehmen bei ihren Investitionen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen, setzen 

wir auf zielgerichtete Instrumente. Dazu legen wir u. a. einen Transformationsfonds bei der KfW auf, 

nutzen Klimaschutzdifferenzverträge, fördern Leuchtturmprojekte und schaffen Anreize für Leitmärkte 

und für klimaneutrale Produkte. Wir werden auch die Kleinen und Mittleren Unternehmen bei ihrem 

Weg zur klimatechnologischen Transformation begleiten und fördern. 

 

Wir setzen uns für einen wirksamen Carbon-Leakage-Schutz ein (Boarder Adjustment Mechanism, 

freie Zuteilung).  

 

Bei der Novellierung der europäischen Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien und anderer 

Regelungen werden wir darauf achten, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gewahrt 

bleibt. 
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Eine wichtige Rolle bei der Transformation spielt die Energie- und Ressourceneffizienz, d.h. wie etwa 

Industrievergünstigungen an die Umsetzung wirtschaftlicher Energieeffizienzmaßnahmen zu knüpfen 

oder Produktstandards weiterzuentwickeln. Das gilt gleichermaßen auch für die Energiewende.  

 

Wir bekennen uns zur Notwendigkeit auch von technischen Negativemissionen und werden eine 

Langfriststrategie zum Umgang mit den etwa 5 Prozent unvermeidbaren Restemissionen erarbeiten. 

 

Wir werden im Dialog mit den Unternehmen Lösungen suchen, wie wir Betriebsgenehmigungen für 

Energieinfrastruktur (Kraftwerke oder Gasleitungen) mit fossilen Brennstoffen rechtssicher so erteilen 

können, dass der Betrieb über das Jahr 2045 hinaus nur mit nicht-fossilen Brennstoffen fortgesetzt 

werden kann, ohne einen Investitionsstopp, Fehlinvestitionen und Entschädigungsansprüche 

auszulösen. 

 

Atom 

In den internationalen Bemühungen zur Erreichung der Klimaneutralität bekennt sich Deutschland 

eindeutig zum Ausbau und zur Nutzung der Erneuerbaren Energien. Wir setzen uns auf internationaler 

und europäischer Ebene dafür ein, dass die Atomenergie für die von ihr verursachten Kosten selbst 

aufkommt. Wir stellen uns der Verantwortung für die radioaktiven Abfälle. Die Standortsuche für ein 

Endlager für hochradioaktive Abfälle soll entsprechend der gesetzlich festgelegten Prinzipien 

wissenschaftsbasiert, partizipativ, transparent, sich selbst hinterfragend und lernend fortgesetzt 

werden.  

 

Genehmigte Endlager müssen zügig fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Hierzu gehören 

auch die Standortauswahl und die Errichtung des notwendigen Logistikzentrums. 

 

Wir werden uns für eine Abschaltung der grenznahen Risikoreaktoren einsetzen. Wir sprechen uns 

dafür aus, Kompetenzen in diesem Bereich zu bündeln. 

 

 

IV. Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt 
 

Ein hohes Beschäftigungsniveau und gerechte Entlohnung sind Grundlage für unseren Wohlstand und 

die Finanzierung unserer sozialen Sicherung. Wir wollen jeder und jedem eine möglichst sichere 

Beschäftigungsbiografie ermöglichen und die Beschäftigungsfähigkeit durch Qualifizierung und 

gesunde Arbeit erhalten. Jede Arbeit verdient Respekt und Anerkennung. Wir erhöhen den 
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Mindestlohn und schaffen ein modernes Arbeitsrecht, das Sicherheit und fair ausgehandelte 

Flexibilität ermöglicht.  

 

Wir setzen uns für einen Sozialstaat ein, der die Bürgerinnen und Bürger absichert, aber auch dabei 

unterstützt, neue Chancen im Leben zu ergreifen. Die Rente muss verlässlich und auskömmlich sein, 

darum sichern wir das Rentenniveau und ergänzen sie um kapitalgedeckte Elemente. Wir erneuern mit 

dem Bürgergeld das System der Grundsicherung.  

 

Alle Menschen in Deutschland sollen gut versorgt und gepflegt werden – in der Stadt und auf dem 

Land. Unser Ziel ist eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik.  Die 

Pandemie hat uns die Verletzlichkeit unseres Gesundheitswesens vor Augen geführt. Wir ziehen 

Lehren und sorgen für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung sowie eine menschliche und 

qualitativ hochwertige Medizin und Pflege. 

 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Wir werden dazu beitragen, dass ausreichend Wohnraum geschaffen 

wird und das Bauen und Wohnen der Zukunft bezahlbar, klimaneutral und barrierearm wird. Wichtig 

für das Wohnumfeld sind lebendige öffentliche Räume. 

 

 

Arbeit 

 

Wir wollen die moderne Arbeitswelt gestalten, dabei berufliche Chancen ermöglichen sowie Sicherheit 

und Flexibilität in Einklang bringen.  

 

Ausbildung 

Zur Stärkung und Modernisierung berufsbildender Schulen legen wir mit Ländern, Kommunen und 

relevanten Akteuren einen Pakt auf. Mit den Ländern bauen wir die Berufsorientierung und 

Jugendberufsagenturen flächendeckend aus. Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, die allen 

Jugendlichen einen Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung ermöglicht, stets vorrangig 

im Betrieb. Wir führen die Allianz für Ausbildung fort. Die Einstiegsqualifizierung, die assistierte 

Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen und Verbundausbildungen bauen wir aus. Wir öffnen die 

Hilfen für Geflüchtete. Wir begrüßen tariflich vereinbarte Ausgleichsfonds. In Regionen mit erheblicher 

Unterversorgung an Ausbildungsplätzen initiieren wir bedarfsgerecht außerbetriebliche 

Ausbildungsangebote in enger Absprache mit den Sozialpartnern. Wir erhöhen die 

Ausbildungsmobilität. Für Menschen in Arbeitslosigkeit und Grundsicherung fördern wir 



67 

vollqualifizierende Ausbildungen bei der beruflichen Weiterbildung unabhängig von ihrer Dauer. 

Vollzeitschulische Ausbildung muss vergütet und frei von Schulgeld sein. Wir bringen eine 

Exzellenzinitiative Berufliche Bildung auf den Weg, u. a. bauen wir InnoVet aus und öffnen die 

Begabtenförderungswerke des Bundes für die berufliche Bildung. Gleichwertige berufliche 

Qualifikationen erkennen wir für höhere Karrierewege im öffentlichen Dienst an. Die Ergebnisse des 

Evaluationsauftrags zum dualen Studium werden wir zügig mit allen relevanten Akteuren beraten. 

 

Weiterbildung 

In Zeiten des digitalen und demografischen Wandels ist eine gezielte Nationale 

Weiterbildungsstrategie wesentliche Voraussetzung, um unsere wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Wir verbessern Möglichkeiten für berufliche Neuorientierung, 

Aus- und Weiterbildung – auch in Teilzeit. Die Instrumente der Bildungspolitik und der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik stimmen wir aufeinander ab.  

 

Zur Unterstützung des persönlich motivierten lebensbegleitenden Lernens bauen wir das Aufstiegs-

BAföG aus, öffnen den Unterhaltsbeitrag für Teilzeitfortbildungen, fördern Weiterbildungen auch auf 

der gleichen Stufe des Deutschen Qualifikationsrahmens und auch für eine zweite vollqualifizierte 

Ausbildung, erhöhen die Fördersätze und Freibeträge deutlich und schließen Förderlücken zum BAföG. 

Ziel ist, dass Aufstiegslehrgänge und Prüfungen mit angemessenen Preisen kostenfrei sind.  

 

Mit dem Lebenschancen-BAföG schaffen wir ein neues Instrument für die selbstbestimmte 

Weiterbildung auch jenseits berufs- und abschlussbezogener Qualifikation für alle. Dazu schaffen wir 

eine einfache Möglichkeit zum Bildungssparen in einem Freiraumkonto. Menschen mit geringem 

Einkommen erhalten hierfür jährliche Zuschüsse.  

 

Mit einer Bildungs(teil)zeit nach österreichischem Vorbild bieten wir Beschäftigten finanzielle 

Unterstützung für arbeitsmarktbezogene Weiterbildung. Dies ermöglicht z. B. das Nachholen eines 

Berufsabschlusses oder eine berufliche Neuorientierung. Voraussetzung ist eine Vereinbarung 

zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. Die BA prüft die Fördervoraussetzungen.  

 

Der Bundesagentur für Arbeit (BA) kommt eine stärkere Rolle bei der Qualifizierung und dazugehöriger 

Beratung zu. Um alle an Weiterbildung Interessierten und Betriebe zu unterstützen, schaffen wir eine 

Vernetzung der BA mit den regionalen Akteuren und einheitliche Anlaufstellen. Dafür bauen wir die 

Weiterbildungsverbünde aus und unterstützen den Aufbau von Weiterbildungsagenturen. Die 

Nationale Online Weiterbildungsplattform und die Bildungsplattform werden weiterentwickelt, 
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verzahnt und verstetigt. Damit schaffen wir einen übersichtlichen Zugang zu Bildungs- und 

Beratungsangeboten sowie Förderinstrumenten.  

 

Mit einem ans Kurzarbeitergeld angelehnten Qualifizierungsgeld kann die BA Unternehmen im 

Strukturwandel ermöglichen, ihre Beschäftigten durch Qualifizierung im Betrieb zu halten und 

Fachkräfte zu sichern. Voraussetzung dafür sind Betriebsvereinbarungen. Gleichzeitig setzen wir 

Anreize für Transformationstarifverträge.  Auch das Transfer-Kurzarbeitergeld weiten wir aus und 

entwickeln die Instrumente des SGB III in Transfergesellschaften weiter.  

 

Für Menschen in Arbeitslosigkeit und in der Grundsicherung weiten wir die eigenständige Förderung 

von Grundkompetenzen aus und stellen klar, dass die Vermittlung in Arbeit keinen Vorrang vor einer 

beruflichen Aus- und Weiterbildung hat, die die Beschäftigungschancen stärkt. Bei beruflicher 

Qualifizierung erhalten SGB II- und III-Leistungsberechtigte ein zusätzliches, monatliches 

Weiterbildungsgeld von 150 Euro, sodass ein wirksamer Anreiz zur Weiterbildung entsteht. Nach einer 

Weiterbildung soll mindestens ein Anspruch auf drei Monate Arbeitslosengeld bestehen.  

 

Arbeitszeit und Arbeitsort 

Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren und die Wünsche von Arbeitnehmerinnen, 

Arbeitnehmern und Unternehmen nach einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung aufzugreifen, wollen 

wir Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei unterstützen, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. 

Wir halten am Grundsatz des 8-Stunden-Tages im Arbeitszeitgesetz fest. Im Rahmen einer im Jahre 

2022 zu treffenden, befristeten Regelung mit Evaluationsklausel werden wir es ermöglichen, dass im 

Rahmen von Tarifverträgen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter bestimmten 

Voraussetzungen und in einzuhaltenden Fristen ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können. Außerdem 

wollen wir eine begrenzte Möglichkeit zur Abweichung von den derzeit bestehenden Regelungen des 

Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaffen, wenn Tarifverträge oder 

Betriebsvereinbarungen, auf Grund von Tarifverträgen, dies vorsehen (Experimentierräume). Im 

Dialog mit den Sozialpartnern prüfen wir, welchen Anpassungsbedarf wir angesichts der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Arbeitszeitrecht sehen. Dabei müssen flexible 

Arbeitszeitmodelle (z. B. Vertrauensarbeitszeit) weiterhin möglich sein. 

 

Homeoffice grenzen wir als eine Möglichkeit der Mobilen Arbeit rechtlich von der Telearbeit und dem 

Geltungsbereich der Arbeitsstättenverordnung ab. Arbeitsschutz, gute Arbeitsbedingungen und das 

Vorhandensein eines betrieblichen Arbeitsplatzes sind bei mobiler Arbeit wichtige Voraussetzungen. 

Dies erfordert Information und Beratung der Beschäftigten sowie deren angemessene Unterstützung 



69 

durch ihre Arbeitgeber. Zur gesunden Gestaltung des Homeoffice erarbeiten wir im Dialog mit allen 

Beteiligten sachgerechte und flexible Lösungen. Coworking-Spaces sind eine gute Möglichkeit für 

mobile Arbeit und die Stärkung ländlicher Regionen. Beschäftigte in geeigneten Tätigkeiten erhalten 

einen Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice. Arbeitgeber können dem Wunsch 

der Beschäftigten nur dann widersprechen, wenn betriebliche Belange entgegenstehen. Das heißt, 

dass eine Ablehnung nicht sachfremd oder willkürlich sein darf. Für abweichende tarifvertragliche und 

betriebliche Regelungen muss Raum bleiben. Mobile Arbeit soll EU-weit unproblematisch möglich sein. 

 

Selbständige 

Selbständige sind wesentlicher Teil unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Nach der aktuellen Reform 

des Statusfeststellungverfahrens führen wir im Lichte der Erfahrungen einen Dialog mit Selbständigen 

und ihren Verbänden, um dieses zu beschleunigen und zu verbessern. Ziel ist, in der digitalen und 

agilen Arbeitswelt unbürokratisch Rechtssicherheit zu schaffen.  

 

Durch einen erleichterten Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung unterstützen wir auch 

Selbstständige sowie Gründerinnen und Gründer. Wir prüfen dabei, ob und wie ein Zugang ohne 

Vorversicherungszeit möglich ist. Wer als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer in einer GmbH (etc.) 

tätig war und dafür Beiträge entrichtet hat, sollte Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Die 

Sonderregelung für unständig Beschäftigte in der Arbeitslosenversicherung, insbesondere für 

Kulturschaffende, entfristen wir und prüfen Vereinfachung und Weiterentwicklung.  

 

Zur Unterstützung von Soloselbständigen in der andauernden Corona-Pandemie führen wir die 

Neustarthilfe im Rahmen der Überbrückungshilfe III Plus so lange wie benötigt fort. Um auch bei 

zukünftigen schweren Krisen, die zu nicht selbst verantworteten Erwerbsausfällen führen, 

Selbstständige auch bei der Finanzierung ihrer Lebensunterhaltskosten schneller und besser helfen zu 

können, treffen wir Vorsorge für steuerfinanzierte Wirtschaftshilfen. Dabei werten wir die Erfahrungen 

mit der Neustarthilfe aus. Wir schaffen kein neues Regelsystem. Während der Corona-Pandemie hat 

sich die besondere Bedeutung der Künstlersozialkasse für die soziale Absicherung von Kreativen und 

Kulturschaffenden bewährt. Diese wollen wir auch künftig sicherstellen. 

 

Mindestlohn 

Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn in einer einmaligen Anpassung auf zwölf Euro pro Stunde 

erhöhen. Im Anschluss daran wird die unabhängige Mindestlohnkommission über die etwaigen 

weiteren Erhöhungsschritte befinden. Wir unterstützen den Vorschlag der EU-Kommission für eine 

Richtlinie über angemessene armutsfeste Mindestlöhne zur Stärkung des Tarifsystems. Dabei setzen 
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wir uns – unter Achtung der europäischen Kompetenzordnung sowie unterschiedlicher Systeme und 

Traditionen von Arbeitsbeziehungen in den Mitgliedstaaten – bei den Verhandlungen für verbindliche 

Mindeststandards ein, wie sie in Deutschland mit dem neuen Mindestlohngesetz nach Beschluss gelten 

werden.  

 

Mini- und Midijobs 

Bei den Mini- und Midi-Jobs werden wir Verbesserungen vornehmen: Hürden, die eine Aufnahme 

versicherungspflichtiger Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen. Wir erhöhen die Midi-Job-

Grenze auf 1.600 Euro. Künftig orientiert sich die Minijob-Grenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 

Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend mit Anhebung des Mindestlohns auf 

520 Euro erhöht. Gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz für reguläre 

Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden. Die Einhaltung 

des geltenden Arbeitsrechts bei Mini-Jobs werden wir stärker kontrollieren.  

 

Haushaltsnahe Dienstleistungen 

Durch die Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen unterstützen wir die Vereinbarung von Familie 

und Beruf, die Erwerbsbeteiligung von Ehe- und Lebenspartnern und schaffen gleichzeitig mehr 

sozialversicherte Arbeitsplätze. Die Inanspruchnahme familien- und alltagsunterstützender 

Dienstleistungen erleichtern wir durch ein Zulagen- und Gutscheinsystem und die Möglichkeit für 

flankierende steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse. Die Zulagen und die bestehende steuerliche Förderung 

werden verrechnet. Sie dient der Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung im Haushalt. 

Profitieren sollen zunächst Alleinerziehende, Familien mit Kindern und zu pflegenden Angehörigen, 

schrittweise alle Haushalte. 

 

Befristungen 

Damit der öffentliche Dienst als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangeht, schaffen wir die nur dort 

bestehende Möglichkeit der Haushaltsbefristung ab. Beim Bund als Arbeitgeber reduzieren wir die 

sachgrundlose Befristung Schritt für Schritt. Um Kettenbefristungen zu vermeiden, begrenzen wir mit 

Sachgrund befristete Arbeitsverträge beim selben Arbeitgeber auf sechs Jahre. Nur in eng begrenzten 

Ausnahmen ist ein Überschreiten dieser Höchstdauer möglich.  

 

Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitskräftemobilität 

Beim Arbeitnehmerüberlassungsgesetz prüfen wir im Falle einer europäischen Rechtsprechung, ob 

und welche gesetzlichen Änderungen unter Berücksichtigung der Gesetzesevaluierung vorzunehmen 

sind. Wir verbessern den Schutz von Beschäftigten bei grenzüberschreitenden Entsendungen und 
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bauen bürokratische Hürden ab. Für Saisonbeschäftigte sorgen wir für den vollen 

Krankenversicherungsschutz ab dem ersten Tag. Wir stärken „Faire Mobilität“ und klären Beschäftigte 

so besser über ihre Rechte auf. Wir ratifizieren das Übereinkommen Nr. 184 der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) über den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft.  

 

Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung sind notwendige Instrumente. Strukturelle und 

systematische Verstöße gegen Arbeitsrecht und Arbeitsschutz verhindern wir durch effektivere 

Rechtsdurchsetzung. So sorgen wir auch für mehr Sicherheit bei Arbeit auf Abruf. Die Krisenregelungen 

beim Kurzarbeitergeld werden wir nach der Corona-Pandemie evaluieren, insbesondere mit Blick auf 

Menschen mit geringem Einkommen. 

 

Tarifautonomie 

Wir wollen die Tarifautonomie, die Tarifpartner und die Tarifbindung stärken, damit faire Löhne in 

Deutschland bezahlt werden – dies befördert auch die nötige Lohnangleichung zwischen Ost und West. 

Zur Stärkung der Tarifbindung wird die öffentliche Auftragsvergabe des Bundes an die Einhaltung eines 

repräsentativen Tarifvertrages der jeweiligen Branche gebunden, wobei die Vergabe auf einer 

einfachen, unbürokratischen Erklärung beruht. Betriebsausgliederung bei Identität des bisherigen 

Eigentümers zum Zwecke der Tarifflucht werden wir verhindern, indem wir die Fortgeltung des 

geltenden Tarifvertrags sicherstellen. Unangetastet bleibt § 613a BGB (Rechte und Pflichten beim 

Betriebsübergang). Im Dialog mit den Sozialpartnern werden wir weitere Schritte zur Stärkung der 

Tarifbindung erarbeiten und hierbei insbesondere Möglichkeiten für weitere Experimentierräume 

erörtern. 

 

Mitbestimmung 

Die Mitbestimmung werden wir weiterentwickeln. Betriebsräte sollen selbstbestimmt entscheiden, ob 

sie analog oder digital arbeiten. Im Rahmen der verfassungsrechtlich gebotenen Maßstäbe werden wir 

Online-Betriebsratswahlen in einem Pilotprojekt erproben. Wir schaffen ein zeitgemäßes Recht für 

Gewerkschaften auf digitalen Zugang in die Betriebe, das ihren analogen Rechten entspricht. Die sozial-

ökologische Transformation und die Digitalisierung kann nur mit den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern wirksam gestaltet werden. Hinsichtlich dieser Fragen werden wir das 

Betriebsrätemodernisierungsgesetz evaluieren. Die Behinderung der demokratischen Mitbestimmung 

stufen wir künftig als Offizialdelikt ein. Gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirchliche 

Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. Verkündungsnahe Tätigkeiten 

bleiben ausgenommen.  
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Deutschland nimmt bei der Unternehmensmitbestimmung eine weltweit bedeutende Stellung ein. Die 

bestehenden nationalen Regelungen werden wir bewahren. Missbräuchliche Umgehung geltenden 

Mitbestimmungsrechts wollen wir verhindern. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die 

Unternehmensmitbestimmung weiterentwickelt wird, sodass es nicht mehr zur vollständigen 

Mitbestimmungsvermeidung beim Zuwachs von SE-Gesellschaften kommen kann (Einfriereffekt). Wir 

werden die Konzernzurechnung aus dem Mitbestimmungsgesetz auf das Drittelbeteiligungsgesetz 

übertragen, sofern faktisch eine echte Beherrschung vorliegt. 

 

Digitale Plattformen 

Digitale Plattformen sind eine Bereicherung für die Arbeitswelt, deswegen sind gute und faire 

Arbeitsbedingungen wichtig. In diesem Sinne überprüfen wir bestehendes Recht und verbessern die 

Datengrundgrundlagen. Dazu führen wir den Dialog mit Plattformanbietern, -arbeitern, Selbständigen 

sowie Sozialpartnern. Die Initiative der EU-Kommission zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf 

Plattformen begleiten wir konstruktiv. Bei der Gestaltung von KI in der Arbeitswelt setzen wir auf einen 

menschenzentrierten Ansatz, soziale und wirtschaftliche Innovation ebenso wie 

Gemeinwohlorientierung. Wir unterstützen den risikobasierten EU-Ansatz. 

 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Den hohen Arbeits- und Gesundheitsschutz in der sich wandelnden Arbeitswelt erhalten wir und 

passen ihn neuen Herausforderungen an. Insbesondere der psychischen Gesundheit widmen wir uns 

intensiv und erarbeiten einen Mobbing-Report. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen 

unterstützen wir bei Prävention und Umsetzung des Arbeitsschutzes. Das betriebliche 

Eingliederungsmanagement stärken wir.  

 

 

Sozialstaat, Altersvorsorge, Grundsicherung 

 

Wir werden den Sozialstaat bürgerfreundlicher, transparenter und unbürokratischer machen, und ihn 

auf die Lebenswirklichkeiten unserer Zeit ausrichten. Ein Schritt zu mehr Bürgernähe ist die 

umfassende Digitalisierung von Leistungen. Information, Beratung, Antragstellung sowie 

Kommunikation und Abfragen unter den zuständigen Stellen müssen unter Wahrung des 

Datenschutzes digital und einfach möglich werden. Auch soll die Qualität analoger Beratung durch 

digitale Unterstützung verbessert werden. Wo immer möglich, sollen Leistungen, die Bürgerinnen und 

Bürger zustehen, automatisch ausgezahlt werden. Bürgerinnen und Bürger sollen die ihnen 

zustehenden Leistungen wie aus einer Hand erhalten, im Rahmen möglichst niedrigschwelliger, 
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einheitlicher Anlaufstellen vor Ort. Dazu werden wir eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einrichten und 

die Sozialversicherungsträger beteiligen. 

 

Altersvorsorge 

Eine gute und verlässliche Rente nach vielen Jahren Arbeit ist für die Beschäftigten wichtig. Es geht 

darum, sich mit eigener Arbeit eine gute eigenständige Absicherung im Alter zu schaffen. Wir werden 

daher die gesetzliche Rente stärken und das Mindestrentenniveau von 48 Prozent (Definition vor der 

kürzlich durchgeführten Statistikrevision) dauerhaft sichern. In dieser Legislaturperiode steigt der 

Beitragssatz nicht über 20 Prozent.  

 

Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben. Um 

diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von 

Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen 

Rentenversicherung einsteigen. Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer 

unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen. Dazu 

werden wir in einem ersten Schritt der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus 

Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Der kapitalgedeckte Teil der 

gesetzlichen Rente muss für das Kollektiv der Beitragszahler dauerhaft eigentumsgeschützt sein. Wir 

werden der Deutschen Rentenversicherung auch ermöglichen, ihre Reserven am Kapitalmarkt 

reguliert anzulegen. Die umlagefinanzierte Rente wollen wir durch die Erwerbsbeteiligung von Frauen 

und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die erwerbsbezogene und qualifizierte 

Einwanderung stärken.  

 

Wir werden den sogenannten Nachholfaktor in der Rentenberechnung rechtzeitig vor den 

Rentenanpassungen ab 2022 wieder aktivieren und im Rahmen der geltenden Haltelinien wirken 

lassen. So stellen wir sicher, dass sich Renten und Löhne im Zuge der Coronakrise insgesamt im 

Gleichklang entwickeln und stärken die Generationengerechtigkeit ebenso wie die Stabilität der 

Beiträge in dieser Legislaturperiode. Wir wollen Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentnerinnen 

und -rentner im Bestand umsetzen.  

 

Neben der gesetzlichen Rente bleiben die betriebliche wie private Altersvorsorge wichtig für ein gutes 

Leben im Alter. Die betriebliche Altersversorgung wollen wir stärken, unter anderem durch die 

Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren Renditen. Zusätzlich muss das mit dem 

Betriebsrentenstärkungsgesetz bereits in der vorletzten Legislaturperiode auf den Weg gebrachte 

Sozialpartnermodell nun umgesetzt werden.   
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Wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Wir werden 

dazu das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kostengünstigen 

Angebot mit Abwahlmöglichkeit prüfen. Daneben werden wir die gesetzliche Anerkennung privater 

Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Eine Förderung soll Anreize für untere 

Einkommensgruppen bieten, diese Produkte in Anspruch zu nehmen. Es gilt ein Bestandschutz für 

laufende Riester-Verträge. Den Sparerpauschbetrag wollen wir auf 1.000 Euro erhöhen. 

 

Wir wollen das Rentensplitting bekannter machen, unter anderem indem die Deutsche 

Rentenversicherung im Rahmen der jährlichen Renteninformation auf diese Möglichkeit hinweist. 

Zudem sollen auch unverheiratete Paare dies nutzen dürfen. 

 

Im Laufe der Wahlperiode werden wir die Wirkung der Grundrente evaluieren, 

Verbesserungsvorschläge erarbeiten, insbesondere auch zum Prüfungsaufwand bei Kapitalerträgen.  

 

Wir setzen den geplanten Fonds aus der 19. Wahlperiode zur Abmilderung von Härtefällen aus der 

Ost-West-Rentenüberleitung auch für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler um. Wir 

wollen eine reguläre Mitgliedschaft von in Justizvollzugsanstalten arbeitenden Strafgefangenen und 

Sicherungsverwahrten in der gesetzlichen Rentenversicherung ermöglichen und werden hierfür den 

Dialog mit den dafür zuständigen Ländern suchen. 

 

Prävention und Rehabilitation 

Wir machen längeres, gesünderes Arbeiten zu einem Schwerpunkt unserer Alterssicherungspolitik. 

Hierzu werden wir einen Aktionsplan „Gesunde Arbeit“ ins Leben rufen sowie den Grundsatz 

„Prävention vor Reha vor Rente“ stärken. Wir werden Rehabilitation stärker auf den Arbeitsmarkt 

ausrichten und die unterschiedlichen Sozialversicherungsträger zu Kooperationsvereinbarungen 

verpflichten. Den Zugang zu Maßnahmen der Prävention und Rehabilitation werden wir vereinfachen 

sowie das Reha-Budget bedarfsgerechter ausgestalten. Um frühzeitig einer Erwerbsminderung 

entgegenzuwirken, wollen wir unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse den Ü45-

Gesundheits-Check gesetzlich verankern und flächendeckend ausrollen. 

 

Renteneintritt 

Die Flexi-Rente wollen wir durch bessere Beratung in ihrer Bekanntheit verbreitern und die Regelung 

zum Hinzuverdienst bei vorzeitigem Rentenbezug entfristen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern 

werden wir in einen gesellschaftlichen Dialogprozess darüber eintreten, wie Wünsche nach einem 
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längeren Verbleib im Arbeitsleben einfacher verwirklicht werden können und dabei insbesondere 

einen flexiblen Renteneintritt nach skandinavischem Vorbild und die Situation besonders belasteter 

Berufsgruppen in die Diskussion mit einbeziehen. 

 

Absicherung für Selbständige 

Wir entlasten Selbstständige dadurch, dass Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung oberhalb 

der Minijobgrenze nur noch strikt einkommensbezogen erhoben werden. Wir werden für alle neuen 

Selbstständigen, die keinem obligatorischen Alterssicherungssystem unterliegen, eine Pflicht zur 

Altersvorsorge mit Wahlfreiheit einführen. Selbstständige sind in der gesetzlichen Rentenversicherung 

versichert, sofern sie nicht im Rahmen eines einfachen und unbürokratischen Opt-Outs ein privates 

Vorsorgeprodukt wählen. Dieses muss insolvenz- und pfändungssicher sein und zu einer Absicherung 

oberhalb des Grundsicherungsniveaus führen. Bei jeder Gründung gilt jeweils eine Karenzzeit von zwei 

Jahren. Die geförderte zusätzliche private Altersvorsorge steht allen Erwerbstätigen offen. 

 

Bürgergeld 

Anstelle der bisherigen Grundsicherung (Hartz IV) werden wir ein Bürgergeld einführen. Das 

Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen 

sowie digital und unkompliziert zugänglich sein.  

 

Wir gewähren in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezuges die Leistung ohne Anrechnung des 

Vermögens und anerkennen die Angemessenheit der Wohnung. Wir werden das Schonvermögen 

erhöhen und dessen Überprüfung entbürokratisieren, digitalisieren und pragmatisch vereinfachen. 

Um die Erstattung der Kosten der Unterkunft transparenter und rechtssicherer auszugestalten, 

schaffen wir einen verbesserten gesetzlichen Rahmen für die Anwendung der kommunalen 

Angemessenheitsgrenzen und stellen sicher, dass diese jährlich überprüft und ggf. angepasst werden. 

Dies erleichtert den Kommunen, die Kosten der Unterkunft und Heizung als regionalspezifische 

Pauschalen auszuzahlen. 

 

Das Bürgergeld stellt die Potenziale der Menschen und Hilfen zur nachhaltigen Integration in den 

Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe. Die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen verändern wir so, dass künftig eine Beratung auf Augenhöhe möglich ist und eine 

Vertrauensbeziehung entstehen kann. Es werden die Stärken und Entwicklungsbedarfe durch ein 

Kompetenzfeststellungsverfahren ermittelt, mit dem auch „Soft Skills“ zertifizierbar werden. Die 

Angebote und Maßnahmen werden im Rahmen einer Teilhabevereinbarung mit den 

Bürgergeldbeziehenden gemeinsam vereinbart, in einfacher Sprache formuliert und ggf. angepasst. 
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Diese ersetzt die bisherige Eingliederungsvereinbarung. Es gilt eine sechsmonatige Vertrauenszeit. Für 

Konfliktfälle schaffen wir einen unabhängigen Schlichtungsmechanismus.  

 

An Mitwirkungspflichten, die in der Teilhabevereinbarung festgehalten werden, halten wir fest. Sie 

werden gesetzlich bis spätestens Ende 2022 neu geordnet. Der Neuregelung geht eine Evaluation 

voraus. Damit setzen wir auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes um, wie die Kosten der 

Unterkunft von Sanktionen auszunehmen und Unter-25-Jährige gleich zu behandeln. Ihnen machen 

wir im Sanktionsfall ein Coaching-Angebot in Abstimmung mit der örtlichen Jugendhilfe (nach § 16h 

SGB II). Bis zur gesetzlichen Neuregelung schaffen wir ein einjähriges Moratorium für die bisherigen 

Sanktionen unter das Existenzminimum, das auch für kommunale Jobcenter gelten muss. Wir werden 

die Nachhaltigkeit der Integration in den Arbeitsmarkt ins Zentrum des Zielsteuerungssystems des SGB 

II stellen und die hierfür notwendigen Schritte der sozialen Stabilisierung und Teilhabe ebenso 

berücksichtigen. Das Bürgergeld soll individuelle, ganzheitliche Unterstützung leisten. Dazu sollen auch 

Instrumente anderer Sozialgesetzbücher genutzt werden. So erhöhen wir die Durchlässigkeit und 

reduzieren Schnittstellen. Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen Jobcentern und Kommunen durch 

Kooperationsvereinbarungen intensivieren. Wir werden den Jobcentern mehr Gestaltungsspielraum 

und regionale Verantwortung übertragen und die freie Förderung (§ 16f SGB II) aufwerten.  

 

Der Vermittlungsvorrang im SGB II wird abgeschafft. Die Förderung der Weiterbildung und 

Qualifizierung werden wir stärken. Die Prämienregelung bei abschlussbezogener Weiterbildung 

werden wir entfristen. Wir fördern vollqualifizierende Ausbildungen im Rahmen der beruflichen 

Weiterbildung unabhängig von Dauer und Grundkompetenzen, auch im Umgang mit digitalen 

Informations- und Kommunikationstechnologien. Bürgergeldberechtigten kann im Rahmen der 

Teilhabevereinbarung für die Teilnahme an der Eingliederung dienenden Förder- oder 

Unterstützungsmaßnahmen ein befristeter Bonus gezahlt werden. 

 

Das Teilhabechancengesetz (§ 16i und § 16e SGB II) wollen wir entfristen und weiterentwickeln. 

Begleitendes Coaching und aufsuchende Sozialarbeit werden Regelinstrumente in SGB II und SGB XII.  

 

Kinder und Jugendliche bedürfen besonderer Unterstützung für einen gelingenden Bildungs- und 

Ausbildungsverlauf. Wir werden § 16h SGB II ausweiten, um die Kooperation mit der Jugendhilfe zu 

stärken und gemeinsame Anlaufstellen zu schaffen. Auf ältere Bürgergeldberechtigte können wir auf 

dem Arbeitsmarkt nicht verzichten. Wir werden Frauen gezielt mit passenden Angeboten unterstützen 

und dabei insbesondere darauf achten, dass Mütter von kleinen Kindern früher, auch durch Angebote 

in Teilzeit (z. B. Teilzeitausbildungen) besser erreicht werden. Ausgehend von den Erfahrungen der 
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Modellprojekte im Rahmen von „RehaPro“ werden wir die präventive Gesundheitsförderung in den 

Jobcentern stärken. Frauen mit Migrations- und Fluchthintergrund wollen wir besonders fördern. 

Generell werden wir Angebote stärker mit der Sprachförderung im alltagspraktischen Zusammenhang 

verknüpfen.  

 

Die Zuverdienstmöglichkeiten werden wir verbessern mit dem Ziel, Anreize für 

sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Die Anrechnung von Schüler- und 

Studentenjobs von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II 

sowie Pflege- oder Heimkindern soll entfallen. Bei Auszubildenden erhöhen wir den Freibetrag. 

 

Wir werden eine Reform auf den Weg bringen, die Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II), Wohngeld 

und gegebenenfalls weitere steuerfinanzierte Sozialleistungen so aufeinander abstimmt, 

beziehungsweise wo möglich zusammenfasst, so dass die Transferentzugsraten die günstigsten 

Wirkungen hinsichtlich Beschäftigungseffekten und Arbeitsmarktpartizipation in 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung erzielen, die Zuverdienstmöglichkeiten verbessert und 

Grenzbelastungen von 100 und mehr Prozent ausgeschlossen werden. Zur Entwicklung des 

Reformmodells wird eine unabhängige Kommission aus mehreren hierfür qualifizierten unabhängigen 

Instituten beauftragt. 

 

Auch die Möglichkeit für erwerbsgeminderte Personen sowie für Rentnerinnen und Rentner in der 

Grundsicherung, mit einer Erwerbstätigkeit ihr Einkommen zu verbessern, wollen wir ausweiten. Die 

Anrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Arbeit soll in Anlehnung an das 

Steuerrecht mit einem jährlichen Freibetrag gestaltet werden. 

 

Eine passgenaue und ganzheitliche Unterstützung erfordert einen ausreichend dimensionierten 

Betreuungsschlüssel und gut qualifiziertes Personal bei den Jobcentern. Wir werden daher 

Eingliederungs- und Verwaltungstitel entsprechend ausstatten. Die Übertragbarkeit von Restmitteln 

werden wir fortführen.  

 

Wir wollen prüfen, ob sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige im Bürgergeldbezug in die 

Betreuung durch die Agenturen für Arbeit wechseln können, auch um Kapazitäten für einen besseren 

Betreuungsschlüssel in den Jobcentern zu schaffen und ihnen Zugang zu den Qualifizierungs- und 

Weiterbildungsangeboten im SGB III zu gewähren. 
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Durch die Einführung einer Bagatellgrenze in Höhe von bis zu 50 Euro werden wir die Jobcenter von 

Bürokratie entlasten. Um den individuellen Charakter des Bürgergelds zu stärken, werden wir auch im 

SGB II von der horizontalen auf die vertikale Einkommensanrechnung umstellen. Die Feststellung der 

Erwerbsfähigkeit wird standardisiert und in Zukunft ausschließlich von der gesetzlichen 

Rentenversicherung durchgeführt.  

 

Zur Problematik der Obdachlosigkeit von EU-Bürgern richten wir eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein.  

 

Die gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände sehen wir samt ihrer Angebotsvielfalt als wichtigen Partner 

bei der Förderung des gesellschaftlichen Engagements und Zusammenhalts. Bei der Erstellung des 7. 

Armuts- und Reichtumsberichts richten wir auch einen Fokus auf verdeckte Armut und beziehen 

Menschen mit Armutserfahrung stärker ein. 

 

Inklusion  

Wir wollen, dass Deutschland in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens, vor allem aber 

bei der Mobilität (u. a. bei der Deutschen Bahn), beim Wohnen, in der Gesundheit und im digitalen 

Bereich, barrierefrei wird. Wir setzen dafür das Bundesprogramm Barrierefreiheit ein. Dazu 

überarbeiten wir unter anderem das Behindertengleichstellungsgesetz und das 

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sowie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Wir setzen uns das 

Ziel, alle öffentlichen Gebäude des Bundes umfassend barrierefrei zu machen.  

 

Wir verpflichten in dieser Wahlperiode private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen, innerhalb 

einer angemessenen Übergangsfrist zum Abbau von Barrieren oder, sofern dies nicht möglich oder 

zumutbar ist, zum Ergreifen angemessener Vorkehrungen. Wir legen entsprechende 

Förderprogramme auf und bauen die Beratungsarbeit der Bundesfachstelle Barrierefreiheit aus.  

 

Wir werden die Ausnahmemöglichkeiten des Personenbeförderungsgesetzes (ÖPNV) bis 2026 gänzlich 

abschaffen. Darüber hinaus sorgen wir baldmöglichst dafür, dass Pressekonferenzen und öffentliche 

Veranstaltungen von Bundesministerien und nachgeordneten Behörden sowie Informationen zu 

Gesetzen und Verwaltungshandeln in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt werden sowie die 

Angebote in leichter bzw. einfacher Sprache ausgeweitet werden. Dazu richten wir einen 

Sprachendienst in einem eigenen Bundeskompetenzzentrum Leichte Sprache/ Gebärdensprache ein.  

 

Wir legen den Schwerpunkt auf die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen. Wir 

werden die neu geschaffenen einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber weiterentwickeln und 
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eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe für jene einführen, die trotz Beschäftigungspflicht keinen 

Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Vollständig an das Integrationsamt übermittelte Anträge 

gelten nach sechs Wochen ohne Bescheid als genehmigt (Genehmigungsfiktion). Wir werden das 

Budget für Arbeit und das Budget für Ausbildung weiter stärken und ausbauen. Die Mittel aus der 

Ausgleichsabgabe wollen wir vollständig zur Unterstützung und Förderung der Beschäftigung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzen. Wir wollen alle unsere Förderstrukturen darauf ausrichten, dass 

Menschen so lange und inklusiv wie möglich am Arbeitsleben teilhaben. Das Betriebliche 

Eingliederungsmanagement wollen wir als Instrument auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stärker 

etablieren mit dem Ziel, es nach einheitlichen Qualitätsstandards flächendeckend verbindlich zu 

machen (Beispiel „Hamburger Modell“). Dabei setzen wir auch auf die Expertise der 

Schwerbehindertenvertrauenspersonen.  

 

Die Angebote von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) werden wir stärker auf die 

Integration sowie die Begleitung von Beschäftigungsverhältnissen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

ausrichten. Wir werden das Beteiligungsvorhaben zur Entwicklung eines transparenten, nachhaltigen 

und zukunftsfähigen Entgeltsystems in den WfbM und deren Perspektiven auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt fortsetzen und die Erkenntnisse umsetzen. Darüber hinaus entwickeln wir die 

Teilhabeangebote auch für diejenigen weiter, deren Ziel nicht oder nicht nur die Teilhabe am 

Arbeitsleben ist. Wir werden Inklusionsunternehmen stärken, auch durch formale Privilegierung im 

Umsatzsteuergesetz.  

 

Im Rahmen des regelmäßigen Umtauschs des klassischen Schwerbehindertenausweises wird dieser 

auf den digitalen Teilhabeausweis umgestellt. Wir nehmen die Evaluation des Bundesteilhabegesetzes 

ernst und wollen, dass es auf allen staatlichen Ebenen und von allen Leistungserbringern konsequent 

und zügig umgesetzt wird. Übergangslösungen sollen beendet und bürokratische Hemmnisse 

abgebaut werden. Wir werden Hürden, die einer Etablierung und Nutzung des Persönlichen Budgets 

entgegenstehen oder z. B. das Wunsch- und Wahlrecht unzulässig einschränken, abbauen. Aufbauend 

auf der Evaluierung wollen wir weitere Schritte bei der Freistellung von Einkommen und Vermögen 

gehen. Wir werden verbindlichere Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt vorantreiben.  

 

Wir werden das Verhältnis von Eingliederungshilfe und Pflege klären mit dem Ziel, dass für die 

betroffenen Menschen keine Lücken in der optimalen Versorgung entstehen. Wir werden ein 

Maßnahmenpaket schnüren, um im Sinne der Leistungsberechtigten zu schnelleren, 

unbürokratischeren und barrierefreien Antragsverfahren zu kommen. Wir werden ein 

Assistenzhundegesetz schaffen. Die im Teilhabestärkungsgesetz beschlossene Studie erweitern wir um 
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den Aspekt der Kosteneinsparung. Zu ihrer Durchführung und Ausweitung legen wir ein 

Förderprogramm auf. Wir prüfen die Regelbedarfsstufe 1 in besonderen Wohnformen.  

 

Wir werden für mehr Teilhabe und politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen an 

wichtigen Vorhaben auf Bundesebene sorgen. Die Mittel des Partizipationsfonds wollen wir erhöhen 

und verstetigen. Wir stärken die Inklusion im Sport, unter anderem das Projekt „InduS“ und inklusive 

Ligen. Wir unterstützen die Vorbereitung und Durchführung der Special Olympics World Games 2023 

in Berlin. Wir prüfen eine Reform der Strukturen der Contergan-Stiftung, die den Betroffenen mehr 

Mitsprache ermöglicht. 

 

 

Pflege und Gesundheit 

 

Alle Menschen in Deutschland sollen gut versorgt und gepflegt werden – in der Stadt und auf dem 

Land. Wir wollen einen Aufbruch in eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und 

Pflegepolitik und ziehen Lehren aus der Pandemie, die uns die Verletzlichkeit unseres 

Gesundheitswesens vor Augen geführt hat. Wir sorgen für eine bedarfsgerechte 

Gesundheitsversorgung und eine menschliche und qualitativ hochwertige Medizin und Pflege. Wir 

verbessern die Arbeitsbedingungen der Gesundheitsberufe und Pflegekräfte. Wir ermöglichen 

Innovationen und treiben die Digitalisierung voran. Grundlage für all dies ist eine auf lange Sicht stabile 

Finanzierung des Gesundheitswesens und der Pflege. 

 

Pflege 

Die Pflegekräfte in Deutschland erbringen während der Pandemie eine herausragende Leistung. In der 

aktuell sehr herausfordernden Situation in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wollen wir 

diesen Einsatz anerkennen. Der Bund wird hierfür eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Dazu 

werden wir die Steuerfreiheit des Pflegebonus auf 3.000 Euro anheben. 

 

Wir werden in der stationären Pflege die Eigenanteile begrenzen und planbar machen. Die zum 1. 

Januar 2022 in Kraft tretende Regelung zu prozentualen Zuschüssen zu den Eigenanteilen werden wir 

beobachten und prüfen, wie der Eigenanteil weiter abgesenkt werden kann. Die 

Ausbildungskostenumlage werden wir aus den Eigenanteilen herausnehmen und versicherungsfremde 

Leistungen wie die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige und die pandemiebedingten 

Zusatzkosten aus Steuermitteln finanzieren, sowie die Behandlungspflege in der stationären 
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Versorgung der gesetzlichen Krankenversicherung übertragen und pauschal ausgleichen. Den Beitrag 

zur Sozialen Pflegeversicherung (SPV) heben wir moderat an.  

 

Wir ergänzen das Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) um innovative quartiernahe Wohnformen und 

ermöglichen deren Förderung gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen. Bei der pflegerischen 

Versorgung vor Ort räumen wir den Kommunen im Rahmen der Versorgungsverträge verbindliche 

Mitgestaltungsmöglichkeiten ein. Wir unterstützen den bedarfsgerechten Ausbau der Tages- und 

Nachtpflege sowie insbesondere der solitären Kurzzeitpflege. 

  

Leistungen wie die Kurzzeit- und Verhinderungspflege fassen wir in einem unbürokratischen, 

transparenten und flexiblen Entlastungsbudget mit Nachweispflicht zusammen, um die häusliche 

Pflege zu stärken und auch Familien von Kindern mit Behinderung einzubeziehen. 

 

Wir dynamisieren das Pflegegeld ab 2022 regelhaft. Wir entwickeln die Pflegezeit- und 

Familienpflegezeitgesetze weiter und ermöglichen pflegenden Angehörigen und Nahestehenden mehr 

Zeitsouveränität, auch durch eine Lohnersatzleistung im Falle pflegebedingter Auszeiten. 

 

Wir prüfen, die soziale Pflegeversicherung um eine freiwillige, paritätisch finanzierte Vollversicherung 

zu ergänzen, die die Übernahme der vollständigen Pflegekosten umfassend absichert. Eine 

Expertenkommission soll bis 2023 konkrete Vorschläge vorlegen, die generationengerecht sind. Der 

privaten Pflegeversicherung würden wir vergleichbare Möglichkeiten geben.  

 

Bei der intensivpflegerischen Versorgung muss die freie Wahl des Wohnorts erhalten bleiben. Das 

Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG) soll darauf hin evaluiert und nötigenfalls 

nachgesteuert werden. Wir gestalten eine rechtssichere Grundlage für die 24-Stunden-Betreuung im 

familiären Bereich. 

  

Der Dramatik der Situation in der Pflege begegnen wir mit Maßnahmen, die schnell und spürbar die 

Arbeitsbedingungen verbessern. Kurzfristig führen wir zur verbindlichen Personalbemessung im 

Krankenhaus die Pflegepersonalregelung 2.0. (PPR 2.0) als Übergangsinstrument mit dem Ziel eines 

bedarfsgerechten Qualifikationsmixes ein. In der stationären Langzeitpflege beschleunigen wir den 

Ausbau der Personalbemessungsverfahren. Insbesondere dort verbessern wir Löhne und 

Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte mit dem Ziel, die Gehaltslücke zwischen Kranken- und 

Altenpflege zu schließen. Wir wollen den Pflegeberuf attraktiver machen, etwa mit Steuerbefreiung 

von Zuschlägen, durch die Abschaffung geteilter Dienste, die Einführung trägereigener Springerpools 
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und einen Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten für Menschen mit betreuungspflichtigen 

Kindern.  

 

Wir harmonisieren die Ausbildungen u. a. durch bundeseinheitliche Berufsgesetze für Pflegeassistenz, 

Hebammenassistenz und Rettungssanitärer und sorgen für eine gemeinsame Finanzierung von Bund 

und Ländern. Die akademische Pflegeausbildung stärken wir gemeinsam mit den Ländern. Dort, wo 

Pflegefachkräfte in Ausbildung oder Studium bisher keine Ausbildungsvergütung erhalten, schließen 

wir Regelungslücken. Professionelle Pflege ergänzen wir durch heilkundliche Tätigkeiten und schaffen 

u. a. das neue Berufsbild der „Community Health Nurse“.  

 

Wir bringen ein allgemeines Heilberufegesetz auf den Weg und entwickeln das elektronische 

Gesundheitsberuferegister weiter. Wir machen Schmerzmittel im Betäubungsmittelgesetz für 

Gesundheitsberufe delegationsfähig. Wir bringen ein Modellprojekt zum Direktzugang für 

therapeutische Berufe auf den Weg. 

  

Wir vereinfachen und beschleunigen die notwendige Gewinnung von ausländischen Fachkräften und 

die Anerkennung von im Ausland erworbener Berufsabschlüsse.  

 

Mit einer bundesweiten Befragung aller professionell Pflegenden wollen wir Erkenntnisse darüber 

erlangen, wie die Selbstverwaltung der Pflege in Zukunft organisiert werden kann. Wir stärken den 

Deutschen Pflegerat als Stimme der Pflege im Gemeinsamen Bundesausschuss und anderen Gremien 

und unterstützen ihn finanziell bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.  

 

Aus- und Weiterbildung in Gesundheit und Pflege 

Im Rahmen der Reform der Krankenhausvergütung werden Mittel für Weiterbildung in den 

Fallpauschalen künftig nur an die Kliniken anteilig ausgezahlt, die weiterbilden. Wir aktualisieren das 

Konzept zur Fortentwicklung der Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten, um auch medikamentöse 

Schwangerschaftsabbrüche leichter verfügbar zu machen. Wir implementieren die Vermittlung 

digitaler Kompetenzen in der Ausbildung der Gesundheits- und Pflegeberufe sowie in Fort- und 

Weiterentwicklung. Die Pflegeausbildung soll in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der 

Rehabilitation ermöglicht werden, soweit diese die Voraussetzungen erfüllen. Die 

Approbationsordnung wird mehr auf Digitalisierung, Ambulantisierung, Spezialisierung, 

Individualisierung und berufsgruppenübergreifende Kooperation ausgerichtet.  
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Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Als Lehre aus der Pandemie bedarf es eines gestärkten Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD), der 

im Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern und Kommunen sichergestellt wird. Wir verlängern beim 

Pakt für den ÖGD die Einstellungsfristen und appellieren an die Sozialpartner, einen eigenständigen 

Tarifvertrag zu schaffen. Auf der Grundlage des Zwischenberichts stellen wir die notwendigen Mittel 

für einen dauerhaft funktionsfähigen ÖGD bereit. Mit einem Gesundheitssicherstellungsgesetz stellen 

wir insbesondere die effiziente und dezentrale Bevorratung von Arzneimittel- und Medizinprodukten 

sowie regelmäßige Ernstfallübungen für das Personal für Gesundheitskrisen sicher. Zur weiteren 

Erforschung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die Langzeitfolgen von 

Covid19 sowie für das chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS) schaffen wir ein deutschlandweites 

Netzwerk von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen.  

 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht in einem Bundesinstitut für öffentliche 

Gesundheit am Bundesministerium für Gesundheit auf, in dem die Aktivitäten im Public-Health 

Bereich, die Vernetzung des ÖGD und die Gesundheitskommunikation des Bundes angesiedelt sind. 

Das RKI soll in seiner wissenschaftlichen Arbeit weisungsungebunden sein. 

 

Digitalisierung im Gesundheitswesen 

In einer regelmäßig fortgeschriebenen Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen und in der 

Pflege legen wir einen besonderen Fokus auf die Lösung von Versorgungsproblemen und die 

Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer. In der Pflege werden wir die Digitalisierung u. a. zur 

Entlastung bei der Dokumentation, zur Förderung sozialer Teilhabe und für therapeutische 

Anwendungen nutzen. Wir ermöglichen regelhaft telemedizinische Leistungen inklusive Arznei-, Heil- 

und Hilfsmittelverordnungen sowie Videosprechstunden, Telekonsile, Telemonitoring und die 

telenotärztliche Versorgung.  

 

Wir beschleunigen die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) und des E-Rezeptes sowie 

deren nutzenbringende Anwendung und binden beschleunigt sämtliche Akteure an die 

Telematikinfrastruktur an. Alle Versicherten bekommen DSGVO-konform eine ePA zur Verfügung 

gestellt; ihre Nutzung ist freiwillig (opt-out). Die gematik bauen wir zu einer digitalen 

Gesundheitsagentur aus. Zudem bringen wir ein Registergesetz und ein 

Gesundheitsdatennutzungsgesetz zur besseren wissenschaftlichen Nutzung in Einklang mit der DSGVO 

auf den Weg und bauen eine dezentrale Forschungsdateninfrastruktur auf. 
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Wir überprüfen das SGB V und weitere Normen hinsichtlich durch technischen Fortschritt überholter 

Dokumentationspflichten. Durch ein Bürokratieabbaupaket bauen wir Hürden für eine gute 

Versorgung der Patientinnen und Patienten ab. Die Belastungen durch Bürokratie und 

Berichtspflichten jenseits gesetzlicher Regelungen werden kenntlich gemacht. Wir verstetigen die 

Verfahrenserleichterungen, die sich in der Pandemie bewährt haben. Sprachmittlung auch mit Hilfe 

digitaler Anwendungen wird im Kontext notwendiger medizinischer Behandlung Bestandteil des 

SGB V. 

 

Gesundheitsförderung 

Wir entwickeln das Präventionsgesetz weiter und stärken die Primär- und Sekundärprävention. Dem 

Leitgedanken von Vorsorge und Prävention folgend stellen wir uns der gesamtgesellschaftlichen 

Aufgabe zielgruppenspezifisch und umfassend. Wir unterstützen die Krankenkassen und andere 

Akteure dabei, sich gemeinsam aktiv für die Gesunderhaltung aller einzusetzen. Wir schaffen einen 

Nationalen Präventionsplan sowie konkrete Maßnahmenpakete z.B. zu den Themen Alterszahn-

gesundheit, Diabetes, Einsamkeit, Suizid, Wiederbelebung und Vorbeugung von klima- und 

umweltbedingten Gesundheitsschäden. Zu Gunsten verstärkter Prävention und Gesundheitsförderung 

reduzieren wir die Möglichkeiten der Krankenkassen, Beitragsmittel für Werbemaßnahmen und 

Werbegeschenke zu verwenden. 

 

Ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung 

Um die Ambulantisierung bislang unnötig stationär erbrachter Leistungen zu fördern, setzen wir zügig 

für geeignete Leistungen eine sektorengleiche Vergütung durch sogenannte Hybrid-DRG um. Durch 

den Ausbau multiprofessioneller, integrierter Gesundheits- und Notfallzentren stellen wir eine 

wohnortnahe, bedarfsgerechte, ambulante und kurzstationäre Versorgung sicher und fördern diese 

durch spezifische Vergütungsstrukturen. Zudem erhöhen wir die Attraktivität von 

bevölkerungsbezogenen Versorgungsverträgen (Gesundheitsregionen) und weiten den gesetzlichen 

Spielraum für Verträge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern aus, um innovative 

Versorgungsformen zu stärken. In besonders benachteiligten Kommunen und Stadtteilen (5 Prozent) 

errichten wir niedrigschwellige Beratungsangebote (z.B. Gesundheitskioske) für Behandlung und 

Prävention. Im ländlichen Raum bauen wir Angebote durch Gemeindeschwestern und 

Gesundheitslotsen aus. Die ambulante Bedarfs- und stationäre Krankenhausplanung entwickeln wir 

gemeinsam mit den Ländern zu einer sektorenübergreifenden Versorgungsplanung weiter. 

 

Die Notfallversorgung soll in integrierten Notfallzentren in enger Zusammenarbeit zwischen den 

kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und den Krankenhäusern (KH) erfolgen. Wir räumen den KVen 
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die Option ein, die ambulante Notfallversorgung dort selbst sicherzustellen oder diese Verantwortung 

in Absprache mit dem Land ganz oder teilweise auf die Betreiber zu übertragen. Durch eine 

Verschränkung der Rettungsleitstellen mit den KV-Leitstellen und standardisierten 

Einschätzungssystemen (telefonisch, telemedizinisch oder vor Ort) erreichen wir eine 

bedarfsgerechtere Steuerung. Wir nehmen das Rettungswesen als integrierten Leistungsbereich in das 

SGB V auf und regeln den Leistungsumfang der Bergrettung sowie die Verantwortung für 

Wasserrettung jenseits der Küstengewässer. 

 

Wir stellen gemeinsam mit den KVen die Versorgung in unterversorgten Regionen sicher. Wir heben 

die Budgetierung der ärztlichen Honorare im hausärztlichen Bereich auf. Die Gründung von kommunal 

getragenen Medizinischen Versorgungszentren und deren Zweigpraxen erleichtern wir und bauen 

bürokratische Hürden ab. Entscheidungen des Zulassungsausschusses müssen künftig durch die 

zuständige Landesbehörde bestätigt werden. 

 

Die Arzneimittelversorgung durch Apotheken an integrierten Notfallzentren in unterversorgten 

Gebieten verbessern wir durch flexiblere Vorgaben in der Apothekenbetriebsordnung. Wir entwickeln 

den Nacht- und Notdienstfonds zu einem Sicherstellungsfonds weiter und schaffen eine 

Verordnungsfähigkeit für Notfallbotendienste in der ambulanten Notfallversorgung. Wir novellieren 

das „Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken“, um pharmazeutische Dienstleistungen besser zu 

honorieren und Effizienzgewinne innerhalb des Finanzierungssystems zu nutzen.  

 

Wir setzen das Nationale Gesundheitsziel „Gesundheit rund um die Geburt“ mit einem Aktionsplan 

um. Wir evaluieren mögliche Fehlanreize rund um Spontangeburten und Kaiserschnitte und führen 

einen Personalschlüssel für eine 1:1-Betreuung durch Hebammen während wesentlicher Phasen der 

Geburt ein. Wir stärken den Ausbau hebammengeleiteter Kreißsäle und schaffen die Möglichkeit und 

Vergütung zur ambulanten, aufsuchenden Geburtsvor- und -nachsorge für angestellte Hebammen an 

Kliniken. 

 

Für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen erarbeiten wir mit den Beteiligten bis 

Ende 2022 einen Aktionsplan, stärken die Versorgung schwerstbehinderter Kinder und entlasten ihre 

Familien von Bürokratie. Die Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger 

Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen sowie die Sozialpädiatrischen Zentren bauen wir 

in allen Bundesländern aus. 
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Wir berücksichtigen geschlechtsbezogene Unterschiede in der Versorgung, bei Gesundheitsförderung 

und Prävention und in der Forschung und bauen Diskriminierungen und Zugangsbarrieren ab. Die 

Gendermedizin wird Teil des Medizinstudiums, der Aus-, Fort- und Weiterbildungen der 

Gesundheitsberufe werden.  

 

Wir stärken die paritätische Beteiligung von Frauen in den Führungsgremien der 

Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen sowie ihrer Spitzenverbände auf Bundesebene sowie der 

gesetzlichen Krankenkassen. 

 

Wir starten eine bundesweite Aufklärungskampagne zur Entstigmatisierung psychischer 

Erkrankungen. Wir reformieren die psychotherapeutische Bedarfsplanung, um Wartezeiten auf einen 

Behandlungsplatz, insbesondere für Kinder- und Jugendliche, aber auch in ländlichen und 

strukturschwachen Gebieten deutlich zu reduzieren. Wir verbessern die ambulante 

psychotherapeutische Versorgung insbesondere für Patienten mit schweren und komplexen 

Erkrankungen und stellen den Zugang zu ambulanten Komplexleistungen sicher. Die Kapazitäten 

bauen wir bedarfsgerecht, passgenau und stärker koordiniert aus. Im stationären Bereich sorgen wir 

für eine leitliniengerechte psychotherapeutische Versorgung und eine bedarfsgerechte 

Personalausstattung. Die psychiatrische Notfall- und Krisenversorgung bauen wir flächendeckend aus. 

 

Krankenhausplanung und -finanzierung 

Mit einem Bund-Länder-Pakt bringen wir die nötigen Reformen für eine moderne und bedarfsgerechte 

Krankenhausversorgung auf den Weg. Eine kurzfristig eingesetzte Regierungskommission wird hierzu 

Empfehlungen vorlegen und insbesondere Leitplanken für eine auf Leistungsgruppen und 

Versorgungsstufen basierende und sich an Kriterien wie der Erreichbarkeit und der demographischen 

Entwicklung orientierende Krankenhausplanung erarbeiten. Sie legt Empfehlungen für eine 

Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung vor, die das bisherige System um ein nach 

Versorgungsstufen (Primär-, Grund-, Regel-, Maximalversorgung, Uniklinika) differenziertes System 

erlösunabhängiger Vorhaltepauschalen ergänzt. Kurzfristig sorgen wir für eine bedarfsgerechte 

auskömmliche Finanzierung für die Pädiatrie, Notfallversorgung und Geburtshilfe.  

 

Rechte von Patientinnen und Patienten 

Die Unabhängige Patientenberatung (UPD) überführen wir in eine dauerhafte, staatsferne und 

unabhängige Struktur unter Beteiligung der maßgeblichen Patientenorganisationen. 
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Mit einer Reform des G-BA beschleunigen wir die Entscheidungen der Selbstverwaltung, stärken die 

Patientenvertretung und räumen der Pflege und anderen Gesundheitsberufen weitere 

Mitsprachemöglichkeiten ein, sobald sie betroffen sind. Der Innovationsfonds wird verstetigt. Für 

erfolgreiche geförderte Projekte, wie die der Patientenlotsen werden wir einen Pfad vorgeben, wie 

diese in die Regelversorgung überführt werden können.  

 

Bei Behandlungsfehlern stärken wir die Stellung der Patientinnen und Patienten im bestehenden 

Haftungssystem. Ein Härtefallfonds mit gedeckelten Ansprüchen wird eingeführt. 

 

Versorgung mit Arzneimitteln und Impfstoffen  

Wir stellen die Versorgung mit innovativen Arzneimitteln und Impfstoffen sicher. Die Engpässe in der 

Versorgung bekämpfen wir entschieden. Wir ergreifen Maßnahmen, um die Herstellung von 

Arzneimitteln inklusive der Wirk- und Hilfsstoffproduktion nach Deutschland oder in die EU zurück zu 

verlagern. Dazu gehören der Abbau von Bürokratie, die Prüfung von Investitionsbezuschussungen für 

Produktionsstätten, sowie die Prüfung von Zuschüssen zur Gewährung der Versorgungssicherheit. Um 

Interessenkonflikte zu vermeiden, schaffen wir mehr Transparenz über finanzielle Zuwendungen an 

Leistungs- und Hilfsmittelerbringer. 

 

Drogenpolitik 

Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten 

Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen 

verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach vier Jahren auf 

gesellschaftliche Auswirkungen. Modelle zum Drugchecking und Maßnahmen der Schadensminderung 

ermöglichen und bauen wir aus.  

 

Bei der Alkohol- und Nikotinprävention setzen wir auf verstärkte Aufklärung mit besonderem Fokus 

auf Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen. Wir verschärfen die Regelungen für Marketing und 

Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis. Wir messen Regelungen immer wieder an neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus.  

 

Gesundheitsfinanzierung 

Wir bekennen uns zu einer stabilen und verlässlichen Finanzierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV). Den Bundeszuschuss zur GKV dynamisieren wir regelhaft. Wir finanzieren 

höhere Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln. Wir 

behalten das bestehende Preismoratorium bei. Das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes 
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(AMNOG) entwickeln wir weiter. Wir stärken die Möglichkeiten der Krankenkassen zur Begrenzung der 

Arzneimittelpreise. Der verhandelte Erstattungspreis gilt ab dem siebten Monat nach Markteintritt.  

 

Die gesetzlichen Krankenkassen sollen ihre Service- und Versorgungsqualität zukünftig anhand von 

einheitlichen Mindestkriterien offenlegen. Sie erhalten verstärkt die Möglichkeit, ihren Versicherten 

auch monetäre Boni für die Teilnahme an Präventionsprogrammen zu gewähren. Für Kinder und 

Jugendliche in der PKV soll zukünftig das Prinzip der Direktabrechnung gelten.  

 

Wir werden für Menschen mit ungeklärtem Versicherungsstatus, wie insbesondere Wohnungslose, 

den Zugang zur Krankenversicherung und zur Versorgung prüfen und im Sinne der Betroffenen klären.  

 

 

Bauen und Wohnen 

 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis und so vielfältig wie die Menschen. Wir werden das Bauen und 

Wohnen der Zukunft bezahlbar, klimaneutral, nachhaltig, barrierearm, innovativ und mit lebendigen 

öffentlichen Räumen gestalten. Dabei haben wir die Vielfalt der Rahmenbedingungen und 

Wohnformen und individuellen Bedürfnisse der Menschen in ländlichen und urbanen Räumen im Blick.  

 

Dafür starten wir einen Aufbruch in der Bau-, Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik. Unser Ziel ist 

der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. 

Dafür werden wir die finanzielle Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau inklusive 

sozialer Eigenheimförderung fortführen und die Mittel erhöhen.  

 

Wir werden ein „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ mit allen wichtigen Akteuren schließen. Wir werden 

zeitnah eine neue Wohngemeinnützigkeit mit steuerlicher Förderung und Investitionszulagen auf den 

Weg bringen und so eine neue Dynamik in den Bau und die dauerhafte Sozialbindung bezahlbaren 

Wohnraums erzeugen. Sie soll nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit die Struktur der 

etablierten Wohnungswirtschaft ergänzen, ohne diese zu benachteiligen.  

 

Wir legen ein Bund-Länderprogramm für studentisches Wohnen, für junges Wohnen und Wohnen für 

Auszubildende auf. Wir werden eine Bau- und Investitionsoffensive starten, die die Voraussetzungen 

schafft schnell und günstig zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und zu erhalten, und dadurch sowohl 

der Bau- und Immobilienwirtschaft langfristige Planungsperspektive als auch den Mieterinnen und 

Mietern Sicherheit gibt.  
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Wir werden einen Bau-, Wohnkosten und Klimacheck einführen. Wir wollen Kommunen helfen, 

Potenzialflächenregister einzuführen.  

 

Wir setzen im Rahmen des Bündnisses die Arbeit der Baukostensenkungskommission fort. Wir gliedern 

die nicht bahnnotwendigen Immobilien des Bundeseisenbahnvermögens in die Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BImA) ein und richten die BImA auf unsere bau-, wohnungs-, 

stadtentwicklungspolitischen und ökologischen Ziele aus. Wir werden der BImA mehr Freiheiten 

verschaffen und ihr die Aufnahme von Krediten ermöglichen. Die BImA soll künftig selbst investieren 

und bauen sowie weiterhin kommunales Bauen unterstützen können. Dazu wollen wir die 

Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb der Bundesbauten und Bundesliegenschaften bei der 

BImA konzentrieren. 

 

Wir werden unseren Einsatz für altersgerechtes Wohnen und Barriereabbau verstärken und die Mittel 

für das KfW Programm auskömmlich aufstocken.  

 

Digitalisierung und Vereinfachung 

Wir werden durch serielles Bauen, Digitalisierung, Entbürokratisierung und Standardisierung die 

Kosten für den Wohnungsbau senken. Wir wollen modulares und serielles Bauen und Sanieren durch 

Typengenehmigungen beschleunigen.  Wir wollen die Prozesse der Normung und Standardisierung so 

anpassen, dass Bauen günstiger wird.  

 

Wir werden die Bau- und Immobilienwirtschaft sowie alle Ebenen der Verwaltung unterstützen die 

Digitalisierung zu meistern, Open-BIM und einheitliche Schnittstellen/Standards umzusetzen. Der 

Bundesbau ist Vorbild bei der Digitalisierung und unseren bau-, wohnungs- und klimapolitischen 

Zielen.   

 

Wir werden das Baugesetzbuch (BauGB) mit dem Ziel novellieren, seine Instrumente noch effektiver 

und unkomplizierter anwenden zu können, Klimaschutz und -anpassung, Gemeinwohlorientierung und 

die Innenentwicklung zu stärken sowie zusätzliche Bauflächen zu mobilisieren und weitere 

Beschleunigungen der Planungs- und Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Wir werden die 

entsprechenden Regelungen im Baulandmobilisierungsgesetz entfristen und die rechtlichen 

Grundlagen für eine vollständige Digitalisierung der Bauleitplanverfahren schaffen. Wir werden 

prüfen, ob sich aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. November 2021 zum 



90 

gemeindlichen Vorkaufsrecht in Gebieten einer Erhaltungssatzung (Milieuschutzsatzung) 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt. Wir wollen die Bauforschung stärken.  

 

Klimaschutz im Gebäudebereich  

Im Rahmen des Klimaschutzsofortprogramms führen wir 2022 nach dem Auslaufen der 

Neubauförderung für den KfW-Effizienzhausstandard 55 (EH 55) ein Förderprogramm für den 

Wohnungsneubau ein, das insbesondere die Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) pro m² 

Wohnfläche fokussiert und ändern das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wie folgt: Zum 1. Januar 2025 soll 

jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden;  

zum 1. Januar 2024 werden für wesentliche Ausbauten, Umbauten und Erweiterungen von 

Bestandsgebäuden im GEG die Standards so angepasst, dass  die auszutauschenden Teile dem EH 70 

entsprechen; im GEG werden die Neubau-Standards zum 1. Januar 2025 an den KfW-EH 40 

angeglichen. Daneben können im Rahmen der Innovationsklausel gleichwertige, dem Ziel der THG-

Emissionsreduzierung folgende Maßnahmen eingesetzt werden. 

 

Wir werden mit der Wohnungswirtschaft die begonnene Innovationspartnerschaft wieder aufgreifen 

und den Quartiersansatz und die Innovationsklausel fortschreiben. Wir heben die lineare Abschreibung 

für den Neubau von Wohnungen von zwei auf drei Prozent an und behalten dabei die 

unterschiedlichen Effekte auf die verschiedenen Bauherren im Blick. So starten wir die klimagerechte 

Neubauoffensive.  

 

Um eine wirtschaftlich effiziente, sozialverträgliche Umsetzung der Klimaschutzziele, insbesondere 

orientiert an der eingesparten Tonne CO2, sicherzustellen, setzen wir auf passgenaue und 

technologieoffene Maßnahmen aus Optimierung der Gebäudehülle, der technischen Anlagen zur 

Erzeugung und Versorgung mit erneuerbarer Energie am Gebäude und Quartierslösungen. Die 

Förderprogramme werden wir den Zielen und Bedarfen entsprechend weiterentwickeln und 

umschichten.  

 

Wir werden die Grundlagen schaffen, den Einsatz grauer Energie sowie die Lebenszykluskosten 

verstärkt betrachten zu können. Dazu führen wir u. a. einen digitalen Gebäuderessourcenpass ein. So 

wollen wir auch im Gebäudebereich zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Außerdem werden wir eine 

nationale Holzbau-, Leichtbau- und Rohstoffsicherungsstrategie auflegen. Innovativen Materialien, 

Technologien und Start-ups wollen wir den Markteintritt und Zulassungen erleichtern.  
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In den Verhandlungen über das EU-Programm „Fit for 55“ unterstützen wir die Vorschläge der EU-

Kommission im Gebäudesektor. Um das Mieter-Vermieter-Dilemma zu überwinden, prüfen wir einen 

schnellen Umstieg auf die Teilwarmmiete. Im Zuge dessen wird die Modernisierungsumlage für 

energetische Maßnahmen in diesem System aufgehen. Wir wollen eine faire Teilung des zusätzlich zu 

den Heizkosten zu zahlenden CO2-Preises zwischen den Vermietern einerseits und Mieterinnen und 

Mietern andererseits erreichen. Wir wollen zum 1. Juni 2022 ein Stufenmodell nach 

Gebäudeenergieklassen einführen, das die Umlage des CO2-Preises nach BEHG regelt. Sollte dies 

zeitlich nicht gelingen, werden die erhöhten Kosten durch den CO2-Preis ab dem 1. Juni 2022 hälftig 

zwischen Vermieter und Mieterin bzw. Mieter geteilt. 

 

Wir streben eine breite, systematische Nutzung von Sanierungsfahrplänen an und werden diese z. B. 

für Wohnungseigentumsgemeinschaften und beim Kauf eines Gebäudes kostenlos machen.  

 

Wir werden serielles Sanieren vorantreiben, indem wir das Förderprogramm fortführen und innerhalb 

des BEG ausweiten. Im Rahmen des Forschungsprogramms „Zukunft Bau“ werden wir serielles und 

modulares Bauen und Sanieren z. B. nach dem niederländischen Energiesprong-Prinzip 

weiterentwickeln sowie bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Hürden identifizieren und 

beseitigen. Wir verbessern, vereinheitlichen und digitalisieren den Gebäudeenergieausweis.  Wir 

werden die Erstellung eines digitalen Gebäudeenergiekatasters prüfen.  

 

Wir werden das Wohngeld stärken, eine Klimakomponente einführen und kurzfristig einen einmalig 

erhöhten Heizkostenzuschuss zahlen. 

 

Schutz der Mieterinnen und Mieter 

Solange nicht genug bezahlbare Wohnungen gebaut werden, verhindert die Wohnraumknappheit vor 

allem in Ballungsgebieten, dass sich angemessene Mieten am Wohnungsmarkt bilden können. Daher 

werden wir die geltenden Mieterschutzregelungen evaluieren und verlängern. In angespannten 

Märkten werden wir die Kappungsgrenze auf elf Prozent in drei Jahren absenken. Wir verlängern die 

Mietpreisbremse bis zum Jahre 2029. Wir werden qualifizierte Mietspiegel stärken, verbreitern und 

rechtssicher ausgestalten. Zur Berechnung sollen die Mietverträge der letzten sieben Jahre 

herangezogen werden. Wir werden für mehr Transparenz bei den Nebenkostenabrechnungen sorgen.  

 

Für Gemeinden über 100.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohnern werden qualifizierte Mietspiegel 

verpflichtend. Wir werden ein Pilotprojekt starten, um in ausgesuchten Kommunen anhand von 

Angaben in der Steuererklärung einen Mietspiegel zu erstellen.  
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Um die Ursachen drohender Wohnungslosigkeit zu beseitigen, werden wir das Mietrecht, 

insbesondere dort wo Schonfristzahlungen dem Weiterführen des Mietverhältnisses entgegenstehen, 

evaluieren und entgegensteuern. Wir setzen uns zum Ziel, bis 2030 Obdach- und Wohnungslosigkeit 

zu überwinden und legen einen Nationalen Aktionsplan dafür auf.  

 

Wohneigentum 

Wir wollen mehr Menschen in Deutschland ermöglichen, im selbstgenutzten Eigentum zu wohnen. Die 

Hürden beim Eigentumserwerb wollen wir durch eigenkapitalersetzende Darlehen senken und 

Schwellenhaushalte langfristig z. B. mit Tilgungszuschüssen und Zinsverbilligungen beim 

Eigentumserwerb unterstützen.  

 

Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer z. B. durch einen Freibetrag 

ermöglichen, um den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleichtern. Zur Gegenfinanzierung 

nutzen wir das Schließen von steuerlichen Schlupflöchern beim Immobilienerwerb von Konzernen 

(Share Deals).  

 

Wir wollen die illegale Finanzierung von Immobilien durch geeignete Maßnahmen bekämpfen. Dazu 

gehört der Versteuerungsnachweis für gewerbliche und private Immobilienkäufer aus dem Ausland, 

bei jeglichem Immobilienerwerb in Deutschland, und ein Verbot des Erwerbs von Immobilien mit 

Bargeld. Im Grundbuch wird eine ladungsfähige Anschrift bei Änderungen verpflichtend. Wir geben 

eine Machbarkeitsstudie in Auftrag um zu untersuchen, ob ein Grundbuch auf der Blockchain möglich 

und vorteilhaft ist.  

 

Wir führen den echten Sachkundenachweis für Makler, Miet- und WEG-Verwalter ein. Wir wollen das 

KfW Programm zum Kauf von Genossenschaftsanteilen stärken.  

 

Städtebau 

Wir wollen lebenswerte Städte, Gemeinden und ländliche Regionen in ganz Deutschland und 

orientieren uns an der Neuen Leipzig-Charta. Wir sichern die Städtebauförderung dauerhaft und 

erhöhen sie. Die Senkung der THG-Emissionen und Klimaanpassung sind zentrale Bestandteile. Die 

Hürden für finanzschwache Kommunen senken wir und prüfen die Möglichkeiten mehrjähriger Bund-

Länder-Vereinbarungen. Die vorhandenen Fördermaßnahmen im Bereich des Städtebaus wollen wir 

flexibilisieren und entbürokratisieren sowie die Einrichtungen der Baukultur stärken. Wir entwickeln 
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den Smart-City-Stufenplan weiter, stärken BIM Deutschland und richten ein Smart-City-

Kompetenzzentrum ein. Wir wollen die nutzungsgemischte Stadt.  

 

Wir wollen zum Schutz der Gesundheit zukünftig die gesamte Lärmsituation berücksichtigen und 

werden die Einführung einer Gesamtlärmbetrachtung prüfen. Diese könnte zum Beispiel die 

Belastungen aus Straßen-, Schienen- und Luftverkehr sowie von Industrie- und Gewerbeanlagen 

zusammenführen. Die TA Lärm werden wir modernisieren und an die geänderten Lebensverhältnisse 

in den Innenstädten anpassen, um Zielkonflikte zwischen Lärmschutz und heranrückender 

Wohnbebauung aufzulösen. 

 

Wir erkennen für Clubs und Livemusikspielstätten ihren kulturellen Bezug an. Für beides werden wir 

die Baunutzungsverordnung und TA Lärm anpassen. Wir wollen die Honorarordnung für Architekten 

(HOAI) reformieren und die Leistungsbilder anpassen.  

 

Wir machen das Programm “Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren” mit der Städtebauförderung 

kompatibel.  

 

Wir unterstützen Kommunen bei der Prävention und Bewältigung von Starkregenereignissen und der 

Anpassung an den Klimawandel. Die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021, vor allem im Ahrtal 

und Teilen Nordrhein-Westfalens, hat uns eindrücklich vor Augen geführt, welche verheerenden 

Folgen Extremwetter haben können. Wir werden den Wiederaufbau dort gemeinsam mit den Ländern 

mit aller Kraft vorantreiben.    

 

Wir werden das Nachhaltigkeitsziel der Bundesrepublik beim Flächenverbrauch mit konkreten 

Maßnahmen hinterlegen. Die Regelung des § 13b BauGB wird nicht verlängert. 

 

Wir prüfen die Einführung eines Innenentwicklungsmaßnahmengebietes.  

 

 

V. Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang 
 

Wir wollen allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft beste Bildungschancen bieten, Teilhabe 

und Aufstieg ermöglichen und durch inklusive Bildung sichern. Dazu stärken wir die frühkindliche 

Bildung, legen den Digitalpakt 2.0 auf und machen das BAföG elternunabhängiger und bauen es für die 

Förderung der beruflichen Weiterbildung aus.  Kinder verdienen beste Bildung. Jedes Kind soll die 
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gleichen Chancen haben. Diese. Chancengleichheit ist aber noch lange nicht Realität. Wir wollen mehr 

Kinder aus der Armut holen, werden mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und 

Jugendliche schaffen und konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen.  

 

Kinder haben eigene Rechte, die wir im Grundgesetz verankern wollen. Außerdem wollen wir den 

Kinderschutz stärken. Familien sind vielfältig. Sie sind überall dort, wo Menschen Verantwortung 

füreinander übernehmen und brauchen Zeit und Anerkennung. Wir unterstützen Eltern dabei, 

Erwerbs- und Sorgearbeit gerechter untereinander aufzuteilen. 

 

Förderleistungen wollen wir leichter zugänglich machen. Da der Rechtsrahmen für die vielfältigen 

Familien der gesellschaftlichen Wirklichkeit noch hinterherhinkt, wollen wir ihn modernisieren. Wir 

wollen selbstbestimmtes Leben für ältere Menschen unterstützen und den Zusammenhalt zwischen 

den Generationen fördern.  

 

 

Bildung und Chancen für alle 

 

Gemeinsam mit den Ländern werden wir die öffentlichen Bildungsausgaben deutlich steigern und 

dafür sorgen, dass die Unterstützung dauerhaft dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht 

wird. Mit einer Stärkung der frühkindlichen Bildung, besseren Startchancen in sozial benachteiligten 

Schulen, einem Digitalpakt 2.0 und einem grundlegend reformierten BAföG legen wir den Grundstein 

für ein Jahrzehnt der Bildungschancen. 

 

Wir streben eine engere, zielgenauere und verbindliche Kooperation aller Ebenen an 

(Kooperationsgebot). Die örtliche Umsetzungskraft der Schulträger, die Kultushoheit der Länder und 

das unterstützende Potenzial des Bundes wollen wir dafür zu neuer Stärke vereinen und eine neue 

Kultur in der Bildungszusammenarbeit begründen. Wir wollen gemeinsam darauf hinwirken, dass jedes 

Kind die gleiche Chance auf Entwicklung und Verwirklichung hat. Dazu werden wir einen Bildungsgipfel 

einberufen, auf dem sich Bund, Länder, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über neue 

Formen der Zusammenarbeit und gemeinsame ambitionierte Bildungsziele verständigen. Wir werden 

eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen einsetzen, die die Zusammenarbeit strukturiert 

und verbessert und das Erreichen der Ziele sichert. Gemeinsam mit den Ländern wollen wir alle 

Möglichkeiten ausschöpfen, gemeinsam gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen und Qualität, 

Leistungsfähigkeit und Weiterentwicklung des Bildungswesens zu stärken. Soweit erforderlich, bieten 

wir Gespräche über eine Grundgesetzänderung an.  
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Frühkindliche Bildung 

Wir werden das Gute-Kita-Gesetz auf der Grundlage der Ergebnisse des Monitorings und der 

Evaluation fortsetzen und bis Ende der Legislaturperiode gemeinsam mit den Ländern in ein 

Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards überführen. Dabei fokussieren wir auf 

Verbesserung der Betreuungsrelation, Sprachförderung und ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot. 

Zum weiteren Ausbau von Kita-Plätzen soll ein Investitionsprogramm aufgelegt werden. Die 

Kindertagespflege wollen wir als Angebot der Kindertagesbetreuung weiterentwickeln und fördern 

und das Programm „Sprach-Kitas“ weiterentwickeln und verstetigen. Den fachlich fundierten Einsatz 

von digitalen Medien mit angemessener technischer Ausstattung in der frühkindlichen Bildung werden 

wir fördern und die Medienkompetenz stärken. 

 

Ganztag 

Wir werden den Ausbau der Ganztagsangebote mit einem besonderen Augenmerk auf die Qualität 

weiter unterstützen. Mit Ländern und Kommunen werden wir uns über die Umsetzung des 

Rechtsanspruchs auf Ganztagsbildung und -betreuung und der qualitativen Weiterentwicklung 

verständigen und unter Berücksichtigung der länderspezifischen Ausprägungen einen gemeinsamen 

Qualitätsrahmen entwickeln. Wir vereinfachen den Abruf bereitgestellter Mittel, indem wir Basis- und 

Bonustopf zusammenführen und die Frist für den Beschleunigungstopf verlängern.  

 

Wir wollen den sinnvollen gemeinsamen Einsatz von Fachkräften im schulischen und außerschulischen 

Bereich ermöglichen. Wir unterstützen, fördern oder stärken Angebote wie „Kultur macht stark“, den 

MINT-Aktionsplan – insb. für Mädchen –, Sprachförderung und herkunftssprachliche Angebote, „Haus 

der Kleinen Forscher“, Mentoring und Patenschaften, Begabtenförderung sowie Sport- und 

Bewegungsangebote. Wir unterstützen zivilgesellschaftliches Bildungsengagement und die Einbindung 

außerschulischer Akteure. 

 

Startchancen-Programm 

Mit dem neuen Programm „Startchancen“ wollen wir Kindern und Jugendlichen bessere 

Bildungschancen unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern ermöglichen. Wir werden mehr als 

4.000 allgemein- und berufsbildende Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter 

Schülerinnen und Schüler besonders stärken. Dazu wollen wir diese Schulen mit einem 

Investitionsprogramm für moderne, klimagerechte, barrierefreie Schulen mit einer zeitgemäßen 

Lernumgebung und Kreativlaboren unterstützen. Wir stellen diesen Schulen ein Chancenbudget zur 

freien Verfügung, um Schule, Unterricht und Lernangebote weiterzuentwickeln und außerschulische 
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Kooperationen zu fördern. Wir unterstützen diese Schulen dauerhaft mit Stellen für schulische 

Sozialarbeit und fördern dort Schulentwicklung und Berufsorientierung im Rahmen weiterer 

Programme.  

 

Über dieses Programm hinaus werden wir weitere bis zu 4.000 Schulen in benachteiligten Regionen 

und Quartieren gezielt und dauerhaft mit zusätzlichen Stellen für schulische Sozialarbeit unterstützen. 

An Schulen mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern, die einen Anspruch auf Leistungen 

aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, wollen wir dauerhaft und unbürokratisch Angebote für 

Lernförderung und soziokulturelle Teilhabe etablieren, um sicherzustellen, dass die Inanspruchnahme 

dieser Leistungen steigt. 

 

Digitalpakt Schule 

Wir wollen Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens unterstützen. 

Den Mittelabruf beim Digitalpakt Schule werden wir beschleunigen und entbürokratisieren. Bund, 

Länder und Kommunen identifizieren noch im ersten Halbjahr 2022 gemeinsam Vorschläge für 

kurzfristige Lösungen und vereinbaren Umsetzungsschritte. Zur Unterstützung vor Ort werden wir 

Service-, Beratungs- und Vernetzungsangebote schaffen. Gemeinsam mit den Ländern werden wir 

einen Digitalpakt 2.0 für Schulen mit einer Laufzeit bis 2030 auf den Weg bringen, der einen 

verbesserten Mittelabfluss und die gemeinsam analysierten Bedarfe abbildet. Dieser Digitalpakt wird 

auch die nachhaltige Neuanschaffung von Hardware, den Austausch veralteter Technik sowie die 

Gerätewartung und Administration umfassen. Die digitale Lernmittelfreiheit werden wir für bedürftige 

Schülerinnen und Schüler weiter fördern. Gemeinsam mit den Ländern werden wir die Einrichtung, 

den Betrieb und die Vernetzung von Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes 

Unterrichten in Schule und Weiterbildung fördern und eine zentrale Anlaufstelle für das Lernen und 

Lehren in der digitalen Welt schaffen. Wir werden gemeinsam mit den Ländern digitale 

Programmstrukturen und Plattformen für Open Educational Ressources (OER), die Entwicklung 

intelligenter, auch lizenzfreier Lehr- und Lernsoftware sowie die Erstellung von Positivlisten 

datenschutzkonformer, digitaler Lehr- und Lernmittel unterstützen. 

 

Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer 

Bund und Länder richten eine gemeinsame Koordinierungsstelle Lehrkräftefortbildung ein, die 

bundesweit Fort- und Weiterbildungsangebote vernetzt, die Qualifikation von Schulleitungen 

unterstützt, den Austausch ermöglicht sowie die arbeitsteilige Erstellung von Fortbildungsmaterialien 

organisiert und fördert. Die Qualitätsoffensive Lehrerbildung entwickeln wir weiter mit neuen 

Schwerpunkten zu digitaler Bildung, zur dritten Phase der Lehrerbildung und bundesweiter 
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Qualitätsentwicklung des Seiten- und Quereinstiegs, u. a. für das Berufsschullehramt. Wir wollen die 

Anerkennung ausländischer Qualifikationen im Lehramt beschleunigen und vereinfachen, 

Auslandserfahrungen von Lehramtsstudierenden und Lehrkräften unterstützen und beim beruflichen 

Werdegang stärker berücksichtigen. 

 

Ausbildungsförderung  

Das BAföG wollen wir reformieren und dabei elternunabhängiger machen. Der elternunabhängige 

Garantiebetrag im Rahmen der Kindergrundsicherung soll künftig direkt an volljährige 

Anspruchsberechtigte in Ausbildung und Studium ausgezahlt werden.  

 

Wir richten das BAföG neu aus und legen dabei einen besonderen Fokus auf eine deutliche Erhöhung 

der Freibeträge. Außerdem werden wir u. a. Altersgrenzen stark anheben, Studienfachwechsel 

erleichtern, die Förderhöchstdauer verlängern, Bedarfssätze auch vor dem Hintergrund steigender 

Wohnkosten anheben, einen Notfallmechanismus ergänzen und Teilzeitförderungen prüfen. 

Freibeträge und Bedarfssätze werden wir künftig regelmäßiger anpassen. Wir streben eine Absenkung 

des Darlehensanteils und eine Öffnung des zinsfreien BAföG-Volldarlehens für alle Studierenden an. 

Studierende aus Bedarfsgemeinschaften werden wir mit einer neuen Studienstarthilfe unterstützen. 

Die Beantragung und Verwaltung des BAföG werden wir schlanker, schneller und digitaler gestalten 

und gezielter für das BAföG werben. 

 

Erwachsenenbildung 

Mit einem Förderprogramm für Volkshochschulen und andere gemeinnützige Bildungseinrichtungen 

investieren wir in digitale Infrastruktur. Die Umsatzsteuerbefreiung für gemeinwohlorientierte 

Bildungsdienstleistungen wollen wir europarechtskonform beibehalten. Wir werden Angebote zur 

Alphabetisierung ausbauen.  

 

Die Anerkennung informell, non-formal oder im Ausland erworbener Kompetenzen werden wir 

vereinfachen und beschleunigen. Mögliche Förderlücken wollen wir schließen. Die Nationale 

Weiterbildungsstrategie wollen wir mit einem stärkeren Fokus auf die allgemeine Weiterbildung 

fortsetzen.  

 

Wir wollen die politische Bildung und die Demokratiebildung entlang der Bildungskette stärken, die 

Projektmittel der Bundeszentrale für politische Bildung erhöhen und die Unabhängigkeit ihrer Arbeit 

achten.  
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Den Nationalen Aktionsplan zur Bildung für nachhaltige Entwicklung wollen wir in allen Bildungsphasen 

und -bereichen bundesweit verankern und deutlich stärken. Wir wollen auch Schülerfirmen als 

Bestandteil von Bildung für Nachhaltige Entwicklung fördern. 

 

 

Kinder, Jugend, Familien und Senioren 

 

Kinder und Jugendliche sollen mit gleichen Lebenschancen aufwachsen, unabhängig von ihrer 

Herkunft. Sie haben eigene Rechte. Ihre Anliegen und Interessen sind uns wichtig, wir werden junge 

Menschen an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligen. Familie ist vielfältig und überall dort, wo 

Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Sie brauchen Zeit und Anerkennung. 

Förderleistungen wollen wir entbürokratisieren, vereinfachen und digitalisieren. Wir wollen den 

Rechtsrahmen für Familien modernisieren. Das Wohl des Kindes ist dabei für uns zentral. Wir wollen 

selbstbestimmtes Leben für ältere Menschen unterstützen und den Zusammenhalt zwischen den 

Generationen fördern.  

 

Kinder und Jugend 

Wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz verankern und orientieren uns dabei 

maßgeblich an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. Dafür werden wir einen 

Gesetzesentwurf vorlegen und zugleich das Monitoring zur Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention ausbauen. 

 

Mit einem Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung werden wir die Jugendstrategie 

der Bundesregierung weiterentwickeln, Qualitätsstandards für wirksame Beteiligung besser bekannt 

machen, selbstbestimmte Kinder- und Jugendparlamente und Beteiligungsnetzwerke stärken. Mit 

einer Kampagne informieren wir Kinder über ihr Rechte und Beschwerdemöglichkeiten. Wir werden 

den Kinder- und Jugendplan bedarfsgerecht ausstatten. Im Anschluss an das Corona-Aufholpaket 

werden wir die Situation für Kinder und Jugendliche mit einem Zukunftspaket für Bewegung, Kultur 

und Gesundheit schnell und wirksam verbessern. Wir wollen das Investitionsprogramm für Familien- 

und Jugendbildungsstätten fortführen.  

 

Wir werden die europäische und internationale Jugendarbeit, insbesondere für Auszubildende, 

stärken. Die Arbeit, auch der im Aufbau befindlichen Jugendwerke, setzen wir fort. Die Plätze in den 

Freiwilligendiensten werden wir nachfragegerecht ausbauen, das Taschengeld erhöhen und 
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Teilzeitmöglichkeiten verbessern. Wir werden den Internationalen Freiwilligendienst stärken und das 

„FSJ digital“ weiter aufbauen. 

 

In einem Beteiligungsprozess mit Ländern, Kommunen und Verbänden sollen notwendige 

Anpassungen zur Umsetzung der inklusiven Jugendhilfe im SGB VIII erarbeitet und in dieser Legislatur 

gesetzlich geregelt und fortlaufend evaluiert werden. Wir werden dafür Modellprogramme auf den 

Weg bringen und die Verfahrenslotsen schneller und unbefristet einsetzen.  

 

Heim- und Pflegekinder sollen eigene Einkünfte komplett behalten können. Das Angebot an Berufs- 

und Studienberatung in Jugendpflegeeinrichtungen wollen wir erweitern. Pflegeeltern von Kindern mit 

Behinderungen wollen wir besonders unterstützen. Wir werden Angebote der Jugendhilfe bei der 

Digitalisierung unterstützen. Wohnungslose junge Menschen werden wir u. a. mit Housing First 

Konzepten fördern. Wir unterstützen die Kinder von psychisch, sucht- oder chronisch kranken Eltern.  

 

Kinderschutz 

Wir wollen Prävention und Kinderschutz stärken und für eine kindersensible Justiz sorgen. Mit 

Modellprojekten werden wir die Entwicklung von Schutzkonzepten unterstützen. Die Arbeit des 

„Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs“ werden wir gesetzlich 

regeln und eine regelmäßige Berichtspflicht an den Deutschen Bundestag einführen. Den Nationalen 

Rat gegen sexuelle Gewalt werden wir verstetigen und die unabhängige Aufarbeitungskommission in 

ihrer jetzigen Form weiterführen. Wir werden die länderübergreifende Zusammenarbeit in 

Kinderschutzfällen verbessern und streben einheitliche Standards für das fachliche Vorgehen, z. B. 

Meldeketten an. Die Mittel der „Stiftung Frühe Hilfen“ werden wir dynamisieren. Das Telefon- und 

Onlineberatungsangebot des Bundes werden wir finanziell absichern. 

 

Fachkräfte 

Gemeinsam mit den Ländern und allen relevanten Akteuren entwickeln wir eine Gesamtstrategie, um 

den Fachkräftebedarf für Erziehungsberufe zu sichern und streben einen bundeseinheitlichen Rahmen 

für die Ausbildung an. Sie soll vergütet und generell schulgeldfrei sein.  

 

Mit hochwertigen Qualitätsstandards in der Kindertagesbetreuung, sorgen wir für attraktive 

Arbeitsbedingungen. Wir wollen die praxisintegrierte Ausbildung ausbauen, horizontale und vertikale 

Karrierewege sowie hochwertige Fortbildungsmaßnahmen fördern und Quereinstieg erleichtern. 

Umschulungen werden wir auch im dritten Ausbildungsjahr vollständig fördern.  
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Kindergrundsicherung 

Wir wollen mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen und 

konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen. Wir wollen mehr Kinder aus der 

Armut holen und setzen dabei insbesondere auch auf Digitalisierung und Entbürokratisierung. Wir 

werden Kitas, Schulen und sonstige Angebote der Bildung und Teilhabe sowie Mobilität weiter stärken. 

 

In einem Neustart der Familienförderung wollen wir bisherige finanzielle Unterstützungen – wie 

Kindergeld, Leistungen aus SGB II/XII für Kinder, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets, sowie den 

Kinderzuschlag – in einer einfachen, automatisiert berechnet und ausgezahlten Förderleistung 

bündeln. Diese Leistung soll ohne bürokratische Hürden direkt bei den Kindern ankommen und ihr neu 

zu definierendes soziokulturelles Existenzminimum sichern. 

 

Die Kindergrundsicherung soll aus zwei Komponenten bestehen: Einem einkommensunabhängigen 

Garantiebetrag, der für alle Kinder und Jugendlichen gleich hoch ist, und einem vom Elterneinkommen 

abhängigen, gestaffelten Zusatzbetrag. Volljährige Anspruchsberechtigte erhalten die Leistung direkt. 

 

Mit dem Garantiebetrag legen wir in dieser Legislaturperiode die Grundlage für unser perspektivisches 

Ziel, künftig allein durch den Garantiebetrag den verfassungsrechtlichen Vorgaben nach Freistellung 

des kindlichen Existenzminimums bei der Besteuerung des Elterneinkommens zu entsprechen.  

 

Bei der Leistungsbündelung prüfen wir Wechselwirkungen mit anderen Leistungen und stellen sicher, 

dass sich die Erwerbsarbeit für Eltern lohnt. Unter Federführung des Bundesministeriums für Frauen, 

Senioren, Familie und Jugend soll dazu eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt werden. 

Mit einem neuen digitalen Kinderchancenportal, in dem Leistungen für Bildung und Teilhabe zu finden 

sind, wollen wir Kindern einen einfachen Zugang ermöglichen. Gemeinsam mit den Ländern wollen wir 

dafür den Einkommensbegriff bis Mitte 2023 in allen Gesetzen harmonisieren. Bis zur tatsächlichen 

Einführung der Kindergrundsicherung werden wir von Armut betroffene Kinder, die Anspruch auf 

Leistungen gemäß SGB II, SGB XII oder Kinderzuschlag haben, mit einem Sofortzuschlag absichern. 

Alleinerziehende, die heute am stärksten von Armut betroffen sind, entlasten wir mit einer 

Steuergutschrift. 

 

Zeit für Familie  

Wir werden Familien dabei unterstützen, wenn sie Zeit für Erziehung und Pflege brauchen und dabei 

Erwerbs- und Sorgearbeit partnerschaftlich aufteilen wollen. Wir werden das Elterngeld vereinfachen, 

digitalisieren und die gemeinschaftliche elterliche Verantwortung stärken. Wir werden eine 
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zweiwöchige vergütete Freistellung für die Partnerin oder den Partner nach der Geburt eines Kindes 

einführen. Diese Möglichkeit soll es auch für Alleinerziehende geben. Den Mutterschutz und die 

Freistellung für den Partner bzw. die Partnerin soll es bei Fehl- bzw. Totgeburt künftig nach der 20. 

Schwangerschaftswoche geben. 

 

Die Partnermonate beim Basis-Elterngeld werden wir um einen Monat erweitern, entsprechend auch 

für Alleinerziehende. Wir werden einen Elterngeldanspruch für Pflegeeltern einführen und den 

Anspruch für Selbstständige modernisieren. Für die Eltern, deren Kinder vor der 37. 

Schwangerschaftswoche geboren werden, erweitern wir den Anspruch auf Elterngeld. Wir werden den 

Basis- und Höchstbetrag beim Elterngeld dynamisieren.  

 

Wir verlängern den elternzeitbedingten Kündigungsschutz um drei Monate nach Rückkehr in den 

Beruf, um den Wiedereinstieg abzusichern.  

 

Wir werden die Kinderkrankentage pro Kind und Elternteil auf 15 Tage und für Alleinerziehende auf 30 

Tage erhöhen. 

 

Familienrecht 

Wir werden das Familienrecht modernisieren. Hierzu werden wir das „kleine Sorgerecht“ für soziale 

Eltern ausweiten und zu einem eigenen Rechtsinstitut weiterentwickeln, das im Einvernehmen mit den 

rechtlichen Eltern auf bis zu zwei weitere Erwachsene übertragen werden kann. Wir werden das 

Institut der Verantwortungsgemeinschaft einführen und damit jenseits von Liebesbeziehungen oder 

der Ehe zwei oder mehr volljährigen Personen ermöglichen, rechtlich füreinander Verantwortung zu 

übernehmen. Wir wollen Vereinbarungen zu rechtlicher Elternschaft, elterlicher Sorge, Umgangsrecht 

und Unterhalt schon vor der Empfängnis ermöglichen.  

 

Wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, sind automatisch beide rechtliche Mütter des 

Kindes, sofern nichts anderes vereinbart ist. Die Ehe soll nicht ausschlaggebendes Kriterium bei der 

Adoption minderjähriger Kinder sein.  

 

Auch außerhalb der Ehe soll die Elternschaftsanerkennung unabhängig vom Geschlecht der 

anerkennenden Person oder von einem Scheidungsverfahren möglich sein. Wir werden ein 

statusunabhängiges Feststellungsverfahren einführen, in dem ein Kind seine Abstammung gerichtlich 

klären lassen kann ohne zugleich die rechtliche Elternschaft anfechten zu müssen. Das 
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Samenspenderregister wollen wir auch für bisherige Fälle, private Samenspenden und 

Embryonenspenden öffnen.  

 

Wir werden die partnerschaftliche Betreuung der Kinder nach der Trennung fördern, indem wir die 

umgangs- und betreuungsbedingten Mehrbelastungen im Sozial- und Steuerrecht besser 

berücksichtigen. Wir wollen allen Familien eine am Kindeswohl orientierte partnerschaftliche 

Betreuung minderjähriger Kinder auch nach Trennung und Scheidung der Eltern ermöglichen und die 

dafür erforderlichen Bedingungen schaffen. Wir wollen im Unterhaltsrecht die Betreuungsanteile vor 

und nach der Scheidung besser berücksichtigen, ohne das Existenzminimum des Kindes zu gefährden.  

 

Wir wollen gemeinsam mit den Ländern die Erziehungs-, sowie Trennungs- und Konfliktberatung 

verbessern und dabei insbesondere das Wechselmodell in den Mittelpunkt stellen. Wir werden den 

Kindern ein eigenes Recht auf Umgang mit den Großeltern und Geschwistern geben. Das Namensrecht 

liberalisieren wir, z. B. durch Einführung echter Doppelnamen.  

 

Wir werden in familiengerichtlichen Verfahren den Kinderschutz und das Prinzip der Mündlichkeit der 

Verhandlungen stärken. Die Hürden für die Nichtzulassungsbeschwerde werden wir senken sowie 

einen Fortbildungsanspruch für Familienrichterinnen und Familienrichter gesetzlich verankern. Wenn 

häusliche Gewalt festgestellt wird, ist dies in einem Umgangsverfahren zwingend zu berücksichtigen.  

 

Wir ermöglichen es unverheirateten Vätern in den Fällen, in denen die Eltern einen gemeinsamen 

Wohnsitz haben, durch einseitige Erklärung das gemeinsame Sorgerecht zu erlangen. Widerspricht die 

Mutter, so muss das Familiengericht über die gemeinsame Sorge entscheiden. Das Kindeswohl ist 

dabei besonders zu berücksichtigen. Wir werden die Modernisierung im Kindschafts- und 

Unterhaltsrecht mit Studien begleiten.  

 

Senioren 

Erfahrungen und Kompetenzen älterer Menschen sind für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Wir 

wollen, dass Menschen im Alter selbstbestimmt in ihrem frei gewählten Umfeld leben können. Wir 

werden seniorengerechte Ansätze auf allen staatlichen Ebenen und im digitalen Raum fördern. Dabei 

geht es u. a. um Partizipation, Engagement, soziale Sicherung, Alltagshilfen, Wohnen, Mobilität, 

Gesundheitsvorsorge, Bildungs- und Begegnungsangebote und die Überwindung von Einsamkeit.  
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Wir werden ältere Menschen vor Diskriminierung und vor finanzieller Ausbeutung – insb. durch 

Vorsorgevollmachten – schützen. Die gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände sind eine wichtige Stütze 

der Daseinsvorsorge, wir wollen für sie weiterhin verlässliche Partner sein. 

 

 

VI. Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie 
 

Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit sind die Grundlagen für das friedliche Zusammenleben in 

Deutschland. Wir stellen uns allen verfassungsfeindlichen, gewaltbereiten Bestrebungen und 

Verschwörungsideologien entschieden entgegen. Leben in Freiheit braucht Sicherheit. Unsere 

Verantwortung ist die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dafür die Sicherheitsbehörden, den 

Bevölkerungsschutz und die Justiz. Sicherheitsgesetze und deren Auswirkungen auf Bürgerrechte 

werden wir im Lichte der technischen Entwicklung einer unabhängigen wissenschaftlichen Evaluation 

unterziehen.  

 

Friedliches Zusammenleben und Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft erfordern, 

Unterschiede zu achten und divergierende Interessen konstruktiv auszuhandeln. Wir treten 

Diskriminierung auf allen Ebenen entgegen, organisieren Teilhabe und Repräsentanz. Die 

Gleichstellung der Geschlechter ist Grundlage einer gleichberechtigten Gesellschaft.  

 

Kunst und Kultur und ihre Vielfalt zu fördern und die soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern zu 

verbessern ist in diese Zeiten ein Beitrag zur Sicherung unserer Demokratie. Wir setzen uns daher für 

eine starke Kulturszene und Kreativwirtschaft ein, die fortbestehen und wieder erblühen kann. 

  

Wir wollen für gute Lebensbedingungen in Stadt und Land sorgen und werden intensiv daran arbeiten, 

die innere Einheit sozial und wirtschaftlich zu vollenden. Wir gewährleisten hohe 

Verbraucherschutzstandards und fördern den Sport. 

 

 

Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz, Sport 

 

Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Wir wollen es noch sicherer machen. Dafür 

organisieren wir die Sicherheit der Menschen, um allen ein Leben in Freiheit, Wohlstand und Vielfalt 

zu gewährleisten. Wir sorgen für eine bürgernahe, gut ausgestattete und ausgebildete Polizei und 

unterstützen die Arbeit der Gerichte.  
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Rechtsstaat bedeutet, dass wir die Regeln unseres Gemeinwesens gegen Angriffe verteidigen. Dazu 

gehört der Schutz vor Kriminalität und die Bewahrung der bürgerlichen Freiheitsrechte. Wir stehen für 

Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit für alle Menschen in Deutschland ein. Die Angehörigen der 

Sicherheitsbehörden in unserem Land, die uns jeden Tag aufs Neue bei der Verteidigung der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung unterstützen, verdienen unseren Respekt und Anerkennung. 

 

Bundespolizeien  

Unsere Sicherheitsbehörden in Deutschland leisten professionelle Arbeit im Kampf gegen Kriminalität 

und für den Schutz unserer Demokratie. Die Wertschätzung für unsere Polizistinnen und Polizisten 

drückt sich auch durch eine gute Personal- und Sachausstattung, den Zustand der Liegenschaften, den 

Abbau von Überstunden und die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage aus. Die 

Finanzierung werden wir sicherstellen. Außerdem steigern wir die Attraktivität durch die Förderung 

von Fachkarrieren und eine diversitätsorientierte Stellenbesetzungsoffensive.  

 

Bürgernähe und eine transparente Fehlerkultur werden wir stärken, indem wir die Aus- und 

Fortbildung bei der Polizei weiterentwickeln und noch intensiver die Grundsätze der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung, insbesondere der Grund- und Menschenrechte, vermitteln. Damit 

beugen wir auch der Entstehung und der Verfestigung von Vorurteilen, Diskriminierungen und 

radikalen Einstellungen vor. Die in anderen Bereichen bewährte Sicherheitsüberprüfung von 

Bewerberinnen und Bewerbern weiten wir aus und stärken so die Resilienz der Sicherheitsbehörden 

gegen demokratiefeindliche Einflüsse. In diesem Zusammenhang sorgen wir auch für die Ausweitung 

von Supervisionsangeboten.  

 

Wir führen eine unabhängige Polizeibeauftragte bzw. einen unabhängigen Polizeibeauftragten für die 

Polizeien des Bundes als Anlaufstelle beim Deutschen Bundestag mit Akteneinsichts- und 

Zutrittsrechten ein. Wir führen die pseudonyme Kennzeichnung von Polizistinnen und Polizisten ein.  

 

Sichere und leistungsfähige Datenverarbeitung, kombiniert mit mobiler IT und klar geregelten 

Kompetenzen, sind Grundvoraussetzung moderner Polizeiarbeit. Wir entwickeln die Strategie Polizei 

20/20 weiter. Wir unterziehen die umfangreiche Anzahl von Datenbanken einer grundlegenden 

Revision und präzisieren deren Verarbeitungsregelungen. Den Rechtsschutz sowie die Datenaufsicht 

durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) stärken wir 

deutlich. Wir öffnen die Polizei stärker für unabhängige Forschung. 
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Bevölkerungsschutz 

Der Bund muss mehr Verantwortung für den Bevölkerungsschutz übernehmen. Daher richten wir das 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) neu aus, entwickeln es unter Berücksichtigung der föderalen 

Kompetenzverteilung zur Zentralstelle weiter und stellen es entsprechend personell und materiell auf. 

Verfügbare Kräfte und Ressourcen von Bund und Ländern werden in einem fortlaufenden Lagebild 

dargestellt. Die Warnstrukturen verbessern wir und bauen den „Warn-Mix“ aus.  

 

Die Freiwilligen stärken wir durch ein Ehrenamtskonzept und in föderaler Abstimmung durch 

bundesweit einheitliche Freistellungs- und Versicherungsschutzregeln der Helferinnen und Helfer. Das 

Technische Hilfswerk (THW) nimmt weiter eine zentrale Rolle ein und soll seine Kompetenzen in der 

Cyberhilfe erweitern. Den physischen Schutz kritischer Infrastrukturen bündeln wir in einem KRITIS-

Dachgesetz.  

 

Die Konzeption „Zivile Verteidigung“ richten wir strategisch neu aus. Neben der nationalen und 

europäischen Resilienz-Strategie sind Grundlagen für die zukünftige Bevorratung, Notfallreserven oder 

den Einsatz von freiwilligen Helferinnen und Helfern nötig. Dazu bauen wir unabhängig vom Konzept 

„Zivile Verteidigung“ das bestehende Pilotprojekt „Labor Betreuung 5.000“ zu einer nationalen 

Reserve aus. In Europa bringen wir gezielt mehr Fähigkeiten in „rescEU“ ein. 

 

Zusammenarbeit von Polizei und Justiz 

Wir intensivieren die grenzüberschreitende polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

rechtsstaatlich, sichern dabei hohe Datenschutzstandards und verbessern den grenzüberschreitenden 

Rechtsschutz. Wir streben die Weiterentwicklung von Europol zu einem Europäischen Kriminalamt mit 

eigenen operativen Möglichkeiten an. Die Europäische Staatsanwaltschaft wollen wir finanziell und 

personell ausbauen.  

 

Gemeinsamt mit den Ländern wollen wir die Sicherheitsarchitektur in Deutschland einer 

Gesamtbetrachtung unterziehen und die Zusammenarbeit der Institutionen für die Sicherheit der 

Menschen effektiver und wirksamer gestalten. 

 

Wir wollen mit den Ländern die Aussagekraft der Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken nachhaltig 

verbessern. Wir verankern den periodischen Sicherheitsbericht gesetzlich.  

 

Wir verstetigen mit den Ländern den Pakt für den Rechtsstaat und erweitern ihn um einen Digitalpakt 

für die Justiz. 
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Justiz 

Entsprechend den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) passen wir das externe 

ministerielle Einzelfallweisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften an. Für den Vollzug eines 

Europäischen Haftbefehls bedarf es einer richterlichen Entscheidung. 

 

Wir reformieren die Wahl und die Beförderungsentscheidungen für Richterinnen und Richter an den 

obersten Bundesgerichten unter den Kriterien Qualitätssicherung, Transparenz und Vielfalt. 

Gerichtsverfahren sollen schneller und effizienter werden: Verhandlungen sollen online durchführbar 

sein, Beweisaufnahmen audio-visuell dokumentiert und mehr spezialisierte Spruchkörper eingesetzt 

werden. Kleinforderungen sollen in bürgerfreundlichen digitalen Verfahren einfacher gerichtlich 

durchgesetzt werden können.  

 

Wir bauen den kollektiven Rechtsschutz aus. Bestehende Instrumente wie z. B. nach dem 

Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz modernisieren wir und prüfen den Bedarf für weitere. Die EU-

Verbandsklagerichtlinie setzen wir anwenderfreundlich und in Fortentwicklung der 

Musterfeststellungsklage um und eröffnen auch kleinen Unternehmen diese Klagemöglichkeiten. An 

den bewährten Anforderungen an klageberechtige Verbände halten wir fest. Wir ermöglichen 

englischsprachige Spezialkammern für internationale Handels- und Wirtschaftsstreitigkeiten. 

 

Das Strafrecht ist immer nur Ultima Ratio. Unsere Kriminalpolitik orientiert sich an Evidenz und der 

Evaluation bisheriger Gesetzgebung im Austausch mit Wissenschaft und Praxis. Wir überprüfen das 

Strafrecht systematisch auf Handhabbarkeit, Berechtigung und Wertungswidersprüche und legen 

einen Fokus auf historisch überholte Straftatbestände, die Modernisierung des Strafrechts und die 

schnelle Entlastung der Justiz. Das Sanktionensystem einschließlich Ersatzfreiheitsstrafen, 

Maßregelvollzug und Bewährungsauflagen überarbeiten wir mit dem Ziel von Prävention und 

Resozialisierung. 

 

Wir machen Strafprozesse noch effektiver, schneller, moderner und praxistauglicher, ohne die Rechte 

der Beschuldigten und deren Verteidigung zu beschneiden. Vernehmungen und Hauptverhandlung 

müssen in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Unter anderem regeln wir die Verständigung im 

Strafverfahren einschließlich möglicher Gespräche über die Verfahrensgestaltung und das 

grundsätzliche Verbot der Tatprovokation. Gerichtsentscheidungen sollen grundsätzlich in 

anonymisierter Form in einer Datenbank öffentlich und maschinenlesbar verfügbar sein. Wir stellen 

die Verteidigung der Beschuldigten mit Beginn der ersten Vernehmung sicher. 
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Kampf gegen Organisierte Kriminalität 

Wir machen die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK, einschließlich der sogenannten 

Clankriminalität) zu einem Schwerpunkt unserer Sicherheitsbehörden: durch mehr und bessere 

Strukturermittlungen, die Nutzung strafrechtlicher Möglichkeiten u. a. bei der 

Vermögensabschöpfung, die Optimierung der Strukturen bei der Geldwäschebekämpfung und ihrer 

Ressourcen, eine stärkere Verankerung des Themas in der Ausbildung in den Sicherheitsbehörden, 

mehr Prävention und einer verbesserten Analysefähigkeit. Die bestehende Koordinierungsstelle OK 

beim BKA entwickeln wir zu einem Teil der Gemeinsamen Zentren auf gesetzlicher Grundlage weiter. 

Im OK-Lagebild sollen relevante Gruppierungen, z. B. die der Mafia oder der sogenannten 

Clankriminalität, aussagekräftiger analysiert werden. Zur sogenannten Clankriminalität wird eine 

definitorische Klärung herbeigeführt. Den Kampf gegen Menschenhandel intensivieren wir.  

 

Kampf gegen Extremismus 

Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung unserer Demokratie. Wir treten allen 

verfassungsfeindlichen, gewaltbereiten Bestrebungen entschieden entgegen – ob Rechtsextremismus, 

Islamismus, Verschwörungsideologien, Linksextremismus oder jeder anderen Form des Extremismus. 

Dazu bedarf es einer Gesamtstrategie auf nationaler und europäischer Ebene aus Prävention, 

Deradikalisierung und effektiver Gefahrenabwehr. Die Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans 

gegen Rassismus und des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und 

Rassismus werden wir anpassen und weiterentwickeln. Datenbanken in der EU wollen wir kompatibel 

ausgestalten, die Gefährder-Definitionen vereinheitlichen, deren Früherkennung forcieren und für 

eine koordinierte Überwachung sorgen. Wir verbessern die Erfassung der politisch motivierten 

Kriminalität, z. B. in Hinblick auf frauen- und queerfeindliche Hasskriminalität. Bewährte Präventions- 

und Deradikalisierungsprogramme, insbesondere in Gefängnissen, stellen wir auf eine verlässliche 

finanzielle Grundlage. Wir verbessern die Möglichkeit von Auskunftssperren im Melderegister für 

Bedrohte. Wir treiben auch innerhalb der Bundesregierung die weitere Aufarbeitung des NSU-

Komplexes energisch voran und bringen ein Archiv zu Rechtsterrorismus in Zusammenarbeit mit 

betroffenen Bundesländern auf den Weg. Der 11. März wird nationaler Gedenktag für die Opfer 

terroristischer Gewalt. Den Umgang mit Opfern und Hinterbliebenen von Terroranschlägen und 

Katastrophen nationaler Tragweite wollen wir empathischer und würdiger gestalten. Die 

Koordinierungsstelle Nachsorge, Opfer- und Angehörigenhilfe (NOAH) wird für die Tätigkeit auch in 

Deutschland als Ombudsstelle ausgerichtet. Wir schließen Lücken im Opferentschädigungsrecht und 

bei der Opferhilfe. Die Akten der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen sollen der 

Öffentlichkeit und Forschung langfristig zur Verfügung stehen. 
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Kampf gegen Kindesmissbrauch 

Im Kampf gegen Kindesmissbrauch stärken wir das Bundeskriminalamt (BKA) personell und entlasten 

die Beschäftigten bei der Auswertung der beschlagnahmten Datenträger durch technische Lösungen – 

unter Sicherstellung des Schutzes personenbezogener Daten der Opfer – und realisieren den 

tagesaktuellen Abgleich mit den Datenbanken. Die Informationsweitergabe zwischen den Ämtern und 

den am Hilfenetzwerk des Kindes beteiligten Akteurinnen und Akteuren muss verbessert und 

verbindlicher geregelt werden – unter Wahrung des Datenschutzes und Achtung der 

Vertrauensstellung der Jugendämter. Präventionsprogramme wie „Kein Täter werden“ unterstützen 

wir. Wir wollen eine kindgerechte Justiz und Verwaltung, die Kindern Gehör schenkt.  

 

Die Aufarbeitung struktureller sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in gesellschaftlichen 

Gruppen, wie Sportvereinen, Kirchen und der Jugendarbeit, werden wir begleiten, aktiv fördern und 

wenn erforderlich gesetzliche Grundlagen schaffen. 

 

Waffenrecht, Sicherheitsdienste 

Die weit überwiegende Zahl der Waffenbesitzerinnen und -besitzer ist rechtstreu. Terroristen und 

Terroristen sowie Extremistinnen und Extremisten gilt es, konsequent zu entwaffnen. Wir evaluieren 

die Waffenrechtsänderungen der vergangenen Jahre und gestalten bestehende Kontrollmöglichkeiten 

gemeinsam mit den Schützen- und Jagdverbänden sowie mit den Ländern effektiver aus. Zudem 

verbessern wir die kriminalstatistische Erfassung von Straftaten mit Schusswaffen sowie den 

Informationsfluss zwischen den Behörden. Bei Gegenständen, für die ein Kleiner Waffenschein 

erforderlich ist, soll dieser künftig auch beim Erwerb vorgelegt werden müssen. 

 

Private Sicherheitsdienste werden wir mit verbindlichen Standards in einem eigenen Gesetz 

regulieren. 

 

Freiheit und Sicherheit 

Wir sorgen für eine vorausschauende, evidenzbasierte und grundrechtsorientierte Sicherheits- und 

Kriminalpolitik. Dies werden wir mit einer unabhängigen interdisziplinären Bundesakademie begleiten. 

Die Eingriffe des Staates in die bürgerlichen Freiheitsrechte müssen stets gut begründet und in ihrer 

Gesamtwirkung betrachtet werden. Die Sicherheitsgesetze wollen wir auf ihre tatsächlichen und 

rechtlichen Auswirkungen sowie auf ihre Effektivität hin evaluieren. Deshalb erstellen wir eine 

Überwachungsgesamtrechnung und bis spätestens Ende 2023 eine unabhängige wissenschaftliche 

Evaluation der Sicherheitsgesetze und ihrer Auswirkungen auf Freiheit und Demokratie im Lichte 
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technischer Entwicklungen. Jede zukünftige Gesetzgebung muss diesen Grundsätzen genügen. Dafür 

schaffen wir ein unabhängiges Expertengremium (Freiheitskommission), das bei zukünftigen 

Sicherheitsgesetzgebungsvorhaben berät und Freiheitseinschränkungen evaluiert.  

 

Videoüberwachung kann die Präsenz einer bürgernahen Polizei nicht ersetzen, sie aber an 

Kriminalitätsschwerpunkten ergänzen. Flächendeckende Videoüberwachung und den Einsatz von 

biometrischer Erfassung zu Überwachungszwecken lehnen wir ab. Das Recht auf Anonymität sowohl 

im öffentlichen Raum als auch im Internet ist zu gewährleisten.  

 

Angesichts der gegenwärtigen rechtlichen Unsicherheit, des bevorstehenden Urteils des Europäischen 

Gerichtshofs und der daraus resultierenden sicherheitspolitischen Herausforderungen werden wir die 

Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher anlassbezogen und 

durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können.  

 

Mit der Login-Falle wollen wir grundrechtsschonende und freiheitsorientierte Instrumente schaffen, 

um die Identifizierung der Täterinnen und Täter zu erreichen. 

 

Die Ausnutzung von Schwachstellen von IT-Systemen steht in einem hochproblematischen 

Spannungsverhältnis zur IT-Sicherheit und den Bürgerrechten. Der Staat wird daher keine 

Sicherheitslücken ankaufen oder offenhalten, sondern sich in einem Schwachstellenmanagement 

unter Federführung eines unabhängigeren Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

immer um die schnellstmögliche Schließung bemühen.  

 

Für den Einsatz von Überwachungssoftware, auch kommerzieller, setzen wir die Eingriffsschwellen 

hoch und passen das geltende Recht so an, dass der Einsatz nur nach den Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichtes für die Online-Durchsuchung zulässig ist. Die Befugnis des 

Verfassungsschutzes zum Einsatz von Überwachungssoftware wird im Rahmen der 

Überwachungsgesamtrechnung überprüft. Das Bundespolizeigesetz novellieren wir ohne die Befugnis 

zur Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Solange der Schutz des Kernbereichs privater 

Lebensgestaltung nicht sichergestellt ist, muss ihr Einsatz unterbleiben. Transparenz und effektive 

Kontrolle durch Aufsichtsbehörden und Parlament werden wir sicherstellen. 

 

Wir schaffen für die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZiTis) und in enger 

Abstimmung mit den Ländern für die gemeinsamen Zentren (GTAZ etc.) gesetzliche Grundlagen, legen 
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die Verantwortlichkeiten klarer fest und garantieren die lückenlose Kontrolle durch Parlamente und 

Datenschutzaufsichtsbehörden.  

 

Zum Schutz der Informations- und Meinungsfreiheit lehnen wir verpflichtende Uploadfilter ab. 

 

Nachrichtendienste sind ein wichtiger Teil der wehrhaften Demokratie. Wir achten das 

verfassungsrechtliche Trennungsgebot von Polizei und Nachrichtendiensten. Wir stärken und bauen 

die Kontrolle, insbesondere die parlamentarische, aller nachrichtendienstlichen Tätigkeiten des 

Bundes weiter aus. Das Sicherheitsrecht des Bundes, einschließlich der Übermittlungsvorschriften 

reformieren wir umfassend. Hilfsorgane der Parlamentarischen Kontrolle stärken wir. Die 

Wahrnehmung der Rechte Betroffener verbessern wir. Kontrolllücken schließen wir. Die Arbeit der 

Dienste wird durch eine fundierte wissenschaftliche Analyse gestärkt und differenziert. Wir schaffen 

eine unabhängige Kontrollinstanz für Streitfragen bei VS-Einstufungen und verkürzen die 

archivrechtlichen Schutzfristen auf maximal 30 Jahre.  

 

Wir regeln Voraussetzungen für den Einsatz von V-Personen, Gewährspersonen und sonstigen 

Informantinnen und Informanten aller Sicherheitsbehörden gesetzlich und machen sie unter Wahrung 

der notwendigen Anonymität parlamentarisch überprüfbar. Wir prüfen, ob die Nachrichtendienste bei 

der Nachverfolgung von Transaktionen zur Terrorismusfinanzierung über ausreichende Möglichkeiten 

verfügen. 

 

Verantwortung für Holocaust-Überlebende 

Deutschland stellt sich seiner historischen Verantwortung für die Überlebenden des Holocaust. Wir 

werden die laufenden Entschädigungsleistungen wie auch die finanzielle Unterstützung für die Pflege 

der heute hoch betagten Holocaust-Überlebenden konsequent sicherstellen, um ihnen ein Leben in 

Würde zu ermöglichen.  

 

Gleichzeitig sollen die Zukunftsaufgaben der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 

besondere Sichtbarkeit erlangen. Hierzu gehören insbesondere der Aufbau einer zentralen digitalen 

Themenplattform zur Wiedergutmachung von NS-Unrecht und die Verstärkung und dauerhafte 

Förderung von Holocaust Education.  

 

SED-Opfer 

Im Einvernehmen mit den Ländern erleichtern wir die Beantragung und Bewilligung von Hilfen und 

Leistungen für Opfer der SED-Diktatur, insbesondere für gesundheitliche Folgeschäden, passen die 
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Definition der Opfergruppen an die Forschung an und dynamisieren die SED-Opferrente. Wir richten 

ergänzend einen bundesweiten Härtefallfonds für die Opfer ein und entwickeln hierfür die Stiftung für 

ehemalige politische Häftlinge weiter. 

 

Kirchen und Religionsgemeinschaften 

Kirchen und Religionsgemeinschaften sind ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens und leisten einen 

wertvollen Beitrag für das Zusammenleben und die Wertevermittlung in der Gesellschaft. Wir schätzen 

und achten ihr Wirken.  

 

Wir schaffen in einem Grundsätzegesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen 

Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen. Wir entwickeln das Religionsverfassungsrecht im Sinne 

des kooperativen Trennungsmodells weiter und verbessern so die Beteiligung und Repräsentanz der 

Religionsgemeinschaften, insbesondere muslimischer Gemeinden. Dazu prüfen wir, ob hierfür 

Ergänzungen des Rechtsstatus von Religionsgemeinschaften notwendig sind und erörtern dies in enger 

Abstimmung mit den betroffenen Kirchen und Religionsgemeinschaften. Neuere, progressive und in 

Deutschland beheimatete islamische Gemeinschaften binden wir in diesen Prozess ein. Wir bauen die 

Ausbildungsprogramme für Imaminnen und Imame an deutschen Universitäten in Zusammenarbeit 

mit den Ländern aus. 

 

Unternehmensrecht 

Wir schützen ehrliche Unternehmen vor rechtsuntreuen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Wir 

überarbeiten die Vorschriften der Unternehmenssanktionen einschließlich der Sanktionshöhe, um die 

Rechtssicherheit von Unternehmen im Hinblick auf Compliance-Pflichten zu verbessern und für interne 

Untersuchungen einen präzisen Rechtsrahmen zu schaffen. 

 

Wir setzen die EU-Whistleblower-Richtlinie rechtssicher und praktikabel um. Whistleblowerinnen und 

Whistleblower müssen nicht nur bei der Meldung von Verstößen gegen EU-Recht vor rechtlichen 

Nachteilen geschützt sein, sondern auch von erheblichen Verstößen gegen Vorschriften oder 

sonstigem erheblichen Fehlverhalten, dessen Aufdeckung im besonderen öffentlichen Interesse liegt. 

Die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen wegen Repressalien gegen den Schädiger wollen wir verbessern 

und prüfen dafür Beratungs- und finanzielle Unterstützungsangebote. 

 

Wir erleichtern die Gründung von Gesellschaften, indem wir die Digitalisierung des Gesellschaftsrechts 

vorantreiben und Beurkundungen per Videokommunikation auch bei Gründungen mit Sacheinlage 
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und weiteren Beschlüssen erlauben. Wir ermöglichen dauerhaft Online-Hauptversammlungen und 

wahren dabei die Aktionärsrechte uneingeschränkt.  

 

Wir untersuchen weitere Vorkehrungen gegen den Missbrauch von Kostenerstattungen für 

Abmahnungen nach dem Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG). Wir erweitern den 

Rechtsrahmen für Legal Tech-Unternehmen, legen für sie klare Qualitäts- und 

Transparenzanforderungen fest und stärken die Rechtsanwaltschaft, indem wir das Verbot von 

Erfolgshonoraren modifizieren und das Fremdbesitzverbot prüfen. 

 

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 

Wir gewährleisten hohe Verbraucherschutzstandards. Dazu gehören eine umfassende 

Verbraucherbildung, mehrsprachige Aufklärung und der situationsgerechte Zugang zu Informationen.  

 

Die Finanzierung der Stiftung Warentest und des Verbraucherzentrale Bundesverbands passen wir 

entsprechend dem gestiegenen Bedarf bezüglich kollektiver Rechtsdurchsetzung, Marktbeobachtung 

und Verbraucherbildung an.  

 

Im finanziellen Verbraucherschutz nehmen wir die individuellen Verhältnisse der Verbraucherinnen 

und Verbraucher stärker in den Fokus, insbesondere bei der Vergabe von Verbraucherkrediten. Auf 

EU-Ebene setzen wir uns dafür ein, dass der Schutz vor Überschuldung durch nicht marktgerechte 

Zinsen und Wucher bei sämtlichen Darlehensformen gestärkt und irreführende Werbung verboten 

werden. Wir wollen die Schuldner- und Insolvenzberatung ausbauen. Die Kosten für 

Vorfälligkeitsentschädigungen begrenzen wir auf das Angemessene, stellen den fairen Zugang zu 

einem Basiskonto sicher und schaffen Transparenz. Die behördliche Aufsicht für Inkassounternehmen 

bündeln wir.  

 

Wir wollen Nachhaltigkeit by design zum Standard bei Produkten machen. Die Lebensdauer und 

Reparierbarkeit eines Produktes machen wir zum erkennbaren Merkmal der Produkteigenschaft 

(Recht auf Reparatur). Wir stellen den Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturanleitungen sicher. 

Herstellerinnen und Hersteller müssen während der üblichen Nutzungszeit Updates bereitstellen. Wir 

prüfen Lösungen zur Erleichterung der Nutzbarkeit solcher Geräte über die Nutzungszeit hinaus. Für 

langlebige Güter führen wir eine flexible Gewährleistungsdauer ein, die sich an der vom Hersteller oder 

der Herstellerin bestimmten jeweiligen Lebensdauer orientiert.  
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Wir setzen uns auf EU-Ebene dafür ein, dass elektronische Widerrufbuttons verpflichtend werden. Wir 

führen bei Dauerschuldverhältnissen über die Lieferung von Waren oder die regelmäßige Erbringung 

von Dienst- und Warenleistungen Angaben zu den durchschnittlichen monatlichen Kosten ein. Abo-

Verträge müssen immer auch mit einer Mindestlaufzeit von höchstens einem Jahr angeboten werden. 

Eine allgemeine Bestätigungslösung für telefonisch geschlossene Verträge führen wir ein. Den Schutz 

vor unseriösen Haustürgeschäften verbessern wir.  

 

Wir setzen uns dafür ein, dass Flugreisen in die Pauschalreise-Richtlinie bezüglich der 

Insolvenzabsicherung einbezogen werden. Entschädigungs- oder Ausgleichszahlungen sollen bei allen 

Verkehrsträgern automatisiert werden. „No-show“-Klauseln untersagen wir im AGB-Recht. Bei 

Neuregelung der Fluggastrechteverordnung setzen wir uns für den Erhalt des bestehenden 

Schutzniveaus ein. Die Aufsichtsbefugnisse des Kraftfahrt-, des Luftfahrt-, des Eisenbahnbundesamtes 

und der Bundesnetzagentur im Hinblick auf kollektive Verbraucherinteressen erweitern wir ohne 

zusätzliche Bürokratie. 

 

Entscheidung Sterbehilfe 

Wir begrüßen, wenn durch zeitnahe fraktionsübergreifende Anträge das Thema Sterbehilfe einer 

Entscheidung zugeführt wird. 

 

Sport 

Sport lebt vom Ehrenamt, stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist Mittler für 

demokratische Werte. Wir erarbeiten unter breiter Beteiligung einen „Entwicklungsplan Sport“ und 

weiten die Offensive für Investitionen in Sportstätten von Kommunen und Vereinen unter Beachtung 

von Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Inklusion aus und berücksichtigen insbesondere 

Schwimmbäder stärker. Bei der Sportförderung berücksichtigen wir den besonderen Bedarf von 

Behindertensport. Wir fördern den Neustart des Breitensports nach Corona weiter. 

 

Die Sportförderung des Bundes knüpfen wir an die Einhaltung von Förderrichtlinien mit Zielvorgaben, 

Vorgaben zu Transparenz, Good Governance und die Qualifikation von Leistungssportpersonal. In der 

Spitzensportförderung richten wir eine unabhängige Instanz zur Mittelvergabe sowie ein 

Transparenzportal ein. Das Potenzialanalysesystem (PotAS) evaluieren wir und entwickeln es mit dem 

Ziel von mehr Effektivität und Entbürokratisierung weiter. Wir schaffen bessere Rahmenbedingungen 

für den Spitzensport. Die Mitwirkungsrechte der Athletinnen und Athleten stärken wir durch die 

dauerhafte Finanzierung der Vereinigung Athleten Deutschland e.V.  
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Um den Kampf gegen physische, psychische und insbesondere sexualisierte Gewalt im Sport zu 

verbessern, unterstützen wir den Aufbau eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport. Wir legen ein 

Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport auf.  

 

Dopingprävention fördern wir stärker, verbessern die internationale Zusammenarbeit und arbeiten die 

Dopingvergangenheit Deutschlands mit Forschungsprojekten auf.  

 

Das Nationale Konzept Sport und Sicherheit wird weiterentwickelt. Die Datei „Gewalttäter Sport“ wird 

in Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, Löschfristen, Transparenz und Datenschutz reformiert.  

 

Zur Unterstützung der Fankultur wird die Koordinationsstelle Fanprojekte gestärkt.  

 

Vergabe und Ausrichtung von internationalen Sportgroßveranstaltungen sollen strikt an die Beachtung 

der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und Nachhaltigkeit geknüpft sein. Wir 

werden die Special Olympics 2023 in Berlin und die Fußball-Europameisterschaft der Männer 2024 

sowie zukünftige Bewerbungen für Sportgroßveranstaltungen aus Deutschland wie Olympische und 

Paralympische Spiele unterstützen, die von diesen Grundsätzen getragen sind und die Bevölkerung 

rechtzeitig einbeziehen. 

 

 

Gleichstellung 

 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern muss in diesem Jahrzehnt erreicht werden. Wir werden 

die ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie des Bundes weiterentwickeln, u. a. mit einem 

Gleichstellungs-Check künftiger Gesetze und Maßnahmen. Wir werden den Gender Data Gap 

schließen, z. B. im medizinischen Bereich.  

 

Wir setzen uns in der EU und international für eine intersektionale Gleichstellungspolitik ein. So 

kommen wir etwa der UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW) nach. Dazu gehört auch eine 

gleichstellungsorientierte Jungen- und Männerpolitik.  

 

Schutz vor Gewalt 

Wir werden eine ressortübergreifende politische Strategie gegen Gewalt entwickeln, die 

Gewaltprävention und die Rechte der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt. Die Istanbul-Konvention 

setzen wir auch im digitalen Raum und mit einer staatlichen Koordinierungsstelle vorbehaltlos und 
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wirksam um. Wir werden das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder absichern und 

einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern 

sicherstellen. Wir bauen das Hilfesystem entsprechend bedarfsgerecht aus. Der Bund beteiligt sich an 

der Regelfinanzierung. Dies gilt auch für bedarfsgerechte Unterstützung und Zufluchtsräume für 

männliche Opfer von Partnerschaftsgewalt. Wir berücksichtigen die Bedarfe vulnerabler Gruppen wie 

Frauen mit Behinderung oder geflüchteter Frauen sowie queerer Menschen. Präventive Täterarbeit 

bauen wir aus. Wir wollen ein starkes Bündnis gegen Sexismus. Die gerichtsverwertbare vertrauliche 

Beweissicherung setzen wir flächendeckend, wohnortnah um. 

 

Wir bekämpfen den Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung mit einem Nationalen 

Aktionsplan und einer unabhängigen Monitoringstelle zur Umsetzung der Europaratskonvention.  Die 

ILO Konvention Nr. 190 über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt ratifizieren 

wir.  

 

Ökonomische Gleichstellung 

Um Erfolge und Handlungsbedarfe sichtbarer zu machen, erweitern wir die Grundlage der 

Berichterstattung der jährlichen Informationen der Bundesregierung über die Entwicklung des Frauen- 

und Männeranteils an Führungsebenen und in Gremien der Privatwirtschaft und des Öffentlichen 

Dienstes und schärfen bei Bedarf gesetzlich nach. 

  

Wir wollen die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern schließen. Deshalb werden wir das 

Entgelttransparenzgesetz weiterentwickeln und die Durchsetzung stärken, indem wir 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen, ihre individuellen Rechte durch Verbände im 

Wege der Prozessstandschaft geltend machen zu lassen. 

 

Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken. Damit die Brückenteilzeit künftig von mehr 

Beschäftigten in Anspruch genommen werden kann, werden wir die sogenannte 

„Überforderungsklausel“ entsprechend überarbeiten und gleichzeitig für die Unternehmen 

übersichtlicher gestalten. 

 

Wir wollen die Familienbesteuerung so weiterentwickeln, dass die partnerschaftliche Verantwortung 

und wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen gestärkt werden. Im Zuge einer 

verbesserten digitalen Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden wir die 

Kombination aus den Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführen, 

das dann einfach und unbürokratisch anwendbar ist und mehr Fairness schafft. 
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Reproduktive Selbstbestimmung 

Wir stärken das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Wir stellen Versorgungssicherheit her. 

Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Die Möglichkeit zu 

kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehören zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung. 

Sogenannten Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern setzen wir 

wirksame gesetzliche Maßnahmen entgegen. Wir stellen die flächendeckende Versorgung mit 

Beratungseinrichtungen sicher. Schwangerschaftskonfliktberatung wird auch künftig online möglich 

sein. Ärztinnen und Ärzte sollen öffentliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche 

bereitstellen können, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. Daher streichen wir § 219a 

StGB. 

 

Wir wollen Krankenkassen ermöglichen, Verhütungsmittel als Satzungsleistung zu erstatten. Bei 

Geringverdienenden werden die Kosten übernommen. Wir wollen die Forschungsförderung für 

Verhütungsmittel für alle Geschlechter anheben.  

 

Wir wollen ungewollt Kinderlose besser unterstützen. Künstliche Befruchtung wird 

diskriminierungsfrei auch bei heterologer Insemination, unabhängig von medizinischer Indikation, 

Familienstand und sexueller Identität förderfähig sein. Die Beschränkungen für Alter und 

Behandlungszyklen werden wir überprüfen. Der Bund übernimmt 25 Prozent der Kosten unabhängig 

von einer Landesbeteiligung. Sodann planen wir, zu einer vollständigen Übernahme der Kosten 

zurückzukehren. Die Kosten der Präimplantationsdiagnostik werden übernommen. Wir stellen klar, 

dass Embryonenspenden im Vorkernstadium legal sind und lassen den „elektiven Single Embryo 

Transfer“ zu.  

 

Wir setzen eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ein, die 

Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches sowie 

Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft prüfen wird.   

 

 

Vielfalt 

 

Jede und Jeder hat die gleichen Rechte, sollte die gleichen Chancen haben und vor Diskriminierung 

geschützt sein. Wir fördern die vielfältige, tolerante und demokratische Zivilgesellschaft.   
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Zivilgesellschaft und Demokratie 

Bürgerschaftliches Engagement ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die 

Demokratiepolitik in den vergangenen Jahren immer bedeutsamer geworden. Wir wollen Menschen, 

die sich bürgerschaftlich engagieren, unterstützen, gerade auch junge Menschen für das Ehrenamt 

begeistern und daher das Ehrenamt von Bürokratie und möglichen Haftungsrisiken entlasten. Das 

erfolgreiche Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ wird fortgeführt. 

 

Wir erarbeiten mit der Zivilgesellschaft eine neue nationale Engagementstrategie.  

 

Wir modernisieren das Gemeinnützigkeitsrecht, um der entstandenen Unsicherheit nach der 

Gemeinnützigkeitsrechtsprechung des Bundesfinanzhofes entgegenzuwirken und konkretisieren und 

ergänzen gegebenenfalls hierzu auch die einzelnen Gemeinnützigkeitszwecke. Wir verbinden dies mit 

Transparenzpflichten für größere Organisationen. 

 

Wir werden die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt in ihrem Förderauftrag stärken und 

ihre Mittel erhöhen, damit sie bürgerschaftliches Engagement insbesondere in strukturschwachen 

Räumen stärker unterstützen kann. 

 

Zur verbindlichen und langfristig angelegten Stärkung der Zivilgesellschaft werden wir bis 2023 nach 

breiter Beteiligung ein Demokratiefördergesetz einbringen. Damit stärken wir die zivilgesellschaftliche 

Beratungs-, Präventions- und Ausstiegsarbeit sowie das Empowerment von Betroffenengruppen und 

werden sie vor Angriffen schützen.    

 

Im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wollen wir die bestehenden Strukturen stärken und 

weiterentwickeln, vermehrt mehrjährige Zuwendungen ermöglichen und die Fördermodalitäten 

vereinfachen. Die Finanzierung sichern wir dauerhaft ab. Für uns ist es selbstverständlich, dass alle 

unterstützten Maßnahmen eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit leisten und die dazu 

geförderten Organisationen auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen 

müssen. Wir unterstützen die Errichtung eines Erinnerungsortes sowie eines 

Dokumentationszentrums für die Opfer des NSU. 

 

Migration, Teilhabe und Staatsangehörigkeitsrecht 

Migration war und ist schon immer Teil der Geschichte unseres Landes. Einwanderinnen und 

Einwanderer, ihre Kinder und Enkel haben unser Land mit aufgebaut und geprägt. Symbolisch steht 

dafür das 60-jährige Jubiläum des Anwerbeabkommens mit der Türkei.  
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Die nationalen Minderheiten – die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe, die deutschen Sinti 

und Roma sowie das sorbische Volk – sind selbstverständlicher Teil unserer vielfältigen Gesellschaft. 

Das gleiche gilt für das kulturelle Erbe der Vertriebenen, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie der 

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler.  

   

Für mehr Repräsentanz und Teilhabe werden wir ein Partizipationsgesetz vorlegen mit dem Leitbild 

„Einheit in Vielfalt“ und die Partizipation der Einwanderungsgesellschaft stärken (etwa durch 

Einführung eines Partizipationsrates). In der Bundesverwaltung und in den Unternehmen mit 

Bundesbeteiligung führen wir eine ganzheitliche Diversity-Strategie mit konkreten Fördermaßnahmen, 

Zielvorgaben und Maßnahmen für einen Kulturwandel ein. Die Migrantenselbstorganisationen, die auf 

dem Boden unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen, sind dabei wichtige 

Partnerinnen und Partner. 

 

Um neue Potenziale für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Deutschland zu erschließen, 

wollen wir, dass Menschen aus anderen Ländern in unserem Land leichter studieren oder eine 

Ausbildung machen können.  

 

Wir schaffen ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Dafür werden wir die 

Mehrfachstaatsangehörigkeit ermöglichen und den Weg zum Erwerb der deutschen 

Staatsangehörigkeit vereinfachen. Eine Einbürgerung soll in der Regel nach fünf Jahren möglich 

sein, bei besonderen Integrationsleistungen nach drei Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll nach 

drei Jahren erworben werden können. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern werden 

mit ihrer Geburt deutsche Staatsbürgerinnen bzw. Staatsbürger, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren 

einen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Für zukünftige Generationen prüfen wir, 

wie sich ausländische Staatsbürgerschaften nicht über Generationen vererben.  

 

In Anerkennung ihrer Lebensleistung wollen wir die Einbürgerung für Angehörige der sogenannten 

Gastarbeitergeneration erleichtern, deren Integration lange Zeit nicht unterstützt wurde, indem wir 

für diese Gruppe das nachzuweisende Sprachniveau senken. Zudem schaffen wir eine allgemeine 

Härtefallregelung für den erforderlichen Sprachnachweis. Das Einbürgerungserfordernis der 

„Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse“ werden wir durch klare Kriterien ersetzen. Wir 

werden mit einer Kampagne über die Möglichkeiten zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 

werben und begrüßen die Durchführung von Einbürgerungsfeiern ausdrücklich. 
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Muslimisches Leben 

Wir wollen der Vielfalt des muslimischen Lebens Rechnung tragen und u. a. Jugendvereine 

unterstützen. Der zunehmenden Bedrohung von Musliminnen und Muslimen und ihren Einrichtungen 

begegnen wir durch umfassenden Schutz, Prävention und bessere Unterstützung der Betroffenen. 

Zusammenarbeit der Religionsgemeinschaften und Orte der Begegnung fördern wir.  

 

Jüdisches Leben 

Seit 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Wir stärken Initiativen, die jüdisches Leben in 

seiner Vielfalt fördern, und bekämpfen alle Formen des Antisemitismus, wie es der Bundestag unter 

Bezug auf die Definition der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken (IHRA) beschlossen hat. 

Den Schutz von Jüdinnen und Juden und ihren Einrichtungen werden wir gemeinsam mit den Ländern 

gewährleisten. Es ist ein beschämender und schmerzlicher Zustand, dass diese in Deutschland 

dauerhaft bewacht werden müssen. Wir setzen uns für Prävention, sensibilisierende Aus- und 

Fortbildungen sowie eine entschlossenere Verfolgung und Dokumentation antisemitischer Vorfälle 

ein. Den Antisemitismus-Beauftragten werden wir strukturell stärken. Der Tag des Gedenkens an die 

Opfer des Nationalsozialismus´ soll aufgewertet werden. 

 

Queeres Leben 

Um Queerfeindlichkeit entgegenzuwirken, erarbeiten wir einen ressortübergreifenden Nationalen 

Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und setzen ihn finanziell 

unterlegt um. Darin unterstützen wir u. a. die Länder bei der Aufklärung an Schulen und in der 

Jugendarbeit, fördern Angebote für ältere LSBTI und bringen in der Arbeitswelt das Diversity 

Management voran, insbesondere im Mittelstand und im öffentlichen Dienst. Die Bundesstiftung 

Magnus Hirschfeld sichern wir dauerhaft im Bundeshaushalt ab. Regenbogenfamilien werden wir in 

der Familienpolitik stärker verankern. Geschlechtsspezifische und homosexuellenfeindliche 

Beweggründe werden wir in den Katalog der Strafzumessung des § 46 Abs. 2 StGB explizit aufnehmen. 

Die Polizeien von Bund und Ländern sollen Hasskriminalität aufgrund des Geschlechts und gegen 

queere Menschen separat erfassen. 

 

Wir werden das Transsexuellengesetz abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. 

Dazu gehören ein Verfahren beim Standesamt, das Änderungen des Geschlechtseintrags im 

Personenstand grundsätzlich per Selbstauskunft möglich macht, ein erweitertes und 

sanktionsbewehrtes Offenbarungsverbot und eine Stärkung der Aufklärungs- und Beratungsangebote. 

Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssen vollständig von der GKV übernommen 

werden. Wir werden im Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 
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Umgehungsmöglichkeiten beseitigen. Für Trans- und Inter-Personen, die aufgrund früherer 

Gesetzgebung von Körperverletzungen oder Zwangsscheidungen betroffen sind, richten wir einen 

Entschädigungsfonds ein. Wir werden die Strafausnahmen in § 5 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz vor 

Konversionsbehandlungen aufheben und ein vollständiges Verbot auch von Konversionsbehandlungen 

an Erwachsenen prüfen. Das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben, sowie für 

Trans-Personen schaffen wir ab, nötigenfalls auch gesetzlich. 

 

Wir treten dafür ein, dass Regenbogenfamilien und in der EU geschlossene gleichgeschlechtliche 

Ehen/Lebenspartnerschaften in allen Mitgliedsstaaten mit allen Rechtsfolgen anerkannt werden. 

Rechtsakte der EU, die gegen Diskriminierung aufgrund von Rassismus gelten, müssen künftig auch 

Homophobie und andere Diskriminierung umfassen. Wir werden für queere Verfolgte Asylverfahren 

überprüfen (z. B. Dolmetscher, Beurteilung der Verfolgungswahrscheinlichkeit bei Rückkehr), 

Unterbringung sicherer machen und eine besondere Rechtsberatung einrichten.  

 

Rassismus bekämpfen  

Wir werden die Arbeit zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus fortsetzen, inhaltlich 

weiterentwickeln und sie nachhaltig finanziell absichern. Wir entwickeln eine Strategie für 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, Demokratieförderung sowie Extremismusprävention. Wir stärken 

die Arbeit gegen Hass im Netz und Verschwörungsideologien.  

 

Bei der Bekämpfung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind wichtige Schwerpunkte u. a. die 

Arbeit gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus, insbesondere gegen Schwarze Menschen, 

Muslimfeindlichkeit, Frauenhass und Queerfeindlichkeit sowie Angriffe gegen Geflüchtete und 

Engagierte.  

 

Wir treiben die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft voran (z. B. durch entsprechende 

Begabtenförderung und Unterstützung eines bundesweiten Community-Zentrums), bauen Forschung 

aus, stärken z. B. das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) dauerhaft 

und verstetigen seinen Rassismusmonitor. Wir setzen eine Anti-Rassismus-Beauftragte bzw. einen 

Anti-Rassismus-Beauftragten ein. Zur Umsetzung der EU-Roma-Strategie wird eine Nationale 

Koordinierungsstelle gegründet. Zudem richten wir eine unabhängige Monitoring- und Beratungsstelle 

für antiziganistische Vorfälle ein. Empfehlungen der Expertenkommission Antiziganismus greifen wir 

auf und setzen eine Antiziganismus-Beauftragte bzw. einen Antiziganismus-Beauftragten ein. 
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Wir wollen den Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes (Artikel 3 Absatz 3 GG) um ein Verbot der 

Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzen und den Begriff „Rasse“ im Grundgesetz ersetzen. 

 

Antidiskriminierung 

Wir stellen die Unabhängigkeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sicher, statten sie 

angemessen mit Personal und Budget aus und stärken ihre Kompetenzen. Ihre Leitung wird vom 

Bundestag gewählt. Mit den Ländern werden wir das Netzwerk zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen 

gegen Diskriminierung flächendeckend ausbauen und nachhaltig finanzieren. Das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) werden wir evaluieren, Schutzlücken schließen, den Rechtsschutz 

verbessern und den Anwendungsbereich ausweiten. 

 

Die Institutionen des Staates stehen in besonderer Verantwortung, an jeder Stelle fest und zweifelsfrei 

auf der Grundlage unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu agieren und jede Form der 

gruppenbezogenen Diskriminierung entschieden entgegenzutreten. Dafür ist Selbstkontrolle im Sinne 

von Supervision und Innerer Führung ebenso wichtig wie unabhängige wissenschaftliche Erkenntnisse 

über die innere Verfasstheit von Einrichtungen und ihren Beschäftigten. Wir wollen entsprechende 

Studien fördern. 

 

Die Initiative Minority SafePack unterstützen wir proaktiv und setzen sie in Deutschland um. Projekte 

für den Erhalt und die Entfaltung der Minderheiten, ihrer Sprachen und Kultur bauen wir aus. 

 

 

Kultur- und Medienpolitik 

 

Wir wollen Kultur mit allen ermöglichen, indem wir ihre Vielfalt und Freiheit sichern, unabhängig von 

Organisations- oder Ausdrucksform, von Klassik bis Comic, von Plattdeutsch bis Plattenladen. Wir sind 

überzeugt: Kulturelle und künstlerische Impulse können den Aufbruch unserer Gesellschaft befördern, 

sie inspirieren und schaffen öffentliche Debattenräume.  

 

Wir setzen uns für eine starke Kulturszene und Kreativwirtschaft ein. Wir stehen für eine 

diskriminierungsfreie Kultur- und Medienpolitik. 

 

Wir wollen Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel verankern und treten für Barrierefreiheit, Diversität, 

Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein.  
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Soziale Lage in Kunst und Kultur 

Wir machen den Gender-Pay-Gap transparent, wollen ihn schließen, streben paritätisch und divers 

besetzte Jurys und Gremien sowie Amtszeitbegrenzungen an.  

 

Wir wollen statistische Berichterstattung zur sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern. Zur 

besseren sozialen Sicherung freischaffender Künstlerinnen, Künstler und Kreativer werden wir 

Mindesthonorierungen in Förderrichtlinien des Bundes aufnehmen. Wir werden soloselbstständige 

und hybrid beschäftigte Kreative besser absichern und Bürokratie abbauen, die KSK finanziell 

stabilisieren und die erhöhte Zuverdienstgrenze aus selbstständiger nicht-künstlerischer Tätigkeit 

erhalten. 

 

Kulturförderung 

Die Neustart-Programme führen wir zunächst fort, um den Übergang nach der Pandemie abzusichern. 

Fortan bauen wir die Kulturstiftung des Bundes und den Bundeskulturfonds als Innovationstreiber aus 

und stärken Strukturen der Freien Szene und des Bündnisses der internationalen Produktionshäuser. 

 

Mit einer Studie evaluieren wir den Beitrag der Bundeskulturförderung zur kulturellen Bildung. Wir 

richten eine zentrale Anlaufstelle „Green Culture“ ein, die Kompetenzen, Wissen, Datenerfassung, 

Beratung und Ressourcen für die ökologische Transformation anbietet. Wir schaffen ein 

Kompetenzzentrum für digitale Kultur, das Kulturakteurinnen und Akteure berät, vernetzt und 

qualifiziert. Wir fördern den Aufbau eines Datenraums Kultur, der sparten- und länderübergreifend 

Zugang zu Kultur ermöglicht. In einem „Plenum der Kultur“ werden wir mit Kommunen, Ländern, 

Kulturproduzentinnen und -produzenten, Verbänden und Zivilgesellschaft Kooperation verbessern 

und Potenziale von Standards beraten. Kommunen müssen finanziell dauerhaft Kunst und Kultur aus 

eigener Kraft fördern können. Ausgehend vom Trafo-Programm entwickeln wir exemplarische 

Strategien für Kultur im ländlichen Raum und in strukturschwachen Regionen und wollen die 

Kofinanzierung durch finanzschwache Kommunen auf zehn Prozent reduzieren. Wir bekräftigen das 

kulturelle Engagement des Bundes für die Hauptstadt.  

 

Wir entbürokratisieren das Zuwendungsrecht, die Zusammenarbeit mit den Ländern und nutzen 

Potenziale digitaler Standardisierung. 

 

Wir wollen öffentliche Bibliotheken als dritte Orte stärken und Sonntagsöffnungen ermöglichen. 

 

Clubs und Livemusikstätten sind Kulturorte. Wir sichern kulturelle Nutzungen in hochverdichteten 
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Räumen und unterstützen Investitionen in Schallschutz und Nachhaltigkeit. Wir wollen die 

Musikspielstättenförderung weiterentwickeln und freie Kulturorte wie Galerien unterstützen. Wir 

werden die Evaluierung des Kulturgutschutzgesetzes zu Ende führen und entsprechend dem Ergebnis 

die Regelungen überarbeiten. 

 

Wir verankern eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner für die Kultur- und 

Kreativwirtschaft bei der Bundesregierung, vereinfachen und verbessern Förderung auch für kreative, 

nicht-technische Innovationen. Wir wollen den Games-Standort stärken und die Förderung 

verstetigen. Wir schaffen Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus und machen E-Sport 

gemeinnützig. Wir prüfen mit den Ländern eine Förderung unabhängiger Verlage, um die kulturelle 

Vielfalt auf dem Buchmarkt zu sichern. 

 

Mit der Filmförderungsnovelle wollen wir die Filmförderinstrumente des Bundes und die 

Rahmenbedingungen des Filmmarktes neu ordnen, vereinfachen und transparenter machen, in enger 

Abstimmung mit der Filmbranche und den Ländern. Wir prüfen die Einführung von 

Investitionsverpflichtungen und steuerlichen Anreizmodellen und schaffen gesetzliche 

Rahmenbedingungen, um die steuerliche Behandlung von Filmkoproduktionen rechtssicher zu 

gestalten. Kinos und Festivals fördern wir verlässlich und bewahren unser nationales Filmerbe.  

 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Beim Urheberrecht setzen wir uns für fairen Interessenausgleich ein und wollen die 

Vergütungssituation für kreative und journalistische Inhalte verbessern, auch in digitalen Märkten. Wir 

wollen Informations- und Meinungsfreiheit auch bei automatisierten Entscheidungsmechanismen 

sicherstellen. Die gerade in Kraft getretene Reform werden wir u. a. in Hinblick auf Praxistauglichkeit 

evaluieren. Wir wollen faire Rahmenbedingungen beim E-Lending in Bibliotheken. Analoge Spiele 

sollen im Sammelkatalog der Deutschen Nationalbibliothek benannt werden können. 

 

Kulturelles Erbe 

Wir wollen das bauliche Kulturerbe nachhaltig sichern, zugänglich machen und das 

Denkmalschutzsonderprogramm unter ökologischen Aspekten weiterentwickeln. Wir schaffen eine 

„Bundesstiftung industrielles Welterbe“ und prüfen europäische Mechanismen zur Förderung des 

Denkmalschutzes. 

 

Wir setzen den Reformprozess der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gemeinsam mit den Ländern fort. 

Ein erhöhter Finanzierungsbeitrag des Bundes hat die grundlegende Verbesserung der Governance zur 



124 

Voraussetzung. Wir entwickeln das Humboldt Forum als Ort der demokratischen, weltoffenen 

Debatte.  

 

Medien 

Freie und unabhängige Medien sind in einer Demokratie unverzichtbar. Dazu gehören private und 

öffentlich-rechtliche Medien. Sie sichern Pluralität und Vielfalt und müssen barrierefrei sein. 

Gemeinsam mit den Ländern befördern wir eine breite gesellschaftliche Debatte über den Wert freier 

Medien für die Demokratie. In der Gesetzgebung wollen wir die Kohärenz zwischen Europa-, Bundes- 

und Landesrecht optimieren und in einer Bund-Länder-AG die Gesetze mit medienrechtlichen und 

politischen Bezügen überarbeiten. Wir wollen das UHF Band dauerhaft für Kultur und Rundfunk 

sichern.  

 

Auf europäischer Ebene setzen wir uns dafür ein, dass Digital Service Act (DSA) und Digital Markets Act 

(DMA) sowie Media Freedom Act auch Pluralismus und Vielfalt abbilden sowie eine staatsferne 

Medienaufsicht und Regulierung gewährleisten. Wir werden die Machbarkeit einer 

technologieoffenen, barrierefreien und europaweiten Medienplattform prüfen.  

 

Wir wollen die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen gewährleisten und 

prüfen, welche Fördermöglichkeiten dazu geeignet sind. Die Herausforderungen der digitalen 

Transformation der Medienlandschaft wollen wir durch faire Regulierung der Plattformen und 

Intermediäre begleiten, um kommunikative Chancengleichheit sicherzustellen.  

 

Wir schaffen eine gesetzliche Grundlage für den Auskunftsanspruch der Presse gegenüber 

Bundesbehörden. Wir bekämpfen Hassrede und Desinformation. Wir werden europaweit Maßnahmen 

gegen Einschränkungen der Freiheitsrechte wie z. B. durch missbräuchliche Klagen (Strategic Lawsuits 

against Public Participation, SLAPP) unterstützen. Wir setzen uns für die Sicherheit von Journalistinnen 

und Journalisten ein. Den erfolgreichen Ausbau der Deutschen Welle und der Deutsche-Welle-

Akademie setzen wir fort. 

 

Erinnerungskultur 

Wir begreifen Erinnerungskultur als Einsatz für die Demokratie und Weg in eine gemeinsame Zukunft. 

Wir schützen unsere Gedenkstätten. Die Gedenkstättenkonzeption des Bundes werden wir unter 

Einbezug des Deutschen Bundestages, der SED-Opferbeauftragten und der Stiftung Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas sowie im Zusammenwirken mit den in diesen Bereichen Aktiven 

aktualisieren und die Gedenkstättenarbeit auskömmlich finanzieren. Lokale Initiativen wollen wir 
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fördern und Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen digital zugänglich machen. Wir treiben die 

Geschichtsvermittlung der und in die Einwanderungsgesellschaft voran. Das Förderprogramm „Jugend 

erinnert“ wird verstetigt und modernisiert. Wir fördern Forschung in Gedenkstätten. 

 

Gerade gegenüber unseren europäischen Nachbarn empfinden wir eine besondere Verantwortung; 

aber auch die aktuellen Debatten etwa in Griechenland oder der Ukraine zeigen, dass die gemeinsame 

Aufarbeitung nicht abgeschlossen ist. Wir unterstützen die Bundestagsbeschlüsse für ein 

Dokumentationszentrum „Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa“ und für 

einen Erinnerungs- und Begegnungsort im Gedenken an die Opfer der Besatzung Polens und die 

wechselvolle deutsch-polnische Geschichte. Wir wollen die Opfer der „Euthanasiemorde“ und 

Zwangssterilisation offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkennen.  

 

Wir werden uns weiterhin der Aufgabe stellen, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter – 

entsprechend dem Washingtoner Abkommen – an die Eigentümerinnen und Eigentümer 

zurückzuführen. Wir verbessern die Restitution von NS-Raubkunst, indem wir einen 

Auskunftsanspruch normieren, die Verjährung des Herausgabeanspruchs ausschließen, einen 

zentralen Gerichtsstand anstreben und die „Beratende Kommission“ stärken.  

  

Wir werden die Bundesstiftung Aufarbeitung stärken. Wir werden die festgeschriebenen Standorte der 

Außenstellen des Stasi-Unterlagen-Archivs qualitativ entwickeln. Die begleitende Forschungs- und 

Bildungsarbeit wird unterstützt. Wir unterstützen die Einrichtung des Archivzentrums SED-Diktatur 

und die Weiterentwicklung der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin zum Campus für Demokratie. 

 

Wir wollen der Geschichte der Demokratie in Deutschland und ihren Orten mehr Sichtbarkeit 

verleihen. Die Förderung auch der Orte der Friedlichen Revolution ist uns ein besonderes Anliegen. 

 

Koloniales Erbe  

Um die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte voranzutreiben, unterstützen wir auch die 

Digitalisierung und Provenienzforschung des kolonial belasteten Sammlungsgutes und dessen 

Zugänglichmachung auf Plattformen. Im Dialog mit den Herkunftsgesellschaften streben wir 

Rückgaben und eine vertiefte ressortübergreifende internationale Kooperation an. Wir unterstützen 

insbesondere die Rückgabe von Objekten aus kolonialem Kontext. Außerdem entwickeln wir ein 

Konzept für einen Lern- und Erinnerungsort Kolonialismus.  
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Unsere Kulturpolitik leistet einen Beitrag für eine gemeinsame Zukunft zwischen Europa und Afrika. 

Wir schaffen ein Sonderprogramm „Globaler Süden“. Wir wollen koloniale Kontinuitäten überwinden, 

uns in Partnerschaft auf Augenhöhe begegnen und veranlassen unabhängige wissenschaftliche 

Studien zur Aufarbeitung des Kolonialismus.  

 

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 

Die internationale Kulturpolitik ist die Dritte Säule unserer Außenpolitik, sie verbindet Gesellschaften, 

Kulturen und Menschen und ist unser Angebot für eine Werte- und Verantwortungsgemeinschaft in 

Europa und weltweit. Wir werden sie weiter stärken, flexibilisieren, über Ressortgrenzen koordinieren 

und auf europäischer Ebene eng abstimmen. Wir werden umfassende Nachhaltigkeits-, Klima-, 

Diversitäts- und Digitalstrategien verabschieden. Wir stärken die Science Diplomacy durch 

internationale Kooperationen und Austausch, streben eine Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten an 

und verstehen sie als integralen Teil der Klimaaußenpolitik und des Green New Deals der EU.  

 

Wir stärken die Beziehungen zwischen den Städten und bauen Urban Diplomacy aus, verstärken die 

Programme in europäischen Grenzregionen sowie die internationale Sportpolitik und den Bereich 

Religion und Außenpolitik. Wir unterstützen bedrohte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

Anwältinnen und Anwälte, Künstlerinnen und Künstler sowie Studierende und richten ein Programm 

für Journalistinnen und Journalisten sowie Verteidigerinnen und Verteidiger der Meinungsfreiheit ein.  

 

Wir werden Mittler, insbesondere das Goethe Institut, den Deutschen Akademischer Austauschdienst, 

die Alexander von Humboldt-Stiftung, das Deutsche Archäologische Institut und das Institut für 

Auslandsbeziehungen stärken und in der kulturellen Bildung neue Präsenzformate auch in Deutschland 

ermöglichen – ebenso wie die Einrichtung gemeinsamer Kulturinstitute zwischen den europäischen 

Partnern in Drittländern und den Aufbau einer digitalen europäischen Kulturplattform.  

 

Wir unterstützen Chemnitz in seinen Vorbereitungen zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025.  

 

Im Rahmen der Museumsagentur unterstützen wir die Kooperation der Museen.  

 

Die Aussöhnung mit Namibia bleibt für uns eine unverzichtbare Aufgabe, die aus unserer historischen 

und moralischen Verantwortung erwächst. Das Versöhnungsabkommen mit Namibia kann der Auftakt 

zu einem gemeinsamen Prozess der Aufarbeitung sein.  
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Wir werden die Zusammenarbeit in multilateralen Foren wie der UNESCO, den G7 und G20 stärken 

und eigene Maßnahmen wie den KulturGutRetter auch vor dem Hintergrund der Klimakrise ausbauen.  

 

Wir wollen unser Auslandsschulnetz und das PASCH-Netzwerk durch einen Masterplan 

weiterentwickeln, einen Schulentwicklungsfonds auflegen, frühkindliche Bildung, Inklusion und die 

Schulleitungen stärken.  

 

Wir wollen die Strategische Kommunikation im europäischen Verbund insbesondere im Bereich der 

Analyse und des SocialMediaMonitoring modernisieren und in Kooperation mit der Deutschen Welle 

an neuen Zielgruppen ausrichten und regionale Schwerpunkte setzen. 

 

 

Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land 

 

Wir wollen für gute Lebensbedingungen in Stadt und Land sorgen. Wir werden intensiv daran arbeiten, 

die innere Einheit sozial und wirtschaftlich zu vollenden. Insbesondere die Erfahrungen der 

Ostdeutschen wollen wir für die anstehenden Transformationsprozesse in ganz Deutschland nutzen. 

Digitalisierung, Energiewende und neue Formen der Mobilität eröffnen die Chance auf noch mehr 

regionale Wertschöpfung und eine neue Dynamik.  

 

Wir wollen ein neues kooperatives Miteinander mit den Kommunen. Unser Ziel sind leistungsfähige 

Kommunen mit einem hohen Maß an Entscheidungsfreiheit vor Ort, eine verlässliche öffentliche 

Daseinsvorsorge, eine starke Wirtschaft und eine engagierte Zivilgesellschaft. Gleichwertige 

Lebensverhältnisse sind die Basis für Vertrauen in unsere Demokratie und halten unser Land 

zusammen.  

 

Wir werden das gesamtdeutsche Fördersystem und die unter diesem Dach gebündelten 

Förderprogramme – orientiert an der Stärkung der strukturschwachen Regionen – weiterentwickeln. 

Wir werden Förderprogramme zusammenfassen, vereinfachen, flexibilisieren, harmonisieren und die 

Mittel prioritär dorthin fließen lassen, wo der Nachholbedarf am größten ist. Mit Bundesförderung 

leisten wir einen möglichst großen Beitrag zu Klimaschutz, Ertüchtigung der Infrastruktur sowie 

Barrierefreiheit vor Ort. Kommunen sollen zur Inanspruchnahme von Förderprogrammen besser 

beraten werden. Hürden beim Mittelabruf werden wir abbauen, für finanzschwache Kommunen z. B. 

durch die Reduzierung oder den Ersatz von Eigenanteilen. Nicht abgerufene Fördermittel stellen wir 

zweckgebunden weiterhin (überjährig) für Förderungen der Kommunen zur Verfügung. 
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Bund und Länder sind gleichermaßen in der Verantwortung für gleichwertige Lebensverhältnisse in 

allen Regionen. Gezielt zu diesem Zweck werden wir die Mittel von GRW und GAK jährlich dynamisch 

erhöhen. Wir wollen die Möglichkeiten der Infrastrukturförderung in der GRW und GAK erweitern, 

deren Anwendbarkeit flexibilisieren und die mehrjährige Übertragbarkeit der Mittel sicherstellen. Der 

Sonderrahmenplan „Ländliche Entwicklung“ wird aufgestockt und ausgebaut. Wir prüfen einen neuen 

Fördertatbestand „Regionale Daseinsvorsorge“ innerhalb der GRW.  

 

Zur Stärkung des Zusammenhalts werden die Investitions- und Sanierungsprogramme im Bereich des 

Sports und der Kultur (z. B. Sportstätten, Schwimmbäder, Bibliotheken) vereinfacht und aufgestockt. 

Wir wollen die Förderung an Strukturschwäche ausrichten. 

 

Wir werden Bürgerbeteiligung in Verantwortung der kommunalen Selbstverwaltung unterstützen, z.B. 

bei regionalen Entwicklungskonzepten, Regionalmanagements und Regionalbudgets. 

 

Alle Bundesförderprogramme werden regelmäßig evaluiert und auf ihre räumliche Wirkung mit 

einheitlichen Datenstandards überprüft. Die Ergebnisse werden in einem periodischen 

Gleichwertigkeitsbericht veröffentlicht und die Fortschritte bezüglich gleichwertiger 

Lebensverhältnisse transparent gemacht. Das Monitoring ist verbindliche Grundlage für die 

Weiterentwicklung aller Förderprogramme. 

 

Die Beteiligung von Standort- und Nachbarkommunen an der Wertschöpfung für Freiflächen-

Photovoltaik- und Onshore-Windkraft-Anlagen wollen wir auf Bestandsanlagen ausdehnen und 

werden wir für Neuanlagen verpflichtend machen. Wir prüfen finanzielle Instrumente, um die 

Akzeptanz in vom Übertragungsnetzausbau betroffenen Kommunen zu erhöhen. 

 

Bei neuen Aufgaben, die der Bund auf die anderen Ebenen übertragen will, wird auf die 

Ausgewogenheit der Finanzierung stärker geachtet. Dazu gehört auch weiterhin eine Beteiligung des 

Bundes an den Kosten der Flüchtlingsunterbringung, -versorgung und -integration sowie die 

dauerhafte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern.  

 

Den direkten Dialog mit den Kommunalpolitikerinnen und -politikern und ihren Vereinigungen bauen 

wir aus. 

 



129 

Im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wollen wir den Kommunen bei der Lösung der 

Altschuldenproblematik helfen.  

 

Alle Menschen in Deutschland müssen sich auf moderne Standards verlassen können. Dazu gehören 

vernetzte, alltagstaugliche, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität, schnelle Mobilfunk- und 

Breitbandverbindungen, Gesundheitsversorgung, Bildungs-, Kultur- und Sportangebote.  

 

Die Erschließungs- und Qualitätsstandards für ein alltagstaugliches Mobilitätsangebot als möglichst 

vollwertige Alternative zum motorisierten Individualverkehr wollen wir im Jahr 2022 zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen definieren. Die Bahn muss in ganz Deutschland zum Rückgrat der Mobilität 

werden – auch im ländlichen Raum. Einen Schwerpunkt setzen wir dabei auf den Ausbau der 

Schieneninfrastruktur und des Bahnbetriebes. Wir wollen individuelle und öffentliche Mobilität 

verknüpfen und durch neue flexible Angebote auch privater Anbieter ergänzen. Dazu nutzen wir das 

Potenzial der Digitalisierung und unterstützen die Kommunen bei diesen neuen Herausforderungen.  

 

Wir wollen die Chancen der Digitalisierung für Stadt und Land besser erschließen. Der Bund schafft die 

Voraussetzungen, dass das OZG in den Kommunen erfolgreich und praktikabel umgesetzt werden 

kann. Das Bundesprogramm Smart Cities wird fortgeschrieben und erweitert auf Smart Regions, dabei 

soll es agiler gestaltet und mit städtebaulichen Fragen verknüpft werden.  

 

Wir unterstützen Initiativen zur Schaffung von Orten im ländlichen Raum, die Angebote bspw. der 

Nahversorgung, der Kultur, Bildung und Gesundheitsdienstleistungen bündeln 

(Dienstleistungszentren, Gemeinschaftshäuser, Dorfbüros). Wir prüfen, ob und inwieweit der Bund 

Kommunen bei überdurchschnittlichen Kosten beim klimagerechten Umbau unterstützen kann. Wir 

wollen die Metropolregionen und ländlichen Regionen strategisch zum gegenseitigen Vorteil 

miteinander verknüpfen. 

 

Gesundheitliche und pflegerische Versorgung muss zukunftssicher, bedarfsgerecht und wohnortnah 

sein. Dafür werden wir die sektorenübergreifende Versorgung weiter stärken, auch durch mehr 

Spielräume für regionale Modellprojekte und verbindliche Mitgestaltungsmöglichkeiten. 

 

Die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen werden wir weiterhin solidarisch unterstützen. Wir 

werden Maßnahmen ergreifen, um insbesondere eine industrielle Wertschöpfung vor Ort zu erhalten 

und Innovation zu ermöglichen. Dafür wollen wir auch das Konzept von Reallaboren nutzen.  

 



130 

Das Strukturstärkungsgesetz und das Bundesprogramm STARK passen wir an den beschleunigten 

Kohleausstieg an. Wir werden die im Strukturstärkungsgesetz vereinbarten 

Verkehrsinfrastrukturprojekte, insbesondere im Bereich Schieneninfrastruktur, wie geplant umsetzen. 

Für die Förderung von Neuansiedlungen von Unternehmen und das Wachstum von 

Bestandsunternehmen wollen wir alle Möglichkeiten des Strukturstärkungsgesetzes nutzen. 

 

Wir verbessern die Repräsentation Ostdeutscher in Führungspositionen und Entscheidungsgremien in 

allen Bereichen. Für die Ebene des Bundes legen wir bis Ende 2022 ein Konzept zur Umsetzung vor. Die 

Erfahrungen der Ostdeutschen im Wandel und die Bedingungen für gelingende Transformation sollen 

im neuen „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ für zukünftige 

Herausforderungen erforscht und besser vermittelt werden. Die Standortausschreibung soll Anfang 

2022 zügig auf den Weg gebracht werden. 

 

Neue und zu erweiternde Bundes- und Forschungseinrichtungen siedeln wir bevorzugt in den 

ostdeutschen Bundesländern und strukturschwachen Regionen an, bis ein dem Bevölkerungsanteil 

entsprechender Stand erreicht ist. Die Bundesregierung wird zur Umsetzung bis spätestens Mitte 2022 

ein Konzept mit objektiven Kriterien vorlegen. 

 

 

VII. Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt 
 

Die Umbrüche, vor denen Deutschland steht, lassen sich nicht allein national bewältigen. Wir handeln 

im europäischen Selbstverständnis, eingebettet in das historische Friedens- und Freiheitsprojekt der 

Europäischen Union (EU). Eine demokratisch gefestigte, handlungsfähige und strategisch souveräne 

EU ist die Grundlage für unseren Frieden und Wohlstand. Wir setzen uns für eine EU ein, die ihre Werte 

und ihre Rechtsstaatlichkeit nach innen wie außen schützt und entschlossen für sie eintritt. Wir werden 

eine Regierung bilden, die deutsche Interessen im Lichte europäischer Interessen definiert. Als größter 

Mitgliedstaat werden wir unsere besondere Verantwortung in einem dienenden Verständnis für die 

EU als Ganzes wahrnehmen. 

 

In den vergangenen Jahren haben wir in vielen Ländern eine Abkehr vom Multilateralismus erlebt. 

Internationale Zusammenarbeit muss daher neu vorangetrieben werden. Wir wissen um die globale 

Verantwortung, die Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt dafür trägt. Wir nehmen sie 

an und werden in unserer Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik Partnerschaften vertiefen, neu 
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begründen und unsere Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten verteidigen. Dafür 

suchen wir die enge Zusammenarbeit mit unseren demokratischen Partnern. 

 

 

Europa 

 

Eine demokratisch gefestigtere, handlungsfähigere und strategisch souveränere Europäische Union ist 

die Grundlage für unseren Frieden, Wohlstand und Freiheit. In diesem Rahmen bewältigen wir die 

großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Digitalisierung und Bewahrung der 

Demokratie. Eine solche EU bleibt einer multilateralen und regelbasierten Weltordnung verpflichtet 

und orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG).   

 

Wir setzen uns ein für eine EU, die ihre Werte und ihre Rechtsstaatlichkeit nach innen wie außen 

schützt und entschlossen für sie eintritt. Als größter Mitgliedstaat werden wir unsere besondere 

Verantwortung in einem dienenden Verständnis für die EU als Ganzes wahrnehmen.  

 

Zukunft der Europäischen Union 

Die Konferenz zur Zukunft Europas nutzen wir für Reformen. Erforderliche Vertragsänderungen 

unterstützen wir. Die Konferenz sollte in einen verfassungsgebenden Konvent münden und zur 

Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen, der dezentral auch nach den 

Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit organisiert ist und die Grundrechtecharta zur 

Grundlage hat. Wir wollen das Europäische Parlament (EP) stärken, z. B. beim Initiativrecht; 

vorzugsweise in den Verträgen, andernfalls interinstitutionell. Wir werden der Gemeinschaftsmethode 

wieder Vorrang geben, aber wo nötig mit einzelnen Mitgliedstaaten vorangehen. Wir unterstützen ein 

einheitliches europäisches Wahlrecht mit teils transnationalen Listen und einem verbindlichen 

Spitzenkandidatensystem. Wenn bis zum Sommer 2022 kein neuer Direktwahlakt vorliegt, wird 

Deutschland dem Direktwahlakt aus 2018 auf Grundlage eines Regierungsentwurfes zustimmen.  

 

Die Arbeit des Rates muss transparenter werden. Wir werden eine Initiative dafür ergreifen, dass 

Kommissionsvorschläge im Rahmen einer gesetzten Frist öffentlich im Rat debattiert werden. Wir 

werden Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat nutzen und ausweiten. Wir werden ein 

Verfahren festlegen, um die Information und Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundestages gemäß 

Art. 23 GG zu verbessern. 
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Die strategische Souveränität Europas wollen wir erhöhen. Dies bedeutet in erster Linie eigene 

Handlungsfähigkeit im globalen Kontext herzustellen und in wichtigen strategischen Bereichen, wie 

Energieversorgung, Gesundheit, Rohstoffimporte und digitale Technologie, weniger abhängig und 

verwundbar zu sein, ohne Europa abzuschotten. Wir werden kritische Technologie und Infrastruktur 

besser schützen, Standards und Beschaffung daran ausrichten und ein europäisches Open Source-

5/6G-Konsortium initiieren. Europäische Unternehmen schützen wir besser gegen extraterritoriale 

Sanktionen.  

 

Wir wollen Europa zu einem Kontinent des nachhaltigen Fortschritts machen und international 

vorangehen. Durch europäische Standards setzen wir Maßstäbe für globale Regelwerke. 

 

Rechtsstaatlichkeit   

Wir wollen die Werte, auf denen sich die EU in Art. 2 Vertrag über die Europäische Union (EUV) 

gründet, effektiv schützen. Wir fordern die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge auf, die 

bestehenden Rechtsstaatsinstrumente konsequenter und zeitnah zu nutzen und durchzusetzen, auch 

die Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), via Artikel 260 und 279 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union. Gleichzeitig werden wir im Rat die Anwendung der bestehenden 

Rechtsstaatsinstrumente (Rechtsstaatsdialog, Rechtsstaatscheck, Konditionalitätsmechanismus, 

Vertragsverletzungsverfahren, Empfehlungen und Feststellungen nach Artikel-7-Verfahren) 

konsequenter durchsetzen und weiterentwickeln. Wir werden den Vorschlägen der EU-Kommission zu 

den Plänen des Wiederaufbaufonds zustimmen, wenn Voraussetzungen wie eine unabhängige Justiz 

gesichert sind.  

 

Wir unterstützen die EU-Kommission bei der Weiterentwicklung des Rechtsstaatsberichts durch 

länderspezifische Empfehlungen und wollen u. a. den Prozess mit unabhängiger Expertise weiter 

stärken. Wir setzen uns dafür ein und unterstützen, dass die EU-Kommission künftig auch Verfahren 

gegen systemische Vertragsverletzungen vorantreibt, indem sie einzelne Verfahren bei Verstößen 

gegen Rechtsstaatlichkeit gegen einen Mitgliedstaat bündelt. Wir wollen, dass die Rechte aus der EU-

Grundrechtecharta vor dem EuGH künftig auch dann eingeklagt werden können, wenn ein 

Mitgliedstaat im Anwendungsbereich seines nationalen Rechts handelt. Um den EuGH zu stärken, 

sollte die Richterwahlzeit auf einmalig zwölf Jahre verlängert werden. Wir befähigen die liberalen 

Demokratien Europas dazu, Desinformation, Fake-News, Kampagnen, Propaganda sowie 

Manipulationen aus dem In- und Ausland besser abwehren zu können. Wir wollen das 

zivilgesellschaftliche Engagement durch die Stärkung gemeinnütziger Tätigkeit über Grenzen hinweg 

fördern. Wir wollen EU-Rechtsformen für Vereine und Stiftungen, die Äquivalenzprüfungen für 
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Gemeinnützigkeit aus anderen Mitgliedstaaten vereinfachen und so grenzüberschreitende Spenden 

und Kooperationen EuGH-konform erleichtern.  

 

Wirtschafts- und Währungsunion, Fiskalpolitik 

Wir wollen die Wirtschafts- und Währungsunion stärken und vertiefen. Der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt (SWP) hat seine Flexibilität bewiesen. Auf seiner Grundlage wollen wir Wachstum 

sicherstellen, die Schuldentragfähigkeit erhalten und für nachhaltige und klimafreundliche 

Investitionen sorgen. Die Weiterentwicklung der fiskalpolitischen Regeln sollte sich an diesen Zielen 

orientieren, um ihre Effektivität angesichts der Herausforderungen der Zeit zu stärken. Der SWP sollte 

einfacher und transparenter werden, auch um seine Durchsetzung zu stärken.  

 

Next Generation EU (NGEU) ist ein zeitlich und in der Höhe begrenztes Instrument und wir wollen, dass 

mit dem Wiederaufbauprogramm ein schneller und zukunftsgerichteter Aufschwung nach der Krise in 

ganz Europa gelingt. Das liegt auch im elementaren deutschen Interesse. Die im Rahmen NGEU 

verabredeten qualitativen Vorgaben und Reformmaßnahmen müssen eingehalten werden. Wir 

werden sicherstellen, dass die Rückzahlungen von NGEU nicht zu Kürzungen bei EU-Programmen und 

-Mitteln führen. Wir stehen zu den Erklärungen der EU-Institutionen vom 11. November 2020 und den 

Erklärungen und der Verordnung des Rats vom 14. Dezember 2020 und zu den Prinzipien und 

Vereinbarungen der Roadmap der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 22. Dezember 2020 und 

werden entsprechend die Vorschläge prüfen. Mittel für Zahlungen aus dem Jahreshaushalt wollen wir 

im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) flexibler gestalten und damit vor allem 

Programme für transnationale Infrastruktur, Forschung und Erasmus stärken. 

 

Die etablierten Instrumente der Haushaltssicherung werden wir stärken (OLAF, EPPO, Europäischer 

Rechnungshof). 

 

Preisstabilität ist elementar für den Wohlstand Europas. Die Sorgen der Menschen angesichts einer 

steigenden Inflation nehmen wir sehr ernst. Die EZB kann ihr Mandat, das vor allem dem Ziel der 

Preisstabilität verpflichtet ist, dann am besten ausüben, wenn die Haushaltspolitik in der EU und in den 

Mitgliedsstaaten ihrer Verantwortung nachkommt. 

 

Investitionen 

Eine europäische digitale Infrastruktur, ein gemeinsames Eisenbahnnetz, eine Energieinfrastruktur für 

erneuerbaren Strom und Wasserstoff sowie Forschung und Entwicklung auf dem Niveau der 

Weltspitze sind Voraussetzungen für die europäische Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 
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im 21. Jahrhundert. Dafür werden wir die Initiative ergreifen und mit unseren europäischen Partnern 

eine Investitionsoffensive anstoßen, die sich auf transnationale Projekte mit einem Mehrwert für die 

EU als Ganzes fokussiert sowie dem Lückenschluss von Netzen eine besondere Bedeutung zumisst. 

Dabei soll sowohl öffentliches als auch privates Kapital eine Rolle spielen. 

 

Soziales Europa 

Wir wollen die Menschen darin unterstützen, die immensen Herausforderungen der bevorstehenden 

Transformation und den Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Wir wollen EU-weit die soziale 

Aufwärtskonvergenz befördern, den Binnenmarkt vervollständigen, die Säule sozialer Rechte 

umsetzen und soziale Ungleichheiten bekämpfen. Hierzu werden wir auch die europäischen 

Koordinierungsprozesse wie das Europäische Semester, nutzen. Tarifautonomie, Tarifpartner und 

Tarifbindung sowie die sozialen Sicherungssysteme in der EU und den Mitgliedstaten wollen wir 

vertragsgemäß stärken. Wir wollen demokratische Mitbestimmung auf europäischer Ebene und 

europäische Betriebsräte fördern und wirkungsvoll weiterentwickeln. Auch bei grenzüberschreitenden 

Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen von Gesellschaften müssen nationale 

Beteiligungsrechte respektiert und gesichert werden. Der Europäische Sozialfonds ist ein wichtiges 

Instrument, um soziale Inklusion zu fördern. Wo nötig, müssen bürokratische Hürden abgebaut 

werden. Wir wollen Kinderarmut bekämpfen und einen Schwerpunkt auf die Chancen und Teilhabe 

von Kindern und Jugendlichen legen. 

 

Unser Ziel ist die Verringerung der Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern europaweit. Wir 

unterstützen als eine Maßnahme die EU-Richtlinie für Lohntransparenz. Eine ehrgeizige Ausgestaltung 

muss die Situation möglichst vieler Frauen erfassen, bürokratiearm und mittelstandskonform 

umgesetzt werden und ein nach Betriebsgrößen und Leistung gestaffeltes Berichtssystem vorsehen. 

Wir setzen uns für eine Ausgestaltung ein, die Deutschland nicht zur Einführung eines 

Verbandsklagerechts zwingt, sondern ermöglicht, dass wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die 

Durchsetzung ihrer individuellen Arbeitnehmerrechte durch Verbände im Wege der 

Prozessstandschaft ermöglichen. 

 

Krisenfestes Europa 

Wir setzen uns für einen starken EU-Katastrophenschutz, gemeinsame Beschaffung, Koordinierung der 

Produktion kritischer Güter sowie die Reduktion kritischer Importprodukte ein. Um die EU-

Gesundheitsbehörden krisenfest zu machen, statten wir diese mit den erforderlichen Kompetenzen 

und Ressourcen aus. Die Potenziale des Europäischen Gesundheitsdatenraumes sollen bei Wahrung 
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von Datenschutz und Patientensouveränität erschlossen und der Kampf gegen Antibiotikaresistenz 

verstärkt werden. 

 

Europapolitische Koordinierung 

Wir wollen eine aktive Europapolitik betreiben und haben einen konstruktiven Gestaltungsanspruch, 

zu dem auch gehört, uns durch eine stringentere Koordinierung eindeutig und frühzeitig zu Vorhaben 

der Europäische Kommission zu positionieren. Im nationalen Gesetzgebungsprozess wird wie bisher 

die Europakonformität geprüft, ebenso wie die Frage, ob geplante nationale Maßnahmen auf 

europäischer Ebene zielführender umgesetzt werden können. Europäische Vorhaben prüfen wir auf 

ihre Subsidiarität. 

 

Wir werden europäisches Recht bürokratiearm und bürgernah umsetzen. Ebenso machen wir uns auf 

europäischer Ebene für mittelstandsfreundliche Lösungen stark (KMU-Test).  

 

Europäische Außen- und Sicherheitspolitik 

Das außenpolitische Engagement der EU ist dem Frieden, den internationalen Menschenrechten und 

der Konfliktvermeidung verpflichtet. Unser Ziel ist eine souveräne EU als starker Akteur in einer von 

Unsicherheit und Systemkonkurrenz geprägten Welt. Wir setzen uns für eine echte Gemeinsame 

Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa ein. Die EU muss international 

handlungsfähiger und einiger auftreten. Wir wollen deshalb die Einstimmigkeitsregel im EU-

Ministerrat in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) durch Abstimmungen mit 

qualifizierter Mehrheit ersetzen und dafür mit unseren Partnern einen Mechanismus entwickeln, um 

auch die kleineren Mitgliedstaaten auf diesem Weg angemessen zu beteiligen. Den Europäischen 

Auswärtigen Dienst gilt es zu reformieren und zu stärken, einschließlich der Rolle der Hohen 

Vertreterin bzw. des Hohen Vertreters als echte „EU-Außenministerin“ bzw. echtem „EU-

Außenminister“.  

 

Wir stehen für einen umfassenden Sicherheitsbegriff. Krisenprävention und ziviles Krisenmanagement 

werden wir in besonderer Weise stärken, u. a. mehr ziviles Personal entsenden. Dem European 

Institute of Peace werden wir beitreten und das Exzellenzzentrum für zivile GSVP-Missionen in die 

institutionelle Förderung überführen.  

 

Wir werden die Arbeiten am „Strategischen Kompass“ konstruktiv mitgestalten, um Ziele und Mittel 

der EU im Bereich Sicherheit und Verteidigung ambitioniert als Teil des Integrierten Ansatzes 

auszugestalten. Wir treten für eine verstärkte Zusammenarbeit nationaler Armeen 
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integrationsbereiter EU-Mitglieder ein, vor allem bei Ausbildung, Fähigkeiten, Einsätzen und 

Ausrüstung, so wie z. B. von Deutschland und Frankreich bereits geplant. Hierfür wollen wir 

gemeinsame Kommandostrukturen und ein gemeinsames zivil-militärisches Hauptquartier schaffen. 

Bei allen diesen Schritten muss die Interoperabilität und die Komplementarität mit 

Kommandostrukturen und Fähigkeiten der NATO gesichert bleiben. Zivile und militärische Missionen 

der EU betten wir stets in ein politisches Gesamtkonzept ein, das Konfliktursachen berücksichtigt, eine 

Exit-Strategie vorsieht und parlamentarisch kontrolliert wird. Bei der Zwischenevaluierung der 

Verordnung des Verteidigungsfonds soll das EP Mitsprache- und Kontrollrechte erhalten. 

 

Europäische Partner 

Uns leitet eine starke deutsch-französische Partnerschaft, die den Vertrag von Aachen und die 

Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung mit Leben füllt, z. B. durch einen neuen 

strategischen Dialog. Ferner treiben wir erweiterte Formate wie das Weimarer Dreieck mit konkreten 

Projekten voran. Deutschland und Polen verbindet eine tiefe Freundschaft. Wir stärken hier die Arbeit 

der zivilgesellschaftlichen Akteure (z. B. Deutsch-Polnisches Jugendwerk). Wir verbessern die 

Zusammenarbeit in Grenzräumen, z. B. durch Grenzscouts, Regionalräte und Experimentierklauseln. 

 

Wir unterstützen den EU-Beitrittsprozess der sechs Staaten der Westbalkanregion und die hierfür 

notwendigen Reformen zur Erfüllung aller Kopenhagener Kriterien. In diesem Rahmen stärken wir die 

Zivilgesellschaft und unterstützen weitere Heranführungsschritte. Als Nächstes müssen die ersten EU-

Beitrittskapitel mit Albanien und Nordmazedonien eröffnet, die Visaliberalisierung mit Kosovo 

beschlossen und die Verhandlungen mit Montenegro und Serbien fortgesetzt werden. Wir 

unterstützen den EU-geführten Normalisierungsdialog zwischen Kosovo und Serbien und die 

Bemühungen um dauerhaften Frieden in Bosnien und Herzegowina, aufbauend auf der Wahrung der 

territorialen Integrität und der Überwindung ethnischer Spaltung. Parallel zu den 

Beitrittsverhandlungen muss die EU ihre Aufnahmefähigkeit verbessern. 

 

Wir bekennen uns zu einer gemeinsamen europäischen Politik gegenüber dem Vereinigten Königreich 

und streben in diesem Rahmen eine enge bilaterale Zusammenarbeit an. Wir bestehen auf die 

vollständige Einhaltung der beschlossenen Abkommen, insbesondere bezüglich des 

Nordirlandprotokolls und des Karfreitagsabkommens. Bei Nicht-Einhaltung der vereinbarten 

Standards und Verfahren setzen wir auf eine konsequente Anwendung aller vereinbarten Maßnahmen 

und Gegenmaßnahmen. Wir wollen unsere Anstrengungen in der Jugend-, Kultur- und Bildungspolitik 

in einem gemeinsamen europäischen Rahmen ausrichten, ggf. auch unter Einschluss der regionalen 

Ebenen. 
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Europäische Freizügigkeit  

Die Freizügigkeit gehört zu den zentralen Errungenschaften der EU. Sie zu verteidigen und fair zu 

gestalten, ist uns wichtig. Die Integrität des Schengenraums wollen wir wiederherstellen und 

Ausnahmeregelungen restriktiver und nicht ohne Konsultationen unserer europäischen Partner 

nutzen. Bei zukünftigen Erweiterungen des Schengenraums wollen wir neben den bestehenden 

Sicherheitskriterien auch besonderes Augenmerk auf die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit und 

humanitäre Standards legen. Wir wollen die Bildungsfreizügigkeit in der EU stärken. Wir brauchen 

einen Digitalisierungsschub zum Abbau von Bürokratie, zur einfachen Handhabung von Freizügigkeit, 

schnelleren Geltendmachung bestehender Ansprüche sowie zur Erleichterung des Kampfs gegen 

Betrug und Missbrauch. Daher unterstützen wir einen neuen Anlauf zur Einführung einer Europäischen 

Sozialversicherungsnummer, auch um die Geltendmachung bestehender Portabilitätsansprüche zu 

erleichtern. 

 

In den Mitgliedstaaten haben sich insbesondere bei freien Berufen unterschiedliche Systeme von 

Leistungserbringung, Selbstverwaltung und Selbstkontrolle herausgebildet. Diese Unterschiede gilt es 

bei Rechtsakten der EU zu berücksichtigen. Wir wollen eine Informationsplattform in allen EU-

Sprachen zu Altersvorsorgesystemen, Sozialversicherungsansprüchen, Besteuerung und Portabilität 

sowie Informationen zum Arbeitsrecht in den Mitgliedstaaten. Wir wollen europaweit eine 

richtlinienkonforme Umsetzung der Entsenderichtlinie sowie deren einfache Handhabung und 

Durchsetzung zum Schutz entsandter Beschäftigter und effektive und effiziente Kontrollen, um gegen 

Missbrauch und Betrug vorgehen zu können. Dazu wollen wir eine bürokratiearme Umsetzung des 

deutschen Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, eine gute Ausstattung der Kontrollbehörden und breite 

Beratungsangebote für entsandte und mobile Beschäftigte. Bestimmte Dienstreisen wollen wir von 

der Notifizierungspflicht zur A1-Bescheinigung ausnehmen, wenn vor Ort keine Dienstleistungen 

erbracht oder Güter veräußert werden. Wir wollen die Europäische Arbeitsbehörde nutzen, um 

geltendes Recht durchzusetzen und Kontrollen besser zu koordinieren. Dazu braucht es ein klares 

Mandat, das Mitgliedstaaten zur Kooperation und gegenseitigen grenzüberschreitende Auskunft und 

Inspektionen anhält.  
 

 

Integration, Migration, Flucht 

 

Wir wollen einen Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik gestalten, der einem modernen 

Einwanderungsland gerecht wird. Dafür brauchen wir einen Paradigmenwechsel: Mit einer aktiven und 
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ordnenden Politik wollen wir Migration vorausschauend und realistisch gestalten. Wir werden 

irreguläre Migration reduzieren und reguläre Migration ermöglichen. Wir stehen zu unserer 

humanitären Verantwortung und den Verpflichtungen, die sich aus dem Grundgesetz, der Genfer 

Flüchtlingskonvention (GFK), der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und dem 

Europarecht ergeben, um Geflüchtete zu schützen und Fluchtursachen zu bekämpfen. 

 

Aufenthalts- und Bleiberecht 

Wir wollen die Visavergabe beschleunigen und verstärkt digitalisieren. Auch um transnationale 

Arbeitsmigration zu ermöglichen, wollen wir, dass Aufenthaltsgenehmigungen nicht bei 

vorübergehenden Auslandsaufenthalten erlöschen. Wir streben ein in sich stimmiges, 

widerspruchsfreies Einwanderungsrecht an, das anwenderfreundlich und systematisiert idealerweise 

in einem Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch zusammengefasst wird. 

 

Wir werden das komplizierte System der Duldungstatbestände ordnen und neue Chancen für 

Menschen schaffen, die bereits ein Teil unserer Gesellschaft geworden sind: Gut integrierte 

Jugendliche sollen nach drei Jahren Aufenthalt in Deutschland und bis zum 27. Lebensjahr die 

Möglichkeit für ein Bleiberecht bekommen (§ 25a Aufenthaltsgesetz, AufenthG). Besondere 

Integrationsleistungen von Geduldeten würdigen wir, indem wir nach sechs bzw. vier Jahren bei 

Familien ein Bleiberecht eröffnen (§ 25b AufenthG).  

 

Der bisherigen Praxis der Kettenduldungen setzen wir ein Chancen-Aufenthaltsrecht 

entgegen:  Menschen, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig 

geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen, sollen eine 

einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe erhalten können, um in dieser Zeit die übrigen 

Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen (insbesondere Lebensunterhaltssicherung und 

Identitätsnachweis gemäß §§ 25 a und b AufenthG).  

 

Wir wollen Geduldeten in der Ausbildung und ihren Betrieben mehr Rechtssicherheit durch eine 

Aufenthaltserlaubnis (§ 60 c AufenthG) verleihen. Die Beschäftigungsduldung wollen wir entfristen und 

Anforderungen realistisch und praxistauglicher fassen. Die „Duldung light“ schaffen wir ab. Tragen 

Geduldete nicht zur Klärung ihrer Identität bei, wird der Zeitraum der Duldung nicht für ein Bleiberecht 

angerechnet. Wir werden die Klärung der Identität einer Ausländerin oder eines Ausländers um die 

Möglichkeit, eine Versicherung an Eides statt abzugeben, erweitern und werden hierzu eine 

gesetzliche Regelung im Ausländerrecht schaffen. 
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Arbeitsverbote für bereits in Deutschland Lebende schaffen wir ab. Einem an sich bestehenden 

Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis steht ein laufendes Asylverfahren nicht entgegen, 

sofern bei Einreise die Voraussetzungen für die Aufenthaltserlaubnis bereits vorlagen.  

 

Wir wollen eine präzisere Regelung für Opfer häuslicher oder partnerschaftlicher Gewalt, die nur ein 

abgeleitetes Aufenthaltsrecht besitzen. Auch Opfer von Menschenhandel sollen ein Aufenthaltsrecht 

unabhängig von ihrer Aussagebereitschaft erhalten. 

 

Integration 

Für eine möglichst rasche Integration wollen wir für alle Menschen, die nach Deutschland kommen 

von Anfang an Integrationskurse anbieten. Die Kurse müssen passgenau und erreichbar sein. Die 

Bedingungen für Kursträger, Lehrende und Teilnehmende wollen wir verbessern. Kinder und 

Jugendliche sollen schnell Zugang zu Bildung bekommen. Deswegen wollen wir schulnahe Angebote 

kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland.  

 

Wir wollen eine Verstetigung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten der 

Länder und Kommunen und zudem die Unterstützung des Bundes in Form der Mittel, die für 

Integration verwendet werden, fortsetzen. Dabei wollen wir insbesondere rechtskreisübergreifende, 

vernetzte Kooperation in der kommunalen Integrationsarbeit (finanziell) stärken und 

weiterentwickeln. Wir schaffen ein Bundesprogramm zu Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe und 

Integration von Menschen aus (Süd)ost-Europa.  

 

Die Migrationsberatung des Bundes (Jugendmigrationsdienste, Migrationsberatung für erwachsene 

Zuwanderinnen und Zuwanderer) und die Migrantenselbstorganisationen werden wir angemessen 

fördern. Für eine schnelle und nachhaltige Arbeitsmarktintegration werden wir die auf den 

Integrationskursen aufbauenden Berufssprachkurse stärker fördern und die Mittel verstetigen. 

 

Die Meldepflichten von Menschen ohne Papiere wollen wir überarbeiten, damit Kranke nicht davon 

abgehalten werden, sich behandeln zu lassen. Wir halten es für erforderlich, die psychosoziale Hilfe 

für geflüchtete Menschen zu verstetigen. 

  

Asylverfahren 

Asylverfahren müssen fair, zügig und rechtssicher ablaufen. Für schnellere Verfahren wollen wir das 

Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entlasten. Deshalb wird die Widerrufsprüfung 

künftig wieder anlassbezogen erfolgen. Auch werden wir dafür sorgen, dass Verwaltungsgerichte 
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durch qualitativ hochwertige Entscheidungen des BAMF entlastet werden. Wir wollen schnellere 

Entscheidungen in Asylprozessen sowie eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung und werden dazu 

zügig einen Gesetzentwurf vorlegen. Weiter führen wir eine flächendeckende, behördenunabhängige 

Asylverfahrensberatung ein, um mit informierten Antragstellerinnen und Antragstellern für eine 

Verfahrensbeschleunigung zu sorgen. Vulnerable Gruppen wollen wir von Anfang an identifizieren und 

besonders unterstützen. 

 

Das Konzept der AnkER-Zentren wird von der Bundesregierung nicht weiterverfolgt.  

 

Familienzusammenführung muss im Sinne der Integration und der Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft 

gestaltet werden. Wir werden die Familienzusammenführung zu subsidiär Geschützten mit den GFK-

Flüchtlingen gleichstellen. Wir werden beim berechtigten Elternnachzug zu unbegleiteten 

Minderjährigen die minderjährigen Geschwister nicht zurücklassen. Zum Ehepartner oder zur 

Ehepartnerin nachziehende Personen können den erforderlichen Sprachnachweis auch erst 

unverzüglich nach ihrer Ankunft erbringen. 

 

Wir werden das Asylbewerberleistungsgesetz im Lichte der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts weiterentwickeln. Wir wollen den Zugang für Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber zur Gesundheitsversorgung unbürokratischer gestalten. Minderjährige Kinder sind von 

Leistungseinschränkungen bzw. -kürzungen auszunehmen. 

 

Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Wir starten eine Rückführungsoffensive, um 

Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. 

Der Bund wird die Länder bei Abschiebungen künftig stärker unterstützen. Wir werden unserer 

besonderen humanitären Verantwortung gerecht und Kinder und Jugendliche grundsätzlich nicht in 

Abschiebehaft nehmen. Die freiwillige Ausreise hat stets Vorrang. Die staatliche Rückkehrförderung 

für Menschen ohne Bleiberecht wollen wir finanziell besser ausstatten. Um freiwillige Ausreisen zu 

fördern, wollen wir staatliche und unabhängige Rückkehrberatung systematisieren und stärken. Wir 

streben an, dass die zuständige oberste Bundesbehörde für einzelne Herkunftsländer einen 

temporären nationalen Abschiebestopp erlassen kann.  

 

Asylanträge aus Ländern mit geringen Anerkennungsquoten werden zur Verfahrensbeschleunigung 

priorisiert.  
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Europäische und internationale Flüchtlingspolitik 

Wir wollen neue praxistaugliche und partnerschaftliche Vereinbarungen mit wesentlichen 

Herkunftsländern unter Beachtung menschenrechtlicher Standards schließen. Diese Vereinbarungen 

sollen ein Gesamtkonzept umfassen wie z. B. den Ausbau von wirtschaftlicher Zusammenarbeit, 

Technologie-Transfer, Visa-Erleichterungen, Qualifizierungsmaßnahmen für den deutschen 

Arbeitsmarkt, Jobbörsen und die Zusammenarbeit bei der Rückkehr abgelehnter Asylsuchender. Der 

Abschluss möglicher Abkommen wird nicht von finanzieller Unterstützung im Rahmen der 

Entwicklungszusammenarbeit abhängig gemacht. Zur Gestaltung solcher Migrationsabkommen setzt 

die Bundesregierung einen Sonderbevollmächtigten ein.  

 

Wir setzen uns für eine grundlegende Reform des Europäischen Asylsystems ein. Unser Ziel ist eine 

faire Verteilung von Verantwortung und Zuständigkeit bei der Aufnahme zwischen den EU-Staaten. 

Wir wollen bessere Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren und bei der Integration in den 

EU-Staaten. Wir wollen irreguläre Migration wirksam reduzieren und Ursachen für die 

lebensgefährliche Flucht bekämpfen. Wir wollen die illegalen Zurückweisungen und das Leid an den 

Außengrenzen beenden.  

 

Der Asylantrag von Menschen, die in der EU ankommen oder bereits hier sind, muss inhaltlich geprüft 

werden. Die EU und Deutschland dürfen nicht erpressbar sein. Wir wollen verhindern, dass Menschen 

für geopolitische oder finanzielle Interessen instrumentalisiert werden. Deshalb setzen wir uns für 

rechtsstaatliche Migrationsabkommen mit Drittstaaten im Rahmen des Europa- und Völkerrechts ein. 

Wir werden hierfür prüfen, ob die Feststellung des Schutzstatus in Ausnahmefällen unter Achtung der 

GFK und EMRK in Drittstaaten möglich ist. 

 

Auf dem Weg zu einem gemeinsamen funktionierenden EU-Asylsystem wollen wir mit einer Koalition 

der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten vorangehen und aktiv dazu beitragen, dass andere EU-Staaten 

mehr Verantwortung übernehmen und EU-Recht einhalten. Die Aufnahmebereitschaft in Deutschland 

und der EU wollen wir stützen und fördern.  

 

Wir wollen, dass Frontex auf Grundlage der Menschenrechte und des erteilten Mandats zu einer 

echten EU-Grenzschutzagentur weiterentwickelt wird. Das Ziel muss ein wirksamer und 

rechtsstaatlicher Außengrenzschutz sein, der transparent ist und parlamentarisch kontrolliert wird. 

Frontex soll sich im Rahmen des Mandats bei der Seenotrettung aktiv beteiligen.  
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Wir wollen Sekundärmigration in der EU reduzieren. Dazu wollen wir den Missbrauch der visafreien 

Reise verhindern und durch ein geordnetes Relocation-Programm dazu beitragen, dass 

Außengrenzstaaten die Bedingungen für Geflüchtete in ihren Ländern verbessern.  

 

Es ist eine zivilisatorische und rechtliche Verpflichtung, Menschen nicht ertrinken zu lassen. Die zivile 

Seenotrettung darf nicht behindert werden. Wir streben eine staatlich koordinierte und europäisch 

getragene Seenotrettung im Mittelmeer an und wollen mit mehr Ländern Maßnahmen wie den Malta-

Mechanismus weiterentwickeln. Wir streben eine faire Verantwortungsteilung zwischen den 

Anrainerstaaten des Mittelmeers bei der Seenotrettung an und wollen sicherstellen, dass Menschen 

nach der Rettung an sichere Orte gebracht werden. 

 

Wir wollen die Ursachen von Flucht angehen, damit Menschen in Sicherheit und Würde leben können. 

Wir werden zudem die ausbeuterischen Verhältnisse auf den Fluchtwegen und Schleuserkriminalität 

bekämpfen. 

 

Besonders in der Verantwortung stehende Aufnahme- und Transitländer von Geflüchteten wollen wir 

dauerhaft unterstützen, um für die Menschen und die aufnehmenden Gemeinden nachhaltige 

Perspektiven zu schaffen. Wir werden unseren Beitrag zu einer verlässlichen Finanzierung humanitärer 

Organisationen leisten. 

 

Wir werden die geordneten Verfahren des Resettlement anhand der vom UNHCR gemeldeten Bedarfe 

verstärken. Wir werden ein humanitäres Aufnahmeprogramm des Bundes in Anlehnung an die bisher 

im Zuge des Syrien-Krieges durchgeführten Programme verstetigen und diese jetzt für Afghanistan 

nutzen.  

 

Wir werden unsere Verbündeten nicht zurücklassen. Wir wollen diejenigen besonders schützen, die 

der Bundesrepublik Deutschland im Ausland als Partner zur Seite standen und sich für Demokratie und 

gesellschaftliche Weiterentwicklung eingesetzt haben. Deswegen werden wir das Ortskräfteverfahren 

so reformieren, dass gefährdete Ortskräfte und ihre engsten Familienangehörigen durch 

unbürokratische Verfahren in Sicherheit kommen. 

 

Wir werden humanitäre Visa für gefährdete Personen ermöglichen und dazu digitale 

Vergabeverfahren einführen.  
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Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte 

 

Unsere Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik werden wir wertebasiert und europäischer 

aufstellen. Die deutsche Außenpolitik soll aus einem Guss agieren und ressortübergreifend 

gemeinsame Strategien erarbeiten, um die Kohärenz unseres internationalen Handelns zu erhöhen. 

Gemeinsam mit unseren Partnern, auch aus der Zivilgesellschaft, werden wir uns für die Bewahrung 

unserer freiheitlichen Lebensweise in Europa und den Schutz von Frieden und Menschenrechten 

weltweit einsetzen. Dabei leiten uns unsere Werte und Interessen.  

 

Die strategische Souveränität Europas wollen wir erhöhen. Ziel ist eine multilaterale Kooperation in 

der Welt, insbesondere in enger Verbindung mit denjenigen Staaten, die unsere demokratischen 

Werte teilen. Dabei geht es auch um den Systemwettbewerb mit autoritär regierten Staaten und eine 

strategische Solidarität mit unseren demokratischen Partnern.  

 

Die Menschenrechte als wichtigster Schutzschild der Würde des Einzelnen bilden dabei unseren 

Kompass. Das transatlantische Bündnis ist zentraler Pfeiler und die NATO unverzichtbarer Teil unserer 

Sicherheit. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten einen unentbehrlichen Beitrag zum Schutz 

unseres Landes, für Frieden und internationale Sicherheit.  

 

Wir setzen uns für eine Wiederbelebung der internationalen Abrüstung und Rüstungskontrolle ein. 

Unsere Sicherheit und der Schutz unserer Lebensgrundlagen erfordern globale Zusammenarbeit, eine 

Stärkung der Vereinten Nationen sowie eine regelbasierte internationale Ordnung. Wir setzen uns 

insbesondere für eine gemeinsame, konsequente Klimaaußenpolitik und Klimagerechtigkeit im Sinne 

des European Green Deal, der Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkommens ein.  

 

Der Einsatz für Frieden, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Nachhaltigkeit 

ist für uns ein unverzichtbarer Teil einer erfolgreichen und glaubwürdigen Außenpolitik für 

Deutschland und Europa. 

 

Multilateralismus 

Wir setzen uns für die Stärkung der Vereinten Nationen (VN) als wichtigster Institution der 

internationalen Ordnung politisch, finanziell und personell ein. Eine Reform des VN-Sicherheitsrates 

bleibt ebenso unser Ziel wie eine gerechtere Repräsentanz aller Weltregionen. Wir unterstützen und 

stärken Initiativen wie die Allianz der Demokratien, die Allianz für den Multilateralismus entwickeln 

wir weiter. Wir setzen uns auch über unseren G7-Vorsitz für die Stärkung des Multilateralismus ein. 
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Das Engagement für freien und fairen Handel ist Teil unserer internationalen Politik. Wir werden uns 

für den Schutz der Unabhängigkeit und autonomen Handlungsfähigkeit der 

Menschenrechtsinstitutionen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 

einsetzen. Wir wollen die Institutionen und die Arbeitsfähigkeit des Europarates stärken und gegen 

alle Schwächungsversuche autoritärer Europaratsmitglieder verteidigen. Wir werden den deutschen 

Sitz der Vereinten Nationen in Bonn stärken.  

 

Wir suchen aktiv den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Herausforderungen der 

internationalen Politik. Den Deutschen Bundestag unterrichten wir regelmäßig vor und nach wichtigen 

internationalen Gipfeln. Wir werden im ersten Jahr der neuen Bundesregierung eine umfassende 

Nationale Sicherheitsstrategie vorlegen.  

 

Wir wollen, dass Deutschland im Sinne eines vernetzten und inklusiven Ansatzes langfristig drei 

Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in internationales Handeln investiert, so seine Diplomatie und 

seine Entwicklungspolitik stärkt und seine in der NATO eingegangenen Verpflichtungen erfüllt. Wir 

wollen die Ziele des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst erreichen.  

 

Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, 

Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche 

Diversität fördern. Wir wollen mehr Frauen in internationale Führungspositionen entsenden, den 

Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der VN-Resolution 1325 ambitioniert umsetzen und 

weiterentwickeln.  

 

Deutschland betreibt eine aktive digitale Außenpolitik für ein globales, offenes Internet und eine 

konsistente EU-Digitalpolitik über Ressortgrenzen hinweg. Wir stärken unseren Einsatz in 

internationalen Gremien, Normen- und Standardisierungsprozessen sowie Multi-Stakeholder-Foren 

(z. B. IGF). Den Einsatz der globalen Zivilgesellschaft für digitale Bürgerrechte unterstützen wir. Wir 

wollen ein Völkerrecht des Netzes. In der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten wir mit unseren 

Partnern am Aufbau ihrer unabhängigen digitalen Infrastruktur zur Stärkung ihrer digitalen 

Souveränität, auch auf EU-Ebene. Wir verfolgen im digitalen Raum eine Politik der Abrüstung. Dazu 

gehören auch ein Stopp der Weitergabe von Überwachungstechnologien an repressive Regime sowie 

der Schutz ziviler Infrastruktur vor Cyberangriffen.  

 

Die NATO bleibt unverzichtbare Grundlage unserer Sicherheit. Wir bekennen uns zur Stärkung des 

transatlantischen Bündnisses und zur fairen Lastenteilung. Wir bringen uns aktiv in den Prozess zur 
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Entwicklung eines neuen Strategischen Konzepts ein, um die neuen Herausforderungen der NATO 

anzugehen. Die NATO-Fähigkeitsziele wollen wir in enger Abstimmung mit unseren Partnern erfüllen 

und entsprechend investieren. Wir setzen uns dafür ein, die politische Dimension der NATO zu stärken, 

auch um im Bündnis bestehende Spannungen zu adressieren. Solange Kernwaffen im Strategischen 

Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen 

Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Vor dem Hintergrund der fortbestehenden 

Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands und Europas nehmen wir die Sorgen insbesondere unserer 

mittel- und osteuropäischen Partnerstaaten ernst, bekennen uns zur Aufrechterhaltung eines 

glaubwürdigen Abschreckungspotenzials und wollen die Dialoganstrengungen der Allianz fortsetzen. 

Wir unterstützen die Bemühungen des Bündnisses zu konventioneller und nuklearer Abrüstung sowie 

Rüstungskontrolle. Wir werden den europäischen Pfeiler in der NATO stärken und uns für eine 

intensivere Zusammenarbeit zwischen NATO und EU einsetzen. 

 

Abrüstung, Rüstungskontrolle, Rüstungsexporte 

Wir brauchen eine abrüstungspolitische Offensive und wollen eine führende Rolle bei der Stärkung 

internationaler Abrüstungsinitiativen und Nichtverbreitungsregimes einnehmen, u. a. bei der 

Stockholm-Initiative für Nukleare Abrüstung. Wir werden uns dafür einsetzen, dass von der 

Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages (NVV) 2022 ein wirklicher Impuls für die 

nukleare Abrüstung ausgeht. Unser Ziel bleibt eine atomwaffenfreie Welt (Global Zero) und damit 

einhergehend ein Deutschland frei von Atomwaffen. Wir setzen uns mit Nachdruck für ein 

Nachfolgeabkommen zu NewSTART ein, das neben neuen strategischen Nuklearwaffensystemen auch 

solche kurzer und mittlerer Reichweite umfasst. Wir setzen uns für Verhandlungen zwischen den USA 

und Russland zur vollständigen Abrüstung im substrategischen Bereich ein. Nuklearwaffenstaaten wie 

China wollen wir stärker in nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle einbinden. 

 

Im Lichte der Ergebnisse der Überprüfungskonferenz des NVV und in enger Absprache mit unseren 

Alliierten werden wir als Beobachter (nicht als Mitglied) bei der Vertragsstaatenkonferenz des 

Atomwaffenverbotsvertrages die Intention des Vertrages konstruktiv begleiten. 

 

Wir wollen unser Engagement für biologische und chemische Sicherheit im Rahmen der 

Übereinkommen über das Verbot biologischer bzw. chemischer Waffen (BWÜ und CWÜ) stärken. 

Bewaffnete Drohnen wollen wir verstärkt in internationale Kontrollregime einbeziehen. Letale 

Autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. 

Deren internationale Ächtung treiben wir aktiv voran. 
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Wir wollen die friedliche Nutzung des Weltraums und des Cyber-Raums. Für waffentechnologische 

Entwicklungen bei Biotech, Hyperschall, Weltraum, Cyber und KI werden wir frühzeitig Initiativen zur 

Rüstungskontrolle ergreifen. Wir wollen dazu beitragen, Normen für verantwortliches 

Staatenverhalten im Cyberspace zu stärken. Wir unterstützen eine politische Erklärung gegen 

Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten. 

 

Für eine restriktive Rüstungsexportpolitik brauchen wir verbindlichere Regeln und wollen daher mit 

unseren europäischen Partnern eine entsprechende EU-Rüstungsexportverordnung abstimmen. Wir 

setzen uns für ein nationales Rüstungsexportkontrollgesetz ein. Unser Ziel ist es, den gemeinsamen 

Standpunkt der EU mit seinen acht Kriterien sowie die Politischen Grundsätze der Bundesregierung für 

den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern, die Kleinwaffengrundsätze und die 

Ausweitung von Post-Shipment-Kontrollen in einem solchen Gesetz zu verankern. Nur im begründeten 

Einzelfall, der öffentlich nachvollziehbar dokumentiert werden muss, kann es Ausnahmen geben. Den 

Rüstungsexportkontrollbericht werden wir transparent gestalten. Wir erteilen keine 

Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich unmittelbar am 

Jemen-Krieg beteiligt sind. 

 

Menschenrechte 

Menschenrechtspolitik umfasst alle Aspekte staatlichen Handelns auf internationaler wie auch 

innenpolitischer Ebene. In einem globalen Umfeld, in dem auch von zentralen Akteuren die universelle 

Gültigkeit der Menschenrechte regelmäßig in Frage gestellt wird, wollen wir sie gemeinsam mit 

unseren Partnern verteidigen und für sie werben. Das Amt des/der Beauftragten der Bundesregierung 

für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe werden wir aufwerten und mit mehr Personal 

ausstatten. Wir werden nationale Menschenrechtsinstitutionen, wie u. a. das Deutsche Institut für 

Menschenrechte und die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter finanziell und personell besser 

ausstatten. Wir werden die Bekämpfung von Menschenhandel ressortübergreifend koordinieren, die 

Unterstützungssysteme für Betroffene verbessern und ihre Rechte stärken. Im Ausland aus politischen 

Gründen inhaftierten Deutschen werden wir auch weiterhin unbürokratisch helfen und hierfür einen 

Fonds einrichten. 

 

Zivilgesellschaften – insbesondere Journalistinnen, Aktivisten, Wissenschaftlerinnen und andere 

Menschenrechtsverteidiger – sind unverzichtbar für den Aufbau und Erhalt funktionierender 

Gemeinwesen. Wir verpflichten uns, diese Menschen und ihre Arbeit in besonderer Weise zu stärken 

und zu schützen, auch bei grenzüberschreitender Verfolgung. In diesem Zusammenhang wollen wir die 

Aufnahme von hochgefährdeten Menschen vereinfachen und einen sicheren Antragsweg 
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gewährleisten. Zusätzlich werden wir Förder- und Schutzprogramme, u. a. die Elisabeth-Selbert-

Initiative, ausbauen und längerfristig gestalten. An geeigneten Auslandsvertretungen werden wir 

weitere Stellen für Menschenrechtsarbeit schaffen. 

 

Wir unterstützen den Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Den Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte werden wir stärken und die Umsetzung seiner Urteile in allen 

Mitgliedsländern mit Nachdruck einfordern. Der EU-Sanktionsmechanismus muss konsequent genutzt 

und besser mit unseren internationalen Partnern abgestimmt werden. Wir setzen uns bei den 

Mitgliedern des Europarats verstärkt für Ratifizierung und Umsetzung der Istanbul-Konvention ein. 

 

Wir werden die Arbeit des VN-Menschenrechtsrats aktiv mitgestalten, das VN-Hochkommissariat für 

Menschenrechte stärken. Die Arbeit der VN-Vertragsorgane und Sonderberichterstatterinnen 

und -erstatter wollen wir stärken sowie die Ratifizierung weiterer Menschenrechtskonventionen 

anstreben. Das Zusatzprotokoll zum Sozialpakt der VN werden wir ratifizieren. Wir wollen die Rechte 

von Minderheiten auf internationaler Ebene und insbesondere innerhalb der EU stärken. Orientiert an 

den Yogyakarta-Prinzipien werden wir uns in den VN für eine Konvention für LSBTI-Rechte einsetzen. 

Wir wollen den Schutz der Menschenrechte im digitalen Zeitalter stärken und hierfür die 

Internetfreiheit und digitale Menschenrechte zu außenpolitischen Schwerpunkten machen. Die 

Initiative zum Recht auf Privatheit unterstützen wir. Wir setzen uns auf VN-Ebene für die 

Konkretisierung und Durchsetzung des Rechts auf saubere Umwelt ein. 

 

Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen muss weltweit beendet werden. Deshalb engagieren 

wir uns für die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofes und der Ad-hoc-Tribunale der VN und 

werden uns für die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts einsetzen. Wir unterstützen die 

Einsetzung weiterer VN-geführter Fact-Finding-Missionen sowie die Arbeit von VN Untersuchungs- und 

Monitoring-Mechanismen, um zukünftige Strafprozesse zu ermöglichen. In Deutschland wollen wir die 

Kapazitäten bei Verfahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch ausbauen. 

 

Basierend auf den VN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte setzen wir uns für einen 

europäischen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte ein. Wir werden den nationalen 

Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte im Einklang mit dem Lieferkettengesetz überarbeiten. 

 

Humanitäre Hilfe 

Deutschland wird den Aufwuchs der Mittel für humanitäre Hilfe bedarfsgerecht verstetigen und 

erhöhen, auch mit Blick auf die sogenannten „vergessenen Krisen“. Wir sind den Zielen des 
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Humanitarian Development Peace Nexus und des Grand Bargain verpflichtet und werden an deren 

Umsetzung und fortwährender Weiterentwicklung engagiert und aktiv mitwirken. Wir werden dort 

jeden dritten Euro als flexible Mittel auszahlen und die Lokalisierung weiter ausbauen. Wir setzen uns 

für einen verbesserten Zugang für humanitäre Hilfe in Konfliktregionen und für einen verbesserten 

Schutz der Helferinnen und Helfer ein. 

 

Zivile Krisenprävention und Friedensförderung 

Die Leitlinien für Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung sind eine gute Basis für 

Deutschlands Engagement zur Krisenverhütung und Friedensförderung. Wir wollen Deutschlands Rolle 

bei der Entschärfung internationaler Krisen weiter ausbauen, dazu die Zusammenarbeit über 

Ressortgrenzen hinweg verbessern. Wir wollen Planziele definieren, um verlässlich und schnell 

Personal sowie finanzielle Mittel für zivile Krisenprävention bereitstellen zu können.  

 

Verteidigung und Bundeswehr 

Die Bundeswehr leistet einen wesentlichen Beitrag zum Schutz und zur Verteidigung unseres Landes 

sowie unserer Partner und Verbündeten. Als Parlamentsarmee unterliegt sie der parlamentarischen 

Kontrolle. Neben den Auslandseinsätzen im Rahmen des Internationalen Krisen- und 

Konfliktmanagements, die auf dem Völkerrecht insbesondere der Beschlüsse der VN basieren, hat die 

Landes- und Bündnisverteidigung an Bedeutung gewonnen. Beide Aufgaben sind durch die 

Bundeswehr gleichermaßen zu erfüllen. Auftrag und Aufgabe der Bundeswehr müssen sich an den 

strategischen Herausforderungen und Sicherheitsbedrohungen unserer Zeit orientieren. Das 

Fähigkeitsprofil der Bundeswehr muss sich daraus ableiten. Die Bundeswehr muss entsprechend ihres 

Auftrages und ihrer Aufgaben bestmöglich personell, materiell sowie finanziell verlässlich ausgestattet 

werden.  

 

Die Strukturen der Bundeswehr müssen effektiver und effizienter gestaltet werden mit dem Ziel die 

Einsatzbereitschaft zu erhöhen. Dazu unterziehen wir Personal, Material und Finanzen einer kritischen 

Bestandsaufnahme. Der Modernisierungs- und Digitalisierungsprozess der Bundeswehr wird 

angemessen parlamentarisch begleitet. 

 

Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Internationalen Sicherheit. 

Wir verbessern ihre Ausrüstung wie auch die der Bundeswehr. Wir beschleunigen die Modernisierung 

der Infrastruktur. Wir richten die Schwerpunkte bei der Beschaffung der Bundeswehr strategisch aus 

und modernisieren das Beschaffungswesen und seine Strukturen. Dies betrifft auch 
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Materialverantwortung und Nutzung. Besondere Bedeutung kommen bei der Beschaffung der 

Digitalisierung, der Führungsfähigkeit und der Interoperabilität zu. 

 

Wir stärken die rüstungstechnische Zusammenarbeit in Europa insbesondere mit hochwertigen 

Kooperationsprojekten, berücksichtigen dabei die nationalen Schlüsseltechnologien und ermöglichen 

kleinen und mittelständischen Unternehmen auch am Wettbewerb teilzunehmen. 

Ersatzbeschaffungen und marktverfügbare Systeme sind bei der Beschaffung zu priorisieren, um 

Fähigkeitslücken zu vermeiden.  

 

Wir werden zu Beginn der 20. Legislaturperiode ein Nachfolgesystem für das Kampfflugzeug Tornado 

beschaffen. Den Beschaffungs- und Zertifizierungsprozess mit Blick auf die nukleare Teilhabe 

Deutschlands werden wir sachlich und gewissenhaft begleiten. 

 

Bewaffnete Drohnen können zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz beitragen. 

Unter verbindlichen und transparenten Auflagen und unter Berücksichtigung von ethischen und 

sicherheitspolitischen Aspekten werden wir daher die Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr in 

dieser Legislaturperiode ermöglichen. Bei ihrem Einsatz gelten die Regeln des Völkerrechts, extralegale 

Tötungen – auch durch Drohnen – lehnen wir ab. 

 

Den neuen Bedrohungen im Cyberspace wollen wir durch eine ehrgeizige Cybersicherheitspolitik 

entgegentreten. Die Bundeswehr muss zudem in die Lage versetzt werden, im Verbund mit anderen 

Bundesbehörden im Cyber- und Informationsraum als Akteur erfolgreich zu bestehen. Die 

parlamentarische Kontrolle über den Einsatz von Cyber-Fähigkeiten der Bundeswehr muss 

gewährleistet sein.  

 

Die Bundeswehr muss demografiefest und langfristig auch mit Blick auf die Altersstruktur 

ausbalanciert sein. Wir werden daher weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des 

Dienstes in der Bundeswehr einführen und dabei auch den Übergang der Soldaten auf Zeit in die 

Wehrverwaltung erleichtern sowie in die freie Wirtschaft verbessern. Die Innere Führung werden wir 

stärken. Maßnahmen der politischen Bildung werden wir zeitgemäß ausgestalten und ausbauen. Die 

umfassende Betreuung und Fürsorge von Soldatinnen und Soldaten und deren Angehörigen wird 

weiter ausgebaut. Ausbildung und Dienst an der Waffe bleiben volljährigen Soldatinnen und Soldaten 

vorbehalten. Wir unterstützen eine starke Reserve. 

 



150 

Alle Angehörigen der Bundeswehr müssen unzweifelhaft auf dem Boden der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung stehen. Wir werden Dienst- und Arbeitsrecht anpassen, um 

Extremistinnen und Extremisten umgehend aus dem Dienst entlassen zu können. 

 

Wir bekennen uns zu Deutschlands Rolle und Verantwortung für Frieden, Freiheit und Wohlstand in 

der Welt. Als verlässlicher Partner in Systemen kollektiver Sicherheit werden wir an unserem außen- 

und sicherheitspolitischen Engagement festhalten. Gleichwohl muss jedem Einsatz der Bundeswehr 

eine kritisch-inhaltliche Auseinandersetzung und eine Überprüfung der Voraussetzungen vorausgehen 

sowie die Erarbeitung möglicher Exit-Strategien. Der Einsatz militärischer Gewalt ist für uns äußerstes 

Mittel und muss stets in eine realistische politische Bearbeitung von Konflikten und ihrer Ursachen 

eingebunden sein. Bewaffnete Einsätze der Bundeswehr im Ausland sind in ein System gegenseitiger 

kollektiver Sicherheit, basierend auf Grundgesetz und Völkerrecht, einzubetten. Eine regelmäßige 

Evaluierung von laufenden Auslandseinsätzen werden wir sicherstellen.  

 

Wir wollen die Evakuierungsmission des Afghanistan-Einsatzes in einem parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Zudem wollen wir den Gesamteinsatz in einer Enquete-

Kommission mit wissenschaftlicher Expertise evaluieren. Die gewonnenen Erkenntnisse müssen 

praxisnah und zukunftsgerichtet aufbereitet werden, so dass sie in die Gestaltung zukünftiger 

deutscher Auslandseinsätze einfließen. 

  

Entwicklungszusammenarbeit  

Wir richten unser Handeln an der Agenda 2030 der VN mit ihren Nachhaltigkeitszielen (SDG) und einer 

werteorientierten Entwicklungspolitik aus. Wir setzen uns weltweit für nachhaltige Entwicklung, den 

Kampf gegen Hunger und Armut, Klimagerechtigkeit, Biodiversität und für eine sozial-ökologische 

Wende ein. Unser multilaterales Engagement verstärken wir deutlich. Wir wollen sicherstellen, dass 

Deutschland seine internationalen Verpflichtungen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und 

Internationalen Klimafinanzierung erfüllt. Wir werden eine ODA-Quote von mindestens 0,7 Prozent 

des Bruttonationaleinkommens (BNE) einhalten. In diesem Rahmen setzen wir 0,2 Prozent des BNE für 

die ärmsten Länder des Globalen Südens (LDC) ein. Zusätzlich sollen die Mittel für die internationale 

Klimafinanzierung weiter aufwachsen. Die Ausgaben für Krisenprävention, Humanitäre Hilfe, AKBP und 

Entwicklungszusammenarbeit sollen wie bisher im Maßstab eins-zu-eins wie die Ausgaben für 

Verteidigung steigen auf Grundlage des Haushaltes 2021. Wir werden die ODA-Mittel auf 

Bundesebene unter den zuständigen Ressorts stärker koordinieren, um sie wirkungsvoller nutzen zu 

können. 
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Ernährungssicherheit und den Zugang zu sauberem Trinkwasser fördern wir mit nachhaltigen 

agrarökologischen Ansätzen sowie Wissens- und Technologietransfer gerade im Bereich 

kleinbäuerlicher Agrarwirtschaft. Deutsche und europäische Agrarexporte sollen nicht Märkte in den 

Partnerländern zerstören und mutwilliger Verzerrung des Nahrungsmittelmarktes durch 

Finanzmarktspekulation wollen wir aktiv begegnen. Wir werden von den rechtlichen Möglichkeiten 

Gebrauch machen, den Export von bestimmten Pestiziden zu untersagen, die in der EU aus Gründen 

des Schutzes der menschlichen Gesundheit nicht zugelassen sind.  

 

Gemeinsam mit Gewerkschaften, Unternehmen und Zivilgesellschaft setzen wir uns für faire und 

formelle Arbeitsbedingungen sowie existenzsichernde Löhne weltweit ein. Durch den Aufbau sozialer 

Sicherungssysteme wollen wir unsere Partnerländer aktiv im Kampf gegen Armut unterstützen. Wir 

wollen hierfür auch ein internationales Finanzierungsinstrument (Global Fund for Social Protection) für 

diejenigen Länder, die keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung haben, unterstützen. 

 

Mit Klima- und Entwicklungspartnerschaften fördern wir beidseitigen Wissens- und 

Technologietransfer, den Ausbau Erneuerbarer Energien mit eigenständiger Wertschöpfung und 

lokalen Nutzungsmöglichkeiten, nachhaltige Infrastruktur und weitere Klimaschutz- und 

Anpassungsmaßnahmen in unseren Partnerländern. Dazu gehören auch Maßnahmen zum Erhalt der 

Biodiversität, zur Stärkung der Klimaresilienz, zur Überwindung von Energiearmut und am 

Verursacherprinzip orientierte Klimarisikoversicherungen. 

 

Zur Erreichung der Klimaziele werden wir mehr in den Schutz bestehender Wälder und Moore und 

nachhaltige Aufforstungen investieren. Wir verstärken hierzu insbesondere unsere Ansätze zur 

Förderung der privatwirtschaftlichen und kleinbäuerlichen nachhaltigen Forstwirtschaft. Wir werden 

die Partnerländer bei ihrer stark ansteigenden Urbanisierung dabei unterstützen, diesen Prozess 

ressourcenschonend und klimasensibel zu gestalten und zu administrieren. Wir stärken die globale 

Gesundheitsarchitektur im Rahmen des One Health-Ansatzes. Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) soll reformiert und gestärkt werden. Wir werden die Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung 

(WASH) ausbauen, die globale Impfallianz ausreichend ausstatten und die Bekämpfung von 

armutsassoziierten und vernachlässigten Tropenkrankheiten intensivieren.  

 

Wir unterstützen die globale COVID-19-Impfkampagne COVAX und stärken sie finanziell sowie durch 

schnelle Lieferung von Impfstoffen. Wir unterstützen freiwillige Produktionspartnerschaften und den 

Transfer von Know-how, um die Produktionskapazitäten für Medikamente und Impfstoffe weltweit 
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auszubauen. In diesem Sinne bringen wir uns konstruktiv in die internationalen Debatten um eine 

gerechte Impfstoffversorgung ein. 

 

Wir stärken unser Engagement insbesondere für Grundbildung, duale Ausbildung sowie Fort- und 

Weiterbildungsangebote sowie die entwicklungspolitische Bildungsarbeit der Zivilgesellschaft im 

Inland. Wir wollen durch digitale Technologien einen chancengleichen und freien Zugang zu 

Informationen und Teilhabe ermöglichen und diese insbesondere in den Bereichen Bildung, 

Gesundheit und Klima- sowie Ressourcenschutz einsetzen. Mit dem Ziel des gegenseitigen Lernens 

fördern wir den Austausch und Kooperationen zwischen innovativen Akteuren wie Start-ups in 

Industrie- und Entwicklungsländern. 

 

Wir stärken die Rechte, Repräsentanz und Ressourcen von Frauen, Mädchen und marginalisierter 

Gruppen wie LSBTI. Die gleichberechtigte politische, wirtschaftliche und soziale Teilhabe, die Stärkung 

sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte von Frauen und Mädchen sowie der 

uneingeschränkte Zugang zu gleichwertiger Bildung und Gesundheitsversorgung sind für uns zentral. 

Wir werden einen umfassenden Gender-Aktionsplan unter Beteiligung der Zivilgesellschaft erarbeiten 

und ihn finanziell unterlegen. 

 

Wir stärken unsere Förderung der Zivilgesellschaft und die wichtige Rolle von Gewerkschaften, 

politischen und privaten Stiftungen und Kirchen, insbesondere in fragilen Kontexten. Die wichtige 

Arbeit der politischen Stiftungen mit Mitteln des BMZ soll auch künftig gesichert und verstärkt werden, 

insbesondere auch in den bisherigen Projektländern. Finanzielle Unterstützungsleistungen für 

regierungsnahe Akteure orientieren wir an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, der 

Erweiterung von Freiräumen für zivilgesellschaftliche Akteure und Presse und der Bekämpfung von 

Korruption. Den Europäischen Demokratiefonds werden wir verstärkt unterstützen. 

 

Unser Ziel ist ein neuer internationaler Schuldenmanagementkonsens. Wir unterstützen eine Initiative 

für ein kodifiziertes internationales Staateninsolvenzverfahren, das alle Gläubiger miteinbezieht und 

Schuldenerleichterungen für besonders gefährdete Ländergruppen umsetzt. Um die Eigeneinnahmen 

der Partnerländer zu erhöhen und Steuerflucht zu bekämpfen, werden wir rechtmäßige, effektive und 

transparente Steuersysteme fordern und fördern, die auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eliten 

einbeziehen. 

 

Wir streben an, die Vergabe- und Förderrichtlinien des BMZ und des AA zu vereinfachen. Wir werden 

das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) und das Deutsche Institut 
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für Entwicklungspolitik (DIE) als unabhängige Instanzen stärken. Wir werden die ressortübergreifende 

Evaluierung der Verwendung der ODA-Mittel stärken. Wir überprüfen die Haushaltsstruktur zu den 

Sonderinitiativen, BMZ 2030 und die Länderliste. 

  

Bilaterale und regionale Beziehungen 

Die transatlantische Partnerschaft und die Freundschaft mit den USA sind ein zentraler Pfeiler unseres 

internationalen Handelns. Wir treten für eine Erneuerung und Dynamisierung der transatlantischen 

Beziehungen mit den USA und Kanada ein, die wir europäisch ausgestalten wollen. Gemeinsam wollen 

wir die regelbasierte internationale Ordnung stabilisieren, autoritären Entwicklungen begegnen und in 

der östlichen und südlichen Nachbarschaft der EU verstärkt zusammenarbeiten.  

 

Wir streben eine ambitionierte Klima- und Energiepartnerschaft und eine enge Zusammenarbeit bei 

Menschenrechten, globaler Gesundheitspolitik, Handel, Konnektivität, internationalen Standards, 

Abrüstung sowie geo- und sicherheitspolitischen Fragen an. Wir suchen den intensiven 

transatlantischen Dialog zu Datensouveränität, Netzfreiheit und künstlicher Intelligenz. Wir wollen die 

Beziehungen mit dem Kongress, mit Bundesstaaten, Städten, der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und 

der Wissenschaft sowie den Jugendaustausch fördern und in die ganze Breite des Landes und der 

Gesellschaft bringen.  

 

Das Vereinigte Königreich ist für Deutschland einer der engsten Partner außerhalb der EU. Eine 

weiterhin enge Partnerschaft Großbritanniens mit der EU ermöglicht auch die Umsetzung einer 

anspruchsvollen Agenda. Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik wollen wir die Zusammenarbeit. 

 

Wir arbeiten gemeinsam mit der EU und ihren Mitgliedstaaten an der Fortentwicklung der Östlichen 

Partnerschaft. Staaten wie die Ukraine, Moldau und Georgien, die einen EU-Beitritt anstreben, sollen 

sich durch konsequente rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche Reformen annähern können. Wir 

werden entschlossen und verlässlich auf demokratische Umbrüche reagieren und den 

Demokratiebewegungen ein Partner sein. Wir wollen durch zielgerichtete Visaerleichterungen den 

zivilgesellschaftlichen Austausch vereinfachen. 

 

Wir werden die Ukraine weiter bei der Wiederherstellung voller territorialer Integrität und 

Souveränität unterstützen. Wir streben eine Vertiefung der Energiepartnerschaft mit der Ukraine an, 

mit starken Ambitionen in den Bereichen Erneuerbare Energie, Produktion von Grünem Wasserstoff, 

Energieeffizienz und CO2-Reduktion. 
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Wir stehen an der Seite der Menschen in Belarus und unterstützen ihren Wunsch nach Neuwahlen, 

Demokratie, Freiheit sowie Rechtsstaatlichkeit und fordern die bedingungslose Freilassung aller 

politischen Gefangenen. Die russische Einmischung zugunsten Lukaschenkos ist inakzeptabel. Die 

demokratische Opposition in Belarus werden wir durch weitere Angebote unterstützen. Sollte sich 

Lukaschenko nicht zu einem Kurswechsel entschließen streben wir eine Erweiterung der bestehenden 

EU-Sanktionen an, um dem Regime den Zugang zu Finanzmitteln zu erschweren. 

 

Die deutsch-russischen Beziehungen sind tief und vielfältig. Russland ist zudem ein wichtiger 

internationaler Akteur. Wir wissen um die Bedeutung von substantiellen und stabilen Beziehungen 

und streben diese weiterhin an. Wir sind zu einem konstruktiven Dialog bereit. Die Interessen beider 

Seiten adressieren wir auf der Grundlage der Prinzipien des Völkerrechts, der Menschenrechte und 

der europäischen Friedensordnung, zu denen sich auch Russland bekannt hat. Wir achten die 

Interessen unserer europäischen Nachbarn, insbesondere unserer Partner in Mittel- und Osteuropa. 

Unterschiedlichen Bedrohungsperzeptionen werden wir Rechnung tragen und den Fokus auf eine 

gemeinsame und kohärente EU-Politik gegenüber Russland legen.  

 

Wir fordern ein unverzügliches Ende der Destabilisierungsversuche gegen die Ukraine, der Gewalt in 

der Ostukraine und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Der Weg zu einer friedlichen Lösung 

des Konflikts in der Ostukraine und die Aufhebung der diesbezüglichen Sanktionen hängt von der 

vollständigen Umsetzung der Minsker Vereinbarungen ab. Wir treten für die Lösung eingefrorener 

Konflikte in der Region ein. 

 

Wir wollen mit Russland stärker zu Zukunftsthemen (z. B. Wasserstoff, Gesundheit) und bei der 

Bewältigung globaler Herausforderungen (z. B. Klima, Umwelt) zusammenarbeiten. 

 

Wir kritisieren die umfassende Einschränkung bürgerlicher und demokratischer Freiheiten mit 

Nachdruck und erwarten von der russischen Regierung, dass sie der dortigen Zivilgesellschaft die 

Gelegenheit zum ungehinderten Kontakt mit deutschen Partnern gibt, und verstärken unser 

Engagement zu ihrer Unterstützung. Wir wollen die Möglichkeit des visafreien Reiseverkehrs aus 

Russland nach Deutschland für besonders wichtige Zielgruppen, zum Beispiel junge Menschen unter 

25, schaffen. 

 

Die Türkei bleibt für uns trotz besorgniserregender innenpolitischer Entwicklungen und 

außenpolitischer Spannungen ein wichtiger Nachbar der EU und Partner in der NATO. Die große Anzahl 
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von Menschen mit biografischen Wurzeln in der Türkei schafft eine besondere Nähe zwischen unseren 

Ländern und ist selbstverständlich Teil der deutschen Gesellschaft.  

 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschen-, Frauen und Minderheitenrechte in der Türkei sind 

massiv abgebaut worden. Wir werden deswegen bei den Beitrittsverhandlungen keine Kapitel 

schließen und keine neuen öffnen. Wir werden die EU-Türkei-Dialogagenda mit Leben füllen und den 

Austausch mit der Zivilgesellschaft und Jugendaustauschprogramme ausbauen. 

 

Die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson. Wir werden uns weiter für eine verhandelte 

Zweistaatenlösung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 einsetzen. Die anhaltende Bedrohung des 

Staates Israel und den Terror gegen seine Bevölkerung verurteilen wir. Wir begrüßen die begonnene 

Normalisierung von Beziehungen zwischen weiteren arabischen Staaten und Israel. Wir machen uns 

stark gegen Versuche antisemitisch motivierter Verurteilungen Israels, auch in den VN. 

 

Einseitige Schritte erschweren die Friedensbemühungen und müssen unterbleiben. Von der 

palästinensischen Seite erwarten wir Fortschritte bei Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

Menschenrechten. Dies gilt ebenso für den Verzicht auf jede Form von Gewalt gegen Israel. Wir 

fordern den Stopp des völkerrechtswidrigen Siedlungsbaus. 

 

Den Aufbau eines deutsch-israelischen Jugendwerks wollen wir in die Wege leiten. Wir werden das 

VN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) weiter finanziell unterstützen und dabei einen 

unabhängigen Monitoringprozess unterstützen, um Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. 

 

Frieden und Stabilität im Nahen und Mittleren Osten sind Teil unserer zentralen Interessen. Wir 

wollen die Potenziale der Zusammenarbeit Deutschlands und der EU mit der Region und der Staaten 

der Region untereinander ausschöpfen. Wir unterstützen Bemühungen in der Region, die mehr 

politische und ökonomische Teilhabe der Bevölkerung, v.a. von Frauen und jungen Menschen, 

ermöglichen. Wir fördern weiterhin demokratische Transformationsprozesse in der südlichen 

Nachbarschaft Europas. Zudem sollen durch Klimapartnerschaften mit ausgewählten Partnern 

technologische Innovationen in der Region vorangetrieben werden. 

 

Wir setzen uns für einen zügigen Abschluss der Nuklearverhandlungen mit Iran (JCPoA) ein und 

erwarten die Umsetzung des Abkommens durch alle Signatarstaaten. Iran muss zur vollständigen und 

dauerhaften Einhaltung seiner Verpflichtungen gegenüber der Internationalen Atomenergie-

Organisation (IAEO) zurückkehren. Wir erwarten von der iranischen Regierung eine deutliche 
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Verbesserung der prekären Menschenrechtslage und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Die 

Bedrohung des Staates Israel, das Raketenprogramm, die aggressive Regionalpolitik und Aufrüstung 

sowie die Unterstützung terroristischer Aktivitäten gefährden Frieden und Sicherheit massiv. 

Gemeinsam mit unseren Partnern in der Golfregion wollen wir vertrauensbildende Maßnahmen 

fördern und die begonnenen Annäherungsprozesse unterstützen. 

 

Wir arbeiten daran, die humanitären Katastrophen in Syrien und Jemen einzudämmen, und setzen 

unsere humanitäre Hilfe auf hohem Niveau fort. Wir unterstützen aktiv die VN-geführten 

Friedensprozesse dieser Konflikte. Dazu gehören auch die Dokumentation, Aufarbeitung und 

Verfolgung von Kriegsverbrechen. 

 

Wir setzen uns im Rahmen der laufenden VN-Bemühungen und des Berliner Prozesses für die 

Stabilisierung Libyens ein. Wir wollen unseren Beitrag leisten zur Stabilisierung des Iraks. 

 

Deutschland wird sein Engagement für die Menschen in Afghanistan fortsetzen. Die Anerkennung der 

Regierung knüpfen wir an ihre Inklusivität und an die Bewahrung der Menschenrechte. Insbesondere 

werden wir uns für Frauen- und Mädchenrechte sowie für den Schutz und die Aufnahme derer 

einsetzen, die durch eine frühere Zusammenarbeit mit uns gefährdet sind. Wir werden zur Verhütung 

einer humanitären Katastrophe die VN-Durchführungsorganisationen finanziell und personell 

unterstützen. 

 

Die afrikanischen Staaten und Europa sind historisch eng miteinander verbunden. Für die Zukunft 

streben wir mit Afrika eine enge Partnerschaft auf allen Ebenen an, bilateral und im Rahmen einer 

kohärenten EU-Afrika-Strategie. Die Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union sowie den 

afrikanischen Regionalorganisationen bauen wir aus. Frieden, Sicherheit, Wohlstand, nachhaltige 

Entwicklung, Gesundheit, der Einsatz gegen die Folgen der Klimakrise und die Stärkung von 

Multilateralismus sind Schwerpunkte unserer Zusammenarbeit. Wir kooperieren zur Förderung von 

EU-Afrika-Konnektivität, vor allem bei Digitalisierung, Energie und Infrastruktur, und bauen die 

Wissenschaftskooperation aus. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Afrikanische Freihandelszone 

zum Aufbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten beiträgt. Afrikas Stärkung im regionalen und globalen 

Wirtschaftsaustausch unterstützen wir. Wir leisten insbesondere dort Unterstützung, wo eine 

Reformagenda für Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit verfolgt wird. Dazu werden 

wir uns weiterhin im Rahmen des G20 Compact with Africa engagieren. Wir werden uns weiterhin in 

der Sahelregion engagieren, um eine Ausbreitung der Instabilität zu verhindern. Unsere 

Unterstützungsleistungen im Bereich der zivilen Stabilisierungsmaßnahmen im Rahmen der 



157 

Partnerschaft für Sicherheit und Stabilität als Teil der Koalition für den Sahel werden wir verstetigen 

und entsprechend neuen Bedarfen und orientiert an der politischen Verfasstheit der einzelnen Staaten 

anpassen. Von der malischen Übergangsregierung erwarten wir die Einhaltung des vereinbarten 

Übergangsfahrplans. 

 

Wir wollen und müssen unsere Beziehungen mit China in den Dimensionen Partnerschaft, 

Wettbewerb und Systemrivalität gestalten. Auf der Grundlage der Menschenrechte und des geltenden 

internationalen Rechts suchen wir die Kooperation mit China, wo immer möglich. Wir wollen im 

zunehmenden Wettbewerb mit China faire Spielregeln. Um in der systemischen Rivalität mit China 

unsere Werte und Interessen verwirklichen zu können, brauchen wir eine umfassende China-Strategie 

in Deutschland im Rahmen der gemeinsamen EU-China Politik. Wir wollen die 

Regierungskonsultationen fortsetzen und stärker europäisch ausgestalten. 

 

Wir streben eine enge transatlantische Abstimmung in der China-Politik an und suchen die 

Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern um strategische Abhängigkeiten zu reduzieren. Unsere 

Erwartung an die chinesische Außenpolitik ist, dass sie eine verantwortungsvolle Rolle für Frieden und 

Stabilität in ihrer Nachbarschaft spielt. Wir setzen uns dafür ein, dass territoriale Streitigkeiten im süd- 

und ostchinesischen Meer auf Basis des internationalen Seerechts beigelegt werden. Eine 

Veränderung des Status Quo in der Straße von Taiwan darf nur friedlich und im gegenseitigen 

Einvernehmen erfolgen. Im Rahmen der Ein-China-Politik der EU unterstützen wir die sachbezogene 

Teilnahme des demokratischen Taiwan in internationalen Organisationen. Wir thematisieren klar 

Chinas Menschenrechtsverletzungen, besonders in Xinjiang. Dem Prinzip „Ein Land – zwei Systeme“ in 

Hong Kong muss wieder Geltung verschafft werden.  

 

Aufbauend auf den Indo-Pazifik-Strategien Deutschlands und der EU setzen wir uns für eine freie und 

offene indo-pazifische Region auf der Grundlage globaler Normen und des Völkerrechts ein. 

Insbesondere in den Bereichen Stärkung des Multilateralismus, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, 

Klimaschutz, Handel und bei Digitalisierung wollen wir Fortschritte in der Kooperation erreichen. Wir 

wollen gemeinsam einen intensiven Dialog zu Frieden und Sicherheit im indo-pazifischen Raum 

befördern. Die EU-ASEAN Partnerschaft wollen wir vorantreiben. Wir wollen die Asien-Pazifik-

Konferenz der deutschen Wirtschaft politisch aufwerten. Wir wollen den Ausbau unserer Beziehungen, 

inklusive auf parlamentarischer Ebene, mit wichtigen Wertepartnern wie Australien, Japan, 

Neuseeland und Südkorea vorantreiben. Mit Japan wollen wir regelmäßige Regierungskonsultationen 

beginnen. Wir haben ein herausragendes Interesse an der Vertiefung unserer strategischen 

Partnerschaft mit Indien durch die Umsetzung der Agenda für die deutsch-indische Partnerschaft und 
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der EU-Indien Konnektivitätspartnerschaft. Vor allem diejenigen, die vom steigenden Meeresspiegel 

betroffen sind und sein werden, verdienen unsere verstärkte Unterstützung. Wir wollen uns aktiv für 

eine Infrastrukturentwicklung nach qualitativ hohen internationalen Standards einsetzen. Die Global 

Gateways-Initiative der EU ist dabei ein wichtiges Instrument. 

 

Wir wollen unsere Wertegemeinschaft mit den Demokratien der Region Lateinamerika und Karibik 

stärken. Aufbauend auf der Lateinamerika- und Karibik-Initiative wird Deutschland sein Engagement 

ausweiten, um die Gesellschaften der Region in ihrem Kampf gegen Populismus, autoritäre 

Bewegungen und Diktaturen zu stärken. Aussöhnungs- und Friedensprozesse innerhalb der Staaten 

des Kontinents verdienen unsere Unterstützung. Wir sehen die Staaten der Region als zentrale Partner 

für multilaterale Zusammenarbeit, unter anderem bei der Bewahrung der Biodiversität, der 

Bekämpfung der Klimakrise und nachhaltigen Wirtschaftsbeziehungen. 

 

 

VIII. Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen 
 

Die 2020er Jahre wollen wir zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen, insbesondere in 

Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur, machen. Wir verfolgen 

dazu eine Politik, die die Investitionen – privat, wie öffentlich – deutlich erhöht.  

 

Die haushaltspolitische Ausgangslage des Bundes für die 20. Wahlperiode ist jedoch äußerst 

anspruchsvoll. Die Corona-Pandemie wirkt in ihren Folgen weiterhin nach und erfordert seit 2020 eine 

Schuldenaufnahme in einem historischen Ausmaß, auch um den sozialen Zusammenhalt in unserem 

Land nicht zu gefährden. 

 

Auch im Jahr 2022 werden fortwirkende Pandemiefolgen zu bewältigen sein, die weiterhin eine 

außergewöhnliche Notsituation im Sinne der Schuldenregel begründen. Die zusätzlichen 

Möglichkeiten werden wir insbesondere für die Überwindung der Coronakrise und Maßnahmen für 

eine schnelle wirtschaftliche Erholung nutzen. Ab 2023 werden wir dann die Verschuldung auf den 

verfassungsrechtlich von der Schuldenbremse vorgegebenen Spielraum beschränken und die 

Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. 

 

Zugleich werden in nie dagewesenem Umfang zusätzliche Mittel eingesetzt werden müssen, um die 

zur Erreichung des 1,5-Grad-Klimazieles und zur Transformation der Wirtschaft erforderlichen 
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Maßnahmen zu finanzieren und die wirtschaftliche Erholung mit dem Abklingen der Corona-Pandemie 

abzusichern. 

 

Dies kann nachhaltig nur gelingen, wenn zeitgleich notwendige und nicht aufschiebbare Investitionen 

zur Transformation der deutschen Wirtschaft getätigt werden. Ein Abwarten beim Beginn der 

notwendigen Maßnahmen würde insbesondere die Erreichung der Klimaziele gefährden und die 

notwendigen Anpassungskosten weiter erhöhen. Wir werden Planungssicherheit geben, indem wir 

dauerhaft hohe Investitionszusagen treffen und diese in einer langfristigen Investitionsplanung 

darlegen.  

 

Jetzt entschlossen den Umbau anzugehen ist eine entscheidende Voraussetzung für langfristig 

tragfähige Staatsfinanzen. Zugleich muss der Bund alle Ressourcen bündeln und zielgerichtet 

einsetzen, um ab dem Jahr 2023 wieder den verfassungsrechtlich gebotenen „Normalpfad“ nach der 

Schuldenregel erreichen zu können. 

 

Deutschland muss als Stabilitätsanker weiterhin seiner Vorreiterrolle in Europa gerecht werden. 

Finanzielle Solidität und der sparsame Umgang mit Steuergeld sind Grundsätze unserer Haushalts- und 

Finanzpolitik. 

 

Wir werden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen 

gewährleisten, insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die 

Infrastruktur, auch um die deutsche Wirtschaft zukunftsfest und nachhaltig aufzustellen und 

Arbeitsplätze zu sichern. 

 

Zukunftsinvestitionen 

Wir wollen mehr privates Kapital für Transformationsprojekte aktivieren. Dazu prüfen wir auch, welche 

Beiträge öffentliche Förderbanken kapitalmarktnah zur Risikoabsicherung leisten können. Die KfW soll 

stärker als Innovations- und Investitionsagentur wirken. Der Zukunftsfonds für Start-ups und 

Finanzierungsmodelle öffentlicher Infrastrukturinvestitionen sind gute Beispiele dafür. Um eine 

Erhöhung des Finanzierungsvolumens insbesondere für die Klima- und Digitalisierungstransformation 

der Wirtschaft und von Privathaushalten zu erreichen, werden wir das bewährte 

Förderinstrumentarium bedarfsgerecht und nach Maßgabe der Zielgenauigkeit und Fördereffizienz 

skalieren und ausweiten. Hierfür prüfen wir, wie die Kapitalbasis der KfW genutzt und gegebenenfalls 

gestärkt werden kann. Wir werden ergänzend zur KfW auch mit öffentlichen Förderbanken wie der 

Europäischen Investitionsbank zusammenarbeiten. 
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Bestehende staatliche Gesellschaften wie die Deutsche Bahn AG (Infrastrukturbereich) oder die BImA 

werden wir stärken und ihre Finanzierungsmöglichkeiten verbessern. Dafür können von Fall zu Fall 

Instrumente wie Kreditermächtigungen und Eigenkapitalstärkung genutzt werden. 

 

Der BImA werden wir mehr Freiheiten verschaffen, so dass sie im Rahmen ihrer Aufgaben schneller 

selber bauen kann. Dazu wollen wir die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb der Bundesbauten 

und Bundesliegenschaften bei der BImA konzentrieren. 

 

Wir stärken bei staatlichen Gesellschaften die parlamentarische, öffentliche und exekutive Kontrolle. 

Für große transformative Aufgaben dieses Koalitionsvertrages nutzen wir auch finanzielle 

Transaktionen. 

 

Haushaltspolitik 

Um im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenregel die nötigen Zukunftsinvestitionen unmittelbar in 

Angriff nehmen zu können, werden wir folgende Maßnahmen treffen: 

 Die aufgrund der Überschreitung der regulären Obergrenze für die Nettokreditaufnahme (NKA) in 

den Jahren 2020 bis 2022 erstellten Tilgungspläne werden in einen vom Deutschen Bundestag zu 

beschließenden Gesamttilgungsplan zusammengefasst, um eine kohärente und dauerhaft 

tragfähige Schuldentilgung zu gewährleisten. Die Tilgung passen wir an die Tilgungsfristen der EU-

Coronahilfen aus dem Programm Next Generation EU an. 

 Die Berücksichtigung der Sondervermögen in der Schuldenregel erfolgt künftig 1:1 in dem 

verfassungsrechtlich erforderlichen Umfang. Als Ausgaben im Rahmen der Schuldenregel werden 

dann die Zuführungen des Bundes erfasst, nicht mehr doppelt auch die Mittelabflüsse aus den 

Sondervermögen. Entsprechend wird die Befüllung eines Sondervermögens als Abfluss aus dem 

Kernhaushalt den Verschuldungsspielraum reduzieren. 

 Wir werden den Energie- und Klimafonds (EKF) zu einem Klima- und Transformationsfonds 

weiterentwickeln. Wir werden im Haushalt 2021 Mittel aus bereits veranschlagten und nicht 

genutzten Kreditermächtigungen über einen Nachtragshaushalt dem Klima- und 

Transformationsfonds (KTF) zweckgebunden für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und 

Maßnahmen zur Transformation der deutschen Wirtschaft zur Verfügung stellen. Damit sollen die 

Folgen der Corona-Pandemie und die zeitgleich bestehenden Risiken für die Erholung der 

Wirtschaft und der Staatsfinanzen durch die weltweise Klimakrise bekämpft werden und aufgrund 

der Pandemie nicht erfolgte Investitionen in den Klimaschutz nachgeholt werden können.  Stärker 

noch als bisher werden im KTF Maßnahmen zum nationalen und internationalen Klimaschutz und 
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zur Transformation der Wirtschaft gebündelt. Dies gilt auch für Maßnahmen zur Förderung der 

klimafreundlichen Mobilität. Mit dem Bundeshaushalt 2022 werden wir prüfen, wie wir den Klima- 

und Transformationsfonds im Rahmen der verfassungsmäßigen Möglichkeiten weiter verstärken. 

 Wir führen die Nachhaltigkeitsberichterstattungen für die Sozialversicherungen fort.  

 Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag der Schuldenbremse werden wir das 

Konjunkturbereinigungsverfahren basierend auf den in den letzten 10 Jahren gewonnenen 

Erkenntnissen, zum Beispiel durch systemische Krisen, evaluieren und die sich daraus ergebenden 

Bedarfe entsprechend anpassen, ohne die grundgesetzliche Schuldenbremse zu ändern. 

 

Darüber hinaus ist es erforderlich, dass für die gesamte Legislaturperiode alle Ausgaben auf den 

Prüfstand gestellt werden und eine strikte Neupriorisierung am Maßstab der Zielsetzungen in diesem 

Koalitionsvertrag erfolgt. Die daraus erzielten Umschichtungspotenziale und unerwartete finanzielle 

Spielräume sind prioritär für die Projekte des Koalitionsvertrages einzusetzen.  

 

Um finanzielle Potenziale für Zukunftsinvestitionen zu schaffen, werden wir im Rahmen der 

Haushaltsaufstellungs- und des parlamentarischen Verfahrens auch Ausgabenkürzungen vornehmen 

und Ausgabenreste abbauen. 

 

Mit unseren politischen Maßnahmen wollen wir unsere politischen Ziele wirksam und nachweisbar 

erreichen. Schrittweise werden wir den Bundeshaushalt (ohne Personal- und Verwaltungsausgaben) 

dazu auf eine ziel- und wirkungsorientierte Haushaltsführung umstellen, in deren Rahmen die 

politisch-inhaltlichen Zielsetzungen aller Förder- und Ausgabeprogramme bereits bei der politischen 

Beschlussfassung in klar definierte, messbare und auf die beabsichtigte Wirkung ausgerichtete 

Indikatoren (zum Beispiel SMART-Ziele) übersetzt und mit festgelegten Evaluationsfristen versehen 

werden. Durch eine regelmäßige und umfassende Wirkungsprüfung, in Form eines einheitlichen 

Controllings, wollen wir die Effektivität und Effizienz von Maßnahmen bewerten und uns zusätzliche 

haushälterische Spielräume erarbeiten, um unsere politischen Ziele effektiver erreichen zu können. 

 

Um einen besseren Überblick über das öffentliche Vermögen zu erhalten und damit auch eine bessere 

Investitions- und Instandhaltungsplanung aufstellen zu können, wollen wir eine Vermögenserfassung 

des Bundes einführen. So stellen wir den Verzehr und Aufbau öffentlichen Vermögens übersichtlich 

dar – ein Beitrag für mehr Transparenz im Bundeshaushalt und ein Beitrag zur 

Generationengerechtigkeit. Gleichzeitig hilft dies der Bundesregierung und dem Parlament, bessere 

Investitionsentscheidungen zu treffen. 
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Die Bundesregierung wird ihre öffentlichen Geldanlagen, die dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 

widersprechen, schrittweise abziehen. Wir werden die staatliche Förderung und Absicherung von 

Projekten deutscher Unternehmen im Ausland über die KfW nutzen, um Partnerstaaten dabei zu 

unterstützen, ihre Klimaziele zu erreichen.  

 

Zur Finanzierung von grünen Ausgaben werden wir die erfolgreichen Green Bonds ausweiten. 

 

Bei Kernaufgaben des Staates verbleibt es grundsätzlich bei einer staatlichen Umsetzung und 

Finanzierung. Ausgewählte Einzelprojekte und Beschaffungen können im Rahmen Öffentlich-Privater 

Partnerschaften (ÖPP) umgesetzt werden. Dabei muss – unter Einbeziehung der Risiken – nach 

einheitlichen Kriterien durch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gezeigt werden, dass die 

Umsetzung eines konkreten ÖPP-Projektes wirtschaftlicher ist. Ein Controlling und die exekutive, 

parlamentarische und öffentliche Kontrolle sind sicherzustellen. Die jeweiligen Ergebnisse, inklusive 

der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und vergebenen Verträge, müssen transparent im Internet 

veröffentlicht werden. Die Methodik für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von ÖPP-Projekten wird 

unter Berücksichtigung bestehender Empfehlungen des Bundesrechnungshofes weiterentwickelt und 

an den Stand der Wissenschaft angepasst. 

 

Wir werden das bereits praktizierte Gender Budgeting auf Bundesebene im Sinne einer verstärkten 

Analyse der Auswirkungen finanzpolitischer Maßnahmen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

weiter entwickeln und auf geeignete Einzelpläne anwenden. 

 

Subventionen 

Wir wollen zusätzliche Haushaltspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, 

unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen.  

 

Mit der Umsetzung der EU-Energiesteuerrichtlinie, die u. a. die steuerliche Angleichung von 

Dieselkraftstoff und Benzin vorsieht, werden wir die steuerliche Behandlung von Dieselfahrzeugen in 

der Kfz-Steuer überprüfen. 

 

Insbesondere aufgrund bestehender Auslieferungsschwierigkeiten der Hersteller bei bereits bestellten 

Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen werden wir die Innovationsprämie zur Unterstützung der Anschaffung 

elektrischer PKW unverändert nach der bisherigen Regelung bis zum 31. Dezember 2022 fortführen. 

Wir wollen die Förderung für elektrische Fahrzeuge und Plug-In-Hybride degressiv und grundsätzlich 

so reformieren, dass sie ab 1. Januar 2023 nur für KFZ ausgegeben wird, die nachweislich einen 
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positiven Klimaschutzeffekt haben, der nur über einen elektrischen Fahranteil und eine elektrische 

Mindestreichweite definiert wird. Die elektrische Mindestreichweite der Fahrzeuge muss bereits ab 

dem 1. August 2023 80 Kilometer betragen. Über das Ende des Jahres 2025 hinaus ist die 

Innovationsprämie nicht mehr erforderlich.  

 

Die bestehende Besserstellung von Plug-In-Hybridfahrzeugen bei der sogenannten 

Dienstwagenbesteuerung wird für neu zugelassene Fahrzeuge stärker auf die rein elektrische 

Fahrleistung ausgerichtet. Hybridfahrzeuge sollen zukünftig nur noch privilegiert werden 

(Entnahmewert 0,5 Prozent), wenn das Fahrzeug überwiegend (mehr als 50 Prozent) auch im rein 

elektrischen Fahrantrieb betrieben wird. Wird das Fahrzeug nicht überwiegend im elektrischen 

Fahrbetrieb genutzt oder der rein elektrische Fahranteil nicht nachgewiesen, entfällt der Vorteil und 

die Nutzung des Dienstwagens wird regelbesteuert (1-Prozent-Regelung). Mit dieser Regelung werden 

Anreize gesetzt, diese Fahrzeuge möglichst emissionsfrei elektrisch angetrieben zu nutzen und ihre 

ökologischen Vorteile auch auszuspielen. Auch diese KFZ müssen nachweislich einen positiven 

Klimaschutzeffekt haben, der nur über einen elektrischen Fahranteil und eine elektrische 

Mindestreichweite definiert wird. Die elektrische Mindestreichweite der Fahrzeuge beträgt bereits ab 

dem 1. August 2023 80 Kilometer. Nach dem Jahr 2025 wird die Pauschalsteuer für emissionsfreie 

Fahrzeuge (Elektro) dann 0,5 Prozent betragen. Für CO2-neutral betriebene Fahrzeuge verfahren wir 

analog zu voll-elektrisch betriebenen Fahrzeugen. 

 

Die im Rahmen der EU bereits bestehende Plastikabgabe wird wie in anderen europäischen Ländern 

auf die Hersteller und Inverkehrbringer umgelegt. 

 

Bund-Länder-Kommunalfinanzen 

Wir brauchen leistungsstarke und handlungsfähige Kommunen. Es gibt viele Kommunen mit hohen 

Altschulden, die sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser Situation befreien können. Ihnen fehlt die 

Finanzkraft für dringend notwendige Investitionen. Wir wollen daher diese Kommunen von 

Altschulden entlasten. Dazu bedarf es einer gemeinsamen, einmaligen Kraftanstrengung des Bundes 

und der Länder, deren Kommunen von der Altschuldenproblematik betroffen sind. Die bisherigen 

Entschuldungsbemühungen dieser Länder sollen berücksichtigt werden. Dies kann nur in einem 

übergreifenden Konsens gelingen, der das Einvernehmen der Länder erfordert und einer Änderung des 

Grundgesetzes bedarf, für die die entsprechende Mehrheit im Deutschen Bundestag und Bundesrat 

nötig ist. Die entsprechenden Gespräche mit den Ländern und den anderen Fraktionen der 

demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag wird die Bundesregierung zeitnah im Jahre 2022 

führen. Dabei soll dafür Sorge getragen werden, dass eigene Beiträge zur Entschuldung geleistet 
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werden, eine erneute derartige Überschuldung künftig rechtssicher verhindert, die Investitionskraft 

gestärkt und ein enges Monitoring etabliert wird. Außerdem wollen wir dafür Sorge tragen, dass es 

eine Berücksichtigung der Situation der ostdeutschen Kommunen gibt, die ebenfalls durch 

unverschuldete Altlasten herausgefordert sind. Dabei wollen wir auch Themen wie die Situation der 

alten kommunalen Wohnungsgesellschaften und das Anspruchs- und 

Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) adressieren.  

 

Der Bund bekennt sich zu seiner Unterstützung kommunaler Investitionstätigkeit, u. a. im Bereich des 

Klimaschutzes und der Transformation. Für die zielgerichtete Unterstützung bauen wir 

Investitionshemmnisse bei den Förderprogrammen ab und passen die Bedingungen zur 

Inanspruchnahme insbesondere für steuerschwache oder überschuldete Kommunen gezielt an.  

 

Wir wollen die kommunalen Förderprogramme verbessern, indem wir sie entbürokratisieren und dort, 

wo möglich, sinnvoll bündeln und mit praxistauglichen Fristen versehen. Hierzu bedarf es einer engen 

Abstimmung zwischen Bund, Kommunen und Ländern. 

 

Es muss auf eine ausgewogene Lastenverteilung zwischen den Ebenen der öffentlichen Haushalte 

geachtet werden. Insbesondere bei neuen Aufgaben, die der Bund auf die anderen Ebenen übertragen 

will, wird auf die Ausgewogenheit der Finanzierung stärker geachtet. 

 

Steuern 

Gerechte Steuern sind die Basis für staatliche Handlungsfähigkeit. Wir wollen das Steuersystem für 

Menschen und Unternehmen einfacher machen. Dazu wollen wir die Digitalisierung und 

Entbürokratisierung der Steuerverwaltung vorantreiben. Steuerhinterziehung und Steuervermeidung 

werden wir intensiver bekämpfen.  

 

Wir wollen eine Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter schaffen, die den 

Steuerpflichtigen in den Jahren 2022 und 2023 ermöglicht, einen Anteil der Anschaffungs- und   

Herstellungskosten der im jeweiligen Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens, die in besonderer Weise diesen Zwecken dienen, vom steuerlichen Gewinn 

abzuziehen („Superabschreibung“).  

 

Wir wollen die erweiterte Verlustverrechnung zeitlich bis Ende 2023 verlängern und den 

Verlustvortrag auf die zwei unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeiträume ausweiten.  
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Eine gute Eigenkapitalausstattung der Unternehmen ist elementar für den Erfolg der deutschen 

Wirtschaft und stärkt die Krisenfestigkeit. Wir werden daher das Optionsmodell und die 

Thesaurierungsbesteuerung evaluieren und prüfen, inwiefern praxistaugliche Anpassungen 

erforderlich sind. 

 

Wir werden die steuerliche Regelung des Homeoffice für Arbeitnehmer bis zum 31.12.2022 verlängern 

und evaluieren.  

 

Wir werden den Ausbildungsfreibetrag erstmals nach 2001 von 924 auf 1.200 Euro erhöhen.  

 

Wir werden das Urteil des Bundesfinanzhofs zum Alterseinkünftegesetz umsetzen. Eine doppelte 

Rentenbesteuerung werden wir auch in Zukunft vermeiden. Deshalb soll der Vollabzug der 

Rentenversicherungsbeiträge als Sonderausgaben – statt nach dem Stufenplan ab 2025 – vorgezogen 

und bereits ab 2023 erfolgen. Zudem werden wir den steuerpflichtigen Rentenanteil ab 2023 nur noch 

um einen halben Prozentpunkt steigen. Eine Vollbesteuerung der Renten wird damit erst ab 2060 

erreicht. 

 

Wir werden den Sparerpauschbetrag zum 1. Januar 2023 auf 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro bei 

Zusammenveranlagung erhöhen. 

 

Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer ermöglichen, um den 

Erwerb selbst genutzten Wohneigentums zu erleichtern. Zur Gegenfinanzierung nutzen wir das 

Schließen von steuerlichen Schlupflöchern beim Immobilienerwerb von Konzernen (Share Deals). 

 

Um im europäischen Wettbewerb gleiche Bedingungen zu erreichen, werden wir gemeinsam mit den 

Ländern die Einfuhrumsatzsteuer weiterentwickeln. 

 

Wir wollen gesetzlich klarstellen, dass sich eine gemeinnützige Organisation innerhalb ihrer 

steuerbegünstigten Zwecke politisch betätigen kann sowie auch gelegentlich darüber hinaus zu 

tagespolitischen Themen Stellung nehmen kann, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden. Wir 

schaffen handhabbare, standardisierte Transparenzpflichten und Regeln zur Offenlegung der 

Spendenstruktur und Finanzierung. 
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Wir werden bestehende steuerrechtliche Hürden für Sachspenden an gemeinnützige Organisationen 

durch eine rechtssichere, bürokratiearme und einfache Regelung beseitigen, um so die Vernichtung 

dieser Waren zu verhindern. 

 

Vollzug, Vereinfachung und Digitalisierung 

Das strategische Vorgehen gegen Steuerhinterziehung, Finanzmarktkriminalität und Geldwäsche 

werden wir im Bundesfinanzministerium organisatorisch und personell stärken, und dabei auch Zoll, 

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) und die 

Financial Intelligence Unit (FIU) stärken. 

 

Durch digitale Verfahren soll die Erfüllung der steuerlichen Pflichten für die Bürgerinnen und Bürger 

erleichtert werden, wie zum Beispiel durch vorausgefüllte Steuererklärungen (Easy Tax). Wir werden 

daher die Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens konsequent weiter vorantreiben und dafür 

sorgen, dass steuerliche Regelungen grundsätzlich auch digital umsetzbar sind. Unser Ziel ist es, das 

die gesamte Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung digital möglich ist.  

 

Im Bereich der Unternehmensbesteuerung ist es uns ein Anliegen, die Steuerprüfung zu modernisieren 

und zu beschleunigen. Dafür setzen wir uns insbesondere für verbesserte Schnittstellen, 

Standardisierung und den sinnvollen Einsatz neuer Technologien ein. Zur Sicherung der 

Anschlussfähigkeit der Steuerverwaltung an den digitalen Wandel und für eine spürbare Verringerung 

der Steuerbürokratie wird eine zentrale Organisationseinheit auf Bundesebene eingerichtet. 

 

Wir wollen Steuerbürokratie spürbar verringern, beispielsweise durch höhere Schwellenwerte und 

volldigitalisierte Verfahren. 

 

Das geplante Steuerforschungsinstitut wollen wir nutzen, um eine aktuelle und bessere Datenlage 

etwa für die Evaluierung von Steuerregelungen – auch im Hinblick auf ihre Belastungswirkung – oder 

die entgangenen Steuereinnahmen aufgrund Steuerhinterziehung und Steuergestaltung verschafft 

und damit die Grundlage für eine evidenzbasierte Gesetzgebung verbessern. 

 

Bekämpfung Steuerhinterziehung und Steuergestaltung 

Es ist eine Frage der Gerechtigkeit und der Fairness, Steuerhinterziehung und aggressive 

Steuergestaltungen mit größtmöglicher Konsequenz zu verfolgen und zu unterbinden. Deutschland 

wird beim Kampf gegen Steuerhinterziehung und aggressiver Steuervermeidung eine Vorreiterrolle 

einnehmen. 
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Wir werden die bereits eingeführte Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen 

auch auf nationale Steuergestaltungen von Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 Millionen 

Euro ausweiten. 

 

Wir werden weiterhin den Umsatzsteuerbetrug bekämpfen. Dieser Weg soll in Zusammenarbeit mit 

den Ländern intensiviert werden. Wir werden schnellstmöglich ein elektronisches Meldesystem 

bundesweit einheitlich einführen, das für die Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen 

verwendet wird. So senken wir die Betrugsanfälligkeit unseres Mehrwertsteuersystems erheblich und 

modernisieren und entbürokratisieren gleichzeitig die Schnittstelle zwischen der Verwaltung und den 

Betrieben. Wir werden uns auf EU-Ebene für ein endgültiges Mehrwertsteuersystem einsetzen (z. B. 

Reverse-Charge). 

 

Aufbauend auf den Maßnahmen der letzten Legislaturperiode werden wir alles dafür tun, 

missbräuchliche Dividendenarbitragegeschäfte zu unterbinden. Um dies betrugssicher sicher zu 

stellen, wollen wir neue technische Möglichkeiten, z. B. Blockchain, noch stärker nutzen. Wir werden 

dafür sorgen, dass erlittene Steuerschäden konsequent zurückgefordert und eingezogen werden. Der 

Daten- und Informationsaustausch zwischen Finanzaufsicht und Steuerbehörden soll zukünftig auch 

bei Verdachtsfällen der missbräuchlichen Dividendenarbitrage und des Marktmissbrauchs möglich 

sein. 

 

Wir werden uns weiter aktiv für die Einführung der globalen Mindestbesteuerung einsetzen.  

 

Aus Deutschland abfließende Einkommen sollen angemessen besteuert werden. Sowohl eine Nicht- 

als auch eine Doppelbesteuerung ist zu vermeiden. Dazu werden wir die Quellenbesteuerung, 

insbesondere durch eine Anpassung der Doppelbesteuerungsabkommen, ausweiten, und die 

Zinsschranke durch eine Zinshöhenschranke ergänzen, um ungewünschte Steuergestaltung zu 

vermeiden.  

  

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Steueroasen-Liste der EU ständig aktualisiert wird, um 

Steueroasen umfassend zu erfassen. Wir werden die OECD-Regeln gegen Umgehungsgestaltungen 

beim internationalen Finanzkonteninformationsaustausch (CRS und FATCA) umsetzen. Außerdem 

werden wir uns für eine Ausweitung des Informationsaustausches einsetzen. 

 

Wir treten für mehr globale Steuergerechtigkeit ein, gerade auch gegenüber dem globalen Süden. 
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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik  

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat seine Flexibilität bewiesen. Auf seiner Grundlage wollen wir 

Wachstum sicherstellen, die Schuldentragfähigkeit erhalten und für nachhaltige und klimafreundliche 

Investitionen sorgen. Die Weiterentwicklung der fiskalpolitischen Regeln sollte sich an diesen Zielen 

orientieren, um ihre Effektivität angesichts der Herausforderungen der Zeit zu stärken. Der SWP sollte 

einfacher und transparenter werden, auch um seine Durchsetzung zu stärken. 

 

Wir wollen die Wirtschafts- und Währungsunion stärken und vertiefen. Wir wollen, dass mit dem 

Wiederaufbauprogramm ein schneller und zukunftsgerichteter Aufschwung nach der Krise in ganz 

Europa gelingt. Das liegt auch im elementaren deutschen Interesse.  

 

Wir wollen etablierte Instrumente der Haushaltssicherung stärken (OLAF, EPO, europäischer 

Rechnungshof). 

 

Bankenunion und Finanzmarktregulierung 

Wir streben an, die Bankenunion zu vollenden, um die europäische Volkswirtschaft und die globale 

Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Institute zu stärken. Das Drei-Säulen-Modell und 

die deutsche Bankenlandschaft mit ihren vielen kleinen und mittleren lokal verankerten Instituten, 

aber auch größeren international aufgestellten Banken wollen wir erhalten. 

 

Im Rahmen eines umfassenden Gesamtpakets zum Finanzbinnenmarkt sind wir deshalb bereit, eine 

europäische Rückversicherung für nationale Einlagensicherungssysteme zu schaffen, die bei den 

Beiträgen strikt nach Risiko differenziert. Voraussetzung dafür ist eine weitere Reduzierung von Risiken 

in den Bankbilanzen, die weitere Stärkung des Abwicklungsregimes und der Erhalt der 

Institutssicherung der Sparkassen und Volksbanken – mit dem klaren Ziel wirtschaftliche 

Zusatzbelastungen der ihnen angehörenden kleinen und mittleren Banken zu vermeiden. Darüber 

hinaus sind Schritte zu vereinbaren, um den Staaten-Banken-Nexus zu begrenzen und eine übermäßige 

Konzentration von Staatsanleihen in den Bankbilanzen wirksam vorzubeugen. Eine 

Vollvergemeinschaftung der Einlagensicherungssysteme in Europa ist nicht das Ziel. Wir wollen zudem 

ermöglichen, dass innerhalb von EU-Bankengruppen Kapital und Liquidität flexibler eingesetzt werden 

können. 

 

Wir setzen uns für einen leistungsstarken europäischen Banken- sowie Kapitalmarkt ein, der durch 

Wettbewerb und Vielfalt der Geschäftsmodelle geprägt ist. Wir wollen die Kapitalmarktunion 
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vertiefen. Dazu werden wir die Barrieren für grenzüberschreitende Kapitalmarktgeschäfte in der EU 

abbauen und den Zugang von KMU zum Kapitalmarkt erleichtern. Wir werden uns auf Ebene der EU 

dafür einsetzen, Unterschiede im Insolvenz-, Steuer-, Verbraucherschutz-, Aufsichts- und 

Gesellschaftsrecht abzubauen. Wir werden bei der Überarbeitung der Finanzmarktregeln MiFID/MiFIR 

die Markttransparenz stärken, um der Fragmentierung des europäischen Wertpapierhandels 

entgegenzuwirken.  

 

Wagniskapitalfinanzierung, Finanzmarkt Deutschland 

Deutschland soll führender Start-Up-Standort in Europa werden. Der Zukunftsfonds wird den 

Wagniskapitalmarkt auch für institutionelle Investoren öffnen und die deutsche 

Finanzierungslandschaft über eine flexible Modulausgestaltung gezielt ergänzen. Wir werden 

Börsengänge und Kapitalerhöhungen sowie Aktien mit unterschiedlichen Stimmrechten (Dual Class 

Shares) in Deutschland gerade auch für Wachstumsunternehmen und KMUs erleichtern. 

 

Wir werden Basel III/IV mit allen seinen zentralen Elementen umsetzen. Dafür ist der Ansatz der EU-

Kommission eine gute Grundlage. Bei der Umsetzung achten wir auf investitionsfreundliche 

Rahmenbedingungen (Zugang zu Ratings und Erhalt des KMU-Faktors). Die im Zuge der COVID 19-

Pandemie eingeführten Erleichterungen bei Eigenkapitalregelungen sollten systematisch evaluiert 

werden, um beurteilen zu können, ob und inwiefern die Erleichterungen beibehalten werden können. 

Bankenaufsicht und -regulierung müssen dem Grundsatz der Proportionalität entsprechen. 

Wettbewerbsnachteile für kleinere Banken wollen wir abbauen. Dafür setzen wir auf eine passgenaue 

Regulierung und substantielle Erleichterungen (SREP-Prozess, Meldewesen) für sehr gut kapitalisierte 

kleine und mittlere Banken mit risikoarmen Geschäftsmodellen. Wir werden eine Evaluation der 

Wirksamkeit von Finanzregulierung im Hinblick auf Proportionalität, Finanzstabilität, 

Verbraucherschutz und Bürokratie vornehmen. 

 

Wir werden den Ausschuss für Finanzstabilität damit beauftragen, das makroprudentielle 

Instrumentarium auf Lücken zu untersuchen, die wir schließen wollen. Die bereits empfohlenen 

einkommensbasierten Instrumente führen wir ein. 

 

„Schattenbanken“ sind angemessen zu regulieren und zu beaufsichtigen; dazu unterstützen wir die 

Arbeiten des Financial Stability Board und werden die Kommission auffordern zeitnah 

Regulierungsvorschläge vorzulegen. 
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Verzerrungen durch Hochfrequenzhandel wollen wir durch geeignete Marktregeln begrenzen. Die 

Spekulation mit Nahrungsmitteln wollen wir durch die Absenkung der Positionslimits auf europäischer 

Ebene begrenzen.  

 

Finanzieller Verbraucherschutz und Altersvorsorge 

Wir wollen die Reform der deutschen Finanzaufsicht BaFin fortsetzen. Die Zusammenarbeit und der 

Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Aufsichtsbereichen der BaFin sowie mit anderen 

deutschen und internationalen Behörden muss intensiviert werden. Die BaFin muss als Arbeitgeberin 

attraktiver werden. Die Gründung, Übernahme, Umstrukturierung oder Kapitalstärkung von Banken 

und Finanzdienstleistern soll zügiger als bisher möglich sein. Wir werden uns für eine stärkere 

Standardisierung für die Erstellung von Prospekten einsetzen. Wir werden die Fähigkeiten der BaFin 

bei der Prüfung von Vermögensanlageprospekten weiter stärken. Wir werden den Verbraucherbeirat 

der BaFin weiter stärken. 

 

Wir werden umgehend prüfen, wie die Transparenz beim Kredit-Scoring zugunsten der Betroffenen 

erhöht werden kann. Handlungsempfehlungen werden wir zeitnah umsetzen. Wir werden bei der 

BaFin eine Vergleichs-Website für Kontoentgelte einrichten. 

 

Wir werden die BaFin beauftragen, Regulierungslücken im Grauen Kapitalmarkt zu identifizieren. 

 

Bei Restschuldversicherung, werden wir den Abschluss des Versicherungsvertrages und den Abschluss 

des Kreditvertrags zeitlich um mindestens eine Woche entkoppeln. 

 

Sustainable Finance  

Wir wollen Deutschland zum führenden Standort nachhaltiger Finanzierung machen und uns dabei am 

Leitbild der Finanzstabilität orientieren. Angemessene Rahmenbedingungen für nachhaltige 

Finanzprodukte unterstützen wir. Nicht-risikogerechte Eigenkapitalregeln lehnen wir ab. Klima- und 

Nachhaltigkeitsrisiken sind Finanzrisiken. Wir setzen uns für europäische Mindestanforderungen im 

Markt für ESG-Ratings und die verbindliche Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in 

Kreditratings der großen Ratingagenturen ein. 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass auf europäischer Ebene ein einheitlicher Transparenzstandard für 

Nachhaltigkeitsinformationen für Unternehmen gesetzt wird. Ökologische und gegebenenfalls soziale 

Werte wollen wir im Dialog mit der Wirtschaft in bestehende Rechnungslegungsstandards integrieren, 
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beginnend mit Treibhausgasemissionen. Wir unterstützen deshalb das Vorhaben der Europäischen 

Kommission, eine „Corporate Sustainability Reporting Directive“ zu entwickeln.  

 

Die Bundesregierung wird auf Basis der Empfehlungen des Sustainable Finance Beirats eine 

glaubwürdige Sustainable Finance Strategie mit internationaler Reichweite implementieren. Der Beirat 

soll als unabhängiges und effektives Gremium fortgeführt werden.  

 

Geldwäsche 

Um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen braucht es eine zwischen Bund, Ländern und EU abgestimmte 

Strategie. Hierbei sind auch die Zuständigkeiten zu überprüfen. Mögliche Empfehlungen aus der FATF-

Deutschlandprüfung werden wir wo nötig zügig in deutsches Recht umsetzen. Bei besonders 

finanzmarktnahen Verpflichteten wird die Geldwäscheaufsicht auf die BaFin übertragen. Für die 

laufende Bewertung und Verbesserung der Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland 

soll die notwendige Informations- und Erkenntnisgrundlage aufgebaut werden. Die Geldwäsche-

Meldungen aus dem Nicht-Finanzbereich, wie z. B. dem Immobiliensektor, wollen wir erleichtern und 

im Vollzug deutlich erhöhen. Wir wollen die illegale Finanzierung von Immobilien durch geeignete 

Maßnahmen bekämpfen. Dazu gehört der Versteuerungsnachweis für gewerbliche Immobilienkäufer 

aus dem Ausland sowie ein Verbot des Erwerbs von Immobilien mit Bargeld.  

 

Wir werden uns auf EU-Ebene dafür einsetzen, die zentralen Geldwäschevorschriften in eine 

Verordnung zu überführen. Ziel ist es, den Kampf gegen Geldwäsche europaweit effektiver zu gestalten 

und noch bestehende Lücken zu schließen. Wir sind für eine effektive und unabhängige EU-

Geldwäschebehörde wie von der Europäischen Kommission vorgeschlagen und setzen uns für deren 

Sitz in Frankfurt am Main ein. Die EU-Aufsichtsbehörde soll sich nicht nur um den klassischen 

Finanzsektor kümmern, sondern auch den Missbrauch von Kryptowerten für Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung verhindern. 

 

Die FIU muss die notwendigen rechtsstaatlich abgesicherten Befugnisse bekommen sowie den Zugang 

zu allen nötigen Informationen. Wir werden Verbindungsbeamte aus den Landeskriminalämtern in der 

FIU einsetzen. Wir wollen den risikobasierten Ansatz weiter verbessern. Ferner wollen wir die Qualität 

der Meldungen verbessern, indem die Verpflichteten verstärkt Rückmeldung bekommen. 

 

Wir wollen den Zoll moderner und digitaler aufstellen, damit er Schwarzarbeit und Finanzkriminalität 

effizienter verfolgen kann. Dafür sollen die notwendigen Aus- und Weiterbildungskapazitäten 

geschaffen werden und es braucht IT-Verfahren, die die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner im 
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Umgang mit den enormen Datenmengen erleichtern. Zudem sollen bürokratieärmere Verfahren 

umgesetzt werden. 

 

Wir werden die Qualität der Daten im Transparenzregister verbessern, sodass die wirtschaftlich 

Berechtigten in allen vorgeschriebenen Fällen tatsächlich ausgewiesen werden. Wir wollen die digitale 

Verknüpfung mit anderen in Deutschland bestehenden Registern. Wir werden das 

Datenbankgrundbuch mit dem Transparenzregister verknüpfen, um die Verschleierung der wahren 

Eigentümer von Immobilien zu beenden. Verknüpfung und Nutzung werden wir datenschutzkonform 

gestalten.  

 

Digitale Finanzdienstleistungen und Währungen 

Für FinTechs, InsurTechs, Plattformen, NeoBroker und alle weiteren Ideengeber soll Deutschland einer 

der führenden Standorte innerhalb Europas werden. Es gilt, die mit den neuen Technologien, wie z. B. 

Blockchain, verbundenen Chancen zu nutzen, Risiken zu identifizieren und einen angemessenen 

regulatorischen Rahmen schaffen. Wir werden deshalb für effektive und zügige 

Genehmigungsverfahren für FinTechs sorgen. Digitale Finanzdienstleistungen sollten ohne 

Medienbrüche funktionieren; dafür werden wir den Rechtsrahmen schaffen und die Möglichkeit zur 

Emission elektronischer Wertpapiere auch auf Aktien ausweiten. 

 

Den Prozess zur Einführung eines digitalen Euro als Ergänzung zum Bargeld, der als gesetzliches 

Zahlungsmittel in Europa für alle zugänglich und allgemein einsetzbar ist, wollen wir konstruktiv 

begleiten. Europa braucht zudem eine eigenständige Zahlungsverkehrsinfrastruktur und offene 

Schnittstellen für einen barrierefreien Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen für alle 

Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Händler. 

 

Wir brauchen eine neue Dynamik gegenüber den Chancen und Risiken aus neuen Finanzinnovationen, 

Kryptoassets und Geschäftsmodellen. Wir setzen uns für ein Level-Playing-Field mit gleichen 

Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU, zwischen traditionellen und innovativen 

Geschäftsmodellen und gegenüber großen Digitalunternehmen ein. Das europäische 

Finanzmarktaufsichtsrecht machen wir fit für die Digitalisierung und für komplexe Konzernstrukturen, 

um eine ganzheitliche und risikoadäquate Aufsicht über neue Geschäftsmodelle sicherzustellen. Wir 

brauchen für den Kryptobereich eine gemeinsame europäische Aufsicht. Wir verpflichten 

Kryptoassetdienstleister zur konsequenten Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten. 
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Versicherungen  

Bei der Überprüfung von Solvency II werden wir darauf achten, dass der europäische 

Versicherungsmarkt gestärkt und die Stabilität der Versicherungen noch besser gewährleistet wird, 

unter anderem indem Klimarisiken angemessen berücksichtigt werden. Wir wollen strikt 

evidenzbasierte und risikoorientierte Kapitalanforderungen. In diesem Rahmen müssen auch die 

Bedingungen für langfristige Investitionen von Kapitalsammelstellen verbessert werden. Auch für 

kleine Versicherungsunternehmen und Pensionskassen wollen wir für eine stärker proportionale 

Regulierung sorgen.  

 

Wirtschaftsprüfung  

Die Wirtschaftsprüfung ist von großem öffentlichem Interesse. Wir wollen die Unabhängigkeit der 

Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer weiter stärken und der hohen Konzentration auf dem 

Abschlussprüfungsmarkt mit geeigneten Maßnahmen, beispielsweise bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe, entgegentreten.  

 

 

IX. Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen  

 
Als Bündnis dreier Partner mit unterschiedlichen Traditionen und Sichtweisen haben wir den Aufbruch 

in ein innovatives Bündnis verabredet, das Erneuerung, Fortschritt und Chancen bringt zur Lösung der 

großen Herausforderungen, vor denen unser Land steht.  

 

Dafür bilden wir eine stabile und verlässliche Regierung, welche die Zukunft tatkräftig, innovativ und 

ergebnisorientiert gestaltet.  

 

Wir wollen als Koalition in diesem Geist innerhalb der Bundesregierung, mit dem Deutschen Bundestag 

und dem Bundesrat sowie den Ländern zusammenarbeiten. 

 

Kooperation der Koalitionspartner 

Diese Koalitionsvereinbarung gilt für die Dauer der 20. Wahlperiode. Die Koalitionspartner verpflichten 

sich, die getroffenen Vereinbarungen in Regierungshandeln umzusetzen. Sie tragen für die gesamte 

Politik der Koalition gemeinsam Verantwortung. Sie werden ihre Arbeit in Parlament und Regierung 

laufend und umfassend miteinander abstimmen und zu Verfahrens-, Sach- und Personalfragen 

Konsens herstellen. 
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Die Koalitionspartner treffen sich monatlich zu Koalitionsgesprächen im Koalitionsausschuss, um 

grundsätzliche und aktuelle politische Fragen miteinander zu diskutieren und die weitere 

Arbeitsplanung miteinander abzustimmen. Darüber hinaus treffen sie sich zu allen Angelegenheiten 

von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen den Koalitionspartnern abgestimmt werden sowie zu 

Angelegenheiten, deren Beratung einer der Koalitionspartner wünscht. Der Koalitionsausschuss 

bereitet die Leitlinien der Arbeit der Koalition vor. Der Koalitionsausschuss besteht aus ständigen 

Vertreterinnen und Vertretern der drei Koalitionspartner, darunter die Parteivorsitzenden, der 

Bundeskanzler und die Spitzen der Regierung, der Chef des Bundeskanzleramtes sowie die 

Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag. Sitzungen des Koalitionsausschusses 

werden gemeinsam vorbereitet.  

 

Kooperation der Fraktionen  

Im Deutschen Bundestag und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen die Koalitionsfraktionen 

einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der vereinbarten Politik sind. Wechselnde 

Mehrheiten sind ausgeschlossen.  

 

Über das Verfahren und die Arbeit im Parlament wird Einvernehmen zwischen den 

Koalitionsfraktionen hergestellt. Anträge, Gesetzesinitiativen und Anfragen auf Fraktionsebene 

werden gemeinsam oder im Ausnahmefall im gegenseitigen Einvernehmen eingebracht. Die 

Koalitionsfraktionen werden darüber eine Vereinbarung treffen. Die Tagesordnungen der 

Kabinettssitzungen sollen den Koalitionsfraktionen vorab mitgeteilt werden.  

 

Wir werden das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung stärken.  

 

Wir begrüßen, dass die Koalitionsfraktionen beabsichtigen, eine Kooperationsabrede zu treffen, um 

diesem Anspruch gerecht zu werden: Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages soll 

reformiert,  die Fragestunde und die Befragung der Bundesregierung dynamischer und interaktiver 

gestaltet, das Parlament bei internationalen Angelegenheiten insbesondere durch 

Regierungserklärungen gestärkt und für bestimmte Ausschüsse sollen öffentliche Sitzungen, die in 

Echtzeit übertragen werden, zur Regel werden. Ausschussdrucksachen und Protokolle, die nicht als 

Verschlusssache mit Geheimhaltungsgrad eingestuft sind, sollen veröffentlicht und die Rechte der 

parlamentarischen Untersuchungsausschüsse vor allem mit Blick auf die Rechtsbehelfe des Parlaments 

überprüft werden. 
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Arbeit in der Bundesregierung 

Im Kabinett werden Entscheidungen einvernehmlich getroffen, kein Koalitionspartner wird 

überstimmt.  

 

In allen vom Kabinett beschickten Gremien, Beiräten und Ausschüssen sind die Koalitionsfraktionen 

nach ihren Kräfteverhältnissen vertreten. Die Besetzung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen. 

Grundsätzlich sind alle Koalitionspartner vertreten, sofern es die Anzahl der Vertreterinnen bzw. 

Vertreter des Bundes zulässt.  

 

Zur ressortübergreifenden Koordinierung besonderer Ziele des Koalitionsvertrages können 

Kabinettsausschüsse gebildet werden, deren Aufgaben und Mitglieder einvernehmlich zwischen den 

Koalitionspartnern festgelegt werden.  

 

Ressort- und Kollegialitätsprinzip bleiben weiterhin grundlegend für das Regierungshandeln. 

 

Die Koalitionspartner werden in der Bundesregierung eine gemeinsame Arbeits- und 

Umsetzungsplanung der Vorhaben dieses Vertrages erarbeiten und fortlaufend aktualisieren. Die 

Bundesregierung wird die Umsetzung der Vereinbarung laufend dokumentieren. 

 

Die Koalitionspartner vereinbaren, die Geschäftsordnung der Bundesregierung zu modernisieren und 

den veränderten nationalen wie internationalen Gepflogenheiten mit Blick auf die Effizienz des 

Regierungshandelns anzupassen. 

 

Die Koalitionspartner treffen in der Bundesregierung Personalentscheidungen einvernehmlich. Dies 

gilt auch für Personalvorschläge der Bundesregierung bei internationalen Organisationen und bei EU-

Institutionen. Bei übergeordneten Personalfragen streben die Koalitionspartner eine insgesamt 

ausgewogene Lösung an, die allen drei Partnern gerecht wird und eine faire Verteilung abbildet. Für 

Personalfragen in den obersten Bundesbehörden selbst und nachgeordneten Behörden sowie 

mittelbaren und unmittelbaren Bundesbeteiligungen gilt das Ressortprinzip, soweit nichts anderes 

vereinbart ist. 

 

Pandemiebekämpfung 

Wir werden das Krisenmanagement der Bundesregierung zu Bekämpfung der Corona-Pandemie neu 

ordnen. Hierzu setzen wir unverzüglich einen gemeinsamen Krisenstab der Bundesregierung ein, um 

die gesamtstaatliche Bekämpfung der Corona-Pandemie besser zu koordinieren.  
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Zur wissenschaftlichen Beratung wird ein interdisziplinär besetzter wissenschaftlicher Pandemierat 

beim Bundesministerium für Gesundheit geschaffen.  
 

Europapolitische Koordinierung 

Um eine bestmögliche Vertretung deutscher Interessen auf europäischer Ebene zu erreichen, wird die 

Bundesregierung ein geschlossenes Auftreten gegenüber den europäischen Partnern und Institutionen 

sicherstellen. Dazu werden sich die Koalitionspartner innerhalb der Bundesregierung eng abstimmen 

und zu regelmäßigen europapolitischen Koordinierungen zusammenfinden. Die 

Abstimmungsverantwortung wird durch die Bundesministerinnen und Bundesminister im Rahmen 

ihrer Fach- und Koordinierungszuständigkeiten und im engen Zusammenwirken mit dem 

Bundeskanzler wahrgenommen.  

 

Die Koalitionspartner treten bei der Europawahl gemäß der Zugehörigkeit zu ihren jeweiligen 

europäischen Parteienfamilien sowie in den kommenden Kommunal- und Landtagswahlen in einem 

fairen Wettbewerb gegeneinander an. 

 

Ressortverteilung  

Die Ressortverteilung der Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und Freien Demokraten 

wird wie folgt festgelegt: 

 

Die SPD stellt den Bundeskanzler. 

 

Bündnis 90 / Die Grünen stellen die Stellvertreterin oder den Stellvertreter des Bundeskanzlers gemäß 

Artikel 69 GG. 

 

Die SPD stellt die Leitung folgender Ministerien:  

 Innen und Heimat 

 Arbeit und Soziales 

 Verteidigung 

 Gesundheit 

 Bauen 

 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

 

Der Chef des Bundeskanzleramtes im Range eines Bundesministers wird von der SPD gestellt.  
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Bündnis 90 / Die Grünen stellen die Leitung folgender Ministerien:  

 Auswärtiges Amt  

 Wirtschaft und Klimaschutz 

 Familie, Senioren, Frauen und Jugend  

 Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

 Ernährung und Landwirtschaft 

 

Das Vorschlagsrecht für die Europäische Kommissarin oder den Europäischen Kommissar liegt bei 

Bündnis 90 / Die Grünen, sofern die Kommissionspräsidentin nicht aus Deutschland stammt.  

 

Die FDP stellt die Leitung folgender Ministerien: 

 Finanzen (zugleich § 22 GO BReg) 

 Justiz 

 Verkehr und Digitales 

 Bildung und Forschung 

 

Staatsministerinnen und Staatsminister im Kanzleramt: Die Staatsministerin bzw. den Staatsminister 

im Kanzleramt, die Staatsministerin bzw. den Staatsminister für Migration, Flüchtlinge und Integration 

sowie die Staatsministerin bzw. den Staatsminister für die neuen Bundesländer stellt die SPD. Die 

Staatsministerin für Kultur und Medien stellt Bündnis 90 / Die Grünen. 

 

Die Staatsministerinnen bzw. Staatsminister im Auswärtigen Amt stellt Bündnis 90 / Die Grünen. 

 

Das Vorschlagsrecht für die jeweiligen Ämter liegt bei den entsprechenden Koalitionspartnern. 

 

Das Vorschlagsrecht für Parlamentarische und beamtete Staatssekretärinnen und Staatssekretäre liegt 

bei den jeweiligen Bundesministerinnen und Bundesministern.  



Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen

Vom 8. August 2020

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Investitionsgesetz Kohleregionen
(Investitionsgesetz Kohleregionen – InvKG)

K a p i t e l 1

F i n a n z h i l f e n z um A u s g l e i c h
u n t e r s c h i e d l i c h e r W i r t s c h a f t s k r a f t

u n d z u r F ö r d e r u n g d e s w i r t s c h a f t l i c h e n
W a c h s t um s i n d e n B r a u n k o h l e r e v i e r e n
n a c h A r t i k e l 1 0 4 b d e s G r u n d g e s e t z e s

§ 1

Förderziele, Fördervolumen und Leitbilder

(1) Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft
und zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums
unterstützt der Bund die Länder Brandenburg und
Nordrhein-Westfalen, den Freistaat Sachsen und das
Land Sachsen-Anhalt in den Fördergebieten nach § 2.
Hierzu gewährt der Bund diesen Ländern nach Maß-
gabe des § 27 Finanzhilfen für besonders bedeutsame
Investitionen der Länder und ihrer Gemeinden und
Gemeindeverbände nach Artikel 104b Absatz 1 Num-

mer 2 und 3 des Grundgesetzes in Höhe von bis zu
14 Milliarden Euro, längstens bis 2038.

(2) Die Finanzhilfen dienen im Rahmen der Förder-
ziele nach Absatz 1 insbesondere der Bewältigung
des Strukturwandels und der Sicherung der Beschäf-
tigung im Zuge des Ausstiegs aus dem Braunkohleab-
bau und der Verstromung von Braunkohle.

(3) Die Länder haben sich für die Fördergebiete nach
§ 2 Leitbilder nach den Anlagen 1 bis 3 gegeben, die
sich auf eine nachhaltige Entwicklung in einem umfas-
senden ökonomischen, ökologischen und sozialen
Verständnis beziehen. Die Leitbilder beschreiben in
Umsetzung der Förderziele nach den Absätzen 1 und 2
Ansatzpunkte für die regionale Entwicklung und die
Verwendung der Finanzhilfen. Sie können im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie weiterentwickelt und an die Strukturent-
wicklung der Reviere angepasst werden.

(4) Die Förderziele nach den Absätzen 1 und 2 sind
auch für die Maßnahmen der Kapitel 3 und 4 maßge-
bend.

§ 2

Fördergebiete

Fördergebiete sind das Lausitzer Revier, das Rhei-
nische Revier und das Mitteldeutsche Revier, die sich
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jeweils aus den folgenden Gemeinden und Gemeinde-
verbänden zusammensetzen:

1. das Lausitzer Revier aus den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden:

a) in Brandenburg: Landkreis Elbe-Elster, Landkreis
Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Dahme-
Spreewald, Landkreis Spree-Neiße, kreisfreie
Stadt Cottbus,

b) im Freistaat Sachsen: Landkreis Bautzen, Land-
kreis Görlitz;

2. das Rheinische Revier aus den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden Rhein-Kreis Neuss, Kreis Düren,
Rhein-Erft-Kreis, Städteregion Aachen, Kreis Heins-
berg, Kreis Euskirchen, Stadt Mönchengladbach;

3. das Mitteldeutsche Revier aus den Gemeinden und
Gemeindeverbänden:

a) im Freistaat Sachsen: Landkreis Leipzig, Stadt
Leipzig, Landkreis Nordsachsen,

b) in Sachsen-Anhalt: Burgenlandkreis, Saalekreis,
kreisfreie Stadt Halle, Landkreis Mansfeld-Süd-
harz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

§ 3

Verteilung

(1) Der in § 1 Absatz 1 festgelegte Betrag verteilt
sich wie folgt:

1. 43 Prozent für das Lausitzer Revier, davon

a) 60 Prozent für Brandenburg und

b) 40 Prozent für den Freistaat Sachsen,

2. 37 Prozent für das Rheinische Revier und

3. 20 Prozent für das Mitteldeutsche Revier, davon

a) 60 Prozent für Sachsen-Anhalt und

b) 40 Prozent für den Freistaat Sachsen.

(2) Daraus ergibt sich die folgende Verteilung nach
Ländern:

1. 25,8 Prozent für Brandenburg,

2. 37 Prozent für Nordrhein-Westfalen,

3. 25,2 Prozent für den Freistaat Sachsen sowie

4. 12 Prozent für Sachsen-Anhalt.

§ 4

Förderbereiche

(1) Die Finanzhilfen nach Artikel 104b des Grundge-
setzes werden den Ländern trägerneutral für Investitio-
nen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur
insbesondere in folgenden Bereichen gewährt:

1. wirtschaftsnahe Infrastruktur ohne öffentliche Ver-
kehrswege, insbesondere Erwerb und Herrichtung
von Flächen für Unternehmen sowie die energe-
tische Sanierung von infolge des Ausstiegs aus der
Braunkohleverstromung zur Verfügung stehenden
Gebäuden zur Nachnutzung,

2. Verkehr ohne Bundes-, Landes- und Kommunalstra-
ßen, insbesondere zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden sowie Schienenbahnen,
die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, im Rahmen
des öffentlichen Personennahverkehrs,

3. öffentliche Fürsorge zur Verbesserung wirtschafts-
bezogener Standortbedingungen, insbesondere
Ausbau von Einrichtungen für Kinder und Jugend-
liche, Investitionen in die Gesundheits- und Kultur-
einrichtungen sowie altersgerechter Umbau und
Barriereabbau,

4. Städtebau, Stadt- und Regionalentwicklung,

5. Digitalisierung, Breitband- und Mobilfunkinfrastruk-
tur,

6. touristische Infrastruktur,

7. Infrastrukturen für Forschung, Innovation und Tech-
nologietransfer sowie ergänzende betriebliche Aus-
und Weiterbildung,

8. Klima- und Umweltschutz einschließlich Investitio-
nen zur energetischen Sanierung von Infrastruk-
turen, zur Bodensanierung und zum Lärmschutz,

9. Naturschutz und Landschaftspflege, insbesondere
Maßnahmen zur Renaturierung und Umgestaltung
ehemaliger Tagebauflächen sowie zu deren Auffors-
tung; die Verpflichtungen des Unternehmers nach
Bergrecht bleiben unberührt.

(2) Die Investitionen nach Absatz 1 sollen insbeson-
dere nach den folgenden Kriterien ausgewählt werden:

1. Schaffung und Erhalt von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen in den Fördergebieten nach § 2 oder

2. Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und Verbes-
serung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts in
den Fördergebieten nach § 2.

(3) Die geförderten Investitionen sollen auch unter
Berücksichtigung künftiger demografischer Entwicklun-
gen nutzbar sein und im Einklang mit den Nachhaltig-
keitszielen im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie stehen.

(4) Finanzhilfen im Sinne von § 1 Absatz 1 werden
nur für zusätzliche Investitionen gewährt. Die Zusätz-
lichkeit der geförderten Maßnahmen muss vorhabenbe-
zogen gegeben sein.

§ 5

Doppelförderung

(1) Für Investitionen, die nach anderen Gesetzen
und Verwaltungsvereinbarungen als Anteilsfinanzierung
nach den Artikeln 91a, 91b, 104b, 104c des Grund-
gesetzes oder durch andere Förderprogramme des
Bundes gefördert werden, können nicht gleichzeitig
Finanzhilfen nach diesem Kapitel gewährt werden.

(2) Investive Begleit- und Folgemaßnahmen werden
nur gefördert, wenn sie im Zusammenhang mit Haupt-
maßnahmen nach § 4 stehen.

§ 6

Förderperioden,
Förderbedingung und Förderzeitraum

(1) Die Finanzhilfen werden im Zeitraum von 2020
bis einschließlich 2038 gewährt. Der Zeitraum nach

1796 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



Satz 1 wird in die folgenden drei Förderperioden aufge-
teilt:

1. Förderperiode 1 von 2020 bis einschließlich 2026, in
der Finanzhilfen in Höhe von bis zu 5,5 Milliarden
Euro gewährt werden,

2. Förderperiode 2 von 2027 bis einschließlich 2032, in
der Finanzhilfen in Höhe von bis zu 4,5 Milliarden
Euro gewährt werden und

3. Förderperiode 3 von 2033 bis einschließlich 2038, in
der Finanzhilfen in Höhe von bis zu 4 Milliarden Euro
gewährt werden.

(2) In der Förderperiode 1 können Investitionen
gefördert werden, wenn sie nach dem 1. Januar 2020
begonnen werden. Vor dem 1. Januar 2020 begonnene
Investitionen, aber noch nicht abgeschlossene Maß-
nahmen können gefördert werden, wenn gegenüber
dem Bund erklärt wird, dass es sich um selbstständige
Abschnitte eines laufenden Vorhabens handelt. Dies
gilt insbesondere für Investitionen aus dem Sofortpro-
gramm der Bundesregierung, die im Rahmen des Bun-
deshaushalts 2019 insbesondere durch Kapitel 6002
Titel 686 01 „Verstärkung von Zuschüssen für Maßnah-
men regionaler Strukturpolitik/Strukturwandel Kohlepo-
litik“ gefördert wurden.

(3) Im Jahr 2038 können Finanzhilfen nur für Inves-
titionsvorhaben oder selbstständige Abschnitte von
Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum
31. Dezember 2040 vollständig abgenommen wurden
und bis 31. Dezember 2041 vollständig abgerechnet
werden.

(4) Förderfähig sind auch Investitionsvorhaben, bei
denen sich die öffentliche Verwaltung zur Erledigung
der von ihr wahrzunehmenden Aufgaben über den
Lebenszyklus des Vorhabens eines Privaten im Rah-
men einer vertraglichen Zusammenarbeit bedient. Da-
bei kann sie dem privaten Vertragspartner für den in-
vestiven Kostenanteil des Vorhabens eine einmalige
Vorabfinanzierung gewähren als Öffentlich-Private
Partnerschaft (Vorabfinanzierungs-ÖPP). Fördermittel
für derartige Vorabfinanzierungs-ÖPP können bis zum
31. Dezember 2038 beantragt werden, wenn bis zum
31. Dezember 2042 die Abnahme und Abrechnung
des Investitionsvorhabens erfolgt.

(5) Die Finanzhilfen der Förderperioden 2 und 3 wer-
den nur gewährt, wenn die Überprüfung des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie nach § 49 des
Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes ergibt, dass
in der jeweils vorausgehenden Förderperiode in den
Revieren nach § 2 Stilllegungen von Braunkohleanlagen
in dem nach § 4 des Kohleverstromungsbeendigungs-
gesetzes in Verbindung mit Teil 5 des Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetzes vorgesehenen Umfang er-
folgt oder rechtsverbindlich vereinbart worden sind.

§ 7

Förderquote und Bewirtschaftung

(1) Der Bund beteiligt sich mit bis zu 90 Prozent, die
Länder einschließlich der Gemeinden und Gemeinde-

verbände beteiligen sich mit mindestens 10 Prozent am
Gesamtvolumen des öffentlichen Finanzierungsanteils
der förderfähigen Kosten der jeweiligen Investition.

(2) Der Bund stellt den Ländern die Finanzhilfe zur
eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die zustän-
digen Stellen der Länder sind ermächtigt, die Auszah-
lung der Bundesmittel anzuordnen, sobald sie zur
anteiligen Begleichung erforderlicher und fälliger Zah-
lungen benötigt werden. Die Länder leiten die Finanz-
hilfen des Bundes unverzüglich an die Letztempfänger
weiter.

(3) Den Ländern obliegt jeweils entsprechend den
landesspezifischen Gegebenheiten die Auswahl der
Investitionsvorhaben. Diese sind unter enger Einbezie-
hung der Gemeinden und Gemeindeverbände zu ent-
wickeln und vorzuschlagen. Die Länder teilen dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie mit,

1. in welchen Fördergebieten nach § 2 die Investitionen
getätigt werden,

2. welche Förderbereiche nach § 4 Absatz 1 adressiert
werden sowie

3. welche Kriterien nach § 4 Absatz 2 und 3 vorliegen,
anhand derer die Auswahl der Investitionen getrof-
fen wurde.

(4) Die Länder stellen sicher, dass die geförderten
Investitionen dauerhaft nach außen erkennbar als durch
Finanzhilfen des Bundes geförderte Vorhaben gekenn-
zeichnet werden.

§ 8

Prüfung der Mittelverwendung

(1) Die zuständigen obersten Landesbehörden sind
verpflichtet, dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie die zur Durchführung des Gesetzes erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. Die Erhebungsrechte
des Bundesrechnungshofes nach Artikel 114 Absatz 2
Satz 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 91 Ab-
satz 1 Nummer 5 der Bundeshaushaltsordnung bleiben
unberührt.

(2) Die zuständigen obersten Landesbehörden über-
senden dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie halbjährlich jeweils bis zum 1. April und zum
1. Oktober eines Jahres Übersichten über die zweck-
entsprechende Verwendung der Bundesmittel der ab-
geschlossenen Maßnahmen. Das Nähere regelt die
Verwaltungsvereinbarung nach § 10.

(3) Die zuständigen obersten Landesbehörden über-
senden dem Koordinierungsgremium nach § 25 jährlich
zum 1. Oktober einen Bericht zur Umsetzung der Maß-
nahmen. Dieser enthält insbesondere Informationen zur
Erreichung der in § 1 genannten Förderziele und der in
§ 4 Absatz 1 genannten Förderbereiche.

§ 9

Rückforderung

(1) Der Bund kann von den Ländern die zugewiese-
nen Finanzhilfen zurückfordern, wenn geförderte ein-
zelne Maßnahmen nicht die Voraussetzungen des § 2
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sowie der §§ 4 bis 8 erfüllen und der zurückzuzahlende
Betrag 1 000 Euro je Maßnahme übersteigt. Die zurück-
geforderten Mittel können vorbehaltlich des Absat-
zes 2 Satz 1 dem jeweiligen Land erneut zur Verfügung
gestellt werden.

(2) Nach dem 31. Dezember 2042 dürfen Bundes-
mittel nicht mehr zur Auszahlung angeordnet werden.
Der Rückforderungsanspruch nach Absatz 1 bleibt un-
berührt.

(3) Nach Absatz 1 zurückzuzahlende Mittel sind mit
5 Prozent über dem Refinanzierungszinssatz des Bun-
des, mindestens aber mit 1 Prozent zu verzinsen. Wer-
den Mittel entgegen § 7 Absatz 2 Satz 2 und 3 zu früh
angewiesen, so sind für die Zeit der Auszahlung bis zur
zweckentsprechenden Verwendung Zinsen zu zahlen.

(4) Zur Gewährleistung der zweckentsprechenden
Mittelverwendung kann die Bundesregierung Bericht
und Vorlage der Akten verlangen und Erhebungen bei
allen Behörden durchführen. Die Prüfungsrechte des
Bundesrechnungshofes bleiben unberührt.

§ 10

Verwaltungsvereinbarung

Die Einzelheiten des Verfahrens zur Gewährung der
Finanzhilfen nach diesem Kapitel werden durch eine
Verwaltungsvereinbarung geregelt, die der zustimmen-
den Kenntnisnahme des Haushaltsausschusses und
des Ausschusses für Wirtschaft und Energie des Deut-
schen Bundestages bedarf. Die Inanspruchnahme der
Finanzhilfen ist an das Inkrafttreten der Verwaltungs-
vereinbarung gebunden.

K a p i t e l 2

S t r u k t u r h i l f e n f ü r
s t r u k t u r s c hw a c h e S t a n d o r t e

v o n S t e i n k o h l e k r a f t w e r k e n u n d d a s
e h em a l i g e B r a u n k o h l e r e v i e r H e l m s t e d t

§ 11

Förderziel und Fördervolumen

(1) Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft
und zur Förderung wirtschaftlichen Wachstums unter-
stützt der Bund im Rahmen seiner Zuständigkeit die
Länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Saarland und ihre Gemeinden
und Gemeindeverbände nach Maßgabe des § 12.
Hierzu gewährt der Bund Strukturhilfen nach Maßgabe
des § 27 in Höhe von bis zu 1,09 Milliarden Euro, längs-
tens bis 2038.

(2) Die für die Steinkohlekraftwerkstandorte in den
Ländern gemäß Absatz 1 vorgesehenen Mittel verteilen
sich auf Grundlage des Umfangs der voraussichtlich
entfallenden oder bereits entfallenen Beschäftigung
und Wertschöpfung an den betroffenen Standorten
wie folgt:

1. bis zu 157 Millionen Euro für Niedersachsen,

2. bis zu 662 Millionen Euro für Nordrhein-Westfalen,

3. bis zu 52,5 Millionen für Mecklenburg-Vorpommern,

4. bis zu 128,5 Millionen für das Saarland.

Niedersachsen erhält darüber hinaus für das ehemalige
Braunkohlerevier im Landkreis Helmstedt bis zu 90 Mil-
lionen Euro. Der Freistaat Thüringen erhält für den
Landkreis Altenburger Land bis zu 90 Millionen Euro
aus den Mitteln für das Mitteldeutsche Revier gemäß
§ 3 Absatz 1 Nummer 3.

(3) Die Strukturhilfen dienen im Rahmen der Förder-
ziele nach den Absätzen 1 und 2 insbesondere der Be-
wältigung des Strukturwandels und der Sicherung der
Beschäftigung im Zuge der Beendigung der Verstro-
mung von Steinkohle sowie der Beendigung des
Braunkohletagebaus und der Verstromung von Braun-
kohle in den Landkreisen Helmstedt und Altenburger
Land.

§ 12

Förderfähige
Gemeinden und Gemeindeverbände

(1) In folgenden Gemeinden und Gemeindeverbän-
den als strukturschwache Standorte von Steinkohle-
kraftwerken, an denen der Steinkohlesektor eine erheb-
liche wirtschaftliche Relevanz besitzt, können Struktur-
hilfemaßnahmen gefördert werden:

1. Stadt Wilhelmshaven,

2. Kreis Unna,

3. Stadt Hamm,

4. Stadt Herne,

5. Stadt Duisburg,

6. Stadt Gelsenkirchen,

7. Stadt Rostock und Landkreis Rostock,

8. Landkreis Saarlouis und

9. Regionalverband Saarbrücken.

(2) Strukturhilfemaßnahmen in den unmittelbar an
die Fördergebiete gemäß Absatz 1 angrenzenden Ge-
meinden und Gemeindeverbänden können gefördert
werden, sofern diese Maßnahmen geeignet sind, die
Förderziele gemäß § 11 in den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden gemäß Absatz 1 zu erreichen und
im Einvernehmen mit diesen Gemeinden oder Gemein-
deverbänden durchgeführt werden.

§ 13

Verwaltungsvereinbarungen

Die Einzelheiten zur Gewährung der Strukturhilfen
nach diesem Kapitel werden durch Verwaltungsver-
einbarungen geregelt, die der zustimmenden Kennt-
nisnahme des Haushaltsausschusses und des Aus-
schusses für Wirtschaft und Energie des Deutschen
Bundestages bedürfen. Die Inanspruchnahme der
Strukturhilfen ist an das Inkrafttreten der Verwaltungs-
vereinbarungen gebunden.
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K a p i t e l 3

W e i t e r e M a ß n a hm e n d e s B u n d e s

§ 14

Förderung von
Wissenschaft, Forschung, Lehre

und Bildung in den Fördergebieten nach § 2

Der Bund fördert zweckgebunden Wissenschaft,
Forschung, Lehre und Bildung in den Fördergebieten
nach § 2 mit der Finanzierung von Projekten sowie
der Finanzierung des Bundesanteils im Rahmen von
Förderungen nach Artikel 91b Absatz 1 des Grundge-
setzes. Die hierfür jeweils geltenden Bestimmungen
bleiben unberührt.

§ 15

Bundesförderprogramm

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie wird unter Einhaltung des europäischen Beihilfen-
rechts ein Bundesförderprogramm auflegen. Das Pro-
gramm unterstützt Projekte, die dazu beitragen, die in
den §§ 2, 11 und 12 genannten Gemeinden und Ge-
meindeverbände zu bundesweiten Modellregionen
einer treibhausgasneutralen, ressourceneffizienten und
nachhaltigen Entwicklung zu wandeln. Die Länder sind
verpflichtet, Begleitgremien unter Beteiligung der für
die Regionalentwicklung maßgeblichen Akteure und
der Sozialpartner einzurichten. Die Einzelheiten, wie
dies durch das Bundesprogramm unterstützt werden
kann, werden durch eine Förderrichtlinie des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie geregelt.

(2) Im Rahmen des Förderprogramms werden auch
lokale Bündnisse zwischen Gemeinden und Sozial-
partnern, insbesondere Revierbegleitausschüsse, ge-
fördert, die bei der Erarbeitung und Umsetzung der
regionalen Entwicklungspläne und -maßnahmen einge-
bunden werden.

§ 16

Maßnahmen zur Unterstützung
der Energiewende und des Klimaschutzes

(1) Zur Unterstützung der Wärmewende, insbeson-
dere in der leitungsgebundenen Wärmeversorgung,
wird in einem der Fördergebiete nach § 2 ein „Kompe-
tenzzentrum Wärmewende“ eingerichtet. Das Kompe-
tenzzentrum unterstützt als zentrale Anlaufstelle Ge-
meinden, Gemeindeverbände und Unternehmen bei
der Erstellung von kommunalen Wärmeplänen sowie
bei Planung, Neubau und Transformation von Wärme-
netzen.

(2) Die Forschungsinitiative „Reallabore der Energie-
wende“ wird um ein Sonderelement zum Strukturwan-
del aufgestockt. Mit dem Fokus auf Energieinnovatio-
nen in den Fördergebieten nach § 2 werden zusätzliche
Mittel bereitgestellt, um vorhandene energietechnische
Kompetenzen und Infrastrukturen zukunftssicher wei-
terzuentwickeln, das Innovationspotenzial der Regio-
nen gezielt zu stärken und zukunftsfähige energietech-
nologische Wertschöpfung zu generieren.

(3) Zur Weiterentwicklung der Fördergebiete nach
§ 2 hin zu zukunftsorientierten Energieregionen werden
im Jahr 2020 zusätzliche Einrichtungen des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt eingerichtet:

1. ein Institut zur Erforschung alternativer, insbeson-
dere solarer Brennstoffe in Jülich für das Rheinische
Revier,

2. ein Institut zur Erforschung emissionsärmerer Flug-
triebwerke in Cottbus für das Lausitzer Revier und

3. Einrichtungen im Rahmen eines institutionellen For-
schungsprogramms zu den Themen des elektrischen
Fliegens in Aachen, Merzbrück und Cochstedt für
das Rheinische Revier und das Mitteldeutsche Re-
vier.

§ 17

Erweiterung und
Einrichtung von Programmen und Initiativen

des Bundes zur Förderung der Gebiete nach § 2

Der Bund wird unter Einhaltung des europäischen
Beihilfenrechts und vorrangig zur Stärkung des wirt-
schaftlichen Wachstums und zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen in den Gebieten nach § 2 insbesondere
folgende Programme, Initiativen und Einrichtungen ein-
richten, ausweiten oder aufstocken:

1. Auflage eines Förderprogramms der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien zum
Erhalt und zur Umgestaltung herausragender In-
dustriegebäude und -anlagen zu lebendigen Kultur-
denkmälern,

2. Erweiterung des Programms mFUND um ein
Programmmodul „Digitalisierung und datenbasierte
Innovationen für Mobilität 4.0 und Daseinsvorsorge
in den Braunkohlerevieren“,

3. Aufstockung bestehender Förderprogramme des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur im Bereich alternativer Antriebe und Kraft-
stoffe oder Elektromobilität sowohl für die Straße
als auch die Schiene,

4. Fortführung und Weiterentwicklung des Pro-
gramms „Unternehmen Revier“ zur Förderung von
Maßnahmen zur Strukturanpassung in Braunkohle-
regionen,

5. Ausfinanzierung, Aufstockung und Verstetigung
des Förderprogramms „Kommunale Modellvor-
haben zur Umsetzung der ökologischen Nachhal-
tigkeitsziele in Strukturwandelregionen“,

6. Verstärkung investiver Maßnahmen im Klimaschutz
auf kommunaler Ebene im Rahmen der Nationalen
Klimaschutzinitiative,

7. Aufstockung des Programms „WIR! – Wandel durch
Innovation in der Region“,

8. Aufbau von regionalen Kompetenzzentren der
Arbeitsforschung im Rahmen der Programmlinie
„Zukunft der Arbeit“ des Programms „Innovationen
für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von
morgen“,
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9. Einrichtung eines neuen Programms für die Kom-
munen zur Weiterentwicklung der kommunalen
Bildungslandschaft im Rahmen des Strukturför-
derprogramms „Transferinitiative Kommunales Bil-
dungsmanagement“,

10. Einrichtung eines Modellvorhabens zur proaktiven
Unternehmensberatung, mit der die Unternehmen
ihr Wachstumspotenzial besser ausschöpfen kön-
nen,

11. Ausbau der Unterstützungsleistungen der Außen-
wirtschaftsförderagentur des Bundes „Germany
Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft
und Standortmarketing mbH“ zur Anwerbung von
Investitionen aus dem Ausland und zur Vermark-
tung von Standortvorteilen im Ausland,

12. Erweiterung der Infrastrukturmaßnahmen mit zu-
sätzlichen Fördermöglichkeiten im Rahmen der
Entwicklung einer „Modellregion Bioökonomie“ im
Rheinischen Revier,

13. verstärkte Investitionen in die kulturelle Infrastruk-
tur und Förderung von Kultureinrichtungen und
-projekten mit gesamtstaatlich-repräsentativer Be-
deutung,

14. Einrichtung eines wissenschaftlichen Monitoring-
zentrums für Biodiversität,

15. weiterer Aufbau und Verstetigung des Betriebs des
Kompetenzzentrums Klimaschutz in energieinten-
siven Industrien mit Sitz in Cottbus zur Umsetzung
des Förderprogramms zur Dekarbonisierung in der
Industrie, Aufwuchs der Mittel für das Förderpro-
gramm zur Dekarbonisierung in der Industrie,

16. Einrichtung eines Umwelt- und Naturschutzdaten-
zentrums Deutschland zum Aufbau und Betrieb
eines nutzer- und anwenderorientierten fach- und
behördenübergreifenden nationalen Online-Infor-
mations- und Partizipationsangebotes im Mittel-
deutschen Revier,

17. Realisierung eines Forschungs- und Demonstra-
tionsfeldes für innovative Wasser- und Abwasser-
technik an einem Klärwerkstandort im Lausitzer
Revier,

18. Ansiedlung eines „Center for Advanced System
Understanding“ im Freistaat Sachsen,

19. Aufbau eines Fraunhofer-Instituts für Geothermie
und Energieinfrastrukturen,

20. Aufbau eines Fraunhofer-Zentrums für Digitale
Energie im Rheinischen Revier,

21. Ausbau des Ernst-Ruska-Centrums für Mikroskopie
und Spektroskopie mit Elektronen am Forschungs-
zentrum Jülich,

22. weitere Förderung des Innovationscampus „Elek-
tronik und Mikrosensorik Cottbus“ an der Branden-
burgischen Technischen Universität Cottbus-Senf-
tenberg,

23. Forschungsvorhaben „Inkubator nachhaltige erneu-
erbare Wertschöpfungsketten“ im Rheinischen Re-
vier,

24. weitere Förderung des Forschungsvorhabens
„Neuro-inspirierte Technologien der künstlichen
Intelligenz für die Elektronik der Zukunft“
(NEUROTEC) im Rheinischen Revier,

25. Ausbau der Förderung von existierenden Projekten
und Standorten des Spitzensports in den Förderge-
bieten nach § 2,

26. Einrichtung eines Kompetenzzentrums für die nach-
haltige Erzeugung und Nutzung von Power-to-X
inklusive einer Demonstrationsanlage in der Lausitz,

27. Einrichtung eines Entwicklungs- und Testzentrums
für klimafreundliche elektrische Nutzfahrzeuge,

28. ein Innovationszentrum Universitätsmedizin Cott-
bus (IUC) soll als Kern der Modellregion Gesundheit
Lausitz aufgebaut werden. Forschung, Lehre und
Versorgung sollen in neuartiger Weise unter der
Nutzung der Digitalisierung verknüpft und in einem
„Reallabor“ für digitale Gesundheitsversorgung
umgesetzt werden. Zugleich sollen die Mediziner-
ausbildung neu strukturiert und die Gesundheits-
versorgung „aus einem Guss“ neu gedacht werden,

29. Gründung je eines neuen institutionell geförderten
Großforschungszentrums nach Helmholtz- oder
vergleichbaren Bedingungen in der sächsischen
Lausitz und im mitteldeutschen Revier auf Grund-
lage eines Wettbewerbsverfahrens,

30. Aufbau eines Helmholtz-Clusters für nachhaltige
und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft
am Forschungszentrum Jülich einschließlich Auf-
bau von Forschungsverwertungsketten,

31. Maßnahmen zur Förderung der Bewahrung und
Fortentwicklung der Sprache, Kultur und Traditio-
nen des sorbischen Volkes als nationaler Minder-
heit,

32. Stärkung eines Fahrzeuginstandhaltungswerks in
Cottbus.

Die Bundesregierung wird innerhalb des Finanzrah-
mens weitere Maßnahmen vorrangig zur Stärkung des
wirtschaftlichen Wachstums und zur Schaffung von
neuen Arbeitsplätzen in den Gebieten nach § 2 realisie-
ren. Maßnahmen, die sich als nicht zielführend erwie-
sen haben, können beendet werden.

§ 18

Ansiedlung von
Einrichtungen des Bundes in den Revieren

(1) Die Bundesregierung wird innerhalb eines Zeit-
raums von zehn Jahren bis zum 31. Dezember 2028
mindestens 5 000 neue, zusätzliche Arbeitsplätze in
Behörden des Bundes und sonstigen Bundeseinrich-
tungen in den Gemeinden und Gemeindeverbänden
nach § 2 einrichten.

(2) Unter Beachtung der für jede Behörde oder Ein-
richtung geltenden fachlichen Kriterien ist bei der Ver-
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teilung dieser Arbeitsplätze der Verteilungsschlüssel
nach § 3 als Orientierungsgröße zu berücksichtigen so-
wie eine möglichst gleichmäßige Verteilung innerhalb
jedes Reviers anzustreben.

§ 19

Einrichtung einer
Beratungs- und Koordinierungsstelle

zur Dezentralisierung von Bundesaufgaben

(1) Beim Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat wird eine Beratungs- und Koordinierungsstelle
zur Dezentralisierung von Bundesaufgaben eingerich-
tet.

(2) Die Stelle nimmt mit Blick auf die Ansiedlung und
Verstärkung von Behörden des Bundes und sonstigen
Bundeseinrichtungen sowie zur Erreichung des Ziels
nach § 18 folgende Aufgaben wahr:

1. Beratung der Bundesministerien zu Fragen der An-
siedlung und Verstärkung von Behörden des Bundes
und sonstigen Bundeseinrichtungen im Bundesge-
biet, insbesondere in strukturschwachen Gebieten,
darunter auch in den Fördergebieten nach § 2,

2. zentrale Erfassung der Daten zur Ansiedlung und
Verstärkung von Behörden des Bundes und sons-
tigen Bundeseinrichtungen im Bundesgebiet, insbe-
sondere in strukturschwachen Gebieten, darunter
auch in den Fördergebieten nach § 2,

3. Bericht und Information über Entscheidungen über
die Ansiedlung und Verstärkung von Behörden des
Bundes und sonstigen Bundeseinrichtungen sowie
über weitere Planungen der Bundesministerien zur
dezentralisierten Wahrnehmung von Bundesaufga-
ben.

K a p i t e l 4

Z u s ä t z l i c h e I n v e s t i t i o n e n
i n d i e B u n d e s f e r n s t r a ß e n

u n d B u n d e s s c h i e n e nw e g e z u r
F ö r d e r u n g d e r G e b i e t e n a c h § 2

§ 20

Zusätzliche
Investitionen in die Bundesfernstraßen

Zur Förderung der Gebiete nach § 2 wird ergänzend
zu den Vorhaben der Anlage des Fernstraßenausbau-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
20. Januar 2005 (BGBl. I S. 201), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I
S. 3354) geändert worden ist, das Netz der Bundes-
fernstraßen durch die in Anlage 4 Abschnitt 1 enthalte-
nen Bau- und Ausbauvorhaben zusätzlich ausgebaut.

§ 21

Zusätzliche Investitionen
in die Bundesschienenwege

(1) Zur Förderung der Gebiete nach § 2 werden er-
gänzend zu den Vorhaben der Anlage des Bundes-
schienenwegeausbaugesetzes vom 15. November
1993 (BGBl. I S. 1874), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3221) ge-
ändert worden ist, die in Anlage 4 Abschnitt 2 enthalte-
nen Schieneninfrastrukturen zusätzlich ausgebaut.

(2) Es besteht Bedarf für die in Absatz 1 genannten
Projekte. Der verkehrliche und volkswirtschaftliche Nut-
zen der Projekte ist aus Gründen der Strukturförderung
gegeben. Die Feststellung des Bedarfs ist für die Plan-
feststellung verbindlich. Die §§ 8 bis 11 des Bundes-
schienenwegeausbaugesetzes sind sinngemäß anzu-
wenden.

§ 22

Finanzierung
weiterer Bedarfsplanmaßnahmen

(1) Zur Förderung der Gebiete nach § 2 werden die
in Anlage 5 Abschnitt 1 enthaltenen Bau- und Ausbau-
vorhaben nach Maßgabe des § 27 finanziert. Die Finan-
zierung der Vorhaben kann auch auf der Grundlage und
nach Maßgabe des Straßenbauplans nach Artikel 3 Ab-
satz 1 des Straßenbaufinanzierungsgesetzes in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 912-3,
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch
Artikel 19 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I
S. 3122) geändert worden ist, für die Bundesfern-
straßen erfolgen. Eine Vorrangwirkung gegenüber an-
deren Projekten des Straßenbauplans besteht insoweit
nicht.

(2) Zur Förderung der Gebiete nach § 2 werden die
in Anlage 5 Abschnitt 2 enthaltenen Schieneninfrastruk-
turen nach der Anlage des Bundesschienenwegeaus-
baugesetzes nach Maßgabe des § 27 finanziert. Die
Finanzierung der Vorhaben kann auch auf der Grund-
lage und nach Maßgabe des Bedarfsplans für die Bun-
desschienenwege erfolgen; eine Vorrangwirkung ge-
genüber anderen Projekten des Bedarfsplans besteht
insoweit nicht.

(3) Für die Maßnahmen des Kapitels 4 besteht keine
Nachschusspflicht des Bundes für den Fall, dass die
Kosten der Vorhaben die bereitgestellten Mittel über-
schreiten. Für die Inanspruchnahme der Mittel ist aus-
schließlich der Nachweis des wirtschaftlichen Einsatzes
dieser Mittel erforderlich.

§ 23

Sofortvollzug

Für die Bau- und Ausbauvorhaben nach den
§§ 20 und 21 sind die Bestimmungen des § 17e Ab-
satz 2 und 4 des Bundesfernstraßengesetzes und des
§ 18e Absatz 2 und 4 des Allgemeinen Eisenbahnge-
setzes entsprechend anzuwenden.

§ 24

Transparenz zur Sicherstellung
ausreichender Planungskapazitäten

(1) Vor Beginn der Planung und Umsetzung einer der
in Kapitel 4 genannten Maßnahmen, die nicht Bestand-
teil des Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetzes und
keine Maßnahmen nach Anlage 4 Abschnitt 2 Num-
mer 25 bis 28 sind, legt das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur dem Ausschuss für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur und dem Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages einen Bericht vor.
Dieser Bericht enthält neben einer Beschreibung der
Maßnahme eine Stellungnahme, ob und in welchem
Umfang ausreichend Planungskapazitäten und Haus-
haltsmittel für die jeweilige Maßnahme vorhanden sind,
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die eine Umsetzung der jeweiligen Maßnahme ohne
Konkurrenz zu anderen Maßnahmen des Bedarfsplans
für die Bundesfernstraßen gemäß der Anlage des Fern-
straßenausbaugesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. Januar 2005 (BGBl. I S. 201), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember
2016 (BGBl. I S. 3354) geändert worden ist, und des
Bedarfsplans für die Bundeschienenwege gemäß der
Anlage des Bundesschienenwegeausbaugesetzes vom
15. November 1993 (BGBl. I S. 1874), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I
S. 3221) geändert worden ist, gewährleisten.

(2) Nimmt der Ausschuss für Verkehr und digitale In-
frastruktur und der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages den Bericht nach Absatz 1 zustimmend
zur Kenntnis, kann das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur dem jeweiligen Vorhabenträ-
ger die Zustimmung zur Planung und Umsetzung der
in Kapitel 4 genannten Maßnahme erteilen. Liegt keine
zustimmende Kenntnisnahme vor, kann der Bericht
überarbeitet und erneut vorgelegt werden.

(3) Zum Zwecke der Berichterstellung nach Absatz 1
kann das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur von der Autobahn GmbH des Bundes,
den Ländern, dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen,
dem Fernstraßen-Bundesamt und dem Eisenbahn-
Bundesamt die dafür notwendigen Informationen ein-
holen.

K a p i t e l 5

G em e i n s am e
V o r s c h r i f t e n u n d G r u n d s ä t z e

§ 25

Bund-Länder-Koordinierungsgremium

(1) Die Bundesregierung und die Regierungen der
Länder Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Freistaat
Sachsen und Sachsen-Anhalt bilden ein Koordinie-
rungsgremium. Dieses begleitet und unterstützt die
Bundesregierung und die Regierungen der Länder bei
der Durchführung und Umsetzung der Maßnahmen ins-
besondere nach § 4 und stellt den Projektfluss sicher.
Es prüft die Umsetzung entsprechend den Leitbildern,
Förderzielen und Förderbereichen. Hierzu analysiert es
aktuelle Entwicklungen, berichtet und empfiehlt bei Be-
darf entsprechende Anpassungen. Die Empfehlungen
sind nicht bindend. Das Koordinierungsgremium ist für
die in den Kapiteln 1, 3 und 4 genannten Förderberei-
che zuständig.

(2) Das Koordinierungsgremium ist besetzt mit der
fachlich zuständigen Vertreterin oder dem fachlich zu-
ständigen Vertreter (Vertretung) auf Staatssekretärs-
ebene des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie, des Bundesministeriums der Finanzen, des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und Heimat, des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur, des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung, des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit, des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales, des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft sowie einer Vertre-
tung für jedes Land nach § 1 Absatz 1 Satz 1. Die Ver-
tretung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie nach Satz 1 übt den Vorsitz aus. Jedes Mitglied

kann sich vertreten lassen. Das Koordinierungsgremium
kann bei Bedarf weitere Ressorts und Bundesbehörden
sowie die für die Regionalentwicklung maßgeblichen
Akteure und Sozialpartner beratend hinzuziehen.

(3) Jedes Land hat eine Stimme. Das Koordinie-
rungsgremium beschließt mit der Stimme des Bundes
und mindestens der Hälfte der Stimmen der Länder.

(4) Das Koordinierungsgremium gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.

§ 26

Evaluierung

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie evaluiert die Anwendung der Vorschriften dieses
Gesetzes und ihre Auswirkung auf die wirtschaftliche
Dynamik in den Revieren nach § 2 auf wissenschaftli-
cher Grundlage alle zwei Jahre, erstmals zum 30. Juni
2023. Dabei sind insbesondere die Wirkungen der Maß-
nahmen nach den Kapiteln 1, 2 und 5 sowie nach
Kapitel 3 mit Ausnahme der §§ 18 und 19 auf die Wert-
schöpfung, die Arbeitsmarktsituation und das kommu-
nale Steueraufkommen zu untersuchen. Es berichtet
hierüber dem Koordinierungsgremium nach § 25, dem
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat. Die betrof-
fenen Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sind
zur Mitwirkung verpflichtet.

(2) Die Bundesregierung berichtet dem Haushalts-
ausschuss des Deutschen Bundestages jährlich bis
zum 31. Oktober über die zweckentsprechende Ver-
wendung der im Vorjahr nach diesem Gesetz veraus-
gabten Mittel.

(3) Die Bundesregierung berichtet dem Ausschuss
für Wirtschaft und Energie, dem Ausschuss für Inneres
und Heimat sowie dem Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages jährlich bis zum 31. Oktober über
den Stand der Umsetzung von § 18.

(4) Die Bundesregierung berichtet dem Ausschuss
für Wirtschaft und Energie, dem Ausschuss für Verkehr
und digitale Infrastruktur sowie dem Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages jährlich bis zum
31. Oktober über den Stand der Umsetzung der Maß-
nahmen nach den Kapiteln 4 und den Anlagen 4 und 5.

(5) Die Bundesregierung berichtet dem Haushalts-
ausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie
sowie dem Ausschuss für Finanzen des Deutschen
Bundestages einmalig zum 31. Oktober 2021 über die
Wirkung der degressiven Abschreibung für Abnutzung
für bewegliche Wirtschaftsgüter als zusätzlicher Inves-
titionsanreiz. Auf dieser Grundlage entscheidet der
Deutsche Bundestag über eine Verlängerung dieser
Regelungen in den Gebieten gemäß § 2 ab 2022.

§ 27

Finanzierung

(1) Die Maßnahmen nach den Kapiteln 1 bis 4 wer-
den im jeweiligen Haushaltsverfahren bedarfsgerecht
veranschlagt. Dabei wird die Bundesregierung eine
überjährige Verwendbarkeit der Mittel sicherstellen.

(2) Die Maßnahmen nach den Kapiteln 3 und 4 wer-
den in einem Umfang von bis zu 26 Milliarden Euro bis
zum Jahr 2038 realisiert. § 3 ist entsprechend anzu-
wenden.
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Anlage 1
(zu § 1 Absatz 3)

Leitbild zum Lausitzer Revier
(Freistaat Sachsen/Land Brandenburg)

vom 14. März 2019

S t r u k t u r e n t w i c k l u n g i n d e r L a u s i t z

Das Lausitzer Revier ist seit Jahrzehnten Energieregion im Herzen Europas und ein Garant für Versorgungssicher-
heit in Deutschland. Es ist geprägt durch seine geografische Lage in Nachbarschaft zu Polen und Tschechien.
Angesichts des bundespolitisch geplanten Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung und der fortschreitenden
Transformation des deutschen Energiesystems gilt es, es für den zunehmend globalen Wettbewerb der Regionen
mit Bundesmitteln zukunftsfähig aufzustellen und zu einer lebenswerten und innovativen Wirtschaftsregion weiter-
zuentwickeln. Besondere Bedeutung kommt dabei der zügigen, raumwirksamen Vernetzung des gesamten Reviers
mit den Metropolen Berlin, Leipzig und Dresden sowie den regionsinternen Zentren zu. An bestehende Kompe-
tenzen anknüpfend sollen vorhandene Standorte in ihrer Entwicklung gefördert oder innovativ revitalisiert werden,
um die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Lausitzer Reviers insgesamt nachhaltig zu sichern.

E u r o p ä i s c h e M o d e l l r e g i o n f ü r d e n S t r u k t u r w a n d e l

Proaktiv die Zukunft gestalten

Eine grundständige Anzahl hochwertiger Industrie- und Dienstleistungsarbeitsplätze in Wissenschaft und For-
schung, bei bestehenden und neuen Unternehmen sowie durch die Ansiedlung von Behörden soll das Revier in
seiner Wertschöpfung stärken. Voraussetzung ist eine zügige, raumwirksame Vernetzung des gesamten Reviers
mit den Metropolen Berlin, Leipzig und Dresden sowie eine rasche Erreichbarkeit innerhalb des Reviers. Die Lau-
sitz soll als eine „Europäische Modellregion“ beispielgebend für einen gelungenen Strukturwandel sein.

Z e n t r a l e r , e u r o p ä i s c h e r V e r f l e c h t u n g s r a um

Neue Verbindungen im Herzen Europas schaffen

Die zentrale innereuropäische Lage und die Mehrsprachigkeit der Region zwischen den Metropolen Dresden,
Leipzig, Berlin, Wrocław/Breslau, Poznań/Posen und Praha/Prag verleiht ihr ein Alleinstellungsmerkmal. Die Grenz-
lage birgt Risiken und Nachteile, die es zu kompensieren gilt, und Chancen, die es zu nutzen gilt. Der Verbesserung
der infrastrukturellen Anbindung an die umliegenden Metropolräume wird hohe Priorität eingeräumt. Über die Ver-
bindungsachsen Dresden – Görlitz – Breslau sowie Berlin – Cottbus – Weißwasser – Görlitz soll eine Anknüpfung
an übergeordnete europäische Verbindungskorridore geschaffen werden.

I n n o v a t i v e u n d l e i s t u n g s f ä h i g e W i r t s c h a f t s r e g i o n

Die Rahmenbedingungen für Industrie, Innovationen, Wohlstand und Beschäftigung verbessern

Die Energiewirtschaft stellt die industrielle Basis der Region dar. Diese hat ihr zusammen mit der Textil- und Glas-
industrie in der Vergangenheit Wohlstand verschafft. Um die regionale Wertschöpfung zu sichern und zu steigern,
sollen anknüpfend an bestehende Kompetenzen industriell geprägte Standorte innovativ revitalisiert und in ihrer Ent-
wicklung gefördert werden. Die industriellen Strukturen, sowohl auf kleinteiliger Ebene als auch auf Ebene der Groß-
betriebe sollen gestärkt und Neuansiedlungen gezielt unterstützt werden. Regionale Wirtschaftsschwerpunkte sind
hierbei der Energiesektor, Kreislaufwirtschaft, Mobilität, Bioökonomie, Ressourceneffizienz, Gesundheit und Touris-
mus sowie die Halbleiter-, Chemie-, Glas-, Metall-, Maschinenbau- sowie die multisektorale Textil- und Kunststoff-
industrie.

Zusätzlich soll sich die Lausitz als fortschrittlicher Standort für zukunftsweisende Antriebssysteme, innovative
Verkehrskonzepte, moderne Produktionsverfahren (zum Beispiel additive Fertigung) sowie im Bereich der Kreis-
laufwirtschaft (unter anderem durch die Entwicklung biobasierter Kunststoffe) etablieren. Der engen Verzahnung
von Wirtschaft und Wissenschaft kommt hierbei besondere Bedeutung zu. Grundlage für die Steigerung der In-
novations- und Wettbewerbsfähigkeit der Region sind die Sicherung und Anziehung von hoch qualifizierten Fach-
kräften, der Ausbau tragender Infrastrukturen (Verkehr, Wissenschaft, digitale Netze, Daseinsvorsorge), die Bereit-
stellung von geeigneten Entwicklungsflächen sowie die Etablierung als Testregion und Reallabor für innovative
Verkehrskonzepte (autonomes und vernetztes Fahren, Drohnen, E-Flugzeuge, E-Taxis und so weiter).

Mod e r n e u n d n a c h h a l t i g e E n e r g i e r e g i o n

Den umfangreichen Erfahrungsschatz für künftige Energiesysteme nutzen

Die Lausitz soll auch nach dem Ausstieg aus der Kohleverstromung Energieregion bleiben. Aufbauend auf der
vorhandenen Fachkompetenz und bestehenden Strukturen in den Bereichen Energieerzeugung und -technik wird
die Lausitz das Energiesystem umbauen und auch künftig einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Energiever-
sorgung Deutschlands leisten. In enger Zusammenarbeit von Wissenschaft, Forschung und zahlreichen in der
Energiebranche beheimateten Unternehmen soll die Region zum Vorreiter werden. Ein zentraler Baustein für die
Lausitz auf dem Weg zur weitgehenden Dekarbonisierung der Energieerzeugung wird die Sektorkopplung, also die
Nutzung von erneuerbarem Strom mittels Power-to-X-Technologie zur Herstellung von Wärme, Verkehrsleistun-
gen, E-Fuels oder der Produktion von regenerativ erzeugtem „grünem“ Gas (Wasserstoff) sein sowie weitere nach-
sorgefreie Energiesysteme. Die Power-to-X-Anlagen sollen in der Lausitz auch in industriellem Maßstab produziert
werden.
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F o r s c h u n g , I n n o v a t i o n , W i s s e n s c h a f t u n d G e s u n d h e i t s v o r s o r g e

Den digitalen Wandel nutzen und neue Wachstumspfade eröffnen

Der digitale Wandel durchzieht alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche und ist daher auch in der Lausitz Motor für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Der Ausbau von 5G-Netzen und von Breitbandverbindungen soll voran-
getrieben werden. Die Wissenschaftslandschaft soll neben den bestehenden Universitäten und Fachhochschulen
insbesondere durch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gestärkt werden. Der Aufbau einer digitalen,
nachhaltigen medizinischen Versorgung und Ausbildung wird mit einem Next-Generation-Hospital und einer me-
dizinischen Hochschulausbildung komplementiert. Die auf vorhandenen Kompetenzen aufbauenden Forschungs-
schwerpunkte wie die Entwicklung von Energiesystemen oder Energiespeichersystemen, alternativen und
klimafreundlichen Antriebstechniken, Rekultivierung sowie künstliche Intelligenz werden ausgebaut, Wissens-
und Technologietransfer intensiviert und das Gründungsgeschehen gestärkt. Der Ausbau der bestehenden Hoch-
schuleinrichtungen in Görlitz und Zittau sowie der bereits bedeutsamen Brandenburgischen Technischen Univer-
sität Cottbus-Senftenberg wird nachhaltig regional neue Impulse setzen.

R e g i o n m i t h o h e r L e b e n s q u a l i t ä t u n d k u l t u r e l l e r V i e l f a l t

Kultur-, Natur- und Tourismuspotenziale hervorheben und die regionale Identität stärken

Die Lausitz bietet eine hervorragende Lebensqualität für Bewohner und Besucher. Touristisch und kulturell ist die
Lausitz durch eine facettenreiche Tradition, insbesondere durch die sorbisch-wendische Kultur, die Bergbau- und
Industriekultur sowie historische Schloss- und Parkanlagen geprägt. Zusammen mit den ausgedehnten Bergbau-
folgelandschaften, ihren zahlreichen Seen und multifunktionalen Wäldern bietet sie hohe Lebensqualität und viel-
fältige Freizeitmöglichkeiten. Wellness, Gesundheitssektor und Tourismus verbinden sich in der Lausitz mit der
Kultur- und Kreativwirtschaft und schaffen so Arbeitsplätze. Die Region will zudem für Familien attraktiver werden
mit einem umfassenden Bildungsangebot, guten Betreuungs- und Studienbedingungen, einem vielseitigen Kultur-
angebot sowie Offenheit für digital-industrielle Arbeitsmodelle.

Anmerkung:

Aus diesem Leitbild für das Lausitzer Revier zeichnen sich derzeit folgende besondere Handlungs- oder Projekt-
felder ohne Anspruch einer abschließenden Priorisierung ab:

1. Verkehrsinfrastrukturentwicklung (Neukonzeption und Realisierung),

2. Energie- oder Wasserstoff, insbesondere auch Power-to-X-Anlagenbau,

3. Siedlungsentwicklung,

4. Wirtschaftsentwicklung und -förderung,

5. Digitalinfrastruktur,

6. Innovation, Forschung und Entwicklung (FuE),

7. Bildung und Fachkräfte,

8. Daseinsvorsorge und Gesundheit,

9. Kultur- und Kreativwirtschaft und Tourismus,

10. Umwelt- und Lebensqualität,

11. Ansiedlung und Ausbau von Einrichtungen, Behörden und Instituten (Bund, FuE und so weiter).

Diese Handlungs- und Projektfelder sind offen für eine Weiterentwicklung im Dialog mit den Regionen.

1804 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



Anlage 2
(zu § 1 Absatz 3)

Leitbild zum Mitteldeutschen Revier
(Freistaat Sachsen/Land Sachsen-Anhalt)

vom 14. März 2019

Z u k u n f t s b i l d f ü r d a s M i t t e l d e u t s c h e R e v i e r

Die Nutzung von Braunkohle als Rohstoff für produktive Prozesse und Energielieferant hat in den letzten 150
Jahren das Mitteldeutsche Revier geprägt. Hier liegt die Basis für eine Reihe von industriellen Entwicklungen
und symbiotischen Verflechtungen, wie zum Beispiel zur chemischen und energieintensiven Industrie bis hin zur
Ernährungswirtschaft. Das Mitteldeutsche Revier ist durch seine Nähe zu den Wissenschafts- und Wirtschafts-
standorten in Leipzig, Halle/Saale, Merseburg, Magdeburg, Jena, Chemnitz, Freiberg und Dresden geprägt. Cha-
rakteristisch ist auch immer noch ein sehr starkes Stadt-Umland-Gefälle. Vor diesem Hintergrund wird für das
Mitteldeutsche Revier nachfolgendes Zukunftsbild entworfen, das im Lichte der weiteren Entwicklungen und unter
Berücksichtigung von Innovationen, neuen Erkenntnissen und sich ändernden Rahmenbedingungen im Dialog mit
der Region stetig fortzuschreiben ist:

In der Zukunft ist das Mitteldeutsche Revier attraktiver Wirtschaftsstandort und als zentraler Industrie-
standort der Metropolregion Leipzig/Halle (Mitteldeutschland) internationales Vorbild für eine erfolgreiche
Industrietransformation und für eine nachhaltige Industriegesellschaft. Die Chemie- und Energiewirtschaft
sind strukturprägend und zentrales Standbein im Mitteldeutschen Revier. Die Entwicklung einer weitgehend
kohlendioxid-neutralen Energieversorgung und die Entstehung zirkulärer Wirtschaftsprozesse sind Motor
für neue Wertschöpfungspotenziale und Industriearbeitsplätze.

Durch Innovation und Digitalisierung werden im Mitteldeutschen Revier Energiesysteme der Zukunft entwickelt und
etabliert. Dazu sind die Standorte der Braunkohlewirtschaft in zukunftsweisende Standorte für die Erzeugung von
erneuerbaren Energien als Grundstein für eine nachhaltige Energieregion umzubauen und Möglichkeiten zur Mo-
dellierung der Sektorenkopplung von Industrie und Energiewirtschaft zu erforschen. Dabei werden auch die vor-
handenen Infrastrukturen an die Bedarfe der Zukunft angepasst sowie Netzanbindungen und Transportmöglich-
keiten von Stoffen und Produkten ausgebaut.

Die chemische Industrie ist für das Mitteldeutsche Revier ein tragender und unverzichtbarer Wirtschaftszweig, der
wie die Ernährungswirtschaft eng mit der Energiewirtschaft verbunden ist. Der Verlust des preisgünstigen Prozess-
dampfes und der Wärme aus der Braunkohleverstromung wird kompensiert werden, indem alternative und preis-
günstige, kohlendioxid-neutrale Versorgungskonzepte für die Unternehmen entwickelt und unterstützt werden.
Dazu werden industrielle Cluster nachhaltig und unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher und technologi-
scher Erkenntnisse weiterentwickelt und eine zirkuläre Kohlenstoffwirtschaft etabliert. Im Rahmen gemeinsamer
Forschungen und Entwicklungen von Wirtschaft und Wissenschaft sind die Entwicklung neuer, verwendungsoffe-
ner Technologien mit Anschlussfähigkeit an das vorhandene industrielle Erbe als Entwicklungspotenziale für die
Zukunft, der Aufbau von Demonstrationsanlagen bis hin zu technologischen Systemen mit Nachweis der Funk-
tionstüchtigkeit im Einsatzbereich (Reallabore), die Hebung von Potenzialen und Kooperationen der angewandten
außeruniversitären und universitären Forschungslandschaft im Mitteldeutschen Revier und die Förderung innova-
tiver und nachhaltiger Technologien sowie Geschäftsmodelle voranzubringen. Die im Rahmen des BioEconomy-
Clusters laufenden Forschungen zur verstärkten Nutzung der Biomasse als Rohstoff werden intensiviert.

Mit der modernen Glasbranche verfügt das Mitteldeutsche Revier über eine zukunftsträchtige Branche. Um den
wirtschaftlichen Schwerpunkt des Glasbaus mit seinen Werten und Expertisen zu stärken, ist die Gründung des
Glascampus Torgau – Professional School – für die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie im Mitteldeutschen
Revier zu unterstützen.

Auch die ländlich geprägten Regionen des Mitteldeutschen Reviers können sich als Wirtschaftsstandorte positio-
nieren.

Die Stärkung des Logistik- und Automobilsektors ist Motor für neue Verkehrs- und Mobilitätskonzepte. Das
Mitteldeutsche Revier entwickelt sich zum europäischen Logistikhub.

Mit der Logistikdrehscheibe Leipzig/Halle, mit den führenden internationalen Mobilitätsunternehmen sowie der
umliegenden Zulieferindustrie wird an der Mobilität der Zukunft geforscht, entwickelt und gebaut. Die bestehenden
Wertschöpfungsketten im Automobil- und Mobilitätssektor werden ausgeweitet. Dies schließt die Entwicklung von
neuen Antriebskonzepten (Batteriezellen, wasserstoffbasierte Brennstoffzelle und so weiter) – auch im Hinblick auf
die Biologistik – ebenso mit ein wie die Entwicklung von Speichertechnologien sowie neuer Verkehrs‑, Elektromo-
bilitäts- und Logistikkonzepte. Das Mitteldeutsche Revier bietet aufgrund seiner zentralen Lage ideale Vorausset-
zungen für den weiteren Ausbau als europäischen Logistikhub.

Das Mitteldeutsche Revier ist ein führender Innovationshub in Deutschland und Europa und stellt sich als
Modell- und Laborregion den Fragen, wie wir in Zukunft leben wollen.

Durch die Entstehung eines lebendigen Innovationssystems kann ein qualitativer Wachstumsvorteil erwachsen,
der von Flexibilität, Dynamik und Gründungskultur gekennzeichnet ist. Da Landflucht, Abwanderung und demogra-
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phischer Wandel das Mitteldeutsche Revier vor große Herausforderungen stellen, ist diese Region prädestiniert,
als Modell- oder Laborregion im besonderen Maße an der Entstehung neuer technologischer Lösungen teilzuha-
ben und aktiv mitzuwirken. Hierbei ist die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, sowohl vom ländlichen Raum her
als auch im Kontext der Stadt-Umland-Beziehung zu denken. Es bedarf dafür an Experimentierfeldern und Real-
laboren, um technologische Potenziale zur Gestaltung des Lebens von morgen auszureizen. Es soll eine Modell-
und Laborregion Deutschlands und Europas entstehen, in der neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen
für das Leben von morgen entwickelt und erprobt werden. Mit einem Zentrum für regionale Entwicklung Zeitz (ZRZ)
soll ein Ort geschaffen werden, in dem das Leben von morgen auf Basis neuer technologischer Werkzeuge neu
gedacht und entwickelt werden soll. Es soll Antworten darauf finden, wie in der Zukunft auch außerhalb der Metro-
polen gelebt werden kann. Um Regionalentwicklung neu denken zu können, soll sich das ZRZ auch mit der Frage
auseinandersetzen, wie der ländliche Raum besser mit der Stadt vernetzt werden kann – und umgekehrt. Ziel ist es
unter anderem, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum auch im 21. Jahrhundert mit seinen
ökologischen und meteorologischen Bedingungen in Einklang zu bringen. Das Zentrum zeichnet sich durch einen
hohen fachlichen Anspruch, Internationalität, Praxisnähe aus und gibt den notwendigen Freiraum, kreativ, quer-
denkend und innovativ zukunftsweisende Lebenskonzepte zu entwickeln und zu erproben. Es leistet damit einen
Beitrag zur Landesentwicklung. Mit einem interdisziplinären Institut für Strukturwandel und Biodiversität wird unter
Einbindung von Naturwissenschaften, Umweltwissenschaften, Technik, Recht und Ökonomie der anstehende
Strukturwandel auf wissenschaftlicher Basis begleitet.

Digitalisierung, Bildung und Kreativität sind Triebfedern für die Entstehung neuer Geschäftsmodelle, hohe
Wertschöpfung und ein qualifiziertes Fachkräftepotenzial im Mitteldeutschen Revier.

Mitteldeutschland soll bei der Digitalisierung unter anderem der industriellen Wertschöpfungsketten Vorreiter wer-
den. Daraus entstehen Fabriken der Zukunft, in denen mit möglichst geringem Energieverbrauch, einer optimierten
Kohlendioxid-Bilanz, digital-smarten Produktionslösungen und 5G/6G-Konnektiviät rationell und ressourcenscho-
nend die vierte industrielle Revolution stattfindet. Als Wissens-, Forschungs-, Transfer- und Bildungsregion verfügt
das Mitteldeutsche Revier hierfür über ideale Voraussetzungen. Mit den Hochschulen sowie den außeruniversitä-
ren Forschungs- und Bildungseinrichtungen im Revier existiert ein hohes Zukunftspotenzial, welches es zu nutzen
und auszubauen gilt. Oberzentren werden sich künftig als Smart City etablieren, die insbesondere entlang der
Entwicklungsachsen aber auch generell Strahlkraft in die Region entfalten werden. Sie werden sich durch eine
intelligente, 5G-basierte Verkehrsleittechnik, Park- und Verkehrsvorrang für E-Mobilität, eine flächendeckende
Ladeinfrastruktur und eine digital vernetzte Urbanität auszeichnen. Grundlagen für einen autonomen und hoch-
automatisierten öffentlichen Personennahverkehr werden geschaffen.

Das Zusammenwirken von Forschung und Entwicklung einerseits und einer leistungsfähigen Kliniklandschaft so-
wie Unternehmen andererseits schafft zusätzliche Synergien für einen hochentwickelten Life-Science-Cluster, der
sich insbesondere im Bereich E-Health, Biotech und Künstliche-Intelligenz-basierter Diagnostik als besonders
leistungsfähig erweist.

Um die Region als lebendiges Zentrum der Medienwirtschaft mit nationaler und internationaler Strahlkraft weiter-
zuentwickeln, werden die bestehenden Strukturen am Medienstandort Halle/Leipzig als innovativer und kreativer
Ausbildungs- und Lernort verstärkt, der Medienschaffenden der Zukunft praxisnah und interdisziplinär Fähigkeiten
und Kenntnisse für die Herausforderungen der Gestaltung der sich rasant verändernden Medienwelt vermittelt.
Multifunktionale Zentren verbinden Kultur, Kreativwirtschaft und Gesellschaft und fördern kreative Entwicklungs-
potenziale.

Bildungs-, Qualifizierungs-, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen die Basis für zukünftige hochwertige
Industriearbeitsplätze und unterstützen ein lebenslanges Lernen über vernetzte Angebote, Initiativen für digitale
Lehr- und Lernmethoden und -kompetenzen vor allem in den Mittel- und Grundzentren des Reviers.

Die Regionen des Mitteldeutschen Reviers sind Heimat, Anziehungspunkte und lebenswerte Orte.

Das Revier gewinnt eine hohe Lebensqualität aus dem Ineinandergreifen und der Vernetzung städtischer und
ländlicher Räume mit urban-vitalen Quartieren und einer vielseitigen Kulturlandschaft sowie Bergbaufolgeland-
schaft mit einer hohen Umwelt-, Lebens- und Wohnqualität, was es nicht nur zu einer lebenswerten Wachstums-
region, sondern auch touristisch und für Naherholung anziehend macht. Vielfältige Kultur- und Tourismusangebote
zwischen Tradition und Moderne, Landschaft und Landwirtschaft, Genuss und Gesundheit machen die Region als
Lebens- und Urlaubsort über die Reviergrenzen hinaus attraktiv. Internationale Großveranstaltungen wie Messen
und Sportereignisse sind Werbung, Wirtschaftsfaktor und Identitätsförderung zugleich. Traditionsbewusstsein und
Geschichte werden befördert und schaffen Identifizierung mit dem Revier.

Der Auf- und Ausbau vernetzter Mobilitätsangebote und attraktiver Verkehrsinfrastrukturen sollen den Zugang zu
Wohn- und Arbeitsorten, Kultur, Wissenschaft, Informationen und Märkten eröffnen. Modernste Ausstattungen in
Arztpraxen und Krankenhäusern sowie telemedizinische Angebote sichern die Gesundheitsversorgung zuverlässig
ab. Zeitgemäße und flexible Kinderbetreuung sowie Schul- und Bildungsangebote nach internationalen und
modernsten Standards bilden wichtige Ankerpunkte für junge Familien.

Dieses Bild des Mitteldeutschen Reviers steht einer laufenden Überprüfung und Weiterentwicklung im Dialog mit
der Region offen.

1806 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



Anmerkung:

Für das Mitteldeutsche Revier zeichnen sich derzeit ohne Ableitung einer näheren Priorisierung folgende beson-
dere Handlungs- oder Projektfelder ab, die wie das Leitbild ebenfalls weiterzuentwickeln sind:

1. Verkehrsinfrastruktur und Mobilität (Verkehrskonzeption und Verkehrsneukonzeption und Realisierung),

2. Wirtschaftsentwicklung,

3. Fachkräftesicherung,

4. Digitalisierung,

5. Energie,

6. Innovation, Forschung und Entwicklung (FuE),

7. Siedlungsentwicklung,

8. Modell- und Laborregion „Zukunft“,

9. Kultur und Kreativwirtschaft,

10. Landwirtschaft,

11. Umwelt- und Lebensqualität,

12. Tourismus,

13. Lernen, Daseinsvorsorge, Gesundheit,

14. Ansiedlung von Einrichtungen (Bundes-, FuE-Einrichtungen und so weiter).

1807Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



Anlage 3
(zu § 1 Absatz 3)

Leitbild zum Rheinischen Revier
(Land Nordrhein-Westfalen)

vom 14. März 2019

L e i t b i l d f ü r d a s R h e i n i s c h e Z u k u n f t s r e v i e r :

Europäische Modellregion für Energieversorgungs- und Ressourcensicherheit

Als Europäische Modellregion für Energieversorgungs- und Ressourcensicherheit setzt das Rheinische Zukunfts-
revier auf die nachhaltige Weiterentwicklung der industriellen Wertschöpfungsketten im Rheinischen Revier. Ziel ist
es, für die sinkende oder wegfallende Wertschöpfung aus der Kohle adäquaten Ersatz bei Wertschöpfung und
Beschäftigung zu schaffen. Das Rheinische Zukunftsrevier leistet so auch einen Beitrag für die nachhaltige Mo-
dernisierung des Industrielandes Deutschland.

Zur Schaffung neuer Wertschöpfungsketten und zukunftssicherer Arbeitsplätze bestehen im Rheinischen Revier
Ansatzpunkte in folgenden Zukunftsfeldern:

– Energie und Industrie: Das Rheinische Revier soll sich als Energierevier der Zukunft positionieren und ein
Modellstandort im künftigen Energiesystem werden. Das Rheinische Revier weist eine hohe Lagekompetenz
für die Investition in das durch die Energiewende neu zu konzipierende Produkt „Versorgungssicherheit“ auf.

– Innovation und Bildung: Das Revier soll eine wegweisende Kultur für Gründung und Wachstum durch syste-
matischen Wissens- und Technologietransfer entwickeln („Innovation Valley Rheinland“). Ausgründungen und
Impulse aus Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen führen zu neuen Ansiedlungen im Revier.

– Ressourcen und Agrobusiness: Die Region entwickelt sich zu einer Modellregion für geschlossene Stoffkreis-
läufe und Kreislaufwirtschaft, die neue Wertschöpfungen im Bereich der Bioökonomie etabliert.

– Raum und Infrastruktur: Die großen Herausforderungen sollen als Möglichkeit für eine zukunftsfähige, ambi-
tionierte und dynamische Raumentwicklung genutzt werden. Dabei benötigen sowohl die Tagebaurandkommu-
nen als auch die durch Neu- oder Umplanung vormals geplanter Abbaugebiete betroffenen Kommunen beson-
dere Unterstützung. Die Neuordnung und -gestaltung des Raums und die Weiterentwicklung der Siedlungen als
ORTE DER ZUKUNFT in einem MOBILITÄTSREVIER DER ZUKUNFT soll mit dem Anspruch verknüpft werden,
wegweisende Schritte in eine innovative und klimafreundliche Zukunft mit hoher Lebensqualität zu gehen. Eine
gute infrastrukturelle Anbindung des Rheinischen Reviers zu den umliegenden Oberzentren und zur Entlastung
dieser Oberzentren ist eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen dieses Konzepts. Das Mobilitätsrevier
der Zukunft besteht aus mehr als aus infrastrukturellen Maßnahmen – es wird zur Modellregion für Mobilität 4.0,
unter anderem Digitales Mobilitätssystem Rheinisches Revier, Mobilitätszentrale Rheinisches Revier, innovative
Personenmobilität und Stadtlogistik, Startup- und Transferzentrum digitalisierte und vernetzte Mobilität.

Es soll eine Internationale Bau- und Technologieausstellung Rheinisches Zukunftsrevier ausgerufen werden, die
als Klammer und Schaufenster die Maßnahmen in den Zukunftsfeldern präsentiert.

Zuständig für den Strukturwandel im Rheinischen Revier ist die Zukunftsagentur Rheinisches Revier. Die Zukunfts-
agentur muss in Zusammenarbeit mit Bund und Land sicherstellen, dass in der Region eine auf den Stärken der
Region aufbauende Entwicklung mit wirkungsvollen Impulsen versehen wird. Dazu arbeitet sie mit allen Akteuren
der Region zusammen, mit den Kommunen, der Wirtschaft, den Sozialpartnern und Verbänden und der Zivilgesell-
schaft.
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Anlage 4
(zu den §§ 20 und 21)

Verkehrsvorhaben nach den §§ 20 und 21

Abschnitt 1

Bau- und Ausbauvorhaben nach § 20

Lfd.
Nr. Bezeichnung Projektziel

1 Bundesautobahn A 4 Autobahndreieck
Dresden-Nord (A 13) – Bundesgrenze
Deutschland-Polen

Erweiterung auf sechs Fahrstreifen

2 Bundesstraßenverbindung Mittel-
deutschland – Lausitz (MiLau)

Neubau oder Erweiterung einer Bundesstraße

3 Bundesstraße 2, Tunnel im Bereich des
Kulturdenkmals AGRA-Park Leipzig/
Markkleeberg

Erneuerung mit Neubau einer Tunnelquerung im Bereich AGRA Park/
Leipzig/Markkleeberg

4 Bundesstraße 176, Verlegung westlich
Neukieritzsch

zweistreifiger Neubau

5 Innerlausitzer Bundesfernstraßen Aus-
und Neubau Bundestraßenverbindung
A 4 – A 15

Aus-/Neubau Verbindung A 4 – A 15 (B 96, B 156, B 115)

6 Bundestraße 86 Ortsumgehung
Annarode-Siebigerode

Neubau einer Bundesstraße

Abschnitt 2

Ausbau von Schieneninfrastrukturen nach § 21

Lfd.
Nr. Bezeichnung Projektziel

1 Bahnhof Berlin-Schönefeld Neubau 740m-Gleis

2 Bahnhof Berlin-Grünau Spurplanoptimierung

3 Strecke Berlin-Grünau – Königs
Wusterhausen

Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde, viergleisiger Ausbau
Zeuthen – Königs Wusterhausen, Entflechtung S-Bahn und zwei-
gleisige Fernbahndurchbindung Bahnhof Königs Wusterhausen

4 Bahnhof Königs Wusterhausen Neubau 740m-Gleis und Anpassung Nordkopf

5 Bahnhof Lübbenau Elektrifizierung der Nebengleise und Spurplanänderung

6 Strecke Lübbenau – Cottbus zweigleisiger Ausbau, Anpassung Spurplan Bahnhof Cottbus

7 Bahnhof Cottbus Schaffung eines 740m-Gleises

8 Bahnhof Eisenhüttenstadt Erhöhung Durchfahrgeschwindigkeit auf bis zu 100 Kilometer pro
Stunde und Modernisierung Behandlungsanlagen

9 Bahnhof Bischdorf Schaffung eines 740m-Gleises und Errichtung eines ESTW/DSTW

10 Strecke Cottbus – Forst Elektrifizierung

11 Strecke Graustein – Spreewitz Elektrifizierung und Reaktivierung von Verbindungskurven, Schaf-
fung von 740m-Gleisen in Spreewitz

12 Strecke Leipzig – Falkenberg – Cottbus Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde und Errichtung von
ESTW/DSTW, zweigleisige Einbindung in den Knoten Leipzig

13 Knoten Falkenberg DSTW-Errichtung, 740m-Gleise und Spurplanoptimierung ein-
schließlich Zulaufstrecken im künftigen Bedienbereich, Geschwin-
digkeitserhöhung auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde (Strecke
6345) oder 120 Kilometer pro Stunde (Strecken 6133 und 6207)

14 Strecke Cottbus – Priestewitz –
Dresden

Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde, zweigleisiger Begeg-
nungsabschnitt zwischen Ruhland und Priestewitz, Blockverdich-
tung, Schaffung 740m-Gleise in Senftenberg

15 Knoten Ruhland Ausbau einschließlich Schwarzheide/Lauchhammer
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Lfd.
Nr. Bezeichnung Projektziel

16 Strecke Weißkollm Süd – Lohsa West Neubau elektrifizierte Verbindungskurve

17 Strecke Cottbus – Guben – Grünberg Elektrifizierung Guben – Grenze Deutschland/Polen

18 Strecke Naumburg – Halle Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde

19 Strecke Berlin – Cottbus – Weißwasser
– Görlitz (– Breslau)

zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung für 160 oder 200 Kilo-
meter pro Stunde

20 Strecke Dresden – Bautzen – Görlitz –
Grenze Deutschland/Polen (– Zittau)

Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde und Elektrifizierung

21 Strecke Dresden – Bischofswerda –
Wilthen – Zittau

Ausbau für Flügelverkehre Dresden – Görlitz/Zittau und Elektrifizie-
rung

22 Strecke Arnsdorf – Kamenz – Hosena
(– Hoyerswerda – Spremberg)

Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde und Elektrifizierung,
Verbindungskurve Hosena

23 Strecke Leipzig – Bad Lausick
(– Geithain – Chemnitz)

Elektrifizierung und Begegnungsabschnitte

24 Strecke Aachen – Köln dreigleisiger Ausbau Aachen – Düren

25 Bahnhof Leuna-Werke Nord Verlegung der Station außerhalb des Werksgeländes mit barriere-
freier Zuwegung zu den Bahnsteigen

26 Strecke Merseburg – Querfurt Herstellung barrierefreier, moderner Bahnsteige und Verbesserung
der Anbindungen an den öffentlichen Raum in Merseburg-Berg-
mannsring, Beuna, Frankleben, Braunsbedra Ost, Braunsbedra,
Krumpa, Mücheln Stadt, Mücheln Bahnhof, Langeneichstädt und
Nemsdorf-Göhrendorf

27 Strecke Weißenfels – Zeitz Herstellung moderner, barrierefreier Bahnsteige und Verbesserung
der Anbindungen an Mittelbahnsteige und den öffentlichen Raum

28 Bahnhof Bitterfeld Neubau des Empfangsgebäudes unter Berücksichtigung der Anfor-
derungen der Barrierefreiheit und eines modernen Bahn- und Kun-
denbetriebs

29 S 11-Ergänzungspaket Angebotserweiterung und Qualitätssteigerung im Knoten Köln unter
anderem Ausbau Köln Hauptbahnhof und Köln-Deutz mit einem
neuen S-Bahnsteig mit zwei Gleisen

30 S-Bahn Köln, Köln – Mönchengladbach Verlagerung von Regionalbahnleistungen auf S-Bahn, zweigleisiger
Ausbau zwischen Rheydt Hauptbahnhof und Rheydt-Odenkirchen
und Neubau von drei Haltepunkten

31 Ausbau des mitteldeutschen
S-Bahn Netzes und Ausweitung von
Regionalexpressverbindungen im
Süden Sachsen-Anhalts

Neuanlage weiterer Stationen im S-Bahn-Netz in den Landkreisen
Burgenland, Saalekreis, Anhalt-Bitterfeld und der kreisfreien Stadt
Halle (Saale)

32 Verbindungskurve Großkorbetha Neubau einer Verbindungskurve zwischen den Strecken Leipzig –
Großkorbetha und Halle – Großkorbetha

33 S-Bahn Leipzig – Merseburg Ausbau und Ertüchtigung der S-Bahn-Verbindung Leipzig – Mark-
ranstädt – Merseburg/Naumburg auf bis zu 160 Kilometer pro
Stunde

34 S-Bahn Leipzig – Pegau – Zeitz – Gera Ausbau und Ertüchtigung der S-Bahn-Verbindung Leipzig – Pegau –
Zeitz – Gera auf bis zu 120 Kilometer pro Stunde und Elektrifizie-
rung

35 S-Bahn-Verknüpfungspunkt Südsehne
Leipzig

Anpassung bestehender S-Bahnstationen zur Einbindung des
Straßenbahnprojekts Südsehne Leipzig

36 Strecke Leipzig – Grimma (– Döbeln) Machbarkeitsstudie Elektrifizierung

37 Strecke Karlsruhe – Stuttgart
– Nürnberg – Leipzig/Dresden

dreigleisiger Ausbau Böhlen – Neukieritzsch

38 S-Bahn-Netz Rheinisches Revier Angebotserweiterung und Qualitätssteigerung an der Rheinschiene
unter anderem durch abschnittsweise Elektrifizierung, zweigleisigen
Ausbau mit der Herstellung moderner, barrierefreier Bahnsteige

1810 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



Abschnitt 3

Begriffsbestimmungen

Für die Bau- und Ausbauvorhaben nach dieser Anlage sind folgende Begriffsbestimmungen anzuwenden:

1. A: Bundesautobahn,

2. AD: Autobahndreieck,

3. AK: Autobahnkreuz,

4. AS: Anschlussstelle,

5. B: Bundesstraße,

6. BA: Bauabschnitt,

7. DSTW: Digitales Stellwerk,

8. ESTW: Elektronisches Stellwerk,

9. OU: Ortsumfahrung,

10. 740m-Gleis: Gleis, welches der Sicherstellung der Befahrbarkeit des Netzes für 740 Meter lange Güterzüge
dient; 740 Meter lange Güterzüge benötigen für eine reibungslose Betriebsabwicklung eine
Überholgleislänge von mindestens 750 Metern (700 Meter Zuglänge + 2 Loks je 20 Meter
+ 10 Meter Bremsreserve).
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Anlage 5
(zu § 22)

Verkehrsvorhaben nach § 22

Abschnitt 1

Bau- und Ausbauvorhaben nach § 22 Absatz 1

Lfd.
Nr. Bezeichnung

1 B 97, OU Groß Oßnig

2 B 97, OU Cottbus (A 15 – B 168), 2. BA

3 B 97, OU Cottbus, 3. BA

4 B 101, OU Elsterwerda

5 B 169, OU Elsterwerda

6 B 169, OU Plessa

7 B 169, OU Schwarzheide-Ost

8 B 169, OU Allmosen

9 B 169, OU Lindchen

10 B 169, OU Neupetershain Nord

11 B 169, OU Klein Oßnig und OU Annahof/Klein Gaglow

12 A 13, AK Schönefeld (A 10/A 113) – AD Spreewald (A 15)

13 B 97, OU Ottendorf-Okrilla mit AS

14 B 115, OU Krauschwitz

15 B 156, OU Malschwitz/Niedergurig

16 B 156, OU Bluno

17 B 178, Nostitz – A 4 (BA 1.1)

18 B 178, Zittau – Niederoderwitz (BA 3.3)

19 A 4, AD Nossen (A 14) – AD Dresden-Nord (A 13)

20 B 51, Köln/Meschenich

21 B 56, OU Euskirchen

22 B 56, OU Swisttal/Miel (m AS A 61)

23 B 56, Jülich – AS Düren (A 4)

24 B 57, OU Baal

25 B 57, OU Gereonsweiler

26 B 59, OU Allrath

27 B 221, OU Scherpenseel

28 B 221, Geilenkirchen – AS Heinsberg

29 B 221, OU Unterbruch

30 B 264, OU Golzheim
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Lfd.
Nr. Bezeichnung

31 B 265, OU Liblar – OU Hürth/Hermülheim

32 B 266, OU Mechernich/Roggendorf

33 B 399, N-OU Düren

34 B 477, OU Niederaußem

35 B 477, Bergheim/Rheidt

36 A 14, Leipzig-Ost – AD Parthenaue (A 38)

37 A 72, Borna-Nord – AD A 38/A 72 (BA 5.2 AS Rötha – AD A 38/A 72)

38 B 2, OU Groitzsch/Audigast

39 B 2, Verlegung bei Zwenkau

40 B 2, OU Hohenossig

41 B 2, OU Wellaune

42 B 7, Verlegung nördlich Frohburg (Landesgrenze Freistaat Thüringen - Freistaat Sachsen – A 72)

43 B 87n, Leipzig (A 14) – Landesgrenze Freistaat Sachsen - Brandenburg

44 B 107, OU Grimma (3. BA)

45 B 169, AS Döbeln-Nord (A 14) – Salbitz

46 B 169, Salbitz – B 6

47 B 181, Neu- und Ausbau westlich Leipzig

48 B 186, Verlegung westlich Markranstädt

49 B 6, OU Großkugel

50 B 6, OU Gröbers

51 B 6, OU Bruckdorf

52 B 6, AS B 6n (A 9) – B 184

53 B 80, OU Aseleben

54 B 86, OU Mansfeld

55 B 87, OU Weißenfels (Südtangente)

56 B 87, OU Wethau

57 B 87, OU Naumburg

58 B 87, OU Bad Kösen

59 B 87, OU Taugwitz/ OU Poppel – OU Gernstedt

60 B 87, OU Eckartsberga

61 B 91, OU Naundorf

62 B 180, OU Aschersleben/Süd – Quenstedt

63 B 180, OU Farnstädt

64 B 181, OU Zöschen-Wallendorf – Merseburg

Abschnitt 2

Ausbau von Schieneninfrastrukturen nach § 22 Absatz 2

Lfd.
Nr. Bezeichnung

1 Elektrifizierung ABS (Leipzig –) Geithain – Chemnitz

2 Knoten Köln, Westspange
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Abschnitt 3

Begriffsbestimmungen

1. A: Bundesautobahn,

2. ABS: Ausbaustrecke,

3. AD: Autobahndreieck,

4. AK: Autobahnkreuz,

5. AS: Anschlussstelle,

6. B: Bundesstraße,

7. BA: Bauabschnitt,

8. N-OU: Nord-Ost-Umgehung,

9. OU: Ortsumfahrung.

Artikel 2

Änderung des
Bundesfernstraßengesetzes

Das Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1528) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. § 17e Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird das Wort „oder“ am Ende durch ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 5 wird nach dem Wort „Verkehrsengpässe“ das Wort „oder“ eingefügt.

c) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 eingefügt:

„6. ihrer Bedeutung bei der Verbesserung der Infrastruktur in den Revieren nach § 2 des Investitionsgesetzes
Kohleregionen vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1795)“.

2. Die Tabelle der Anlage wird wie folgt gefasst:

„
Lfd.
Nr. Bezeichnung

1 A 1 Dreieck Hamburg-Südost – Hamburg-Harburg

2 A 1 Neuenkirchen/Vörden – Münster-Nord

3 A 1 Köln-Niehl – Kreuz Leverkusen

4 A 1 Kreuz Wuppertal-Nord (A 43)

5 A 1 Westhofener Kreuz (A 45)

6 A 1 Blankenheim – Kelberg

7 A 2 Kreuz Bottrop (A 31)

8 A 3 Kreuz Kaiserberg (A 40)

9 A 3 Kreuz Oberhausen (A 2/ A 516)

10 A 3 Köln-Mülheim – Kreuz Leverkusen (A 1)

11 A 3 Wiesbadener Kreuz (A 66)

12 A 3 Kreuz Biebelried (A 7) – Kreuz Fürth/Erlangen (A 73)

13 A 4 Kreuz Köln-Süd (A 555)

14 A 4 AD Nossen (A 14) – Bundesgrenze Deutschland/Polen

15 A 6 Saarbrücken-Fechingen – St. Ingbert-West

16 A 6 Heilbronn/Untereisesheim – Heilbronn/Neckarsulm

17 A 6 Kreuz Weinsberg (A 81) – Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim (A 7)

18 A 7 Hamburg/Heimfeld – Hamburg/Volkspark

19 A 7 Kreuz Rendsburg – Rendsburg/Büdelsdorf

20 A 8 Mühlhausen – Hohenstadt
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Lfd.
Nr. Bezeichnung

21 A 8 Kreuz München Süd (A 99) – Bundesgrenze Deutschland – Österreich

22 A 14 AS Leipzig-Ost – AD Parthenaue

23 A 20 Westerstede (A 28) – Weede

24 A 26 Drochtersen (A 20) – Dreieck Hamburg-Stillhorn (A 1)

25 A 33 Bielefeld/Brackwede – Borgholzhausen einschließlich Zubringer Ummeln

26 A 33 Dreieck Osnabrück-Nord (A 1) – Osnabrück-Belm

27 A 39 Lüneburg – Wolfsburg

28 A 40 Duisburg-Homberg – Duisburg-Häfen

29 A 44 Ratingen (A 3) – Velbert

30 A 45 Hagen (A 46) – Westhofen (A 1)

31 A 46 Westring – Kreuz Sonnborn (L 418)

32 A 49 Bischhausen – A 5

33 A 52 AK Mönchengladbach (A 61) – AK Neersen (A 44)

34 A 57 Kreuz Köln-Nord (A 1) – Kreuz Moers (A 40)

35 A 61 Kreuz Frankenthal (A 6) – Landesgrenze Rheinland-Pfalz - Baden-Württemberg

36 A 66 Kreuz Wiesbaden-Schierstein – Kreuz Wiesbaden

37 A 81 Böblingen/Hulb – Sindelfingen Ost

38 A 94 Malching – Pocking (A 3)

39 A 99 Dreieck München Süd-West (A 96) – Kreuz München Süd (A 8)

40 A 100 Dreieck Neukölln (A 113) – Storkower Straße

41 A 111 Landesgrenze Berlin – Brandenburg – einschließlich Rudolf-Wissell-Brücke (A 100)

42 A 281 Eckverbindung in Bremen

43 A 445 Werl-Nord – Hamm-Rhynern (A 2)

44 A 553 AK Köln-Godorf (A 555) – AD Köln-Lind (A 59)

45 A 643 Dreieck Mainz (A 60) – Mainz-Mombach

46 B 6 OU Bruckdorf

47 B 6 OU Gröbers

48 B 6 OU Großkugel

49 B 7 Verlegung nördlich Frohburg (Landesgrenze Freistaat Thüringen – Freistaat Sachsen – nördlich
Frohburg)

50 B 7 Altenburg (B 93) – Landesgrenze Freistaat Thüringen – Freistaat Sachsen

51 B 19 OU Meiningen

52 B 85 Altenkreith – Wetterfeld

53 B 87 OU Naumburg − Wethau

54 B 101 OU Elsterwerda

55 B 112 OU Frankfurt (Oder)

56 B 169 OU Klein Oßnig und OU Annahof/Klein Gaglow

57 B 169 OU Plessa

58 B 178 Nostitz – A 4 (AS Weißenberg)

59 B 87 OU Weißenfels

60 B 181 Neu- und Ausbau westlich Leipzig (A 9 bis Stadtgrenze Leipzig)

61 B 207 (E 47) Fehmarnsundquerung
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Lfd.
Nr. Bezeichnung

62 B 221 OU Scherpenseel

63 B 221 OU Unterbruch

64 E 47 Feste Fehmarnbeltquerung
(Puttgarden – Grenze der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone)

65 B 402/B 213/ B 72 (E 233) Meppen (A 31) – Cloppenburg (A 1)“.

Artikel 3

Änderung des
Allgemeinen Eisenbahngesetzes

Das Allgemeine Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1531) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 18e Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 5 wird nach dem Wort „Verkehrsengpässe“ das Wort „oder“ eingefügt.

c) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 eingefügt:

„6. ihrer Bedeutung bei der Verbesserung der Infrastruktur in den Revieren nach § 2 des Investitionsgesetzes
Kohleregionen vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1795)“.

2. In der Anlage 1 wird der Tabelle folgende Nummer 42 angefügt:

„42 ABS Leipzig – Chemnitz“.

Artikel 4

Änderung des
Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetzes

Das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz vom
22. März 2020 (BGBl. I S. 640) wird wie folgt geändert:

1. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

„§ 2a

Verkehrswegeinfrastrukturprojekte
zur Strukturstärkung

Durch Maßnahmengesetz anstelle eines Verwal-
tungsakts kann der Deutsche Bundestag abweichend
von § 18 Absatz 1 des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes und von § 17 Absatz 1 des Bundesfernstraßenge-
setzes die folgenden Verkehrsinfrastrukturprojekte mit
dem Ziel der Strukturförderung der ehemaligen Koh-
leregionen zulassen:

1. den Ausbau und die Elektrifizierung der Eisen-
bahnstrecke von Berlin über Cottbus, Weißwas-
ser nach Görlitz,

2. den Ausbau und die Elektrifizierung der Eisen-
bahnstrecke von Dresden über Bautzen nach
Görlitz,

3. den Ausbau der Eisenbahnstrecke von Leipzig
über Falkenberg nach Cottbus,

4. den Ausbau der Eisenbahnstrecke von Cottbus
über Priestewitz nach Dresden,

5. den Ausbau der Eisenbahnstrecke von Leipzig
über Bad Lausick und Geithain nach Chemnitz,

6. den Ausbau der S-Bahnstrecke von Leipzig über
Makranstädt nach Merseburg/Naumburg,

7. den Ausbau und die Elektrifizierung der S-Bahn-
strecke von Leipzig über Pegau und Zeitz nach
Gera,

8. den Neubau der Eisenbahnstrecke zwischen den
Strecken von Leipzig nach Großkorbetha und
von Halle/Saale nach Großkorbetha,

9. den Ausbau und Neubau der Westspange im
Rahmen des Eisenbahnknotens Köln,

10. den Ausbau der Eisenbahnstrecke von Köln
nach Aachen,

11. den Ausbau und die Elektrifizierung der S-Bahn-
strecke von Kerpen-Horrem nach Bedburg,

12. den Ausbau der S-Bahnstrecke von Köln nach
Mönchengladbach,

13. den Bau- und Ausbau einer Bundesstraßenver-
bindung Mitteldeutschland – Lausitz vom Mittel-
deutschen Revier bis Weißwasser/Bundes-
grenze Polen,

14. den Neubau und Ausbau einer Bundesstraßen-
verbindung zwischen den Autobahnen A 4 und
A 15,

15. den Bau und Ausbau der Bundesstraße 97 –
Ortsumgehung Cottbus, 3. Bauabschnitt und
Ortsumgehung Groß Ossnig – und

16. den Ausbau der A 13 Autobahnkreuz Schönefel-
der Kreuz – Autobahndreieck Spreewald.

Die Zulassung schließt die für den Betrieb des jewei-
ligen Verkehrsweges notwendigen Anlagen mit ein.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach der Angabe „§ 2 Satz 1“ werden die
Wörter „und in § 2a Satz 1 Nummer 1 bis 12“
eingefügt.
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bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Für die in § 2a Satz 1 Nummer 13 bis 16
genannten Verkehrsinfrastrukturprojekte ist
Träger die Autobahn GmbH des Bundes.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „§ 2
Satz 1 Nummern 1 bis 7“ die Wörter „oder
§ 2a Nummer 1 bis 12“ eingefügt und das
Wort „und“ am Ende durch ein Komma er-
setzt.

bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch
das Wort „und“ ersetzt.

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

„3. für die in § 2a Satz 1 Nummer 13 bis 16
genannten Verkehrsinfrastrukturprojekte
das Fernstraßen-Bundesamt.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach der Angabe „§ 2
Satz 1“ die Wörter „und § 2a Satz 1“ eingefügt.

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird das Wort „und“ am Ende
durch ein Komma ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch
das Wort „und“ ersetzt.

cc) Folgende Nummer 4 wird angefügt:

„4. die §§ 17a bis 17e des Bundesfernstra-
ßengesetzes.“

4. In § 7 Absatz 3 werden nach der Angabe „§ 2 Satz 1“
die Wörter „oder § 2a Satz 1“ eingefügt.

5. In § 8 Absatz 1 Satz 3 werden nach der Angabe „§ 2
Satz 1“ die Wörter „oder § 2a Satz 1“ eingefügt.

6. In § 11 Absatz 2 wird nach dem Wort „Bundeswas-
serstraßen“ das Wort „Bundesfernstraßen“ einge-
fügt.

7. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach der Angabe „§ 2 Satz 1“
die Wörter „oder § 2a Satz 1“ eingefügt.

b) In Absatz 3 werden nach der Angabe „§ 2 Satz 1“
die Wörter „oder § 2a Satz 1“ eingefügt.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 14. August 2020 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 8. August 2020

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t
S t e i n m e i e r

D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

P e t e r A l t m a i e r

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r V e r k e h r u n d d i g i t a l e I n f r a s t r u k t u r

A n d r e a s S c h e u e r
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Vstupní materiály, informace a zdroje dat 
 

 zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění, dále jen „občanský zákoník“, 
 zákon č. 304/2013 Sb., v platném znění, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

a o evidenci svěřenských fondů, dále jen „zákon o veřejných rejstřících“, 
 usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7Cmo 162/2018, dále jen „judikát Vrchního soudu“, 
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“, 

 stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů 
 zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, v platném znění, dále jen „zákon o skutečných majitelích“, 
 materiály z připomínkového řízení k návrhu novely zákona o skutečných majitelích, 
 publikace „Úmluvy Mezinárodní organizace práce ratifikované Českou republikou“ (kolektiv 

autorů, vydáno 2017, ČMKOS) 
 vnitřní předpisy OS PHGN 
 Nařízení vlády č. 415/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku 

ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti 
právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí 

 Nařízení vlády č. 491/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku 
ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti 
právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 

 Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další související zákony 

 Materiály z připomínkového řízení k návrhu novely zákoníku práce 
 Článek „Dlouho očekávaná novela zákoníku práce“ autorů Hůrka, Roučková, Hejhal, 

Hloušková, Košnar, Košnarová, Schmied, Schweiner, jVácha, www.epravo.cz 
 Rozsudek Nejvyššího soudu 25Cdo 4210/2018 ze dne 27. června 2019 k problematice újmy 
 Článek „Co přináší velká novela zákoníku práce?“, autor Matěj Řičánek, 

www.advokatnidenik.cz 
 Článek „Jak vidí novelu zákoníku práce právníci OS PHGN“, autoři Mgr. Markéta Marinková, 

JUDr. Antonín Těšík, časopis Horník-geolog-naftař 2020/9 až 2021/1 
 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů 
 Analýza – Vliv legislativy na odvětví a činnost sociálních partnerů 
 Zákoník práce s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost, autoři Jaroslav 

Stránský a kol., SONDY s.r.o. 
 Komunikace s rejstříkovými soudy 
 Rozhovory se členy odborových organizací – zaměstnanci zaměstnavatelů v těžebním 

odvětví 
 Rozhovory se členy orgánů odborových organizací působících v těžebním odvětví 
 Rozhovory s inspektory bezpečnosti práce v těžebním odvětví 
 Rozhovory se zástupci zaměstnavatelského svazu 
 rozhovory se členy Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů 
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 rozhovory se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí 
 rozhovory se zástupci České správy sociálního zabezpečení 

 

Složení pracovní skupiny expertů 

  
 Jaromír Franta 
 Mgr. Markéta Marinková 
 Rostislav Palička 
 Jan Smolka 
 Bohdan Štěpánek 
 JUDr. Antonín Těšík 
 Ing. Vladimír Budinský 
 Dr. Renata Eisenvortová 
 Ing. František Ondruš 
 Ing. Kamil Podzemský 
 Ing. Jiří Štěrba 
 Ing. Vít Svatý 
 PhDr. Marie Vrbová 

 

Projednávané oblasti v průběhu realizace tematických setkání  
 

 Postavení odborových organizací a organizací zaměstnavatelů v České republice 
 Ochrana osobních údajů z hlediska činnosti odborové organizace a organizace 

zaměstnavatelů 
 Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů z hlediska zákona o skutečných 

majitelích 
 Řešení sociální situace propouštěných zaměstnanců v těžebních regionech 
 Kurzarbeit 
 Novela zákoníku práce a její dopad na zaměstnance v těžebním odvětví 
 Dopady Fifty for 55 na těžební odvětví 

 

Zapojení cílové skupiny 
 
Cílovou skupinou za stranu zaměstnavatelů byli zaměstnanci, kteří v rámci své pracovní působnosti 
přicházejí do styku s činností odborových organizací, nakládají s osobními údaji zaměstnanců či 
provádějí nebo odpovídají za administrativu týkající se projednávaných témat, tedy zejm. vedoucí 
zaměstnanci na všech úrovních řízení, personalisté, specialisté v dotčených oborech. 
 
Zapojení cílové skupiny za stranu odborů probíhalo zejména prostřednictvím osobních setkání ať již 
v rámci tematických setkání tak i jiných setkání formálních i velmi neformálních. Jednalo se jak o 
členy orgánů odborových organizací tak o prosté členy odborových organizací – zaměstnance 
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v těžebním odvětví. Problémy, které byly předmětem tematických setkání, nebyly předmětem 
diskuze pouze v rámci těchto setkání. Většina z nich byla po celou dobu trvání projektu velmi živá a 
vyvíjela se v čase i v souvislosti s politickými změnami, proto byla předmětem diskuzí i v rámci 
jiných platforem a to průřezově od těch na nejvyšší úrovni, např. Rady hospodářské a sociální 
dohody České republiky, Uhelné komise, připomínkových řízení v legislativním procesu až po 
jednání, jichž se účastnila právě cílová skupina. Jednalo se například o konference odborových 
organizací, školení organizovaná různými subjekty (odbory, zaměstnavateli). 
 
U některých projednávaných oblastí jako „postavení odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů v České republice“, „Ochrana osobních údajů z hlediska činnosti odborové 
organizace a organizace zaměstnavatelů“ nebo „Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů 
z hlediska zákona o skutečných majitelích“ byly vedeny rozhovory hlavně s těmi osobami, které 
dotčené organizace zastupují a jejich jménem jednají, protože ty jsou odpovědny za plnění právních 
předpisů těmito organizacemi. Všichni oslovení vyjadřovali nespokojenost a obavy s tím, aby s 
růstem náročnosti a množství administrativy nedošlo k úbytku možností věnovat se tomu, co je 
cílem jejich činnosti podle stanov. Ukázalo se však, jak ostatně experti, ale i další účastníci 
předpokládali, že některé dopady legislativních změn se přenášejí až do členské základny přímo a to 
zejm. pokud se jednalo o problematiku ochrany osobních údajů. V této oblasti přinášeli poznatky 
dopadů do praxe často právě jednotliví zaměstnanci v těžebním odvětví a to bez ohledu na své 
pracovní zařazení a členství či nečlenství v odborech různými formami – dotazy při školeních, při 
konferencích odborových organizací, dotazy na zaměstnavatele či na odborovou organizaci.  
 
Jiné oblasti jako změny v pracovněprávní legislativě a řešení situace propouštěných zaměstnanců 
vnímali pochopitelně jako přímo se jich dotýkající i přímo jednotliví zaměstnanci v odvětví. 
V průběhu projektu probíhaly rozhovory s nimi jak přímo mezi experty a těmito zaměstnanci, tak 
prostřednictvím členů odborových orgánů, zpravidla předsedů odborových organizací nebo 
inspektorů bezpečnosti práce. Na druhou stranu členové odborových orgánů a experti měli 
možnost jednat o těchto tématech i se zástupci ministerstev, která většinu změn připravila. 
 
Informace z tematických setkání byly v průběhu realizace projektu šířeny a zveřejňovány 
v maximální možné míře dle možností obou sociálních partnerů. Strana odborů tak činila při 
zasedáních svých orgánů, při jednáních se zaměstnavateli i dalšími subjekty, zejm. státními orgány, i 
ve své členské základně a to jak písemně, ústně i prostřednictvím videotechniky. Pro veškerou 
veřejnost pak prostřednictvím časopisu Horník-geolog-naftař (dle přílohy), který vychází měsíčně a 
je zveřejňován na webových stránkách OS PHGN: 

 „Evropský projekt si klade za cíl snížit fyzickou a psychickou zátěž pracovníků“, HGN září 
2019 

 „Sociální partneři podepsali gentlemanskou dohodu“, rozhovor s předsedou Českomoravské 
konfederace odborových svazů a právničkou OS PHGN, HGN listopad 2019 

 „Horníkům z OKD by státní příspěvek výrazně pomohl“, rozhovor s předsedou OS PHGN, 
HGN květen 2020 

 „Zaměstnanci OKD by měli opět získat nárok na kompenzaci dopadů útlumu těžby“, HGN 
květen 2020 

 „Jak vidí novelu zákoníku práce právníci OS PHGN“, HGN září 2020 až leden 2021 
 „Horníkům státní příspěvek dost pomůže, splnili jsme úkol z rady“, rozhovor s předsedou OS 

PHGN, HGN listopad 2020 



   

 

5 
 

 „Vedení OKD a odbory vítají schválení státní příspěvku pro zaměstnance“, HGN listopad 
2020 

 „Hornické odbory vyjednaly státní příspěvek pro uvolněné zaměstnance“, rozhovor 
s předsedou Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné, HGN prosinec 2020 

 „Druhá vlna propouštěcích pohovorů v OKD už skončila Horníci mají nárok na odstupné a 
státní příspěvek“, rozhovor s předsedou Sdružení hornických odborů, HGN duben 2021 

 „Středula: Ekonomické a sociální dopady Green Dealu nezná EU ani vlády“ rozhovor 
s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, HGN červen 2021 

 „Další skupina horníků OKD může odejít do předčasného důchodu“ článek HGN srpen 2021 
 „ETUC: Návrhy Komise povedou k prohloubení energetické chudoby mezi obyvateli EU“, 

HGN září 2021 
 „Státní příspěvek získají i díky odborům horníci až ze 17 firem“ rozhovor s předsedou OS 

PHGN 
 „Vláda: Státní příspěvek 5300 korun měsíčně bude dostávat víc horníků“, HGN říjen 2021 
 „Na státní příspěvek dosáhnou i horníci z Vršanské uhelné“ rozhovor s předsedou Sdružení 

odborových organizací CCG Most, HGN listopad 2021 
 „Čtvrtina obyvatel EU spadne do energetické chudoby“ HGN prosinec 2021 
 
Strana zaměstnavatelů informuje o svých aktivitách zejména prostřednictvím svých webových 
stránek a webových stránek popř. dalších aktivit Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů, jejímž je členem.  

 

Klíčové výsledky realizace 
 

Účastníci tematických setkání přijali tyto závěry k řešenému klíčovému tématu:  
 

 Při jednáních s rejstříkovými uplatňovat svá práva odborové organizace a organizace 
zaměstnavatelů jakožto právnické osoby sui iuris. I v zápisech změn a zániku využít judikát 
Vrchního soudu. 

 V legislativním procesu prosazovat vyjmutí povinnosti zveřejňovat účetní závěrku pro 
odborové organizace. 

 V oblasti ochrany osobních údajů provádět systematické seznamování členských organizací 
s právní úpravou, jednat v souladu s ní, ale nepodléhat tlaku jiných osob (zejm. právnických 
osob, institucí) na navyšování administrativy nebo omezování součinnosti, kdy ochrana 
osobních údajů je jen záminkou, nikoliv skutečným důvodem.  

 V legislativním procesu prosazovat vyjmutí odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů z účinnosti úpravy evidence „skutečných majitelů“. 

 V legislativním procesu podporovat návrh, v němž jsou odborové organizace a organizace 
zaměstnavatelů výslovně vyjmuty z účinnosti navrhované úpravy evidence skutečných 
majitelů. 

 Požadovat přijetí novely NV č. 167/2016 Sb., v navrhovaném znění. 
 Požadovat přijetí novely NV č. 342/2016 Sb., v navrhovaném znění. 
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 Požadovat legislativní řešení situace hlubinných horníků, kteří z důvodu zavírání dolů nebo 
omezování těžby nebudou mít možnost odpracovat předepsaný počet směn v podzemí tak, 
aby jim vznikly nároky dle specifické úpravy důchodového zákona. 

 Projednat možnosti rozšíření nařízení vlády 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních 
dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob, 
zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, na další těžební společnosti, jejichž činnost by byla 
omezena v důsledku likvidace uhelného hornictví 

 Sledovat dopady novely zákoníku práce do praxe, vzhledem k tomu, že některé změny se 
mohou projevit až po uplynutí delší doby (např. převod „staré“ dovolené do dalšího roku, 
úhrada újmy při pracovním úrazu a nemoci z povolání, rozšíření překážek v práci na straně 
zaměstnance). 

 Navrhovaná úprava kurzarbeitu v novele zákona o zaměstnanosti nemá takové parametry, 
jak by si účastníci představovali, jde však o přijatelný kompromis, proto je žádoucí jeho 
přijetí podporovat. 

 Podporovat dosavadní postup OS PHGN při jednáních o možnostech legislativního řešení 
situace hlubinných horníků, kteří z důvodu zavírání dolů nebo omezování těžba nebudou 
mít možnost odpracovat předepsaný počet směn v podzemí tak, aby jim vznikly nároky dle 
specifické úpravy důchodového zákona.  

 Požadovat respektování práva členských států stanovit si svůj energetický mix (pro ČR 
důležité jádro a plyn) 

 Požadovat technologickou neutralitu 
 Požadovat nákladovou efektivnost 
 Požadovat zachování konkurenceschopnosti firem 
 Umožnit podporu všem společnostem bez ohledu na jejich velikost a místa podnikání 

 
 

Přijaté závěry pro projednávanou oblast, využití v praxi 
 
Oblast: 
  
1) Postavení odborových organizací a organizací zaměstnavatelů v České republice 
 

Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu je posouzení možných vlivů legislativy na 
odvětví a činnost sociálních partnerů. 
 

Účastníky setkání byli zejména odboroví funkcionáři, tedy členové odborových orgánů 
statutárních a kontrolních, popř. jiné osoby, které v rámci činnosti odborové organizace mohou 
přijít do styku s projednávanou problematikou, např. hospodář odborové organizace, svazový nebo 
závodní inspektor bezpečnosti práce, z druhé strany pak zástupci strany zaměstnavatelské, kteří 
přicházejí do styku s odborovou organizací při plnění svých zaměstnavatelských povinností podle 
zákoníku práce, popř. členové orgánů zaměstnavatelské organizace.  

Postavení odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, dále jen „organizace 
sociálních partnerů“,  bylo tématem jednání zejm. z hlediska právní úpravy v občanském zákoníku, 
v zákoně o veřejných rejstřících, resp. přechodu úpravy ze zákona o sdružování do těchto předpisů, 
a v mezinárodních smlouvách.  
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Dopady této legislativy mohou být velmi široké a mohou zasahovat do všech aspektů 

činnosti organizací sociálních partnerů: 
• do věcné náplně jejich činnosti, tedy toho, co subjekty mohou a nemohou dělat, jaká jsou 
jejich oprávnění a povinnosti vůči dalším právnickým a fyzickým osobám, včetně státu, co může a 
nemůže být předmětem jejich činnosti a to jak hlavní tak případné vedlejší, 
• ekonomické dopady, které jsou jedním z hlavních faktorů rozhodujících o samotné existenci 
či neexistenci subjektu, 
• administrativní dopady, resp. negativní administrativní dopady, mohou být velkou 
překážkou či brzdnou v činnosti subjektů, často pak se odrážejí též v ekonomických dopadech.  
 
 Ve sledovaném období nedošlo k legislativním změnám dopadajícím na sledovanou oblast, 
avšak bylo sledováno její uplatňování a dopady na praxi organizací sociálních partnerů. Odborové 
organizace se ve své praxi potýkaly zejm. s těmito problémy: 

 Rejstříkové soudy o návrzích změn zápisu v rejstříku spolků vedly (formalizované) řízení 
 Požadavky soudů na dokládání všech listin souvisejících s návrhem na změnu, ověřování 

podpisů, jsou pro organizaci velmi zatěžující z administrativního hlediska, někdy i 
finančního. Zejm. odboroví funkcionáři jsou většinou lidé, kteří mají spíše zkušenosti z 
provozu svých podniků – doly, strojírenství, než s administrativou. Problémy s vybráním 
správného formuláře a jeho vyplněním mají i ti, kteří určité zkušenosti s administrativou a 
vedením evidence zkušenosti mají.  

 Odborové organizace zatěžuje i povinnost v přesně stanové lhůtě založit do sbírky listin 
účetní závěrku. 

 Jedna z úprava přinesla změnu v tom, že členové orgánů odborových organizací zůstávají při 
náhledu do spolkového rejstříku skryti, pokud v oznámení odborová organizace výslovně 
neuvede, že požaduje zveřejnění. Některým organizacím více vyhovuje mít obsazení orgánů 
veřejné, některým neveřejné. Je nutné, aby odborová organizace věděla, že má v této věci 
na vybranou a vybrala si úpravu, která je pro ni vhodnější. 

 
Přijetí – legislativní i následně výkladem soudů – principu oznamovacího při zápisu organizací 

sociálních partnerů jak pro vznik, tak pro změnu i zánik, je jednoznačně ve prospěch těchto 
organizací. Jde o úpravu jednodušší a bez povinnosti platit soudních poplatky. Žádný negativní 
dopad ani jeho hrozba se zatím v praxi neprojevily. Vzhledem k tomu, že jde o proces, který není 
zpoplatněný, jde o přínos i finanční. Při vzniku organizace stačí oznámení velmi neformální, nemusí 
být podáno ani na předepsaném formuláři. To velmi ulehčuje vznik organizace včetně časové 
náročnosti.  
 Zápis změny a zániku organizace sociálních partnerů je více formalizovaný. Tato oznámení se 
musejí podávat na předepsaném formuláři, avšak i zde je zachován „pouze“ oznamovací princip, 
nemusí subjekt procházet soudním řízením a tak je i náprava případných nedostatků v postupu 
jednodušší a tím méně náročná na čas i schopnosti funkcionáře, který oznámení podává.  
 Zásadní pozitivní změnu přinesl judikát Vrchního soudu v Praze sp. zn.  7Cmo 162/2018 i na i 
z něj pak čerpající rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci  sp. zn. 5 Cmo 207 /2019, ohledně 
dokladování tvrzených skutečností při zápisech.  To, že organizace zasílají pouze oznámení, čestná 
prohlášení a stanovy a nemusí zasílat další listiny prokazující zapisované skutečnosti (zápisy 
z rozhodnutí orgánů, prezenční listiny, volební protokoly apod.), je velkou úlevou pro 
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administrativu spojenou se zápisy. Osvobození od této povinnosti má i pozitivní finanční dopad, 
když organizace nemusejí tyto listiny vyhotovovat navíc pro účely zápisů. 
 Povinnost zakládat do sbírky listin účetní závěrku se nepodařilo prolomit. Odborové 
organizace považují tuto povinnost jak za zátěž materiální tak i nemateriální. Některé odborové 
organizace mají velmi malé zdroje pro financování své činnosti, mají např. zastaralou výpočetní 
techniku a předávat soudu účetní závěrku na nosiči dat pro ně znamená finanční výdaj. Hlavně však 
odborové organizace považuji za nevhodné, aby byl veřejně přístupný přehled jejich finančních 
možností. Za nesplnění povinnosti hrozí sankce a to bez předchozího upozornění. Což odborové 
organizace vnímají jako nepřiměřený postup, když konkrétní osoby, které odpovídají za splnění této 
povinnosti jsou zpravidla lidé bez odborných znalostí v této oblasti a činnost mnohdy vykonávají ve 
svém volném čase. Menší organizace ani nemají datové schránky. Naopak organizaci 
zaměstnavatelů tato povinnost nevadí, nevnímají ji jako zátěž ani po stránce odborné ani po 
stránce finanční, protože disponuje jak odborným personálem tak i dostatečným materiálním 
vybavením.  

V důsledku toho, jakým způsobem byly přijímány změny právní úpravy, došlo k logickému 
nesouladu a to v tom, že informace o obsazení orgánů odborových organizací je sice automaticky 
utajována, avšak totéž neplatí pro listinu, kterou odborová organizace ohledně volby členů orgánu 
zašle k uložení do Sbírky listin. Obdobná úprava totiž do části upravující Sbírku listin výslovně 
doplněna nebyla. Řešením je požádat o utajení listiny podle § 68 odst. 1 rejstříkového zákona 
s příslušným odůvodněním nebo listinu nezasílat s využitím argumentace výše uvedených judikátů 
vrchních soudů. Utajené údaje nejsou přístupné ani na webových stránkách, ani nemají třetí 
osoby možnost požádat o jejich výpis. Pouze dotčená odborová organizace může požádat o výpis 
těchto údajů a to na základě žádosti podepsané oprávněnou osobou s ověřeným podpisem. 

Je však možné, aby údaje byly zveřejněny a to na základě písemné žádosti odborové 
organizace, které se týkají. V takovém případě k nim bude v rejstříku přístup stejný, jako u jiných 
zapisovaných subjektů. V tomto případě je na odborové organizaci, který přístup zvolí. Pokud 
z důvodu ochrany údaje o členství v odborové organizaci zvolí utajení, musí si uvědomit, že když 
bude potřebovat prokázat oprávnění osob zastupovat organizaci, zejm. vůči zaměstnavateli, 
bankám, státním institucím apod., bude si musit o výpis požádat. A je vhodné si ponechat kopii 
podání do rejstříku, protože při následném zápise změn nemusí být jasné, kde dochází ke změně. 
Např. jsou-li tři členové statutárního orgánu, při zápisu změny jednoho se nepozná, v které kolonce 
dochází ke změně, protože při otevření formuláře se ve všech třech objeví text „údaj 
znepřístupněn“. Tento postup zpravidla v praxi uplatňují oborové organizace, které mají vztahy se 
zaměstnavatelem „napjaté“, členové mají pocit, že by mohli být pro své členství v odborové 
organizaci postihováni a členové orgánů jsou „neuvolnění“.  

Naopak organizace, které mají fungující vztah se zaměstnavatelem a funkcionáři jsou 
zpravidla alespoň částečně uvolnění, členové orgánů nemají pocit potřeby utajení a tak nechávají 
zápis veřejně přístupný. Takový přístup snižuje administrativní náročnost při jednání s třetími 
osobami, protože pro prokázání oprávnění jednat stačí výpis z rejstříku dostupný z internetu. 

Na organizace zaměstnavatelů se vztahuje úprava v opačném režimu, tedy mohou požádat 
o utajení členů orgánů. Zaměstnavatelská organizace považuje úpravu za vyhovující, možnost 
utajení nevyužívá, důvodem je zejména to, že členové jejích orgánů jsou funkcionáři právě z titulu 
svých funkcí u jednotlivých zaměstnavatelů.  
 
Závěry: 
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• Při jednáních s rejstříkovými uplatňovat svá práva odborové organizace jakožto právnické 
osoby sui iuris. Tato úprava je mnohem méně formalizovaná než je úprava spolků či dokonce 
obchodních korporací. Pokud tedy třetí osoby budou v této oblasti mít základní znalosti o tom, že 
odborová organizace je právnická osoba sui iuris a co to znamená, nebudou odborové organizace 
zatěžovat neoprávněnými nebo komplikovanými požadavky. Významným přelomem byl v této 
oblasti judikát Vrchního soudu, který vyložil, že odborová organizace není povinna svá oznámení 
dokládat listinami, postačuje pouze tvrzení. Tím se značně ulehčil proces zápisu změn do rejstříku. 
Je tedy nutné vyvíjet takovou aktivitu, aby se s principy právní úpravy seznámily právě ty subjekty, 
které s odborovými organizace přicházejí do styku a vzájemná jednání nezatěžovaly a nezdržovaly 
zbytečnými a neoprávněnými požadavky.   
 
• Účastníci požadují v legislativním procesu prosazovat vyjmutí povinnosti zveřejňovat účetní 
závěrku pro odborové organizace. Jde o další administrativní úkon, který zatěžuje činnost odborové 
organizace. Navíc i dnes existují odborové organizace, které mají velmi zastaralou techniku a 
poskytovat závěrku „na nosiči dat“ je pro ně problém. Navíc může nesplnění této povinnosti velmi 
striktně sankcionováno.  
 
2) Ochrana osobních údajů z hlediska činnosti organizací sociálních partnerů 
 

V této oblasti se účastníci zabývali problematikou ochrany osobních údajů při činnosti 
organizací sociálních partnerů. Činnosti lze pro tyto účely rozdělit na tři okruhy a to: 
1. činnost organizací jakožto právnické osoby vůči třetím osobám 
2. činnost organizací při výkonu oprávnění podle zákoníku práce 
3. činnost organizací „dovnitř“ tedy vůči svým členům, funkcionářům, popř. zaměstnancům.  

 
Pro zpracování osobních údajů při kterémkoliv z uvedených okruhů nepotřebuje organizace 

sociálních partnerů zpravidla souhlas dotčené osoby a to proto, že zpracování osobních údajů, které 
je nezbytné proto, aby organizace plnila své cíle a své povinnosti jakožto právnická osoba, které jí 
plynou ze stanov, právních předpisů, kolektivních smluv a dalších smluv, je zpracováním, k němuž 
není zapotřebí souhlasu subjektu údajů ("zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, 
která se na správce vztahuje" - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, "zpracování je nezbytné pro splnění 
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (...)" - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Typicky jde u 
odborových organizací o zpracování osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu pro evidenci 
členské základny, srážení členských příspěvků, poskytování právního poradenství, poskytování 
plnění z prostředků odborové organizace, účast na odborových akcích apod. Jasná je úprava 
ohledně pořizování fotografií, srážení členských příspěvků a jejich uplatňování jako daňově 
odečitatelné položky, k nim vydal stanoviska Úřad na ochranu osobních údajů. U organizace 
zaměstnavatelů pak jde zejm. o plnění povinností v souvislosti s existencí zaměstnavatelských 
vztahů  a účast na akcích pořádaných zaměstnavatelskou organizací.  

Organizace sociálních partnerů si již zpravidla dávají pozor na postup, který byl, resp. stále je 
častý i u jiných subjektů, že při rozesílání hromadných mailů všichni příjemci vidí emailové adresy 
ostatních, aniž by k takovému „zveřejnění“ své adresy dali souhlas.  

I nadále se však v praxi i nadále vyskytuje nešvar, kdy organizace dává „pro jistotu“ dotčené 
osobě podepisovat souhlas se zpracováním osobních údajů, ačkoliv je to nadbytečné, protože 
možnost daný osobní údaj zpracovat vyplývá z případů uvedených výše, např. jde o administrativu 
spojenou se zpracováním členských příspěvků či naopak plnění poskytovaných odborovou 
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organizací svému členovi nebo jeho zastupování pracovněprávních záležitostech vůči 
zaměstnavateli. Osoby jednající takto za orgnizacei se domnívají, že když zvolí tento postup, je to 
pro ně nejjednodušší a nemůžou tím nic „pokazit“, zanedbat apod. Tak tomu však není. Pro 
zpracovatele osobních údajů takový postup žádnou jistotu neznamená, protože subjekt údajů může 
svůj souhlas kdykoliv odvolat a zpracovatel by se pak dostal do problému, jak dále nakládat s údaji, 
když jejich subjekt souhlas odvolal, ale zpracovatel je přesto musí zpracovávat i nadále.  
 
Závěry: 

 
• V oblasti ochrany osobních údajů provádět systematické seznamování organizací s právní 
úpravou, jednat v souladu s ní, ale nepodléhat tlaku jiných osob (zejm. právnických osob, institucí) 
na navyšování administrativy nebo omezování součinnosti, kdy ochrana osobních údajů je jen 
záminkou, nikoliv skutečným důvodem.  
 Takový postup může někdy vést ke sporu, když se třetí subjekt dovolává nemožnosti plnit a 
odůvodňuje nemožnost plnění ochranou osobních údajů, ačkoliv jeho výklad je mylný, buď proto, 
že se mýlí nebo proto, že hledá záminku, jak se požadovanému konání vyhnout. To může ztěžovat 
nebo znemožňovat odborové organizaci plnit některé její povinnosti nebo vykonávat její oprávnění. 
Zpravidla v praxi postačí, když je subjektu poskytnuto stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů. 
V případě, že by šlo o komplikovanější záležitost nebo záležitost, k níž výslovné stanovisko 
neexistuje, mohou pozitivní roli sehrát sociální partneři jednáním na úrovni obou svazů 
k odstranění problému. 

Pokud jde o Úřad na ochranu osobních údajů, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie 
a naftového průmyslu konstatoval, že s ním má dosud pozitivní zkušenosti, kdy Úřad se nesnažil 
postupovat formalisticky, ale z hlediska účelu právní úpravy a nebránil se jednáním pro 
projednávání problematiky.  

 
3) Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů z hlediska zákona o skutečných majitelích 

 
Evidence tzv. „skutečných majitelů“ byla zřízena rejstříkovým zákonem na základě zákona č. 

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu (dále jen „zákon“) s účinností od 1. ledna 2018. 

Tak, jak byla úprava přijata, vzbuzovala pochybnosti o tom, zda se na odborové organizace a 
organizace zaměstnavatelů vztahuje či nikoliv.  Organizace se pak v praxi občas potýkaly s tím, že po 
nich bylo vyžadováno a to jak ze strany „obchodních“ partnerů, tak i ze strany státu, např. při snaze  
zapojit se do projektové činnosti, doložily, kdo je jejich „skutečným majitelem“. 

Byla připravena novela zákona a to tak, aby bylo nezpochybnitelné, že se na odborové 
organizace ani na organizace zaměstnavatelů nevztahuje. 

Pokud by se úprava měla na odborové organizace a na organizace zaměstnavatelů 
vztahovat, byla by to další administrativní zátěž pro jeiich činnost a to zcela neodůvodněná, když u 
těchto subjektů nelze dohledat „skutečného majitele“ a nejde o subjekty, jejichž prostřednictvím by 
se někdo pokoušel legalizovat výnosy trestné činnosti. Jako větší zátěž by takovou úpravu vnímaly 
odborové organizace než organizace zaměstnavatelů.  

 
Účastníci tematických setkání přijali závěry: 

• V legislativním procesu prosazovat vyjmutí odborových organizací z účinnosti úpravy 
evidence „skutečných majitelů“. 
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• V legislativním procesu podporovat návrh, v němž jsou odborové organizace výslovně 
vyjmuty z účinnosti navrhované úpravy evidence skutečných majitelů. 
 
Závěry: 
  
Dne 19. ledna 2021 byl přijat zákon č. 37/ 2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který nabyl 
účinnosti dne 1. června 2021. Tento zákon v § 7 výslovně stanovil nevyvratitelnou právní 
domněnku, že organizace sociálních partnerů nemají skutečného majitele. Úprava, tak jak byla 
přijata, nevzbuzuje pochyby, že se na  organizace sociálních partnerů nevztahuje. Byla tedy přijata 
tak, jak účastníci požadovali. Žádné negativní dopady nemá, organizace sociálních parentrů 
nezaznamenaly žádné pokusy o její zneužití tím, že by se někdo pokusil jejich prostřednictvím 
legalizovat výnosy z trestné činnosti.  
 
4) Řešení sociální situace propouštěných zaměstnanců v těžebních regionech 
 
a) Nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s 
restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého 
uhlí 

Po několika jednáních s OS PHGN a OKD, a.s. s požadavkem na řešení sociální situace 
zaměstnanců OKD, a.s., kteří budou propouštěni v souvislosti s ukončováním těžby 
v Moravskoslezském kraji, výhledově v letech 2020 až 2026, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
spolu s Ministerstvem financí předložilo návrh novely nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke 
zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v 
insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí. Důvodem předložení navrhované úpravy byla 
minimalizace předpokládaných negativních sociálních dopadů ztráty zaměstnání při ukončování 
těžby OKD, a.s. 
 

Předkladatel k řešení situace zvolil legislativně jednoduché řešení. Vzhledem k tomu, že 
vedle sebe existovala dvě nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s 
restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob a to pro OKD, a.s., v insolvenci, jakožto 
těžební společnost zabývající se těžbou černého uhlí a  pro jiné vyjmenované společností zabývající 
se těžbou uhlí a uranu, navrhl novelu již platného nařízení vlády č. 167/2016 Sb. Navrhl sjednocení 
výše příspěvku zaměstnancům s převažující činností v povrchových profesích tím, že v novele navrhl 
snížení příspěvku ze 7 000,- Kč/měsíc na 5 300,- Kč/měsíc. (Výše příspěvků u zaměstnanců 
s převažující činností v podzemí zůstala stejná, tj. 8000Kč/měsíc.) V názvu nařízení vlády se také 
navrhlo vypuštění textu „v insolvenci“, aby nároky nebyly vázány pouze na insolvenční stav 
zaměstnavatele.  
 
Závěry:  
 
• Požadovat přijetí novely NV č. 167/2016 Sb. v navrhovaném znění. 
 

Účastníci se shodli v pozitivním hodnocení přijaté novely nařízení vlády č. 167/2016, Sb., 
přijaté jako nařízení vlády č. 415/2020 Sb. , neboť v důsledku této změny se nařízení vlády vztahuje 
jak na OKD, a.s., která není v insolvenci, tak i na společnost DIAMO, státní podnik, odštěpný závod 
DARKOV, na kterou přecházejí práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů 
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převáděných zaměstnanců OKD, a.s. U zaměstnanců uvedených společností tak v důsledku přijetí  
novely dochází k vyplácení příspěvku, který pomáhá eliminovat sociální dopady spojené s jejich 
propouštěním v důsledku omezování a likvidace těžby v Moravskoslezském kraji. 
 

Byla sice snížena výše příspěvku ze 7000Kč/za měsíc na 5300Kč/za měsíc u zaměstnanců s 
převažující činností v povrchových profesích, avšak úprava není retroaktivní, takže se nedotkla těch 
zaměstnanců, kteří příspěvek již pobírali, pouze těch, u kterých nárok teprve vznikl. Vzhledem k 
tomu, že předkladatel považoval sjednocení příspěvků v obou těžebních oblastech za žádoucí jak z 
hlediska ekonomického tak společenského pro možnost rozšíření okruhu zaměstnavatelských 
subjektů, neměli sociální partneři proti tomuto řešení námitky. 
 

Podle důvodové zprávy by celkové náklady státního rozpočtu spojené s očekávaným 
propouštěním zaměstnanců OKD, a.s. měly v letech 2020 až 2031 dosáhnout maximální výše v 
rozmezí cca 800,0 až 820,0 mil. Kč. Přesto bylo v zájmu udržení sociálního smíru a v zájmu pomoci 
uvolňovaným zaměstnancům (vč. jejich rodin) doporučeno realizovat návrh, protože cílem bylo též 
vytvoření potřebného časového prostoru ke hledání nového pracovního uplatnění. 
 

Úprava znamená jen mírnou administrativní zátěž pro dotčené zaměstnavatele.  
 

Současně však účastníci konstatovali, že v souvislosti s realizací právní úpravy došlo k 
odlišným názorům na způsob stanovení „převažujícího výkonu práce“ (v podzemí hlubinného dolu 
nebo mimo podzemí hlubinného dolu), což má zásadní dopad na dobu i výši poskytování příspěvku. 
Účastníci projednali stanovisko MPO ze dne 2. března 2021 a konstatovali, že z tohoto stanoviska 
lze dovodit, že těžební společnost při vyplnění potvrzení pro zaměstnance „střídavě fárajícího“ by 
měla uvést počet jak odpracovaných směn v podzemí hlubinného dolu, tak počet směn mimo 
podzemí hlubinného dolu, z čehož pak vyplyne závěr, které směny jsou převažující. 
 
b) Nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s 
restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 
 

Po jednáních s dotčenými odborovými organizacemi a zaměstnavatelem Ministerstvo 
průmyslu a obchodu předložilo návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., 
o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti 
právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. Hlavním důvodem předložení bylo 
alespoň částečné řešení očekávaných dopadů vyplývajících z očekávané ztráty zaměstnání 
zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SU, a.s. Současně lze u 
tohoto subjektu na základě vývoje jeho ekonomické situace očekávat výrazný útlum jeho činnosti i 
v příštích letech. 
 

Navrhovatel uvedl v předkládací zprávě, že negativní ekonomický vývoj SU, a.s. je „(…) 
primárně způsoben především enormním růstem cen emisních povolenek. Jeho primárním 
důsledkem je odstavování tlakové (paroplynové) plynárny Vřesová a sekundárním důsledkem 
snižování těžby uhlí pro potřeby tohoto subjektu. V obou případech se tento vývoj negativně 
promítá a bude promítat do snižování počtu zaměstnanců, a to se všemi na tento stav navázanými 
negativními důsledky. Ty se přitom netýkají pouze stávajících zaměstnanců, s nimiž bude postupně 
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v průběhu roku 2020 a 2021 rozvazován pracovní poměr (cca 1 000 osob), ale rovněž jejich 
rodinných příslušníků a v neposlední řadě také tržního prostředí, konkrétně snižování kupní síly.  
Lze očekávat, že se postupné uvolňování stávajících zaměstnanců SU, a.s. z pracovního poměru 
negativně promítne rovněž do výše nezaměstnanosti v daném regionu, který již dnes představuje 
území (okres Sokolov) s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v ČR.“ Navrhovaná novela tak 
představovala jedno z možných doplňujících opatření k minimalizaci nepříznivých sociálních dopadů 
na propouštěné zaměstnance a umožnila jim, aby se mohli stát  příjemci příspěvku tak, jak je tomu 
bylo u zaměstnanců 10 subjektů, které těží nebo těžily uhlí, nebo uran, resp. které představují 
subjekty podílející se na těžební činnosti. 
 

Z legislativního hlediska šla o jednoduché řešení spočívající v rozšíření počtu subjektů, jejichž 
zaměstnanci mohou za stanovených podmínek požádat o výplatu příspěvku, neboť k jejich 
uvolňováni z pracovního poměru docházelo nebo dochází v důsledku restrukturalizace, nebo 
útlumu činnosti a to o společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.  
 

Předložený návrh rovněž rozšířil možnost vyplácení příspěvku oprávněným osobám nejen 
formou poštovní poukázky, ale i na adresu jejich bydliště nebo doručovací adresy. Doposud to bylo 
možné pouze na adresu jejich trvalého pobytu. 
 
Závěry:  
 požadovat přijetí novely NV č. 342/2016 Sb. v navrhovaném znění. 
 

Účastníci se shodli na pozitivním hodnocení přijaté novely nařízení vlády č. 342/2016 sb., 
neboť v důsledku této změny se nařízení vlády vztahuje též na společnost Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s. a Diamo, státní podnik, odštěpný závod HBZS, o nějž byl návrh rozšířen následně jako 
reakce na vznik tohoto nového odštěpného závodu a přechod práv a povinností zaměstnanců z 
dosavadní OKD, HBZS a.s. 
 

Podle důvodové zprávy poskytování příspěvku podle předloženého návrhu přinese ve své 
maximální variantě nároky pouze na finanční prostředky státního rozpočtu, a to ve výši cca 133 až 
137 mil. Kč v období 7 let, tzn. let 2020 až 2026. Podnikatelské prostředí bude přijetím nařízení 
vlády ovlivněno pouze částečně, a ve své podstatě bude znamenat alespoň částečné udržení kupní 
síly obyvatelstva v daném regionu. 
 

Úprava znamená jen mírnou administrativní zátěž pro dotčené zaměstnavatele 
 
c) Rozšíření odstranění tvrdosti zákona u některých hlubinných horníků 
 

Dopisem ze dne 10. září 2020 se předseda OS PHGN obrátil na ministryni práce a sociálních 
věcí se žádostí o řešení problému skupiny horníků vykonávajících v OKD, a.s. zaměstnání v hornictví 
se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech s tím, že se jedná nejvýše o 200 pojištěnců, 
kteří začali toto zaměstnání vykonávat před 1. říjnem 2016 a důvodně předpokládali, že počet směn 
potřebných pro vznik nároku na hornický důchod splní do ukončení těžby černého uhlí, které se 
předpokládalo někdy po roce 2023. Vzhledem k rozhodnutí státu urychlit útlum hlubinného 
hornictví nebudou mít možnost zákonem stanovený počet směn splnit.  
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Na základě tohoto podnětu proběhla řada jednání, zejm. s MPSV a OKD, a.s., na jejich 
základě MPSV navrhlo jako nejvhodnější variantu řešení v rámci ust. § 4 odst. 3 zákona č. 582/1991 
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení vydání novely Příkazu ministra č. 30/2006, 
která by se týkala vymezeného okruhu hlubinných horníků, na které se bude vztahovat útlum těžby, 
tak, jak jej vymezila akciová společnost OKD v prosinci 2020.  
 

Z podkladů poskytnutých zejm. od OKD, a.s.  vyplynulo, že útlum těžby postihne cca 189 
hlubinných horníků s různým datem narození (tj. s různým datem odchodu do starobního důchodu) 
s počtem chybějících směn od jednotek do několika set, nejvíce však cca 600 směn. Konkrétně 
MPSV navrhlo: 
„u hlubinných horníků, kterým byl ukončen pracovní poměr z důvodu útlumu těžby v období od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2022 (skutečné datum ukončení těžby bude ještě upřesněno jednáním s OKD) v 
principu 
1. prominout pro „plné“ nároky (tj. pro snížený důchodový věk a zvláštní způsob hornického 
výpočtu výše starobního důchodu) dobu nanejvýše 219 směn (méně než 1 chybějící kalendářní rok); 
2. zvýšit snížený důchodový věk (DV): 

1. o jeden rok (tj. obecný DV snížený o 6 let) za podmínky chybějících 220 až 439 směn, 
2. o dva roky (tj. obecný DV snížený o 5 let) za chybějících 440 až 659 směn, 
avšak nespojovat tento okruh s možností zvláštního (tj. zvýhodněného) výpočtu tzv. 
hornického důchodu. 

Řízení o odstranění tvrdosti by probíhalo podle stejných pravidel, jako o odstraňování hornických 
tvrdostí za dobu před 1. 1. 1993.“ 
 

MPSV návrh projednalo s ČSSZ s tím, že ČSSZ by uvítala, aby OKD, a.s. po skončení výše 
uvedeného období zaslala ČSSZ seznam dotčených zaměstnanců s uvedením individuálních údajů, 
aby se předešlo případným budoucím soudním sporům.  
 

Principy řešení, jak je navrhlo MPSV, odpovídalo požadavku OS PHGN, proto OS PHGN s 
návrhem souhlasilo. Souhlas a úzkou spolupráci poskytla též OKD, a.s.  
 
Závěry: 
• Požadovat legislativní řešení situace hlubinných horníků, kteří z důvodu zavírání dolů nebo 
omezování těžby nebudou mít možnost odpracovat předepsaný počet směn v podzemí tak, aby jim 
vznikly nároky dle specifické úpravy důchodového zákona. 
 

Den 24. května 2021 ministryně práce a sociálních věcí Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc. 
Schválila Dodatek č. 14 k Příkazu ministra č. 30/2006 Řešení problematiky útlumu těžby v OKD, a.s. 
– pověření České správy sociálního zabezpečení k odstraňování některých tvrdostí, k „řešení 
problematiky splnění podmínek pro nárok na starobní důchod se sníženým důchodovým věkem u 
některých hlubinných horníků, kteří z důvodu útlumu těžby v roce 2021 až 2023 nesplní podmínku 
potřebného počtu směn odpracovaných v hlubinném hornictví.  
 

Schválená úprava odpovídá projednanému návrhu.  
 

Vzhledem k tomu, že: 
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• dodatkem bylo současně uloženo „představeným a vedoucím zaměstnancům MPSV a 
ústřednímu řediteli ČSSZ seznámit podřízené státní zaměstnance a zaměstnance s tímto dodatkem a 
zajistit v okruhu své působnosti jeho dodržování“ 
• již v průběhu přípravy právní úpravy OKD, a.s. vyhotovila jmenný seznam zaměstnanců 
vykonávajících zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, kterým 
do potřebného počtu směn v tomto zaměstnání chybí maximálně počet promíjených) směn 
uvedený v dodatku, 
• OKD, a.s. po schválení dodatku upozornila zaměstnance, kterých by se úprava mohla týkat, 
na tuto úpravu a doporučila jim další postup, 
znamená úprava jen minimální administrativní zátěž jak pro OKD, a.s. tak pro ČSSZ. Pro MPSV 
prakticky žádnou, protože o žádostech bude rozhodovat na základě uvedeného zmocnění právě již 
jen ČSSZ.  
 

Vzhledem k tomu, že se úprava dotkne pouze několika desítek osob (na seznamu je uvedeno 
43) a jen některým bude prominut takový počet směn, aby měly nárok i na „přepočet procentní 
výměry“, předpoklad je 9 osob, budou finanční dopady z hlediska státní rozpočtu zanedbatelné.  
 
 
5) Kurzarbeit 
 
V říjnu 2020 byl do připomínkového řízení předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony a to  
mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2020 k řešení některých akutních potřeb v oblasti 
zaměstnanosti. 
 
Návrh zákona vychází zejména ze zkušeností s programem Antivirus určeným k podpoře 
zaměstnavatelů zasažených koronavirovou krizí. Ministerstvo na základě těchto zkušeností dospělo 
k závěru, že „je potřeba legislativně ukotvit systémovou podporu, která bude schopna operativně a 
efektivně reagovat na nepředvídatelné události nezaviněné zaměstnavatelem (ekonomická recese, 
pandemie, živelní události, kyberútok, nárůst nezaměstnanosti apod.) a podpoří v těchto 
mimořádných situacích zachování pracovních míst u zaměstnavatele“. 
 
Cílem návrhu zákona bylo zakotvit do zákona o zaměstnanosti nový institut - podporu v době 
částečné zaměstnanosti. Navrhovaná právní úprava se snažila přebrat tu úpravu, která se podle 
předkladatele osvědčila v programu Antivirus s doplněním o některé další podmínky, které byly 
kompromisem jednání mezi sociálními partnery.  
 
K návrhu obdržel předkladatel řadu připomínek jak od sociálních partnerů tak od dalších 
připomínkových míst.  
 
V dubnu 2021 došlo ke shodě mezi sociálními partnery (Českomoravskou konfederací odborových 
svazů, Asociací samostatných odborů, Svazem průmyslu ČR, Konfederací zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů a Hospodářskou komorou ČR) na textu návrhu, který byl kompromisem mezi 
jednotlivými požadavky.  
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Dne 9. června 2021 byl přijat zákon č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění dohodnutém mezi 
sociálními partnery. Účinnost nové úpravy příspěvku v době částečné práce dle hlavy VII, tzv. 
“kurzarbeit“, je od 1. července 2021.  
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí k této úpravě na svých webových stránkách uvádí: „Realizace 
tohoto nástroje je podmíněna aktivací prostřednictvím nařízení vlády po projednání Radou 
hospodářské a sociální dohody. Vláda může PvČP“ (PvČP = příspěvek v době částečné práce) 
„aktivovat důvodu hospodářské krize, živelní pohromy, kyberútoku, epidemie apod. Současně může 
omezit jeho realizaci regionálně, sektorově nebo pouze pro určitý okruh zaměstnavatelů. 
Vzhledem k tomu, že PvČP je veřejnou podporou, lze ho poskytovat až po schválení ze strany 
Evropské komise. V současné chvíli se schvalovací proces (notifikace) nachází ve fázi pre-notifikace. 
Jak bude fungovat 
Úřad práce ČR poskytne zaměstnavateli příspěvek na mzdové náklady za dobu, kdy zaměstnanci 
nemohou pracovat z důvodu omezení odbytu či z důvodu jiných mimořádných událostí. Aby 
měl zaměstnavatel nárok na příspěvek, musí vyplácet zaměstnancům náhrady mzdy v minimální 
výši 80 % průměrného výdělku (není-li stanovena zákoníkem práce náhrada mzdy vyšší). 
Výše příspěvku pak činí 80 % zaměstnavatelem vyplacené náhrady mzdy a z ní odvedeného 
pojistného (maximálně 1,5násobek průměrné mzdy, aktuálně 34 611 Kč). Příspěvek může být 
poskytován po dobu 6 měsíců, následně může vláda toto období prodloužit vždy maximálně o 3 
měsíce do maximální délky 12 měsíců. 
Podmínky 
Příspěvek lze poskytovat v případě, že zaměstnavatel nepřiděluje práci v rozsahu 20 % až 80 % 
týdenní pracovní doby zaměstnanců rozvržené na kalendářní měsíc. Tato podmínka se posuzuje 
souhrnně za všechny zaměstnance zaměstnavatele nebo za část zaměstnavatele, dělí-li se 
zaměstnavatel na části. 
Příspěvek nelze poskytovat do platové sféry, na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá u 
zaměstnavatele v den vstupu do PvČP kratší dobu než tři měsíce, na zaměstnance za dobu, kdy je u 
něj aplikováno konto pracovní doby, pokud byla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce, pokud při aplikaci PvČP a následně 12 měsíců po jejím ukončení 
zaměstnavatel „vyplácí dividendy“. 
Administrace 
Oznámení: PvČP se poskytuje na základě písemného oznámení zaměstnavatele podaného 
elektronicky. Oznámení se podává v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce ČR, v 
jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo. Jedná se o obdobu žádosti s uvedením identifikačních údajů 
zaměstnavatele, informací o počtu zaměstnanců a potřebných prohlášení.  
Přehled nákladů: Skutečný nárok na vyplacení PvČP vzniká zaměstnavateli až předložením 
měsíčního přehledu nákladů na předepsaném formuláři. Přehled nákladů se předkládá rovněž 
elektronicky po ukončení vykazovaného měsíce. Tento přehled obsahuje informace nezbytné k 
posouzení oprávněnosti výplaty PvČP jako je výše náhrad mezd a identifikace zaměstnanců s 
informacemi o jejich pracovním poměru. Přehled nákladů musí být předložen nejpozději do 20. dne 
měsíce následujícího po vykazovaném měsíci, přičemž nemusí být předložen až po vyplacení náhrad 
mezd a odvodů pojistného. 
Poskytnutí PvČP: Úřad práce ČR příspěvek vyplatí do 8 kalendářních dnů ode dne doručení 
bezchybného přehledu nákladů.“ 
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Navrhovaná právní úprava bude mít finanční dopad na státní rozpočet. Předkladatel sám 
v důvodové zprávě uvedl, že lze tyto náklady vyčíslit jen velmi obtížně vzhledem mnoha 
proměnným parametrům podpory v době částečné zaměstnanosti a při odhadu tedy orientačně 
vycházel ze statistiky dosavadního čerpání programu Antivirus.  
 
Dopad na zaměstnavatele se předpokládá z finančního hlediska pozitivní. Pokud se zaměstnavatel 
dostane do ekonomických potíží z důvodu vnějších faktorů, podpora v době částečné 
zaměstnanosti přebírá po určitou omezenou dobu náklady na mzdy, resp. na náhrady mezd, které 
by byl zaměstnavatel jinak povinen vyplatit zaměstnancům v případě příslušných překážek v práci. 
Podpora v době částečné zaměstnanosti by měla firmám poskytnout dostatečný časový prostor k 
řešení situace, popř. k rozhodnutí, zda je skutečně nezbytné zaměstnance propustit. 
 
Dopad na zaměstnance se očekává pozitivní, protože podpora v době částečné zaměstnanosti by 
měla sloužit k zachování určité úrovně příjmu zaměstnanců i za dobu, kdy jim zaměstnavatel není 
schopen z objektivních důvodů přidělovat práci. Současně navrhovaná právní úprava počítá s tím, 
že zaměstnanec může v době „nepráce“ vyvíjet aktivity, které přispějí ke zvýšení jeho 
uplatnitelnosti na trhu práce.  
 
Závěry: 
Účastníci hodnotí přijatou úpravou jako přijatelný kompromis vzhledem k politické, společenské a 
ekonomické situaci v odvětví. 
 
6) Zákoník práce 
 
Dne 10. června 2020 byl přijat zákon č. 285/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Oficiální připomínkové řízení začalo v červnu 2019, ve 
skutečnosti však práce na návrhu trvaly déle, protože novelu s obdobným obsahem připravovala již 
předchozí vláda.  
 
Aby se neopakovala situace z předchozího volebního období, kdy parlament nestihl návrh 
projednat a přijmout, vláda premiéra Babiše schválila návrh a předložila jej parlamentu až poté, kdy 
došlo v tripartitě ke shodě. Novela je tak kompromisem mezi požadavky Ministerstva práce a 
sociálních věcí, zaměstnavateli a odbory.  
 
Novela byla poměrně rozsáhlá, obsahovala jak věcné změny, tak i řadu legislativně – technických.  
 
Účastníci tematických setkání jednali o nové úpravě, zejm. náhrady škody, přechodu práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů, doručování písemností, překážek v práci a dovolené. 
 
Účinnosti nabyla nová úprava 30. července 2020, některá ustanovení 1. ledna 2021.  
 
Závěry: 
• Sledovat dopady novely zákoníku práce do praxe, vzhledem k tomu, že některé změny se 
mohou projevit až po uplynutí delší doby (např. převod „staré“ dovolené do dalšího roku, úhrada 
újmy při pracovním úrazu a nemoci z povolání, rozšíření překážek v práci na straně zaměstnance). 
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Závěrečné shrnutí realizace klíčové aktivity 
 
1) Postavení odborových organizací a organizací zaměstnavatelů v České republice 
 
Účastníci se shodli, že je nutné vyvíjet takovou aktivitu, aby se s principy právní úpravy seznámily 
právě ty subjekty, které s organizacemi sociálních partnerů přicházejí do styku a vzájemná jednání 
nezatěžovaly a nezdržovaly zbytečnými a neoprávněnými požadavky.  
 
Z hlediska legislativy se tedy jeví právní úprava jako uspokojivá a účastníci nevznesli požadavek na 
její změnu. 
 
Je však třeba zajišťovat informovanost: 
 na úrovni podnikové, a to jak na straně odborů tak na straně zaměstnavatele 
 ve vztahu ke státním orgánům zejm. soudům i třetím subjektům 
 uvnitř organizačních struktur vůči zástupcům organizací, kteří s dalšími subjekty jednají.  
 
Účastníci za stranu odborů se shodli na požadavku v legislativním procesu prosazovat vyjmutí 
povinnosti zveřejňovat účetní závěrku pro odborové organizace. Zaměstnavatelská organizace 
takový požadavek nemá.  
 
2) Ochrana osobních údajů z hlediska činnosti odborové organizace a organizace zaměstnavatelů 
 
Účastníci se shodli, že právní úprava v této oblasti je uspokojivá a nepožadují změny. 
 
Problémem je však někdy její naplňování v praxi buď z neznalosti nebo zneužívání jako záminky pro 
nemožnost plnění.  Považují tedy za nutné řešit informovanost a naplňování právní úpravy 
v praxi. 
 
3) Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů z hlediska zákona o skutečných majitelích 
 
Úprava nabyla účinnosti dne 1. června 2021 ve znění, které nevzbuzuje pochyby, že se na odborové 
organizace a organizace zaměstnavatelů nevztahuje. Byla tedy přijata tak, jak účastníci požadovali.  
 
Žádné negativní dopady nemá, odborové organizace ani organizace zaměstnavatelů nezaznamenaly 
žádné pokusy o její zneužití tím, že by se někdo pokusil jejich prostřednictvím legalizovat výnosy z 
trestné činnosti. 
 
Účastníci tedy považují tuto oblast za uzavřenou.  
 
4) Řešení sociální situace propouštěných zaměstnanců v těžebních regionech 
 
a) Nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s 
restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí, 
v platném znění 
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Úprava ve stávajícím znění byla přijata v souladu s požadavky účastníků, v současné době účastníci 
nezaznamenali žádné problémy, oblast úpravy je tedy uzavřena. 
 
b) Nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s 
restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 
 
Úprava ve stávajícím znění byla přijata v souladu s požadavky účastníků, oblast úpravy je tedy 
uzavřena. 
 
c) Rozšíření odstranění tvrdosti zákona u některých hlubinných horníků 
 
Úprava ve stávajícím znění byla přijata v souladu s požadavky účastníků. Z legislativního hlediska 
tedy účastníci považují oblast za uzavřenou. 
 
Považují však za nezbytné sledovat její naplňování v praxi až budou oprávnění z této úpravy 
odcházet do důchodu.   
 
5) Kurzarbeit 
 
Vzhledem k tomu, že stávající úprava byla přijata v dohodě sociálních partnerů a její finanční 
dopady jak na zaměstnavatele tak na zaměstnance se očekávají pozitivní, jak uvedl předkladatel 
v důvodové zprávě, účastníci považují tuto oblast za uzavřenou.  
 
6) Novela zákoníku práce 
 
Ve sledovaném období úprava nečinila problémy, ale vzhledem k tomu, že doba od nabytí účinnosti 
novely zákoníku práce je poměrně krátká a k naplnění některých ustanovení ani dosud nedošlo 
(např. úhrada újmy v případě smrti zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z 
povolání), je i nadále nutné sledovat dopady do praxe. 
 
 
Přílohy: 

- Analýza Vliv legislativy na odvětví a činnost sociálních partnerů v rámci projektu „Společným 
postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích“ 

- Články v internetovém časopise HGN (Horník-geolog-naftař)  
 



Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197 
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Složení pracovní skupiny expertů 
 

Tým expertů byl složen na bázi zástupců těžebních organizací - členských organizací ZSDNP, 

odborových organizací zastřešených OS PHGN a odborného aparátu ZSDNP. 

Za ZSDNP 

– Ing. František Ondruš 

– Mgr. Jana Demjanová 

– Ing. Vladimír Budinský 

– Ing. Radim Tabášek 

– Ing.  Pěgřímek 

– Ing. Vladimír Rouček 

– Ing. Rychtařík 

– PhDr. Renata Eisenvortová 

– JUDr. Klímová 

– Ing. Pöpperl 

 

Za OS PHGN 

– Rostislav Palička 

– Jaromír Franta 

– Josef Zelenka 

– Jiří Waloszek 

– Jan Smolka 

– Mgr. Markéta Marinková 

– JUDr. Antonín Těšík 

 

Cílová skupina 
 

Cílovou skupinu tvořili manažeři těžebních společností v Karlovarském, Ústeckém a 

Moravskoslezském kraji a zástupci zaměstnanců těžebních společností. 
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Projednávané oblasti v průběhu realizace tematických setkání  
 

 Legislativní pravidla vlády a spolupráce sociálních partnerů při přípravě právních 
předpisů 

 rozbor obsahu a důvodů pro zpracování prvního návrhu zákona na změnu horního 
zákona, 

 způsob přípravy novely horního a projednání návrhu novely v mezirezortním 
připomínkovém řízení, 

 připomínky ZSDNP zaslané MPO, jejich odůvodnění a návrhy ZSDNP na řešení, 
spolupráce se sociálními partnery, TU, SPD ČR a HK ČR, 

 představenstvo ZSDNP zadalo zpracování studie dopadů novely horního zákona, 

 změna verze návrhu novely v roce 2019, stanovisko LR vlády ČR, 

 projednávání návrhu novely horního zákona se sociálními partnery před projednáním 
ve vládě 

 projednávání návrhu novely horního zákona v orgánech Parlamentu ČR. 

 

 

Dopady povinností nově navrhovaných vládou v novele zákona č. 44/1988 Sb.,  

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) na těžební organizace 

 

Úvod  

 Novela horního zákona je vládním návrhem; byl zpracován ministerstvem průmyslu a 

obchodu a Českým báňským úřadem. 

 Návrh na změnu horního zákona v návaznosti na vývoj situace v OKD, a.s. byl, mimo 

jiné, motivován obavami vlády, že podnikatelé/někteří podnikatelé v těžebním sektoru 

nebudou v případě skončení těžby z důvodu insolvence nebo dosažením limitů pro těžbu 

schopni dostát svým povinnostem v oblasti sanace a rekultivací. 

 Dopady navrhované právní úpravy byly posuzovány Zaměstnavatelským svazem 

důlního a naftového průmyslu a Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a 

naftového průmyslu především z pohledu těžebních organizací těžících hnědé uhlí pro 
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energetiku, a to zejména z toho důvodu, že se jeho těžba podle dosud platné SEK předpokládá 

přes hranici roku 2040. Uhelná komise jednoznačný závěr a doporučení pro vládu nedala, ale 

výroky některých členů komise naznačují snahy o ukončení těžby hnědého uhlí daleko dříve. 

Pokud jde o skončení těžby černého uhlí, jednotlivé šachty na Ostravsku se postupně uzavírají 

a po restrukturalizaci se podle dosavadních odhadů předpokládá ukončení kolem roku 2023. 

 Je potřebné též připomenout, že, ač byla novela zákona motivována především 

obavami z insolvence velkých těžebních společností a nuceného přechodu jejich zákonných 

povinností zejména v oblasti sanací a rekultivací na stát, nové povinnosti by dopadly i na 

ostatní, tzv. malé těžaře, pro něž by nově formulované povinnosti byly likvidační. 

 

Východiska pro posouzení dopadů novely horního zákona na těžební   organizace

  

 těžební společnosti jsou v regionech stabilními zaměstnavateli s významným 

postavením na trhu práce v regionech 

 zaměstnávají více než 7 000 zaměstnanců, 

 multiplikační faktor - na těžební sektor jsou navázány další pozice  

v zaměstnavatelském a podnikatelském sektoru ve výrobě a službách, 

 těžební společnosti v hodnoceném roce 2018 odvedly do státního rozpočtu téměř 

3, 6 mld Kč na daních z příjmu, odvodech na sociální a zdravotní pojištění, 

příspěvku na podporu politiky zaměstnanosti a DPH, 

 k 30. 6. 2019 vedou těžební společnosti prostředky na účtech na sanace a 

rekultivace vytvořené podle dosud platné právní úpravy celkem 13, 94 mld Kč, z 

toho společnosti těžící hnědé uhlí celkem 10, 463 mld Kč, 

 na analytických účtech je vedeno 5, 249 mld Kč, z toho u společností těžících hnědé 

uhlí 3, 643 mld. Kč, 

 na zvláštních vázaných účtech je vedeno 8, 690 mld Kč, z toho 6, 820 mld Kč u 

společností těžících hnědé uhlí, 

 od roku 2000 společnosti vložily do sanací a rekultivací především z prostředků 

vedených na analytických účtech 9, 680 mld. Kč 

 od roku 2000 do roku 2018 společnosti do státního rozpočtu odvedly 5, 6 mld. Kč. 
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Změny v režimu financování SaR navrhované vládou 

– těžební společnosti jsou podle platné právní úpravy povinny čerpat prostředky na 

sanace a rekultivace přednostně z analytických účtů, přičemž od 1. ledna 2004 jsou 

těžební organizace povinny odvádět finanční prostředky na sanace  

a rekultivace pouze na zvláštní vázaný účet 

– čerpání se souhlasem OBÚ 

– vláda v předmětné novele požadovala, aby těžební organizace do 30. června 2022 

prostředky dosud vedené na analytických účtech uložily v reálných penězích na 

zvláštní vázané účty. 

 

Tato nově navrhovaná povinnost by pro těžební organizace znamenala 

– nezbytnost vytvořit na zvláštních vázaných účtech, a to nad rámec dosavadních 

finančních toků, dodatečnou finanční hotovost, což by pro některé těžební společnosti 

mohlo znamenat i řešení této povinnosti úvěrem, dodatečné náklady, 

– nutnost stáhnout část finančních prostředků z peněžního toku, 

– zásah do investičního cyklu těžebních společností, 

– možný tlak na nákladovost činnosti společností a na firemní projekty „společenské 

odpovědnosti“ v regionech. 

 

Změna výpočtu úhrad za vydobyté nerosty 

Podle dosud platné právní úpravy v horním zákonu a v nařízení vlády vydaném k jeho 

provedení, se výše úhrady za počítala buď za vytěženou jednotku nebo za vypočtený 

ekvivalent. Vytěžené hnědé uhlí bylo zpoplatněno částkou 1, 18 Kč za jeden GJ podle 

vypočtené výhřevnosti těženého hnědého uhlí. 

 Po navrhovaném zrušení tzv. pětiletého moratoria na změny výše úhrad vloženého do horního 

zákona při jeho posední novele v roce 2016, které mělo přispět k určité stabilitě 

podnikatelského prostředí v sektoru těžby, další, aktuální novela horního zákona, otevírá 
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prostor pro změny výše úhrad každý rok. 

 Možné navyšování sazby úhrady každý rok může znamenat zásah do stability 

podnikatelského prostředí - omezení  dlouhodobých investic a nižší  ochotu 

finančních institucí se na investicích do těžebního sektoru podílet. 

 Těžební organizace upozorňovaly na možné komplikace v  plánování pro běžný 

finanční rok (sazba se má zveřejňovat k 31. 5. běžného roku) i v delším časovém horizontu, 

což může vést k 

 obezřetnosti ve výši mzdových nákladů a v ostatních výdajích těžebních 

společností, 

 možným komplikacím v obchodních vztazích kvůli nejisté nákladové základně, 

 synergicky působícím dalším faktorům (ceny povolenek v systému EU ETS, 

přenesení závazků na projekty sanací a rekultivací škod, které vznikly před 

privatizací hnědouhelných těžebních společností ve výši 1, 464 mld. Kč ze státu na 

těžební společnosti, Green Deal, BAT atd.) 

 

Posouzení dopadů očekávaného zvýšení úhrad za vydobytý nerost na státní 

rozpočet a na veřejné rozpočty 

– je třeba vzít v úvahu opatření, kterými by těžební společnosti mohly reagovat na 

snížení marže a zisku, včetně možné úpravy počtu zaměstnanců, 

– kolektivní vyjednávání   

– kromě samotných těžebních společností by také byly ovlivněny i jejich dceřiné 

společnosti, společnosti subdodavatelů, dopad na podnikatele v regionu. 

Poznámka: Odhad těchto dopadů je možno učinit s využitím postupů a metod, které 

se zabývaly kvantifikací nákladů státního rozpočtu spojených s nezaměstnaností. 
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Ztráta výběru daní a ostatních příjmů veřejných rozpočtů 

 ztráta výběru daně z příjmů hrazené zaměstnancem 

 ztráta výběru sociálního pojištění hrazeného zaměstnancem 

 ztráta výběru zdravotního pojištění hrazeného zaměstnancem 

 ztráta výběru sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem 

 ztráta výběru zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem 

 Přímé výdaje na nezaměstnaného 

 podpora v nezaměstnanosti (v závislosti na věku, délce evidence a mzdě) 

 sociální dávky (v závislosti na ekonomické situaci rodiny) 

 zdravotní pojištění hrazené státem 

 

 

Nepřímé náklady - negativní multiplikace osobní spotřeby a její důsledky (ztráta výběru 

nepřímých daní) 

 

 riziko nerentabilnosti těžby včetně dopadů na okamžité ukončení těžby 

s jednorázovým uvolněním pracovní síly a nedostatečným krytím nutných sanačních a 

rekultivačních prací. 

 

 Vzhledem k neustále narůstajícím nákladům odvodů a úhrad hrazených těžebními 

společnostmi a vzhledem k neustále narůstajícím cenám povolenek za vypouštění 

skleníkových plynů (zejména CO2) výrazně klesá konkurenceschopnost  

a rentabilita celého energetického sektoru využívajícího zvláště hnědé uhlí. Riziko kolapsu 

celého tohoto sektoru neustále narůstá. 

 Byl proto proveden odhad dopadů případného ukončení těžby hnědého uhlí po 

roce 2022, kdy je očekáván další nárůst úhrady z vydobytého nerostu. Odhad ceny 

povolenek za emise CO2 je velmi obtížný. 

 

 Pro výpočet byly použity následující statické údaje z roku 2018 převzaté  z veřejných 

databází Českého statického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. 
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 výše průměrné měsíční mzdy zaměstnanců těžebních společností – 34 726 Kč 

 výše průměrné měsíční mzdy v ostatních společnostech v KK a ÚK – 28 704 Kč 

 výše průměrné měsíční mzdy v ostatních společnostech v ČR  – 31 868 Kč 

 průměrná roční podpora v nezaměstnanosti v KK, ÚK – 97 000 Kč/ osoba 

 průměrné roční náklady na aktivní politiku zaměstnanosti v KK, ÚK  – 90 000 Kč/ 

osoba 

 

 Hodnoceny byly dopady jen z ukončení těžby hnědého uhlí. Dopady ze sektoru těžby 

černého uhlí, těžby stavebních surovin a ze sektoru energetiky a teplárenství využívající 

hnědé uhlí hodnoceny nebyly.   

 
 Za předpokladu, že by došlo k výraznému nebo úplnému ukončení těžby hnědého uhlí, 

je možno předpokládat pokles počtu zaměstnanců celého těžebního sektoru cca na jednu 

polovinu či více. 

  

 Pro účely odhadu byl použit pokles na jednu polovinu, tedy o 3500 zaměstnanců. 

Vzhledem k tomu, že by útlum těžby měl dopad i na dceřiné společnosti, na subdodavatele 

služeb pro tyto společnosti a obecně na úroveň zaměstnanosti v postižených regionech – 

Ústecký (ÚK) a Karlovarský kraj (KK), byly dále pro odhad nárůstu nezaměstnanosti  použity 

tzv. multiplikační faktory s hodnotami 1,5 pro ÚK a KK a 1,0 pro celou ČR. 

 

 S použitím těchto faktorů vychází nárůst počtu nezaměstnaných v celé ČR na 8 611 

osob, přitom byl vzat v úvahu předpoklad, že někteří zaměstnanci naleznou novou práci mimo 

těžební sektor v daném roce– odhad 15%, zaměstnanci ostatních společností v ÚK a KK – 

odhad 30% a ve zbytku ČR – odhad 50%. 

 

 Následující tabulky shrnují očekávané dopady do státního rozpočtu a navýšení výdajů 

státního a veřejných rozpočtů spojené s takovýmto růstem nezaměstnanosti. 
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Odhad ztráty státního rozpočtu a rozpočtů veřejných 
  
Celkem -  ČR 2022 
Daň z příjmu - zaměstnanci (mil. Kč) -325 
Ztráta na sociálním pojištění (mil. Kč) -1 025 
Ztráta na zdravotním pojištění (mil. Kč) -439 
CELKEM  (mil. Kč) -1 789 
 
Odhad zvýšených výdajů státního  a veřejných rozpočtů  
  
Celkem - ČR 2022 
Počet nezaměstnaných 8 611 
Podpora v nezaměstnanosti (mil. Kč) 835 
Zdravotní pojištění (mil. Kč) 95 
Výdaje na Aktivní politiku zaměstnanosti (mil. Kč) 775 
Ztráta na HDP (mil. Kč) 344 
CELKEM SR (mil. Kč) 2 036 
 
 
 Kromě těchto dopadů by se projevily i dopady na odvody těžebních společností státu 

– snížení základu daně z příjmu právnických osob. 

Dopady novely horního zákona na ekonomiku těžebních společností. 

V případě těžby hnědého uhlí a dalších nerostných surovin (např. pro stavební průmysl) měl 

souběh nových povinností podle navrhovatele nastat v roce 2022. 

Model dopadu na celý sektor těžby hnědého uhlí: 

– očekávané zvýšení sazby úhrad z vydobytého nerostu až k horní hranici sazby 10%. 

Pro účely odhadu těžebních společností bylo použito čtyřnásobku současné sazby 1.18 

Kč/GJ, tj. 4.7 Kč/GJ a odhad nákladů na technickou likvidaci lomu ve výši 1 miliardy 

Kč na 1 lom. Tato částka byla potom rozpočtena na předpokládanou dobu životnosti 

lomu. Dále byl použit také odhad povinného převodu finančních prostředků na sanaci 

a rekultivaci z analytického účtu těžebních společností na účet vázaný do 30.6.2022. 

 Poznámka: Rozsah nákladů na technickou likvidaci lomu se liší podle 

 konkrétních podmínek v jednotlivých lokalitách a záleží na tom, zda na 

 jednotlivých lomech bude těžba pokračovat či nikoli, na tom kdo je vlastníkem 

 pozemků a jaké  záměry budou na rekultivovaném území lomu realizovány. 
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MODELY DOPADU VLÁDNÍHO NÁVRHU V PŘÍPADĚ ZVÝŠENÍ ÚHRAD Z 

VYDOBYTÝCH NEROSTŮ 

– případné zvýšení sazby úhrady z vydobytého nerostu na maximum 10% a 

požadavku na převod všech rezerv na sanaci, rekultivaci a technickou likvidaci 

lomu na zvláštní vázaný účet znamenal pro celý sektor těžby hnědého uhlí 

jednorázové odčerpání finančních prostředků ve výši téměř 6 miliard Kč. 

– Tento dopad by přesahoval přibližně 1,2 x celkový čistý peněžní tok z provozní 

činnosti těchto společností, který činil v roce 2018 cca 5 miliard Kč. 

– Případné zvýšení úhrady z vydobytého nerostu na 5 % předpokládaného průměru 

tržních cen hnědého uhlí by to znamenalo navýšení o cca 650 – 700 mil. Kč ročně, s 

odhadem zahrnutí výše úroků v případě nezbytnosti řešit převod finančních prostředků 

z analytických účtů na zvláštní vázané účty, o cca 846 mil. Kč. To by znamenalo pokles 

hospodářského výsledku o 38, 5 % a čistý zisk by se z 1, 59 mld. Kč snížil na 0, 744 

mld. Kč, tedy pokles o 53, 2 %. Celkové nákladové zatížení těžařů ze strany státu by 

tak vzrostlo ze současných 3, 565 mld. Kč na 4, 411 mld. Kč, tedy nárůst o 23, 7 %. 

Pokud by těžební společnosti musely během 18-ti měsíců (myšleno od navrhované 

účinnosti zákona do 30. 6. 2022) převést na zvláštní vázané účty částku ve výši 3, 643 

mld. Kč, znamenalo by to zhruba pětinásobek jejich nového čistého zisku. 

 Možnost kompenzace těchto dopadů formou navýšení  cen hnědého uhlí se jeví 

pro těžební společnosti jako obtížně realizovatelná. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že 

více jak 93 % z celkové roční produkce hnědého uhlí je dodáváno spotřebitelům na základě 

dlouhodobých smluvních vztahů, u nichž jsou cenová ujednání striktně popsána 

v dlouhodobém časovém horizontu i s případnými sankcemi při jejich nedodržení a s rizikem 

možných soudních sporů. Společnosti odhadovaly, že reálně by mohlo dojít k navýšení cen 

tříděného uhlí pro spotřebu domácností, toto navýšení by se však vzhledem k malému 

objemu roční produkce tříděného uhlí mohlo pohybovat kolem 40 % ze současné ceny. 

 Další oblastí, kde by se výrazně mohl odrazit dopad novely horního zákona je podpora 

regionu těžebními společnostmi mimo rámec požadavků stanovených právními předpisy. 
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ZÁVĚR 
 

 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu vynaložil veškeré úsilí  

k projednání a vysvětlení výhrad k vládnímu návrhu novely horního zákona na všech svazu 

dosažitelných oficiálních platformách. Návrh novely horního zákona byl po všech 

naznačených jednáních zařazen na jednání vlády s nevypořádanými rozpory se stanoviskem 

předsedy Legislativní rady vlády a po projednání ve vládě zaslán Parlamentu České republiky 

k dalšímu legislativnímu postupu podle k projednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu. 

 Zaměstnavatelé a odborové svazy v těžebním průmyslu kritizovali postup zpracovatelů 

návrhu novely, když na žádost MPO bylo upuštěno od zpracování RIA a k přípravě návrhu 

nebyli přizváni odborníci působící v sektoru těžby a zahlazování následků po hornické 

činnosti, ač v minulosti takovou participaci opakovaně nabízeli. ZSDNP z toho důvodu 

připravil svoje vlastní hodnocení dopadů na těžební organizace. 

  

 Zástupci zaměstnavatelů dále poukázali na kumulaci dopadů novely na těžební 

společnosti, na narušení stability podnikatelského prostředí v sektoru těžby nerostů a jeho 

konkurenceschopnosti a předvídatelnosti a stability právního prostředí v hornictví a hornické 

činnosti. 

 Poukázali zejména na 

 a) zrušení tzv. pětiletého moratoria zavedeného s účinností od 1. 1. 2017 na 

 nezvyšování sazeb za vydobytý nerost  záměrem ročně stanovovat výši úhrad za 

 vydobyté nerosty na základě nařízení vlády, 

 b) nově stanovené povinnosti převést finanční prostředky evidované na analytických 

 účtech těžebních společností na zvláštní vázané účty v reálných finančních  

 prostředcích v krátké lhůtě po nabytí účinnosti přemětné novely, 

 

c) nově navrhovanou povinnost vytvářet rezervy na technickou likvidaci lomu nebo dolu jako 

součásti sanace a rekultivace (v rámci připomínkového řízení došlo pouze k dohodě o definici 

pojmu tchnická likvidace dolu nebo lomu, nesouhlas se začleněním institutu technické 

likvidace dolu nebo lomu jako součásti sanace a rekultivace, tj. podléhající povinnosti tvorby 
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finanční rezervy na tyto práce). V kombinaci s nově zaváděnou povinností převodu rezerv 

evidovaných na analytických účtech na zvláštní vázané účty dle návrhu vlády do 30. 6. 2025 

tato kombinace představuje další negativní dopad do disponibilních prostředků organizací v 

neprospěch investic i programů společenské odpovědnosti firem. 

d) vyžadování povinnosti hlásit náklady na těžbu a údaje o odbytových cenách, které jsou 

citlivé a v řadě případů představují smluvní tajemství, 

e) problém zakotvení Státní surovinové politiky do horního zákona. Současná závaznost 

Státní surovinové politiky je dle našeho názoru ponechána na správním uvážení příslušného 

správního úřadu (opírá se o ustanovení § 24 odst. 2 horního zákona), a není jednoznačně 

závazná. Podstata naší výhrady spočívala v tom, že má-li být podle usnesení vlády Státní 

surovinová politika podkladem pro rozhodovací činnost ministerstev a jiných správních úřadů, 

je třeba, aby byla přiměřeně určitá. 

 

 Návrh zásadně narušuje střednědobé finanční plánování těžařů a deformuje stabilitu 

podnikatelského prostředí. Stanovení finální výše sazeb pro daný kalendářní rok nařízením 

vlády do konce dubna daného kalendářního roku v kombinaci s možnou změnou sazeb v 

každém roce neodpovídá obchodní praxi v sektoru. 

 

 Zástupci zaměstnanců vyzvali vládu, aby zachovala tzv. pětileté moratorium zakotvené 

do poslední novely horního zákona, které tradičním sektorům českého hospodářství uchovává 

střednědobou jistotu v rámci finančního plánování. 

 

 Zástupci zaměstnavatelů vyzvali vládu, aby do doby, než budou zhodnoceny dopady 

na podnikatelské prostředí v těžebním sektoru, byl legislativní proces pozastaven. 

 

 Po projednání ve výborech a obou komorách Parlamentu České republiky, které byly 

seznámeny zejména s dopadem na cash-flow těžebních organizací a s dalšími důsledky pro 

jejich ekonomiku, byla novela horního zákona vyhlášena jako zákon č. 88/2021 Sb. 

 Poslanci částečně akceptovali výhrady podnikatelského sektoru v těžbě nerostů a vyšli 

podnikatelům v tomto sektoru vstříc v podle našeho názoru nejkontraverznější části návrhu 

novely horního zákona, a to ve lhůtě pro přechod finančních prostředků vytvářených 
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těžebními společnostmi na sanace a rekultivace z analytických účtů na zvláštní vázané účty 

včetně prostředků na likvidace dolů a lomů. Ta byla oproti vládnímu návrhu zákonodárci 

prodloužena do 30. 6. 2030. 
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Vstupní materiály, informace a zdroje dat 
 

• zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění, dále jen „občanský zákoník“, 
• zákon č. 2/1991 Sb, o kolektivním vyjednávání, v platném znění 
• publikace „Úmluvy Mezinárodní organizace práce ratifikované Českou republikou“ (kolektiv 

autorů, vydáno 2017, ČMKOS) 
• Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další související zákony 
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
• Předkládací zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních 
orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů k návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, ze dne 11. září 2020 

• Článek „Dlouho očekávaná novela zákoníku práce“ autorů Hůrka, Roučková, Hejhal, Hloušková, 
Košnar, Košnarová, Schmied, Schweiner, jVácha, www.epravo.cz 

• Materiály z připomínkového řízení k návrhu novely zákoníku práce 
• Článek „Co přináší velká novela zákoníku práce?“, autor Matěj Řičánek, 

www.advokatnidenik.cz 
• Článek „Jak vidí novelu zákoníku práce právníci OS PHGN“, autoři Mgr. Markéta Marinková, 

JUDr. Antonín Těšík, časopis Horník-geolog-naftař 2020/9 až 2021/1 
• Sociální dialog v České republice, JUDr. Renata Letková, Mgr. Jaroslav Stránský, PhDr. Petr 

Beroušek, Ing. Alena Paukertová, PhDr. Zdeněk Jílek, Educa Service, 2008 
• Sociální dialog v praxi zaměstnavatelů a zaměstnanců, JUDr. Marcela Kubínková, Mgr. Denisa 

Heppnerová, JUDr. Jitka Hejduková, Educa Service, 2007 
• Umění vyjednávat, Mgr. Jiří Šuráň, 1994 
• 100 let Mezinárodní organizace práce, Mgr. Pavel Pokorný, JUDr. Miroslav Fuchs, JUDr. Jan 

Horecký PhD., JUDr. Vít Samek, SONDY s.r.o., 2019 
• Informace o pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách 2020, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí 
• nařízení vlády č. 347/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o 
výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 487/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o 
výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o 
výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

• Stanovisko Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu novely nařízení vlády č. 
567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, ze dne 11.11. 2020 
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• Stanovisko Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu novely nařízení vlády č. 
567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, ze dne 12. 7. 2021 

• Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů k návrhu novely nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9.1 1. 2020 

• Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů k návrhu novely nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. 7. 2021 

• Zpráva z online semináře Evropské odborové konfederace (ETUC) k důležitým ustanovením 
Směrnice pro spravedlivou minimální mzdu a kolektivní vyjednávání 

• Analýza – Kolektivní vyjednávání a pracovní právo v kolektivním vyjednávání a v odvětví 
• Zákoník práce s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost, autoři Jaroslav 

Stránský a kol., SONDY s.r.o. 
• Rozhovory se členy odborových organizací – zaměstnanci zaměstnavatelů v těžebním odvětví 
• Rozhovory se členy orgánů odborových organizací působících v těžebním odvětví 
• Rozhovory se zástupci zaměstnavatelského svazu 
• Dotazníky-stanoviska předsedů odborových organizací k průběhu kolektivního vyjednávání 
• Dohoda o způsobu a organizačním zajištění procesu vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího 

stupně mezi Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu a Odborovým svazem 
pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu ze dne 24. května 2017 

• Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2018 až 2022 uzavřená mezi ZSDNP a OS PHGN, ve 
znění dodatků č. 1-3 

• Dohoda o spolupráci mezi Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového 
průmyslu a DIAMO, státním podnikem uzavřená dne 26. května 2021, ve znění Dodatku č. 1 
 

Složení pracovní skupiny expertů  
 

•  Jaromír Franta 
• Mgr. Markéta Marinková 
•  Rostislav Palička 
•  Jan Smolka 
•  Bohdan Štěpánek 
•  JUDr. Antonín Těšík 
•  Ing. Vladimír Budinský 
•  Dr. Renata Eisenvortová 
•  Ing. František Ondruš 
•  Ing. Kamil Podzemský 
•  Ing. Jiří Štěrba 
•  Ing. Vít Svatý 
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Projednávané oblasti v průběhu realizace tematických setkání  
 

• Kolektivní vyjednávání mezi Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového 
průmyslu (OS PHGN) a Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) 

• Plnění Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené mezi OS PHGN a ZSDN na roky 2018–2022 
• Kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni v těžebním odvětví v členských organizacích 

ZSDNP a OS PHGN 
• Aktuální politické a ekonomické změny a jejich dopady na situaci zaměstnavatelů v těžebním 

odvětví 
• Nástroje sociálního dialogu mimo kolektivní vyjednávání 

 

Zapojení cílové skupiny 
 

V úvodu je nutno zdůraznit, že ač kolektivní smlouvy uzavírá za stranu zaměstnanců odborová 
organizace (popř. odborové organizace), vztahuje se kolektivní smlouva na všechny zaměstnance bez 
ohledu na to, zda jsou či nejsou členy jakékoliv odborové organizace. Proto je cílovou skupinou 
z hlediska kolektivního vyjednávání každý zaměstnanec.  
 

Informace za stranu odborů byly získávány jak z osobních jednání tak písemnou formou. Pokud 
jde o písemnou formu, jednalo se např. o dotazníky, v nichž zástupci odborových organizací vyjadřují 
své osobní zkušenosti z kolektivních vyjednávání, informace pro jednání orgánů, informace 
z internetového časopisu Horník-geolog-naftař, dále jen „HGN“. 
 

Osobní setkání se uskutečňovala v rámci tematických setkání, ale též mimo ně. Jednalo se jak o 
odborové funkcionáře, tedy ty, kteří jsou za odborové organizace přímými účastníky kolektivních 
vyjednávání a to na úrovni podnikové i vyšší kolektivní smlouvy, tak i členy odborových organizací. U 
většiny zaměstnavatelů v působnosti ZSDNP a OS PHGN působí více než jedna odborová organizace, je 
tedy vždy nutné dojednat způsob vyjednávání, aby nejprve došlo ke shodě mezi působícími 
odborovými organizacemi. Ač to někdy není jednoduché, zvláště pak tam, kde u zaměstnavatele 
působí i odborové organizace mimo působnost OS PHGN, kolektivní vyjednávání probíhá a zpravidla i 
končí uzavřením kolektivní smlouvy, byť z hlediska jejího obsahu jde vždy o kompromis mezi 
požadavky zaměstnavatele a odborů a někdy i odborových organizací mezi sebou.  
 

Forma kolektivního vyjednání je u jednotlivých zaměstnavatelů různá, vždy dle místních 
podmínek a podle dohody s příslušnými odborovými organizacemi. Lze konstatovat, že tam, kde je 
kolektivní vyjednávání již tradičním a zaběhnutým procesem, návrhy jsou sice podávány písemně, ale 
jednání o nich probíhá ústní formou a touto formou také zpravidla dojde k dohodě, s následným 
podpisem kolektivní smlouvy či její změny. Tam, kde se některý z účastníků snaží jednat pouze 
písemně, je obtížné dojít k dohodě. 
 

Kolektivního vyjednávání se za stranu odborů účastní předseda odborové organizace. Jde o 
zaměstnance zaměstnavatele, kteří v podmínkách ZSDNP a OS PHGN bývají zpravidla plně nebo 
částečně uvolněni pro tuto činnost. Za stranu zaměstnavatele se účastní ten vedoucí zaměstnanec, 
který je oprávněn jménem zaměstnavatele kolektivně vyjednávat, a dále pak zaměstnanci, kteří se 
účastní vyjednávání z titulu svého pracovního zařazení a své odborné působnosti. 
 



   

 

5 
 

Kolektivní vyjednávání vyššího stupně začíná písemným návrhem, o němž dále probíhají ústní 
jednání. O závěrech jednání se vyhotovují zápisy. Za stranu odborů se jej účastní vyjednavači určení 
statutárním orgánem, jde o zástupce odborových organizací působících u zaměstnavatelů, na něž se 
KSVS vztahuje, a zástupci svazu. Za stranu zaměstnavatelů se vyjednávání účastní zástupci 
zaměstnavatelů, na něž se KSVS vztahuje, a zástupci svazu. Kolektivní smlouvu podepisují předseda 
odborového svazu a prezident zaměstnavatelského svazu.  
 

Písemnou formou probíhá zejména příprava hodnocení plnění Kolektivní smlouvy vyššího 
stupně uzavřené mezi OS PHGN a ZSDNP na roky 2018-2022, dále jen „KSVS“. Členské organizace za 
smluvní strany jsou dotčenou smluvní stranou osloveny, aby se k plnění za sledované období, kterým 
je vždy 1. pololetí kalendářního roku a následně pak celý kalendářní rok, písemně vyjádřily. Hodnocení 
plnění KSVS mezi smluvními stranami probíhá zpravidla ústně, při osobním jednání zástupců 
zaměstnavatelského svazu a strany odborů. V průběhu covidové pandemie došlo v důsledku ztížení 
podmínek osobního jednání či dokonce v důsledku nemoci a karantény jeho znemožnění k tomu, že 
několikrát bylo hodnocení provedeno písemnou firmou. Obě strany to však považují za mimořádné 
případy a osobní jednání považují za standardní způsob, který chtějí dále rozvíjet.  
 

O výsledku jednání se vyhotovuje zápis. O výsledku hodnocení jsou členové odborových 
organizací informováni při účasti na jednání orgánů svých organizací, na webových stránkách OS 
PHGN a prostřednictvím HGN.  
 

Na podnikové úrovni probíhá hodnocení plnění podnikových smluv zpravidla při pravidelných 
jednáních dotčených odborových organizací a zástupců zaměstnavatele, způsobem a v termínech 
sjednaných u jednotlivých zaměstnavatelů. O výsledcích jednání informují odbory své členy podle 
místních podmínek – formou nástěnek, na webových stránkách, prostřednictvím tištěných zpráv, a 
vždy samozřejmě při účasti členů na jednáních orgánů. Zaměstnavatelé informují zaměstnance na 
setkáních se zástupci zaměstnanců a odborové organizace u zaměstnavatele. 
 

V květnu 2021 došlo k rozšíření sociálního dialogu mezi OS PHGN a DIAMO, s.p. nad rámec 
kolektivního vyjednávání. OS PHGN a DIAMO, s.p. uzavřely dohodu o spolupráci k trvalému vytváření 
příznivého pracovního prostředí pro zaměstnance DIAMO, s.p. Cílovou skupinou v rámci této dohody 
jsou tedy všichni zaměstnanci podniku a odborové organizace zde působící. K hodnocení plnění 
dohody dochází ústně při osobním jednání zástupců DIAMO, s.p. a OS PHGN, o plnění se pořizuje 
zápis. O uzavření dohody a jejím plnění jsou členové odborů informování na webových stránkách OS 
PHGN, prostřednictvím HGN a na zasedání orgánů odborových organizací.  
 

Klíčové výsledky realizace 
 
Účastníci tematických setkání zejména projednali: 
 

• Hodnocení plnění KSVS za sledovaná období 
• Hodnocení plnění některých podnikových kolektivních smluv 
• Nutnost koordinace činnosti při některých jednáních týkajících se těžebního odvětví, např. 

jednání Uhelné komise 
• Návrhy na změny KSVS 
• Možnosti sociálního dialogu mimo kolektivní vyjednávání 
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Přijaté závěry pro projednávanou oblast, využití v praxi 
 
1. Kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni 
 

Kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni má v rámci působnost OS PHGN a ZSDNP tradičně 
vysokou úroveň. Ač je vyjednávání někdy náročné, bývá zpravidla ukončeno uzavřením kolektivní 
smlouvy či jejího dodatku. Dle poznatků z praxe k problémům dochází tam, kde dochází ke změně 
dosavadních postupů, zpravidla v důsledku vnějších okolností, jako je změna vlastníka či zásadní 
změna organizační struktury, popř. změna v personálním obsazení vyjednavače na straně odborů, a 
trvá určitou dobu než dojde opět k poznání a vyjasnění si nových stanovisek a postojů smluvních 
stran.  
 

Do problematiky kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni zasáhl z obecného hlediska 
faktor nečekaný a to epidemie SARS – CoV-2 (COVID 19), dále jen „covid“.  Jeho dopady na kolektivní 
vyjednávání byly jak ekonomické tak procesní stránku. Zaměstnavatelé i zaměstnanci se museli 
vypořádávat s problémy z hlediska zdravotního, hygienického i ekonomického a to za „za pochodu“, 
kdy si se situací nevěděla rada ani vláda ani odborníci na dotčených ministerstvech či jiných 
institucích. Situace komplikovala vyjednávání i po procesní stránce, kdy osobní jednání byla z hlediska 
obecně závazných předpisů buď zcela znemožněna nebo ztížena nebo byl problém je uskutečnit 
z důvodu nemocí, izolací a karantén účastníků. Za plného nasazení a díky vůli většiny zaměstnanců a 
odborových funkcionářů v působnosti OS PHGN a ZSDNP nedošlo ani k zastavení ani ke zhoršení 
sociálního dialogu na podnikové úrovni.  
 

Situace je a bude velmi komplikovaná v podniku DIAMO, s.p., kde s účinností od 1. ledna 2022 
došlo ke sloučení s Palivovým kombinátem Ústí, s.p., dále jen „PKÚ“ a PKÚ se stal odštěpným 
závodem. S účinností od 1. ledna 2021 došlo k převodu utlumovaných dolů OKD, a.s., zahrnující 
lokality Útlum-Jih a Útlum-Sever (Důl Staříč, Důl Frenštát, Důl Dukla a Důl Lazy), do majetku státu, s 
právem hospodařit pro státní podnik DIAMO, odštěpný závod DARKOV. Společně s těmito lokalitami 
byly převedeny i příslušné dobývací prostory Staříč, Trojanovice, Petřvald I, Dolní Suchá a Lazy. Dne 1. 
března 2021, byly dále převedeny utlumované doly Darkov a ČSA, včetně souvisejících dobývacích 
prostorů Doubrava u Orlové, Karviná – Doly I, Karviná – Doly II a Darkov. V důsledku přechodu práv a 
povinností dle zákoníku práce v současné době platí pro zaměstnance DIAMO,s.p. z hlediska 
kolektivních smluv různé úpravy, jejichž platnost končí k 31. prosinci 2022. Od roku 2023 bude tedy 
nutné sjednat novou kolektivní smlouvu, v níž vyřešit rozdílné úpravy kolektivních smluv dosavadních 
3 firem nebude jednoduché, navíc při působnosti 15 odborových organizací. V případě, že by byla 
ukončena těžba na dole ČSM na konci roku 2022, popř. v prvním čtvrtletí roku 2023 a doly by byly 
převedeny do DIAMO, s.p., znamenalo by to platnost nároků z kolektivní smlouvy OKD, a.s. pro tyto 
zaměstnance ještě do konce roku 2024. 
 

Dalším faktorem, který může, resp. bezpochyby bude mít dopad na ekonomiku a energetiku, 
tedy i na těžební odvětví a tudíž i na kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni, je válka na Ukrajině. 
V současné době lze rozsah těžko předvídat, ale je jisté, že bude obrovský.  
 

V souvislosti s kolektivním vyjednáváním nedochází v současné době u účastníků ke zvýšení 
finančních nákladů, administrativy či personálních potřeb tam, kde vyjednávání probíhá stejným 
způsobem jako v předchozích obdobích. 
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Komplikací byl v souvislosti s epidemií covid nárůst jednání prostřednictvím videotechniky. Zde 

může být problém technického rázu, zejména na straně odborových organizací, na dostatečnou 
vybavenost, ale OS PHGN v tomto směru nezaznamenal na své straně zásadní problém. Spíše šlo o 
dopad na jednotlivé členy odborových orgánů, případně i členů odborových organizací, aby se naučili 
s touto technikou zacházet. Což bylo komplikováno i tím, že různé subjekty využívali různé 
komunikační platformy. Lze ale říci, že se již zapracovali, k čemuž přispělo i to, že většina subjektů 
používá stejnou platformu - MicrofostTeams.  Na jedné straně účastníci oceňují možnost jednání na 
dálku, na druhé straně uvádějí, že to nelze považovat za plnohodnotnou náhradu osobních jednání. Ať 
již z důvodů technických, kdy přeci jen občas dochází k výpadkům spojení nebo špatné kvalitě spojení, 
ale i z důvodů psychologických. 
 

Strana zaměstnavatelů nezaznamenala větší problémy týkající se zavádění videotechniky, 
disponuje dostatečným vybavením a zaměstnanci se rychle zaučili práci s ní.  
 

Za největší problém však účastníci a to jak na straně odborů tak na straně zaměstnavatelů 
shodně uváděli nepřehlednost legislativní situace a její neustálé změny (kdo může jednat, v jakém 
počtu, za jakých podmínek).  
 
 
2. Kolektivní vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně 
 

Dne 24. května 2017 OS PHGN a ZSDNP uzavřely Dohodu o způsobu a organizačním zajištění 
procesu vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně, která navázala svým obsahem na obdobnou 
dohodu z předchozího období. 

 
Předmětem uzavřené dohody je úprava postupu a organizačního zajištění procesu vyjednávání 

vedené účastníky s cílem uzavřít kolektivní smlouvu vyššího stupně. K posílení procesu jednání slouží 
ustanovení dohody, které dává možnost před zahájením jednání předložit druhé smluvní straně 
písemné znění těch ustanovení, která požaduje zapracovat do návrhu na uzavření kolektivní smlouvy 
s tím, že o podání mohou smluvní strany vést konzultace až do zpracování návrhu kolektivní smlouvy. 

 
Proces vyjednávání je zahájen doručením návrhu kolektivní smlouvy druhé smluvní straně. 

Dohoda stanoví lhůty a to nejméně 180denní v případě nové kolektivní smlouvy (při skončení 
účinnosti dosavadní) a 60 denní pro změnu kolektivní smlouvy. 

 
Písemný návrh zpracovává OS PHGN a předkládá jej ZSDNP, který má stanovenu 21denní lhůtu 

k vyjádření, které části návrhu nepřijímá. V ostatních částech se má za to, že jsou sjednány.  
 
O částech návrhu, které nebyly přijaty, dále probíhají v souladu s dohodou jednání, jehož se 

účastní za každou stranu vyjednavači, jejichž počet stanoví dohoda na 4 až 10 s tím, že jednání se též 
mohou účastnit za každou stranu poradci. 

 
Předmětem jednání vyjednavačů jsou části návrhu, ohledně nichž nedošlo ke shodě. Nedojde-li 

ke shodě ani po skončení rozpravy, mohou hlavní vyjednavači ustavit pracovní skupinu k projednání 
rozdílných stanovisek, tzv. dohodovací řízení. Pracovní skupinu tvoří zpravidla tři zástupci každé 
smluvní strany. Výsledek dohodovacího řízení předkládá pracovní skupina vyjednavačům, kteří jej 
projednají na nejbližším jednání.  
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Nedojde-li k dohodě ani po jednání následujícím po dohodovacím řízení, dohodou smluvní 

strany další postup podle zákona o kolektivním vyjednávání.  
 
Ve organizačním zabezpečení vyjednávání se obě smluvní strany pravidelně střídají, přičemž 

organizující strana hradí výdaje za pronájem místnosti, případné noclehy a stravování vyjednavačů a 
poradců. Cestovní náklady si smluvní strany navzájem neuhrazují.  

 
Postup pro vyjednávání o změně kolektivní smlouvy se uplatní obdobně.  
 
Ve sledovaném období byla platná Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi OS PHGN 

a ZSDNP pro období 2018 až 2022, ve znění Dodatku č. 1. V letech 2020 až 2022 došlo k uzavření 
dalších 3 dodatků.  
 

V souladu s Dohodou o způsobu a organizačním zajištění procesu vyjednávání kolektivní 
smlouvy vyššího stupně mezi Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu a Odborovým 
svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu došlo na návrh strany odborů k zahájení 
vyjednávání. Vyjednávání po písemném zahájení probíhalo standardně nejprve na úrovni 
vyjednavačů, poté v pracovní skupině, následně vyjednavači projednali výsledky pracovní skupiny a 
dohodli se na znění dodatku. Změnu kolektivní smlouvy, tedy dodatek, podepisují předseda 
odborového svazu a prezident zaměstnavatelského svazu. 
 

Dodatky uzavřené ve sledovaném období se týkaly navýšení mzdových tarifů, popřípadě 
navýšení příplatku za ztížené pracovní prostředí. OS PHGN při svém návrhu vždy vycházel ze 
schváleného nebo předpokládaného navýšení minimální mzdy. 
 

I toto vyjednávání zkomplikovala epidemie covid, zejména po procesní stránce. Byly využity 
možnosti jednání prostřednictvím videotechniky, ale většina účastníků považuje osobní jednání za 
vhodnější formu tam, kde lze očekávat že nebude ihned dosaženo shody.  
 

Hodnocení plnění KSVS probíhalo ve stanovených termínech, tedy dvakrát ročně. Účastníci 
v situaci ztížené epidemií covid, kdy nebylo možné osobní jednání, provedli hodnocení písemně, avšak 
nepovažují to za vhodný a standardní způsob a jsou připraveni rozvíjet osobní spolupráci.  
 

Z hodnocení plnění vyplynulo, že KSVS je standardně plněna. K neplnění došlo v jednom 
případě, kdy za rok 2020 u jednoho zaměstnavatele byl porušen článek KSVS, který stanoví: „Účastníci 
smlouvy se dohodli, že reálné mzdy zaměstnanců po dobu účinnosti této smlouvy nepoklesnou. Pokud 
by došlo v důsledku poklesu odbytu ke zhoršení hospodářských výsledků nebo k vyššímu nárůstu 
inflace proti předpokladu uplatněnému vládou při sestavování státního rozpočtu a tím i k ohrožení 
plnění tohoto závazku, bude o tomto ustanovení z podnětu kterékoliv z účastníků znovu jednáno, a to 
na úrovni této smlouvy (bude-li se jednat o 3 nebo více zaměstnavatelů) nebo na úrovni podnikové 
kolektivní smlouvy (bude-li se jednat o méně než 3 zaměstnavatele.) Plnění tohoto závazku se hodnotí 
průběžně v jednotlivých kalendářních letech, a to při kontrole plnění smlouvy podle ustanovení článků 
51 a násl.“ Neplnění bylo smluvními stranami projednáno. Dotčený zaměstnavatel si byl vědom toho, 
že došlo k poklesu reálné mzdy zaměstnanců a poukázal na nepředvídatelné události spojené jak 
s epidemií covid tak dalšími objektivními problémy, které vedly ke zhoršení hospodářských výsledků 
oproti roku 2019.  
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Platnost KSVS končí 31. prosince 2022. V letošním roce tedy OS PHGN zahájí kolektivní 
vyjednávání o nové kolektivní smlouvě vyššího stupně. Vzhledem k závažným ekologickým, 
ekonomickým a politickým vlivům, kterými jsou zejm. Greendeal, epidemie covid (očekávání její 
skončení by asi bylo v současné době neodůvodněným optimismem) a válka na Ukrajině, lze očekávat 
nemalé dopady jak na těžební odvětví jako takové tak na osobní a ekonomickou sféru zaměstnanců. 
Vyjednání kolektivní smlouvy vyššího stupně tedy jistě nebude jednoduché.  
 

K zatížení kolektivního vyjednávání na vyšším stupni zvýšením finančních nákladů nebo 
administrativy ve větší míře nedošlo. Zkušenost je obdobná jako na úrovni podnikové. Strany se 
vypořádaly s možnostmi jednání prostřednictvím videotechniky, nepovažují ji ale za plnohodnotnou 
náhradu osobních jednání.  
 
3. Možnosti sociálního dialogu mimo kolektivní vyjednávání 
 

OS PHGN i ZSDNP se shodují na nutnost koordinace činnosti při některých jednáních týkajících 
se těžebního odvětví, např. jednání Uhelné komise. Účastníci se shodují, že pokud jde o budoucnost 
těžebního odvětví, jsou jejich zájmy shodné a je tedy žádoucí této shody využívat a součinnost 
prohlubovat.  
 

Dne 25. května 2021 došlo k uzavření Dohody o spolupráci mezi OS PHGN a DIAMO, s.p., ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 3. září 2021, dále jen „Dohoda o spolupráci“. Účastníci dohody se shodli, že 
mají „společný zájem společně vytvářet a zabezpečovat uspokojivé  a bezpečné pracovní podmínky, 
zabezpečovat včasnou a dostatečnou informovanost zaměstnanců, předcházet pracovněprávním 
sporům a celkově vytvářet podmínky pro příznivé klima v podniku, to vše prostřednictvím sociálního 
dialogu.“. 
 

Spolupráce se dle dohody uskutečňuje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
legislativy (pracovněprávní, zdravotnické v souvislosti s výkonem práce), důchodového pojištění, 
informovanosti, popř. dalších oblastí, je-li to nutné či vhodné pro naplnění společného zájmu.  
 

Dohoda stanoví práva a povinnosti smluvních stran v jednotlivých oblastech.  
 

Vzhledem k tomu, že oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jednou z priorit jak OS 
PHGN tak i DIAMO, s.p. , budou po dohodě smluvních stran  jednou ročně vybráni zaměstnanci k 
ocenění za dosažení vynikajících výsledků v oblasti BOZP. 
 

Dohoda žádným způsobem nenahrazuje ani nezasahuje do kolektivního vyjednávání ať již na 
podnikové nebo vyšší úrovni. 
 

Ve sledovaném období došlo k vyhodnocení plnění Dohody o spolupráci s tím, že byla plněna, 
a ocenění vybraných zaměstnanců za oblast BOZP.  
 

V rámci dohody též probíhají konzultace týkající se v současné době zejm. možností slaďování 
právní úpravy vyplývající z dosavadních podnikových kolektivních smluv jak pro současné období tak 
pro případnou novou kolektivní smlouvu.  
 

V souvislosti s uzavřenou Dohodou o spolupráci mírně vzrostly náklady na straně smluvních 
stran na zajištění hodnocení jejího plnění, smluvní strany však nepovažují tyto náklady za zásadně 
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zatěžující. Nárůst administrativy spojený s uzavřením Dohody o spolupráci je pro smluvní strany 
minimální. Oba aspekty považují smluvní strany za zanedbatelné ve vztahu k přínosům smlouvy.  
 

Závěrečné shrnutí realizace klíčové aktivity 
 
1. Kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni 
 

Strana zaměstnavatelů i strana oborů považuje kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni za 
jednu ze svých priorit. Přínos vyjednávání samotného i uzavřené kolektivní smlouvy je pozitivní jak pro 
zaměstnance tak pro zaměstnavatele. Kolektivní smlouva nejen svým obsahem ale i svou samotnou 
existencí přispívá k lepší atmosféře na pracovišti. 
 

Význam kolektivní smlouvy a kolektivního dialogu pak roste, jestliže se situace ve firmě stává 
nejistou, komplikovanou, ekonomicky se zhoršující a to ať je důvodem změněný přístup vlastníka či 
vedení firmy nebo objektivní skutečnosti jako jsou změny ekonomické či politické dopadající na firmu.  
 

V nejbližším období lze očekávat zásadní změny, které budou mít dopady na těžební odvětví a 
to z důsledku Greendealu, epidemie covid a nově pak též války na Ukrajině.  
 

Účastníci projektu se shodují, že tyto události budou mít dopady i do kolektivního vyjednání na 
podnikové úrovni. Považují za vhodné je sledovat, pokusit se předvídat a jednat o možné eliminaci 
těch negativních.  
 
2. Kolektivní vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně 
 

Strana zaměstnavatelů i strana oborů považují i kolektivní smlouvu vyššího stupně za jednu ze 
svých priorit. Lze očekávat, že zásadní změny uvedené výše (tj. Greeendeal, epidemie covid, válka na 
Ukrajině) budou mít dopady na jednotlivé zaměstnavatele v rámci ZSDNP a kolektivní smlouva by tak 
měla být základní jistotou pro dotčené zaměstnance.  
 

Účastníci projektu se shodují, že uvedené události budou mít dopady i do kolektivního 
vyjednávání na úrovni svazů a považuji proto za vhodné je sledovat, pokusit se předvídat a jednat o 
možné eliminaci těch negativních. 
 
 
3. Právo na projednání 
 

Z pohledu zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů byla pro kolektivní vyjednávání z pohledu 
aplikované legislativy významná ustanovení § 276 a dalších zákoníku práce ve vztahu k právu na 
informování zaměstnanců o významných otázkách týkajících se těžebních společností a jejich 
zaměstnanců, zejména o ekonomických, výrobních, organizačních, personálních a jiných otázkách 
ovlivňujících fungování společností na trhu. To se týká i práva na přístup zaměstnanců k informacím 
tzv. nadnárodního charakteru u zaměstnavatelů, kteří působí na území členského státu EU se sídlem v 
ČR (§ 288 a násl. ZP, směrnice Rady 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování 
zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v rámci ES). Zaměstnavatelé sdružení v ZSDNP tuto 
povinnost plní prostřednictvím odborové organizace, formou konferencí či jinými akceptovatelnými 
formami. 
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Účastníci projektu se shodli, že zkušenosti z kolektivního vyjednávání ukázaly na vhodnost a 

potřebnost tohoto stylu. 
 
 
4. Možnosti sociálního dialogu mimo kolektivní vyjednávání 
 

OS PHGN i ZSDNP se shodují na tom, že budoucnost těžebního odvětví je jejich společným 
zájmem a chtějí pokračovat a prohlubovat svoji dosavadní spolupráci při jednáních a aktivitách 
týkajících se těžebního průmyslu. 
 

OS PHGN i ZSDNP považují Dohodu o spolupráci uzavřenou mezi OS PHGN a DIAMO,s.p. za 
vhodný a užitečný nástroj k prohlubování sociálního dialogu a jsou připraveni vyvíjet činnost 
k naplňování této dohody. 
 

OS PHGN vyjádřil připravenost uzavřít obdobnou dohodu o spolupráci rovněž s jakoukoliv jinou 
společností, která projeví zájem a působí v ní členská odborová organizace OS PHGN.  
 
OS PHGN i ZSDNP považují za vhodné podporovat i jiné nástroje sociálního dialogu než je kolektivní 
smlouva a Dohoda o spolupráci a jsou připraveni na nich spolupracovat.  
 
 
Přílohy: 

- Analýza Kolektivní vyjednávání a pracovní právo v kolektivním vyjednávání a v odvětví  
- Články z HGN -ke kolektivnímu vyjednávání podnikových kolektivních smluv i kolektivní 

smlouvy vyššího stupně, k Dohodě o spolupráci s DIAMO, s.p.  
- Dohoda o způsobu a organizačním zajištění procesu vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího 

stupně mezi Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu a Odborovým svazem 
pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu 
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Úvodem 
 
 K významné redukci počtu zaměstnanců v těžebním sektoru došlo v průběhu 90. let 

minulého století především v oblasti těžby rud, čímž došlo k utlumení veškerého rudního hornictví 

a k postupnému omezování těžby a spalování uhlí. Tyto skutečnosti mají i rozhodující vliv na 

vývoj ekonomické, sociální a environmentální úrovně uhelných regionů v České republice, tedy 

Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje. 

 Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 se jedněmi z významných 

nástrojů postupného sbližování úrovně nových členských zemí s dosavadními členy Evropské unie 

staly evropské fondy k realizaci cílů strukturální a regionální politiky. 

 Pro počáteční programovací období se v letech 2004 až 2006 mezi hlavními prioritami 

České republiky objevila i nezbytnost řešit rozdílnosti v úrovni jednotlivých regionů. 

 Pro řešení regionální rozdílnosti byl vytyčeny tyto hlavní cíle 

- Podpora rozvoje zaostávajících regionů, 

- Podpora regionů potýkajících se s restrukturalizací, 

- Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání. 

 K dispozici bylo pro Českou republiku 2, 43 mld. EUR alokovaných do 6 finančních 

nástrojů/fondů. 

 V následujícím programovém období 2007 až 2013 byly vytyčeny 3 hlavní cíle, a to 

- Konvergence, 

- Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

- Evropská územní spolupráce. 

 K dispozici bylo pro Českou republiku 26, 5 mld. EUR alokovaných do 3 finančních 

nástrojů/fondů. 

 V programovacím období 2014 až 2020 byly vytyčeny dva hlavní cíle 

1) Investice pro růst a zaměstnanost, 

2) Evropská územní spolupráce. 
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 V tomto období za použití argumentace cílící ke zjednodušení financování projektů bylo 

dosavadních sedm ROP nahrazeno jedním IROP. Nabízí se otázka, nakolik bylo toto rozhodnutí 

efektivní a nakolik přispělo k možnosti posílit iniciativu samosprávných orgánů při přípravě 

jednotlivých operačních programů e strukturálně postižených regionech a postihnout zvláštnosti a 

specifické potřeby uhemných regionů. 

 Přes řadu vládou schválených materiálů ve sledovaných ekonomických a sociálních 

parametrech se situace strukturálně postižených regionů nelepší. Ústecký kraj a Karlovarský kraj 

se mezi kraji v Česku při použití hodnotících kriterií stabilně umísťuji na posledních pozicích. 

Pozice Moravskoslezského kraje se zlepšuje. 

 V České republice se v roce 2018 vytěžilo 39, 2 milionu tun hnědého uhlí. Předpokládá se, 

že v roce 2019 se objem těžby hnědého uhlí dále sníží. Dominantními těžaři uhlí pro energetiku se 

stali těžaři z Ústeckého kraje a z Karlovarského kraje ( Severočeské doly, a.s. ze skupiny ČEZ, 

Sev. En Energy a Sokolovská uhelná, a.s.). Význam společnosti OKD, a.s. těžící černé uhlí v 

energetickém mixu České republiky  klesá. Společnost hledá cesty k udržení schopnosti dále těžit 

černé uhlí za pomoci nástrojů, které umožňuje insolvenčního řízení, ale potýká se se schopností 

cenově konkurovat dováženému černému uhlí. 

 Vedle nevole vůči využívání fosilních paliv, a uhlí zejména, působí negativně na 

nákladovost provozu zařízení využívajících fosilní paliva i nástroj tzv. emisních povolenek, které 

si musí povinně nakupovat každé energetické i průmyslové zařízení produkující emise oxidu 

uhličitého. Jde o ekonomický nástroj, který si klade za cíl zamezit prodlužování doby fungování 

zařízení s vysokou produkcí oxidu uhličitého a donutit tak firmy spalující fosilní paliva, aby přešly 

na výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, resp. k odstavení takových zdrojů pro jejich 

vysokou neefektivnost a nekonkurenceschopnost. 

 V roce 2018 firmy těžící uhlí pro energetiku a teplárenství vytěžily podle údajů MPO uhlí 

v následujících objemech: 

Severočeské doly, a.s.  cca 21 milionů tun 

Sev. En.   cca 11, 5 milionů tun 

Sokolovská uhelná, a.s. cca  6, 8 milionů tun 

OKD, a.s.   cca 4, 5 milionů tun (černého uhlí) 

 



Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197 
 

5 
 

 Z pohledu těžbou postižených regionů je kardinální otázkou, jak se postupný pokles těžby 

uhlí projeví na jejich ekonomické síle, na politice zaměstnanosti a dalších souvisejících politikách 

a opatřeních v těchto regionech. Z pohledu aktualizované Státní energetické koncepce pak je pro 

stát a regiony výzbnamné, jak se podaří nahradit postupně klesající výkon uhelných elektráren a 

tepláren jinými zdroji, aniž by se to významným způsobem dotklo politicky přijatelné energetické 

soběstačnosti České republiky a konkurenceschopné úrovně cen energií. 

 V důsledku útlumu těžby budou dle predikcí nejvíce postiženi zaměstnanci ve věku nad 50 

let, přičemž pro sektor těžby je příznačné, že z řady obecně známých důvodů bylo těchto 

pracovníků v roce 2008 68 %, což je o 17 % více než v roce 2002. Odvětví rychle stárne a pro 

starší zaměstnance bude obtížnější se uplatnit na trhu práce především v regionech strukturálně 

postižených těžbou. 

 Určitou perspektivou pro část zaměstnanců společností, které v budoucnu budou omezovat 

či uzavírat svoji činnost, bude možnost zaměstnání v sanačních a rekultivačních činnostech. To ale 

nejsou činnosti, které by strukturálně přispěly ke zlepšení vzdělanostní a kvalifikační struktury 

zejména v Karlovarském kraji a v Ústeckém kraji. V tomto ohledu má lepší zázemí 

Moravskoslezský kraj. Jestliže se udává, že v sektoru těžebního průmyslu na konci desátých let 

tohoto století podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v odvětví těžebního průmyslu činil  

5 %, potom na počátku této dekády tento podíl klesl na 3 %. 

 Takový vývoj znamená, že v dalším období dojde k postupné stagnaci odvětví, ať jde 

zejména o technologický rozvoj, inovace v odvětví, ukončení investičního cyklu či kvalifikační 

strukturu zaměstnanců. Podíl zaměstnanosti v odvětví těžebního průmyslu na celkové 

zaměstnanosti klesl na 0, 7 %. 

 Podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu se v roce 2018 největší podíl zaměstnanosti 

v těžebním sektoru v těžbě fosilních paliv koncentruje v krajích Moravskoslezském, Ústeckém a 

Karlovarském; na těžbě hnědého uhlí podílelo 6 376 zaměstnanců, na těžbě černého uhlí celkem 

7 330 zaměstnanců a na těžbě ropy a zemního plynu v Jihomoravském kraji 527 zaměstnanců. 

Zaměstnanost v těžbě fosilních paliv  tak v roce 2018 převyšovala 14 000 zaměstnanců, téměř 65 

% z celkového počtu zaměstnanců těžebního sektoru.. 

 Těžební průmysl není oborem, který by byl pro mladé odborníky perspektivní.  

Připomínáme proto i snahy o změny v dosavadním báňském zákonodárství, které podle našeho 

názoru negativně zasahují do vnímání perspektivy hornické činnosti při dobývání nerostů ve 

vlastnictví státu. 
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Opatření vlády ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s 
omezováním těžby 
 

 V úvodu zásadního vládního projektu ke zmírnění sociálních dopadů na uhelné regiony v 

důsledku postupného omezování těžby uhlí je nezbytné vzpomenout usnesení vlády ze dne 11. 

prosince 2013 o návrhu na jmenování zmocněnce vlády pro řešení negativního výhledu vývoje 

zaměstnanosti v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a řešení problémů spojených s revitalizací 

Moravskoslezského a Ústeckého kraje. 

 V souvislosti s projednáváním problematiky tzv. územně ekologických limitů vláda ČR 

přijala 19. října 2015 usnesení číslo 827 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů 

těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Ministerstvu práce a sociálních věcí a dalším dotčeným 

ministerstvům a ústředním správním úřadům bylo mimo jiné uloženo zpracovat a po projednání v 

Radě hospodářské a sociální dohody ČR do 30. 6. 2016 předložit vládě ke schválení návrh 

programu kompenzujícího ztráty pracovních míst v souvislosti s možným ukončením těžby na 

lomu ČSA.  Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládalo, že úbytek zaměstnanců 

společnosti Severní energetická, a.s. ve výši 1 769 zaměstnanců bude částečně eliminován 

poptávkou ze strany Severočeských dolů, a.s. a v průběhu let 2016 až 2021 by mělo dojít k úbytku 

1 145 zaměstnanců. MPSv odhaduje, že náklad veřejných rozpočtů v aktuálních cenách roku 2016 

by mohl činit částku cca 185 000 Kč ročně na tzv. středního nezaměstnaného. Při předpokladu 

ukončení těžby na lomu ČSA v roce 2021 by se tak odhad nákladů bez multiplikačního efektu 

blížil částce 200 milionů Kč. 

 Ministerstvo navrhlo vládě schválit soubor opatření v gesci citovaného Ministerstva, 

Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. 

 Souběžně s materiálem Ministerstva práce a sociálních věcí byl předložen vládě k 

projednání materiál připravený Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem Strategický rámec 

hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Oba 

materiály byly předloženy k provedení usnesení vlády za dne 19. října 2015 č. 826  o postupu 

přípravy koncepce hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského 

kraje a 

č. 827 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních 

Čechách. Strategický rámec hospodářské restrukturalizace byl schválen usnesením vlády ze dne 

9. ledna 2017 č. 3. Toto usnesení vlády zároveň uložilo zpracovat a vládě předložit ke schválení 

akční plán. Úkol byl splněn. Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Moravskoslezského, 
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Ústeckého a Karlovarského kraje na roky 2017 – 2018 byl vládou schválen dne 10. července 2017 

usnesením č. 503. Významným bodem usnesení byl úkol členům vlády podílet se na 

zabezpečování aktivit uvedených ve vládním materiálu a na jejich financování v rozsahu 

stanoveném v souhrnném akčním plánu. 

 Pro roky 2018 – 2019 byl Souhrnný akční plán aktualizován usnesením vlády ze dne 4. 

září 2018 č. 562. Vláda uložila členům vlády, aby při projednávání státního rozpočtu zohlednili 

specifiku Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, podíleli se na zabezpečování 

aktivit a jejich financování a na implementaci Strategického rámce restrukturalizace a jeho 

Akčního plánu. 

 

Koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 
a Karlovarského kraje (RE:START) 
 

 Pojmem RE:START se označuje proces naplňování Strategie hospodářské 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Cílem je hospodářské 

oživení regionů, pro které je dlouhodobě příznačný špatný stav ekonomiky a vysoká koncentrace 

sociálních problémů. 

 Podle sdělení vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj bylo nezbytné 

informovat vládu o situaci ve třech krajích nejvíce postižených vysokou nezaměstnaností a dalšími 

problémy a upozornit na další hrozby, především upozornit vládu na nezbytnost komplexně řešit 

nepříznivou hospodářskou, sociální a environmentální situaci Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje. Materiál vládního zmocněnce vycházel ze skutečnosti, že hodnocení 

dosavadního postupu vlády nepřináší výrazný efekt a neřeší situaci v postižených regionech v 

potřebné míře. 

 V uvedených regionech nejsou vytvořeny předpoklady pro udržení stávajících pracovních 

míst ani k vytváření nových pracovních míst. Žádný z uvedených krajů nemá k dispozici tolik 

finančních prostředků, aby mohl situaci účinně řešit a postupně se přibližoval vyrovnávání  

nerovnosti v porovnání s ostatními regiony v rámci České republiky.. 

 Hlavními problémovými oblastmi byly identifikovány 

– nezaměstnanost, všechny tři strukturálně postižené kraje vykazovaly v roce 2015 nejvyšší 

podíl nezaměstnaných, 
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– vzdělanostní struktura obyvatelstva v regionech, Ústecký kraj a Karlovarský kraj vykazují 

nejnižší vzdělanostní úroveň, 

– nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro průmyslové obory v regionech, konkrétní 

výhrady zaměstnavatelů jsou dlouhodobě známy, 

– míra nezaměstnanosti, všechny tři kraje se podle údajů Úřadu práce ČR dlouhodobě 

(měřeno lety 2005 až 2016) potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti v ČR, 

– nízká míra podnikavosti, rozvoj podnikání je v postižených krajích slabší, důvody jsou 

obecně dlouhodobě známy, nepříznivá vzdělanostní úroveň, nižší příjmová úroveň, 

existence velkých podniků, 

– nedostatky v dopravní infrastruktuře, nejde jen o přepravu osob, mobilitu pracovní síly, ale 

i přepravu zboží, kvalitní napojení odlehlejších oblastí, 

– výzkum, vývoj, inovace, Ústecký a Karlovarský kraj jsou na tom hůře než 

Moravskoslezský kraj, zaostávají ve výzkumné a vývojové infrastruktuře, nerovnost v 

porovnání státních výdajů a dotací ve prospěch jednotlivých krajů, 

– brownfieldy, nedostatečná podpora pro jejich ekonomické a sociální oživení, 

– životní prostředí, kontaminace, ochrana ovzduší, lesů, nezbytnost řešit ekologické zátěže, 

které vznikly ještě před privatizací těžebních společností, 

– nepříznivé meziregionální srovnání životní úrovně obyvatel. 

 

 

Jako specifické hrozby v těžebních regionech byly identifikovány následující problémy 

- OKD, v Moravskoslezském kraji je největší hrozbou útlum těžby černého uhlí a v průběhu let 

pokles zaměstnanců o 1000 až 1500 ročně, což by ke konci roku 2018 znamenalo přčedpoklad cca 

8000 zaměstnanců v porovnání s 11 500 v roce 2016, významný multiplikační efekt s dopadem na 

Vítkovice Steel, Job Air Technic, VOKD, Caterpillar Global Mining, 

- v Ústeckém kraji je největší hrozbou úbytek pracovních míst v souvislosti s postupným útlumem 

těžební činnosti a podpůrných organizací s dalším multiplikačním efektem v navazujících oborech 

a službách ( kalkulováno 1, 5), 
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- v Karlovarském kraji mezi největší hrozby patří úbytek pracovních míst s ohledem na postupný 

útlum těžební činnosti na Sokolovsku, hrozící odstavení elektrárny v Tisové, absence VaVaI, 

- zásadním problémem je absence koncepčního strategického materiálu, který by ve spolupráci s 

dotčenými kraji řešil dokončení restrukturalizace uvedených krajů v dlouhodobém horizontu, 

- dlouhodobě odkládané řešení způsobuje odliv obyvatel z krajů a mikroregionů do center, zejména 

obyvatel s vyšší kvalifikací. 

 

Vládní dokumenty 
 Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 

kraje vychází z usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 952, z usnesení vlády ze dne  

22. listopadu 2014 č. 73 a usnesení vlády ze dne 19. října 2015 č. 826. Usnesením vlády ze dne  

9. ledna 2017 č. 3 byl schválen Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje, 

Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje. Usnesením vlády ze dne 10. července 2017 č. 

503 byl schválen Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, 

Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje pro roky 2017 a 2018. Usnesením vlády ze dne 

4. září 2018 č. 562 byla schválena aktualizace Souhrnného akčního plánu. 

 Hlavní směry podpory krajů v restrukturalizaci v souvislosti s útlumem těžby uhlí ze strany 

státu by měly být koncepčně řešeny formou „preference vyrovnávání rozdílů mezi regiony“ v 

souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR v letech 2014 – 2020 a usnesením Evropského 

parlamentu z roku 2013 o regionálních strategiích pro průmyslové oblasti. 

 Na základě konzultací na úrovni krajské samosprávy je nezbytné identifikovat nastavení 

meziúrovňové a mezirezortní spolupráce, analyzovat klíčové problémy a směry vývoje v krajích 

a zajistit finanční zdroje na jejich realizaci. 

 Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje vytváří předpoklady pro formulování restrukturalizace. Implementačním 

opatřením je Souhrnný akční plán, který má být vládě předkládán každoročně k 31. 5. Posláním 

Souhrnného akčního plánu je reagovat na strategické dokumenty a politiky krajů, postihnout jejich 

společná a specifická opatření. Akční plán se ale jako implementační dokument musí držet v 

mezích Strategického rámce. 

 Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje vznikl ve spolupráci zástupců dotčených krajů a s mezirezortní skupinou 
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Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu, realizaci a 

vyhodnocování opatření na podporu rozvoje Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 

kraje. Přílohou Strategického rámce jsou Vstupní analýza hospodářské restrukturalizace 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a Implementační a organizační rámec 

Strategie hospodářské retrukturalizace zmíněných krajů. 

  

Východiska Strategického rámce hospodářské restrukturalizace 
 Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje je koncipován jako dlouhodobý přístup vlády a příslušných krajů k podpoře 

změn, jejichž cílem je restrukturalizace hospodářství ve strukturálně postižených krajích a 

odstranění bariér, které by mohly restrukturalizaci bránit. Jde o výrazně průřezové téma s 

nezbytností nezbytné angažovanosti všech členů vlády a orgánů samosprávy v krajích. 

Hospodářská restrukturalizace krajů je dlouhodobý proces. To dokazují zkušenosti s 

restrukturalizací regionů ve Francii, Německu, Lucembursku po ukončení těžby uhlí nebo těžkého 

ocelářského průmyslu. 

 Proces naplňování strategie hospodářské restrukturalizace směřující k hospodářskému 

oživení regionů vychází ze Strategického rámce hospodářské restrukturalizace schválené v lednu 

2017 a z Akčního plánu, který byl schválen v červenci téhož roku. 

 Akční plán obsahuje soubor opatření finanční nebo organizační, resp. systémové povahy. 

Opatření finanční povahy formou dotačních programů do strukturálně postižených regionů 

realizují jednotlivá ministerstva. 

  

 

 Strategický plán hospodářské restrukturalizace vychází z následujících předpokladů: 

 a)  Strukturálně postižené kraje jsou postiženy tzv. starými zátěžemi z období před  

 privatizací těžebních společností, 

 b) území po těžbě je nezbytné rekultivovat a rekultivovaná území využít k dalšímu rozvoji, 

 strukturálně postižená území krajů se musí měnit a rozvíjet nejen s pomocí centra, ale též 

 vlastním úsilím a opatřeními, 
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 c) je nezbytné řešit bariéry bránící opatřením k restrukturalizaci, např. v politice 

 zaměstnanosti, sociálních dávek, odlivu kvalifikované pracovní síly z regionu formou 

 cílených intervencí z domácích zdrojů nebo s využitím prostředků poskytovaných 

zcílených  fondů EU, 

 d) strategii hospodářské restrukturalizace navrhnout v souladu se strategickými cíli 

 obsaženými v hlavních tematických pilířích, 

 e) pro každý strategický cíl navrhnout typová opatření, 

 f) formulovat implementační rámec, určit potřebný institucionální rámec a stanovit 

 financování hospodářské restrukturalizace a akčních opatření. 

 Strategický rámec by měl zejména 

- podpořit strategii změny, není nástrojem k zachování dosavadních makroekonomických a 

sociálních poměrů ve strukturálně postižených krajích, 

- podpořit vyřešení tzv. starých zátěží, zátěží, které mají původ v minulosti, 

- podpořit regionální orgány, instituce a v podnikatelském sektoru zejména malé a střední podniky, 

- přispět k intervencím ve prospěch podnikání, 

- regionálně zvýhodnit dotační programy nebo projekty. 

 

Základní analytická východiska 
1) MSK, ÚK a KVK jsou stále ještě více závislé na historicky tradičních zaměstnavatelských 

subjektech, kterými jsou těžební, energetické, hutnické či chemické firmy. Očekávaná omezení 

jejich činnosti, snad s výjimkou chemického průmyslu, z těchto dosud významných 

zaměstnavatelů, pokud nezmění profil hlavního předmětu podnikání, postupně činí zaměstnavatele 

s nejistou budoucností. 

2) Nejistá budoucnost díky multiplikačnímu efektu počínaje dopadem na dodavatelská odvětví, 

související služby, profesní strukturu až po koupěschopnost obyvatelstva v regionech negativně 

ovlivňuje ekonomiku v regionech, 

3) Dosavadní obory, které jsou pro ekonomiku strukturálně postižených krajů významné, jsou 

ohroženy globální konkurencí, 
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4) velcí zaměstnavatelé v těchto regionech do jisté míry, zejména z hlediska zaměstnanosti, stojí 

u menší aktivity při rozvoji malého a středního podnikání, 

5) problematická hustota osídlení, ve všech třech krajích existují i odlehlá území venkovského 

charakteru bez potřebné infrastruktury, pohraniční území, 

6) praxe v naplňování projektů zahraničních investic, levné dílenské provozovny v Česku pro 

odběreatele v zahraničí, 

7) pokud nebudou vznikat nové podnikatelské aktivity, nebudou vznikat nová pracovní místa, 

8) krajské ekonomiky v důsledku utlumování činnosti „tradičních“ zaměstnavatelů, zejména 

pokud by k němu došlo náhle, nevstřebají nárůst nezaměstnanosti, 

9) problematická vzdělanostní úroveň zejména v ÚK a KVK nepřispívá k ochotě zahájit 

podnikatelskou činnost, což může zvyšovat riziko růstu míry nezaměstnanosti v regionu i 

nezaměstnanosti v absolutní míře, 

10) ke vzniku nových pracovních míst, respektive zaměstnávání osob registrovaných územně 

příslušným úřadem práce, nepřispívají ani agentury práce, 

11) složitější přístup k podnikatelským aktivitám s inovativním profilem nepřispívá ke stabilizaci 

kvalifikované pracovní síly v regionech, dochází k odlivu odborníků do bohatších regionů a 

obecně k vylidňování venkova ve prospěch větších sídelních celků. 

 

Obsahová koncepce Strategie hospodářské restrukturalizace 
 Strategický rámec hospodářské retrukturalizace se člení do 7 tematických pilířů; pět z nich 

jsou tematické pilíře, které podle názoru pracovní skupiny a mezirezortní skupiny postihují 

potřebná věcná témata související s hospodářskou restrukturalizací.  K nim se se připojuje pilíř 

životní prostředí, pilíř infrastruktura a veřejná správa a implementační pilíř. 

 

 

Struktura a strategické cíle tematických pilířů: 

1) Podnikání a inovace 

- Strategický cíl Růst podniků a jejich pronikání na nové trhy, vyšší odolnost při změnách na trzích 
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- Strategický cíl Vznik nových firem a jejich větší úspěšnost 

- Strategický cíl Vyšší inovační výkonnost ekonomiky, více inovativních firem 

- Strategický cíl Stabilizace a rozvoj stávajících velkých firem 

2) Přímé zahraniční investice v regionech 

- Strategický cíl Vytvořit kvalitní a atraktivní podnikatelské prostředí 

- Strategický cíl Připravit a trvale udržovat dostatečnou nabídku kvalitních a dostupných 

průmyslových/podnikatelských nemovitostí odpovídajících potřebám investorů a rozvojovým 

ambicím regionu 

- Strategický cíl Vybudovat partnerství, které bude poskytovat kvalitní, profesionální služby pro 

vnější investory jak v procesu jejich lokalizace, tak při jejich dalším působení v regionu 

3) Výzkum a vývoj 

- Strategický cíl Otevřenější a relevantnější věda a výzkum 

- Strategický cíl Výkonnější a atraktivnější věda a výzkum 

4) Lidské zdroje 

- Strategický cíl Více lepších pracovních příležitostí 

- Strategický cíl Více obyvatel lépe připravených na práci 

- Strategický cíl Více obyvatel lépe motivovaných k práci 

- Strategický cíl Více obyvatel lépe připravených a více motivovaných k podnikání 

5) Sociální stabilizace 

- Strategický cíl Stabilizace sociální situace a snížení sociálních rozdílů 

- Strategický cíl Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí 

- Strategický cíl Zvýšení atraktivity bydlení 

- Strategický cíl Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu 

6) Životní prostředí 

- Strategický cíl Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou činností 
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- Strategický cíl Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v sídlech s vysokou 

koncentrací obyvatel 

7) Infrastruktura a veřejná správa 

- Strategický cíl Dopravně propojit území tam, kde dochází k bariéře pro rozvoj a růst 

- Strategický cíl Zefektivnit řízení a služby veřejné správy pro podnikatele a obyvatele s využitím 

moderních technologií 

Implementace pro všechny výše uvedené pilíře. 

 Ze všech pilířů Strategického rámce restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje za nejvýznamější považujeme Pilíř Lidské zdroje. Tento pilíř je rozhodující 

pro všechny ostatní předpoklady k zastavení zaostávání strukturálně postižených krajů, pro 

proměnu jejich hospodářství a rychlejší hospodářský růst. Pilíře Podnikání a inovace, Přímé 

zahraniční investice, Výzkum a vývoj a Sociální stabilizace nebudou bez potřebné struktury a 

úrovně lidských zdrojů moci být naplněny. 

 Mezi hlavní příčiny nízkého hospodářského růstu uvedených krajů dlouhodobě patří  

- pokles nabídky kvalifikovaných zaměstnanců, 

- menší nabídka kvalifikovaných pracovních míst, 

- nedostatečná vzdělanostní a kvalifikační úroveň pracovní síly, 

- rozpor mezi poskytovaným vzděláváním a požadavky praxe, potřeba inovovat rámcové 

vzdělávací programy základních a středních škol, 

- málo účinná aktivní politika zaměstnanosti, neodpovídající provázanost systému sociálních 

dávek a politiky zaměstnanosti, 

- vysoká nezaměstnanost, 

- nízká úroveň mezd, 

- prohlubující se chudoba a růst počtu sociálně vyloučených lokalit, 

- zadluženost a exekuce. 

 

 Zmíněné nedostatky, na které dlouhodobě upozorňuje úřad vládního zmocněnce v 

ekonomické oblasti rezultují v nízkou atraktivitu zejména Ústeckého a Karlovarského kraje pro 
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perspektivní život, malou atraktivitu pracovního a kariérního života pro absolventy středních a 

vysokých škol, horší podmínky a atraktivitu podnikání v krajích, nižší HDP na obyvatele, jedna z 

nejnižších úrovní příjmů atd. 

 Správná je teze obsažené v materiálu pro jednání vlády, že bude potřebné intervenovat na 

straně poptávky nárůstem počtu pracovních příležitostí, které vyžadují vysokou úroveň kvalifikace 

a kompetencí a na straně nabídky nárůstem počtu velmi dobře připravených a talentovaných lidí 

do těchto náročných profesí. Zároveň apeluje na stimulaci zájmu soukromého sektoru, na 

investory, kteří jsou do strukturálně postižených krajů přinést produkci s vyšší přidanou hodnotou. 

Takové projekty by zároveň měly umožnit přípravu ekonomik ve strukturálně postižených krajích 

na vynucený přechodový a nový ekonomický mix 

  

Program RE:START 
 Program RE:START je vyjádřením koncepce hospodářské restrukturalizace uvedených 

krajů v podobě strategie a implementačních akčních plánů přijímaných na úrovni krajů na 

kalendářní rok. Program je budován na vymezení tematických pilířů. Opatření jsou dále členěna 

podle strategických cílů, k nimž přispívají. 

 Prioritním cílem je hospodářské a sociální oživení uvedených regionů, které dlouhodobě 

vykazují nevyhovující stav ekonomiky regionu, vysokou koncentraci sociálních problémů a 

nerovnost v porovnání s jinými regiony v České republice. 

 Akční plán je implementačním institutem programu, který sumarizuje konkrétní opatření. 

Stejně jako strategické zaměření, tak akční plán/plány schvaluje vláda. Za realizaci akčního plánu 

odpovídají podle usnesení vlády příslušní členové vlády. Opatření spočívají ve finanční podpoře 

nebo v systémových změnách s cílem konkretizovat specifické potřeby krajů  řešících 

restrukturalizaci v souvislosti s útlumem těžby uhlí. 

 První akční plán hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje byl jako souhrnný akční plán schválen vládou ČR usnesením ze dne  

10. července č. 503. Současně vláda schválila postup implementace formou zásad. 

 

 Druhý akční plán byl na úrovni zmocněnce vlády zpracován pro roky 2018 – 2019. Doplnil 

25 nových opatření, která pokrývají všech 7 pilířů, obsahují opatření společná pro všechny tři kraje 

a regionální, resp. regionálně specifická opatření, která podle vládního materiálu budou 
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realizována v pbdobí 2018 – 2030.  Finanční rámec pro realizaci navržených opatření předpokládá 

finanční prostředky v objemu 20 885, 5 mil. Kč, z toho 6 603 mil. Kč z prostředků ESIF. 

 V roce 2018 došlo k aktualizaci implementačních zásad, které vstoupily v účinnost  

1. ledna 2019. Na jejich základě došlo k transformaci organizační struktury a přechodu řízení 

programu RE:START z Úřadu zmocněnce vlády do gesce Ministerstva pro místní rozvoj a jím 

zřízeného Národního výkonného týmu RE:START. Současně s těmito změnami došlo k posílení 

role regionů se snahou zlepšit individuální přístup při zlepšování absorpční kapacity v regionech. 

Koordinaci mezi vládou, regiony a zainteresovanými subjekty zajišťoval do konce roku 2018 Úřad 

zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a 

Karlovarského kraje. Cestou odborných pracovních týmů prováděl sběr námětů k regionálním 

opatřením, které byly po posouzení tematicky slučovány do společných nebo specifických 

opatření. Vzhledem k tomu, že nebyly zcela vyčerpány finanční prostředky původně alokované do 

IROP, OP ŽP a OP PIK v celkové výši 8 mld. Kč, vedou se jednání, aby tyto prostředky mohly být 

čerpány k uspokojení projektů žadatelů ze strukturálně postižených regionů. 

 Od roku 2019 došlo k přesunu kompetencí. Hlavním garantem projektu RE:START  se 

stalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento postup měl vzhledem ke kompetencím ministerstva 

svoji logiku. Ministerstvo pokračovalo ve vztahu k regionům v již dříve nastaveném mechanismu 

spočívajícím v přípravě akčních plánů k realizaci Strategie. 

 Na základu projektu RE:START byla v roce 2018 Česká republika zařazena do pilotního 

projektu Komise Platforma pro uhelné regiony v transformaci. Činnost platformy byla zahájena 

v prosinci 2017. Smyslem platformy je pomoci členským státům a jejich uhelným regionům k 

zajištění hospodářského růstu regionů v restrukturalizaci a jejich obyvatel. 

 Platforma je jedním z opatření souvisejících s iniciativou Pařížské konference „Čistá 

energie pro všechny Evropany“, které bylo představeno v listopadu 2016. V současné době se řeší 

podoba tzv. Transformačního fondu. Z pohledu Evropské komise by se mělo jednat o nástroj, který 

kromě uhelných regionů bude podporovat také území směřující k dodržování nulové uhlíkové 

stopy, respektive k uhlíkové neutralitě. Pozice nejen České republiky se přiklání k tomu, aby byly 

prostředky Transformačního fondu použity na transformaci uhelných regionů. 

  

 Od Transformačního fondu se očekává 

- větší podpora EU/EK transformačnímu procesu v rámci opatření programu RE:START, 
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- větší podpora státu zvýšenou pozorností regionům v transformaci, 

- větší finanční podpora EU/EK z prostředků operačních programů a fondů (ESIF, OP PIK, IROP,      

OPŽP), 

- vytvoření nových nástrojů na podporu uhelných regionů (např. realokace výnosu ze systému EU 

ETS), o kterou Karlovarský kraj a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu 

neúspěšně usilovali. 

K nevyrovnanosti regionů 
 Existence nevyrovnanosti úrovně regionů uvnitř jednoho státního útvaru není přes všechny 

především historické zátěže dobrou vizitkou státních a samosprávných orgánů. Slovy senátora 

Zbyňka Linharta „Dlouhodobá regionální nerovnost a neúspěšná kohezní politika ČR jsou nejvíce 

vidět na tzv. strukturálně postižených regionech a oblastech, které do jisté míry kopírují oblast 

bývalých Sudet.“ (veřejné slyšení v Senátu Parlamentu České republiky). 

 Porovnáváme-li regiony v České republice z makroekonomického hlediska, je na tom ze 

strukturálně postižených regionů podle údajů z roku 2015 nejlépe Moravskoslezský kraj, v rámci 

ČR je Karlovarský kraj nejslabší. V oblasti inovací jsou Ústecký a Karlovarský kraj na posledních 

místech; Moravskoslezský kraj je čtvrtý. Poslední místa v republikovém srovnání obsadily 

všechny tři kraje při hodnocení kvality života. 

 Z porovnání podílu nezaměstnaných v krajích k 31. 12. 2018 vychází z českých regionů 

nejhůře Ústecký a Moravskoslezský kraj. Nejmenší výkon z hlediska HDP dlouhodobě vykazuje 

Karlovarský kraj. 

 Vezmeme-li jako výchozí hodnotu průměr EU jako 100 %, potom pro ČR vychází 

  2012  2014  2016  2017 

ČR  82, 5  85, 9  87, 5  89, 5 

KVK  58, 2  59, 1  57, 5  59, 3  (14. místo v ČR) 

ÚK  64, 8  64, 9  64, 0  64, 8  (13. místo v ČR) 

MSK  71, 1  72, 1  72, 6  73, 8   (7.místo v ČR) 

 Zatímco konvergence regionů ČR ve formátu NUTS 2 roste, jediný region Severozápad, 

tj. Karlovarský a Ústecký kraj, je stále na chvostu regionální úrovně v České republice. 
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 To jsou základní kontury souvislostí restrukturalizace regionů zatížených těžbou uhlí. 

Úlohou seminářů v těžebních organizacích bude ověřit a diskutovat, jak Akční plány naplňují 

potřebná opatření v krajích, jak jsou tato opatření ze strany veřejné moci kontrolována a nakolik 

odpovídají potřebám restrukturalizace. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že úloha samosprávy je zatím v roli především územního 

plánování a čerpání finančních prostředků z operačních programů, stát se pak omezuje na 

poskytování finančních podpor podle programů vyhlášených jednotlivými správními úřady. Nabízí 

se ale otázka, zda budou jednotlivé programy a projekty náležitě provázány, když například vedle 

programu RE:START do soustavy programových podpor vstupuje řada projektů v gesci různých 

ministerstev. 

 

 Akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 
Karlovarského kraje 
 Opatření obsažená v Akčním plánu mají jednotnou formu zpracování. V úvodu uvádějí 

návaznost na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace a a k cíli a požadovaným změnám 

konkrétního opatření. Dále se uvádí zasazení konkrétního opatření do kontextu opatření v rámci 

strukturálně postiženého kraje, informace o časovém rámci, finančním rámci opatření a 

odpovědnosti za jeho realizaci. Možnost aktualizace Akčního plánu se předkládá vládě k 

projednání k 31. květnu kalendářního roku. 

 Aktualizace Akčního plánu strategie restrukturalizace uvedených krajů klade důraz na 

vybraná opatření, kterými jsou programy /projekty na podporu rozvoje podnikatelských aktivit ve 

strukturálně postižených regionech formou pomoci podnikatelům při investování do nemovitého 

majetku včetně podpory programů pro kraje a obce zaměřené na podporu regenerace tzv. 

brownfieldů pro podnikatelské účely. 

 S rozpaky přijímáme návrhy opatření v oblasti vědy, výzkumu a inovací ve strukturálně 

postižených krajích. V této oblasti, zejména v Karlovarském a Ústeckém kraji podle našeho názoru 

nedochází k významnému pokroku. Opatření v aktualizovaném akčním plánu typu „podpořit 

zpracování analýzy pro posouzení potřebnosti rozvoje  a vzniku vědeckopopularizační 

infrastruktury v rámci procesu restrukturalizace v dotčených regionech“ nebo další navrhovaná 

opatření v pilíři Výzkum a vývoj, se dlouhodobě opakují. Bude jistě zajímavé ověřit, jak byl např. 

naplněn úkol pro ministra školství, mládeže a tělovýchovy „připravit návrh systémového řešení 

podpory realizace akreditovaných studijních programů veřejných vysokých škol působících na 
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území Karlovarského nebo Ústeckého kraje a rozvoje jejich pracovišť na území těchto krajů“ 

uvedený v pilíři Lidské zdroje . 

 Zároveň byla navržena specifická opatření pro jednotlivé strukturálně postižené kraje. 

Ústecký kraj preferuje opatření k systémovému přístupu k plánování služeb souvisejících s 

kamionovou dopravou. Karlovarský kraj pro potřeby podnikatelské veřejnosti upřednostnil 

program digitálně technického mapování kraje a napojení „BMW Group Future Mobility 

Development Center“ na veřejnou dopravní infrastrukturu v kraji. Moravskoslezský kraj navrhl v 

rámci aktualizace  upřednostnit výstavbu infrastrruktury vysokorychlostní datové sítě umožňující 

připojení krajských organizací, organizací veřejné správy a složek IZS k centrálním elektronickým 

službám. 

 

Shrnutí 
 

Toto téma je zásadní pro další období naší spolupráce. Regiony Ústecký kraj a Karlovarský kraj, 

spojené do regionu Severozápad pro účely financování z EU vykazují v EU jedny z nejhorších 

parametrů.   

Problémem není ani tak současný zoufalý stav, ale zejména trend a rychlost, s jakou tento region 

zaostává za zbytkem ČR, což potvrdila i konference v Senátu ČR, kde bylo prokázáno, že region 

je dnes v řadě aspektů pod úrovní Rumunska.   

Za hlavní problém považujeme sociální strukturu obyvatelstva, vzdělanost, migraci z regionu, 

jednostrannou orientaci ekonomickou a kritický stav školství a zdravotnictví. Region  

Moravskoslezský má lepší startovací pozici a také řadu výhod. Zásadní je, že restrukturalizace je 

tam již v běhu, zatímco region Severozápad stále nemá jasno. V dalším období, chceme společně 

se sociálními partnery pomoci k tomu, aby transformace dostala jasný rámec rozhodnutím, kdy 

hnědé uhlí skončí, nebo lépe, jak dlouho bude ČR hnědé uhlí potřebovat. Do regionů musí přijít 

více peněz na projekty, které mají smysl.   

Tuto část projektu nepovažujeme za splněnou a budeme v dalším projektu na tomto úkolu 

pracovat. 

 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. ledna 2017 č. 3 

 
o Strategickém rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého,  

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 
 
Vláda 

I. schvaluje Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje, obsažený v části III materiálu čj. 1598/16 
(dále jen „Strategický rámec“); 

II. ukládá 

1. zmocněnci vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského, 
Ústeckého a Karlovarského kraje a jeho zástupkyni pro Ústecký a Karlovarský kraj (dále 
jen „zmocněnec a jeho zástupkyně“) připravit návrh Akčního plánu Strategie 
restrukturalizace Moravskoslezského kraje a návrh Akčního plánu Ústeckého a 
Karlovarského kraje (dále jen „návrhy Akčních plánů“) v souladu s implementačním a 
organizačním rámcem uvedeným ve Strategickém rámci a jejich každoroční aktualizaci a 
předkládat je počínaje rokem 2017 do 15. března ministryni pro místní rozvoj a ministru 
průmyslu a obchodu, 

2. členům vlády a vedoucímu Úřadu vlády spolupracovat se zmocněncem a jeho zástupkyní 
při přípravách návrhů Akčních plánů v souladu s implementačním a organizačním 
rámcem Strategického rámce, 

3. ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu 

a)  předkládat vládě k 31. květnu každoročně počínaje rokem 2017 na základě návrhů 
Akčních plánů Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, 
Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje, resp. jeho každoroční aktualizaci, 

b) předložit vládě k 31. květnu 2017 implementační zásady Souhrnného akčního plánu 
Strategie hospodářské restrukturalizace a návrh Dohody mezi vládou a kraji                    
o implementaci Strategie hospodářské restrukturalizace; 

III. doporučuje  

1. hejtmanům Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje spolupracovat se 
zmocněncem a jeho zástupkyní při přípravě návrhů Akčních plánů a poskytnout 
součinnost krajských úřadů, 
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2. Radám hospodářské a sociální dohody Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 
kraje poskytnout součinnost zmocněnci a jeho zástupkyni. 

Provedou: 
členové vlády 
zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených  
s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a  
Karlovarského kraje,  
zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj 
 
Na vědomí: 
hejtmani Ústeckého kraje,  
Moravskoslezského kraje, 
Karlovarského kraje, 
předsedové RHSD Ústeckého kraje, 
Moravskoslezského kraje, 
Karlovarského kraje 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 10. července 2017 č. 503 

 
o Souhrnném akčním plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, 

Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018 
 

Vláda 

I. schvaluje Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje,  
Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018, obsažený v části III 
materiálu čj. 669/17 (dále jen „Akční plán“) s úpravami podle připomínky vlády;  

II. ukládá  

1. členům vlády  

a) podílet se na zabezpečování aktivit a jejich financování v rozsahu stanoveném Akčním 
plánem, 

b) spolupracovat se zmocněncem vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací 
Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje (dále jen „zmocněnec“) 
a jeho zástupkyní pro Ústecký kraj a Karlovarský kraj (dále jen „zástupkyně zmocněnce“) 
na vyhodnocování naplňování Akčního plánu, 

2. místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj 
a inovace, aby v oblasti VaVaI nejprve projednal s jednotlivými poskytovali (zejména  
s TA ČR) možnosti regionální dimenze v programech účelové podpory, a to zejména 
s ohledem na možnosti státního rozpočtu a platné legislativní a nelegislativní dokumenty, 

3. ministryni pro místní rozvoj a ministru průmyslu a obchodu rozpracovat ve spolupráci se 
zmocněncem a zástupkyní zmocněnce do následujícího Akčního plánu na léta 2018 
a 2019 opatření uvedená v zásobníku projektů; 

III. bere na vědomí, že schválením Akčního plánu nebudou dotčeny výdaje státního 
rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací a nebudou dotčeny rozpočtové limity výdajů státního 
rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace, schválené 
usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 385; 

IV. mění usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 952, o jmenování zmocněnce vlády pro 
řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje, ve 
znění usnesení vlády z 22. ledna 2014 č. 73 a usnesení vlády z 19. října 2015 č. 826, 
tak, že se v bodě III/2 uvedeného usnesení slova „do 30. listopadu každého kalendářního 
roku“ nahrazují slovy „do 28. února každého kalendářního roku“; 
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V. doporučuje hejtmanům Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského 
kraje podílet se na zabezpečování realizace aktivit a jejich financování v rozsahu 
stanoveném Akčním plánem.  

Provedou: 
členové vlády 
 

Na vědomí: 
předseda Technologické agentury 
České republiky, 
hejtmani Ústeckého kraje, 
Moravskoslezského kraje, 
Karlovarského kraje, 
předsedové Rady hospodářské a 
sociální dohody Ústeckého kraje, 
Moravskoslezského kraje, 
Karlovarského kraje 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 4. září 2018 č. 562 

 
o aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019 
 
Vláda 

I. schvaluje aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019 (dále jen „Akční plán“) obsaženou 
v části III materiálu čj. 492/18;  

II. ukládá  

1. ministryním pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí, ministrům 
dopravy, kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, 1. místopředsedovi vlády a ministru 
vnitra, ministrům zdravotnictví, zemědělství, místopředsedovi vlády a ministru životního 
prostředí, předsedům Technologické agentury a Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního, aby při projednávání státního rozpočtu zohlednili specifika daných krajů a 
podíleli se na zabezpečování aktivit a jejich financování, 

2. ministryni pro místní rozvoj  

a) zajistit k 1. lednu 2019 zřízení implementační struktury podle přílohy 3 aktualizovaného 
Akčního plánu,  

b) předložit vládě Zprávu o realizaci opatření Akčního plánu a z ní vyplývající aktualizaci do 
31. května 2019,  

3. členům vlády podílet se na implementaci Strategického rámce hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a jeho Akčního 
plánu podle přílohy uvedené v bodě II/2a tohoto usnesení; 

III. zrušuje ke dni 31. prosince 2018 

1. body II/1 a II/2 usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 952 ve znění usnesení vlády 
ze dne 22. ledna 2014 č. 73, usnesení vlády ze dne 19. října 2015 č. 826 a usnesení 
vlády ze dne 10. července 2017 č. 503, 

2. body II a III usnesení vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 3, 

3. body II/1b a II/3 usnesení vlády ze dne 10. července 2017 č. 503, 

4. usnesení vlády ze dne 22. ledna 2014 č. 73; 
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IV. vyzývá hejtmany Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

1. podílet se na zabezpečování realizace aktivit a jejich financování v rozsahu stanoveném 
aktualizovaným Akčním plánem, 

2. aktivně spolupracovat se členy regionálních stálých konferencí na realizaci 
aktualizovaného Akčního plánu a posílit přípravu strategických projektů, 

3. podílet se na přípravě aktualizací Akčního plánu a na stanovení priorit k navrhovaným 
opatřením. 

Provedou: 
členové vlády, 
předsedové Technologické agentury České republiky,  
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

 

Na vědomí: 
hejtmani krajů 
Ústeckého, 
Moravskoslezského,  
Karlovarského,  
předsedové Rady hospodářské a sociální dohody krajů 
Ústeckého,  
Moravskoslezského,  
Karlovarského 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. října 2015 č. 826 

 
o postupu přípravy koncepce hospodářské restrukturalizace  

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje  
 

Vláda 

I. bere na vědomí informace o ekonomické a sociální situaci v Ústeckém, 
Moravskoslezském a Karlovarském kraji a o možných řešeních zpracovaných 
zmocněncem vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského a 
Ústeckého kraje, obsažené v postupu přípravy koncepce hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, uvedeném v části III materiálu        
čj. 1268/15; 

II. jmenuje s účinností od 1. listopadu 2015  

1. doc. Ing. Jiřího Cieńciału, CSc., zmocněncem vlády pro řešení problémů spojených 
s revitalizací Karlovarského kraje, 

2. Gabrielu Nekolovou, DiS. zástupkyní zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených 
s revitalizací Ústeckého a Karlovarského kraje; 

III. mění usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 952, o jmenování zmocněnce vlády pro 
řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení vlády z 22. ledna 2014 č. 73, tak, že se  

1. v bodě III/1 uvedeného usnesení slova „v Moravskoslezském kraji a v Ústeckém kraji“ 
nahrazují slovy „v Moravskoslezském kraji, v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji“, 

2. v bodě III/2 uvedeného usnesení slova  

a) „v Moravskoslezském kraji a v Ústeckém kraji“ nahrazují slovy „v Moravskoslezském 
kraji, v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, 

b) „Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje nahrazují slovy „Moravskoslezského kraje , 
Ústeckého kraje a Karlovarského kraje“; 

IV. schvaluje záměr ustanovit meziresortní tým pro přípravu, realizaci a vyhodnocování 
opatření na podporu rozvoje Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 
s hlavním cílem urychlit proces hospodářské restrukturalizace a zlepšit ekonomickou 
a sociální situaci dotčených krajů; 

V. ukládá  

1. ministru průmyslu a obchodu  

a) koordinovat činnost meziresortního týmu a na základě závěrů vstupní analýzy 
zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj a podnětů dotčených krajů v součinnosti         
s ostatními členy mezirezortního týmu zpracovat soubor rozvojových opatření, která 
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budou tvořit podklad pro Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje, 

b) zpracovat a vládě do 31. ledna 2016 předložit materiál týkající se rozvoje a využití 
průmyslových zón v České republice, 

2. ministryni pro místní rozvoj zpracovat a předložit vládě nejpozději do 30. listopadu 2016 
analýzu klíčových problémů a predikci vývoje dotčených krajů a na základě jejích výstupů 
a ve spolupráci s meziresortním týmem zpracovat Strategii hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje včetně akčního plánu, 

3. členům vlády poskytnout součinnost v rámci přípravy Strategie hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje; 

VI. žádá hejtmany Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje o poskytnutí 
součinnosti v rámci přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 

Provedou: 
členové vlády 
 
Na vědomí: 
hejtmani Ústeckého, Moravskoslezského a  
Karlovarského kraje 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 
 
 



 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. října 2015 č. 827 

 
k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí  

v severních Čechách 

Vláda 

I. bere na vědomí  

1. studii 

a) Posouzení ekonomických dopadů z pohledu zvažovaných variant prolomení limitu těžby 
uhlí na území severních Čech, obsaženou v části IV materiálu čj. 1075/15,  

b) Posouzení sociálních dopadů u jednotlivých obcí a dotčeného regionu z pohledu 
zvažovaných variant prolomení limitu těžby uhlí na území severních Čech, obsaženou 
v části V materiálu čj. 1075/15, 

c) Analýza potřeby dodávek hnědého uhlí pro teplárenství s ohledem na navržené varianty 
úpravy územně-ekologických limitů těžby, obsaženou v části VI materiálu čj. 1075/15, 

d) Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové 
těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů 
Bílina a ČSA a využití vydobytého hnědého uhlí ve spalovacích procesech pro výrobu 
elektřiny a tepla na území ČR, obsaženou v části VII materiálu čj. 1075/15, 

2. řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních 
Čechách", obsažené v části III materiálu čj. 1075/15, s úpravami podle připomínek vlády;  

II. schvaluje hranici územně ekologických limitů těžby na lomu Bílina obsaženou v příloze 
tohoto usnesení s tím, že hranice limitů těžby bude stanovena 500 m od zastavěného 
území obce; 

III. ukládá 

1. ministru průmyslu a obchodu  

a) předložit vládě do 31. prosince každoročně v letech 2016 – 2020 vyhodnocení plnění cílů 
a opatření Státní energetické koncepce, 

b) předložit vládě do 31. prosince 2020 v rámci periodického vyhodnocení naplňování Státní 
energetické koncepce analýzu potřeb hnědého uhlí,  

2. ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj, ministrem 
průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, 
zpracovat, projednat v Radě hospodářské a sociální dohody a předložit vládě do 30. 
června 2016 program kompenzující ztráty pracovních míst v souvislosti s možným 
ukončením těžby na lomu ČSA, 
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3. ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Českého báňského úřadu 

a) v rámci správních řízení o změnách dobývacích prostorů v předpolí lomu Bílina uložit 
těžební společnosti přednostní využití vytěženého uhlí v České republice pro pokrytí 
potřeb teplárenství, 

b) zpracovat do 31. prosince 2015 analýzu možností právní úpravy státní regulace způsobu 
využití hnědého uhlí pro potřeby teplárenství, 

4. předsedovi Českého báňského úřadu 

a) zpracovat a předložit vládě informaci o užití finančních prostředků na sanace a 
rekultivace hnědouhelných lomů do 31. března 2016, 

b) prověřit realizovatelnost sanačních a rekultivačních prací ve vztahu k výši finanční 
rezervy na zahlazení následků hornické činnosti v hnědouhelných lomech do 
předpokládaného ukončení jejich těžby s ohledem na předpokládané náklady s tím 
spojené a informovat vládu do 31. prosince 2016, dílčí informaci o předpokládaných 
nákladech a aktuální výši finanční rezervy předložit vládě do 31. prosince 2015, 

5. ministru průmyslu a obchodu, ministryni práce a sociálních věcí, ministryni pro místní 
rozvoj, ministru životního prostředí, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a 
předsedovi Českého báňského úřadu plnit jednotlivá opatření obsažená v kapitole IX 
části III materiálu čj. 1075/15; 

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 10. září 2008 č. 1176, k územně ekologickým limitům 
těžby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a  
ministr financí, 
ministři průmyslu a obchodu, 
životního prostředí, 
ministryně práce a sociálních věcí,  
pro místní rozvoj,  
školství, mládeže a tělovýchovy, 
předseda Českého báňského úřadu 
 
Na vědomí: 
hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
předseda vlády 
 
 


