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Quelle: Searchinger et al. 2019

Globale landwirtschaftliche THG Emissionen 2010
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Tierhaltung 18%
Quelle: FAO 2006

Globaler Anteil der Tierhaltung

Tierhaltung 14.5%
Quelle: Gerber et al. 2013
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Quelle: BFS 2009
15%

Quelle: FOEN 2021

12.7%

Landwirtschaftliche THG-Emissionen
Umfang und Systemgrenzen in der Schweiz
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Konsumperspektive
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Tierhaltung und Ackerbau

Quelle: Basierend auf Bretscher und Ammann 2017
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Rindvieh 90.1%

Milchkühe 57.7%

Schafe 
2.9%

Ziegen 
0.7%

Pferde 
0.9%

Esel 
0.2%

Schweine 
4.8%

Geflügel 
0.2%

Rest 
0.2%

CH4Anteil der Nutztierkategorien 

Quelle: FOEN 2020
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Rindvieh 77.4%

Milchkühe 48.0%

Schafe 
3.0%

Ziegen 
0.9%

Pferde 
2.4%

Esel 
0.4%

Schweine 
10.6%

Geflügel 
5.0%

Rest 
0.2%

N2ON2OAnteil der Nutztierkategorien 

Quelle: FOEN 2020
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permanent grassland
alpine grassland
leys
arable land 
other

Landnutzung
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CO2CO2

N2ON2O

CH4CH4

Globales Erwärmungspotential über 100 Jahre

1 CO2 eq.

25 CO2 eq.

298 CO2 eq.

Quelle:  IPCC 2007: AR4
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Argumente der GWP-Metriken tragen oft wenig zu einer 
lösungsorientierten Diskussion bei.

Welche Emissionen-Reduktionspfade verfolgt werden sollen ist eine 
sozioökonomische Entscheidung. Diese Entscheidung kann 
getroffen werden aufgrund von:

- «Notwendigkeit» der Emissionen
- (Technische) Umsetzbarkeit der Emissionsreduktion / Senken-

Leistung
- (Ökonomische) Kosten der Emissionsreduktion / Senken-

Leistungen
- Zusätzliche Schadwirkungen der Treibhausgase
- «Grenzerwärmungspotential» (Marginal contribution to warming)

Wichtige Aspekte der CO2-Äquivalent-
Umrechnungsmetriken beim Klimaschutz

16Quelle: BLV 2017

Empfehlung:
35 g pro Person pro Tag

Fleischkonsum in der Schweiz
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Reduktionspotentiale in der Landwirtschaft



19Quelle: Bretscher et al. 2018

Reduktionspotentiale in der Landwirtschaft

20

N2O

34%

Quelle: Spiess und Liebisch 2020

Handelsdünger:
49’100 tN pro Jahr

Importierte 
Futtermittel:

51’300 tN pro Jahr
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Methanemissionen aus der Verdauung

H2

H2
H2

H2

CH4
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Emission pro Kuh (haupts. N2O, CH4;
Verdauung, Hofdüngerlagerung, Futterbau): 5-6 t CO2 Äq.

Tierbesatz je ha LN: 1.3 GVE pro ha

7.2 t CO2 pro ha

Notwendige Bodenkohlenstoffsenke: 2.00 t C ha-1 yr-1

Tierhaltung und C-Senkenpotential in den Böden

Potentialabschätzung CH:
Ackerland 0.63 t C ha-1 yr-1

Grasland 0.28 t C ha-1 yr-1

Quelle: Beuttler et al. 2019
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Quelle: OECD 2013

Landwirtschaftliche Produktion und 
Treibhausgasemissionen in Ländern der OECD
Entwicklung 1990-2010
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Reduktionspotentiale in der Landwirtschaft
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Nachfrageseitige Massnahmen

Quelle: Bretscher et al. 201580% 20%
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Quelle: Zimmermann et al. 2017

Umwelt- und ressourcenschonende Ernährung
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2016 LMP ÖkOpt
Rinder und Kälber 858'828 432'481 614'600

Milchkühe 575'766 470'709 439'000

Mutterkühe 120'802 12'183 0

Total Rindvieh 1'555'396 915'373 1'053'600

59% 68%
Schweine 1'453'602 1'572'246 0

Geflügel 12'084'736 6'804'140 0

Quelle: basierend auf Zimmermann et al. 2017; Sutter et al. 2013

Umwelt- und ressourcenschonende Ernährung
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2016 LMP ÖkOpt
Rinder und Kälber 858'828 432'481 614'600

Milchkühe 575'766 470'709 439'000

Mutterkühe 120'802 12'183 0

Total Rindvieh 1'555'396 915'373 1'053'600

59% 68%
Schweine 1'453'602 1'572'246 0

Geflügel 12'084'736 6'804'140 0

Quelle: basierend auf Zimmermann et al. 2017; Sutter et al. 2013

Silomais:
-90%

Nahrungsmittelkonkurrenz

Umwelt- und ressourcenschonende Ernährung

Nutzung Ackerfläche

Menschliche Nahrung
• 175.000 ha bzw. 45%

Futtermittel
• 208.000 ha bzw. 55%

Quelle: BLW 2021
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«Die Importe von Nahrungsmitteln gehen zurück (in 
Kalorien: –28 %), Futtermittel werden nur noch in 
geringem Ausmass importiert (–85 %). Entsprechend 
steigt der Anteil der im Inland produzierten Erzeugnisse 
und damit der Selbstversorgungsgrad an 
Nahrungsenergie deutlich von 61 % auf gegen 80 %. 
Die gesamten Umweltwirkungen der importierten 
Nahrungsmittel sinken um rund 70 %, jene der in der 
Schweiz produzierten – trotz der sogar höheren 
Kalorienerzeugung – um 20 % (Indikator ReCiPe).»

Quelle: Zimmermann et al. 2017

Umwelt- und ressourcenschonende Ernährung: 
Selbstversorgungsgrad
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Millennium Development Goals (MDGs)

Quelle: Bruil et al. 2021 / Azote Images for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University
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Klimafreundliches 
Produktionssystem

Ti
er

pr
od

uk
tio

n

Pf
la

nz
en

ba
u 

un
d 

Dü
ng

un
g

Bo
de

nb
ew

irt
sc

ha
ftu

ng

En
er

gi
en

ut
zu

ng
 u

nd
 -

Pr
od

uk
tio

n

Nachhaltige Landnutzungs- und 
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Integrale Systemperspektive
Belastungsgrenzen der Ökosysteme
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Schlussfolgerungen
• Treibhausgasemissionen aus der Land- und Ernährungswirtschaft 

sind bedeutsam (ca. 25%).
• In der CH entstehen ungefähr die Hälfte der ernährungsbedingten 

THG-Emissionen im Ausland.
• Tierische Lebensmittel im allgemeinen und Rindfleisch im speziellen 

sind besonders treibhausgasintensiv.
• Technischen Reduktionspotentiale sind vorhanden. Diese sind 

jedoch in der Regel klein, schwierig umsetzbar und/oder mit 
unerwünschten Nebeneffekten verbunden.

• Grössere Reduktionspotentiale können eventuell durch die 
konsequente Umsetzung der «guten landwirtschaftlichen Praxis» 
erreicht werden.

• Die Nahrungsmittel- und Flächenkonkurrenz sollte in lokal 
angepassten Landnutzungsstrategien berücksichtigt werden.

• Veränderungen im Konsumverhalten hin zu weniger tierischen 
Nahrungsmitteln und zu weniger Food-Waste können die 
landwirtschaftlichen Strukturen beeinflussen. Auf diesem Weg 
können landwirtschaftliche Emissionen signifikant gesenkt werden 
mit kaum unerwünschte Nebenwirkungen.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Daniel Bretscher
daniel.bretscher@agroscope.admin.ch

Agroscope gutes Essen, gesunde Umwelt
www.agroscope.admin.ch
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