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Vorwort 

Die Forderung nach einem Nachhaltigen Wirtschaflen, um der Verantwortung der heutigen Ge- 

neration fir  die Lebensgrundlagen kiinftiger Generationen gerecht zu wertien, bestimmt die ak- 

tuelle umweltpolitische Diskussion. Nachdem die ethisch motivierten Forderungen, die sich aus 

dem Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung ergeben, weitgehend akzqltiert sind, steht man 

heute vor der Herausforderung, Konzepte und Losungswege zu entwickeln, die eine praktische 

Umsetzung eines Nachhaltigen Wirtschaftens in den jeweiligen Handlungsfelder ermoglichen. 

Innerhalb der Gestaltung einer Nachhaltigen Energiewirtschafi spielen regenerative EnergieM- 

ger aufgrund ihres potenziellen Beitrages zur Ressourcenschonung von fossilen Energietragem 

und zur Minderung der klimawirksamen Spurengase eine besondere Rolle. Es stellt sich somit 

die Frage, wie regenerative Energietrager am effektivsten und effzientesten gefdrdert werden 
sollen und welchen Beitrag sie innerhalb einer an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten Ener- 

giewirtschaft leisten konnen. Am Deutsch-Franzosischen Institut fiir Umweltforschung (DFIU) 

und am Institut fiir Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion (IIP) der Universitat 

Karlsruhe (TH) wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Forschungsvorhaben zu diesem 

Themenkomplex bearbeitet. Ziel des vorliegenden Buches ist es, die aktuellen Forschungsergeb- 

nisse zusammenfassend einem breiten Fachpublikum vorzustellen. 

Die Forschungsvorhaben wurden u.a. gefdrdert von der Landesanstalt fiir 1Jmweltschutz Baden- 

Wurttemberg (LRJ), durch das Projekt BWLUS der Landesanstalt fiir Umweltschutz Baden- 

Wurttemberg aus Mitteln des Ministeriums ftir Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Wiirt- 

temberg und aus Mitteln des Buros fiir Technikfolgen-Abschatzung beim Deutschen Bundestag. 

Diesen Institutionen sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank fiir ihre Unterstiitzung ausgespro- 

chen. Dem Ministerium fiir Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Wiirttemberg wird auch fiir 

die finanzielle Unterstiitzung dieser Publikation gedankt. 

Karlsruhe, den 09. Februar 2002 

Die Herausgeber 
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Einleitung 

1 Einleitung 

M. WIETSCHEL 

Das Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung ist heute weitgehend akzeptiert. Die Umweltpolitik 

steht jedoch vor der Herausforderung, die Umsetzung der Leitidee einer Nachhaltigen Entwick- 

lung in verschiedenen Handlungsfeldem durch Setzung des Ordnungsrahmens gezielt zu fdrdem. 

Das Handlungsfeld einer Nachhaltigen Energieversorgung ist dabei von besonderem Interesse, 

weil viele der heute akuten Umweltprobleme, wie der Treibhauseffekt, die Ressourcenschonung, 

der Saure Regen oder die bodennahe Ozonbelastung, mit der Umwandlung von Energie in Ver- 

bindung gebracht werden. Weiterhin finden in der Energiewirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland - aber auch weltweit - zur Zeit in Folge der eingeleiteten Liberalisierung bei der 

Strom- und Gasversorgung einschneidende Umstrukturierungsprozesse statt. Die ehemals weit- 

gehend geschutzten Energieversorgungsuntemehmen sehen sich einer verstiirkten Wettbewerbs- 

situation ausgesetzt. Dies kann auch dazu &en, dass der Umweltschutz ;m Stellenwert in den 

Untemehmen verliert und neue Formen der Regulierung, die dem geaderten Ordnungsrahmen 

angepasst sind, notwendig werden. 

Vor diesem Hintergrund ist die Nutzung von regenerativen Energemgem zur Strom- und Wiir- 

memeugung eine Option, die vor allem im Zusammenhang mit der im Rahmen von Klima- 
schutzzielen angestrebten Vemngerung von COz-Emissionen sowie der Begrenztheit fossiler 

Ressourcen als besonders erfolgsversprechend angesehen wird. Allerdings besteht die Proble- 

matik, dass die Nutzung regenerativer Energietxtiger in vielen AnwendungsfAllen gegenuber der 

konventionellen Energieerzeugung nicht konkurrenzfaig ist. Aus diesem Grund wird in der na- 

tionalen wie auch intemationalen Energie- und Umweltpolitik haufig die Strategie der gezielten 

Ftirderung regenerativer Energiemger verfolgt. So strebt die Bundesregierung eine Verdoppe- 

lung des Anteils regenerativer Energien an der Elektrizittitserzeugung bis zum Jahre 2010 an. 

Auch die Europiiische Kommission formuliert in ihrem White Paper zur Nutzung Emeuerbarer 

Energien die Zielsetzung einer Verdoppelung des Anteils emeuerbarer Energien bis 2010 auf 

einen Anteil von 12% am gesamten Energieverbrauch. Damit stellt sich die Frage, wie regenera- 

tive Energietrager am effektivsten und effizientesten gefdrdert werden sollen und welchen Bei- 

trag sie an der Gestaltung einer Nachhaltigen Energieversorgung leisten konnen. 

Ausgehend von diesen Problemstellungen werden in dem vorliegenden Fachbuch verschiedene 

Themenkomplexe behandelt. Um uberhaupt eine Bewertung des Beitrages von regenerativen 

Energietragem an einer Nachhaltigen Energieversorgung vomehmen zu konnen, muss zuerst 

gek1ih-t werden, welche Anforderungen sich aus der Nachhaltigkeitsdiskussion f i r  die Energie- 
versorgung ergeben. Die Herausforderung dabei ist, ausgehend von den unterschiedlich ethisch 



Einleitung 

motivierten Nachhaltigkeitsverstiindnissen eine grundlegende Interpretation einer Nachhaltigen 

Energieversorgung aufzustellen. Auf deren Basis sind dann sektorspezifische Problemfelder wie 

die Klimavertinderung durch energiebedingte Treibhausgase oder die Versorgungssicherheit zu 

identifizieren und zu quantifizieren. Darin schlieRt sich die Erhebung von Bewertungskriterien 

fiir anvisierte Anpassungsprozesse der Akteure - wie der verst2rkten Nutzung von regenerativen 

Energietragern zur Stromerzeugung oder bessere WhnediitnmmaRnahmen an Gebauden - an. 

Urn die Anpassungsprozesse zu initiieren, stehen umweltpolitische Instnunente wie eine Ener- 

giesteuer oder ein Zertifikatehandel zur Verfiigung. Zu deren Abwagung im Rahmen einer 

Nachhaltigkeitsdiskussion sind BewertungsmaRstabe zu eruieren. Dieser Themenkomplex wird 

in Kapitel 2 iibersichtsartig behandelt und in Kapitel 3 dahingehend vertieft, dass dort die ver- 

schiedenen umweltpolitischen Instrumente klassifiziert, kritisch gewiirdigt werden und anschlie- 

Rend ein Kritenenraster entworfen wird, das zur Bewertung umweltpolitischer Instrumente he- 

rangezogen werden kann. Da der verstiirkte Einsatz regenerativer Energietrager in Konkurrenz 

zu anderen Optionen fiir die Gestaltung einer Nachhaltigen Energieversorgung steht, werden in 

Kapitel2 die verschiedenen Optionen kurz skizziert. 

In Kapitel 4 werden einzelne regenerative Energietrager der Stromversorgung unter Nachhaltig- 

keitsaspekten diskutiert. Dazu werden die in Kapitel 2 herausgearbeiteten Problemfelder einer 

Nachhaltigen Energieversorgung - wie der Flachenverbrauch einzelner Erzeugungstechnologien 

- herangezogen und fiir die verschiedenen in der Bundesrepublik Deutschland relevanten regene- 

rativen Energietrager und deren Umwandlungstechnologien diskutiert. Dam werden die drei zur 

Zeit im Zentrum der Diskussion stehenden umweltpolitischen Instrumente zur Forderung regene- 

rativer Energietrager - das in der Bundesrepublik Deutschland implementierte Erneuerbare- 

Energien-Gesetz (EEG), eine Quotenregelung sowie Griine Angebote - hinsichtlich verschiede- 

ner (in Kapitel 3 herausgearbeiteter) Kritenen wie Grad der Zielemeichung oder Marktkonfor- 

mitat naher untersucht. 

Im anschlieDenden 5. Kapitel erfolgt eine vertiefte Diskussion von Griinen Angeboten, die auf 

freiwilliger Basis eine Forderung von Strom aus regenerativen Anlagen ermoglichen. Dabei 

werden die Perspektiven Griiner Angebote sowie die aktuelle Situation am Markt iiber verschie- 

dene empirische Erhebungen dargestellt und Problembereiche sowie zukiinftige Handlungsfelder 

in diesem Segment aufgezeigt. 

Um zu stiirker quantitativen Aussagen zu gelangen, werden im folgenden 6 .  Kapitel iiber eine 

Energiesystemanalyse die Auswirkungen einer Forderung regenerativer Energietrager in der 

Stromerzeugung am Anwendungsbeispiel Baden-Wiirttembergs erhoben. Baden-Wiirttemberg 

bietet sich f i r  eine derartige Analyse an, weil u.a. aufgrund des hohen Kernenergieanteils an der 

Stromerzeugung und des beschlossenen Ausstiegs aus der Kernenergie Umwalzungen in der 

Kraftwerksstruktur zu erwarten sind. Es erfolgt eine Darstellung der methodischen Basis, der 

Modellergebnisse sowie eine Identifikation der Auswirkungen eines solchen Forderansatzes. 
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Einleitung 

Weiterhin werden Schlussfolgerungen beziiglich einer zukiinftigen Ausgestaltung von Forderin- 

strumenten f%r regenerative Energietrager dargestellt. 

Ebenfalls auf der Basis einer Energiesystemanalyse wird im sich anschlieRenden 7. Kapitel wie- 

derum fiir Baden-Wurttemberg aufgezeigt, wie eine in sich konsistente Minderungsstrategie fiir 

Treibhausgase ausgestaltet werden kann, und welche Rolle hierbei die regenerativen Energietra- 

ger im Vergleich zu anderen Optionen spielen konnen. Die Minderungsstrategien fiir Treibhaus- 

gase werden dabei kombiniert mit Minderungsstrategien fiir SOZ- und NO,-Emissionen, die u.a. 

fiir den Sauren Regen bzw. im Falle von NO, auch fiir die ijberdiingung von Boden und Gewb- 

sern sowie die trophosph~sche Ozonbildung verantwortlich gemacht werden. 

Im abschlieRenden 8. Kapitel erfolgt die Untersuchung der Nutzungsmoglichkeiten von Holz am 

Beispiel einer Prozesskettenbetrachtung als alternative Analysemoglichkeit zur Energiesystem- 

plmung. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der sehr zahlreich umgesetzten Nutzung von Holz 
zur Wiimeerzeugung. Die Prozesskettenanalyse erfolgt auf Grundlage von existierenden 

Anlagen in verschiedenen Regionen von Baden-Wiirttemberg. Dabei wird vor allem der im 

Vergleich zu anderen regenerativen Energietragern relevante Bereich der Holzbereitstellung und 

Ascheentsorgung niiher beleuchtet. 
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Zur Gestaltung einer Nachhaltigen Energieversorgung 

2 Zur Gestaltung einer Nachhaltigen Energieversor- 

M. WIETSCHEL, N. ENZENSBERGER, M. DREHER 

2.1 Vorgehensweise zur Entwicklung einer nachhaltigen Umweltpolitik 

Im Folgenden wird eine Vorgehensweise skizziert, wie ausgehend von einem abstrakten Nach- 

haltigkeitsbegriff iiber eine sukzessive Konkretisierung dieses Leitbilds Empfehlungen hinsicht- 

lich einer geeigneten Politikgestaltung abgeleitet werden konnen' . Die Schrittfolge besteht im 

Wesentlichen aus acht Schritten. Dieses in Abbildung 1 grafisch dargestellte Vorgehensschema 

sol1 zunachst allgemein vorgestellt werden, bevor es in den nachfolgenden Unterkapiteln hin- 

sichtlich der Implementierung einer Nachhaltigen Energieversorgung diskutiert wird. 

Fiir die Bestimmung des Nachhaltigkeitsbegriffs existieren verschiedene theoretische Konzepte, 

die sich vor allem hinsichtlich der beriicksichtigten Dimensionen wie Okologie, Okonomie und 

Soziales sowie den Forderungen hinsichtlich einer inter- undoder intragenerativen Gerechtigkeit 

unterscheiden. Die erste Entscheidung in der Nachhaltigkeitspolitikgestaltung ist damit die Ent- 

scheidung f~ ein bestimmtes Nachhaltigkeitsverstbdnis, das dann im Folgenden die normative 

Grundlage f i r  alle weiteren Schritte darstellt. 

Der so determinierte Nachhaltigkeitsbegriff ist auf ein konkretes Aktionsfeld, in der Regel einen 

konkreten Wirtschaftssektor, zu iibertragen. Es ist ein sektorspezifisches Leitbild zu erarbeiten, 

das fiir den betrachteten Sektor die relevanten Problembereiche entlang der durch das gewiihlte 

Konzept festgelegten Dimensionen aufzeigt. Dieses zunachst in der Regel noch relativ abstrakte 

Leitbild ist im nachsten Schritt beziiglich einzelner Problemfelder weiter zu differenzieren. 

Problemfelder beschreiben einzelne, relevante Teilaspekte eines Problembereichs (z.B. 

Klimaschutz als Unterpunkt des ProblembereichsDimension Okologie). Auch die Auswahl der 

im Folgenden zu betrachtenden Problemfelder ist ein wesentlicher Teil des politischen Entschei- 

dungsprozesses. 

Fiir die einzelnen Problemfelder sind sogenannte Indikatoren zu definieren, quantitative Kenn- 

zahlen, die eine problemrelevante Beschreibung des 1st- bzw. Soll-Zustands in den einzelnen 

' Diese Vorgehensweise wurde im Rahmen einer Studie fiir das Biiro fiir Technikfolgen-Abschatzung beim 

Deutschen Bundestag entwickelt (siehe [Rentz et al. 20011). Verwiesen wird auch auf [Enzensberger et al. 20011 

und [Wietschel et al. 20021. 
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Zur Gestaltung einer Nacbhaltigen Energieversorgung 

Problembereichen gestatten. Die Festlegung von Soll-Werten fUr die einzelnen Indikatoren stellt 

dann einen der zentralen Schritte in der Entwicklung einer jeden Nachhaltigkeitspolitik dar. 

Ohne klare Zielwerte ist es kaum moglich, eine zielgerichtete Planung bzw. eine Erfolgskon- 

trolle vorzunehmen. 

Fiir die Ausrichtung des bestehenden Wirtschaftssystems an dem so entwickelten Zielsystem 

bedarf es geeigneter Strategien. Unter Strategien sollen hier alle zur Zielerreichung angestrebten 

technisch-organisatorischen Veriinderungsprozesse im betrachteten Wirtschaftssektor verstanden 
werden (2.B. der Ausbau der Kraft-W-e-Kopplung). 

Umwelt- und energiepolitische Instrumente (2.B. Grenzwerte) dienen als politische Gestaltungs- 

optionen der Initiierung gewiinschter Veriinderungsprozesse. Die Strategie legt somit fest, in 
welcher Weise sich das bestehende System a d e m  soll, das Instrument beschreibt die Art des 

Eingriffs, der vorgenommen wird, um diese Verhderung zu unterstiitzen bzw. zu gewiihrleisten. 
Zur besseren Abgrenzung sollen Instrumente, zu denen die jeweiligen Ausgestaltungsmerkmale 
im Detail formuliert wurden, im Folgenden als MaRnahmen bezeichnet werden. Diese sind 
schlieRlich zu in sich konsistenten MaRnahmenbiindeln zusammenzufassen. 

Verschiedene der her  zuniichst nur kurz dargelegten Schritte werden in den folgenden Unter- 

kapiteln detaillierter beschrieben. Hierbei ist zu beachten, dass auf jeder dieser Ebenen Aus- 

wahlprozesse stattfinden, die die nachfolgenden Schritte jeweils detenninieren: Entscheidung fiir 
bzw. gegen ein bestimmtes Nachhaltigkeitsverstdnk, AuswahliFormulierung von Manage- 

mentregeln, Problemfeldem und Indikatoren, Festlegung von alternativen Zielwerten, Selektion 
zwischen verschiedenen Strategieansatzen, Instrumenten und MaRnahmen. Dieser sich sukzessiv 

weiter konkretisierende Entscheidungs- bzw. Auswahlprozess erfordert stets eine Abwagung 
unterschiedlicher Zielsetzungen und/oder Kriterien. Grundlage der Entscheidung stellt dabei zum 

groRen Teil das Wertesystem der jeweiligen Entscheidungstrgger dar. Eine allgemeingiiltige, rein 
an wissenschaftlich-objektiven Kriterien herbeigefiihrte Ableitung geeigneter Strategien und 
Instrumente zur Implementierung einer Nachhaltigen Energieversorgung kann es somit nicht 
geben. Allerdings kann diesbeziiglich ein breiterer gesellschaftlicher Konsens herbeigefiihrt 

werden. 
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Zur Gestaltung einer Nachhaitigen Energieversorgung 

+Leitbild des I Aufbauend auf dern QewBhlten Nachhaltigkeitskonzept werden I 

( rnentregeln ) I Problernfelder (wie KlirnastabiliM) dienen der weiteren I 
Bereich rnit Handlungsbedarf. 

Umwelt- oder energiepolitische lnstrurnente dienen der 

Handlungsalternativen (Strategien). 

Abbildung 1 : Vorgehensweise zur Ableitung von Politikempfehlungen zur Implementierung 

einer Nachhaltigen Enhvicklung am Beispiel der Energieversorgung 
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Zur Gestaltung einer Nachhaltigen Energieversorgung 

2.1.1 Normative Naehhaltigkeitskonzepte im ijberblick 

In ihrem 1987 veroffentlichten Abschlussbericht ,,Our Common Future'" definiert die Brundt- 

land-Kommission Nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, die es gestattet, die Bediirf- 

nisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne die Fiihigkeit zukiinftiger Generationen, ihre eigenen 

Bediirhisse zu befiiedigen, zu beeinechtigen. Letztlich fordert diese Umschreibung einer 

Nachhaltigen Entwicklung die treuhtinderische Nutzung und besonders auch Bewahrung der uns 

zur Verfiigung stehenden Lebensgrundlage (,Vermogen' im weitesten Sinn) fiir nachkommende 

Generationet?. 

Wahrend diese Definition der Brundtland-Kommission den Vorteil besitzt., in weiten Teilen der 

Wirtschaft, Politik und Gesellschafi konsensf&g zu sein, gestattet ihre wenig pr&ise Formulie- 

rung4 vielfaltige Interpretationen, die wiederum eine Diskussion um konkrete Manahmen zur 
Umsetzung dieses Leitbildes erschweren. 

Zur aktuellen Bestimmung des Nachhaltigkeitsbegriffs mit dem Ziel einer stiirkeren Operationa- 

lisierung, um Handlungsempfehlungen treffen zu konnen, spielt das Verstandnis vom Erhalt des 

zu bewahrenden Vermogens eine entscheidende Rolle. Das Vermogen lasst sich nach Naturka- 

pita1 in Form von natiirlichen Ressourcen und Umweltqualitatsstandards:, nach Sachkapital in 

Form von Produkten und Anlagen sowie intangible Ressourcen wie z.B. Wissen und weiteren 

wie z.B. Human- undoder Sozialkapital differenzieren. 

Das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit (weak su~tainability)~ legt die Annahme einer Sub- 

stituierbarkeit zwischen Natur- und menschengeschaffenem Sachvermogen zugrunde. Konkret 

bedeutet dies, dass beispielsweise ein irreversibler Verbrauch von Naturvennogen durch den 

Aufbau von zusatzlichem Sachvermogen (z.B. Wissen, Technologien) ausgeglichen werden 

kann. 

Verfechter einer strikten Nachhaltigkeit (strong sustainability)6 lehnen eine solche Substituier- 

barkeit des Naturvermogens durch menschengeschaffenes Sachvermogen ab, da ihrer Ansicht 

nach eine Nachhaltige Entwicklung die Bewahrung des Naturvermogens voraussetzt, weil fiir 

Vgl. [WCED 1987, S. 431. 

Die [EnquEte-Kommission 1998, S. 311, zitiert hierzu das [BMU 19971: ,,Menschliches Leben und Wirtschafien ist 
an einem Punkt angelangt, an dem es Gefahr la@ sich seiner eigenen natiirlichen Grundlagen zu berauben". 

Vgl. [Schubert 1998, S. 3911. 

Geht im Wesentlichen auf [Solow 19741 und [Hartwick 19771 zuxiick. 

Wie sie im Wesentlichen von Pearce und seiner ,,Londoner Schule" begriindet wurde, vgl. [Hofham et al. 20001. 
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Zur Gestaltung einer Nachhaltigen Energieversorgung 

diese keine funktionsaquivalenten anthropogenen Substitute existieren'. Letztendlich hiel3e das 

zum Beispiel, dass nicht-emeuerbare Ressourcen generell nicht mehr genutzt werden diirften. 

Ausgehend von diesen beiden Extremen wurden verschiedene weitere Konzepte entwickelt, die 

versuchen, eine Verbindung zwischen diesen beiden genannten Konzepten herzustellen. Ein 

solcher Ansatz ist das Konzept kritischer Bestandsniveaus im Naturvennogen'. Hier wird zwar 

prinzipiell von einer gegebenen Substituierbarkeit des Naturvermogens durch menschengeschaf- 

fenes Sachvennogen ausgegangen, jedoch nur soweit wie dabei zuvor festgeschriebene kritische 

Niveaus einzelner Bestandteile des Naturvermogens nicht unterschritten werden. Auch hier ist 

im Sinne der ,weak sustainability' eine Wahrung oder Mehrung des Gesamtvennogens gefor- 

dert. 

Neben der von ethischen Wertevorstellungen gepragten Diskussion um die intergenerative Ge- 

rechtigkeit, wird in einigen Nachhaltigkeitskonzepten auch eine Diskussion urn eine intragenera- 

tive Gerechtigkeit g e m .  Dabei werden u.a. Fragen zu weltweit gleichen Nutzungsrechten an 

Ressourcen, der Reduktion der Umweltbelastungen durch die Industrielhder oder der Anpas- 

sung der wirtschaftlichen Lebensverhaltnisse erortert. Weiterhin ist die Frage der Gewichtung 

der intra- zu intergenerativen Gerechtigkeit zu beantworten. 

Oftmals wir der Begriff der Nachhaltigkeit auf die natiirlichen Ressourcen und die Umwelt be- 

schrbkt (Ein-Saulen-Konzept). Ausgehend von der Kenntnis urn Zielinterdependenzen zwi- 

schen okologischen Zielen und okonomischen sowie sozialen Zielen werden in einem enveiter- 

ten Nachhaltigkeitsansatz neben diesen zunachst erfassten okologischen, auch okonomische und 

soziale Kriterien als Bewertungsmdstabe fiir ein nachhaltiges Wirtschaften eingefordert' (Drei- 

Saulen-Konzept). Dabei unterscheiden sich die Konzepte u.a. darin, ob sie diese drei Dimensio- 

nen gleichrangig gewichten" oder der Bewahrung der natiirlichen Lebensgrundlage Vorrang 

eingeraumt wird. 

Ob nun beispielsweise eine strikte oder schwache Nachhaltigkeit als zu realisierender Ansatz 

gewihlt wird, ob eine intragenerative Gerechtigkeit auch anvisiert wird oder ob die Be- 

schr2nkung auf die okologische Dimension aufgehoben wird, unterliegt dem zugrundegelegten 

Wertesystem des Entscheidungstragers. 

Aufgrund der beschriebenen Problematik sowie der gesellschaftspolitischen Bedeutung gibt es 

Bestrebungen, den Begriff der Nachhaltigen Entwicklung , , h l i ch  wie die positiven und offenen 

' Vgl. [Endres et al. 1998, S. 2961. 

* Wie es beispielsweise von [Endres et al. 19981 vorgeschlagen wird. 

Was die Frage nach dem innovativen Ansatz einer Nachhaltigen Entwicklung aufwirft, denn in der klassischen 

Gesellschaftspolitik findet schon immer eke  Abwagung widerstreitender Belange statt (siehe [Klemmer 19981). 

l o  Vgl. [Enqugte-Kommission 19981. 
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Zur Gestaltung einer Nachhaltigen Energieversorgung 

Begriffe Freiheit oder Gerechtigkeit als ,regulative Idee' zu verstehen, fiir die es nur vorlaufige 

und hypothetische Zwischenbestimmungen geben kann"" . 

Das Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung priigt ein neues Wissenschaftsverstibdnis in der 

Umweltokonomie, denn die traditionelle Urnweltokonornie war weitgehend neoklassisch ge- 

pragt. Die neoklassische Wirtschaftstheorie basiert auf der Betrachtung von wirtschafllichen 

Entscheidungen einzelner Individuen und billigt ihnen ein grobtmogliches Mal3 an Entschei- 

dungsfreiheiten zu (Konzept des Individualismus). Dabei wird ein egoist isches und rationales 

Handeln unterstellt, das auf dem Menschenbild des homo oeconomicus m t .  Hieraus resultiert 

ein Verst2ndnis der Umweltpolitik, das in manchen Fallen ein Marktversagen eingesteht und 

mar immer dam, wenn externe Effekte auftreten. Bei den fiir diese Fdle entwickelten klassi- 

schen Liisungsansatzen" gibt es keine Urnweltethik. Gerniil3 dern Individualprinzip bildet n&n- 

lich die individuelle Wertschatzung den MaDstab fiir die Urnweltnutzung, was dazu fiihren kann, 

dass auch eine deutliche Urnweltbelastung als akzeptabel eingestuft wird, und staatliche Ein- 
griffe werden auf ein Minimum beschrinkt. Die fehlende Urnweltethik sowie der fehlende Ein- 

bezug Betroffener (u.a. in Form kiinftiger Generationen) in der traditionellen Urnweltokonomie 

sind rnit der ethisch-rnotivierten Forderung nach einer intergenerationalen Gerechtigkeit, die 

innerhalb der Nachhaltigkeitsdiskussion aufgestellt wurde, nicht zu vereinbaren. 

2.1.2 Definition des Leitbilds einer Nachhaltigen Energieversorgung 

Zur Entwicklung und Bewertung von Nachhaltigkeitsstrategien im Energiesektor ist der oben 

eingefiihrte Begriff der Nachhaltigen Entwicklung auf den Energiesektor zu ubertragen und 

weiter zu konkretisieren. In Abhwgigkeit der normativen Ausrichtung &hrt dies jedoch zu deut- 

lichen Unterschieden bei der Definition einer Nachhaltigen Energieversorgung. Eine weitge- 

fasste Definition (allerdings ohne Einbezug einer intragenerativen Gerechtigkeit) kann eine 

Nachhaltige Energieversorgung als eine Energieversorgung beschreiben, die die Bediirhisse der 

Gegenwart hinsichtlich zeitlich und raumlich bedarfsgerecht bereitgestellten Energiedienstleis- 

tungen wie Beleuchtung oder Raumwbne unter Beachtung einer begrenzten Belastbarkeit der 

Natur, begrenzter Ressourcen und der zentralen Bedeutung der Energieversorgung fir  ein wirt- 

schaftliches Wachstum und sozialen Wohlstand zu befriedigen vermag. Im Sinne einer interge- 

" [Enquste-Kommission 1998, S. 281. 

'' Um Suboptimaliaten aufgrund eines Marhersagens zu vermeiden, bedient sicht die traditionelle 

Umweltokonornie zweier unterschiedlicher Konzepte ZUT Intemalisierung externer Effekte: den 

Verhandlungslosungen auf Basis der Verteilung von Eigentumsrechten (nach Coase) und der Erhebung einer 

Umweltsteuer (nach Pigoq der sogennanten Pigou-Steuer). 
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Zur Gestaltung einer Nachhaltigen Energieversorgung 

nerativen Gerechtigkeit ist weiterhin zu fordem, dass nachkommenden Generationen ,,eine min- 

dest gleichgroDe technisch-wirtschaftlich nutzbare Energiebasi~"'~ erhalten bleibt, wie sie der 

jetzigen Generation zur Verfigung steht. Dies entspricht der Forderung nach dem zu wahrenden 

Gesamtvermogen. 

Dieser Definition liegt der Ansatz zugrunde, dass im Rahmen eines enveiterten Nachhaltigkeits- 

verstandnisses neben der Wirtschaftlichkeit, der Ressourcenschonung, der Urnweltvertraglichkeit 

und der sozialen Vertraglichkeit die Versorgungssicherheit eine besondere Bedeutung fiir eine 

Nachhaltige Energieversorgung hatI4. 

Zur weiteren Konkretisierung des Begriffs einer Nachhaltigen Energieversorgung werden von 

verschiedenen Autoren sogenannte Grundanforderungen eines nachhaltigen Energieversorgungs- 

system postuliert bzw. Managementregeln fir  Akteure und politische Entscheidungstrager for- 

m~l ie r t . '~  Die verschiedenen Managementregeln, enveitert um eigene Vorschlage, lassen sich 

dabei fiinf Problembereichen zuordnen: 

Versornunnsstandard 

Die Energiebereitstellung muss in so ausreichender Menge erfolgen, dass eine Forderung der 

Wohlfahrt der Bevolkerung und die Sicherstellung der physischen Existenzbedingungen eines 

jeden Einzelnen nicht am Energiemangel scheitert. 

Die Bereitstellung der Energiedienstleistungen sol1 zeitlich und raumlich bedarfsgerecht, d.h. an 

die Lebensgewohnheiten und Bediirfnisse der Menschen angepasst erfolgen. 

Die Versorgungssicherheit ist auf Dauer und unter sich eventuell veriindemden Rahmenbedin- 
gungen zu gewiihrleisten. 

Ressourcenmanagement 

Zur Wahrung der Nutzungsoptionen nachkommender Generationen ist eine Schonung begrenzter 
Ressourcen erforderlich. 

Ein Abbau natiirlicher sich nicht selbst erneuemder Ressourcen ist durch die Erschliehng neuer, 

gleichwertiger Altemativen auszugleichen. 

Die Nutzung emeuerbarer Ressourcen darf deren RegenerationsfAhigkeit nicht iibersteigen. 

l 3  Vgl. [VoB 2000, S. 1271. 

In [VoR 20001 werden als Grundanforderungen Versorgungssicherheit, soziale Vertraglichkeit, Wirtschaftlichkeit 

und Umweltvertraglichkeit genannt. 

Vgl. z.B.[UNESC 20001, [VoR 20001, [Eichelbronner/Henssen 19971, [Hillerbrand 19981, [Forum 20001. 
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