
■m::::
■m::::
m

ETDE.DE+55 Frauntlofer \nstitut

Systemtechnik und
Innovationsforschung

Umweltforschungsplan

des Bundesministers fur Umwelt,
~1
_D&iG2_580

Naturschutz und Reaktorsicherheit p(;~
;j,: [;’

~QTE~,; ~
g {:J>>4J ~U, d “:,

Forschungsbericht 20401120

Klimaschutz durch Minderung von Treibhausgasemissionen
im Bereich HaushaIte und Kleinverbrauch durch klimage-

rechtes Verhalten

Band 1: Private Haushalte

von

Bettina Brohmann

Martin Cames

Anke Herold

Oko-Institut (Institut fur angewandte Okologie e. V.),

Darmstadt, Berlin, Freiburg

unter Mitarbeit von

Nina Boschmann, Berlin

Im Auftrag des Umweltbundesamtes

Juni 2000

I



DISCLAIMER

Portions of this document may be illegible

in electronic image products. Images are

produced from the best available original

document.



Berichts-Kennblati

1. Berichtsnummer 2. 3.
UBA-FB I

$. TM des Berichts
limaschutz durch Minderung von Treibhausg asemissionen im Bereich
Iaushalte und Kleinverbrauch durch klimagerechtes Verhalten

?. Autcr en), N&e(n, Vorname(n
$ L 1lode, U la; Gru er, Ede, gard; Brohmann, Betti~

la. Ab.scnlussdaturn

la; Cames, Martin; Her@, Anke; Deutscher,
11. August 2000

‘eter; Elsberger, Martin; Rouvel, Lothar 9. Verotientlichungsdatum
?. Durchiiihfende lnsiitution (Name, Anschri%)
“raunhofer-Institut fur Systemtechnik und. Innc -
ationsforschung in Zusammenarabeit mit dem 10. UFOPLAN-Nr.
nstitut fur angewandte Okologie und dem Lehr- 204 01 120 ~
tuhl fur Energiewirtschaft und Anwendungs-
echnik der Technischen Universitat Munchen. 11. Seitenzahi

Band” 1: 142; f3an,j2:
:/.
#. F6rdemdelns~ 239; AnI.Band: 109

Umwe!tbundesamt, Postfach 3300 22,14fi91 Berlin 12. L~{eraWangaben

178

RECE!VED 13. Tabejlen und Djag=rnrne

w2f*f
245

~~,T, ~ ,4. Abbildungen

15. Zus2tzliche Angaben

-
—

~& Zusammenfassung
Ziel des Vorh~bens war, im Sektor private Haushalte und Kleinver-
brauch 8ereiche zu identifzieren, in aenen Verhaltensanderungen zur
Energieeinsparung ftihren konnen, und aiese Potenziale fur 1995,2005,
und 2020 zu quantifizieren. Darauf aufbauend waren Programme und
Instrument zur Umsetzung aufzuzeigen und zu bewerten. Gesttitzt auf
Literaturrecherchen und Expertengespr5che wurden Einzelpotenziale,
Rahmenbedingungen, Entwicklungstrends in der Technik und im Ausstat
tungsgrad ermittelt. Insgesamt konnten Verhaltensma13nahmen im Haus-
haltssektor die C02-Emissionen im Basisjahr 1995 urn 64Mio, im Klein
verbrauch um 27Mio t “vermindern. Bis 2020 bleibt di.eses Potenzial
im Iiaushaltssektor in etwa gleich. Im Kleinverbrauch sinkt es infolg
der autonomen Technikentwicklung auf 18Mio t ab. Durch geeignete
Programme konnen bis 2020 etwa 20-30?L des potentials erreichtwerder

17. Sctiiegwoner
Energiesparenaes Verhalten, energiesperende Kleininvestitionen., Ver-
haitens:nderung, Energiesparprogremme , C02-Minderungspotenzial

18. Prels f~. 20.

TI=r:,-n+=!X.m=mnl-+nc:?nnn

X04(12)-Zl.6- 06/’00
1=?: KS
DEO15559932



Report Cover Sheet

.

X OA(E)– Z 1.6–06/00

1. Report No. 2.
—

3.
UBA-FB

4. Report Title
—

llimate protection by reducing the emissions of greenhouse gases in
households and the tertiary sector through climate-conscious be-
laviour .

5. Autor(s), FmdyName(s),F kstName(s) 8. Report Date —
lode, Ulla; Gruber, Edelgard; Brohmann, Bettina; 11. August 2000
;ames, Martin; Herold, Anke; Deutscher, Peter;
;lsberger, Martin; Rouvel, Lothar 9. Publication Date —
3. pefio~~lngo~ganisati~n (NaMe, Address)

‘raunhofer Institute for Systems and Innovation
lesearch in cooperation, with Institute for 10. UFOPLAN-Ref.No. —
\pplied Ecology and the Department of Energy and 204 01 120
\pplied Technology at the Technological Univer-
sity of Munich 11. No. of Pages —

Vol.1: 142, VO1.2:
7. Funding Agency (N.amerAcdress)— 232. Annex: 109

Umwe!tbundesamt (Federal Envionmental Agency) 12. No. of Reference —
Pcstfach 330G 22,14191 Berlin 178

13. No. of Tables, Diqra=

245

14. No. oiF@ures —

15. Supplementary Notes
—

I-6. Abstract
—

‘he aim of the project was to identify areas in households and the
jertiary sector in which changes in behaviour could result in energ
conservation.and thus a reduction of greenhouse gas emissions, and
quantify the potentials for 1995, 2005 and 2020. A second focus was
]n the analysis and evaluation of programmed and instruments to Tea
-ise the potentials. With literature evaluation, expert interviews,
]nd a household servey potentials and further technical development
lave been identified. In sum, behavioral measures can contribute t
jhe C02 reduction by 64 million tons in 1995 in households and 27 i
jhe commercial sector in which the potential decreases to 18 milliol
;ons in 2020 due to the autonomous technical development. Adequate
)romotion programmed can help to realise 20-30% of the @otential by
~ozo.

17.
—

““Keywords
;nergy-saving behaviour, small energy-saving investments, behaviour
:hange, energy saving programmed, C02 reduction potentials

18. Rice
—

q~= 20.

- - -. . .------ —
%epon Lwer >neet db/iUUU



Oko-Institute.V. KlimagerechtesVerhalten
Freiburg,Darmstadt,Berlin i im BereichHaushahe

Inhaltsverzeichnis
Seite

Tabellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..lll
. . .

Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................... iv

Zusammenfassung ...........****..*. . . . . . . . . . ..0...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ● . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Ausgangslage und Zielsetzung ....*.******...... . . . . . . . . . . ...0... . . ..**. * . . ..*. **..*... . . . ..0 . . ...00 1

Ausgangslage .............................................................................................................l

Ziel der Untersuchung ................................................................................................ 2

Nlethodisches Vorgehen ● . . . . . . . . . . . ...0.0... . ...0.0.0.0.....0.000.0.0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0..00.0 3

Vormbeiten und Literatumecherchen .........................................................................3

Identifikation verhaltensrelevanter Bereiche .............................................................4

Ermittlung der Verhaltenspotenziale 5......................................................................... ,

Empitische Erhebungen .............................................................................................6

Abschatzung der Wirkung von Programmed und Instrumented ................................ 7

Analyse des Ist-Zustandes: Stromverbrauch der privaten
Haushalte ..................●.......**.***..................................................................**....8

Empirische Erhebungen zum energiesparenden Verhalten
privater Haushalte ......................................................●................................ 10

Einfiihrung ............................................................................................................... 10

Befragung von Haushalten im Rahmen einer bundesweiten
Breitenerhebung ....................................................................................................... 12

Telefonische Befragung ausgewahlter Haushalte anhand eines
Gesprachsleitfadens ................................................................................................. 16

Trends des Energieverbrauchs der privaten Haushalte und
Potenziale von Verhaltensmaflnahmen zur Energieeinsparung .............26

Rahmenbedingungen ................................................................................................ 26

Referenzentwicklung des Energieverbrauchs in einzelnen Bedurfnisfeldern .......... 28

Potenziale von Verhaltensma8nahmen ....................................................................34

Auswertung von Programmed und Einzelinstrumenten ......................... 44
Determinanten der Verhaltensanderung ................................................................... 45

Energiesparaktionen und Sparkampagnen fur private Haushalte ............................47

Auswertung von Programmed zur Forderung einer effizienten Beleuchtung .......... 56

Programme zur Forderung von energieeffizienten Haushaltsgeraten
(Stadtwerkeprogramme) ........................................................................................... 74

Programme mit Riickmeldung (Feedback) iiber Energieverbrauche ....................... 81

Programme im Rahmen von Social Marketing Strategies ....................................... 87



Oko-Institute.V. KlimagerechtesVerhalten
Freiburg,Darmstadt,Berlin ii im BereichHaushalte

7 Abschatzung der Wirkung von Programmed und Instrumented ...........91

7.1 Ansatzpunkte fur Verhaltensanderung in den verschiedenen
Bedurfnisfeldern ...................................................................................................... 91

7.2 Moglichkeiten und Bedingungen der Verhaltensanderung durch
Programme ............................................................................................................... 96

7.3 Quantitative Abschatzung der Wirkung von Programmed und
Instrumented ............................................................................................................ 99

8 Hinweise fiir Programmentwickler ..................................... . . . . . . . . . . . . ...0..... 105

9 Literatur .0.00.0..0.0.0.0.0.0...................0.0...●..*..***..*........**.*.●.*.***.........**.............. 111

Anhang I ●................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . A-1

Anhang II ●.................................................**..*.**●....................................................A-2

Interviewleitfaden .............................................................................................................. A-2

Dokumentation Untersuchungsfragen ............................................................................... A-7

Anhang III ..................●.........................*.*..**..........................................................A-9

Tabellen ESL-Programme .................................................................................................A.9

LCP.Programme .............................................................................................................. A.ll



~ko-Institut e.V. KlimagerechtesVerhalten
Freibur~.Darmstadt.Berlin

...
111 im BereichHaushalte

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:

Tabelle2:

Tabelle3:

Tabelle4:

Tabelle5:

Tabelle6:

Tabelle7:

Tabelle8:

Tabelle9:

Tabelle 10:

TabeHe11:

Tabelle 12:

Tabelle 13:

Tabelle 14:

Tabelle 15:

Tabelle 16:

Tabelle 17:

Tabelle 18:

Tabelle 19:

Tabelle20:

Tabelle21:

Tabelle22:

Tabelle23:

Tabelle24:

Tabelle25:

Tabelle26:

Tabelle27:

TabeHe28:

Tabelle29:

TabeHe30:

Tabelle31:

Tabelle32:

WeitereEnergiesparma13nahmender Investoren........................................................................l3

Energiesparberatungfur Investoren...........................................................................................l4

EnergiesparberatungnachEinkomensgruppen ........................................................................l4

Bereitschaftzur vor.Ort.Beratung..............................................................................................l5

Rahmendatenfurdie Abschatzungdes Verhaltenspotenzials....................................................27

Stromverbrauchfur das BediirfnisfeldKleidung........................................................................29

Stromverbrauchfur das BedurfnisfeldErnahrung......................................................................3O

Stromverbrauchfiirdas Bedtifnisfeld Medien,Komunikation ...............................................3l

Endenergieverbrauchfur das BedurfnisfeldWohnen.................................................................32

Endenergieverbrauchfur das BedurfnisfeldKo~e~flege .........................................................33

Endenergieverbrauchin allenBedurfnisfeldernzusammen.......................................................34

Annahmenzur Verhaltensanderungim BedurfnisfeldKleidung................................................36

Annahmenzur Verhaltensanderungim BediirfnisfeldErnahrung..............................................37

Annahmenzur Verhaltensanderungim BediirfnisfeldMedien,Kommunikation.......................38

Annahmenzur Verhaltensanderungim BedurfnisfeldWohnen.................................................39

Annahmenzur VerhaltensanderungimBedurfnisfeldKorperpflege.........................................40

Reduktionspotenzialder einzelnenVerhaltensanderungen........................................................4l

Reduktionspotenzialin den einzelnenBedurfnisfeldern(Berucksichtigungvon
Synergie-und ~erlagerungseffekten) .......................................................................................42

MoglicherBeitragvonVerhaltensanderungenzumKlimaschutz..............................................43

MoglicheVerringerungderjahrlichenAusgabenfi.irEnergietragerdurch
Verhaltensanderung....................................................................................................................44

Programmkennzahlenfur ,,rninus25%` .̀...................................................................................52

Programmzielefi,ir,,StromsparaktionhessenEnergie,, ..............................................................54

~ersicht iiberProgrammezur ForderungeinereffizientenBeleuchtungin privaten
Haushaltenin Deutschland.........................................................................................................57

~ersicht uberdie Zuschusshohebei Programmedzur Forderungeiner effizienten
Beleuchtung...............................................................................................................................58

Teilnahmequotenbei unterschiedlicherHoherder Zuschtisse...................................................6l

Umfangder Lampenprogramme................................................................................................6l

Verkaufvon ESL - Anteilder VerkaufsstittenbeimErwerbvonEnergiesparlampen...............66

Hemmnissebeimden KaufvonESL bei der Aktion,J+ellesNRW’.........................................70

~ersicht iiberProgrammezurForderungeffizienterHaushaltsgeratein privaten
Haushaltenin DeuKchland.........................................................................................................75

~ersicht iiberdie Zuschusshohebei ProgrammedzurFOrderungeftlzienter
Haushaltsgerate..........................................................................................................................76

Ansatzpunktefi,irProgrammezumVerbraucherverhalten..........................................................95

Beitragvon Programmedzur VerhaltensanderungenzumKlimaschutz..................................100



Oko-Institute.V. KlimagerechtesVerhalten
Freiburg,Darmstadt,Berlin iv im BereichHaushalte

Tabelle 33: Programmezur Verhaltensanderungoder Markttransformation– Minderungdes
Stromverbrauchim Vergleichzum Stromverbrauchin der Refe-renzentwickhmg. . ............... 102

Tabelle34: Effekteder Lampenprogramme...................................................................................................9

Tabelle35: Verteilungder installiertenESL aufdie Wohnraume................................................................ 10

Tabelle36: VerbreitungvonEnergiesparlampen,UntersuchungfiirBremen 1995..................................... 10

Abbildungsverzeichnis
AbbildungA

AbbildungB:

Abbildung 1:

Abbildung2:

Abbildung3:

Abbildung4:

Abbildung5:

Abbildung6:

Abbildung7:

Abbildung8:

Abbildung9:

C02-MinderungspotenzialdurchVerhaltensma13nahmenin privatenHaushalten
bezogenauf den Sektor...........................................................................................................vii

MoglicherBeitragvon verhaltensbedingtenEnergiesparmaBnahmenin privaten
HaushaltenzumKlimaschutzzielder Bundesregierung..........................................................vii

StrukturdesEndenergieverbrauchsin Deutschland,1995........................................................ 1

Strukturdes Stromverbrauchsin den privatenHaushalten,1995(ohne
Stromverbrauchfur RaumwarmeundWarmwasser)................................................................9

BekannteEinsparmoglichkeitenin den privatenHaushalten..................................................2O

BereitserfolgteVeranderungender Verbrauchsgewohnheitender privaten
Haushalte................................................................................................................................2l

Hemmnissefur Verbrauchsveranderungen.............................................................................22

ZusatzlicheSparma13nahmen,welchedie befragtenHaushalteergreifenwurden...................23

,4ufbauder Klimaschutzkampagne..nordlicht`.̀......................................................................89

Referenzentwicklungder energiebedingtenCOz-Emissionen,Verhaltens-und
UmsetzungspotenzialesowieKlimaschutzziele.................................................................... 101

StromreduktionspotenzialedurchVerhaltensanderungundEGO...................................... 103



Oko-Institute.V. KlimagerechtesVerhalten
Freiburg,Darmstadt,Berlin v im BereichHaushalte

Zusammenfassung

Ausgangslage und Zielsetzung

Ziel der Untersuchung verhaltensbedingter COL-Minderungspotenziale im Bereich Hazu-
halte war es, diejenigen Bereiche zu identifizieren, in denen mit Verhaltensanderungen
relevante Beitrage zur Reduktion von Klimagasen geleistet werden konnen. Diese Potenzi-
ale sollten quantifiziert werden. Darauf aufbauend waren mogliche Instrument zur Er-
schlie~ung dieser Potenziale aufzuzeigen und zu bewerten.

Das Vorhaben war umsetzungsbezogen angelegt. Mit den in der Studie erarbeiteten Ergeb-
nissen sollten betroffene Akteure der Praxis, d. h. potenzielle Anbieter von Beratungs- und
Informationsprogrammen sehr umsetzungsorientiert arbeiten konnen. Zu diesem Zweck
wurden die Ergebnisse gemeinsam mit den betreffenden Verbflnden, wichtigen Multipli -
katoren, Einrichtungen und Initiative im Rahmen eines Workshops diskutiert.

Methodisches Vorgehen

Zunachst wurden in mehreren Bearbeitungsschritten die fur das Verhalten relevanten Be-
reiche identifiziert. Die Potenziale der festzulegenden Anwendungsbereiche bzw. Bedurf-
nisfelder wurden anschlief3end quantifiziert. Den in der Potenzialabschatzung gewonnenen
Ergebnissen wurden im Verlauf der Untersuchung empirische Prim&daten iiber das Ener-
giesparverhalten von Haushalten zur Seite gestellt, die halfen, die Annahmen zu den ver-
haltensinduzierten Potenzialen - bezogen auf ihre Bedeutung und Umsetzbarkeit - einzu-
ordnen. Zu diesem Zweck wurden zwei Befragungszugange gewahlt: eine bundesweite
telefonische Haushaltsbefragung anhand eines Fragebogens, sowie die Abfrage von Zu-
satzinformationen im Rahmen einer Iaufenden Breitenerhebung.

In einem dritten paralleled Untersuchungsschritt wurden dann mittels Discussion und
Auswertung von Instrumented im Rahmen gangiger – und im Kontext mit den Empfehlun-
gen aus ‘Politikszenarien fur den Klimaschutz’ (DIW et. al. 1999) genannter – Programm-
angebote die Moglichkeiten zur Erschlie13ung dieser Potenziale uberpriift und eingeordnet.

Ermittlung von Verhaltenspotenzialen

Grundlage der Ermittlung des Verhaltenspotenzials war eine Szenarioanalyse. Der Be-
trachtungszeitraum erstreckt sich uber die Jahre 1995 bis 2020. Dabei wurde von einer so-
genannten Referenzentwicklung fur den Energieverbrauch im Sektor Haushalte bis zum
Jahre 2020 ausgegangen. Die Referenzentwicklung sowie alle sonstigen Rahmendaten ba-
sieren auf den Werten der ‘Politikszenarien fiir den Klimaschutz – II’.

Ausgehend von der Referenzentwicklung wurden Verhaltensmalhahmen definiert und
durch Verhaltensannahmen abgebildet, die durch Werte und Ergebnisse von Literaturre-
cherchen sowie durch Plausibilitatsuberlegungen gestutzt sind. Mit Hilfe dieser Annahmen
konnte dann die Veranderung auf den Energieverbrauch der privaten Haushalte berechnet
werden. Diese Ergebnisse stellten dann die Ausgangswerte fur die Abschatzung des abso-
luten und relativen Verhaltenspotenzials in Bezug auf Treibhausgasemissionen alar.
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Unterstellt, class durch Kampagnen und Programme jedes Jahr 1% des noch nicht umge-
setzten Potentials erschlossen werden kann, konnte bis zum Jahr 2020 der Beitrag von
Verhaltensanderungen in den privaten Haushalten auf fast 11 Mio. t COZ erhoht werden.
Das Verhakenspotenzial ware dadurch im Jahre 2020 zu gut 20 % erschlossen.

Bezogen auf dle Referenzentwicklung entspricht das iiber Verhalten zu erschlie~ende Min-
derungspotenzial im Jahr 2020 einem Anteil von 6,4% der COz-Emissionen im Sektor
Haushalte und einem Anteil von 1,4% der gesamten COz-Emissionen in Deutschland. Ab-
bildung A zeigt die sektorspezifischen Anteile, Abbildung B die Ergebnisse bezogen auf
die gesamten COz-Emissionen in Deutschland im Vergleich mit den Reduktionszielen der
Bundesregierung.

Programrne und Instrument

Bei der Analyse von Programmed und Instrumented wurde – such im Hinblick auf eine
perspektivische Weiterentwicklung - besonderes Augenmerk auf innovative, selbstorgani-
sierte und noch nicht breit bekannte Programme und Instrument gelegt. Diese konnten –
so lautete die Arbeitshypothese – praxisrelevante und gut geeignete Hinweise geben auf
neue Tragerformen und -konstellationen fur zukunftsweisende Beratungs- und Informati-
onsangebote.

Auf der anderen Seite dienten die bier dokumentierten Umsetzungserfahrungen ebenfalls
der Abschatzung der oben skizzierten umsetzbaren Verhaltenspotenziale. Die Programme
wurden differenziert nach Aktionen und Kampagnen, Programmed von Stadtwerken fiir
Haushalte, Beleuchtungsprogrammen, Feedback-Programmed und ,,Social Marketing”-
Ansatzen betrachtet. Neben dem Programmdesign sollten vor allem die Erfolgsbedingun-
gen gezeigt werden, unter denen die Angebote von den Verbrauchem und Verbraucherin-
nen akzeptiert wurden.

Handlungsempfehlungen

Aus der Analyse dieser vorhandenen Ansatze heraus wurden Programm- und Instrumen-
tenvorschlage entwickelt, die insbesondere geeignet erscheinen, den Verhaltensaspekt zu
adressieren.

So konnte als Beispiel aus verschiedenen Untersuchungen und der bier vorliegenden Be-
fragung gezeigt werden, class die bestehende Form der Energieverbrauchsabrechnung nicht
zu einem ~erblick der Haushalte iiber ihre Verbrauchssituation fiihrt. Dieses Informati-
onsdefizit Iasst sich – nach Meinung der Programmgestalter – durch eine transparentere
Form der Rtickmeldung, i.tber zusatzliche Inforrnationen, eine andere Form der Rechnungs-
stellung, grafische Aufbereitung, vergleichende Vorjahresdaten oder wettbewerbliche Ele-
mente (Pramierung) verbessem.

Bei der Bereitstellung von Inforrnationen ist der Trend zu beachten, class sich die wenigsten
Haushalte aktiv urn weitere Information zum Energiesparen bemiihen werden: die Mehr-
zahl halt sich fur energiebewuf?t und im Grunde ausreichend informiert. Einsparmoglich-
keiten und –notwendigkeiten sehen dagegen vor allem noch Rentnerhaushalte mit gerin-
gem Einkommen.
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Abbildung A: C02-Minderungspotenzial durch Verhaltensmal?mahmen in privaten Haus-

halten bezogen auf den Sektor
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Abbildung B: Moglicher Beitrag von verhaltensbedingten Energiesparmafmahmen in pri-

vaten Haushalten zum Klimaschutzziel der Bundesregierung

Quelle: DIW et al. 1999,Schtit.zungenund Berechnungendes Oko-Instituts
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Unterschiede in der Wahmehmung und Einschatzung der Bedeutung des jeweiligen Ein-
sparpotenzials bestehen zwischen den Bereichen Raumwarme und Strom: Die von den
Haushalten noch nicht genutzten Moglichkeiten im Heizungsbereich werden systematisch
unterschatzt. Die meisten Nennungen bei der Frage nach Energiesparmoglichkeiten bezie-
hen sich auf den Ersatz von Altgeraten der ,,wei13en Ware” und Beleuchtung.

Vor diesem Hintergrund sollten mogliche Losungsstrategien fur den Verhaltensbereich
nach Altersstufen und Haushaltsgrol.3en sowie Anwendungsfeldem differenzieren. Paketan-
gebote und neue Kommunikationswege sind zielgruppenspezifisch zu entwickeln. Dies
bedingt such eine stiirkere Vernetzung und strategisch-inhaltliche Abstimmung von Pro-
gramrn- und Informationsanbietem.

Dabei sollte vor allem die soziale Einbindung von Informationswegen und -zugangen an
Bedeutung gewinnen. Kampagnen, die in einem i.iberschaubaren zeitlichen und themati-
schen Rahmen such selbstorganisierte Prozesse zulassen (Modelle ,,nordlicht” oder ,,Runde
Tische”), zeigen bei der Umsetzung konkreter Ma13nahmen hohe Erfolgsquoten. Allerdings
beziehen sich diese Ergebnisse wiederum vor allem auf die Freisetzung von Investitionen.
Erfolge im Verhaltensbereich sind ungleich schwieriger zu evaluieren und in ihrem Effekt
einer Ma13nahme zuzuordnen.

Einen wichtigen Aspekt bei der Gestaltung von Informationsangeboten stellen Anreizsys-
teme alar. Das personliche In-Wertsetzen von Klimaschutzaktivitaten kann durch verschie-
dene fordemde Maf3nahmen unterstiitzt werden. Es hat sich jedoch gezeigt, class finanzielle
Anreize allein keine langfristige Verhaltensanderung auslosen. Sie konnen allerdings den
Zugang zu den Haushalten erleichtern.

Die Konzeption von Beratungsangeboten im Haushaltsbereich muss auf eine Priorisierung
achten, wenn die Bedingungen zur strategischen Erschlie13ung des Verhaltenspotenzials
Beri.icksichtigung finden sollen. Programme, die auf Verhaltensanderungen abzielen, kon-
nen – mit Ausnahme weniger Anwendungsfalle – im Vergleich zu anderen Instrumented
nur eine erganzende Rolle spielen.

Die vorliegende Studie zeigt, class die folgenden fiinf Anwendungsfelder – aus Sicht der
Erschlie13ung von Verhaltenspotenzialen – fur eine Programmgestaltung relevant sind:

. Beleuchtung: Einsatz von Energiesparlampen

. Raumwiime: Richtig Heizen und Liiften

. Warmwasserbereitung

. Emahrung: Kochen (Schnellkochtopfe)

. Geschirrspiiler, Waschetrockner aufgrund einer steigenden Ausstattungsrate

Bei der Einbindung von Informationsprogrammen in Paketangebote ist, wie die Untersu-
chung gezeigt hat, die Wahl der entsprechenden Informationswege, die Vemetzung der
Akteure zur Nutzung von Synergien und die Sttikung sozialer Bezuge von entscheidender
Bedeutung.
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1 Ausgangslage und Zielsetzung

1.1 Ausgangslage

Etwas mehr als ein Viertel (28%) des gesamten Endenergieverbrauchs entfallt auf die pri-
vaten Haushalte (Abbildung 1). Zusammen mit Verkehr ist damit der Sektor Haushalte der
groJ3te Endenergieverbraucher in Deutschland.

Mehr als drei Viertel (76%) des Endenergieverbrauchs in den Haushalten wird im Jahr
1995 fur Raumwiirme verwendet. Weitere 15% des Endenergieverbrauchs entfallt auf so-
genannte Prozesswiirme. Im Haushalt wird bier vor allem der Energieverbrauch fur die
Warrnwasserbereitung sowie der Energieverbrauch fur Kochen erfasst. Dabei liegt der An-
teil von Kochen etwa bei 2- 3%, so class gut 12 YOdes gesamten Endenergiebedarfs der
Haushalte fur Warmwasserbereitung verwendet wird. Rund 10 % des Endenergiebedarfs
entfallen auf die i,ibrigen elektrischen Gerate, also auf die Gerate fur die Haushaltsfiihrung
(mechanische Energie), Beleuchtung und Gerate fiir Kommunikation und Information (TV,
Video, Audio, PC, Telefon etc.).

Abbildung 1: Struktur des Endenergieverbrauchs in Deutschland, 1995
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Quelle AGEnergiebllanzen1998,RWEEnergie 1999

Auf den ersten Blick mag eine nahere Analyse des Einflusses von Verhaltensgewohnheiten
im Bereich elektrischer Gerate unsinnig erscheinen, da auf diesen Bereich ja nur rund 1070
des gesamten Endenergiebedarfs der Haushalte entfallen.

Bezogen auf die Treibhausgasemissionen ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Obwohl nur
etwa 1290 der Endenergiebedarfs auf Kochen und sonstige elektrische Gerate entfallen,
werden durch diese Anwendungen gut ein Viertel (279to) der gesamten Treibhausgasemis-
sionen der Haushalte verursacht (DIW et. al. 1999)’.

1 Bei der Ermittlungdieser Cir68e wurden die Emissionen aus der Strom- und Femwmeerzeugung anteilig den
Verbrauchsbereichen fur diese Energietriiger zugeordnet.
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Dies ist vor allem auf die im Vergleich zu Raumwiirrne und Warmwasser hohen spezifi-
schen Emissionen bei der Stromerzeugung zuriickzufuhren. Diese ~erlegungen zeigen,
class eine detaillierte Analyse der Verhaltensmuster der privaten Haushalte und der Ver-
haltensoptionen im Hinblick auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen sowohl fur
die Bereiche Raumwarme und Warmwasser wie such fur alle ubrigen energieverbrauchen-
den Gerate sinnvoll ist und wichtige Erkenntnisse fur die zukunftige Politikgestaltung lie-
fern kann.

Die Reduktion des Energieverbrauchs wird also vor allem durch zwei Einflussgro13en de-
terminiert: der technischen Entwicklung und dem Verhalten des Endverbrauchers. Bei der
Investition in die Technik spielt einerseits die Lebensdauer ein entscheidendes Moment der
tatsiichlichen Einsparung, andererseits aber such der Umgang mit den Geraten und ihren
Nutzungsbedingungen und -moglichkeiten.

Obwohl seit den 80er Jahren immer wieder auf die Bedeutung energiesparenden Verhaltens
hingewiesen wurde, fehlte bislang eine Untersuchung, die den Verhaltensanteil in den ein-
zelnen Handlungs- und Bedurfnisfeldern quantitative zuordnet und instrumentenspezifi sch
aufbereitet. Die verschiedenen am Markt befindlichen Angebote traditioneller Energiespar-
beratung, aber such innovative aktionsotientierte Konzepte und von Verbrauchern selbst-
organisierte Aktivitaten wurden hinsichtlich ihrer verhaltensmotivierenden Potenziale bis-
Iang nicht systematisch untersucht.

1.2 Ziel der Untersuchung

Zlel der Untersuchung im Bereich Haushalte ist es, in einem ersten Schritt dlejenigen Be-
reiche zu identifizieren, in denen mit Verhaltensanderungen relevante Beitrage zur Reduk-
tion von Klimagasen geleistet werden konnten. Die Potenziale der festzulegenden Anwen-
dungsbereiche bzw. Bedurfnisfelder werden quantifiziert. In einem zweiten Untersu-
chungsschritt SO1luber eine Discussion und Auswertung von Instrumented im Rahmen
giingiger – und im Kontext mit den Empfehlungen aus ,,Politikszenarien fiir den Klima-
schutz” (DIW et. al. 1999) genannter - Programmangebote die Moglichkeit zur Erschlie-
13ungdieser Potenziale i.iberpriift und eingeordnet werden.

Hier sollen neben den Empfehlungen im Rahmen e.g. Projekte insbesondere such innova-
tive, selbstorganisierte und moglicherweise noch nicht breit bekannte Programme und In-
strument Beriicksichtigung finden. Diese konnen Hinweise geben auf neue Tragerformen
und -konstellationen fur Beratungs- und Informationsangebote.

Aus der Analyse vorhandener Ansatze heraus werden Ma13nahmen- und Programmvor-
schlage entwickelt, die insbesondere geeignet erscheinen, den Verhaltensaspekt zu adres-
sieren.

Mit den Ergebnissen sollen entsprechende Akteure, d.h. potentielle Anbieter von Bera-
tungs- und Informationsprogrammen sehr umsetzungsorientiert arbeiten konnen. Zu diesem
Zweck wurden die Ergebnisse friihzeitig gemeinsam mit Verbanden, Einrichtungen und
Initiative im Rahmen eines Begleitkreises bzw. Workshops diskutiert.
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2 Methodisches Vorgehen

Die Untersuchung umfasst die folgenden sechs Teilschritte, die sich vom Ablauf her z.T.
uberlagert haben.

●

●

●

●

●

●

Identifizierung relevanter Bereiche fur Verhaltensanderungen:
Es werden zunachst verhaltensorientierte Ma13nahmen mit relevantem Energiesparpo-
tenzial identifiziert. Im Anschluss daran wird die Realisierung dieser Potenziale abge-
schatzt.

Abschatzung der verhaltensbezogenen Potenziale:
Auf der Basis definierter Malhahmen wird das theoretische verhaltensbezogene Po-
tenzial quantifiziert. Dabei wird der Zusammenhang zwischen technischen oder in-
vestiven Ma13nahmen und dem verhaltensbezogenen Potenzial zu diskutieren sein.

Zusammenstellung verhaltensrelevanter Ma13nahmen:
Unter Beriicksichtigung der identifizierten Hemmnisse der Umsetzung werden MaB-
nahmen und Instrument untersucht, die vor all em Verhaltensanderungen adressieren
und bewirken konnten.

Ervveiterung ‘Politikszenarien’:
Des weiteren SO1ldie Entwicklung der C02-Emissionen bei konsequenter Verhaltens-

anderung fiir die Jahre 1995, 2005 sowie 2020 fur die in ‘Politikszenarien’ entwickelten
Szenarien und rnit Bezug auf IKARUS abgeschatzt werden.

Verzahnung mit den genannten Projekten zu K1imagas-Reduktions-Strategien:
Durch die Berticksichtigung und Einbeziehung der dort genannten Instrument und
Programme ist eine enge Verzahnung gewahrleistet.

Ma13nahmen zur Umsetzung:
Die verschiedenen Ergebnisse sollen zur Motivation und Aktivierung beteiligter oder
zukunftig beteiligter Institutionen, Verbande oder Untemehmen dienen und eine ent-
sprechende Verbreitung und Vermittlung finden.

Zur Einordnung der verschiedenen Untersuchungsfelder und Einbettung von Verhaltens-
malhahmen wurde fiir die Untersuchungen in den Bereichen Haushalte und Klein-
verbrauch eine gemeinsame Abgrenzung zwischen Verhalten und investiven Mafhahmen
gefunden. Demnach sollen such geringinvestive Ma13nahmen bis zu ca. 100 DM, die in der
Regel aus den laufenden Monatsausgaben finanziert werden, als Verhaltensma13nahmen
beriicksichtigt werden.

Des weiteren wurde festgelegt, class als Verhaltensma13nahme die Aktivitaten auf Seiten
des Endverbrauchers verstanden werden in den Bereichen Heizen, Luften, Geratenutzung
und Kleininvestitionen. Als Programme werden energiepolitische Forderma13nahmen und
Initiative, wie z.B. Beratungs-, Inforrnations- und Weiterbildungsangebote verstanden,
Instrument sind Realisierungsschritte im Rahmen von Programmed.

2.1 Vorarbeiten und Literaturrecherchen

Zur Vorbereitung der Potenzialabschatzung wurcien zunficlmt Anwendungsbereiche identi-
fiziert, in denen Verhaltensoptionen besonders relevant erscheinen. Hierzu dienten eine
umfassende Literaturauswertung von bundesdeutschen und europaischen Studien und Her-
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stellerangaben sowie eigene Plausibilitatsuberlegungen. Nach der Festlegung der Aktivita-
ten i.nnerhalb der Anwendungsbereiche wurden diese wiederum zu Bedurfnisfeldern zu-
sammengefasst.

Neben der Sichtung von Literatur und Datenmaterial zu existierenden Energieberatungs-
und Informationsangeboten (Programme) wurden verschiedene Evaluationsstudien und
sozialwissenschaftliche Untersuchungen zu umweltbezogenem Verhalten herangezogen.
Diese wurden auf Aussagen zu verhaltensbezogenen Einsparpotenzialen sowie auf Aussa-
gen zur Umsetzung des Potentials (Instrument, Verhaltensbedingungen, Zielgruppenspe-
zifika) hin iiberpruft.

Die bier gewonnenen Ergebnisse wurden dann wiederum mit Angaben der Geratehersteller
und weiteren statistischen Angaben zur Haushaltsgerateausstattung und -nutzung uberla-
gert, urn die moglichen verhaltensabhangigen Bereiche zu extrahieren und ihre Modellier-
barkeit zu priifen.

2.2 Identification verhaltensrelevanter Bereiche

Urn die Bedeutung des verhaltensbezogenen Potentials zu bewerten, musste fur die ver-
schiedenen Bereiche eine deutliche Abgrenzung zwischen technischem, investitionsbezo-
genem und verhaltensbedingtem Potenzial definiert werden.

In mehreren Schritten wurden zunachst samtliche moglichen Handlungskategorien aufge-
nommen, die vier Handlungsebenen zugeordnet wurden:

. geringinvestive Ma8nahmen (mit ca. 12 Aktivitaten),

. verandertes Nutzungsverhalten (z.B. Geratebeladung, Luftungsverhalten, Ein-/Aus-
schalten von Geraten),

. Wechsel von Verhaltenspraferenzen (z.B. Haufigkeit des Duschens, Umstellung von
Baden auf Duschen) sowie

. Konsumverzicht bzw. die Entwicklung neuer Konsumtrends.

Diese verschiedenen Handlungskategorien wurden dann wiederum verdichtet zu quantifi-
zierbaren Anwendungsfeldern, d.h. sie mussten in der Abgrenzung zu technischer Ent-
wicklung modellierbar sein.

Dabei wurden die folgenden sieben Gerategruppen bzw.

. Beleuchtung

. Kuhlgerate

a Waschmaschinen

. Waschetrockner

● Geschirrspuler

Anwendungsarten

● Kochen (nur Elektroherde)

● Stand-by (Bereitschaftsschaltung bei TV, Video, Audio, PC).

differenziert:

Fur diese Gerategruppen wurden insgesamt 18 Handlungsoptionen zu verhaltensbedingten
Einsparungen von Energie- bzw. Treibhausgasemissionen detailliert betrachtet und im
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Hinblick auf ihr Einsparpotenzial und die zeitliche Entwicklung des Potenzials abge-
schatzt.

Daseinsparrelevante Verhaltenspotenzi al beidenverschiedenen Gerategruppenbezog sich
z.B. aufdie Moglichkeiten derbesseren Ausnutzung durchhohere Beladung (bei Geschirr-
spuler, Waschmaschine, Trockner), Ausschalten (Beleuchtung, Stand-by) und Veranderung
der Anwendung (Kochverhalten, Restwarmenutzung, andere Topfe).

Es sollten fiir Einzelanwendungen, wie bspw. ,,Kochen elektrisch” au13erdem Entwick-

Iungstrends (Mikrowelle) sowie der Wechsel auf andere Energietrager berticksichtigt wer-
den.

2.3 Ermittlung der Verhaltenspotenziale

Die forschungsleitende Frage bei der Ermittlung der Potenziale lautet: Wie gro13wi$re die
Treibhausgasreduktion, wenn sich alle Haushalte weitgehend umweltbewusst verhalten
wiirden, ohne dabei Einschrankungen des Komforts hinnehmen zu mussen?

Ziel dieser Betrachtung ist es, den theoretischen Beitrag von Verhaltensiinderungen in den
Haushalten zum Klimaschutz zu identifizieren. Zur Identification des theoretischen Ver-
haltenspotenzials wird Verhalten daher unterschieden und definiert in den fiinf Anwen-
dungsbereichen (Bedurfnisfeldern) Wohnen, Kleidung, Ernahrung, Medien/Kommu-
nikation und Korperpflege.

Innerhalb dieser Bedurfnisfelder wurden z. T. mehrere Anwendungen bzw. Gerategruppen
beriicksichtigt. (z.B. im Bediirfnisfeld Ernahrung: kuhlen, kochen, Geschim spulen).

Daruber hinaus wurde zwischen Raumwarme und Warmwasser (RW & WW) einerseits
sowie Kochen und allen iibrigen Stromanwendungen andererseits unterschieden. Das Ver-
haltenspotenzial im Bereich Raumwarme und Warmwasser wurde von der Technischen
Universitat Mtinchen, Lehrstuhl fur Energiewirtschaft und Kraftwerkstechnik ermitteh
(TUM 1999)2.

Fi.ir den Bereich Kochen und Stromanwendungen wird die Abschatzung der Verhaltens-
potenziale nachfolgend dargestellt.

Grundlage der Ermittlung des Verhaltenspotenzials ist eine Szenarioanalyse. Der Betrach-
tungszeitraum erstreckt sich iiber die Jahre 1995 bis 2020. Dabei wird von einer soge-
nannten Referenzentwicklung fur den Energieverbrauch im Sektor Haushalte bis zum Jahre
2020 ausgegartgen. Die Referenzentwicklung sowie alle sonstigen Rahmendaten basieren
auf den Werten der ‘Politikszenarien fur den Klimaschutz – II’ (DIW et. al. 1999), die im
Auftrage des UBA entwickelt worden sind3.

Ausgehend von der Referenzentwicklung werden Verhaltensma13nahmen definiert und
durch Verhaltensannahmen abgebildet, die durch Werte und Ergebnisse von Literaturre-
cherchen sowie durch Plausibilitatsiiberlegungen gestiitzt sind. Mit Hilfe dieser Annahmen
kann dann die Veranderung auf den Energieverbrauch der privaten Haushalte berechnet

.
‘ Die Ergebnisse der Analysen der ‘ITJMsind im An]agenbmd dokumentiert und flie13enbier nur in die Abschatzung

des Gesamtpotenzials ein.

3
Das Oko-Institut hat im Rahmen dieses Projekts die Abschnitte ~ber die Referenzentwicklung und Auswirkungen
von ordnungsrechtlichen Mat3nahmen im Bereich der elektrischen GerAteder privaten Haushalte bearbeitet.
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werden. Diese Ergebnisse sind die Ausgangswerte fur die Abschatzung des absoluten und
relativen Verhaltenspotenzi als in Bezug auf Treibhausgasemissionen.

Wahrend bei der Analyse von Maklnahmen und Programmed, die das Verhalten adressie-
ren, ein sehr umfassender Verhaltensbegriff zu Grunde gelegt wurde, wird im Rahmen der
quantitative Abschatzungen des Verhaltenspotenzials notwendigerweise nur ein ver-
gleichsweise eingeschrankter Ausschnitt des gesamten Verhaltenspektrums beriicksichtigt.
Dies ist vor allem darauf zuruckzufuhren, class fur kleinere Anwendungen (z. B. Eierko-
cher) oder Verhaltensoptionen (z. B. Reinigung von Lampen und/oder Leuchten) keinerlei
verlassliche Daten verfugbar sind.

Bei der Abschatzung des Verhaltenspotenzials sind also einerseits nicht alle Anwendungen
und andererseits such nicht alle Verhaltensoptionen innerhalb einer Anwendung beriick-
sichtigt.

Das bier ermittelte Verhaltenspotenzial durfte damit also eine Untergrenze darstellen. Das
theoretische Verhaltenspotenzial Iiegt demgegenuber eher noch hoher als das errnittelte.

Die Festlegung der Anwendungsbereiche und die Definition der verhaltensbezogenen Pa-
rameter erfolgte in mehreren Untersuchungsschritten.

2.4 Empirische Erhebungen

Experteitbefragzmg

Im Rahmen der Untersuchung wurde eine telefonische Expertenbefragung durchgefuhrt,
mit deren Hilfe vor allem die Quantifizierung der Umsetzungspotenziale von Verhaltens-
ma13nahmen abgestutzt werden sollte. Die Durchfiihrung ergab, class durch die Gesprache
mit Experten haufig interessante Detailinformationen und Erfahrungen uber durchgefi.ihrte
Beratungsaktivitaten, Aktionen und Kampagnen zu erhalten waren. Allerdings sahen sich
die Gesprachspartner weniger in der Lage, iibergreifende Einschatzungen zu der Quantifi-
zierung von Umsetzungspotenzialen in verschiedenen Bediirfnisfeldern oder zu Aktions-
formen zu geben, da nach ihren Erfahrungen dlese Potenziale sehr stark von den konkreten
Rahmenbedingungen bei der Durchfuhrung der jeweiligen Aktion oder Kampagne abhan-
gen.

Die Expertengesprache werden daher nicht gesondert in dieser Untersuchung ausgewertet,
sondem flie13en in den jeweiligen Kapiteln, die die Umsetzungsma13nahmen und deren Ef-
fekte beschreiben, in die Untersuchung ein. Im Anhang I sind die Gesprachspartner und die
angesprochenen Institutionen vermerkt.

Den in der Potenzialabschatzung gewonnenen Ergebnissen sollten im Verlauf der Untersu-
chung empirische Primiirdaten zur Seite gestellt werden, die helfen, die bisherigen Annah-
men zu den verhaltensinduzierten Potenzialen bezogen auf ihre Bedeutung und Umsetz-
barkeit einzuordnen. Zu diesem Zweck wurden zwei Befragungszugange gewahlt.

Breitenerhebung geforderter Haushalte

Im Rahmen der bundesweiten Befragung zum Forderprogramm ,,Emeuerbare Energien”
des Bundeswirtschaftsministeriums durch das 1S1 wurden bei geforderten Haushalten und
Untemehmen Zusatzinforrnationen bzgl. der Aufmerksamkeit und Praferenzen fi.irEnergie-
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sparberatungsinhalte und –instrumente erfragt. Die bundesweite Breitenerhebung adres-
sierte Investoren, die das Forderprogramm des BMWi in Anspruch genommen haben, urn
eine Anlage zur Nutzung regenerativer Energietrager zu errichten.

Telefonbefragung ausgewahlter Haushalte

Der zweite Befragungszugang wurde iiber eine Telefonstichprobe bei 120 bundesdeutschen
Haushalten realisiert. Befragt wurden per Computer zufallig ausgewahlte stadtische Haus-
halte in der Bundesrepublik, 75 davon in den alten Bundeslandern (Kaiserslautern, Mun-
chen, Offenbach, Osnabriick) und 45 in den neuen Bundeslandern (Dresden, Erfurt,
Greifswald). Die Befragung wurde als Telefoninterview durchgefiihrt. Irn Anhang II findet
sich der zugrundeliegende Interviewleitfaden.

2.5 Abschatzung der Wirkung von Programmed und Instrumented

Die erste Auswertung vorliegender Forschungsarbeiten, Erfahrungsberichte und Evaluatio-
nen zeigt ein sehr uneinheitliches Bild uber das tatsachlich verhaltensbedingte Potenzial in
der Praxis befindlicher Programme und Instrument. Entsprechend miissen die Aussagen
zunachst – wenn moglich - sehr spezifisch fiir das jeweilige Programm abgepriift werden,
urn uberhaupt giiltige Aussagen fiir das gesamte Bediirfnisfeld gewinnen zu konnen.

Urn eine Abschatzung vornehmen zu konnen, sollten daher moglichst viele Programme
und Umsetzungserfahrungen aus allen fi.inf Bediirfnisfeldern mit verhaltensrelevanten Po-
tenzialen ausgewertet und vom Ergebnis her mit ihren eigenen Annahmen verglichen wer-
den. Begleitend dazu wurden Gesprache mit den verantwortlichen Projektmanagem sowie
weiteren Anbietem von Beratung anhand eines Gesprachsleitfadens vorgesehen.

Es zeigte sich nach einem ersten Probelauf, class die Erwartung, uber diesen Zugang quan-
tifizierbare und vergleichbare Aussagen zu erhalten, sich nicht realisieren lie13.Zum einen
divergierten die Programme - bezogen auf die Erfassung ihrer Ergebnisse und Annahmen -
sehr stark, zum anderen lie13en sich such die Programmkategorien nicht vergleichen. Es
fehlte an belastbaren Aussagen bzw. auswertbaren Daten hinsichtlich der Wirkungen der
Programme, vor allem bezogen auf den verhaltensinduzierten Bereich.

Haufig liegen den Programmverantwortlichen keine evaluierten oder validen Daten vor.
Erst eine relativ ausfuhrliche Dokumentation und Evaluierung der Aktivitaten gibt jedoch
die Moglichkeit einer angemessenen EinschMzung.

Insoweit wurde die Funktion der Expertengesprache korrigie~. sie client der Unterrnaue-
rung der Aussagen zu den Einzelprogrammen sowie der Information zu weiteren Doku-
mentationen uber Kampagnen und Aktivitaten. In einigen Fallen wurde ein Korrekturbogen
verschickt, in dem die angesprochenen Experten nochmals urn einen schriftlichen Kom-
mentar zum Programm gebeten wurden.

Das Vorgehen zeigte weiterhin, class die Aussagen zu den verhaltensspezifischen Wirkun-
gen der Programme im einzelnen nicht nach den definierten Bedurfnisfeldem ausdifferen-
ziert werden konnen. Dari.iber hinaus ist es kaum zulassig, die quantitativen Effekte der
einzelnen durchgefiihrten Programme, Instrument und
da diese stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen,
den Akteuren, der Abstimmung auf die Zielgruppen, der
taten und weiterer Faktoren abhangt.

MaSnahmen zu verallgemeinem,
dem Zeitpunkt, den durchfi.ihren-
Koordination mit anderen Aktivi-
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Wortmann weist ebenfalls darauf bin, class vor allem die mit sozialwissenschaftlicher Un-
terstutzung durchgefiihrten Modellprojekte zwar experimentell Verbrauchssenkungen von
10 bis 20%’orealisiert haben. ,,Dabei traten bei den Untersuchungen allerdings such eine
Reihe methodischer Probleme auf, d.h., verschiedene Ansatze wurden kombiniert, so class
man nicht mehr entscheiden kann, welcher Faktor denn fiir sich genommen entscheidend
ist, [...] und haufig (insbesondere bei der finanziellen Belohnungsstrategie) fallt es schwer,
sich vorzustellen, wie ein im Experiment erprobter Ansatz auf Hunderttausende von Kun-
den ubertragen werden kann.” (Wortmann 1995, S. 11)

Die Wirkungen von Programmed und Instrumented werden daher beispielhaft an durchge-
fi,ihrten Aktivitaten dargestellt, so class eine Gro13enordnung der moglichen Effekte deutlich
wird.

3 Analyse des Ist-Zustandes: Stromverbrauch der privaten Haus-
halte

Die Recherche und Ausdifferenzierung vorhandener Daten zeigt, class rund 39 % des ge-
samten Stromverbrauchs der Haushalte fiir elektrische Gerate4 im Bediirfnisfeld Ernahrung
aufgewendet werden, also fi.ir die Lagerung und Zubereitung von Nahrungsrnitteln sowie
fur die Reinigung von Geschim (Abbildung 2). Auf die ubrigen Bediirfnisfelder Wohnen,
Kleidung sowie Medien und Kommunikation entfallen jeweils rund weitere 10%.5 Etwa
30% des Stromverbrauchs fi.ir Kochen und elektrische Gerate konnten bier nicht naher be-
trachtet werden.6

Denn entweder ist der Stromverbrauch dieser Gerate marginal oder kann von den Benutze-
rinnen und Benutzem nicht beeinflusst werden oder es Iiegen keine hinreichend validen
Daten fur eine nahere Abschatzung vor. In den einzelnen Bediirfnisfeldem wurden dabei
folgende Anwendungen naher betrachtet:

. Kleidung: Waschmaschinen und Waschetrockner;

. Ernahrung: Kuhlgerate – also Kuhlschranke, Gefriergerate und Kuhl-Gefrier-
Kombinationen –, Elektroherde und GeschimspiileC

● Medien, Kommunikation: Stromverbrauch im sogenannten Stand-by von Femsehem
(TV), Video- und Audiogeraten (Video, Audio) und Personal Computem (PC);

. Wohnen: Stromverbrauch fiir Beleuchtung7.

4 OhneStromverbrauchfurRaumw&meundWartnwasser;siehehierzuTUM1999(Anlagenband)

5 Im BedurhisfeldKorperpflegewurdelediglichdie Warmwasserbereitungexplizitbetrachtet(TUM1999).Beim
StromverbrauchfurKochenunddieiibrigenelektrischenGerNebleibtdiesesBedttrfnisfelddaherunberticksichtigt.

6
Unter den nicht niiher beritcksichtigten KleingerMen sind z.B. Eierkocher, Btigeleisen, Fen, elektrisches Messer,
elektrische Zahnbiirsten und Rasierapparate etc.. Auch der Stromverbrauch, der bei der Nutzung von Inforrnations-
und Unterhaltungsgeraten anfallt, wird nicht beri,icksichtigt, da bei unvertidertem Nutzungsniveau dieser Gerate kei-
ne Einflussmoglichkeiten durch Verhaltensiinderung vorhanden sind.

7
Neben dem Stromverbrauch fur elektrische Gerate ist im Haushaltssektor der Endenergiebedarf fur RaumwWne im
Bedurfnisfeld Wohnen sowie der Endenergiebedarf fur Warmwasserbereitung im Bedufiisfeld K&perpflege zu be-
riicksichtigen. Diese beiden Anwendungsbereiche wurden von der TUM (1999) rmalysiert (Anlagenband).
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Abbildung 2: Struktur des Stromverbrauchs in den privaten Haushalten, 1995

(ohne Stromverbrauch@r Raumwamze und Warmwasser)
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Fast ein Drittel (32%) des Stromverbrauchs der im Rahmen dieser Analyse naher betrach-
teten Anwendungsbereiche entfallt 1995 auf die Gruppe der Kuhlgerate. Nahezu ein Fiirtf-
tel (199ZO)des Stroms wird beim Kochen mit Elektroherden verbraucht. Fur Beleuchtungs-
zwecke werden immerhin 1670 des bier betrachteten Strombedarfs verwendet.

Bei der Nutzung von Waschetrockner und Geschirrspuler wird gegenwtiig zusammen
noch etwa genauso viel Strom verbraucht wie bei Waschmaschinen. Dieses Verhaltnis wird
sich jedoch in Zukunft andern, da einerseits zukiinftige Gerate deutlich effizienter sein
diirften und andererseits die noch niedrigen Ausstattungsrate der Haushalte bei Geschirr-
spiilern und Waschetrocknern deutlich steigen wird wahrend sie bei Waschmaschinen auf
dem bereits heute hohen Niveau verharren wird.

Bemerkenswert ist such, class immerhin etwa 13% des Stroms allein fi.ir Stand-by-Betrieb
von Informations- und Unterhaltungsgeraten (TV, Video, Audio, PC) benotigt werden,
Tendenz steigend. Damit ist der Stromverbrauch bei diesen Geraten im ‘ausgeschalteten’
Zustand bereits hoher als in wahrend der vergleichsweise kurzen Nutzungsphasen.g Eine
Verringerung des Stromverbrauchs im Stand-by-Betrieb (Leerlaufverluste), kann vor allem
durch technisch verbesserte Gerate erzielt werden. Heutzutage befinden sich jedoch Gerate
mit einer sehr niedrigen Leistungsaufnahme (unter 1 W) noch im Entwicklungsstadium.
Solange bis sich diese Gerate am Markt durchgesetzt haben (ea. 10 bis 15 Jahre), diirften
also Verhaltensanderungen zur Reduktion des Stromverbrauchs im Stand-by-Betrieb noch
einen nicht zu vernachlassigenden Beitrag zum Klimaschutz Ieisten konnen.

8 Dieskann an einer kleinen Beispielrechnung veranschaulicht werden: ein Radiorecorder rnit 25 W Leistungsaufnah-
me wiihrend der Nutzung und 5 W im Stand-by-Betrieb verbraucht bei einer durchschnittlichen t~glichen Nutzung
von 4 Stunden genausoviel Strom im Stand-by-Betrieb wie wtiend der Nutzung (je 36,5 kWh/a). Llegt die durch-
schnittliche t~gliche Nutzung niedriger als 4 Stunden, so Ubersteigtder Stromverbrauchim Stand-by-Betrieb den
%romverbrauch wiihrend der Nutzungsphase.
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4 Empirische Erhebungen zum energiesparenden
ter Haushalte

4.1 Einfuhrung

Es zeigt sich in verschiedenen Studien der Sozialforschung, class

Verhalten priva-

soziale Merkmale wie

J3ildungsstand oder Berufszugehorigkeit kaum entscheidende Einflussfaktoren fur Um-
weltbewusstsein und –verhalten darstellen.

Das insgesamt hohe Umweltbewusstsein kontrastiert mit einem zumeist wenig umweltge-
rechten Verhalten (u.a. Diekmann/Preisendorfer 1992, Karger/Schutz/Wiedemann 1993).
Und das allgemeine Umweltbewusstsein selbst spiek fiir die energiesparbezogene Einzel-
entscheidung im Alltagshandeln offenbar keine Rolle (Diekmann/Preisendorfer 1991 und
1992).

Die Wirkungskette vom Wissen zum Verhalten scheint nicht eindeutig nachvollziehbar.
Neben der traditionellen Umweltbewusstseinsforschung haben weitere Erklarungsansatze
Konjunktur, u.a. der eher soziologisch orientierte Ansatz, der das Verhalten uber J-.ebens-
stilmuster9 vermittelt sieht. Sozio-demographische oder berufliche Merkmale treten bier in
den Hintergrund (vgl. Kuckartz 1998). In den im Rahmen dieser Untersuchung durchge-
fuhrten empirischen Erhebungen sollte bei der Auswertung such auf diesen Bezugsrahmen
geachtet werden.

Ziel beider Befragungen war es, die folgenden Informationen zu gewinnen:

. Verhaltensbezogene Parameter des Energieverbrauchs in den verschiedenen Bedurfnis-
feldem der privaten Haushalte. Dies bezieht sich z.B. auf die Nutzung vorhandener
Steuerungsrnoglichkeiten der Heizung, das Liiftungsverhalten, das Nut;ungsverhalten
von Haushaltsgeraten wie Waschmaschine oder Spiilmaschine, Kochgewohnheiten so-
wie das Nutzungsverhalten von Geraten im Bereich Medien und Kommunikation.

. Der vorhandene Kenntnisstand uber Energiesparmoglichkeiten und Einstellungen zu
Energiesparmaf.tnahmen sowie die Bereitschaft der privaten Haushalte zu zusatzlichen
Aktivitaten bzw. zur Nutzung von Beratungsangeboten.

In Befragung I wurde mit einem bereits vorliegenden Fragebogen fiir Anlageninvestoren
aus Privathaushalten und Betrieben gearbeitet, der urn Fragen zur Energieeinsparung er-
ganzt werden konnte.

Die urspriingliche Fragestellung bezog sich vorrangig auf die Abwicklung und Zufrieden-
heit der Investoren mit dem Forderprogramm ,,Emeuerbare Energien”. Es konnten neben
kleinen Erganzungen bestehender Fragen weitere vier spezifische Fragen zum Themenfeld
Energieberatung und Einstellung gegeniiber energiesparendem Verhaken gestellt werden.

Die zweite, sehr spezifische Befragung von Haushalten zu ihren Verhaltensgewohnheiten
umfasste Fragen zu den Bediirfnisfeldem Raumheizung, Waschen, Kochen, Beleuchtung,
Kuhlen, Medien und Kommunikation sowie iibergreifende Fragen, die den Informations-
stand und Einstellungen zu EnergiesparmaBnahmen im Haushalt erheben sollten.

9
Nach Liidtke werden Lebensstile charakterisiert als ,,dle aktive, expressive und konsumtive Seite der sozialen Un-
gleichheit” (Liidtke 1991).
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4.1.1 Lebensstilbezug desenergiebewussten Verhaltens

Die Einordnung und Interpretation der folgenden verhaltensbezogenen Ergebnisse aus der
Befragung – aber such den Programmanalysen – sollte vor dem Hintergrund der Erkennt-
nisse i.iber das lebensstilabhangige Konsumverhalten (Prose/Wortmann 199 1) erfolgen.

Die urspriinglich sieben Typisierungen dieses Ansatzes charakterisieren die Konsumenten
in: Sparsam-Bescheidene, Wertepluralisten, Lustbetonte, Konservativ-Umweltbewusste,
Akernativ-Umweltbewusste, Uninteressierte Materialisten und die Umwelt-Aktivierbaren.

Die Mehrzahl der Haushalte (23,4%) wird der Gruppe 2, den aufgeschlossenen Werteplu-
ralisten zugeordnet, gefolgt von den Konservativ-Umweltbewussten (19,0 %) sowie den
Alternativ-Umweltbewussten (14,7 %).

Dieser Typisierung liegen entsprechende Zuordnungen von Verhaltensmustern und Priife-
renzen zugrunde, die empirisch abgesichert wurden. Desweiteren wurden den verschiede-
nen Lebensstiltypen such auf Energieeinsparung bezogene spezifische Marketinginstru-
mente zugeordnet, abgefragt wurden z.B. Medien- und Informationswi,insche.

Im Sinne der Lebensstilforschung sind die umweltrelevanten Verhaltensweisen Teil eines
Musters, das im sozialen Kontext identitatsstiftend ist. D.h. such Verhaltensweisen als
Teile dieses Lebensstil sind nur im Kontext veranderbar. Es wird bier in der Lebensstilfor-
schung ein Trend zu post-traditionellen Wertvorstellungen identifiziert, die sich durch ein
vergleichsweise hohes Umweltbewusstsein bei gleichzeitig erhohtem Ressourcenverbrauch
und materiellem Wohlstand auszeichnen (Kuckartz 1998).

Drei weitere Erkliirungsansatze zur Divergenz zwischen Umweltbewusstsein und Umwelt-
verhalten finden in der Discussion derzeit Beachtung. Es sind dies die Ansatze Rational
Choice (Kosten-Nutzen-~erlegungen des einzelnen), Dilemma-Ansatz (gemeinschaftsori-
entiertes Handeln) sowie die Wohlbefindensforschung (Motivation zur Veranderung in
Abhangigkeit von raumlicher und sozialer Struktur) (Kuckartz 1998).

Keiner der bisherigen Ansatze bietet jedoch ein ausschlief+lich ausreichendes Set an Erkla-
rungszusammenhangen an.

Ein integrative Ansatz steht bislang ebenfalls nicht zur Verfugung, so class einzelne Berei-
che aus unterschiedlichen Theoriezusammenhangen fur die Interpretation der Ergebnisse
und die Formulierung von Empfehlungen herangezogen werden konnen. Besonderes Au-
genmerk wird allerdings auf den Iebensstilbezogenen Kontext von Social Marketing Ange-
boten und deren Akzeptanz gelegt, da diese den bisher umfassendsten Ansatz zum Zu-
sammenfuhren verschiedener Instrument im Bereich der Beratung bieten.

Umfang und Design der im Rahmen dieser Untersuchung durchgefuhrten Befragungen
ermoglichten keine detaillierte Aufnahme von Konsummustern und personlichen Ent-
wicklungspraferenzen, so class wir uns mit der Profilbildung vor allem an den gestellten
Zusatzfragen zur Bereitschaft fur Energieberatung, Kenntnissen uber Einsparmat3nahmen,
Einkaufsgewohnheiten bezogen auf Ernahrung, Gerateausstattung und demographischen
Angaben orientieren.

4.1.2 Energiebewusstes Verhalten in den privaten Haushalten

Unter Verhalten wurden in der Untersuchung Veranderungen im Umgang mit Geraten, der
Verzicht oder die Substitution von Anwendungen und der Einsatz geringinvestiver Ma13-
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nahmen gefasst, Investitionen in effizientere
nicht beriicksichtigt.

Zur Ermittlung des Verhaltens wurden in der
Bedurfnisfelder sehr differenziert abgefragt.

Gerate (Weif3e Ware) und Anlagen werden

vorgesehenen Haushaltsbefragung II die e.g.

Im Bereich der Raumheizung sollte errnittelt werden, ob das vorhandene Raumthermostat
bedient wird, eine Tag/Nachtdifferenzierung erfolgt und welche Temperature bevorzugt
werden. Bei vorhandener Gesamtsteuerung wurde erfragt, ob diese such manuell nachge-
fahren wird.

Desweiteren wurde nach der Haufigkeit und dem Ort (in welchen Raumen) des Einsatzes
von elektrischen Zusatzgeraten gefragt. Das Liiftungsverhaken wurde differenziert nach
gelegentlicher StoJ31tiftung, standige gekippten Fenstern bzw. raumbezogen unterschiedli-
chem Verhalten.

Im Bereich W&chepflege wurde explizit nach der Beladung, der Haufigkeit und den Tem-
peraturpraferenzen der NutzerInnen gefragt, gleiches gilt fur die Nutzung der Spiilmaschi-
ne. Im Bereich Beleuchtung wurde neben der Zahl der Brennstellen such die Anzahl der
Sparlampen erfragt sowie nach den Gewohnheiten des Abschaltens. Aufgrund der hohen
verhaltensinduzierten Relevanz wurde im Bereich Kochen und Kuhlen neben der Haufig-
keit der Benutzung von Geraten such nach weiteren Emahrungs- und Kochgewohnheiten
sowie dem Einkaufsverhalten gefragt.

Auch im Medienbereich wurde versucht, die Haufigkeit des Einsatzes der Gerate – bezo-
gen auf Fernseher und Computer – zu uberpriifen, ebenso wurde die Nutzung von schaltba-
ren Steckdosen erfragt.

Neben der Kenntnis von Verbrauchen wurden such die Kosten und Moglichkeiten zur Ein-
sparung in einem allgemeinen Befragungsteil thematisiert, urn vor allem Hemmnisse fur
potentielle Beratungsangebote und die Selbsteinschatzung der Befragten herauszuarbeiten.

4.2 Befragung von Haushalten im Rahmen einer bundesweiten Breiten-
erhebung

4.2.1 Einfuhrung

Irn Rahmen der bundesweiten Befragung zum Forderprogramm ,,Emeuerbare Energien”
des Bundeswirtschaftsministeriums durch das ISI wurden bei geforderten Haushalten und
Untemehmen Zusatzinforrnationen bzgl. ihrer Aufmerksamkeit und Praferenzen fiir Ener-
giesparberatungsinhalte und -instrumente erfragt. Im Rahmen dieser Umfrage konnten funf
zusatzliche Fragen zum Verbraucherverhalten gestellt werdenl”.

Die Zusatzbefragung wurde mit der Elnschatzung verbunden, class die Aufmerksamkeit fiir
Energiefragen zwar hoher ist als bei der durchschnittlichen Bevolkerung und der Kontext
zum Umweltschutz eher gesehen wird, class der Zugang und die Kenntnis der Befragten
uber Einsparmoglichkeiten allerdings vergleichbar mit der durchschnittlichen Bevolkerung
sind.

10 Dokumentation der Fragen vgl. Anhang II
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Die Umfrage konnte im Herbst 1998 abgeschlossen und ausgewertet werden. Die Auswer-
tung dieser Umfrage bezuglich des Verbraucherverhaltens werden im folgenden dokumen-
tiert.

4.2.2 Struktur und Ergebnisse

Die Anlageninvestoren wurden neben den Fragen zur Abwicklung des Programms zu ihren
sonstigen Aktivitaten im Energieeinsparbereich befragt. Die erste Zusatzfrage lautete: Wel-
che weiteren energiesparenden Maf+nahmen haben Sie durchgefiihrt? Die Antwortvorgaben
bezogen sich auf Au13enwanddammung, Wiirrneschutzglas, Dach- oder Dachgeschoss-
dammung, energiesparende Heizanlage (z.B. Brennwertkessel), Energiesparlampen, ener-
giesparende Gerate und Solarkollektoren.

Tabelle I: Weitere EnergiesparmaJnahmen der Investoren

Anwendung Ja Nein ! Gesamt
, , , i

Warmeschutzglas 896 54,8 % 738 45,2 % I 1634

Lampen/Gerate 889 54,4 % 745 45,6 %

Dachdammung 753 46,1 % 881 53,9 %

Wanddammung 633 38,7 % 1001 61,3 %

Eff. Heizung 493 30,2 % 1141 69,8 %

Andere REG I 377 I 23,1% I 1257 I 76,9% I

Sonstiges I 197 I 12,1 % I 1437 I 87,9 % I
Keine Maf3nahmen I 123 I 7,5 % I 1511 I 92,5 % I
Quelle:1S11998,ZusamrnenstellungOko-Institut

Neben der W&meschutzverglasung spielen der Einsatz effizienter Gerate und die Nutzung
von Energiesparlampen die bedeutendste Rolle. Interessant ist, class die ,,besonders starke
Diimmung des Daches” noch vor der Au13enwanddammung genannt wird.

Zur Einschatzung des personlichen Umweltschutzbeitrages zeigt sich bei den Befragten
eine gro13eZustimmung: 99,190 der Haushalte sind der Meinung ,,dass jeder durch energie-
sparendes Verhalten einen personlichen Beitrag zum Umweltschutz Ieisten kann”. Interes-
sant ist bier das Verstandnis bzw. die Gleichsetzung von Energiesparen mit einem Um-
weltbeitrag.

Es wurde weiterhin erfragt, ob sich die Investoren such schon einmal uber Energieeinspa-
rung haben beraten lassen und wo sie diese Beratung in Anspruch genommen haben (offe-
ne Frage), die Antwortvorgaben bezogen sich auf die Themen Heizen, Waschert/Trocknen
und Kochen/Ktthlen, Beleuchtung, Energiesparen im Betrieb, sonstiges (offene Frage).

Die folgende Frage, ,,Haben sie sich schon einmal iiber Energieeinsparung beraten lassen?
Wenn ja, wo war das und worum ging es dabei?”, zeigte folgendes Antwortprofil.
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Tabelle 2: Energiesparberatung ftir Investoren

Bisherige Energieberatung durch Haushalte

EVU 175 (11,3%)

Handwerk 154 (9,9%)

Umweltorganisationen 6 (0,4%)

Berater 68 (4,4%)

Keine 911 (58,9%)

Quelle:1S11998,ZusammenstellungOko-Institut

Die uberwiegende Mehrzahl der befragten Haushalte (58,9%) hatte bis zur Vorbereitung
der Anlageninvestition bislang keine Energieberatung in Anspruch genommen.

Diejenigen, die eine Energieberatung kennen gelernt haben, wurden in erster Linie durch
das EVU beraten, es folgt das Handwerk an zweiter Stelle. Beratungsnehmer sind vor al-
lem Zwei-Personen-Haushalte, wobei eine Correlation zwischen hohem Einkommen und
Beratungsinanspruchnahme zu verzeichnen ist.

Tabelle 3: Energiesparberatung nach Einkommensgruppen

Bisherige Beratung HH-Einkommen bei HH-Einkommen bei HH-Einkommen bei

durch <3000 3000-5000 >5000

EVU 26 (7,3 %) 107 (12,6 %) 56 (14,0%)

Handwerk 42(1 1,9 %) 83 (9,7%) 43 (10,8%)

Umweltorganisation 2 (0,6%) 2 (0,2%) 3 (0,8%)

Berater 14 (4,0%) 36 (4,2%) 19 (4,8%)

Keine 226 (63,8 %) 494 (58,0 %) 210 (52,6 %)

Quelle:1S11998,ZusammenstellungOko-Institut

Auch nach Themen differenziert hat sich die Mehrzahl der Befragten bei ihrem EVU bera-
ten lassen. Nur bei den Themen effiziente Heizung und andere REG wurden die Hand-
werksbetriebe prafenert. Als Einzelthema steht die Heizungsberatung insgesamt an erster
Stelle, gefolgt von Fragen zur Beleuchtung und dem Bereich Waschen/Trocknen.

Der zweite Fragenkomplex wollte die Bedeutung verschiedener Informations- und Bera-
tungszugange aus Sicht des Kunden ermitteln, sowie die Bedeutung finanzieller Anreize
fur die Inanspruchnahme von Programmed abfragen.

Gefragt nach der Wichtigkeit zur Untersttitzung von emeuerbaren Energietragern und E-
nergieeinsparung nannten die befragten Haushalte fur den Bereich Beratung den Hand-
werksbetrieb an erster Stelle, gefolgt von Herstellern, Planem und Kommune – bier spielt
das EVU eine eher untergeordnete Rolle.
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Im Bereich Information werden Broschuren und Fachliteratur als wesentliche Zugangswege
genannt, Internet und Videos spielen keine Rolle. Bei den gewi.inschten finanziellen Anrei-
zen werden Zuschusse als sehr wichtig eingeschatzt, an zweiter Stelle steht die Einspeise-
vergiitung.

Erganzend zur vorangehenden Frage nach der Bedeutung der verschiedenen Informati-
onswege wurde die Bereitschaft zu einer Vor-Ort Beratung im eigenen Haus bzw. Betrieb
abgepriift.

Die abschlieflende Frage sollte einen Hinweis auf die Bereitschaft zur Vor-Ort-Beratung
geben: ,,Wiirden Sie es begri.iflen, wenn ein Energieberater zu Ihnen nach Hause bzw. in
den Betrieb kame?”

Tabelle 4: Bereitschaft zur vor-Ort-Beratung

Instrument Ja Vielleicht Nein Gesamt

Vor-Ort-Beratung 491 (30,6%) 715 (44,6%) 398 (24,8%) 1604

Quelle:ISI 1998,ZusamrnenstellungOko-Institut

Die uberwiegende Mehrzahl der befragten Haushalte steht einer vor-Ort-Beratung nicht
ablehnend gegenuber.

Knapp 31% der befragten Haushalte und 40% der Betriebe wiirden einer vor-Ort-Beratung
zustimmen, wobei bier bei den Vier-Personen-Haushalten (33,3Yo) und den Haushalts-
Einkommen uber 5000,- (38,5%) die meisten Zustimmungen zu verzeichnen waren.

Weiterhin enthielt die Befragung eine Differenzierung nach alten und neuen Bundeslan-
dern. Bei den durchgefiihrten Mat3nahmen zeigte sich ein deutlicher Vorrang bei der Dach-
dammung in den alten Bundeslandern, wahrend Lampen und effiziente Gerate in den neuen
Bundeslandern knapp haufiger genannt wurden. In den neuen Bundeslandem spielen die
EVU im Vergleich keine Rolle als Beratungsinstanz.

4.2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgernng

Die Befragung zeigt, class such auf Investitionen abzielende Forderprogramme zusatzliche
indirekte Wirkungen initiieren konnen.

Fast alle Befragten (99%) sind der Ansicht, class man durch energiesparendes Verhalten
einen personlichen Beitrag zum Umweltschutz Ieisten kann, und 77 Yoder Investoren glau-
ben, durch die Beschaftigung mit ihrer Anlage allgemein energie- oder umweltbewusster
geworden zu sein.

Urn einen Indikator zur generellen Energiesparbereitschaft zu erhalten, wurden die Be-
fragten urn Auskunft iiber durchgefiihrte energiesparende Ma13nahmen gebeten. Die Mehr-
zahl der Befragten beantwortete die Frage nach weiteren Mat3nahmen positiv, nur rund 870

gaben an, keine weiteren Ma13nahmen – neben der Investition in die geforderte Anlage -
durchgefiihrt zu haben.

Eine weitere Ausdifferenzierung nach Anwendungsbereichen und Technologies ergibt al-
lerdings ein unterschiedliches Bild: an erster Stelle bei den befragten Haushalten stehen
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Ma13nahmen im Bereich W&-rneschutz (Warrneschutzglas), es folgt der Bereich Beleuch-
tung/effiziente Gerate.

EVU und Handwerksbetriebe spielten die gro13te Rolle bei der bisher erfolgten Energiebe-
ratung, was angesichts der abgefragten anlagenbezogenen Beratungsthemen (Warrne-
schutzglas, Dammung, Heizungsanlage) zu erwarten war. Die von den Befragten grof3en-
teils bevorzugten Informationsmedien sind bier nach wie vor traditionell Broschiiren und
Fachliteratur, neue Medien wie das Internet werden noch relativ selten genutzt.

Die Interpretation der Ergebnisse – vor allem such hinsichtlich der Zufriedenheit und Be-
deutung der in Anspruch genommenen Energieberatung – muss vor dem Hintergrund des
Zusammenhangs der Befragung mit einer Anlageninvestition gesehen werden und ist daher
nur eingeschrankt ubertragbar auf andere Programmangebote.

Die Befragung von Anlageninvestoren zeigt jedoch, class verschiedene Programme aus
unterschiedlichen Bereichen (Forderprogramme zur Investition in regenerative Energietra-
ger, Einsparberatung, Qualifikationsprogramme) sich wechselseitig unterstutzen. In diese
Richtung sollte Forderung sowie Information und Beratung such weiterhin optimiert wer-
den.

4.3 Telefonische Befragung ausgewahlter Haushalte anhand eines Ge-

sprachsleitfadens

4.3.1 Zielsetzung

Das Ziel der Haushaltsbefragung war es, Hinweise auf Kenntnisse und Einstellungen zu
Energiesparmalhahmen, Hemmnisse und Probleme fiir die Energieberatung und Anregun-
gen fur die Konzeption von Einsparprogrammen zu erhalten. Nach Moglichkeit sollten die
Ergebnisse such Ri.ickschliisse auf lebensstilbezogene Praferenzen und zielgruppenspezifi-
sche Angebote erlauben. Durch die Haushaltsbefragung sollte au~erdem die Abschatzung
des Umsetzungspotenzials verhaltensbezogener Ma13rtahmen unterstiitzt werden.

4.3.2 Ergebnisse

4.3.2.1 Heizen

95% der Befragten geben an, class sie iiber Moglichkeiten verfiigen, durch die sie die
Raumtemperatur der Heizung beeinflussen konnen. In den Fallen, wo Steuerungsmoglich-
keiten vorhanden sind bzw. die Nutzer sich dieser Moglichkeiten bewusst sind, werden
diese nach Angabe der Befragten such genutzt. 91% nutzen die Steuerungsmoglichkeiten
zur Temperaturregelung und 84% nutzen nach eigenen Angaben die Einstellung des Tag-/
Nachtbetriebes der Heizung.

Am Tag stellen nur 19% der Befragten mit entsprechender Steuerungsmoglichkeit eine
Temperature unter 20°C ein, ein gleich hoher Anteil der Befragten mit entsprechender Steu-
erungsmoglichkeit stellt eine Raumtemperatur uber 21 ‘C ein. Ca. ein Drittel (3370) der
Befragten mit Steuerungsmoglichkeiten geben einen Temperaturbereich an, d. h. sie kennen
die eingestellte Tagestemperatur nicht genau oder die Steuerung lasst sich nicht entspre-
chend genau regeln.
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In der Nacht stellen 75% der Befragten mit entsprechender Tag-Nachtsteuerungs-
moglichkeit die Heizung aus bzw. stellen so niedrige Temperature ein (14 oder 15”C),
class sich die Heizung in der Regel nicht einschaltet. In den befragten Haushalten in Ost-
deutschland geben die Nutzer an, die Heizung nur uber das Auf- und Zudrehen des Ventils
am einzelnen Heizkorper regeln zu konnen. Eher gewohnheitsma~ig scheint dies such in
zahlreichen der befragten Westhaushalte gangige Praxis zu sein.

Bei den Antworten zu Fragen, die die Heizung betreffen, wird deutlich, class die Mehrzahl
der Haushalte die vorhandenen Steuerungsmdglichkeiten zwar nutzt, aber class gleichzeitig
kein ausgepragt bewusster Umgang bzw. Informationsstand (z.B. hinsichtlich der einge-
stellten Raumtemperatur) vorhanden ist.

9% der Befragten benutzen zusatzlich zu ihrer vorhandenen Heizung elektrische Zusatzge-
rate zur Raumheizung. Wenn diese genutzt werden, dann uberwiegend taglich (64% der
Befragten). Als Griinde fur die Nutzung dieser elektrischen Zusatzgerate geben die Be-
fragten iiberwiegend an, class einzelne Raume sich nicht anders beheizen lie13en. Griinde
wie Bequemlichkeit oder unzureichende Temperature der vorhandenen Heizung spielen bei
den Teilnehmem der Befragung kaum eine Rolle.

Nach den Luftungsgewohnheiten befragt bevorzugen 77 % der Befragten die StofWiftung in
allen Raumen der Wohnung. Lediglich 22910verfahren hinsichtlich des Luftens in den ver-
schiedenen Wohnraumen unterschiedlich. Das differenzierte Luftungsverhalten in ver-
schiedenen Raumen bezieht sich v.a. auf ein anderes Luftungsverhalten des Schlafzimmers,
das 61910der Befragten mit differenziertem IJ.iftungsverhalten permanent Riften. Bezogen
auf die Gesamtheit der Befragten haben 13 Yoder Befragten das Schlafzimmerfenster stan-
dig geoffnet (und die Heizung im Schlafzimmer ausgeschaltet).

4.3.2.2 Kleiderpjlege

93% der Befragten geben an, class sie ihre Waschmaschine immer voll beladen. 51% der
Befragten nutzen den Kochwaschgang der Waschmaschine uberhaupt nicht. Von den Be-
fragten, die den Kochwaschgang nutzen, machen 55% von dieser Option nur gelegentlich
bis selten Gebrauch. Lediglich 16% aller befragten Waschmaschinenbesitzer nutzen den
Kochwaschgang ihrer Waschmaschine regelma~ig, wobei diese regelmaf3ige Nutzung nur
in 770 der Falle bedeutet, class diese mindestens wochentlich oder haufiger erfolgt.

Einen Waschetrockner besitzen 28% der befragten Haushalte. 73% der befragten Besitzer
von Waschetrocknem beladen diesen nach eigener Aussage immer VOI1.Dort, wo ein Wa-
schetrockner vorhanden ist, wird dieser von 2170 taglich genutzt, von 33% wochentlich
oder ofter und von 4670 nur gelegentlich.

4.3.2.3 Wohnen

In 58% der befragten Haushalte sind bereits Energiesparlampen vorhanden. Dort wo Ener-
giesparlampen genutzt werden, sind dies in 39% der Haushalte Iediglich ein bis zwei Lam-
pen, in 22% der Haushalte zwei bis vier, in 38% der Haushalte fiinf bis zehn, in 39% der
Haushalte mehr als funf. Die durchschnittliche Ausstattung der befragten Haushalte mit
Energiesparlampen betragt damit mindestens 1,8 Lampen pro Haushalt (maximal 3,2,
durchschnittlich 2,5 je nachdem wie Bandbreitenangaben gewertet werden).
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Es zeigt sich, class Haushalte - wenn sie grundsatzlich Sparlampen einsetzen - bei einer

hoheren Anzahl von Brennstellen such mehr Sparlampen einsetzen. Die Mehrzahl der
Sparlampenbenutzer mit 11 bis 20 Brennstellen setzt 5 bis 10 Sparlampen ein.

67% der Befragten geben an, class sie immer das Licht ausschalten, wenn sie einen Raum
langer als 30 Minuten verlassen. 11% der Befragten schalten in diesem Fall nie das Licht
aus und 22% der Befragten tun dies manchmal. Nachdem zu vermuten ist, class die Be-
fragten, die eindeutig mit ,,nie” antworten, hierfiir bestimmte - kaum beeinflussbare -

Griinde haben, ist daher lediglich bei rund 20% der Befragten eine weitere potentielle
Stromeinsparung durch das Ausschalten des Lichtes zu unterstellen

4.3.2.4 Ernahrung

62% der Befragten nutzen den Herd mindestens taglich, 16% sogar mehrmals taglich. In
immerhin 58 Voder befragten Haushalte ist zusatzlich zum Herd eine Mikrowelle vorhan-
den. Die Mikrowelle wird wesentlich seltener genutzt als der Herd. Nur 30?Z0der befragten
Haushalte nutzt das Mikrowellengerat mindestens taglich, 4% nutzen es mehrmals taglich.
Bei 34% der Mikrowellenbesitzer ist das Gerat mindestens einmal wochentlich im Einsatz,
bei 36% nur gelegentlich.

53% der befragten Haushalte nutzen einen elektrischen Wasserkocher. Elektrische Kaf-
feemaschinen sind in 75% der befragten Haushalte im Einsatz. Schnellkochtopfe werden
nur von 35 $ZOder befragten Haushalte genutzt.

55% der Befragten kochen taglich warm fur die ganze Familie. Diese Angabe korrespon-
diert mit der Nutzungsfrequenz der Herde. Am Wochenende kochen 86,3% der befragten
Haushalte selbst. 7% der befragten Haushalte kochen gar nicht, sondem verbrauchen nur
fur die Kaffee- oder Teebereitung Energie. Deutlich mehr Haushalte kochen taglich, wenn
mindestens zwei Personen (Erwachsene) dem Haushalt angehoren. Es besteht allerdings
kein signifikanter Unterschied bei kinderlosen Haushalten zwischen taglich Kochenden
(52 % der IGnderlosen) und nicht Kochenden (48% der Kinderlosen). Mit Kindem steigt
jedoch der Anteil der taglich Kochenden.

Immerhin ein Drittel der Befragten kocht im wesentlichen nur am Wochenende.

88% der befragten Haushalte geben an, class sie moglichst frische einheimische Produkte
verwenden. Lediglich 12% konsumieren nur Schnellgerichte und Tiefki.ihlkost. Immerhin
34% der Befragten kaufen vorwiegend Fertiggerichte, Tiefkiihlkost und Konserven. Die
Beantwortung der Frage nach der Verwendung konservierter Produkte steht im Wider-
spruch zu der Selbsteinschatzung hinsichtlich des Kaufs frischer Produkte. Anscheinend
herrscht die Meinung vor, class dort wo es moglich ist, frische Produkte konsumiert wer-
den, class aber dennoch teilweise hohere Anteile der konsumierten Produkte auf Konserven
und Tiefkuhlkost entfallt.

Ein deutlicher Unterschied ist bei den Emahrungsgewohnheiten zwischen Single- und
Mehrpersonenhaushalt sowie zwischen Kinderlosen und Haushalten mit Kindem zu kons-
tatieren: Singlehaushalte und kinderlose Haushalte greifen stiirker zu Tiefldihl- und
Schnellgerichten (9,2 % bzw. 10,1 % der Gesamtheit). Bei der Zubereitung der Tiefkuhl-
und Schnellgerichte spielt der Einsatz der Mikrowelle anscheinend allerdings nur eine un-
tergeordnete Rolle.
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In allen befragten Haushalten waren Kuhlschranke vorhanden, in 5% der Falle sogar zwei

Kuhlgerate. Gefrier- bzw. Kuhltruhen und Gefrierschranke besitzen 50% der befragten
Haushalte. 30% der Kiihlgerate und Kuhl/Gefrierkombinationen sind jiinger als 3,5 Jahre,
ebenso wie 24% der separaten Kiihltruhen bzw. Gefrierschranke. Rechnet man die vier-
und ftinfjahrigen Gerate dazu, hat die Mehrzahl der befragten Haushalte neuwertige
FCKW-freie Kuhlschranke. Am wenigsten verbreitet sind Kuhltruhen, die Mehrzahl der
Tiefkiihlkostnutzer hat einen Gefrierschrank bzw. eine Kuhl/Gefrierkombination.

Eine Spulmaschine ist in 51% der befragten Haushalte vorhanden. 20% der befragten
Spulmaschinenbesitzer nutzen diese taglich, 75% wochentlich oder ofter und 5 % nur gele-
gentlich. 97% der Haushalte mit Spulmaschine geben an, class sie diese immer VOI1bela-
den. Die Angaben zur Nutzungshaufigkeit unterstiitzen diese Selbsteinschatzung, da sie
implizieren, class 75910der Haushalte die Spulmaschine erst in Gang setzen, wenn diese im
Lauf der Woche voll geworden ist.

4.3.2.5 Medien und Kommunikation

In 63% der befragten Haushalte ist ein Fernseher vorhanden, 31 % besitzen gleich mehrere
Gerate. Ohne Fernseher leben nur 6% der befragten Haushalte. In den Haushalten mit
Fernsehgerate(n) werden diese von 82% sehr haufig genutzt, von 16% haufig und nur 2%
der Femsehbesitzer sind lediglich gelegentliche Programmkonsumenten.

55% der befragten Haushalte verfiigen iiber einen Computer, 6% besitzen sogar zwei Ge-
rate. 5 19Z0nutzen die Computer sehr haufig, 4070 haufig und nur 9 % der computerbesit-
zenden Haushalte schaltet diese nur gelegentlich ein.

Fur die abgefragten Bereiche der Unterhaltungselektronik kann generell festgestellt wer-
den, class eine haufige bis sehr haufige Nutzung der Gerate stattfindet, wenn diese einmal
angeschafft sind.

67% der befragten Haushalte gaben an, class sie schaltbare Steckdosen fur TV und PC be-
nutzen, urn den Femseher nach dem Ausschalten vom Netz zu trennen.

4.3.2.6 Einstellung zum Energiesparen

75% der befragten Haushalte sind der Meinung, class sie die Einsparmoglichkeiten in ih-
rem Haushalt bereits kennen. Ein gleich hoher Anteil der Haushalte (76 ~o) sind der An-
sicht, class sie mit ihrem Verhalten bei der Nutzung und Bedienung elektrischer Gerate
bereits Beitrage zur Senkung des Energieverbrauchs leisten.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Bemuhen, Energie zu sparen und einem nied-
rigen Einkommen (genannte Begrtindungen fur Einsparungen z. B. Preisanstieg, Rentner,
Alleinerziehende).

Die Selbsteinschatzung hoher (Energie-)Sparsamkeit ist vor allem bei Rentnerhaushalten
stark verbreitet. Allerdings sind die tatsachlichen die Verbrauche meist nicht bekannt.

Die Haushalte wurden nach den ihnen bekannten Einsparmoglichkeiten befragt. Irn folgen-
den sind die genannten Aktivitaten und deren prozentuale Haufigkeit dargestellt (keine
Vorgaben von Wahlmoglichkeiten durch die Befragung).
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Abbildung 3: Bekannte Einspannoglichkeiten in den privaten Haushalten
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Quelle: eigeneErhebungendes Oko-Instituts

Die am haufigsten genannte Einsparmoglichkeit stellt das Ausschalten von Geraten alar,
wenn diese nicht benutzt werden, einschliet31ich der Trennung von Stand-by-Geraten vom
Netz. Die am vierthiiufigsten genannte Ma13nahme “Licht ausschalten in Raumen, wo dies
nicht benotigt wird” (19 % der Befragten) ist eng mit dieser Mafhahme verbunden. Den
meisten Befragten kommen damit Einsparrnoglichkeiten in den Sinn, die offensichtlich
keine Einschrankung und keinen Komfortverzicht mit sich bringen, sondem die lediglich
ganz offensichtlich “unnotigen” Energieverbrauch betreffen.

An zweiter Stelle wurde der verstiirkte Einsatz von Energiesparlampen genannt (24Y0 der
Befragten). Dies lasst darauf schlie13en, class entsprechende Kampagnen in der Vergangen-
heit erfolgreich den Nutzen und den Einspareffekt der Energiesparlampen in das Bewusst-
sein der Konsumenten geriickt haben.

Am dritthaufigsten wird von 21% der befragten Haushalte die Anschaffung effizienter Ge-
rate bzw. der Austausch alter Gerate durch neue effizientere genannt. Dieser Teil der Be-
fragten sieht damit weniger ihr personliches Alltagsverhalten im Umgang und bei der Be-
dienung der vorhandenen Gerate als entscheidend fur zusatzliche Elnsparmoglichkeiten an,
sondem den Einsatz entsprechend effizienter Technik.

Interessant ist such, class die bekannten Einsparaktivitaten offensichtlich nicht entspre-
chend ihrer quantitative Einspareffekte oder Anteilen am Energieverbrauch in den Aussa-
gen auftauchen. Insbesondere der Bereich der Raumheizung wird deutlich seltener in die
Antworten einbezogen.

Die Haushalte wurden au13erdem nach den Verbrauchsgewohnheiten befragt. 60% der Be-
fragten gab an, class sie ihre Verbrauchsgewohnheiten in den vergangenen drei Jahren we-
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sentlich verandert haben. Die folgende Abbildung verdeutlicht, welche Veranderungen in
den befragten Haushalten durchgefuhrt wurden.

Abbildung 4: Bereits erfolgte Veranderungen der Verbrauchsgewohnheiten derprivaten
Haushalte
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An erster Stelle steht die Neuanschaffung von Geraten bzw. der Austausch alter Gerate
durch moderne Haushaltsgerate mit sparsamerem Energieverbrauch durch 31 % der Be-
fragten mit veranderten Gewohnheiten. Die meisten Haushalte gaben such an, welche Ge-
rate ausgetauscht wurden. Danach wurden vor allem alte Waschmaschinen ersetzt, an
zweiter Stelle stehen Kuhl- und Gefrierschranke.

Die zweithaufigste bereits umgesetzte Mafhahme ist die Verwendung von Energiespar-
lampen (25 % der Befragten mit veranderten Verbrauchsgewohnheiten). Danach folgt das
Ausschalten von Licht in Raumen, wo dieses nicht benotigt wird (21 %), die Senkung der
Heiztemperatur (13 %) und das Ausschalten der Gerate, wenn diese nicht benotigt werden
sowie das Trennen der Gerate tit Stand-by vom Netz (11 %). Veranderungen, die eindeu-
tig Verzichtscharakter haben (sehenere Trocknemutzung, weniger Computerspiele, kalt
Duschen, weniger TV, mehr Lesen) wurden jeweils nur von einzelnen Befragten genannt.

Die 409(o der befragten Haushalte, die ihre Verbrauchsgewohnheiten in den vergangenen
drei Jahren nicht verandert haben, wurden nach den Gfinden hierfur gefragt. Abbildung 5
gibt die genannten Grt.inde wieder.
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Abbildung 5: Hemmnisse fur Verbrauchsveranderungen
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Der am haufigsten genannte Grund, aus dem keine Veranderungen ergriffen werden, ist
der, class sich die Mehrzahl der Haushalte bereits als “schon immer” sparsam hinsichtlich
ihres Energieverbrauchs sieht (52 % der befragten Haushalte ohne Verbrauchsveranderun-
gen). Da diese Antwort v.a. das Selbstbild des generell sparsam wirtschaftenden Haushal-
tes wiedergibt, wurde sie nicht mit ahnlichen Antworten zusammengefasst, die ein etwas
anderes Selbstbild widerspiegeln.

Der dritthaufigsten Begriindung, class “alle Ma13nahmen umgesetzt” sind, Iiegt eher das
Selbstbild eines energie- und umweltbewussten Haushaltes zugrunde.

Die zweithaufigste Antwort, class kein Anlass bzw. kein Anreiz fur eine Veranderung der
Verbrauchsgewohnheiten gesehen wurde, spiegelt mehrere Hemmnisse wieder. Zum einen
verdeutlicht dies mangelnde Informationen im Detail, andererseits aber such eine zu gerin-
ge Bedeutung der Ausgaben fi.ir Energie, die dazu fiihren, class keine Veranderungen umge-
setzt werden. Finanzielle Griinde, d.h. vermeintlich hohe Investitionskosten, spielten bei
den Antworten nur eine geringe Rolle (5 % der Befragten ohne veranderte Gewohnheiten).

Auf die Frage, ob es zusatzliche Sparmoglichkeiten gibt, die sie ergreifen wiirden, antwor-
teten nur 38% der befragten Haushalte mit ,,ja”. Auch bei dieser Antwort wird deutlich,
class sich die Mehrzahl der Haushalte bereits als sparsam einschatzt und nur relativ wenig
(akzeptable) Optionen fiir Veranderungen sieht. Abbildung 4 zeigt die Ma13nahmen, die
von den 3870 der Haushalte genannt wurden, die noch Einspannoglichkeiten in ihrem
Haushalt sehen.
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Abbildung 6: Zusatzliche SparmaJnahmen, welche die befragten Haushalte ergrel~en

wiirden
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Die am haufigsten genannte Ma13nahme, die zusatzlich umgesetzt werden wiirde, ist der
vermehrte Einsatz von Energiesparlampen (34 VOder Befragten), gefolgt vom Austausch
von Haushaltsgeraten durch sparsamere Neuanschaffungen (23 ?40). Die darauf in der Hau-

figkeit folgenden Antworten “Nutzung von Solarenergie” und “Wiirmedammung des Hau-
ses” stellen beide Malhahmen mit relativ hohem Investitionsbedarf alar.

Die Antworten zeigen, class diese Ma13nahmen zwar bisher noch nicht ergriffen wurden,
allerdings als Optionen fi.ir die Zukunft prasent sind. Hier zeigt sich jedoch eine Differen-
zierung nach Haushaltseinkommen: der Einsatz von PV und thermischen Solaranlagen
wird vor allem von der Einkommensgruppe zwischen 50-100 Tausend DM pro Jahr be-
nannt.

W~edammung und der Einsatz thermischer Solaranlagen wird stiirker in den alten Bun-
deslandem thematisiert und korrespondiert bier mit dem hoheren Anteil von Wohneigen-
tum (47,9% gegenuber 3 1,2% der jeweiligen Gruppe).

Bei den moglichen zuki.inftigen Veranderungen werden Malhahmen mit eindeutigen Ver-
zichtscharakter insgesamt nur selten genannt (Temperaturabsenkung, kleineres Gefrierfach,
Licht aus), interessanterweise kommen die meisten Nennungen bier ebenfalls aus der
Gruppe mit Jahreseinkornmen zwischen 50-100 Tausend DM.

Die Befragten, die Angaben zu moglichen kiinftigen Sparma13nahmen machten, wurden
au13erdem differenziert nach den Hemmnissen befragt, die cler Umsetzung entgegen stehen.
Dabei wurde im einzelnen gefragt, ob Kosten, Komforteinbufien, technologisch nicht iiber-
zeugende Konzepte oder sonstige Griinde gegen die Umsetzung sprachen. Die meisten der
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Antworten (46%) nannten “sonstige Griinde”, die Kosten waren fur 39% der Befragten
entscheidender Hemmnisfaktor, Komforteinbu13en nur fur 25 9Z0. Beim Kostenfaktor spielen
die unterschiedlichen Haushaltseinkommen keine signifikante Rolle. Die noch nicht t.iber-
zeugenden Technologies waren nur fur wenige (7%) Befragte relevant. Bei den Interview-
partnern, die “sonstige Grunde” angaben, wurcien diese erfragt.

Die meisten der Antworten betreffen verschiedene Vorbehalte gegentiber Energiesparlam-
pen. Genannt wurden u.a.:

. Asthetik, Design gefallt nicht

. inkompatibel mit Leuchten

. keine Bereitschaft, noch funktionsfahige Lampen auszutauschen.

Daneben wurde such die mangelnde Umsetzungsbereitschaft in der Familie (kein Konsens
iiber Verhaltensanderungen) als Hemmnis fiir zusatzliche Sparma13nahmen sowie das Ei-
genti.imer/Mieter-Dilemma von Bewohnem von Mietwohnungen erwahnt.

Eine weitere Frage sollte zusatzliche Inforrnationen uber die Umsetzungsbereitschaft der
Gesamtheit der befragten Haushalte Iiefern. Es wurde gefragt , ob es Sparma13nahmen gibt,
die grundsatzlich ablehnt werden.

Lediglich 30% der Befragten lehnen bestimmte EinsparmaBnahmen eindeutig ab. In diesen
Fallen wurde detailliert nach den Ma13nahmen, die abgelehnt werden und den Ablehnungs-
griinden gefragt. Dabei wurden keine Richtungen der Antworten vorgegeben und die Inter-
viewpartner konnten den Anwendungsbereich, die Zahl der Nennungen etc. frei bestim-
men. Sehr haufig wurde der Themenkomplex Energiesparlampe angesprochen.

Folgende Hemmnisse wurden u.a. genannt: ,,Energiesparlampen passen nicht in bestehende
Leuchten” , ,,Energiesparlampen sind ungesund” , ,,Energiesparlampen sind nicht hell genug
zum Arbeiten” , ,,Gerausche der Energiesparlampen storen”. Eine Zusammenfassung und
systematische Kategorisierung der Antworten ist angesichts der Verschiedenartigkeit der
Antworten nicht moglich.

Es wird deutlich, class beim Thema Energiesparlampen neben den bekannten Bedenken
und Hemmnissen zahlreiche Vorurteile bestehen.

Haufiger genannt wurde such die Ablehnung baulicher Ma13nahmen in Mietwohnungen,
wenn diese von den Mietern bezahlt werden mussten. Hier stehen als Ablehnungsgrund
wieder die Kosten der Mafinahmen im Vordergrund.

Einige Ma13nahmen wurden such abgelehnt, weil die Befragten nicht auf bestehenden
Komfort verzichten wollen. Die Ablehnung von Komfortverzicht spielte bei 23 % der Ant-
worten eine Rolle und betraf sehr unterschiedliche Anwendungen (Stand-by, Wannenbad,
Waschetrockner, Heiztemperatur, Beheizung nur einzelner Zimmer)

4.3.2.7 Informationsstand iiber den Energieverbrauch

Es ist zu konstatieren, class der Informationsstand uber die allgemeinen Verhaltensma13-
nahmen relativ gut ist, such wenn nicht alles fiir relevant gehalten oder sogar befolgt wird.
Die Kenntnisse werden im wesentlichen uber Medien und Broschuren der EVU erworben.
86% der befragten Haushalte kennen allerdings ihren tatsachlichen monatlichen Energie-
verbrauch nicht, die Verbrauchsmengen in kWh sind nahezu unbekannt.
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Die Ausgaben fiir Energie kennen 16% der Befragten genau, 56% immerhin ungeftir.
19% der Befragten, die ihre Ausgaben ungefahr kennen, kennen lediglich die monatlichen
Stromkosten, nicht jedoch die Heizkosten. Der umgekehrte Fall, class zwar die Heizkosten,
nicht jedoch die Stromkosten bekannt waren, trat nur einmal auf. Dies ist bemerkenswert,
da die Heizkosten in den meisten Haushalten den deutlich hoheren Anteil der Energiekos-
ten ausmachen.

Bei einem gro13en Teil der Befragten sind die Heizkosten Teil der allgemeinen Nebenkos-
tenpauschale (Fernheizung, Sammelheizung) und es besteht somit kein Sparanreiz. Bei
einer Zuordnung der befragten Personen ohne Kenntnisse uber die Energieausgaben kann
folgende Einteilung getroffen werden: haufig verreiste Alleinstehende, Personen aus Farni-
Iien mit klarer Arbeitsteilung (darum kiimmern sich der Ehepartner/die Eltern), Besserver-
diener (kein Interesse am Thema).

82% der befragten Haushalte geben an, class sie wissen, welche Nutzungszwecke in ihrem
Haushalt die meiste Energie verbrauchen. Allerdings konnen nur 41 Yoder Befragten, die
dies von sich behaupten die Nutzungszwecke mit dem gro13ten Energieverbrauch tatsach-
Iich benennen.

Bei der Aufzahlung der gro13ten Energieverbraucher wird deutlich, class die Selbsteinschat-
zung der befragten Haushalte haufig nicht i.ibereinstimmt mit der tatsachlichen Situation.

Nur 28 % nennen das Heizen als den Nutzungszweck mit dem hochsten Energieverbrauch.
Die Warmwasserbereitung wird von 15 % genannt, das Kochen bzw. die Nutzung des Her-
des von 20% der Befragten. 38% der Befragten nennen eindeutig Nutzungszwecke, die
von einem Informationsmangel hinsichtlich der tatsachlichen “Energiefresser” im Haushalt
zeugen (z. B. Biigeln, Staubsaugen, TV, Beleuchtung).

4.3.2.8 Einstellungen zur Energiebertiung

Lediglich 9 % der Befragten haben bereits eine Verbrauchsanalyse durchgefuhrt. Die Nach-
frage nach der Art der Analyse zeigen, class die Befragten diese Frage eher weiter in Rich-
tung einer energetischen Beratung interpretierten. Vor allem Besitzer von eigenen Hausem
haben vor dem Hausbau bzw. Umbau entsprechende Beratungen zu baulichen Ma13nahmen
wie Warmedammung, Wahl der Heizung, Fenstem etc. erhalten. Energiechecks im eigenen
Haushalt oder Beratungsangebote zu Haushaltsgeraten sind kaum verbreitet und werden
nur von vereinzelten Haushalten genutzt.

Lediglich 23% der befragten Haushalte au13ern eindeutig das Interesse, weitere Energie-
sparangebote kennen zu Iemen. Rechnet man die Unentschiedenen hinzu, so stehen 37%
der Befragten dem Kennenlemen von neuen Einsparmoglichkeiten nicht negativ gegen-
uber. 17 ~0 der Befragten au~em die positive Bereitschaft, einen Energieberater im eigenen
Haushalt zu empfangen, 66% stehen einer Energieberatung in ihren eigenen vier Wanden
eindeutig ablehnend gegeniiber.

4.3.3 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Verhaltenspotenziale im Bereich der privaten Haushalte Scheinen vor allem im Bereich
Heizen und Warmwasser vorhanden, wo hohe Einsparpotenziale, aber eine vergleichsweise
geringe Kenntnisse hinsichtlich cler 13e&UtUng cler 13eizung fiir clert 13rtet-gieverbrauch vor-
handen ist. Dies gilt such fur die Warmwasserbei-eiturlg. In ciies.em Bereich sind mogli-
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cherweise am ehesten Einsparmoglichkeiten such fiir die Miethaushalte vorhanden. Der
Bereich der Warmwassererzeugung wird aber nur gering als relevanter Verbrauchsbereich
wahrgenommen. Dariiber hinaus wirkt das Besitzer/ Nutzer-Dilemma als Hemmnis fur die
Umsetzung von weiteren Ma13nahmen.

In anderen Bereichen scheint eine zusatzliche Motivation kaum weitere Potenziale er-
schlie~en zu konnen. Dies gilt z. B. bei den MaBnahmen “richtiges Liiften”, “Licht aus-
schalten bei Abwesenheit” oder ,,Verzicht auf den Kochwaschgang” und fur die Beladung
von Maschinen wie Waschmaschine oder Spi.ilmaschine. In diesem Zusammenhang ist
durchgehend die Aussage zu finden, class die Maschinen von einem gro13en Teil der Nutzer
generell VOI1beladen werden. Selbst wenn diese Selbsteinschatzung nicht mit der Itealit%it
ubereinstimmen wurde, ware es schwer moglich, in diesem Bereich zusatzliche Einsparef-
fekte durch Beratung und Programme allein zu erzielen.

Des weiteren ist die Bereitschaft zu weiterer Energieberatung verhalten. Dies korrespon-
diert mit Erfahrungen einer empirischen Untersuchung aus Graz (Mert 1998), die hierfiir
verschiedene Erkliirungsmuster anbietet. Einerseits wird das eigene Wissen haufig uber-
schatzt, dies zeigt sich zumeist bei konkreten Nachfragen zur Kenntnis des eigenen
Verbrauchs und damit einhergehend wird der personliche Nutzen einer Beratung in den
meisten Fallen unterschatzt. Daneben spielt die Selbsteinschatzung uber die Bedeutung von
bereits durchgefuhrten Einsparma13nahmen eine wichtige Rolle, sowie die finanzielle Situ-
ation in Verbindung mit dem personlichen Lebensstil (,,wir konnen uns Energieverbrauch
leisten”) und einer grundsatzlichen Haltung zum ,,Sparen”.

Energieberatung wird von jenen Personen in Anspruch genommen bzw. in Erwagung ge-
zogen, die uberhaupt eine positive Einstellung zum Stromsparen haben. So resiimiert such
Wortmann, class ,,im Regelfall viele Einsparmoglichkeiten nicht vor grundsatzlichen
Hemmnissen stehen, also nicht als Problem des Konnens angesehen werden mussen, son-
dern eher als Problem des Wollens” (Wortmann 1997, S.5).

5 Trends des Energieverbrauchs der privaten Haushalte und Po-
tenziale von Verha1tensma13nahmenzur Energieeinsparung

Im folgenden Abschnitt wird die Abschatzung des Verhaltenspotenzials vorgestellt. Dazu
werden zunachst die Rahmenbedingungen der Betrachtung dargelegt. Im Anschluss daran
wird die Entwicklung des Stromverbrauchs in der Referenzentwicklung in den einzelnen
Bediirfnisfeldern beschrieben. In einem weiteren Schritt werden dann die Verhaltensan-
nahmen erlautert und die Ergebnisse der Potenzialabschatzungen zunachst im Hinblick auf
den Stromverbrauch vorgestellt. Abschlie13end werden dann die Auswirkungen auf Treib-
hausgasemissionen betrachtet und die verschiedenen Ergebnisse bewertet und diskutiert.

5.1 Rahmenbedingungen

Als Rahmenbedingungen fur die Abschatzungen der Verhaltenspotenziale werden vor al-
lem soziodemographische Daten herangezogen.. Die bier zugrunde gelegten Daten zur
Entwicklung von Bevolkerung, Haushalten und Wohnungen sind identisch mit den An-
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nahmen der ‘Politikszenarien fur den Klimaschutz – II’ (DIW et. al. 1999).1 I Folgende
Trends liegen den bier unterstellten Annahmen zugrunde Tabelle 5):

● Bevblkerung: bis 2005 steigt die Bevolkerung noch leicht urn jahrlich etwa 0,3% an;
danach geht die Bevolkerung kontinuierlich zuriick und Iiegt 2020 etwas unter dem Ni-
veau von 1995; insgesamt also verlauft die Bevolkerungsentwicklung weitgehend sta-
bil.

● Haushalte: die Zahl der Haushalte steigt zunachst starker an als die Bevolkerungsent-
wicklung und verharrt dann ab 2005 in etwa auf diesem Niveau.

Tabelle 5: Rahmendaten ftir die Abschatzung des Verhaltenspotenzials

I Einheit

Bev61kerung

Einwohner Mio.
Haushalte Mio.
Personen pro Haushalt Anzahl

Wohnung

Anzahl Mio.
Wohnflache Mio. mt
Wohnflache pro Einwohner mz

1995 2000 2005 2010 2015 2020

81,7 82,7 83,8 82,9 82,1 81,2
36,9 37,7 38,6 38,5 38,4 38,4
2,21 2,19 2,17 2,15 2,13 2,12

36,0 36,9 37,9 38,0 38,0 38,1
3.005 3.139 3.272 3.313 3.354 3.394
36,8 37,9 39,0 40,0 40,9 41,8

Quelle: DIW et. al. ]!Jg!)HaushaltsgroJe: die Zahl der Personen je Haushalt geht

●

●

●

kontinuierlich zuri.ick; hierin kommt der Trend zu kleineren Haushalten sowie unter die
Kategorie Individualisierung fallenden Metatrends zum Ausdruck.

Anzahl der Wohnungen: bier lauft die Entwicklung in etwa parallel zur Entwicklung
der Haushalte; zunachst steigt also die Zahl der Wohnungen deutlich an (+0,5%/a); ab
2005 bleibt die Zahl der Wohnungen weitgehend konstant.

WohnfZiiche: uber den gesamten Zeitraum steigt die aggregierte Wohnflache deutlich
an; allerdings zunachst st%ker (+0,9 %Ja) und ab 2005 etwas schwacher (+0,2 %/a).

Wohn.iiche pro Einwohnen wahrend 1995 die durchschnittliche Wohnflache je Ein-
wohner noch bei gut 37 mz lag wird dieser Wert bis 2020 auf fast 42 mz angestiegen
sein; 2020 werden also die Wohnungen in Deutschland urn fast 14 ~0 gro13er sein als
1995.

Die zugrundeliegenden Annahmen zur soziodemographischen Entwicklung sind gepragt
von den Trends zu langeren Ausbildungszeiten, geringerer Kinderzahl, hoheren Schei-
dungsraten, hohere Lebenserwartung und mehr Wohnkomfort.

11 DieBevdlkenmgsentwicklungbasiertaufder8.koordiniertenBevolkemngsvoraussckatzung,Varimte2 desStatisti-
schenBundesamtes(StBA1994a);die AnnahmenzurEntwicklungderprivatenHaushaltebemhenaufderHaus-
haltsvorausberechnungdesStatistischenBundesamtes(WLSta2/1996).
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5.2 Referenzentwicklung des Energieverbrauchs in einzelnen Bedurf-
nisfeldern

Die Referenzentwicklung des Stromverbrauchs in den einzelnen Bediirfnisfelder basiert auf
den Arbeiten des Oko-Institut im Rahmen des Projekts ‘Politikszenarien fiir den Klima-
schutz – II’ (DIW et. al. 1999)12. Fur die einzelnen betrachteten Gerategruppen wurde dabei
die folgenden beschriebene Vorgehensweise gewahlt.

Grundlage der Analyse sind die Annahmen zur Bevolkerurtgs- und Haushaltsentwicklung.
Basierend auf Erhebungen zur Ausstattung der Privathaushalte mit elektrischen Geraten
(VDEW 1992, 1993, 1994, 1997; StBA 1994b; SW Halle 1997; Prognos 1995) konnte die
zukunftige Entwicklung der Ausstattungsraten abgeschatzt werden. AIs weitere Gro13e
wurde der jiihrliche Stromverbrauch der einzelnen Gerate beriicksichtigt.

Die Vorausschatzung dieser Werte erfolgte auf der Grundlage von Erhebungen und Anga-
ben der Verbande von Energieversorgungsunternehmen (VDEW 1992, 1993, 1994, 1997;
SW Halle 1997; NEAG 1994) und Gerateherstellern (ZVEI 1992, 1998; GEA 1993) sowie
auf der Grundlage von Markterhebungen (BE 1995; HMUEB 1993; HMUEJFG 1995),
diversen Einzelanalysen (z.B. WVBEM 1996; UBA 1997a) und der IKARUS-Datenbank
(FIZ 1999).

Mithilfe des Stock-Exchange-Modells des Oko-Instituts fiir Haushaltsgerate (semH), in das
die durchschnittliche Lebensdauer (ZVEI 1992, 1998; GEA 1993; StBA 1994a) sowie die
oben beschriebenen Daten eingehen, kann dann die Entwicklung des Stromverbrauchs fiir
die einzelnen Gerategruppen berechnet werden.

In den folgenden Abschnitten sind die zugrundliegenden Annahmen sowie die Modell-
ergebnisse fiir die Referenzentwicklung in den einzelnen Bedurfnisfeldern dokumentiert.
Da aus den weiter oben beschriebenen Griinden bier nur die Anwendungen mit gro~erem
aggregiertem Stromverbrauch betrachtet werden, di.irfte der Gesamtstromverbrauch in ein-
zeinen Bedih-fnisfeldern noch etwas hoher liegen.

In-IBedurfnisfeld Kleidung ist etwa der Strombedarf fur Biigeln oder Mangeln und im Be-
durfnisfeld Emahrung der Strombedarf fur Eierkocher und elektrische Brotschneidema-
schinen nicht beriicksichtigt.

Da jedoch derartige Anwendungen mit vergleichsweise geringem aggregiertem Strom-
verbrauch in allen Bedurfnisfeldern unberiicksichtigt bleiben und ihr Anteil insgesamt un-
ter einem Drittel des bier betrachteten Stromverbrauchs Iiegt, diirfte dadurch das Verhaltnis
des Stromverbrauchs der einzelnen Bedi.irfnisfelder untereinander kaum verandert werden.

Letztlich kann diese Betrachtung also such verdeutlichen, in welchen Bediirfnisfeldern
zukiinftig ein gro~erer Anteil des Stroms verbraucht und in welchen Bediirfnisfeldem der
Anteil riicklaufig sein wird.

12
Die Anwendungsfelder Raumwtirme und Warrnwasser wurden von der Technischen Universitat Munchen bearbeitet
(TUM 1999; vgl. Anlagenband). Deswegen werden die Annahmen und Ergebnisse fur diesen Bereich bier nur doku-
mentiert und nicht ntier beschrieben.
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5.2.1 Kleidung

Die im Hinblick auf den aggregierten Stromverbrauch relevanten Anwendungen bzw. Ge-
rategruppen im Bedurfnisfeld Kleidung sind Waschmaschinen und Waschetrockner. Die
Ausstattung der Privathaushalte mit Waschmaschinen ist bereits sehr hoch. Ausstattungs-
rate und Bestand steigen daher bis 2020 urn lediglich 5 bzw. 9% an (Tabelle 6). Da der
spezifisch Jahresenergieverbrauch jedoch such zukunftig noch weiter zuruckgehen wird,
wenn die heute effizientesten Gerate mittelfristig zu Marktdurchschnittsgeraten werden,
kann der aggregierte Stromverbrauch trotz Ieicht steigender Ausstattung bis 2020 urn rund
40% gegenuber dem Verbrauch von 1995 reduziert werden.

Tabelle 6: Stromverbrauch@r das Bediiry%isfeld Kleidung

Einheit 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Waschmaschine

Ausstattungsrate v.H. 92,6 92,9 92,5 94,1 95,6 97,2
Bestand Mio. Stk. 34,2 35,4 35,6 36,4 36,9 37,3
Spezifischer Verbrauch

Bestand kWhla 200 171 145 124 114 108
Neugerat kWf_ia 156 133 117 109 105 104

Stromverbrauch insgesamt lWh 6,8 6,0 5,1 4,5 4,2 4,0

Waschetrockner

Ausstattungsrate v.H. 25,5 32,3 38,6 46,2 52,6 59,0
Bestand Mio. Stk 9,4 12,3 14,9 17,9 20,3 22,7
Spezifischer Verbrauch

Bestand kWhla 315 305 295 280 268 257
Neugeri% kWf_da 303 290 275 263 252 241

Stromverbrauch TWh 3,0 3,7 4,4 5,0 5,4 5,8

Stromverbrauch Kfeidung TWh 9,8 9,8 9,5 9,5 9,6 9,9

QuelIe: Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Bei Waschetrocknern zeigt sich ein anderes Bild. Die Ausstattungsrate ist gegenwiirtig
noch vergleichsweise gering. Ausstattungsrate und Bestand sind deshalb 2020 gut doppelt
so hoch wie 1995. Da der spezifische Jahresstromverbrauch und urn fast 20 Vozuriickgeht
steigt der aggregierte Flottenverbrauch lediglich auf knapp das Doppelte des Verbrauchs
von 1995 an.

Bedingt durch die beiden gegenlaufigen Entwicklungen – sinkender Verbrauch fiir
Waschmaschinen und steigender Stromverbrauch fur Waschetrockner –verharrt der Strom-
verbrauch fiir das Bediirfnisfeld Kleidung insgesamt im gesamten Betrachtungszeitraum
bei rund 10 TWh.

5.2.2 Ernahrung

Im Bedurfnisfeld Ernahrung werden die Kuhlgerate – also Kuhlschrank, Gefriergerate und
Kuhl-Gefrier-Kombinationen -, elektrische Herde sowie Geschirrspiiler betrachtet. Bei den
Kuhlgeraten verlauft die Bestandsentwicklung sehr unterschiedlich. Bei den Kuhlschran-
ken gehen die Ausstattungsraten und damit such der Bestand absolut zuriick (Tabelle 7).
Das ist vor allem darauf zuriickzufiihren, class Kiihlschranke durch Kiihl-Gefrier-
Kombinationen ersetzt werden. Dementsprechend steigt die Ausstattungsrate und such der
Bestand bei den Kuhl-Gefrier-Kombinationen urn rund die Halfte an. Obgleich schon heute
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deutlich mehr als die Halfte der Haushalte ein Gefriergerat besitzt, steigt such bier die Aus-
stattungsrate an. 2020 werden etwa 35 % mehr Gefriergeraten vorhanden sein als 1995.

Da der spezifische Verbrauch bei allen Geraten zukiinftig allerdings sinkt, wird der Be-
standsanstieg durch die Effizienzverbessemng der Gerate und die zunehmenden Durch-
dringung des Bestands mit effizienteren Geraten uberkompensiert. Deshalb geht der
Stromverbrauch bei allen Kuhlgeraten zusammen bis 2020 urn rund ein Drittel zuriick.

Tabelle 7: Stromverbrauch@r das Bedurj%isfeld Ernahrung

Einheit 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Kiihlschranke

Ausstattungsrate v.H. 81,7 79,8 78,7 77,0 75,3 73,6
Bestand Mio. Stk. 30,2 30,4 30,3 29,8 29,0 28,3
Spezifischer Verbrauch

Bestand kWh/a 290 253 218 195 177 166
Neugerat kWhla 245 214 191 175 164 156

Stromverbrauch insgesamt TWh 6,7 7,7 6,6 5,8 5,1 4,7

Gefrierger&e

Ausstattungsrate v.H. 56,5 59,5 62,6 66,1 69,6 73,1
Bestand Mio. Stk. 20,8 22,6 24,1 25,6 26,8 28,1
Spezifischer Verbrauch

Bestand kWhfa 384 332 293 246 212 189
Neugertlt kWhfa 315 266 226 198 176 160

Stromverbrauch insgesamt TWh 8,0 7,5 7,1 6,3 5,7 5,3

Kiihl-Gefrier-Komb! nationen

Ausstattungsrate v.H. 26,6 29,7
Bestand

30,4 33,5 36,6 39,7
Mio. Stk 9,8 11,3 11,7 13,0 14,1 15,2

Spezifischer Verbrauch
Bestand kWhJa 370 347 325 260 224 209
Neugerat kWhla 332 282 247 216 189 166

Stromverbrauch TWh 3,6 3,9 3,8 3,4 3,2 3,2

Elektroherde

Ausstattungsrate v.H. 83,6 84,4 85,0 86,5 87,9 89,2
Bestand Mio. Stk 30,9 32,1 32,7 33,5 33,9 34,3
Spezifischer Verbrauch

Bestand kWh/a 406 383 374 369 366 365
Neugeri4t kWh/a 373 369 366 365 364 363

Stromverbrauch TWh 12,5 12,3 12,2 12,4 12,4 12,5

GeschirrspWer

Ausstattungsrate v.H. 36,3 44,9 52,5 61,6 69,0 76,4
Bestand MiO. Stk 13,4 17,1 20,2 23,9 26,6 29,4
Spezifischer Verbrauch

Bestand kWh/a 306 271 239 206 188 173
Neugerilt kWtVa 264 227 201 182 168 159

Stromverbrauch TWh 4,1 4,6 4,8 4,9 5,0 5,1

Stromverbrauch insgeaamt TWh 37,0 36,1 34,5 32,8 31,4 30,8

Quell= SchatzungenundBerechnungendes Oko-Instituts

Mit einem Herd ist heute fast jeder Haushalt ausgestattet. Allerdings wird in Deutschland
noch in etwa jedem sechsten Haushalt mit Gas gekocht. Vor dem Hintergrund des Trends
zur zentralen Raumwiirme- und Warrnwasserversorgung wird sich allerdings der Anteil der
Gasherde zukunftig verringem. Denn bei einer zentralen Raumwarme- und Warmwasser-
versorgung Iohnt sich vielfach die Erschlie13ung der Wohnungen mit Gas ausschlief31ich fur
Kochherde nicht mehr. Die Ausstattungsrate der Elektroherde wird daher weiter steigen
und 2020 bei fast 90910Iiegen. Da die Nutzung der Elektroherde und damit such der spezi-
fische Jahresstromverbrauch zukiinftig allerdings etwas riicklaufig sein wird, kann der Be-
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standsanstieg an Elektroherden dadurch weitgehend kompensiert werden. Der aggregierte
Stromverbrauch bleibt also iiber den gesamten Betrachtungszeitraum mit rund 12,5 TWh
nahezu unverandert.

Die Entwicklung des Einsatzes von Geschirrspiilern ist in etwa vergleichbar mit den Wa-
schetrocknern im Bedurfnisfeld Emahrung. Allerdings ist die Ausstattungsrate der Privat-
haushalte mit Geschin-spulem im Basisjahr schon deutlich hoher als bei Waschetrocknem.
Dennoch verdoppelt sich bis 2020 die Ausstattungsrate und der Bestand an Geschimspiilem
gegeniiber den Werten von 1995. Da allerdings der spezifische .lahresverbrauch urn etwa
40% zw-iickgeht, wird die Ausweitung des Bestandes hierdurch teilweise kompensiert.
Insgesamt steigt der Strombedarf fiir Geschirrspiiler bis 2020 urn etwa ein Viertel an.

Insgesamt fuhren die zum Teil gegenlaufigen Entwicklungen im Bedurfnisfeld Emiih-ung
dazu, class der aggregierte Stromverbrauch bis 2020 urn rund ein Sechstel (17 %) zuri.ick-
geht.

5.2.3 Medien, Kommunikation

Im Bedurfnisfeld Medien und Kommunikation wurde der Stromverbrauch im sogenannten
Stand-by-Betrieb naher analysiert. Hierfiir wurde ein aggregiertes Modell entwickelt, in
dem die einzelnen Informations- und Unterhaltungsgerate zusammen betrachtet wurden.13

Gegenwartig stehen in jedem Haushalt durchschnittlich mehr als drei Gerate, die zumindest
Teilweise im Stand-by betrieben werden (Tabelle 8). Die Anzahl der Gerlite steigt bis zum
Jahr 2020 urn etwa drei Viertel an.

Tabelle 8: Stromverbrauch fur das Bedi.ir@isfeld Medien, Kommunikation

Einheit 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Standby (TV, Video, Audio, PC)

Ausstattungsrate Stk./HH 3,3 3,8 4,2 4,6 5,0 5,4
Bestand MO. Stk. 121 143 162 160 194 208
Spezifischer Verbrauch

Bestand kWh/a 74 60 51
Neugerkit

45 40 38
kWh/a 56 48 42 39 36 35

Stromverbrauch TWh 8,9 8,6 8,3 8,0 7,8 7,8

Quelle: Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

In der Referenzentwicklung halbiert sich der spezifische Jahresstromverbrauch der Infor-
mations- und Unterhaltungsgerate im Stand-b y-Betrieb. Bei gleichzeitiger Zunahme der
Stand-by-Anwendungen geht der aggregierte Stromverbrauch fur den Stand-by-Betrieb bis

2020 insgesamt urn gut ein Zehntel zuriick. Dennoch summiert sich der aggregierte Jahres-
stromverbrauch fiir den Stand-by von Informations- und Unterhaltungsgeraten such im Jahr
2020 auf 7,8 TWh.

13
Datengrrmdlage fur dieses Teilmodell sind insbesondere such die vom I_JBAinitiierten Studien iiber die sogenannten
Leerlaufverluste bei EIektroger&ten (UBA 1997a, 1999).
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5.2.4 Wohnen

Im Bedurfnisfeld Wohnen wurde der
leuchtung analysiert.

Endenergieverbrauch fur Raumwarme und fur Be-

Irn Basisjahr werden gut 10 TWh Strom allein fiir Beleuchtungszwecke verbraucht
(Tabelle 9). Der Bestand an Lampen verlauft zukiinftig in etwa proportional zur Entwick-
lung der Wohnflache und steigt damit insgesamt nur urn knapp ein Zehntel an. Gegenwar-
tig werden allerdings Energiesparlampen, die im Schnitt nur etwa ein Viertel des Strom-
verbrauchs normaler Lampen benotigen, in den privaten Haushalten praktisch kaum einge-
setzt. Bedingt durch die zunehmende Entwicklung von Leuchten, die die Nutzung von E-
nergiesparlampen ermoglichen oder sogar erfordem, wird der Anteil der Energiesparlam-
pen allerdings deutlich ansteigen. Bei einem nur Ieicht steigendem Bestand an Lampen
insgesamt fi.ihrt dies zu einer Senkung des Stromverbrauchs fiir Beleuchtung insgesamt urn
gut ein Viertel.

Tabelle 9: Endenergieverbrauch fiir das Bedurjiisfeld Wohnen

Einheit

Beleuchtung

Ausstattungsrate Stk.lHH
Bestand Mio. Stk.

Lampen o. Energiesparlampen Mio. Stk.
Energiesparlampen Mio. Stk.

Spezifischer Verbrauch
Lampen o. Energiesparlampen kWhla
Energiesparlampen kWtVa

Stromverbrauch TWh

Raumwiirme

DurchschnittlicheRaumtemperatur “c
Luftwechselrate I/h
Endenergiebedarf TWh

Endenergiebedarf insgesamt TWh

1995 2000 2005 2010 2015 2020

16,9 16,8 17,1 17,1 17,3 17,4
623 641 660 663 667 670
603 594 576 536 489 433

19 48 84 127 178 236

10,5 9,6 8,7 7,9 7,2 6,7
0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9

10,6 9,6 9,0 8,4 7,9 7,6

18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

607 589 598 566 536 531

618 598 607 574 544 539

Quelle: TUM 1999,1S11999,SchatzungenundBerechnungendes Oko-Instituts

Der Endenergiebedarf fiir Raumwiirme wurde von der TUM (1999) detailliert modelliert14.
Insgesamt liegt der Endenergiebedarf fiir Raumw&me gegenw&tig und such zukunftig urn
ein vielfaches iiber dem Strombedarf fur alle elektrischen Gertite zusammen. Die zukunfti-
ge Entwicklung des Endenergiebedarfs fiir Raumwarme wurde auf der Grundlage entspre-
chender Arbeiten im Rahmen des Projekts ‘Politikszenarien fur den Klimaschutz – II’ abge-
bildet.

Dabei zeigt sich folgendes Bild. Trotz einen Anstieg der Wohnflachen geht der Endener-
giebedarf fiir Raumwllrme bis 2020 urn etwa 12% zuritck. Da der Nutzenergiebedarf auf-
grund des Anstiegs der Wohnflachen ebenfalls steigt, kann eine Senkung des Endenergie-
bedarfs fiir Raumwlirme nur durch verbesserte Warmedammung der Wohnungen sowie
durch effizientere Heizungssysteme erzielt werden. Die durchschnittliche warrnetechnische
Effizienz der Wohnungen steigt also such in der Referenzentwicklung deutlich an.

14
Der Bericht der TUM hierzu ist diesem Bericht als Anlagenband beigefugt.
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5.2.5 Korperpflege

Im Elediirfnisfeld Korperpff ege wurde der Endenergieverbrauch fur die Bereitstellung von
Warmwasser betrachtet15.

Tabelle 10: Endenergieverbrauch fur das Bediir-~isfeld Korperpflege

I Einheit 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Warmwasser

Spezfischer Verbrauch l/Pers./Tag 40 40 40 40 40 40
Endenergiebedarf TWh 109 112 116 117 117 118

Quelle TUM 1999,1S11999,Schatzungenund Berechnungendes ~ko-Instituts

Der Energieverbrauch fur das Basisjahr wurde von der TUM (1999) ermittelt.lc Die zu-
kunftige Entwicklung des Energieverbrauchs basiert auf den Szenarien, die im Rahmen des
Projekts ‘Politikszenarien fur den Klimaschutz – II’ fur den Bereich Raumwiirme und
Warmwasser erarbeitet wurden (DIW et. al. 1999).

Im Basisjahr liegt der Endenergieverbrauch fur Warmwasser bei fast 110 TWh und damit
etwa bei einem Fiinftel des Endenergiebedarfs fi.irRaumwlirme. Bis 2020 wird in der Refe-
renzentwicklung ein Riickgang auf 94 TWh erwartet, was einer Reduktion des Endenergie-
verbrauchs gegenuber dem Wert von 1995 urn rund 13 Voentspricht.

5.2.6 Alle Bediirfnisfelder

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung des Endenergiebedarfs in allen Bedurfnisfel-
der in der Referenzentwicklung zusammengestellt. Hierbei zeigt sich sehr deutlich, class fur
die Bedi.irfnisfelder Kleidung sowie fi,ir Medien, Kommunikation der Endenergieverbrauch
zuki.inftig weitgehend konstant bleibt. Beim Stromverbrauch im Bediirfnisfeld Wohnen
wird ein leichter und beim Stromverbrauch im Bediirfnisfeld Emahrung ein st~kerer
Riickgang des Endenergieverbrauchs erwartet.

15
Ein Teil des Warmwasserverbrauchs wird such fir dm Geschirrspulen von Hand verwendet und w&e deshalb dem
Bedurtiisfeld Emiihrung zuzurechnen. Da dieser Anteil jedoch vergleichsweise gering ist, wurde bier auf eine weite-
re Differenzierung verzichtet und der Endenergiebedmf fiir Warmwasser vollsttttlg dem Bedtirfnisfeld K6rperpflege
zugeordnet.

16
Der Bericht hierzu liegt diesem Bericht als Anlagenband bei.
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Tabelle 11: Endenergieverbrauch in allen Bedurjiisfeldem zusammen

Einheit 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Kleidung

Strom TWh 10 10 10 10 10 10

Ern~hrung

Strom TWh 37 36 35 33 31 31

Medien, Kommunikation

Strom TWh 9 9 8 8 8 8

Wohnen

Strom TWh 11 10 9 8 8 8
W&rne TWh 607 589 598 566 536 531

K6rperpflege

W?ume TWh 109 112 116 117 117 118

Nicht betrachtat

Strom TWh 30 32 34 34 34 32
Warme TWh 3 3 3 2 2 2

Endenergieverbrauch lWh 815 800 812 777 745 739

Strom TWh 96 96 96 92 90 88
Wi4nne TWh 719 704 717 685 655 651

Quelle: TUM 1999,ISI 1999,Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Ein Stromverbrauchsanteil von ca. 30 TWh fur elektrische Kleingerate wird im Basisjahr
nicht differenziert betrachtet. Insgesamt steigt der Stromverbrauch dieser Anwendungen bis
zum Jahr 2020 Ieicht an. Bei den Warmeanwendungen wurde nur ein sehr kleiner
Verbrauchsanteil bier nicht im Detail analysiert. Dies betrifft sich vor allem den Energie-
einsatz bei Gasherden, deren Bedeutung im Hinblick auf den Endenergieverbrauch zu-
kiinftig wohl weiter abnehmen wird. Der W&mebedarf in den Bedurfnisfeldem Wohnen
und Korperpflege geht – ahnlich wie im Bedurfnisfeld Emahrung – ebenfalls deutlich zu-
riick. Da der gesamte Endenergiebedarf der privaten Haushalte durch den Endenergiebedarf
fur Raumwtirme und Warmwasser klar dominiert wird, geht der Endenergieverbrauch der
privaten Haushalte insgesamt etwa in gleichem Umfang zuriick (-13 %).

5.3 Potenziale von Verhaltensmailnahmen

Ausgehend von der im vorstehenden Abschnitt dargestellten Referenzentwicklung des
Endenergieverbrauchs der Privathaushalte wurde das Reduktionspotenzial abgeschatzt, das
durch Verhaltensanderungen erzielt werden kann. Dazu werden zunachst fur die einzelnen
Bedih-fnisfelder die Verhaltensanderungen identifiziert, von denen ein substantieller Bei-
trag erwartet werden kann. Fur diese Verhaltensanderungen werden Annahmen definiert,
mit denen die Auswirkung der Verhaltensanderung auf den Endenergieverbrauch abge-
schatzt werden kann.

Dariiber hinaus gibt es in allen Bediirfnisfeldem weitere Verhaltensanderungen, die kaum
niiher quantifiziert werden konnen. Da such fiir die sonstigen Abschatzungen insgesamt
sehr vorsichtige und conservative Annahmen zugrunde gelegt werden, bildet das ermittelte
Gesamtpotenzial in jedem Fall eine untere Grenze. Mit anderen Worten: das tatsachliche
Reduktionspotenzial liegt sicherlich uber den Ergebnissen der bier vorgenommenen Ab-
schatzungen.
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Basierend auf den Annahmen zur Verhaltensanderung kann dann in einem zweiten Schritt

die Auswirkung der einzelnen Verhaltensanderungen auf den Endenergieverbrauch mit
‘ Hilfedes vom Oko-Institut entwickelten Verhaltensmodells (vmH)abgeschatzt werden.

Dabei ist zu beriicksichtigen, class das Gesamtpotenzial nicht einfach der Sumrne der Ein-
zelpotenziale entspricht. Da die Wirkung einiger Verhaltensanderungen zum Teil von an-
deren Verhaltensanderungen abhangen kann, sind sowohl Synergie- als such ~erlage-
rungseffekte zu beriicksichtigen 17.

Bei der Ermittlung des aggregierten Reduktionspotenzials fur die einzelnen Bediirfnisfelder
wurden die beiden genannten Effekte explizit beriicksichtigt. Auf der Grundlage des aggre-
gierten Reduktionspotenzials der Verhaltensanderungen kann abschlie~end die Auswir-
kung auf die Treibhausgasemissionen berechnet und diskutiert werden.

5.3.1 Annahmen

J.m folgenden werden zunachst die fiir die einzelnen Verhaltensanderungen zugrunde ge-
legten Annahmen dargestellt. Die Mehrzahl dieser Annahmen basiert auf diversen Anga-
ben in der Literatur, in denen die Energiesparpotenziale in Abhangigkeit vom Nutzerver-
halten oder die Wirkungsweise und das potentielle Ausmat3 von Verhaltensanderungen
analysiert wurden (z.B. Boardman 1997; DEFU 1996; Fissler 1999; GEA 1993; UBA
1997b, 1999; VDEW 1997). Fiir einige Annahmen gibt es jedoch keine Anhaltswerte aus
der Literatur. Hier wurden auf der Grundlage von Plausibilitats- und Analogieiiberlegungen
eigene Abschatzungen vorgenommen.

Im Bedurfnisfeld Kleidung kann der Endenergieverbrauch von den privaten Haushalten vor
allem bei der Nutzung von Waschmaschinen und Waschetrocknern reduziert werden. Beim
Waschen konnen Waschprogramrne mit niedriger Temperature gewahlt werden, die
Waschmaschine hoher ausgelastet werden und in vielen Fallen auf Vorwaschprogramme
verzichtet werden.

Bei den Waschetrocknern kann ebenfalls die Auslastung der Gerate erhoht werden. Dar-
tiber hinaus kann such beim Vorhandensein eines Waschetrockners in vielen Fallen auf die
Nutzung desselben verzichtet werden und statt dessen die Wasche an der Luft getrocknet
werden. Au13erdem konnten such bier niedrigere Trockentemperaturen gewahlt werden. Da
dies aber zu einer Verlangerung der Trockenzeiten fuhrt, ist die Einsparung allenfalls sehr
gering und wurde deshalb bier vernachlassigt. In der folgenden Tabelle sind die einzelnen
Annahmen fur denkbare Verhaltensanderungen im Bedurfnisfeld Kleidung zusammenge-
stellt.

17
Zur VerdeutIichung der beiden Effekte seien bier zwei Beispiele genannc Bei Geschirrsptilem kann der Strom-
verbrauch sowohl dadurch verringert werden, class Gerate fit 9 statt mit 7 Maf.lgedecken beladen als such dadurch,
class Spitlprogranune mit geringerer Temperaturegewtihlt werden (z.B.s.5stattf55°C).Wenn also nun davon ausge-
gangen wird, class grundsatzlich nur noch 55”-Programme genutzt werden, ist der Beitrag einer hoheren Auslastung
der Gerate geringer als wenn weiterhin 65°-Programme im notien I_Jmfmggenutzt wiirden (Uberlagerungseffekt).
Erhoht sich z.B. die Ausstattungsrate der Privathaushalte fit Schnellkocht6pfen, so wir-deine Ausweitung der Nut-
zungsgewohnheiten von SchnellkochtOpfen htihere E,inspmngenbewirkendS bei unvertiderter Ausstattungsrate
(Synergieeffekt).
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Tabelle 12: Annahinen zur Verhaltensanderung irn Bedihjiisfeld Kleidung

—
Einheit 1995 2000 2005 2010 2015 2020

.
Naschmaschine

1] Waschen mit niedrigerer Temperature
Anteile der Waschtemperaturen v,H. 100 100 100 100 100

30°/400
100

v. H. 42 42 43 44 44 45
60” v.H. 40 41 43 44 46 47
90” v.H. 19 16 14 12 10 8

Anteil der Wiische, die mit ... gewaschenwerden kann
... 30”/40” statt 80” ... v.H. 33 33 33 33 33 33
...60° statt 90° ... v.H. 100 100 100 100 100 100

Minderverbrauch bei Waschtemperatur von ...
... 30°/400 statt 60” v.H. 45 45 45 45 45 45
...60° statt 90° v.H. 40 40 40 40 40 40

2) Hohere Be/adung
Mindem’erbrauchbei 3,5 statt 3,o kg v.H. 14 14 14 14 14 14

3) Vorwaschgang weglassen (nur 60° und 90”)
Anteil der Waschgiinge mit Vorw5sche v.H. 33 33 33 33 33 33

davon verzichtbar v.H. 50 50
Mindetverbrauch ohne Vorw&sche

50 50 50 50
v.H. 10 10 10 10 10 10

?Jaschetrockner

1)H6here Beladung
Minderverbrauch bei 3,5 statt 3,0 kg v.H. 7 7 7 7 7 7

2) Wasche an der Luff trocknen
Anteil der verzichtbaren Trockengange v.H. 25 25 25 25 25 25

Quelle: Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Im Bedurfnisfeld Ernahrung werden die Verhaltenspotenziale bei Ktihlgeraten, beim Ko-
chen mit Elektroherden und bei der Nutzung von Geschimspulern betrachtet. Bei den
Kiihlgeraten kann der Stromverbrauch dadurch reduziert werden, class der Kuhlschrank
regelma13ig abgetaut und der Kondensator an der Ruckseite vom Staub befreit wird. Da
viele Kuhlschranke heute bereits in Einbaukuchen integriert sind, kann letztere Ma13nahme
jedoch von Laien praktisch nicht mehr durchgefiihrt werden.

Durch regelma13iges Abtauen kann zwar der Stromverbrauch urn 8% reduziert werden. Da
aber zunehmend mehr Kuhlgerate automatische Abtauprogramme integriert haben, nimmt
die Bedeutung dieser Verhaltensanderung zukunftig eher ab.

Dari.iber hinaus kann der Stromverbrauch z.B. such dadurch reduziert werden, class die
Kuhlgerate an kiihlen Orten aufgestellt werden (nicht neben dem Herd etc.), keine hei13en
Speisen eingelagert werden oder die Gerate in den Wintermonaten ganzlich abgestellt und
statt dessen kuhle Raume oder Kammern zur Lagerung von Speisen genutzt werden. Diese
Verhaltensanderungen wurden jedoch bier nicht beriicksichtigt. Die einzelnen Annahmen
zum Bediirfnisfeld Ernahrung sind in Tabelle 13 zusammengestellt.
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Tabelle 13: Annahnten zur Verhaltensanderung inz Bedihj%isfeld Emahrung

Einheit 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Kiihl- und Gefriergerate

1)Abtauen
Anteil d. nichtautomatischabtauenden Getite v.H. 60 51 42 33 24 15

davon werden nichl regelma8ig abgetaut v.H. 50 50 50 50 50 50
Minderverbrauch durch regelmaBigesAbtauen v.H. 8 8 8 8 8 8

2) Sfaub am Kondensator errtfernen
Anteil d. Geriite, d. gereinigtwerden kannen v.H. 10 10 10 10 10 10
Minderverbrauch durch Reinigung v.H. 6 6 6 6 6 6

Kochen

Nahrungsenvarmung v.H. 100 100 100 100 100 100
Kcchen (Nutzungv. Schnellkochtopfmoglich) v.H. 38 36 35 33 32 30
Schnellkochtopf v.H. 3 3 3 3 3 3
Er-/Aufw5rmen (Nutzung v. Mikrowelle m5glich) v.H. 25 24 22 20 18 17
Mirkrowelle v.H. 5 7 9 11 13 15
Braten v.H. 20 20 20 20 20 20
Backen v.H. 10 11 12 13 14 15

Ffefativer Energieverbrauch
Kochen (Nutzung v. Schnellkochtopfmoglich) v.H. 100 100 100 100 100 100
Schnellkochtopf v.H. 33 33 33 33 33 33
Er-/Aufw&men (Nutzungv. Mikrowelle m6glich) v.H. 33 33 33 33 33 33
Mirkrowelle v.H. 8 8 8 8 8 8
Braten v.H. 75 75 75 75 75 75
Backen v.H. 200 200 200 200 200 200

1) Erhcihung der Ausstattung mit Schnellkochtopfen
AusstattungsrateReferenz v.H. 79 81 83 85 87 89
AusstattungsratePotenzial v.H. 95 95 95 95 95 95

2) Verst&kkte Nutzurrg von Schnellkochtopfen
Nutzungsmti-glichkeitSchnellkochtopf v.H. 50 50 50 50 50 50

3) Verstaride Nutzung von Topfdeckelrr
Kochvorg?ingohne Topfdeckel v.H. 20 20 20 20 20 20
Verbrauchsminderungdurch Deckelnutzung v.H. 25 25 25 25 25 25

4) Restwarmenutzung beim Kochherd
Kochvorg~ngeohne Restwarmenutzung v.H. 50 50 50 50 50 50
Verbrauchsminderungdurch Resttirmenutzung v.H. 3 3 3 2 2 2

5) Restwannenutzung beim Backofen
Backvorg%ge ohne Restw&menutzung v.H. 75 75 75 75 75 75
Verbrauchsminderungdurch Restw&menutzung v.H. 6 5 4 4 3 3

6) Verzieht auf Vorwifnrren bairn Backen
Backvorg&ngemit Vonv&mung v.H. 75 75 75 75 75 75
Verbrauchsminderungd. Verzicht auf Vorw&men v.H. 7 6 6 5 4 4

7) VerstAdrteNutzung von Mikrowellengertiten
Ausstattungsrate 43 54 65 76 81 86
Nutzungsm5glichkeitMikrowelienherd 50 50 50 50 50 50

Geschirrspiiler

1)H6hera Auslastung der Maschine
Minderberbrauchbei 9 statt 7 MaBgedecken v.H. 17 17 17 17 17 17

2) SpOlprogramm mit niedrigerer Temparatur wahlen
Anteil der SpUlgangmit 65”-Programm v.H. 64 61 5a 54 51 48

davon Nutzung des 55”-Programms m6glich v.H. 50 50 50 50 50 50
Minderberbrauchbei 55°- statt 650-Programmed v.H. 30 30 30 30 30 30

Quelle: Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Beim Kochen gibt es vielfaltige Moglichkeiten, den Energieverbrauch zu reduzieren. Eine
Erhohung der Ausstattung mit Schnellkocht6pfen18 fuhrt bereits zu Energieeinsparungen,

18

—

Die Anschaffung von Schnellkocht6pfen erforderf anders als die meistenanderen Verhaltensanderungen zunachst
zusatzliche Ausgaben der privaten Hauhrdte. Im Rahmen dieses projektes wurden Verhaltensiindertmgen aber da-
durch charakterisiert, class keine Investitions- und Nutzungskostenk~kUle erforderlich sind, Dies gilt sicheriich fi,ir
kleinere Anschaffungen bis zu einer (lenzc von etwa 100” DM, die. in &r Regel ohne weitere ~erlegungen aus dem
monatlichen Budget finanziert werden konnen, das fti Haushaltsaufwendungen zur Verfugung steht.



Oko-Institute.V. KlimagerechtesVerhalten
Freiburg,Darmstadt,Berlin 38 im BereichHaushalte

wenn diese durchschnittlich genutzt werden. Durch eine Nutzungsausweitung der Schnell-
kochtopfe kann der Energieverbrauch jedoch noch zusatzlich reduziert werden. Dariiber
hinaus wurden bier die verstarkte Nutzung von Topfdeckeln, die Nutzung der Restwarme
beim Kochen und Backen, der Verzicht auf ein Vorheizen des Backofens sowie ein ver-
mehrter Gebrauch von Mikrowellengeraten als Optionen zur Senkung des Energie-
verbrauchs beriicksichtigt.

Weitere Ma13nahmen, die bier nicht beriicksichtigt wurden sind z.B. die Verringerung des
sogenannten Doppelkochens in Wasserkochern dadurch, class irnmer nur die tatsachlich
benotigte Wassermenge erhitzt wird, sowie die Nutzung der jeweils passenden (d.h. der
Topfgrof3e angemessenen) Herdplatten. Da bier die Einspareffekte zum Teil dadurch erzielt
werden, class zwischen den einzelnen Arten der Nahrungserwarrnung substituiert wird,
basiert die Abschatzung der Verhaltenspotenzials zusatzlich auf Annahmen zum Anteil der
einzelnen Erw&rnungsarten (Kochen, Emlirrnen, Braten, etc.) und zum relativen Energie-
verbrauch der einzelnen Erwiirrnungsarten.

Bei den Geschimspiilern sind die Verhaltensoptionen ahnlich wie bei Waschmaschinen.
Die Auslastung der Gerate kann erhoht werden (9 statt 7 Maf3gedecke) und zusatzlich kann
verrnehrt das Normalprogramm mit 55° Spiiltemperatur statt eines Intensivprogramms mit
65° Spultemperatur gewahlt werden.

Im Bediirfnisfeld Medien, Kommunikation wurde vor allem der Stand-by-Betrieb von In-
formations- und Unterhaltungsgeraten (TV, Video, Audio, PC) betrachtet. Der sehr hohe
Stromverbrauch in dieser Betriebsart kann dadurch reduziert werden, class diese Gerate
vollstandig ausgeschaltet werden. Leider ist die bei vielen Geraten vom Geratedesign gar
nicht mehr vorgesehen. Vielfach gibt es gar keinen Schalter mehr, mit dem das Gerat rich-
tig vom Netz getrennt werden kann und in vielen Fallen zeigt nicht mal mehr eine Leucht-
diode an, class ein Gerat nicht vollstandig vom Netz getrennt ist.

Tab.elle 14: Annahinen zur Verhaltensanderung im Bedur-~isfeld Medien, Kommunika-

tion

Einheit

Standby (TV, Video, Audio, PC)

1) Netzfreischa/tung
Anteil der Ger~te, die abgeschaltetwerden v.H.
Anteil der abschaltbarenGer&e v.H.

1995 2000 2005 2010 2015 2020

50 50 50 50 50 50
75 75 75 75 75 75

Quelle: SchatzungenundBerechnungendes Oko-Instituts

Urn derartige Gerate vollstandig abzuschalten, mussen entweder die Stecker gezogen wer-
den oder das GerN an eine Steckdosenleiste angeschlossen werden, die mit einem Schalter
vollstandig vom Netz getrennt werden kann. Ein derartiges Vorgehen ist zwar grundsatz-
lich bei allen Geraten denkbar, fiihrt aber z. B. bei programmierbaren Geraten (Uhrzeit,
Fernsehkanale etc.) in einigen Fallen zum Verlust dieser Einstellungen.

Bei der Abschatzung des Verhaltenspotenzials wurde deshalb angenommen, class nur drei
Viertel aller Gerate ohne Komfortverlust vollstandig von Netz getrennt werden konnen
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(Tabelle 14). Au13erdem wurde beriicksichtigt, class bereits heute etwa die Halfte der Haus-
halte angibt, das Fernsehgerat wiirde iiber Nacht vollstandig abgeschaltet (UBA 1997b)1g.

In-i Bedurfnisfeld Wohnen wurden die Moglichkeiten zur Stromeinsparung bei der Be-
leuchtung betrachtet. Wesentliche Beitrage hierzu konnen einerseits durch das Ausschalten
der Beleuchtung in unbenutzten Raumen und andererseits durch den verstarkten Einsatz
von Energiesparlampen erzielt werden.

Bei den Energiesparlampen wurde fiir die Abschatzung des theoretischen Potentials unter-
stellt, class dort, wo heute Energiesparlampen technisch eingesetzt werden konnten, diese
such zum Einsatz kommen. Da jedoch nicht alle Leuchten so gestaltet sind, class Energie-
sparlampen benutzt werden konnen, ist das Verhaltenspotenzial hierdurch begrenzt. Zu-
kunftig diirften zunehmend mehr Leuchten auf den Markt kornmen, die entweder mit Ener-
giesparlampen ausgeriistet werden konnen oder sogar nur fur Energiesparlampen ausgelegt
sind. Hier wurde vorsichtig angenommen, class zunachst ein Drittel und in 2020 zwei Drit-
tel der Leuchten mit Energiesparlampen ausgestattet werden konnen.

Tabelle 15: Annahmen zur Verhaltensanderung im Bediiijkisfeld Wohnen

Einheit 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Beleuchtung

1) Licht in ungenutzen Raumen ausschalten
Minderverbrauch durch Ausschalten v.H. 10 10 10 10 10 10

2) Verstarfde Nutzung von Energiesparfampen
Anteil der Leuchten, in denen

Energiesparfampengenutzutwerden k5nnerv.H. 33 40 47 53 60 67
Raumw%ne

1)Veranderung des LWtungsvetialtens
Reduktionder Luftwechselrate v.H. 33 33 33 33 33 33

2) VerifndeNng des Ueizverhaltens
Reduktionder

durchschnittlichenRaumtemperatur ‘K 2 2 2 2 2 2

Quelle: Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Der Stromverbrauch fiir Beleuchtung konnte au13erdem dadurch reduziert werden, class
Lampen und Leuchten regelma~ig gereinigt werden und dadurch vielfach Lampen mit
niedrigerer Leistung eingesetzt werden konnten. Diese Verhaltensoptionen wurden bier
jedoch nicht explizit quantifiziert.

Im Hinblick auf Raumwarme wurden zwei Ma13nahmen betrachtet. Zum einen kann durch
angemessenes Liiften (StoM.iftung etc.) die Luftwechselrate und damit der Endenergie-

19
Die Angaben hierzu erscheinen relativ hoch. Da sie aber in wiederhol[en l_Jmfragenimmer wieder best~tigt wurden,
kann davon ausgegangen werden, class sie der Einstellung und dem Verhalten zurnindest auf der intentionalen Ebene
entsprechen. Unter Beriicksichtigung der Tatsache, class aber fur den Men vielfach gar nicht mehr feststellbar ist, ob
die Gerate wirklich vom Netz getrennt sind oder weiterhin Strom verbrauchen, d&fte der Anteil der Geriite, die be-
reits heute abgeschaltet werden, weit unter den Angaben in den Umfragen liegen. Insofem stellen also dle bier
zugrunde gelegten Annahmen eine eher vorsichtige AbscKitzung des Elnspqotenzids bei Geriiten mit Stand-by-
Betrieb alar.
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verbrauch reduziert werden. Au13erdem kann durch eine Senkung der durchschnittlichen
Raumtemperatur der Heizwarmebedarf reduziert werden20.

Tabelle 16: Annahmen zur Verhaltensanderung iin Bedtir-lisfeld Korperpflege

Einheit 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Warmwaseer

I 1) Verbrauchsminderung
Reduktion des Warmwassetverbrauchs l/Pers./lag I 10 10 10 10 10 10 I

Quelle: Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Irn Bedih-fnisfeld Korperpflege wurde als wesentliche Ma13nahme die Verringerung des
Warmwasserverbrauchs betrachtet (z.B. duschen statt baden, kurzer duschen).

5.3.2 Reduktionspotenzial

Die Ergebnisse der Potenzialabschatzungen, die auf den zuvor dargestellten Annahmen
beruhen, sind in Tabelle 17 zusammengestellt. In vielen Fallen bewirken die einzelnen
Verhaltensoptionen nur geringfugige Veranderungen des aggregierten Stromverbrauchs.
Ausnahmen hiervon sind Verhaltensanderungen beim Waschen, beim Stand-by-Betrieb
und bei der Beleuchtung. Doch wahrend beim Waschen und beim Stand-by-Betrieb das
Verhaltenspotenzial zukunftig zufickgeht, bleibt es beim Einsatz von Energiesparlampen
weitgehend konstant. Dies ist vor allem darauf zuri.tckzufiihren, class bei Waschmaschinen
und beim Stand-by-Betrieb der aggregierte Stromverbrauch in der Referenzentwicklung
bereits deutlich zuriickgeht. Auch bei der Beleuchtung verringert sich der Stromverbrauch
in der Referenzentwicklung deutlich. Das Verhaltenspotenzial bleibt bier aber deshalb kon-
stant, weil unterstellt wurde, class zunehmend mehr Leuchten so gestaltet werden, class sie
mlt Energiesparlampen ausgestattet werden konnen oder sogar mussen.

20
Gleiches gilt im Pnnzip such fur eine Reduzierung der beheizten FEichen (Beheizungsurnfang). Da dies jedoch e-
benfalls zur Senkung der durchschnittlichen Raumtemperatur fuhrt, wurde diese Mafhmhme bier nicht weiter be-
trachtet.
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Tabelle 17: Reduktionspotenzial der einzelnen Verhaltensanderungen

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Kleidung -TWh -

Strom
Waschen mit niedrigererTemperature 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6
Hohere Beladungder Waschmaschine 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
Vorwaschgangweglassen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Hohere Beladungdes W~schetrockners 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Wasche an der Luft trocknen 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5

Ernahrung

Strom
Abtauen der KLihlger~te 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
Staub am Kondensatorder KLihlgerateentfemen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Erh6hung der Ausstattungmit Schnellkochtopfen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VerstWte Nutzungvon Schnellkochtopfen 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Verst~rkte Nutzungvon Topfdeckeln 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Restwiirmenutzungbeim Kochherd 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Restw&menutzung beim Backofen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ve!zicht auf Vorwarmen beim Backen 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
VerstMde Nutzungvon Mikrowellengeraten 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Hi5hereAuslastungder Maschine 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
SpUlprogrammmit niedrigererTemperaturewahlen 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

Medien, Kommunikation

Strom
Netzfreischaltung 5,0 4,4 4,1 3,8 3,7 3,6

Wohnen

Strom
Licht in ungenutzenRaumen ausschalten 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8
VerstMde Nutzungvon Energiesparlampan 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4

W8rme
Reduktionder Luftwechselrate 104 101 101 96 90 88
Reduktionder durchschnittlichenRaumtemperatur 133 129 131 124 118 116

Korperpflege

W&me
Verringerung des Warmwasserbedarfs 16 16 17 17 17 17

Quelle: Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Das Verhaltenspotenzial bei der Raumwanne und bei Warmwasser basiert auf den Arbei-
ten von TUM (1999) und 1S1 (1999). Bezogen auf den Endenergieverbrauch ist bier das
Einsparpotenzial erheblich hoher als bei den Stromanwendungen. Allerdings ist das Ver-
haltenspotenzial bedingt durch die Entwicklung des aggregierten Endenergieverbrauchs in
der Referenz bei der Raumwiirme ebenfalls ri.icklaufig. Das Reduktionspotenzial fur
Warmwasser bleibt jedoch konstant.

Obwohl die einzelnen Verhaltensanderungen isoliert zum Teil nur ein sehr geringes Re-
duktionspotenzial aufweisen, sind sie in der Summe nicht zu vernachlassigen.

Das aggregierte Verhaltenspotenzial fur die einzelnen Bediirfnisfelder wurde unter Beri.ick-
sichtigung der Synergie- und ~erlagerungseffekte fur dle einzelnen Verhaltensanderungen
berechnet. Bezogen auf den Strom liegt es in allen vier betroffenen Bediirfnisfeldern zwi-
schen 3 und 5 TWh (Tabelle 18). Dabei ist das Verhaltenspotenzial bei den der Reduktion
von Leerlaufstromverlusten im Basisjahr am gro13ten. Bedingt durch die Verringerung des
Stand-by-Stromverbrauchs in der Referenzentwicklung geht bier das absolute Verhaltens-
potenzial allerdings am sttiksten zuriick und liegt am Ende des Betrachtungszeitraums
etwa in der GroJ3enordnung der anderen Bediirfnisfelder.
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Tabelle 18: Reduktionspotenzial in den einzelnen Bediiij%isfeldem

(Beriicksichtigung von Synergie- und Uberlagerungseffekten)

[

Kleidung

Strom

Ern5hrung

Strom

Medien, Kommunikation

Strom

Wohnen

Strom
W&rne

K@erpfiege

W&rne

Einsparung insgesamt

Strom
W~rrne

1995 2000 2005 2010 2015 2020

-lWh-

3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9

4,3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4

5,0 4,4 4,1 3,8 3,7 3,6

3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9
220 213 215 203 192 190

16 16 17 17 17 17

16 15 14 14 13 13
235 229 232 220 209 207

Quelle: Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Im Vergleich zur Referenzentwicklung zeigt sich folgendes Bild: im Bedurfnisfeld Medien,
Kommunikation kann durch die Netzfreischaltung der Gerate mit Stand-by-Betrieb der
Stromverbrauch zunachst urn mehr als 50% gegeniiber der Referenz reduziert werden. Die-
ser Wert geht zwar bis 2020 etwas zuriick, liegt dann aber immer noch bei gut 4590.

Die Freischaltung von Geraten mit Stand-by-Betrieb ist also ein potentieller Ansatzpunkt
fur offentliche Kampagnen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen durch Verhal-
tensanderungen in den privaten Haushalten.

Im folgenden wird jedoch noch zu diskutieren sein, in welcher Weise sich die Wirkung
dieser Verhaltensoption andert, wenn zugleich unterstellt, wird, class mittels anderer politi-
scher Instrument Hochstverbrauchsstandards fur den Stand-by-Betrieb eingefuhrt werden.

In den Bedurfnisfeldern Kleidung und Erniihrung ist das relative Verhaltenspotenzial i.iber
die zeitliche Entwicldung weitgehend konstant. Im Vergleich zur Referenz kann im Be-
di.irfnisfeld Kleidung rund 30% des Stromverbrauchs durch Verhaltensiinderungen redu-
ziert werden.

Bei der Ernahrung liegt dieser Wert bei 12% und bei der Korperpflege bei 14%. Lediglich
im Bedurfnisfeld Wohnen steigt das verhaltensbedingte Einsparpotenzial bei der Beleuch-
tung von gut 30% bis 2020 auf fast 40% gegeniiber der Referenz an, wahrend es bei der
Raumwiirme weitgehend konstant bei gut 35 % bleibt.

Fiir alle Bedurfnisfelder zusarnmen bleibt das Verhaltenspotenzial i.iber den gesamten Be-
trachtungszeitraum weitgehend stabil. Bei Strom konnte durch Verhaltensanderungen theo-
retisch 15 VOdes jeweiligen Strombedarfs eingespart werden und bei Raumw&rne und
Warrnwasser rund 32%.

Insgesamt konnten also durch Verhaltensanderungen gut 30 % des Endenergieverbrauchs
der Haushalte eingespart werden.
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Tabelle 19: i140glicher Beitrag von Verhaltensanderungen zurn Klirnaschutz

Eirrheit 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Reduktion der C02-Emissionen Mio. t C02 63,9 61,4 60,5 57,3 53,9 52,7

Strom Mio. t C02 8,6 8,0 7,2 6,8 6,3 6,1

W5rme Mio. t C02 55,3 53,4 53,3 50,4 47,5 46,6

Reduktion gegerriiber Referenz v.H. 31,5 32,2 33,8 32,7 31,3 31,1

Strom v.H. 4,3 4,2 4,0
W5rme

3,9 3,7 3,6
v.H. 27,3 28,0 29,8 28,8 27,6 27,5

Quelle Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Bezogen auf Treibhausgasernissionen ergibt sich folgendes Bild: Im Basisjahr hatten theo-
retisch insgesamt 64 Mio. t C02 durch Verhaltensanderungen im Bereich der privaten
Haushalte vermieden werden konnen.

Rund 15% davon konnten durch Verhaltensanderungen bei Nutzung von elektrischen Ge-
raten und 85 YOdurch Verhaltensanderungen im Bereich Raumwarme und Warmwasser
erziek werden. Obwohl also die Endenergieeinsparpotenziale bei allen elektrischen Gera-
ten zusammen relativ gering sind, sollten sie im Hinblick auf das Treibhausgasminde-
rungspotenzial in den privaten Haushalten keineswegs vernachlassigt werden. Dies ist vor
allem darauf zuriickzufuhren, class – bedingt durch die im Vergleich zur Raumwarrne- und
Warmwasserversorgung hoheren spezifischen Emissionen bei der Stromerzeugung2] – die
Nutzung von Strom erheblich mehr Treibhausgasemissionen induziert als die anderer End-
energietrager.

Insgesamt konnten also durch Verhaltensanderungen der privaten Haushalte im Basisjahr
fast ein Drittel der Treibhausgasemissionen verrnieden werden (31,5 %). Obwohl dieser
Wert bis 2020 leicht schwankt, kann das theoretische Einsparpotenzial als iiber die Zeit
insgesamt stabil charakterisiert werden. Das verhaltensbedingte Einsparpotenzial ist daher
nicht zu vernachlassigen.

Insofem besteht grundsatzlich die Moglichkeit, durch auf Verhaltensanderungen in den
privaten Haushalten ausgerichtete Kampagnen und Programme zusatzliche Reduktionen
von Treibhausgasemissionen zu erzielen.

Wie gro13der Beitrag von Verhaltensanderungen wirklich ist, hangt deshalb vor allem such
davon ab, in welchem Umfang diese Potenziale durch Programme und Kampagnen er-
schlossen werden konnen.

Dies diirfte unter anderem davon abhangen, wie sich die bier beschriebenen Verhaltensan-
derungen auf die Budgets der privaten Haushalte auswirken. Dabei gilt – abgesehen von
Schnellkochtopfen und Energiesparlampen –, class alle bier beschriebenen Verhaltensande-
rungen aus Sicht der Haushalte keine monetiiren Kosten verursachen und damit grundsatz-
lich das Haushaltsbudget entlasten. In Tabelle 20 sind die Ergebnisse einer ~erschlags-
rechnung hierzu dokumentiert.

21 ., .
Fur dle Berechnungen der C02-Emissionen wurden die gleichen Ernissionsfaktoren zugrr,mdgelegt, die such bei den
‘Politikszenarien fur den Klimaschutz – II’ (DIW et. rd. 1999) verwendet wurden. Diese Ernissionsfaktoren sind - be-
dingt durch die zuki.inftige Verbesserung der durchschnittlichen Wirkungsgrade in der Stromerzeugung - im JahI
2020 deutlich niedriger als im Basisjahr 1995.
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Tabelle 20: A40gliche Verringerung der jahrlichen Ausgaben fur Energietrager durch

Verhaltensanderung

I Einheit I 1995 2000 2005 2010 2015 2020 (

L
Reduktion der Energiekosten pro Haushalt DM 770 720 710 680 640 640

Strom DM 130 120 110 110 100 100
WWne DM 640 600 600 570 540 540

Quelle: Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Dabei wurde unterstellt, class die Energiepreise – bedingt durch die Liberalisierung der
Strom- und Gasmtirkte – zunachst deutlich sinken und dann auf dem niedrigeren Niveau
verharren.

Insgesamt hatte jeder private Haushalte demnach durch Verhaltensanderungen 1995 im
Durchschnitt fast 770 DM einsparen konnen. Die monetaren Eh_tsparungen im Bereich
Raumwiirme und Warmwasser sind dabei deutlich hoher als beim Stromverbrauch. ~er
den Betrachtungszeitraum geht das monetiire Sparpotenzial aber urn etwa ein Fiinftel zu-
riick, weil der Endenergieverbrauch im Haushaltssektor und damit such die durchschnittli-
chen Einsparpotenzial in den einzelnen Haushalten bis 2020 rucklaufig sind. Die durch-
schnittliche Einsparung von weniger als 800 DM pro Jahr Iiegt unter 2910des durchschnitt-
Iichen Haushaltseinkommens. Damit dih-fte klar sein, class Verhaltensanderungen vielfach
kaum durch finanzielle Vorteile zu motivieren sind. Dies gilt urn so mehr, als zukunftig die
Entlastung der Haushaltsbudgets eher noch geringer ausfallen durfte22.

6 Auswertung von Programmed und Einzelinstrumenten
Ausgehend von den in der Untersuchung ,,Politikszenarien” genannten Programmtypen
wurde eine Auswahl getroffen, die nach Moglichkeit alle Anbietergruppen (u.a. EVU, A-
genturen, Initiative, Kommunen, Verbande, VHS), innovative Organisationsfonnen sowie
verhaltensrelevante Instrument umfassen sollte.

Die Programme wurden nach einem einheitlichen Auswertungsschema auf der Basis
schriftlicher Unterlagen und parallel durchgefiihrter Interviews bearbeitet. Begleitend dazu
wurden vor allem Modellprojekte und Forschungsarbeiten aus dem sozialwissenschaftli-
then Kontext ausgewertet.

Im Fokus der Auswertung stand die Identifizierung von Programmelementen, die das Ver-
halten adressieren und zu neuen Programmbausteinen beitragen konnen. Nach der ersten
Sichtung wurde eine Neugruppierung vorgenommen und folgende Zuordnung gewahlt:
Beratungsaktionen und Sparkampagnen, Feedback-Programme, Social Marketing sowie
Programme zum Einsatz von Einsparlampen und geratebezogene Stadtwerkeprogramme.

22
Dies bedeute allerdings nicht, class in Programmed fur einzelnen Verhaltensiinderungen wie z.B. Abschrdtung von
Stand-by oder Nutzung von Energiesparlampen nicht doch tit den auf die Anwendung bezogenen vergleichsweise
hohen Elnsparpotenzialen argumentiert werden konnte. Diese vergleichsweise hohen relativen Energiekosteneinspa-
rungen einzelner Verhaltensoptionen werden allerdings bei der Aggregation durch etliche Verhakensiinderungen ni-
velliert, die nur sehr gennge tinanzielle Entlastungen bewirken.
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6.1 Determinanten der Verhaltensanderung

Es konnen verschiedene Faktoren und Rahmenbedingungen identifiziert werden, die Ver-
haltensanderungen der privaten Haushalte hinsichtlich des Energieverbrauchs beeinflussen:

= Das Bewusstsein uber den Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und nega-
tiven Umweltfolgen

Die sozialwissenschaftliche Risikoforschung und Untersuchungen zu Umweltbewusstsein
und Verhalten zeigen, class eine Verhaltensanderung in Richtung auf umweltschonendes
Handeln u.a. mit der Frage der Wahrnehmung einer bedrohlichen Situation als Schlussel-
erlebnis verbunden ist (Poferl/Schilling/13 rand 1997). Vorbeugendes Verhalten im Sinne
von Klimaschutz ist aus folgenden Grtinden daher schwer motivierbar:

● Die eine Verhaltensanderung auslosende ,,bedrohliche” Situation ist fur die meisten
Energieverbraucher selten wahrnehmbar. Beim Energieverbrauch ist der indirekte Zu-
sammenhang zwischen der Hohe des Energieverbrauchs und den Umweltproblemen
wesentlich schwieriger zu verstehen als bei anderen Umweltproblemen (z. B. im Be-
reich Abfall). Erst drastische und starke plotzliche Veranderungen steigern die Auf-
merksamkeit fur den Energieverbrauch erheblich, wie z. B. der Olpreisschock in den
siebziger Jahren. Aber such in solchen Fallen wird in der Offentlichkeit eher ein Wirt-
schaftsproblem als ein ,,Energieproblem” wahrgenommen.

● der eigene Beitrag zum Abwenden einer ,,Klimakatastrophe” erscheint den Verbrau-
chen jeweils zu unbedeutend (Relevanz des Verhaltens).

Dies erkliirt such, warum das allgemeine Umweltbewusstsein selbst fur die energiesparbe-
zogene Einzelentscheidung im Alltagshandeln offenbar keine Rolle spielt (Diek-
mann/Preisendorfer 1991 und 1992). Entsprechende Aufklarungsarbeit uber die kompli-
zierten Zusammenhange war und ist daher ein bestandiges Element der Energieberatung
und von Kampagnen.

Inforrnationsverrnittlung ist eine notwendige Voraussetzung, allerdings gleichzeitig im
Bereich des Energieverbrauchs eine relativ schwache Mahahme, die kaum ausreicht, urn
viele Menschen zu individuellen Klimaschutzverhalten zu motivieren. Hierzu mtissen
weitere Anreize in die Beratung, Programme und Kampagnen einflie13en.

Eine differenzierte Analyse der verschiedenen Ansatze zur Verhaltensmodifikation zeigt
allerdings, class vor allem ,,innere Mechanismen der Verhaltenssteuerung angesprochen
werden mussen, wenn man Iangfristig wirksame Verhaltensmodifikationsstrategien entwi-
ckeln will” (Wortmann 1997, S. 4). Temporiir eingesetzte materielle Anreizstrategien si-
chern keine Iangfristigen Verhaltensanderungen, sie konnen sogar die gewunschte Interna-
lisierung und Eigenaktivierung der VerbraucherInnen behindern.

Neuere (Programm-)Ergebnisse zeigen, class vor allem das personliche Interesse und die
Wichtigkeit des Themas als verbindendes, iibergreifendes Element der Verhaltensmodifi-
kation von Bedeutung ist (vgl. Mert 1998).

Gleichzeitig muss festgestellt werden, class das Interesse am Energiesparen bei der Mehr-
heit der Bevolkerung und dem groi3ten Lebensstilsegment der ,,aufgeschlossenen Werteplu-
ralisten” (vgl. Kap. 4.2.1) nicht im Vordergrund steht. Hier kommt den Medien sicherlich
eine bedeutende Rolle ZU,die allerdings such hochst differenziert bewertet und eingeordnet



Oko-Institute.V. KlimagerechtesVerhalten
Freiburg,Darmstadt,Berlin 46 im BereichHaushalte

werden muss: rezipierte Informationen wirken je nach Milieukontext unterschiedlich (de
Haan 1995).

- Das Fehlen einer kognitiven oder finanziellen Riickmeldung hinsichtlich der ver-
brauchten Energiemenge

Die privaten Energieverbraucher bekommen bisher kaum eine direkte, systematische und
erfahrbare Ruckrneldung hinsichtlich ihres Energieverbrauchs. Daher ist dieser such den
wenigsten Haushalten tatsachlich bekannt.

Auch die Energiekosten, insbesondere die Stromkosten sind fur die Verbraucher nicht
transparent und bewusst. Dies belegen zum einen die Ergebnisse der Haushaltsbefragung,
die im Rahmen dieser Untersuchung durchgefuhrt wurde (vgl. Kap. 4.2.5), sowie die vor-
Iiegende Auswertung verschiedener Programmangebote.

In Polen ergab eine Befragung von 270 Haushalten, class nur 31% der befragten Familien
den korrekten Preis einer Kilowattstunde angeben konnten (Mudyn und Ryzak 1997).

Verschiedene Faktoren wirken bier gleichzeitig:

● Es wird nicht taglich, wochentlich oder monatlich ftir den Strom bezahlt, sondern in
Abschlagzahlungen einmal jahrlich.

. Strom wird erst nach erfolgtem Verbrauch bezahlt und nicht eine bestimmte Menge
gekauft, die dann verbraucht wird. Daher gibt es praktisch keinerlei finanzielle Riick-
meldung hinsichtlich der Verbrauchsgewohnheiten.

. Strom hat kein Gewicht, kein Volumen und ist nicht sichtbar, d. h. wir haben kein Ma13
dafi.ir ,,wieviel noch da ist, und wieviel schon verbraucht wurde”, wie beispielsweise
friiher beim Kohleverbrauch.

Eine bessere Information und eine bessere Ruckmeldung iiber den tatsachlichen Verbrauch
und die tatsachlichen Kosten scheint daher ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor zu sein.
Die meisten der Energiesparberatungsaktivitaten, der Programme und Aktionen adressieren
in der einen oder anderen Weise den Aspekt der Ruckmeldung.

Fiir das Umsetzungspotenzial spielen die grundlegende Information und das Handlungs-
wissen zwar eine wichtige Rolle, sie sind aber - wie gezeigt wurde - nicht hinreichend fiir
eine stabile Veranderung des Verhaltens.

a Ein positiver Zusammenhang zwischen hoherem Konsum (und damit einherge-
hendem hoheren Energieverbrauch) und sozialem Status

In diesem Zusammenhang ist schon haufig ein Paradigmenwechsel diskutiert worden, der
dazu fi.ihren konnte, class alternative Wertesysteme an Bedeutung gewinnen, d.h. die in
diesem Fall hohere soziale Wertschatzung mit einem geringerem Energieverbrauch ver-
bunden ist.

Auswertungen der Praxis zeigen allerdings, class sich technik- und konsumorientierte Ziel-
gruppen durchaus gleichzeitig mit okologischen Zielen im Klimaschutz identifizieren (vgl.
ISOE 1996), so class eine Wirkung hin zum veranderten Verhalten such bei modifizierten
Statussymbolen nicht ,,einfach” unterstellt werden kann.

Insgesamt stellt sich weiterhin die Frage, welche Akteure in diesem Bereich dauerhaft der
permanenten indirekten Werbebotschaft mit der Aufforderung zu ,,besserem Leben durch
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mehr Konsum” substantiell etwas entgegensetzen konnen und welchen Effekt diese Strate-
gie hatte.

Aktionen mit Konsumentengruppen haben versucht, an dieser Stelle anzusetzen, und guns-
tigere soziale Konstellationen zum Energiesparen zu schaffen. Umweltverbande, Umwelt-
gruppen und Verbraucherverbande versuchen ebenfalls alternative Werthaltungen zu ver-
mitteln, sind aber mit sehr begrenzten Ressourcen ausgestattet, urn ihrer alternative Bot-
schaft ,,kauf weniger und genielile dein Leben” Aufmerksamkeit zu verschaffen.

6.2 Energiesparaktionen und Sparkampagnen fur private Haushalte

Kampagnen sind ein zentrales Instrument zur Initiierung sozial-kommunikativer Prozesse
(Jou13en 1995). Sie zeichnen sich aus durch Systematic, Ziel- und Zweckgerichtetheit, zeit-
liche Begrenzung und die Erwartung, eine moglichst gro~e Anzahl von Mitgliedern einer
definierten Zielgruppe zu erreichen. Es kann grundsatzlich unterschieden werden zwi-
schen:

. Informations- oder Aufklarungskampagnen,

● ~erzeugungskampagnen sowie

. Kampagnen zur Mobilisierung von bestimmten Verhaltens- und Handlungsweisen.

In der Praxis lassen sich alle diese Elemente zumeist in einer Kampagne gemeinsam identi-
fizieren. Als gelungene Beispiele fur Aktionen und Kampagnen werden im folgenden zu
allen drei Schwerpunkten sowohl Iokale wie such nationale und international Programme
vorgestellt.

6.2.1 Energieberatungskampagne in Danemark

In Danemark testete die NESA i.iber einen Zeitraum von drei Jahren eine Energiebera-
tungskampagne und verschiedene Ma13nahmen fiir private Haushalte, urn herauszufinden,
ob sich die Wirkungen der Ma13nahmen messen lassen (Storm S@-ensen 1999). Insgesamt
231 Haushalte nahmen an der Untersuchung teil. Da dle Haushalte nach verschiedenen
Kriterien (Einfamilienhauser ohne elektrische Heizung) ausgesucht wurden und die Haus-
halte sich freiwillig beteiligten, stellt die Untersuchung keinen reprasentativen Querschnitt
der Bevolkerung alar. Folgende Ma13nahmen wurden wahrend der Kampagne getestet:

●

●

●

●

der Besuch eines Energieberaters im Haushalt

Stromrechnungen nach einem besonderen Tarif, der fiir die ersten 75 % des Verbrauchs
geringer als der norrnale Strompreis war, fur die restlichen 25 $ZOdes durchschnittlichen
Stromverbrauchs aber wesentlich teurer (ea. das dreifache). Einsparungen wurden mit
einem Extra-Bonus belohnt.

Die Installation von tragbaren Strommessgeraten

zwei kostenlose Energiesparlampen

Mafibecher und NESAS energiesparendes Kochbuch: auf dem Messbecher sind Anwei-
sungen, wie man mit wenig Wasser Kartoffeln, Reis oder Nudeln kocht

Ablesung des Stromverlmiuchs: Irn ersten Jalu- Sollten &e Verbraucher monatlich ihren
Stromzahler ablesen und das Ergebnis telefonisch an NESA mhteilen.
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. Das Faltblatt ,,Bessere Energienutzung”

● ein monatlicher Brief mit Ratschlagen zum Energiesparen.

Nach den Ma13nahmen wurden die Haushalte befragt, durch welche einzelnen Beratungs-
aktivitaten in den verschiedenen Anwendungsbereiche (Kuhlen und Gefrieren, Waschen,
Waschetrocknen, Geschirrspulen, Stand-by, Ersatz von Haushaltsgeraten) sie zu Verhal-
tensiinderungen motiviert wurden.

Aus den Antworten ergab sich folgendes Bild

Die Hausbesuche der Energieberater hatten den deutlichsten positiven Effekt iiber alle An-
wendungsbereiche. Im personlichen Kontakt war es fur die Haushalte einfacher, die
Ratschltige zur Energieeinsparung zu verstehen. Die kostenlosen Energiesparlampen er-
reichten in einem einzelnen Anwendungsbereich die hochsten Werte.

Im mittleren Bereich der popularen Mat3nahmen Iagen die Broschure ,,Bessere Energiean-
wendung”, der besondere Stromtarif, das Kochbuch und die monatliche Stromzahlerable-
sung. Die tragbaren Strommessgerate, die in den Haushalten installiert wurden, hatten kei-
nen signifikanten Effekt.

Die Autoren der Studie gehen davon aus, class der Effekt zu Beginn des Einsatzes zwar
vorhanden war, wenn die Messgerate installiert wurden, class sich dieser aber schnell ver-
fluchtigte. Der Effekt der Strommessgerate konnte such sein, class ein sehr ineffizientes
Geriit durch ein neues ausgetauscht wird, und die Verbraucher diese Gerate danach nicht
mehr als unbedingt notwendig betrachteten. Der Messbecher war nicht sehr beliebt, und
der monatliche Rundbrief erreichte die niedrigsten Erfolgswerte. Der monatliche Rundbrief
schnitt such hinsichtlich des Kosten/Nutzen-Verhaltnisses am schlechtesten von allen Ak-
tivitaten ab.

Das beste Kosten/Nutzen-Verhaltnis wies das energiesparende Kochbuch auf, gefolgt von
der Broschiire ,,bessere Energieverwendung”. Alle Angaben dieser Bewertung der Einzel-
malhahmen beruhen auf den Angaben der Teilnehmer, d. h. sie spiegeln lediglich wieder,
in welchen Bereichen sich die Haushalte an die Ratschlage erinnem. Die Angaben machen
keine Aussagen dariiber, ob die Ratschlage tatsachlich zu Energieeinsparungen gefuhrt
haben.

Aus den Ergebnissen dieser dreijahrigen Testphase wurden folgende Empfehlungen gege-
ben:

●

●

●

●

●

Das energiesparende Kochbuch sollte es weiterhin geben, allerdings SO1les zukunftig
an die Haushalte verkauft werden.

Die Broschiire ,,Bessere Energieverwendung” wird alle zwei Jahre an die Haushalte
verschickt.

Auch das monatliche Ablesen der StromzN-der SO1lfortgesetzt werden, dies SO1lzu-
kunftig iiber das Internet erfolgen und die Kunden erhalten vierteljahrlich Inforrnatio-
nen uber ihren Energieverbrauch.

Es werden den Haushalten vergiinstigte Energiesparlampen angeboten.

ES SOIIsuch die Vor-Ort-Energieberatung weiterhin geben, allerdings sollen die Kun-
den hierfiir bezahlen. Auch wenn die Haushaltsbesuche sehr effektiv waren, sind sie
gleichzeitig die teuerste Ma13nahme.
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Im ersten Kampagnenjahr wurde eine durchschnittliche Einsparung von 13 bis 14% erzielt,
16% der Haushalte erzielte eine Einsparung von mehr als 25 %, nur bei 4% der Teilnehmer
stieg der Stromverbrauch. In der zweiten Messperiode wurde eine zusatzliche Stromeinspa-
rung von 3 % erzielt. 78% der Teilnehmer mit Einsparungen im ersten Jahr setzten ihre
Teilnahme im zweiten Jahr fort. Ungefahr die Halfte erzielte weitere Einsparungen.

Es wurde eine deutliche Divergenz zwischen der realen Einsparung und der Selbsteinschat-
zung der Haushalte festgestellt. In der Gruppe, die angab, class sie ,,ziemlich viel unter-
nimmt, urn Energie zu sparen”, erhohte ein Viertel den Stromverbrauch in der ersten und
zweiten Periode. Die Mehrheit dieser Gruppe hielt ihren Stromverbrauch auf dem gleichen
Niveau. Haushalte die angaben , ,,kaum etwas zu tun, urn Energie zu sparen”, haben entwe-
der ihren Verbrauch konstant gehalten oder Einsparungen urn bis zu 15% (einige sogar bis
25%) erzielt und diese Reduktion such in der zweiten Periode fortgesetzt. Es scheint kaum
einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Stromverbrauchs und den Maftnah-
men zu geben, die die Verbraucher fi.irdie wichtigsten Praktiken zur Einsparung halten.

Damit konnte die Kampagne zwar eindeutig quantitative Beratungseffekte nachweisen, es
zeigte sich aber gleichzeitig, class relativ intensive Beratungsaktivitaten noch nicht ausrei-
chen, urn die haufig vorhandenen Fehleinschatzungen bezuglich des persdnlichen energie-
verbrauchenden Verhaltens zu korrigieren.

6.2.2 Energiesparaktionen in Mieterhaushalten in Berlin

Unter dem Motto ,,Handeln statt reden” fiihrte die KEBAB-Klimakampagne in Berlin im
Zeitraum August 1994 bis Januar 1995 im Auftrag der Senatsverwaltung fur Stadtent-
wicklung und Umweltschutz, Energiesparaktionen in 410 Mietshaushalten durch (KEBAB-
Klimakampagne 1995).

Die Aktion fand in drei ausgewahlten Gebauden von Wohnungsbaugesellschaften statt.
Durch auf die Hauser zugeschnittene Infomnationen, Fragebogen und Wettbewerbe sollten
die Mieter angeregt werden, sich umfassender tit den Energieverbrauchsgewohnheiten
und den Einsparpotenzialen auseinanderzusetzen. Wahrend einer zeitlich begrenzten Akti-
on (Einspamnonat) sollten die Verhaltenstipps eingeubt und die resultierenden Einsparun-
gen gemessen werden.

Die Aktion umfasste folgende Elemente:

. eine umfassende Mieterinformation mit Energiespartipps (EnergieSparbuch)

. ein personlicher Energiecheck zum Stromverbrauch mit Fragebogen und Auswertung

. einen Energiesparwettbewerb, bei dem wahrend eines Sparmonats gegenuber dem
Vormonat 15% Strom und/oder Gas eingespart werden sollten. Als Anreiz diente die
Verlosung von energiesparenden Kuhlschranken.

. Eine Heizungsregelungswoche, wo Informationen zum richtigen Heizen und Li.iften
gegeben wurden

Die Mieter wurden nicht nur informiert, sondern kommunizierten such ihrerseits mit dem
Kampagnenteam, indem sie sich zum Energie-Check oder Wettbewerb anmeldeten oder
ihre Verbrauchsdaten mitteilten. Neben telefonischer Kontaktaufnahme standen such fiir
die Aktion installierte Hausbrieflcasten zur Verfugung.
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Die Kampagne wurde sehr gut angenommen, 34% der Haushalte nahmen am Energie-
Check teil und 20% machten beim Sparmonat init. Der Energie-Check und die Energie-
spartipps wurden von den meisten Mietern angefordert.

Die Mieter mussten ihre Einsparbemiihungen durch Ablesungen der Stromzahler kontrol-
lieren, was in einem Haus schwierig war, weil die Zahler fiir die Mieter nicht zuganglich
waren. h-n Gebaude mit den besten Bedingungen (langjahrige Mietergemeinschaft, einfach
zugangliche Stromzahler) erreichten 42% der Teilnehmer am Wettbewerb das Sparziel von
15%, in den anderen Gebauden 35% und 11% (keine Moglichkeit der Zahlerkontrolle im
Ietzten Fall). Auf alle Teilnehmer an der Aktion bezogen erreichten insgesamt 8% der
Teilnehmer das Sparziel von 15%. Es liegen keine Auswertungen dariiber vor, welche Ein-
sparrna13nahmen von den Mietem bevorzugt realisiert wurden.

6.2.3 Stromsparwettbewerb Gluhwurmchen

Als Reaktion auf die Planung einer 380 kV-Trasse des Energieversorgers OVAG organi-
sierte die Energie-Initiative in Altenstadt zunachst einen Runden Tisch mit verschiedenen
Multiplikatoren aus ortlichen Unternehmen, Handwerkerschaft, Verbanden und Umwelt-
initiativen. Urn zu demonstrieren, class der vom EVU unterstellte Kapazitatszuwachs such
,,anders” im Sinne einer Vermeidungsstrategie gemanagt werden konnte, diskutierte man in
diesem Kreis verschiedene Aktionsmoglichkeiten und Handlungsalternativen.

Durch Sponsoring gelang es dann der vom BUND mitgetragenen Aktion einen Stromspar-
wettbewerb ,,Gliihwiirmchen” zu konzipieren, der sich an die privaten Haushalte richtete.
Mit der 1997 gestarteten Aktion sollte das Ziel einer messbaren Senkung des Strom-
verbrauchs in der Wetterau urn 1-2 Prozentpunkte nach einem Jahr, bzw. ein Ruckgang des
damaligen Anstiegs von 1-29’0 p.s. erreicht werden.

Der Grundgeriist der Kampagne war folgendermafien konzipiert: Mittels einer Aktionskarte
sollen die Teilnehmer mitteilen, welche Mafhahmen sie zum Stromsparen eingesetzt ha-
ben. Die Ma13nahmen werden dann mit Punkten (= gesparten kWh/Jahr) zusammengezahlt.
Die Organisatoren sammeln die Karten wiederum ein und werten sie getrennt nach Kom-
munen aus. Dann wird eine bezogen auf die Einwohnerzahl gewichtete Tabelle erstellt. Irn
Abstand von 1-2 Monaten wird die Tabelle aktualisiert und es wird uber die Presse mitge-
teilt, wer (neuer) Spitzenreiter ist oder auf einem Abstiegsplatz steht.

Angedacht war hierzu die Vergabe eines Wanderpokals (vergoldete Sparlampe) fur den 1.
Platz und ein Negativpokal (Heizlufter oder Handkerzenhalter tit Schlafmiitze) fi,ir den
letzten Platz.

Die Abholun@berreichung der Pokale kann dabei mit offentlichkeitswirksamen Darstel-
lungen verbunden werden

Begleitend wurden durch die Organisatoren zahlreiche praktische und erprobte Stromspar-
tipps verteilt. Irn Mlttelpunkt stehen laut Konzept ,,dle einfachsten und effektivsten Dinge,
die jede/r mitmachen kann”: Einsatz von Sparlampen, energieeffiziente Haushaltsgerate,
Standby-Abschalten, Kontrolle der Heizungspumpe, Ma13nahmen im Computerbereich.

~er eine begleitende Pressekampagne sollten BurgerInnen aufgerufen werden, eigene
Tipps mitzuteilen, die dann such veroffentlicht werden. Hier werden Informationen such
fiir den Gewerbebereich zusammengetragen. In Cooperation mit Aktivitaten des Natur-
schutzzentrums Hessen gibt es entsprechende Materialien zum Stromsparen in Schulen
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Als Maskottchen wurde das “Wetterauer Gluhwurmchen” auserkoren. Das Gliihwiirmchen
zeigt als Symbol, class Energie zu fast 100% in Licht umgesetzt werden kann - die Gliih-
birne schafft nur 5%.

Das gewiihlte Motto der Kampagne lautet: Mach mit - spar WATT ein. Damit kann ein
Wiedererkennungseffekt die Dauerhaftigkeit der Kampagne sichem. Maskottchen und
Spruch kehren wieder auf Faltblattem, Presseartikeln, Plakaten, Stickem, Aufklebem fur
Auto und Briefkasten, Luftballons, Gliihwurmchen als Pliischtier, Bierdeckel USW.

Aus der Aktion selbst wurde eine weitere Dienstleistung entwickelt, die Energieberatungs-
pakete mit Umsetzung im Bereich von Strom- und Wasserspartechnik fur private Haus-
halte anbietet.

Eine Evaluation zu den erzielten Einspareffekten Iiegt nicht vor.

6.2.4 Energiesparkampagnen fur private Haushalte in der Steiermark: Minus

25%, EnergieImpulse

Das ostemeichische Aktionsprogramm zur Stromeinsparung wurde 1996 von der Umwelt-
organisation Global 2000 initiiert und ist nach erfolgreichem Modellvorhaben in ein inter-
disziplinares Projekt EnergieImpulse iiberfiihrt worden.

Zielsetzung von Minus 25% war es, den Stromverbrauch der Haushalte urn ein Viertel zu
senken mit maximalen Kosten von 10.000 OS (etwa 1500, - DM), diese tragen je zur Halfte
der beteiligte Haushalt und exteme Sponsoren. Mit dem Programm sollten vor allem In-
formationsdefizite ausgeraumt sowie ein effizienterer und kostengiinstiger Umgang mit
Energie aufgezeigt werden.

Die Aktion hat uber eine Medienkampagne Teilnehmer geworben, aus knapp 100 riickge-
meldeten Interessenten wurden dann 10 Modellhaushalte ausgewahlt. Der erste Schritt war
dle Analyse des Strom-Ist-Verbrauchs. Es folgten dle Evaluierung der Stromverbrauchs-
daten, die Wirtschaftlichkeitspriifung von ausgewahlten Mafktahmen, sowie die Erstellung
einer Prioritatenliste. Nach Umsetzung der Mafmahmen wurden die erreichten Stromein-
sparungen dann iiberpriift.

In den Haushalten wurden die folgenden Ma13nahmen durchgefiihrt:

● Ersatz alter WeiJ3-Gerate durch verbrauchsoptimierte Neugerate

. Einsatz von schaltbaren Steckdosen fiir Stand-by-Gerate

. Einsatz von Energiesparlampen (ESL)

. Reduktion der Waschtemperatur von 95°C auf 60”C

. Optimierung der Warmwasserbereitstellung durch wassersparende Duschkopfe, Was-
serstops, und Entkalkung

. Einsatz von Zeitschaltuhren.

Die Ergebnisprasentation fand Anfang 1997 statt. Nach einem halben Jahr Laufzeit wurden
die folgenden Ergebnisse evaluiert.
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Tabelle 21: Progranvnkennzahlen fur ,,minus 25%”

Programmkennzahlen

Durchschnittliche Stromeinsparung der 10 Haushalte 1.893 kWh

Minderverbrauch insgesamt 18.927 kWh

C02-Vemneidung insgesamt (Annahme: 9kWh = 1,98kg COZ) 4,16 t

Kosten

Durchschnittliche Kosten der 10 Flaushalte 8.632 OS

Durchschnittliche Kosten 4,56 6S/ kwh a

Quelle:Greiler 1998,Minus259i

Es wurde im Zuge des Programms eine durchschnittliche Einspanmg von 28,6% realisiert.
In der Auswertung des Programms wurden die folgenden Hemmnisse thematisiert:

Auf Seiten der TeilnehmerInnen:

●

●

●

●

●

rechtliche Hemmnisse: Eigner-/Mieterproblematik. der Hauseigentumer bezahlt die
Stromkosten und rechtlich gesehen, muss der Mieter sogar eine Stromeinsparung erst
genehmigen lassen.

Kapitalmangel fur strom- und wassersparende Gerate

Kenntnismangel uber die Moglichkeiten des Stromsparens

Akzeptanz gegeniiber der ,,Notwendigkeit des Stromsparens” ist noch zu gering

Stromrechnung ist nicht transparent genug und steht einer effizienten Verbrauchskon-
trolle entgegen.

Auf Seiten der EVU:

e Die EVU haben das Problem des ,,Erloses iiber den Stromverkauf”, die Tarifpolitik
kommt dem Spargedanken nicht entgegen.

Aus der Progmmmerfahrung wurden die folgenden Empfehlungen formuliert:

● In der Politik sollte der Gesetzgeber rechtliche Hemmnisse beseitigen

. Die Hersteller von Geraten sollten deren Energieeffizienz steigem

● Der Handel (Service) ist aufgefordert, eine professionelle und produktunabhangige Be-
ratung mit Schwerpunkt auf Energieeinsparung anzubieten.

. Die EW sollen die Stromrechnung klarer und transparenter gestalten

* Die NutzerInnen sollten besser informiert werden und durch weitere Pilotaktionen
aufmerksam gemacht werden

. Lobbying fiir Stromsparen muss von Seiten der Politik und Verbande forciert werden.

Das im Anschluss an Minus 25% konzipierte Programrn EnergieImpulse arbeitete mit
sieben verschiedenen Impulsbausteinen:
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●

●

●

●

●

●

●

Entwicklung eines umfassenden Leitfadens zum Stromsparen im Haushalt unter Be-
riicksichtigung technischer Moglichkeiten und psychologischer Erkenntnisse (au13er-
dem Erstellung eines begleitenden Fragebogens zur Evaluierung)

Suche nach 5000 interessierten Haushalten und Verteilung des Leitfadens, dabei wur-
den vier verschiedene Distributionszugange gewahlt (Versand nach telefonischer Be-
stellung, Versand iiber Gemeinde, Versand iiber EVU an Kunden mit hoher Stromrech-
nung, Versand an Teilnehmer einer Burgerinitiative gegen eine geplante 380 kV-
Leitung), urn eine moglichst heterogene Teilnehmergruppe abzusichern

Suche nach Multiplikatoren zur Anwerbung von Haushalten, sowie Verteilung des
Leitfadens und von Messgeraten

Versand eines Reminders (13itte urn Rucksendung des Fragebogens)

Verschenkung von ESL fur Teilnehmer

Aktion (Infostand) mit ESL

Feedback und positive Verstarkung (Information iiber den Verlauf des Projektes und
Geschenk eines Stickers).

Ein wesentlicher Fokus der Untersuchung lag auf der Verteilung und dem Test eines spe-
ziell entwickelten Leitfadens zur Stromeinsparung, der die Leser und Leserinnen im
nachsten Schritt dazu anregen sollte, eine Strommessung durchzufuhren.

In der begleitenden Evaluation, die neben den Empfangern des Leitfadens such noch eine
Referenzgruppe von 200 Haushalten umfasste, wurde explizit such das Stromsparverhalten
untersucht, differenziert nach Kaufverhalten, effizienterem Management und Verzichtsver-
halten.

Einer der Indikatoren – neben der Strommessung und effizienterem Management -, mit
denen bier das stromsparende Verhalten operationalisiert wurde, war die Bereitschaft zu
und Teilnahme an einer Energieberatung. Eines der Haupthemmnisse, das davon abhalt,
eine Beratung in Anspruch zu nehmen, liegt in der Vermutung der Befragten, class eine
Beratung keinerlei Nutzen habe. Dies fiihren die Evaluateure auf mangelndes Wissen uber
die Moglichkeiten einer Beratung zuriick. Die erfragten Hauptaktivitaten im effizienteren
Management zeigten sich vor allem im Bereich Beleuchtung und fur das Investitionsver-
halten.

6.2.5 Stromsparaktion Hessen

Vom Ansatz her ahnlich ist das in Deutschland von der hessischen Energieagentur durch-

gefuhrte Stromsparprogramm (hessenEnergie 1994).
Die Aktion wurde von der hessenEnergie in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rund-
funk (hr) durchgefiihrt. In einer von hrl gestalteten Vormittagssendung wurde die Aktion
vorgestellt und teilnehmende, private Haushalte gesucht. Bedingung fiir die Teihmhme
war, zu einem Betrag von 500,- DM, der vom Hessischen Rundfunk gesponsert wurde,
noch einmal den gleichen Betrag selbst in Stromsparma!3nahmen zu investieren. Aus den
Ruckmeldungen wurden 10 Haushalte ausgelost.
Die Haushalte wurden dann durch Mitarbeiter der hessenEnergie dabei beraten, den aktu-
ellen Stromverbrauch zu messen und Stromabrechnungen auszuwerten. Es wurde der Soll-
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Stromverbrauch bestimmt und wirtschaftliche Stromsparma13nahmen ermittelt. Diese soll-
ten dann von den Haushalten mit einer Investition von 1000, - DM umgesetzt werden.

Tabelle 22: Programmziele ftir,, Stromsparaktion hessenEnergie,,

Programmzielwerte

Geplante Stromersparnis fiir die gesamte Aktion (24% des Aus- 10.680 kWh/a

gangswertes)

Geplante eingesparte Stromkosten im Jahr 3000 DM/a

Geplante C02-Vermeidung 6,792 t./a

Kosten

IGesamtinvestition I 9.660 DM I

Quelle:hessenEnergie

Von den 10 vorgesehenen Haushalten Ioste sich einer auf, somit konnten nur noch 9 Haus-
halte nach 1 bzw. 2 Jahren auf die tatsachliche Stromersparnis hin untersucht werden. Es
zeigte sich bei dieser Untersuchung, class im ersten Jahr nach der Aktion (1995) 23,3 Yo

Stromerspamis erzielt wurden. Im zweiten Jahr nach der Aktion waren es allerdings nur
noch 10,4 Yo.Griinde fur die geringere Stromeinsparung waren:

- Investitionen wurden erst spater getatigt und trugen somit nur zum Teil zum Ergebnis bei

- Investitionen wurden gar nicht vorgenommen oder das falsche Gerat gekauft

- Vorschlage zur Nutzungsanderungen wurden nicht befolgt

- Verbrauchssteigerungen durch Haushaltsvergro13erungen.

Es wurde mit dieser Form der Aktion gezeigt, class ca. 75% der Stromeinsparungen auf die
Investition von verbrauchsoptimierten Geraten fallt und ca. 25% auf die Nutzungsanderun-
gen.

6.2.6 Stand-by Kampagne BUND

Die 1999 mit Unterstutzung des Bundesumweltministeriums durchgeftihrte bundesweite
Aktion hatte das Ziel, Verbraucher auf die Stromeinsparpotenziale im Stand-by Modus von
Elektrogeraten hinzuweisen. Mit einer offentlichkeitswirksamen Informationskampagne in
zehn deutschen Stadten23 sollte vor allem das Bewusstsein fiir stromsparendes Handeln
unterstutzt werden.

her eintagige Stra13enaktionen in Fu13gangerzonen und auf Marktplatzen wurden Broschu-
ren und Aufkleber verteilt. Am Beispiel der Musterwohnung der Familie Sparwatt wurden
die ca. 5000 Besucher des ,,gr613ten begehbaren Steckers der Welt” auf ihren eigenen
Verbrauch aufmerksam gemacht. Sie konnten sich im Rahmen des Rundgangs oder posta-
lisch such eine kostenlose Stand-by-Bilanz erstellen Iassen. Unter den TeilnehmerInnen
wurden energiesparende Elektrogerate vet-lost.

‘j Swalsund,Berlin,Oldenburg,K61n,Munster,Dusseldorf,Stuttgart,Ulm,Leipzig,Hallea.d. Saale
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Irn Vordergrund standen die Aufklarung und Beratung der BiirgerInnen iiber den nicht un-
erheblichen Anteil, den der Stand-by-Strom an der Gesamtmenge des Haushaltsstroms
ausmacht. Beispieh-echnungen machten den VerbraucherInnen deutlich, class allein tiber
das Abschalten des Stand-by-Modus und Vermeidung von Leerlaufverlusten in einem
durchschnittlich ausgestatteten Haushalt eine jahrliche Einsparung zwischen 150 und 450
DM realisiert werden kann.

Als Folgekampagne der erfolgreichen Aktion ist fur das Jahr 2000 die Verbreiterung der
SparWatt-Aktivitaten verbunden mit dem Angebot von Oko-Strom geplant. .

6.2.7 SchlussfoIgerungen

Auch bei den gezielten Aktionen fiir private Haushalte zeigt sich, class eine der wesentli-
chen Grundlagen fiir die Einsparung ein besseres Verstandnis des eigenen Verbrauchs und
ein besseres Verstandnis der moglichen Einsparaktivitaten sind. Einer der wichtigsten
Griinde fiir den Erfolg der Kampagnen ist das Sichtbarmachen des Energieverbrauchs
(Ablesung des Stromzahlers, neuer Tarif, Stromzahler an einzelnen Geraten) und die Mog-
lichkeit des Datenvergleichs.

Die Kampagnen fur Haushalte ermoglichen eine wesentlich bessere inhaltliche aber such
(jahres-)zeitliche Anpassung der Beratung an Zielgruppen und aktuelle Themen, da allge-
meine Inforrnationen iiber die teilnehmenden Haushalte vorhanden sind. Kampagnen kon-
nen besonders flexibel sogenannte ,,Just-in-time,,-Beratung (AG Knieper/Vogelsang 1992)
organisieren. Auf diese Weise konnen Erkenntnisse aus den Untersuchungen im Bereich
des Social Marketing - z.B. uber die Verbrauchsgewohnheiten und Praferenzen der ver-
schiedenen Lebensstiltypen (Wortmann et al. 1995) - in der Praxis umgesetzt werden.

Die gezielten Aktionen und Kampagnen realisierten Einsparungen zwischen 10 und 20%
in den teilnehmenden Haushalten. Es Iasst sich jedoch schwer abschatzen, wie sich die
quantitativen Erfolge der Kampagnen, die in der Regel mit einer relativ kleinen Zahl von
Haushalten durchgefuhrt wurden, bei einer wesentlich grofieren Teilnehmerzahl entwickeln
wi.irden. Wahrscheinlich sind in diesem Fall eher verstarkende Effekte durch die hohere
offentliche Prasenz und Bekanntheit der Kampagnen zu erwarten.

6.2.8 Akteure fur Einsparaktionen und -kampagnen

Kampagnen fi,ir eine gesonderte Gruppe von privaten Haushalten wurden bisher von
Kommunen oder Energieagenturen unterstiitzt und von UmweltverbMden bzw. speziellen
Umsetzungsagenturen durchgefuhrt. Kommunen, Umwelt- und Verbraucherverbande stel-
Ien such in Zukunft weiterhin wichtige Akteure alar.

Die gro13ten der bisherigen Kampagnen erfassten maximal mehrere hundert Haushalte
(Kampagnen in Graz). Wenn der enge Bezug zur Zielgruppe, der ein wichtiger Erfolgs-
faktor ist, erhalten bleiben SO1l,ist es wichtig, die Aktionen such in Zukunft auf eine uber-
schaubare Zahl von Haushalten zu begrenzen, tiber die entsprechende Informationen vor-
liegen. Die Ebene des Stadtteils und von Nachbarschaften schafft gunstige Rahmenbedin-
gungen fur entsprechende Kampagnen.

Ein weiterer Ansatzpunkt fur Einsparaktivitaten auf kommunaler Ebene fur die privaten
Haushalte stellt die intensive Beratung von privaten Haushalten bei Veranderung der I.e-
bensgewohnheiten alar, v.a. eine Beratung nach einem Umzug.
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Mit der Anmeldung einer neuen Wohnung konnten Informationen, Scheckhefte ftir ent-
sprechende Vor-Ort-Beratungsmoglichkeiten, Energiesparlampen, oder andere Ma13nahmen
verteilt werden. Die Veranderung der Lebensgewohnheiten bietet einen guten Ansatzpunkt
fur veranderte Energieverbrauchsgewohnheiten.

Zum Zeitpunkt eines Umzugs werden such haufig neue Gerate angeschafft, so class Infor-
mationen oder gunstige Angebote uber stromsparende Gerate zu diesem Zeitpunkt mit gro-
1.3ererAufmerksamkeit aufgegriffen werden. Gleichzeitig wtirden die Kommunen den bii-
rokratischen Akt der Anmeldung bzw. Ummeldung mit einem positiven ,,Kundenservice”
verbinden.

6.3 Auswertung von Programmed zur Forderung einer effizienten Be-
Ieuchtung

6.3.1 Zielsetzung der Programme

Zwischen 1988 und 1994 fanden in den drei europaischen Landern Deutschland, Danemark
und den Niederlanden zahlreiche Programme statt, die zum Ziel hatten, den Gebrauch von
Energiesparlampen zu erhohen (Kofod et al. 1996). Die Halfte dieser Programme wurde in
Danemark durchgefuhrt. In allen drei Landern gab es Programme, die finanzielle Anreize
fiir den Erwerb von Energiesparlampen gaben.

In Tabelle 29) sind verschiedene Aktionen und Programme, die in der Bundesrepublik
stattfanden, zusammengestellt. Die wichtigsten Akteure waren Energieversorgungsunter-
nehmen (EVU), die im Rahmen von Demand-Side-Management-Programmen (DSM) und
Least-Cost-Planning (LCP) ihren Kunden neuartige Programme anboten, die den Aus-
tausch von Gluhlampen durch Energiesparlampen (ESL) finanziell forderten und bewar-
ben. Neben den EVU starteten such Kommunen ahnliche Beleuchtungsprogramme.

Die Programme hatten folgende Zielsetzungen:

●

●

●

●

●

●

Senkung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen C02-Emissionen

Erhohung des Marktanteils der Energiesparlampen

Abbau von Hemmnissen fiir den Kauf von ESL

Information uber die Energieeinsparung durch ESL

Forderung eines bewussten, effizienten und sparsamen Umgangs der Verbraucher mit
Energie

Etablierung von LCP in EVU.
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Tabelle 23: Ubersicht iiber Prograinine zur Forderung einer efizienten Beleuchtung in

privaten Haushalten in Deutschland

Durchfuhrende Institution Programmtyp Zeitraum

und Ort

FEW Freiburg i. Brsg., ,,Meister Verschenkaktion 8. Januar bis 4. April

Lampe” Zuschuss (Gutschein) 1996

Verleihung von Lampenkof-

fem

Stadt Langenhagen, Langenha- Verschenkaktion 25. November bis 19.

gen Dezember 1992

PreussenElektra, HASTRA, Zuschuss (Gutschein) Februar bis November

Pestel-Institut, Hannover Verschenkaktion 1993

Stadtwerke Hannover Zuschuss (Gutschein) oder 1. Oktober 1996 bis

zusatzliche geschenkte ESL 6.Dezember 1996

beim Kauf einer ESL

79 EVU in Nordrhein- Zuschuss/Gutscheine 26. Oktober 1996bis31.

Westfalen, Aktion ,,Helles Verschenkaktion M&-z 1997, bei einigen
NRwb’ Beratung EVU nur wenige Tage,

Werbung/ Marketing bei anderen such langer I

Quelle: Oko-Institut 1996, Herbert 1993, Wuppertal-Institutund BEM 1996, StadtwerkeHannover 1998,
MWMTV 1998
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6.3.2 Programmausgestaltung

Die Beleuchtungsprogramme konnen nach verschiedenen Gruppen differenziert werden

●

●

●

Verschenkaktion:
Bei den Verschenkaktionen wurden den Haushalten uber einen definierten Zeitraum ei-
ne oder mehrere ESL geschenkt.

Zuschuss/Gutschein:
Bei den Zuschussaktionen wurde iiber einen definierten Zeitraum Iediglich ein festge-
legter Anteil der Kosten fiir die ESL bezuschusst. Die Haushalte mussten einen Anteil
selbst finanzieren. Dabei variierte die Hohe des Zuschusses zwischen den Aktionen. In
Tabelle 24 sind die unterschiedlichen Zuschusse der Programme dargestellt.

Bezahlung iiber die Stromrechnung:
Vor allem in Danemark und den Niederlanden wurden Programme angeboten, bei de-
nen die Haushalte gunstige ESL langfristig iiber ihre Stromrechnung bezahlen konnten.

Tabelle 24: Ubersicht iiber die Zuschusshohe bei Progranvnen zur Forderung einer

efizienten Beleuchtung

Programm Zuschusshohe

Aktion Helles NRW 5 bis 40 DM pro Zuschuss, im Mittel 8,75 DM, meist vom

EVU getragen, in einigen Fallen Handel und Lampenhersteller

beteiligt.

Aktion ,,Meister Lampe” 10 DM fur eine ESL (zusatzlich zu verschenkter Lampe)

P~eussenElektra/Hastra Forderung bis zu max. 3 ESL mit bis zu 20 DM pro ESL

Stadtwerke Hannover Gutschein von 10 DM beim Kauf einer ESL

Quelle:Oko-Institut1996,Wuppertal-Institutund BEM 1996,StadtwerkeHannover1998,MWMTV 1998

Die verschiedenen Aktionsformen waren an unterschiedliche Bedingungen geknupft. Hier-
zu zahlten z. B.:

. Inanspruchnahme eines Beratungsgespraches

. Teilnahme an einem Quiz

. Ausfiillen eines Fragebogens zur Aktion

. Erwerb eines OPNV-Abos

. Kauf energiesparender Haushaltsgerate

a Ausleihen eines Lampenkoffers/ von ESL

● Jahresabrechnung der Stadtwerke als Beleg

Sowohl die Verschenkaktionen als such die Zuschussaktionen wurden durch zahlreiche
weitere Ma13nahmen der Offentlichkeitsarbeit und Werbung unterstutzt, die die Wirkung
der Aktionen zusatzlich unterstutzen sollten. ZU clen Begleitaktivitaten zahlten:
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Beratung der Kunden vor Ort/im Haushalt

Beratung in Kundenzentren und Beratungsstellen

Verleihung von Lampenkofferrt, die die Moglichkeiten von ESL darstellen und ein
Ausprobieren der passenden Lampe ermoglichen

Lampen- und Leuchtenausstellung

Werbung/ Marketing (Fernseh- und Radiospots, Zeitungen, Kundenzeitschriften der
EVU.

6.3.3 Programmabwicklung und Akzeptanz

Auch bei der Verteilung der ESL bzw. der Gutscheine fur Zuschusse an die Haushalte
wurden unterschiedliche Vorgehensweisen gewahlt24:

. Abholung der Gutscheine/ Lampen in Beratungs- oder Kundenzentren (teilweise ohne
Kontrolle, teilweise nur gegen Vorlage der Stromrechnung) bzw. festen Ausgabestellen

. mobile Ausgabestellen in den Stadtvierteln (z. B. Infomobil der FEW in Freiburg)

. Verschickung von Gutscheinen mit Kundenzeitschrift

● Auslage von Gutscheinen/ ESL beim Handel.

6.3.3.1 Akzeptanz durch die Haushalte und Teilnahmequote

In den verschiedenen Stadten stie13en die Programme zur Forderung einer effizienten Be-
leuchtung auf eine iiberwiegend sehr positive Resonanz.

In Freiburg beurteilten 65% der Teilnehmer das EVU-Programm positiv und fanden es
such gut, class es uber den Strompreis finanziert wurde, 20% fanden es sogar sehr gut. Auf
Ablehnung stie13die Finanzierung lediglich bei 5 % der Kunden.

Auch in Langenhagen stie13die Aktion der Stadt auf positive Resonanz. 75910der Bewohner
au13erten sich positiv zur Aktion, nur 1090 sprechen sich dagegen aus, class die Stadt Lan-
genhagen such in Zukunft energiesparende Aktionen initiieren und unterstiitzen sollte. Ein
Sechstel der Befragten nahm eine eher neutrale bis skeptische Einstellung ein, die rnit der
Aussage ,,Wenn Geldmittel ubrig sind, SOIIdie Stadt Energiesparaktionen machen.” be-
schrieben werden kann.

In Hannover beurteilten ebenfalls die meisten Teilnehmer das Programm an sich positiv.
Die Programmfinanziemng aus erhohten Strompreisen wurde von den Programmteilneh-
mern eher positiv, von den Nicht-Teilnehmem eher neutral bewertet. Die Einstellungen der
Kunden zu den Einsparprogrammen der Stadtwerke Hannover wurde folgendennaf3en zu-
sammengefassh

24
Bei einigen Programmed stand den Kunden die Wahl des ESL-Herstellers frei, bei anderen konnte unter einem einge-
schr~kten Sortiment von Markenherstellem gewiihlt werden. In anderen Programrnen wurden Kontingente von
Markenartikeln zu Sonderpreisen von den Herstellem bezogen und diese an die Kunden weiterverteik. Auch die
W*I der elektrischen Lampenleistung differierte und war zum Teil frei wfilbar, teilweise auf eine Leistung be-
schrankt.
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. Programme, beidenen die Abwicklung leichtund unkomplizieti ist, solltenwiederholt
werden, wenn sie den Kunden und dem Energieversorger ni.itzen.

. Die Kunden sollten nicht durch hohere Strompreise fur solche Programme “bestraft”
werden.

. Beim Strom sollte es sich nicht so entwickeln wie beim Wasser: wenn weniger ver-
braucht wird, steigt der Preis

. Als Denkanstot3 ist das Programm geeignet, aber nicht auf Dauer.

Die Teilnehmerrate an den Aktionen und Programmed wird durch verschiedene Faktoren
wie der Hohe der Pramie, den Abwicklungsmodalitaten der Aktion sowie den begleitenden
Werbeaktivitaten beeinflusst. Diese Einflussfaktoren sollen in den folgenden Abschnitten
im einzelnen beleuchtet werden.

Ei@luss der Zuschusshohe

Bisherige Erfahrungen mit ESL-Programmen zeigen, class die hochsten Teilnehmen-aten
bei kostenloser Vergabe der ESL erreicht werden (Vergleich Tabelle 25). Die kostenlose
Abgabe von ESL bringt such skeptische Kunden dazu, ESL auszuprobieren. Die hochste
Teilnehmerrate erzielte bisher das Programm ,,Licht Leicht” in Jena, wo in praktisch jedem
Haushalt eine 15 W ESL installiert wurde (Vreuls und Kofod 1997).

Im Rahmen des e des Programms ,,Aktion Helles NRW” belegt, an der sich 79 Energiever-
sorgungsuntemehmen in Nordrhein-Westfalen beteiligten, differierten die Teilnehmerraten
deutlich mit der Zuschusshohe. Bei der Aktion ,,FreiLicht”, bei der ESL verschenkt wur-
den, betrug die durchschnittliche Teilnahmerate 29 %. Bei der Aktion ,,VerbillLicht” beka-
men die Kunden nur einen Zuschuss zu einer ESL. Die durchschnittliche Teilnehmerrate
betrug in diesen Aktionen lediglich 6 %. In den Fallen, in denen die Aktion ,,FreiLicht” mit
Bedingungen fiir die Ausgabe der Lampen verkntipft wurde, sank die Teilnehmerquote auf
3%.
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Tabelle 25: Teilnahmequoten bei unterschiedlicher Hoher der Zuschiisse

Programm Teilnehmerquote

(teilgenommene HH/Gesamtzahl HH)

Verschenkaktionen

Aktion ,,Helles NRW” 29%

Aktion ,,Meister Lampe” 70%

Stadtwerke Saarbrticken, Aktion ,,Dr. Hell” 50%

Stadt Langenhagen (Zuschuss max. 40 DM) 20%

Jena (Installation in allen Haushalten) 95%

Zuschussaktionen

Aktion ,,Helles NRW” 6%

Aktion ,,Meister Lampe” 30%

PreussenElektra/Hastra 16%

Stadtwerke Bremen 12%

Stadtwerke Hannover 4%

Quelle:Vreulsund Kofod 1997,Oko-Institut1996,Herbert 1993,Wuppertal-Institutund BEM 1996,Stadt-
werkeHannover1998,MWMTV1998

Tabelle 26: Umfang der Lumpenprogramme

SW Han-

nover

~ahl der teilnehmen. 11.000

~en Haushalte

Gesamtzahl der instal- 48.138

‘ierten ESL

FEW

Freibur~

100.000

94.600

Stadt Lan-

genhagen

4.000

8.000

k.A. 460.000 I

Quelle: ~ko-Institut 1996, Herbert 1993, Wuppertal-Institutund BEM 1996, StadtwerkeHannover 1998,
MWMTV 1998

Die Evaluierung der Aktion in NRW ergab allerdings such, class die Kunden nicht unbe-
dingt zufriedener sind, wenn moglichst viele viel geschenkt bekommen. Eine solche Anla-
ge der Aktion scheint eine Anspruchshaltung zu fordern, die sich nicht unbedingt giinstig
auf das eigentliche Ziel auswirkt. (Wuppertal-Institut und BEM 1996 S. 39).

Das Wuppertal-Institut stellte bei der Evaluierung der Lampenaktion von PreussenE-
lektra/Hastra fest, class eine wirksame Pramie den Preis fur die Kunden auf unter 10,00 DM
setzen miisste (Wuppertal-Institut und BEM 1996, S.21). Bei der Aktion ,,Helles NRW’
wurde von den Kunden der Verbesserungsvorschlag geau13ert, class der Zuschuss zu einer
ESL so gestaffelt sein solle, class fur eine ESL 10,OODM zugezahlt werden musse, fur drei
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ESL insgesamt 20 DM, d. h. class sich die Kunden eine Art Mengenrabatt wiinschen, au-
Berdem eine feste Eigenbeteiligung, die in der von ihnen genannten Hohe offensichtlich
akzeptabel ist. Dies Iasst darauf schlief3en, class die Zuzahlung fi.ir die Kunden nicht unbe-
dingt unter 10 DM pro ESL Iiegen muss, sondern eine Zuzahlung in dieser Hohe akzeptiefi
wird.

Beim Angebot einer direkten Barzahlung der ESL versus einer allmahlichen Bezahlung
uber die Stromrechnung wahlten sowohl in Danemark als such in den Niederlanden drei
Viertel der Teilnehmer die 13ezahlung mit der Rechnung. 60% der Kunden in Danemark,
die ihre Energiesparlampen iiber die Stromrechnung bezahlten, erwarben fiinf Lampen, was
der maximal zulassigen Menge entsprach. Kunden, die bar bezahlten, kauften Iediglich in
15% der Falle funf Energiesparlampen auf einmal.

Einjluss der Programmabwicklung

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor fiir die Teilnahme sind die Abwicklungsmodalitaten.
Bei der Aktion ,,Helles NRW” konnen verschiedene Programmtypen mit unterschiedlichen
Abwicklungsmodalitaten verglichen werden. Bei Verschenkaktionen stieg die durch-
schnittliche Teilnehmerrate von 29% bei unburokratischen und einfachen Vergabemodali-
taten auf bis zu 50%. Bei Zuschussaktionen erhohte sich die durchschnittliche Teilnehmer-
rate von 6 ?ioauf bis zu 25%, wenn der Abwicklungsaufwand gering gehalten wurde und
vergleichbare Aktionen regelma13ig durchgefiihrt wurden.

In Hannover wurde das Abholen der Lampen aufgrund der Anfahrtswege zu einem Info-
Center kritisch bewertet. Bei den befragten Nicht-Teilnehmern war das Abholen der Lam-
pen im InfoCenter einer der am haufigsten genannten Griinde dafur, class keine Pramie ab-
geholt wurde. Die Berichterstattung iiber Iange Warteschlangen vor dem InfoCenter hielt
einen Teil der ESL-Kaufer davon ab, ihre Pramien abzuholen (Stadtwerke Hannover AG
1998).

Auch in Freiburg zeigte sich, class flexible Ausgabestellen fur die ESL, die moglichst kurze
Wege der Kunden erfordem, von den Kunden bevorzugt werden und die Teilnahmequote
erheblich steigem. Die Analyse der Abholung durch die Kunden bei der Aktion ,,Meister
Lampe” in Freiburg ergab, class 55 % der Haushalte die geschenkten ESL beim FEW-Mobil
abgeholt haben, 30 ?lo im Energieberatungszentrum und 15 ?40im FEW-Verwaltungszentrum
(Oko-Institut 1996).

In Freiburg stie~en such einzelne Details der Programmabwicklung stieJ3en in Freiburg auf
Ablehnung:

. Kritik an der Auswahl der verschenkten Lampen, unzureichende Helligkeit der 11 W
Lampen

● Kritik an der Einschrankung der Gutscheineinlosung auf vier Markenprodukte

. Kritik, class Gutscheinpramien nicht kumuliert werden durften

Es wird deutlich, class die I-Iaushalte moglichst gro~e Wahlfreiheit und eigene Entschei-
dungsspielraume behalten mochten. Im Sinne der Programmeffizienz sind bestimmte Vor-
gaben jedoch W3erst sinnvoll, und es sollte der von den Haushalten gewiinschte Flexibili-
tat nicht immer nachgegeben werden. Z. B. wiirde eine Kumulierung der Gutscheinpramien
dazu fiihren, class im Endeffekt weniger ESL gekauft wurden. Die Festlegung auf Marken-
hersteller verhindert, class qualitative minderwertige no-name-Produkte im Rahmen der Ak-
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tionen verteilt werden, die in anderen Aktionen gro13eAkzeptanzprobleme verursacht bat-
ten, da diese haufig nur relativ kurze Lebensdauern haben.

Die Befragung von Nicht-Teilnehmern in Freiburg ergab, class vor allem organisatorische
und externe Grtinde verhinderten, die ESL abzuholen. Es wurden explizit hohes Alter,
Sprachschwierigkeiten und haufige Abwesenheit als Griinde fiir die Nichtteilnahme ge-
nannt (Oko-Institut 1996). Auch bei Befragungen, die im Rahmen der Aktion ,,Helles
NRW’ durchgefiihrt wurden, gaben Nichtteilnehmer an, class sie in der Regel aus organi-
satorischen Gri.inde nicht teilgenommen haben. Zu den organisatorischen Gri.inden zahlten
Zeitmangel, Vergessen sowie Unbekanntheit der Aktion (MWMTV 1998).

Werbung und Offentlichkeitsarbeit

Die Evaluierung bisheriger Programme zeigt, class die Beteiligung der Haushalte stark von
den begleitenden Aktivitaten zu Offentlichkeitsarbeit und Marketing abhangen. Auch die
Glaubwiirdigkeit des Programmanbieters bestimmt mit, wie ein Forderprogramm in der
Offentlichkeit angenommen wird.

In Langenhagen wurde z.B. festgestellt, class die Durchfuhrung durch die kommunale
Verwaltung und nicht durch einen kommerziellen Akteur ein sehr positiver Faktor fur die
Akzeptanz war (Herbert 1993). Zufallige Befragungen auf der Stra13e in Langenhagen er-
gaben, class 60% von der Aktion gehort hatten, 80% davon aus der Zeitung. Die lobende
Begleitung der Aktion durch die Presse zeigte sich deutlich bei der Befragung. Insgesamt
wurde eine hohe Zufriedenheit der Burger mit der Informationspolitik der Stadt Langenha-
gen bei der Befragung festgestellt.

Die Aktion ,,Meister Lampe” in Freiburg brachte ein sehr positives Echo in der Presse, im
Radio und such im Fernsehen.

Bei der Aktion ,,Helles NRW’ wurden dagegen sowohl von den Lampenhandlem als such
von den Kunden die Werbeaktivitaten fur die Beleuchtungsprogramme zum Teil als unzu-
reichend kritisiert. Die Evaluierung brachte die Einschtitzung, class vor allem die ,,Papier-
Medien” - Plakate, Broschuren, Informationsblatter in der groJ3en Werbeflut untergehen
und die Informationen besser uber Radio und Femsehen sowie Beilagen zur Stromrech-
nung verteilt werden sollten (MWMTV 1998).

Die Stadtwerke Hannover haben ihre LCP-Aktionen in ein strategisches Konzept der integ-
rierten Unternehmenskomrnunikation eingebunden und nutzten die Aktion zu einer Neupo-
sitionierung mit einem vollig neuem Untemehmensprofil. Dabei entstand die Dachmarke
EnerCity. Das detaillierte Kommunikationskonzept wurde von einer Werbeagentur entwi-
ckelt und umfasste zahh-eiche strategisch geplante Aktivitaten (Pressekonferenzen, Anzei-
genserien, Kundenzeitschrift, Werbematerialien, Promotion-Aktionen). Das innovative
Marketingkonzept der Stadtwerke Hannover spiegelt sich allerdings nur in geringem Ma13
in der Teilnahmequote wieder, da die Teilnehmer Pramien kumulieren konnten (im Durch-
schnitt hat jeder teilnehmende Haushalt 4,8 Pramien fiir ESL bekommen), so class relativ
viele ESL an vergleichsweise wenige Haushalte verteilt wurden.

In Danemark wurde die Aufmerksamkeit, die durch die Beleuchtungskampagne (1994)
erzielt wurde, mehrfach quantitative evaluiert (Kofod et al. 1996).
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85% der Bevolkerung haben dort die Kampagne wahrgenommen. Femsehspots waren das
am Ihaufigsten erwahnte Medium (40 bis 47910der Befragten hatten diese registriert25), ge-
folgt von Anzeigen in Tageszeitungen (30 bis 50% der Befragten). Anzeigen in kostenlo-
sen Anzeigenblattem wurden wesentlich schlechter wahrgenommen (5 bis 9 ‘%0der Befrag-
ten). An Werbung in den Geschaften konnten sich 2 bis 6$10der Befragten erinnem.

Motive in der Selbsteinschatzung der Teilnehmer

Bei Teilnehmerbefragungen, die im Rahmen der Aktion ,,Helles NRW” durchgefuhrt wur-
den, gaben die Teilnehmer folgende Griinde fiir ihre Teilnahme an (MWMTV 1998):

● Kostenerspamis (sowohl Lampe als such Strom)

● Moglichkeit, Energiesparlampen auszuprobieren

. Beitrag zu Umweltschutz.

Ca. 25 ~o der Teilnehmer an der Aktion ,,Helles NRW” gaben bei einer Befragung an, class
die Aktion keinen Einfluss auf ihr Verhalten hatte und sie nur die Gratis-Moglichkeit ge-
nutzt haben. Die Kostenersparnis ist demnach in NRW ein wesentlicher Grund, aber nicht
der alleinige fur die Teilnahme.

In Langenhagen erfolgte eine Typologie der Haushalte nach Motiven fur die Teilnahme. Es
wurden dort 4470 der sogenannten Materialisten erreicht, fur die die Hohe des finanziellen
Anreizes der wesentlich Grund der Teilnahme war. 37% der Teilnehmer ztilten zu den
sogenannten Idealisten, fiir die der Beitrag zum Klimaschutz der wichtigste Faktor fur die
Teilnahme war. 19% der Befragten stimmten beiden Motiven zu und wurden den ,,Unent-
schiedenen” zugerechnet (Herbert 1993). Hinsichtlich des sozialen Status umfasste in Lan-
genhagen die gro~te Teilnehmergruppe die Haus- und Wohnungseigentumer mittleren Al-
ters mit einem sicheren beruflichen und finanziellen Status.

In Danemark wurde der Response der verschiedenen Haushaltstypen analysiert (Kofod et
al. 1996). 50 YOder Kampagnenteilnehmer waren dort Eigenheimbesitzer, 41 ?io lebten in
eigenen Hausem auf dem Land und 33910der Teilnehmer in Mietwohnungen.

Die Ausstattungsrate rnit ESL war dementsprechend nach drei Kampagnenjahren bei den
Eigenheimbesitzem hoher (durchschnittlich 4,6 ESL pro Haushalt) als bei den Haushalten
in Mietwohnungen (durchschnittlich 4 ESL pro Haushalt).

6.3.3.2 Akzeptanz durch den Handel

Die Bereitschaft zur Teilnahme an entsprechenden Aktionen war beim Fachhandel hoch,
z. B. beteiligten sich in Freiburg viele Einzelhandler an der Aktion ,,Meister Lampe,,. Die
Handler berichteten positiv iiber zusatzliche Kunden, die durch die Aktion insbesondere
die Geschafte in der Innenstadt aufsuchten.

Auch in Hannover erklarten sich viele Handler bereit, Infomaterialien auszulegen und auf
das Prograrnm aufmerksam zu machen. Der Handel profitierte dort direkt von der Aktion,
da der Kunde fur den Erhalt einer Pramie eine Energiesparlampe gekauft haben musste.
Insbesondere der citynahe Einzelhandel unterstutzte die Aktion, indem er zur gleichen Zeit

25 ES wurden in drei Jahren Befragungen durchgefuhrt. Die Ergebnisse der einzelnen Jahre waren unterschiedlich und
fuhren zu den verschiedenen prozentualen Angaben.
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eine Fulle unterschiedlicher Sparlampen in einer Preisspanne von zumeist 10-15 DM an-
bot. Sowohl in der Werbung als such im Verkaufsgesprach wurde auf die Pramie der
Stadtwerke Hannover hingewiesen.

Wichtig fur die Beteiligung des Fachhandels war, class keine zusatzlichen burokratischen
Belastungen fi,irden Handel entstanden sind. Aus dem Fachhandel wird die These bestatigt,
class Verschenk- und Zuschussaktionen eine allgemeine Nachfrageerhohung nach ESL
auslosen. Allerdings kann dieser Effekt meist nicht mit genauen Statistiken aus dem Han-
del belegt werden.

Nicht bei allen Programmed wurde der Handel optimal einbezogen. In NRW ergab eine
Befragung des Handels zu der Aktion den Wunsch nach mehr Information (Ablauf und
Abrechnungsverfahren mit den EVU) sowie mehr Mitgestaltung durch den Fachhandel
(flexiblere Herstellerauswahl, Handlerlisten mit Handler abstimmen, mehr Werbung vor
Ort, gemeinsame Anzeigenschaltung). In Gebieten, wo der Handel nicht aktiv an der Akti-
on beteiligt wurde, kannten Iediglich 40 VOder Handler die Aktion.

Auch in Langenhagen ubte der Handel v.a. Kritik an der Inforrnationskampagne. Es be-
stand der Wunsch nach

● umfassenderen Inforrnationen uber tatsachliche Sparmoglichkeiten fur den Einzelnen

. einem anderen Titel fur die Aktion (,,Klimaschutzaktion”)

● mehr direkter Information.

Eine telefonische Nachbefragung beim Handel in Langenhagen ein halbes Jahr nach der
Aktion ergab keine durch den Handel beobachtete Umsatzsteigerung der ESL. Angesichts
des Marktumfangs und des geringen Preises der ESL ist allerdings such nicht unbedingt zu
erwafien, class sich ein tatsachlich verandertes Kaufverhalten in der subjektiven Beobach-
tung der Handler niederschlagt.

In einer vergleichenden Untersuchung wurde analysiert, wo die Kunden bevorzugt ESL
erwerben (siehe Tabelle 27, nach Kofod et al. 1996). Dabei wurde festgestellt, class in Zei-
ten ohne Aktionen und Kampagnen ESL bevorzugt in Supermarkten oder Baumiirkten er-
worben werden, da sie dort giinstiger sind, wahrend in Zeiten der Kampagnen ein Anstieg
in den Verkaufsstatten festzustellen ist, die sich an der Kampagne beteiligen, was v.a. auf
den Elektrofachhandel zutrifft.
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Tabelle 27: Verkauf von ESL - Anteil der Verkaufsstatten beim Erwerb von Energie-

sparlampen

Verkaufsort Danemark Deutschland

(Bremen)

Dezember 91 April 92 November 95 November 95

Baumarkte 13% 14% 16% 25%

Elektrofachhandel 49% 44% 27% 14%

Kaufhauser 3% 6% 3% 5%

Supermiirkte 28% 30% 32% 19%

Eisenwaren 26%

Andere 7% 6% 16% 10%

Quelle:Kofodet al. 1996

6.3.4 Wirkung der Lampenprogramme

6.3.4.1 Direkte Programmeffekte2h

Durch die ESL-Programme SO1ldie Hemmschwelle vor der Anschaffung der ersten ESL
iiberwunden werden. Die friiheste ESL-Aktion, die in diesen Vergleich aufgenommen wur-
de, ist die Klimaschutzaktion in Langenhagen. Dort gaben 64% der befragten Aktionsteil-
nehmer an, class sie zum ersten Mal Energiesparlampen gekauft hatten.

Bei der Befragung zur Aktion ,,Meister Lampe” in Freiburg, d.h. vier Jahre spater, lag der
Artteil der teilnehmenden Haushalte, die vor der Aktion keine ESL genutzt hatten, immer
noch bei 6270. Andere Aktionen erbrachten geringere Anteile der Erstnutzer von ESL unter
den Aktionsteilnehmern. Bei der Aktion ,,Helles NRW’ ergab die Auswertung eines Kurz-
fragebogens, den die Teilnehmer an der Aktion ausfullen mussten, class 49% der Teilneh-
mer zum ersten Mal eine ESL benutzten. Bei der Aktion der Stadtwerke Hannover ver-
wendeten 34910der Pramienbezieher zum ersten Mal eine Sparlampe.

Die Ergebnisse zeigen, class bei mindestens einem Drittel der teilnehmenden Haushalte bei
Lampenprogrammen die Hemmschwelle zur ersten Anschaffung uberwunden wird. Ein
optimales Marketing der Lampenprogramme sollte gerade diese Zielgruppe der Erstnutzer
schlie13en. Hier kann die Ausgestaltung des Freiburger Programms als Erfolg bewertet wer-
den, da es dort trotz einem mittlerweile hohen Bekanntheitsgrad der ESL und einem allge-
mein relativ hohen Umweltbewusstsein gelang, einen hohen Anteil an Erstnutzern zu er-
schlie13en.

Bei der Evaluierung von Lampenprogrammen werden unter den ,,Zusatzeffekten” diejeni -
gen Teilnehmer zusammengefasst, die sich ohne das Programm die Energiesparlampen
verrnutlich nicht gekauft hatten. 3070 der Teilnehmer hatten sich ohne die Aktion in NRW
keine ESL gekauft.

26
Zu den verschiedenen Prograrnmeffekten vgl. Tabelle 27 im Anhang



Oko-Institute.V. KlimagerechtesVerhalten
Freibur~.Darmstadt.Berlin 67 im BereichHaushalte

In Freiburg kam fiir 32% der Befragten der Ansto13 zum Kauf direkt und erstmals vom
Meister-Lampe-Programm. In Hannover gaben 27% der Teilnehmer an, class sie ohne das
Programm sicher oder wahrscheinlich keine ESL gekauft hatten. 38 % der Befragten konnte
dort nicht einschatzen, ob sie such ohne Pramienprogramm eine ESL gekauft hatten. Ca.
25% bis ein Drittel der Effekte der Lampenprogramme kann als tatsachliche Zusatzeffekte
betrachtet werden, d. h. class sich die Teilnehmer ohne Programm keine ESL gekauft hatten.

Ein weiterer Effekt der Lampenprogramme ist der sogenannte Vorzieheffekt, d. h. die Teil-
nehmer batten ihre Gluhlarnpen zu einem spateren Zeitpunkt durch ESL ersetzt, durch das
Programm wurde diese Handlung jedoch vorgezogen und damit zu einem friiheren Zeit-
punkt eine Einsparung erreicht. 41% der Teilnehmer in NRW hatten die ESL nicht zum
Zeitpunkt der Aktion, sondem erst spater gekauft. In Freiburg lag der Vorzieheffekt bei
insgesamt 24 Vo der Teilnehmer (14% kurzfristig, 10 YOIangfristig). Die Installation der
ESL wurde urn ca. 6 Monate vorgezogen. In Hannover wurde der Vorzieheffekt zusam-
menfassend auf ca. 30% geschatzt. 25 bis 40% des Effektes der Lampenprogramme kon-
nen nach diesen Untersuchungen als Vorzieheffekt bewertet werden, d. h. es kommt friiher
zu einer Stromeinsparung als ohne das Lampenprogramm.

Eine weitere Kategorie der Programmeffekte stellen die Mitnahmeeffekte alar, d.h. class die
Teilnehmer sich zum gleichen Zeitpunkt eine ESL gekauft hatten. Allerdings sind klar ab-
gegrenzte Daten hinsichtlich Vorzieheffekten und Mitnahmeeffekten bei Lampenpro-
grammen schwierig zu ermitteln, da die Teilnehmer haufig nur gefragt werden, ob sie sich
such ohne Programm eine ESL gekauft hiitten (so class die Aussage uber den Zeitpunkt
fehlt), oder die Teilnehmer angeben, class sie sich friiher oder spater eine ESL gekauft bat-
ten (was eine eindeutige Zuordnung zu den Effekten schwierig macht).

12% der Teilnehmer in NRW hatten sich such ohne die Aktion eine ESL gekauft (ESL-
Besitzer: 18%, Nicht-ESL-Besitze~ 590), wobei in NRW nicht nach dem Kaufzeitpunkt
gefragt wurde. In Freiburg wird der Mitnahmeeffekt auf 5 bis 10% geschatzt. Wesentlich
hohere Angaben zum Mitnahmeeffekt gaben Befragungen in Hannover. Rund 26% der
Aktionsteilnehmer hatten sich eine ESL such ohne das Programm zum gleichen Zeitpunkt
gekauft.

Die Mitnahmeeffekte scheinen unter den Nicht-Lampen-Besitzern deutlich geringer zu
sein, und eher im Bereich von 5 ‘ZOder Teilnehmer zu liegen, wahrend bei Haushalten, dle
schon ESL besitzen, die Mitnahmeeffekte deutlich hoher Iiegen und aufgrund der zitierten
Angaben auf 18 bis 25 Yogeschatzt werden konnen.

Neben Mhnahmeeffekten werden die Haushalte durch die Programme und den damit ver-
bundenen Werbeaktionen aber such Iangfristig - d.h. such nach Programrnende - angeregt,
ESL zu kaufen. Dem Programm muss daher noch eine Zusatzkaufquote nach Program-
mende zugerechnet werden, die z.T. in der Literatur such als ,,Mitgabe- oder Mitgeberef-
fekt” bezeichnet wird.

Durch diese Zusatzkaufquote ergibt sich ein deutlich hoherer Marktdurchdringungsgrades
durch das Programm, der ohne das Programm erst Jahre spater erreicht worden ware. In
Freiburg wurde die Zusatzkaufquote auf 20 YOgesch2itzt, d. h. ein Fiinftel der Teilnehmer
kauft such nach Programmende (ohne Pramie) eine ESL, die er ohne die Aktion nicht ge-
kauft hatte. In Hannover wurde die Zusatzkaufquote angesichts intensive Presseberichter-
stattung und ESL-Sonderangebote im Handel auf 40 Yogeschatzt.
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Bei der Betrachtung der Wirkungen der bisherigen Lampenprogramme spieh such der un-
terschiedliche Zeitpunkt der Programme eine Rolle. Bei den ersten Programmed waren
Energiesparlampen wesentlich weniger belcannt und es waren such weniger ESL in den
Haushalten installiert. Der Effekt, class Haushalte erstmalig ESL installieren, wird mit der
Zeit, d.h. mit zunehmender Marktdurchdringung sinken, wahrend die Mitnahmeeffekte der
Programme steigen werden.

Bei der Bewertung der Programmeffekte ist such die Frage von Bedeutung, ob die ge-
schenkte oder bezuschusste ESL uberhaupt direkt und sofort genutzt wird. Bei einer Befra-
gung nach der Verschenkaktion ,,Meister Lampe” in Freiburg gaben 83 % der Teilnehmer-
haushalte an, class sie die geschenkte Lampe bereits eingeschraubt hatten, 4% wollten dies
demnachst tun. D.h. ein Anteil von 13% der Haushalte verwendet die ESL erst zu einem
spateren Zeitpunkt, so class bier kein Vorzieheffekt stattfindet (Oko-Institut 1996).

6.3.4.2 Indirekte Programmeffekte

Zu den Zielsetzungen der Programme zur Forderung einer effizienten Beleuchtung zahlt
neben den direkten Einspareffekten die Iangfristige Verhaltensbeeinflussung. Hemmnisse
fi.irden Kauf von ESL sollen abgebaut werden, urn so langfristig deren Marktanteil deutlich
zu steigem. Die Verbraucher sollen au~erdem uber die Einspareffekte der ESL aufgeklart
werden.

Informationsstand hinsichtlich Einsparpotenzialen

InFreiburgwaren71 ?10der Haushalte mit der neuen ESL zufrieden. Bei der Aktion ,,Helles
NRW’ erwahnten die Kunden nach der Aktion positiv bei Befragungen:

. die Energieeinsparung durch ESL

● die lange Lebensdauer

● das geringere Aufheizen der ESL im Vergleich zu Gluhlampen

ESL wurden dort als sinnvoll angesehen, wo Licht lange brennt (mit negativem Effekt,
class man das Licht dann such brennen lassen kann).

Richtig informiert uber das Einsparpotenzial von ESL waren in Freiburg 38% der Teil-
nehmer der Aktion ,,Meister Lampe”. 16 Yo stufen das Sparpotenzial leicht niedriger ein.
9% lagen deutlich zu niedrig. 37% konnten es nicht einschatzen bzw. wussten es nicht
(Oko-Institut 1996). In Hannover war die Energieeinsparung, die mit Sparlampen erreicht
werden kann, funf Monate nach Beendigung des Programms mehr als der Halfte der be-
fragten Teilnehmer gut bekannt. 30 % der Teilnehmer war jedoch nicht in der Lage, den
prozentualen Wert der Einsparung zu beziffem (Stadtwerke Hannover AG 1998). In Saar-
briicken wurden ebenfalls Informationslucken der Kunden hinsichtlich des Einsparpotenzi-
als festgestellt (Kofod et al. 1996).

Mit den Lampenaktionen wird offensichtlich zwar generell vermittelt, class ESL Energie
einsparen, allerdings kann nur ein Anteil von ca. 40 YOder Teilnehmer direkt nach den Ak-
tionen das Einsparpotenzial quantitative korrekt einschatzen. Zwischen einem Drittel und
fast 50% der Teilnehmer kennen such nach den Kampagnen die Einsparung nicht genau.
Gesprache mit Institutionen und Organisationen, die Programme durchfiihren ergaben den
Hinweis, class eine Quantifizierung der Einsparungen in DM Stromkosten bei den Kunden
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wesentlich besser in Erinnerung blieb und sich als einpragsamer erwies als die Angabe der
Energieeinsparung.

Fur eine langfristige Wirkung der Programme und entsprechende Multiplikatorwirkungen
ist es von gro13er Bedeutung, class die entscheidende Information uber die Einsparung
moglichst klar und einpragsam vermittelt wird, da sonst die Gefahr besteht, class ohne Pro-
grammfortsetzung der Kaufanreiz schnell wieder verloren geht.

Hemmnisse fur den Einsatz von Energiesparlampen

Der Preis der ESL ist nach den meisten Befragungen das grofite Hemmnis, das die Kunden
vom Kauf abhalt. Die Lampenprogramme versuchen, durch Gutscheine und verschenkte
Lampen dieses Hemmnis zu umgehen, daher SOI1dieser Aspekt an dieser Stelle nicht naher
analysiert werden. Neben dem Preis gibt es noch eine Reihe weiterer Hernmnisse beim
Kauf von ESL. In diesem Abschnitt SO1lbeleuchtet werden, inwieweit die Lampenpro-
gramme diese Hemmnisse beeinflussen.

. Unpassende Leuchten, ESL passen nicht in alle Fassungen

In Freiburg gaben 53% der Teilnehmer an, class sie Lichtquellen besitzen, bei denen sich
ESL nicht einsetzen lassen. In Hannover gaben wesentlich weniger Teilnehmer, namlich
nur 13% an, class die erworbenen Lampen nicht in die vorhandenen Fassungen passen.

In Hannover wurde durch die Lampenaktion eine sehr hohe Anzahl von Erstnutzern er-
reicht, bei denen zu vermuten ist, class es auf jeden Fall Leuchten im Haushalt gibt, in wel-
chen ESL verwendet werden konnen. Die Bedeutung der unpassenden Leuchten steigt mit
zunehmendem Ausstattungsgrad mit ESL in den Haushalten. Leider Iiegen keine verglei-
chenden Untersuchungen hinsichtlich des durchschnittlichen Ausstattungsgrades aus den
beiden Stadten vor.

. Ktirzere Lebensdauer als von den Herstellern angegeben

Bei knapp 10% der Teilnehmem in Hannover gingen die gekauften Energiesparlampen
innerhalb des ersten halben Jahres kaputt. Dies lag vor allem an no-name-Produkten min-
derer Qualitat, zum Teil aber such durch unsachgema~er Behandlung. Die Teilnehmer las-
teten es den Stadtwerken als Programminitiatoren an, wenn eine billige Lampe kaputt ging.
Auch in NRW wurde die Erfahrung gemacht, class ESL viel schneller defekt waren als auf
den Packungen angegeben. Dies macht deutlich, class die Wahl qualitative hochwertiger
ESL fiir die Programme von hoher Bedeutung ist. Wenn die Programme dazu beitragen,
mincierwertigere no-name Produkte zu verbreiten, fuhrt dies eher dazu, class Kunden vom
Kauf von ESL abgeschreckt werden.

. Geringere Leuchtkraft/ Lichtausbeute als versprochen

Die Lichtausbeute der ESL Iiegt nur urn Faktor 4,5 hoher als die der Gliihlampen und nicht
urn den Faktor 5, wie es auf den Packungen angegeben ist. Der empfohlene Ersatz einer
60 W Lampe durch eine 11 W Lampe fuhrt daher zu geringen Einbut3en der Beleuchtungs-
st%ke. Au13erdem ist die Abstrahlcharaktet-istik von Energiesparlampen etwas anders als
bei Gluhlampen, was in bestimmten Leuchten wiederum zu Einbu13en der Beleuchtungs-
qualitat fiihren kann. Bei Verschenk- und Zuschussaktionen wurde von Kunden haufig
entsprechende Kritik an der Lichtausbeute geau13ert.

● Technische Kritikpunkte

I
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Weitere Kritikpunkte hinsichtlich der Technik bezogen sich auf die zu kalte Lichtfarbe und
dle :fehlende Dimm-Moglichkeit.

. Sonstige Kritikpunkte

Von Teilnehmern an den Lampenaktionen wurde such kritisiert, class

ESL als Sondermi.ill entsorgt werden mussen

ESL ,,krank” machen bzw. ungesund seien.

Insbesondere bei Programmen, wo bei der Verrnarktung neben dem Energiespareffekt such
auf die Entsorgungsmoglichkeiten fur ESL hingewiesen wurde, verschob sich die Wahr-
nehmung der Kunden zu den negativen Aspekten wie dem Quecksilbergehalt. Die Proble-
me wurden aber oft nicht mehr im Detail erinnert, sondern als allgemeine negative Ein-
schatzung (,,machen krank”) wiedergegeben. Marketingkampagnen fi.ir ESL sollten daher
nicht gleichzeitig auf Probleme hinweisen, da auf diese Weise der Programmeffekt unter-
laufen werden kann.

Dabei wird deutlich, class die Lampenaktionen durchaus such dazu beitragen konnen,
Hemmnisse gegenuber ESL zu verstarken. Besonders deutlich ist dies bei der Verteilung
von minderwertigen no-name Produkten. Aber such die Lichtqualitat, die nicht den Er-
wartungen der Teilnehmer entspricht, kann dazu fiihren, class kein anhaltender Kaufanreiz
fiir ESL entsteht.

In NRW wurden Haushalte, die in ESL-Besitzer und Nicht-ESL-Besitzer unterschieden
wurden, nach den fur sie bedeutenden Hemmnissen befragt (Tabelle 28). Fur die Haushalte
mit ESL war der Preis ein geringeres Hemmnis. Fi.ir sie spielte allerdings die in ihren Au-
gen mangelnde Lichtqualitat eine wesentlich gro13ere Rolle als fiir die Nicht-Lampen-
Besitzer.

Tabelle 28: Hemmnisse beim den Kauf von ESL bei der Aktion ,,Helles NRW”

Hoher Preis unpassende Leuch- Lichtqualitit Optik

ten

Haushalte ohne ESL 49% 4% 13%

Haushalte mit ESL 39?lo 4% 15% 18%

Quelle:MWMTV 1998

Bei einer Befragung in Sambriicken dominierte das Argument, class ESL nicht in die
Leuchten passen, in der ersten Wahrnehmung von ESL durch Nicht-ESL-Besitzer. Nach-
dem ESL ausprobiert wurden, wurde vor allem die unangenehme Lichtfarbe und das zu
schwache Licht bemangelt (Kofod et al. 1996). Die Kunden waren kaum uber die verschie-
denen verfiigbaren Lichtfarben oder die unterschiedlich verfiigbaren Designs der ESL in-
formiert.
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Einsatzorte der ESL

Fur die Bewertung der Stromeinspareffekte ist such von Bedeutung, in welchen Raumen
die neu erworbenen ESL installiert werden, weil davon die Nutzungsdauer und der Ein-
spareffekt abhangt. In einigen Programmed und Kampagnen ist dies untersucht worden.
Dies ist in Tabelle 3527 dargestellt. Die durchschnittliche jahrliche Nutzungsdauer der ESL
stellt eine empfindliche Gro13e dar bei der Berechnung des gesamten Einspareffektes, der
durch eine Aktion erreicht wird.

Die meisten Untersuchungen gehen bei der Berechnung der Einspareffekte von einer
durchschnittlichen Jahresnutzungsdauer der ESL von 1000 Stunden pro Jahr aus. Eine de-
tailliertere Erhebung in Langenhagen ergab eine durchschnittliche Nutzung von 1150 Stun-
den jahrlich. Die in Tabelle 35 dargestellten Ergebnisse der Aktion zeigen, class die durch
die Aktionen verteilten ESL tatsachlich in Raumen installiert werden, die eine hohe Nut-
zungsdauer aufweisen. Eine Befragung aus Bremen zeigt, class such nach einer Lampen-
kampagne und einem vergleichsweise sehr hohen Ausstattungsgrad mit ESL, die Raume
mit hohen Nutzungsdauerrt wie Wohnzimmer oder Kiiche bevorzugte Installationsorte fi.ir
weitere ESL bleiben.

6.3.5 Schlussfolgerungen

Die ESL-Aktionen und Kampagnen in den verschiedenen Stadten zur Forderung einer effi-
zienten Beleuchtung stie13en bisher auf eine sehr positive Resonanz und waren uberwie-
gend erfolgreich. Die Teilnahmerate lag erwartungsgemat3 bei den Aktionen hoher, wo
ESL verschenkt wurden als bei denen, wo diese nur bezuschusst wurden28.

Bei der Ausgestaltung von Beleuchtungsprogrammen sollten such Mengenrabatte einge-
plant werden bzw. versucht werden, die Haushalte dazu zu bringen, gleich mehrere ESL zu
erwerben29.

Bei den Aktionen ist eine einfache Abwicklung wichtig, wenn eine hohe Teilnahmerate
erreicht werden SOII.Einfache Vergabemodalitaten steigerten die Zahl der teilnehmenden
Haushalte urn mindestens 20%.

Von Bedeutung ist vor allem der Ausgabeort der Pramien. Mobile Ausgabestellen erhohen
die Teilnahme im Vergleich zu einzelnen Vergabestellen mit langen Anfahrtswegen erheb-
lich. Wichtig ist such, class geniigend Personal bei den Vergabestellen wahrend den Aktio-
nen zur Verfugung steht, da ansonsten der positive Imageeffekt deutlich beeintrachtigt
wird.

27

28

29

Tabelle 29 siehe Anhartg III

Bei den Verschenkaktionen wurden bis zu7’0%derHaushalteerreicht,bei GutscheinAtionen beteiligten sich ledig-
Iich 15 bis 30% der Haushalte. Wenn die Gutscheinvergabe noch an weitere Bedingungen gekniipft wurde, sank die
Teilnahmerate nochmals erheblich. Allerdings ergaben die Teilnehmerbefragungen bei den Larnpenaktionen such,
classdie Kunden mit einer eigenen finanziellen Beteiligung durchaus einverstanden sind. Eke Hohe der Eigenbeteili-
gung von ca. 10 DM pro Lampe wurde von den Befragten als akzeptable H6he eingeschatzt.

Eine hbhere prozentuale Bezuschussung, wenn gleich mehrere ESL erworben werden, wurde einerseits von teilneh-
menden Haushalten alssinnvoll eingeschatzt. Progr~e, die die Art der BezAlung beinflussten (Iangftistige Raten-
zah]ung ttber die Stromrechnung), ergaben classdie Kunden leichter zum Kauf mehrerer ESL bewegt werden kdnnen,
wenn sie nicht sofort die Gesarntsurmne bezahlen mussen.
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Bei cler Werbung fur ESL-Aktionen erzielen die Medien mit den grofiten Reichweiten such
die beste Aufmerksamkeit, d.h. Fernsehen, Radiospots sowie Anzeigen in Tageszeitun-
genqo. Die Ergebnisse der Aktionen zeigen, class bei mindestens einem Drittel der teilneh-
menden Haushalte die Hemmschwelle zur ersten Anschaffung uberwunden wird.

Hinsichtlich der Wirkungen von Lampenprogrammen wurde in Zusatzeffekte, Vorziehef-
fekte und Mitnahmeeffekte unterschieden. Ca. 25 % bis ein Drittel der Effekte der Lam-
penprogramme kann als tatsachlicher Zusatzeffekt betrachtet werden, d. h. class sich die
Teilnehmer ohne Programm keine ESL gekauft hatten. 25 bis 40% des Effektes der Lam-
penprogramme konnen nach der Auswertung verschiedener Untersuchungen als Vorziehef-
fekt bewertet werden, d. h. es kommt friiher zu einer Stromeinsparung als ohne das Lam-
penprogramm.

Die Mitnahmeeffekte, d.h. die Haushalte hatten sich such ohne Aktion zum gleichen Zeit-
punkt eine ESL gekauft, liegen unter den Nicht-Lampen-Besitzern deutlich niedriger im
Bereich von ca. 5% der Teilnehmer. Bei Haushalten, die schon ESL besitzen, sind Mit-
nahmeeffekte hoher und konnen aufgrund verschiedener Befragungen auf 18 bis 25% ge-
schatzt werden. Den Aktionen muss au13erdem eine Zusatzkaufquote nach Programmende
zugerechnet werden, worunter die Lampenkaufe erfasst werden, die langfristig durch die
Programme angesto13en werden, wenn es bereits keine Pramien mehr gibt. Die Schatzungen
der Zusatzquote schwanken zwischen 20% und 40 % der Teilnehmer, die zusatzlich nicht-
geforderte ESL kaufen.

Mit den Lampenaktionen wird zwar den Haushalten generell erfolgreich vermittelt, class
ESL Energie einsparen, allerdings kann nur ein Anteil von ca. 40V0 der Teilnehmer direkt
nach den Aktionen das Einsparpotenzial quantitative korrekt einschatzen. Zwischen einem
Drittel und fast 50% der Teilnehmer kennen such nach den Kampagnen die Einsparung
nicht genau.

Eine Quantifizierung der Einsparungen in DM Stromkosten bei den Kunden ist bei der
Verrnittlung der Einspareffekte wahrscheinlich wirksamer als die Angabe der Energieein-
sparung. Fur eine langfristige Wirkung der Programme, entsprechende Multiplikatorwir-
kungen ist es von grot3er Bedeutung, class die entscheidende Information uber die Einspa-
rung moglichst klar und einpragsam vermittelt wird, da sonst die Gefahr besteht, class ohne
Programmfortsetzung der Kaufanreiz schnell wieder verloren geht. Dies sollte bei der Pla-
nung und den Materialien fi.ir die Offentlichkeitsarbeit beriicksichtigt werden.

Die Auswertungen zeigen, class Programme such durchaus dazu beitragen konnen, Hemm-
nisse gegenuber ESL zu verstiirken. Besonders deutlich ist dies bei der Verteilung von
minderwertigen no-name Produkten, die hiiufig nur eine kurze Lebensdauer haben. Die
Verteilung solcher Produkte kann die Vorbehalte der Kunden erheblich steigern. Aber such
die mangelnde Lichtqualitat, die nicht den Erwartungen der Teilnehmer entspricht, kann
dazu fuhren, class kein anhaltender Kaufanreiz fur ESL entsteht.

Bei der Kommunikation von Lampenprogrammen sollte au~erdem vermieden werden,
gleichzeitig negative Aspekte wie den Quecksilbergehalt zu thematisieren, weil die Gefahr
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Plakate, Broschuren und Informationsbkitter gehen dagegen stark in der allgemeinen Werbeflut unter. Auch entspre-
chende Werbung im Fachhandel wird nur vergleichsweise wenig wahrgenommen. Beilagen zur Stromrechnung sind
jedoch eine weitere Moglichkeit der Werbung, die kostengunstiger als die Massenmedien sind, aber eine bessere
Aufmerksamkeit erzielt.
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besteht, class diese Probleme von den Rezipienten als wesentlich groBer eingeschatzt wer-
den als sie tatsachlich sind, und die negativen Meldungen deutlich die Information iiber
den positiven Einspareffekt uberlagern.

Der erstmalige Kontakt mit ESL und die Erreichung neuer Kauferschichten kann kunftig
weniger das Ziel von ESL-Aktionen sein, da diese inzwischen weitgehend bekannt sind. Im
Mittelpunkt der Kommunikation mussen daher andere Ziele stehen und es sollte versucht
werden, die Haushalte dazu zu bewegen, weitere ESL einzusetzen.

In den vergangenen Jahren wurden die ESL erheblich verbessert. Diese technischen Ver-
besserungen sind in der breiten Bevolkerung weitgehend unbekannt, Z. B. herrscht immer
noch die Meinung vor, class haufiges Ein- und Ausschaken den ESL schadet. ESL alterer
Produktionsart brauchten sehr Iange, bis sie die maximale Helligkeit erreichten, was inzwi-
schen deutlich verbessert wurde. Kunftige Programme sollten auf den beschriebenen Erfah-
rungen aufbauen, und such die Einspareffekte I&r (am besten in DM) beschreiben.

6.3.6 Akteure fi.ir Lampenprogramme

Fur zukiinftige Programme stellt sich vor allem die Frage nach den durchfiihrenden Akteu-
ren. Im Zuge der Liberalisierung des Strommarktes und sinkenden Strompreisen sinken
einerseits die Einspareffekte der Kunden durch die ESL, das weitaus gro13ere Problem ist
jedoch, class die Stadtwerke, die bisher gro8tenteils die Trager und Financiers entsprechen-
der Lampenprogramme waren, im Wettbewerbsmarkt wahrscheinlich deutlich weniger
bereit bzw. in der Lage sein werden, entsprechende Aktionen und Kampagnen zu finanzie-
ren.

Allerdings wird die Frage der dauerhaften Kundenbindung an die Energieversorgungsun-
ternehmen im liberalisierten Strommarkt von wesentlich hoherer Bedeutung sein als in der
Vergangenheit. In dieser Hinsicht eignen sich Lampenaktionen sehr gut, da sie eine sehr
positive Resonanz unter den Kunden hervorgerufen haben und zu einem positiven Image
der durchfiihrenden EVU beigetragen haben.

Auch Kommunen sind in der Vergangenheit als Akteure von Lampenprogrammen aufge-
treten. Im Gegensatz zu den EVU, konnten sie noch eine wesentlich hohere Glaubwurdig-
keit bei den Haushalten erreichen und scheinen im Hinblick auf die Akzeptanz und die
Beteiligung uberaus geeignete Akteure. Allerdings stellt sich angesichts knapper offentli-
cher Kassen such fiir die Kommunen und Gemeinden die Frage nach der Finanzierung ent-
sprechender Aktivitaten.

Neben weiteren Aktionen fiir die Haushalte erscheint jedoch such ein Dialog mit den Her-
stellern als wichtig hinsichtlich der weiteren Verbreitung der ESL bezogen auf

. die Verbesserung der Lichtfarben

. die Moglichkeiten zum Dimming und zum Anschluss an Bewegungsmelder

Hinsichtlich der Lichtausbeute sollten die Herstellerangaben auf den Lampenverpackungen
korrigiert werden.

—
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6.4 Programme zur Forderung von energieeffizienten Haushaltsgeraten
(Stadtwerkeprogramme)

In den vergangenen Jahren haben verschiedene Akteure Programme und Aktionen gestar-
tet, die zum Ziel batten, die Haushalte dazu zu bewegen, bei der Neuanschaffung von
Haushaltsgeraten die energieeffizientesten Gerate zu erwerben (Tabelle 29).

Die wichtigsten Akteure waren - wie bei den Lampenprogrammen - Energieversorgungs-

unternehmen (EVU), die im Rahmen von Demand-Side-Management-Programmen (DSM),
Least-Cost-Planning (LCP), Energiekonzepten und Klimaschutzprogrammen ihren Kunden
diese Unterstiitzung anboten.

Die Programme hatten folgende Zielsetzungen:

● Senkung des Energieverbrauch und der damit verbundenen COz-Emissionen

● Erhohung des Marktanteils der energiesparenden Gerate

● Information uber die Energieeinsparung

. Bekanntmachung des Energielabels fur Haushaltsgerate

. IForderung eines bewussten, effizienten und sparsamen Umgangs der Verbraucher mit
Energie

. IEtablierung von LCP in EVU.

Einige der ausgewerteten Programmed* zeigt die folgende Tabelle.
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lNach Sichtung und Auswertung der vorhandenen Unterlagen zeigte sich, class die Programrne im wesentlichen keine
das Verhaken adressierenden Elemente aufwiesen, bzw. wenn sie fit diesem Anspruch konzipiert wurden, der Ver-
haltensaspekt tatstichlich nur eine geringfugige Ro]]e spie]te. Allerdings so]]ten die in diesem Zusarmnenhang ge-
wonnenen Erkenntnisse der umfangreichen Evaluation nicht verloren gehen. AUSdiesem Grund werden dle ausflthr-
lichen Ergebnisse im Anhang dokumentiert. Der laufende Text zeigt uberblicksartig die verschiedenen Programrne
und weist auf verhaltensrelevante Ergebnisse bin.
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Tabelle 29: Ubersicht iiber Programme zur Forderung efizienter Haushaltsgerate in

privaten Haushalten in Deutschland

Durchfuhrende Programmtyp Zeitraum
Institution und Ort

Stadtwerke Hannover Pramienprogramm Ki.ihlen/Geftieren 1.4.96 bis 31.12.97

RWE Energie/KesS Pramienprogramm fiir Kiihl- und Oktober 1992
Gefriergerate, Waschmaschinen und bis Februar 1995

Geschirrspiiler

Stadtwerke Soest Pramienprogramm fur Kuhl- und 1.2.1994 bis
Gefriergerate, Waschmaschinen, 28.2.1995
Gasherde und Brennwertkessel

PreussenElektra/ Pramienprogramm fur Ktthl- und Februar bis
HASTRA Gefriergerate, Waschmaschinen, November 1994

Waschetrockner, Geschirrspuler,
Fernseher, Durchlauferhitzer und

Brennwertkessel

Stadtwerke Dortmund Anreize 1996-1999
Zuschussprogramm

Beratung

Hertener Stadtwer- Zuschussprogramme, Veranstaltun- 1991 Iaufend
ke/Energiekonzept 2000 gen, Sonderaktionen

Weiterbildung

QuelIe: Wuppertal-Institut,
~ko-Institut 1999

BEM 1996,BEM 1995,StadtwerkeHannover 1998,Wuppertal-Institut 1995,

6.4.1 Programmausgestaltung

Die Pramienprogramme bezuschussten energieeffiziente Haushaltsgerate mit einer Pramie
zwischen 50,00 und 100,00 DM (Tabelle 30). Verschiedene Aktionen wurden auflerdem
mit einem Zusatzanreiz wie der Ausgabe einer kostenlosen Energiesparlampe fiir Kunden
ausgestattet (bei PreussenElektra/ HASTRA und bei den Stadtwerke Hannover fiir Kunden,
die sich die energieeffizienteste Klasse A der Gerate kauften).
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Tabelle 30: Ubersicht iiber die Zuschusshohe bei Programmed zur Forderung efizienter

Haushaltsgerate

Programm Zuschusshohe

Stadtwerke Hannover Pramie von 50 DM fur Ki.ihl- und Gefriergerate der Effi-
zienzlclasse A und B, Kaufer eines A-Gerate bekamen zu-

satzlich Energiesparlampe geschenkt

RWE Energie/ KesS Pramie von 100 DM fur Kuhl-, und Gefriergerate, Wasch-
maschinen, Geschirrspuler

Dortmunder Energie- und Pramie von 50 DM fur Effizienzklasse B bis 1997, A 100
Wasserversorgung DM, ab September 97-M&z 98 Klasse A mit 120 DM plus
(DEW) ESL, ab April 1998:80 DM fur Kuhl-, und Gefriergerate

sowie Waschmaschinen und Geschirrspuler

PreussenElektra/ Pramie von 100 DM fur Kuhl- und Gefriergerate, 150 DM
HASTRA fi.irWaschmaschinen, 200 DM fiir Gasherde, 600 DM fur

Brennwertkessel, zusatzliches Geschenk von einer Energie-
sparlampe

Quelle: Wuppertal-Institut,BEM 1996,BEM 1995,StadtwerkeHannover1998,Oko-Institut1999

6.4.2 Akzeptanz durch die HaushaIte und Teilnahmequote

6.4.2.1 Ergebnisse der Pramienaktionen

Der vorzehige Ersatz von alten Geraten durch die Programme ist in der Regel nicht das
Ziel der Aktionen, da such mit der Herstellung und der Verschrottung Energie verbraucht
wird. Ein Pramienprogramm i.iber einen bestimmten Zeitraum kann daher immer nur den
Teil der Haushalte erreichen, der sich in diesem Zehraum sowieso ein neues Gerat ange-
schafft hatte.

Die Programme erzielten insgesamt eine sehr positive Resonanz. Einzeldaten zu den Teil-
nahmeraten und dem Umfang der Programme konnen Anhang III entnommen werden. Die
Kunden in Hannover lobten die Aktion, sowohl an den Infostanden als such schnftlich und
telefonisch, und die Aktion wurde als Imagegewinn der Stadtwerke bewertet. 86% der
Teilnehmer und 91% der Nicht-Teilnehmer des LCP-Feldversuchs von PreussenElektra/
HASTRA hielten das Zuschussprograrnrn fiir sehr wichtig.

Die Programmabwicklung ist ein wichtiger Faktor fur die Teilnahmequote. Je unkompli-
zierter die Verbraucher an die Zuschiisse gelangen konnten, desto mehr nahmen an den
Programmed teil. In Anhang III sind Erfahrungen bei der organisatorischen Abwicklung
der Programme zusammengestellt.

6.4.2.2 Konzeption der Werbung

Bezuglich der Konzeption der Werbematerialien ergaben die Aktionen einige wichtige
Hinweise. Die Begriffe ,,Kilowattstunden” und ,,Kilowatt” sind fur die meisten Verbrau-
cher und Verbraucherinnen nicht anschaulich. Die relativ kleinen Zahlenwerte bei der An-



Oko-Institute.V. KlimagereehtesVerhalten
Freiburg,Darmstadt,Berlin 77 im BereichHaushalte

gabe von Normverbrauchswerten von Haushaltsgeraten machen die Einsparpotenziale
nicht deutlich. Von den Verbrauchern und Verbraucherinnen werden Angaben in Strom-
kosten pro Jahr oder pro 10 Jahren gewiinscht. Die Kaufer der energiesparenden Gerate
wussten mit den Begriffen ,,EU-Effizienzklasse A“ oder ,,EU-Effizienzklasse B“ wenig
anzufangen. Die Kaufer haben sich vor allem auf die Informationen durch die Handler ge-
stutzt. Dieses Ergebnis der Stadtwerke Hannover kann jedoch such mit der zum Zeitpunkt
der Aktion relativ neuen Einfuhrung des EU-Labels zusammenhangen. Nahere Informatio-
nen zu den Werbeaktivitaten fur die Programme finden sich in Anhang III.

6.4.3 Einfluss auf das Verbraucherverhalten

Die Priimienprogramme konnen theoretisch drei verschiedene Effekte hinsichtlich der Ver-
haltenspraktiken haben:

. Das Bewusstsein, ein energiesparendes Gerat zu haben, kann zu sorgloserem Umgang
damit fiihren (,,Rebound-Effekt”)

. Das Programm und die Informationen konnen zu einer bewussteren Geratenutzung
motivieren (,,Spillover-Effekt”)

. Die Verbraucher konnen die Pramie dazu nutzen, gro13ere Gerate mit hoherem
Verbrauch zu finanzieren (,,Snapback-Effekt”, v.a. bei Kuhl- und Gefriergeraten rele-
vant).

Die bisherigen Evaluierungen haben die spillover- oder rebound-Effekte nicht detailliert
untersucht, so class hierzu keine Bewertung erfolgen kann.

Bei der KesS-Aktion wurden die Teilnehmer such zu ihrem Energiesparverhalten befragt.
Insgesamt gaben die Teilnehmer an, class sie durch die 100-DM-Pramie such generell
stromsparender geworden seien. Rund 57% der Befragten nutzen die Stromspar-
Moglichkeiten an den Haushaltsgeraten nach dem Neukauf haufiger. Der Vorwaschgang
bzw. das Vorspiilprogramm werden nicht mehr so haufig genutzt. Rund 16 % der Befragten
haben ihr Gefriergerat umgestellt, und es steht jetzt in einem kiihleren Raum. Bei den Ku-
chenkaufem – so die Selbstangabe - wurden die Herde vom Ki.ihlschrank weggeriickt. Al-
lerdings ist es schwietig zu entscheiden, ob diese Selbsteinschatzung tatsachlich stimmt
und eine entsprechende Verhakensanderung eingetreten ist.

Sowohl in Hannover als such beim KesS-Programm der RWE Energie wurde festgestellt,
class die Pramie eine Art Label-Funktion ubemimmt, d.h. die Kaufer setzen den Bezug der
Pramie rnit der Information ,,energiesparendes Gerat” gleich, und es kommt zu einer Seg-
mentierung des Marktes in einen Teil der pramierten energiesparenden Gerate und einen
anderen Teil der nicht pramierten Gerate mit hohem Verbrauch. Gleichzeitig sahen die
Kunden das Kriterium ,,Energieeinsparung” erreicht, wenn die Gerate in der Forderung
Iagen und es wurde innerhalb der pramierten Gerate nicht weiter differenziert.

Die Evaluierung des KesS-Programmed et-gab, class der Energieverbrauch bei den unter-
schiedlichen Geratekategorien eine unterschiedliche Bedeutung hat. 79 % der Kaufer
nannten den Energieverbrauch bei Gefriergeraten einen wichtigen Grund bei der Geratean-
schaffung, bei den Ki,ihlschranken war der Energieverbrauch fi-ir 63% wichtig, bei Ge-
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schirrspiilmaschinen hingegen nur fiir 48 V032.Die Verkaufer gaben in einer Befragung im

Rahmen des KesS-Programms an, class der Stromverbrauch als Entscheidungskriterium fur
den Geratekauf an Bedeutung gewonnen habe. Sie sahen au13erdem einen Trend zu sparsa-
meren Geraten, vor allem bei Kuhlgeraten, allerdings bliebe der Preis das wichtigste Krite-
rium.

Bei den Kunden der Pramienprogramme ist jedoch kaum bekannt, wie hoch die Ersparnis
durch das effizientere Gerat tatsachlich ist und der aktuelle Neukauf wurde trotz Pramien-
programm nicht mit einem vergro~erten Wissenstand iiber den Stromverbrauch der wei~e
Ware-Gerate verbunden. Insbesondere der Zusammenhang zu geringeren Stromkosten und
jahrlichen Erspamissen wird von den Kaufern kaum wahrgenommen. Der Stromverbrauch
konnte nur von ca. einem Drittel der Teilnehmer geschatzt werden. Meist unterschatzten
die Kunden den Stromverbrauch.

Die Wirkung der Sparprogrammen der Gerate (z.B. Wasch- und Spiilmaschinen) wurde
dagegen iiberwiegend wesentlich zu positiv eingeschatzt. Den Kunden war such nicht ge-
nau klar, wofiir die Pramie genau gewahrt wurde, zum Teil wurde der sparsame Strom-
verbrauch genannt, zum Teil aber such andere Umweltaspekte wie FCKW-Freiheit oder
ein geringer Wasserverbrauch.

Durch die 100 DM-Pramie im KesS-Programm wurden die Kunden nicht angeregt, noch
effizientere Gerate zu kaufen als sie ursprunglich wollten, sondem sie haben das zusatzli-
che Geld eher in zusatzliche Funktionen und komfortablere Gerate investiert. Die befragten
Teilnehmer schlugen vor, den Gerateverbrauch pro Jahr auf den Geraten anzubringen.

Im LCP-Feldversuch von PreussenE1ektra/ HASTRA kontaktierten zwar viele Teilnehmer
die Beratungsstellen telefonisch, urn Auskunft tiber die Pramienberechnung zu erhalten,
allerdings blieb die persthliche Beratung der Aktionsteilnehmer weit hinter den Erwartun-
gender Energieversorger zuriick.

Die Pramienprogramme sollten besser und verstarkt zur Informationsvermittlung uber e-
nergiesparendes Verhalten genutzt werden. Beim Neukauf eines Gerates besteht eine Mog-
lichkeit, durch das Beratungsgesprach such das zukunftige Nutzungsverhalten zu beein-
flussen. Diese Gelegenheit wurde – so zeigt die Auswertung - jedoch versaumt,

6.4.4 Schlussfolgerungen

Geeignete Geratekategorien

Die Pramienprogramme sind fur die verschiedenen Geratekategorien unterschiedlich gut
geeignet. Nur bei Kuhl- und Gefrierschranken ist die Einsparung zwischen verschiedenen
Geratetypen so hoch, class eine entsprechende Pramienaktion sinnvoll durchfuhrbar und zu
rechtfertigen ist. Bei den anderen Geratekategorien wie z. B. Geschirrspulmaschinen unter-
scheiden sich die Energieverbrauche der verschiedenen Typen nicht ausreichend. Dies kann
sich im Laufe der Zeit such fiir Kuhlschranke und Gefrierschranke andem, wenn Modelle
mit hohen Verbrauchen aus dem Programm der Hersteller genommen werden. Hier sind
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Die Kaufer bezogen sich dabei aber v.a. auf die Erftillung der Priirnienauszahlung und nicht auf den tatsachlichen
Stromverbrauch. Bei den Kunden der Priirnienprogramrne ist kaum bekarmt, wie hoch die Erspamis durch das effi-
zientere Geriit tats~chlich ist und der aktuelle Neukauf wurde trotz Priirnienprogramrn nicht mit einem vergro13erten
Wlssenstand iiber den Stromverbrauch der wei13eWare-Gerate verbunden.
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kontinuierliche Analysen des Gerateverbrauchs notwendig, urn die richtigen Gerate fur die
Forderung zu bestimmen, was durch das EU-Verbrauchslabel jedoch in der praktischen
Durchfuhrung erleichtert wurde.

Bei der Forderung von Geratekategorien muss aufierdem beachtet werden, class diese unter-
schiedlichen Trends und Kaufkriterien unterliegen. Die Handler geben z. B. an, class bei
Waschmaschinen die Marke als wichtigstes Kriterium weiterhin dominiert. Dies wiirde
daftir sprechen, class entsprechende Selbstverpflichtungen der Markenhersteller zu sparsa-
men Geraten moglicherweise wirksamer sind als Aktionen auf Seiten der Verbraucher.

Zusammenhang zwischen Pramienaktionen ftir wei$e Ware und Nutzerverhalten

Praktisch bei allen Priimienaktionen fehlte eine umfassende AufkEirung i.iber das richtige
Nutzungsverhalten der Gerate. Auch das Wissen uber den Stromverbrauch der entspre-
chenden Gerate oder die durch die Gerate verursachten Energiekosten wurden praktisch
nicht erhoht. Befragungen zeigten such, class die Wirkungen der Sparprogramme als zu
positiv eingeschatzt werden. Das bedeutet, class die Priimienaktionen such nur in geringem
Ma13zu verandertem Verbrauchsverhalten fiihren werden.

Gerateneukaufe bieten theoretisch eine sehr gute Gelegenheit ein neues Nutzungsverhalten
zu etablieren. Wenn dieses erst zur Gewohnheit geworden ist, ist es nur noch schwer zu
beeinflussen. Aut3erdem sind die Verbraucher zum Zeitpunkt des Neuerwerbs an einer
,,richtigen” Bedienung des neuen Gerates interessiert. Vor diesem Hintergrund ist es be-
sonders bedauerlich, class im Rahmen der Prtiienprogramme in diese Hinsicht nicht bes-
ser informiert wurde.

Beim KesS-Programm gelang den Beratern mit ca. 20% der Kunden aktiv ein Gesprach
uber die Sparmoglichkeiten der Gerate oder iiber andere Energiesparthemen. Der Anteil der
beratungswilligen Kunden schwankte zwischen den Beratungsstellen zwischen 10 und
40%. Ca. 80% der Kunden wollten in den Beratungszentren lediglich ihr Geld abholen.
Ein wirkliches Gesprach ergab sich aber nur in rund 10% der Auszahlungsfalle, weil teil-
weise such der Berater zu wenig Zeit hatten. Der Gang der Kunden zum Beratungszentrum
hatte wesentlich besser fur weitere Beratungsaktivitaten genutzt werden konnen, wenn in
den Beratungsstellen ein Angebot vorhanden gewesen wiire, das auf die Pramie aufgebaut
hatte. Parallel stattfindende Ausstellungen , z. B. Leuchtenausstellungen oder Informati-
onstafeln bringen dle Kunden dazu, langer in der Beratungsstelle zu verweilen.

Eine Moglichkeit der Beeinflussung des Verbraucherverhaltens beim Neukauf sind die
Bedienungsanleitung der Gerate. Es liegen bisher keine umfassenden Auswertungen vor,
inwieweit die Bedienungsanleitungen eine energiesparende Nutzung der Gerate fordem.
Vor allem die Verstandlichkeit der Hinweise ist angesichts der Kenntnisse der Nutzer zu
bezweifeln. Die Hinweise zur Beladung beziehen sich z.B. auf unterschiedliche Kilo-
grammangaben fur verschiedene Waschprogramme. Die wenigsten Verbraucher werden
wohl die Einftillmenge vor Beladung abwiegen, so class bier kaum ein Bezug zum eigenen
Verhalten festgestellt werden kann. Die Angaben sind mit den Verbrauchen in kWh zwar
mittlerweile in den Bedienungsanleitungen vorhanden, auf diese Weise aber fi.ir die
Verbraucher schwer zu verstehen.

Bedeutung der Cooperation mit dem Handel

Bei den Pramienaktionen wurde deutlich, class diejenigen Aktionen am erfolgreichsten wa-
ren, die eine umfassende Cooperation fit dem Iokalen Handel eingegangen waren, da der
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Handel eine sehr grofie Bedeutung fiir die Kaufentscheidung hat. Gleichzeitig ist aber gera-
de beim Verkaufspersonal haufig nur ein unzureichendes Wissen uber den Energie-
verbrauch der Gerate vorhanden. Dieser Mangel an Information beim Verkaufspersonal
trifft erst recht auf die Auswirkungen des Nutzerverhaltens auf den Energieverbrauch ZU.

Der Ruckgang des Fachhandels zugunsten gro13er Ketten fiihrt in Zukunft zu einem weite-
ren Ruckgang der intensive Beratung, was die richtige Geratenutzung betrifft. Eine gute
Beratung durch den Handel konnte unterstutzt werden, indem den Verkaufem vergleichen-
de Listen ,,ihrer” Modelle mit Daten zum Energieverbrauch von Energieberatungsstellen
zur Verfugung gestellt werden. Diese Information sollte in einer einfachen, fiir die Ver-
kaufsgesprache nutzbaren Form aufgearbeitet werden. Fur den Handel konnten moglicher-
weise zusatzliche kurze Infobroschuren entwickelt werden, die in einer sehr einfachen
Weise die entsprechenden Zusammenhange erkkiren und die v.a. in Ketten oder gro13eren
Miirkten fiir die Kunden frei verfugbar aufgestellt werden.

Der gro~en Rolle des Handels kann durch die Beratung in Energieberatungsstellen kaum
etwas entgegen gesetzt werden. Zum einen halten die Verbraucher die bei den Beratungs-
stellen erhaltlichen Informationen nur fur bedingt geeignet, weil sie sich nicht sicher sind,
class sie im Handel such tatsachlich die Gerate bekommen, die ihnen von der Energiebera-
tung empfohlen wurden. Zum anderen sind die Energieberatungsstellen der Energieversor-
ger haufig nicht bekannt, schlecht erreichbar oder unattraktiv ausgestattet, wie die meisten
Evaluierungen der Priimienprogramme feststellten, so class zahlreiche Hemmnisse beste-
hen, diese aufzusuchen. Bei Ersatzbeschaffung von Geraten kommt au13erdem hinzu, class
die Verbraucher haufig sehr schnell ein Ersatzgerat wollen und daher nicht noch eine
zweite, zusatzliche Institution neben dem Handel aufsuchen wollen. In der Zukunft sollte
daher ein wesentlich gro8erer Schwerpunkt auf die Rolle des Handels gelegt werden.

Eine besondere Zielgruppe im Bereich des Handels stellen die Hersteller und Handler von
Einbaukiichen alar. Bei den Pramienprogrammen wurden bier erhebliche Defizite festge-
stellt. Angesichts der hohen Ausgaben und der intensiveren Beratung beim Ktichenkauf
soilte dieser Zielgmppe eine hohere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Auf die Bewertung der Wirksamkeit der verschiedenen Werbemittel zeigt, class eine Wer-
bung im Fachhandel erfolgversprechender ist als Aktivitaten, die den Handel nicht einge-
bunden haben. Bezi,iglich der Konzeption der Werbematerialien ergaben die Aktionen eini-
ge wichtige Hinweise.

Die Begriffe ,,Kilowattstunden” und ,,Kilowatt” sind fur die meisten Verbraucher und
Verbraucherinnen nicht anschaulich. Die relativ kleinen Zahlenwerte bei der Angabe von
Normverbrauchswerten von Haushaltsgeraten machen die Einsparpotenziale nicht deutlich.

Von den Verbrauchem und Verbraucherinnen werden Angaben in Stromkosten pro Jahr
oder pro 10 Jahren gewunscht.

Die Labelfunktion, die Pramienprogramme in der Vergangenheit iibemahmen, ist in der
Gegenwart und der Zukunft nicht mehr notwendig, da inzwischen das EU-Label zur Kenn-
zeichnung des Energieverbrauchs der Gerate eingefiihrt wurde. Das Label hat den Vorteil,
class es dauerhafte Effekte erzielt, wahrend die Pramienprogramme nur zeitlich befristet
wirken.
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6.4.5 Akteure fur Programme

Ebenso wie bei den Energiesparlampenaktionen ist die Zukunft der Pramienprogramme fur
Haushaltsgerate angesichts der Liberalisiemng des Energiemarktes ungewiss. Die bisheri-
gen Akteure waren v.a. Energieversorgungsunternehmen, die ihren ,,Stammkunden” zu-
satzliche Dienstleistungen anboten, die iiber erhohte Strompreise refinanziert werden
konnten. Nachdem diese Refinanzierungsmoglichkeit im liberalisierten Markt wegfallt,
wird such das Interesse der Energieversorger an vergleichbaren LCP-Aktionen sinken. Die
verstarkte Notwendigkeit der Kundenbindung konnte ein Motiv fur weitere Aktionen in der
Zukunft sein, allerdings zeigt gerade die grolhe Aktion KesS der RWE Energie, class der
positive Imageeffekt relativ begrenzt ist, und sich schnell eine Art Anspruchsdenken der
Kunden entwickelte.

Die Beratungsstellen konnten nicht sagen, wie gro13 die Anreizwirkung der Priimie war,
welchen Anteil der vorhandene Trend zum umweltgerechten Haushaltsgerat hat und wel-
chen Anteil die Beratung des Handels hatte. Die Beratungsstellen geben an, class nach ihrer
Meinung technische Eigenschaften wie die Verbrauchskosten nur fiir 10 bis 20% der Kau-
fer wirklich entscheidungsrelevant sind.

Die Motivation der Berater ist durch die Pramienaktion erheblich gestiegen. Die Beratung
ist dadurch nicht Ianger etwas, das sie den Kunden aufdrangen mussen, sondern die Kun-
den kommen nun aktiv in die Beratungszentren. Allerdings waren die Beratungsstellen auf
den Ansturm durch das Pramienprogramm nicht vorbereitet

6.5 Programme nit Riickmeldung (Feedback) uber Energieverbrauche

Ruckmeldung oder Feedback uber den Energie- oder den Stromverbrauch adressieren das
Problem des Fehlens einer kognitiven oder finanziellen Ri.ickmeldung hinsichtlich der ver-
brauchten Energiemenge. Verschiedene Faktoren wirken gleichzeitig einem Bewusstsein
iiber den realen Energieverbrauch entgegen:

. Es wird nicht taglich, wochentlich oder monatlich fur den Strom bezaldt, sondem meist
in Abschlagszahlungen einmal jlihrlich.

. Strom wird erst nach erfolgtem Verbrauch bezahlt und nicht eine bestimmte Menge
gekauft, die dann verbraucht wird. Daher gibt es praktisch keinerlei finanzielle Ruck-
meldung hinsichtlich der Verbrauchsgewohnheiten.

● Strom hat kein Gewicht, kein Volumen und ist nicht sichtbar, d. h. wir haben kein Ma13
dafur ,,wieviel noch da ist, und wieviel schon verbraucht wurde”, wie beispielsweise
friiher beim Kohleverbrauch.

Eine bessere Information und eine bessere Ruckmeldung uber den tatsachlichen Verbrauch
und die tatsachlichen Kosten scheint daher ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor fur ener-
gieeffizientes Verhalten des Verbraucher zu sein. Hinsichtlich des Feedbacks konnen ver-
schiedene Formen der Riickrneldung unterschieden werden:

● historisches Feedback, d. h. der Vergleich des aktuellefi Verbrauchs mit der gleichen
Periode im Vorjahr bzw. mit mehreren Vorjahreswerten.

● normative Feedback, das den Energieverbrauch eines Haushalts mit vergleichbaren
anderen Haushalten vergleicht.
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. Feedback im Hinblick auf die einzelnen Verbrauchsanwendungen oder Bediirfnisfelder
des Haushaltes.

Feedback oder Ruckrneldung ist daher eine vielversprechende Einzelma13nahme, weil
gleichzeitig das Bewusstsein erhoht wird, Lerneffekte erfahrbar gemacht werden und die
Komumenten die Folgen ihrer Verhaltensanderungen direkt testen konnen. Erfahrungen
mit Feedback-Aktivitaten liegen vor allem aus dem europaischen Ausland vor wie nachfol-
gende Beispiele zeigen.

6.5.1 Feedback mit Stromrechnungen in Norwegen

In Norwegen fanden verschiedene Aktivitaten zu verbessertem Feedback statt. Vorherr-
schend war dort ein ahnliches Abrechnungssystem wie in der Bundesrepublik mit mehr-
mals jahrlichen Vorauszahlungen und einer Gesamtabrechnung jahrlich.

1989 wurde in Oslo und Helsinki der erste Versuch gestartet, das Energiesparpotenzial von
historischem Feedback zu testen (Wilhite et al. 1999). 2300 Haushalte wurden insgesamt in
dieses Experiment einbezogen. Ein Teil der Haushalte bekam alle 60 Tage eine graphische
Darstellung ihres Energieverbrauchs im Vergleich zur Vorjahresperiode (klimabereinigte
Daten). Bei einem Teil der Haushalte enthielt die Rechnung auf3erdem Energiespartipps.
Die Aktion wurde hinsichtlich der Verbrauchsdaten ausgewertet und anschlie13end wurden
Teilnehmerbefragungen durchgefiihrt. Die Haushalte mit den neuen Feedback-Rechnungen
sparten im Vergleich zu der Kontrollgruppe 10% Strom ein. Diese Einsparung blieb kon-
stant uber die dreijahrige Versuchsdauer erhalten.

Die Verbraucher gaben an, class sie die Rechnung nun hiiufiger und sorgfakiger lesen wur-
den und diese besser verstandlich sei. Die neue Art der Rechnung hatte eine sehr positive
Resonanz und 80% der Verbraucher wollten in Zukunft Iieber die neue Art der Rechnung
erhalten. Eine deutlicherer Einspareffekt bei der Gruppe, die zusatzliche Energiespartipps
erhielt, war nicht festzustellen.

1995 entschlossen sich vier Stromversorgungsunternehmen in Norwegen, das historische
Feedback fiir ihre Kunden aufzugreifen. Von den vier Energieversorgern setzte allerdings
nur Stavanger Energi die Idee fiir 2000 Haushaltskunden tatsachlich urn (Wilhite et al.
1999). Die Kunden erhielten alle 60 Tage eine Rechnung mit dem Vorjahresvergleich, die
auf Zahlerablesungen der Kunden selbst basierten. Auch bei diesem zweiten Versuch war
die Reaktion der Verbraucher sehr positiv. Insgesamt sank der Energieverbrauch der teil-
nehmenden Haushalte urn 4% uber die nachsten zwei Jahre, wtihrend der gesamte Strom-
verbrauch der privaten Haushalte urn 4 % anstieg. Bei Befragungen gaben die Haushalte an,
class sie aufgrund der Ma13nahme nun ihre Zimrnertemperatur wahrend der Nacht (8% der
Haushalte) oder Zeiten der Abwesenheit (6% der Haushalte) absenken wiirden. Aufgrund
der sehr guten Akzeptanz der neuen Rechnungen fuhrte Stavanger Energi diesen Rech-
nungstyp 1997 fiir 25.000 Kunden und 1998 fur alle Haushaltskunden ein. Das Versor-
gungsuntemehmen begleitete diese Einfuhrung mit einer umfassenden Kampagne, die die
Veranderungen, die neue Lesart der Rechnungen und die Hintergrtinde erklarte. Die Um-
stellung wurde von Umweltverbanden und Verbraucherverbanden unterstutzt. Nach den
Erfahrungen von Stavanger beschloss NVE, die norwegische Behorde fiir Wasser und E-
nergie, diese Art der Rechnungsstellung fiir alle Energieversorgungsuntemehmen ver-
pflichtend einzufuhren.
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Eine erneute Umfrage nach dieser Breitenumsetzung zeigte, class 90 % der Verbraucher mit
der neuartigen Rechnung einverstanden sind, und class 91% die zusatzliche Arbeit der
Stromablesung fi.ir dieses Ergebnis fiir gerechtfertigt halt. 27 YOder Verbraucher gaben an,
class ihr Energieverbrauch wahrend der Ietzten zwei Jahre gesunken ist, bei 54% ist er
gleich geblieben und bei 11% gestiegen. Die Befragungen und Interviews ergaben in eini-
gen Bereichen deutliche Verhaltensveranderungen:

Der Anteil der Haushalte, der die Temperature im Wohnzimmer an Winterabenden auf unter
20”C einstellt, ist von 7 auf 22 % gestiegen. Der Anteil der Haushalte, der die Heizung bei
Abwesenheit abdreht, stieg von 71% im Jahr 1995 auf 82% im Jahr 1998. Die Einsparun-
gen und Effekte durch das Feedback der Stromrechnungen konnen in Norwegen hoher sein
als in anderen Landem, da dort die meisten Haushalte mit elektrischen Heizungen ausges-
tattet sind. Allerdings konnte das System such auf Heizkostenabrechnungen ubertragen
werden.

In einem anderen Versuch wurde in Norwegen das normative Feedback getestet. Dabei
wurde untersucht, ob die Verbraucher an dieser Art des Feedback iiberhaupt interessiert
sind, ob die Informationen genutzt werden und das Einsparbewusstsein erhoht wird. Au-
fierdem sollten die praktischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung getestet werden. Beim
normative Vergleich miissen zuerst die Haushaltstypen definiert werden, die innerhalb
einer Gruppe miteinander verglichen werden konnen. In Norwegen wurden folgende Krite-
rien fi.ir die Bildung von Vergleichsgruppen herangezogen:

. Zahl der Haushaltsmitglieder

. Art des Hauses (Einfamilien-, Reihen-, Mehrfamilienhaus, grot3e Mehrfamilienhauser)

. Wohnflache

. Nutzung einer Elektroheizung

. Hei8wasserbereitung mit oder ohne Strom

Die Rechnungen stellten den niedrigsten und den hochsten Verbrauch innerhalb einer Ver-
gleichsgruppe, den Durchschnittsverbrauch der gesamten Gruppe und den Verbrauch des
Einzelhaushaltes alar.

Am anschlie13enden Versuch nahmen 2000 Haushalte teil. ~er 9590 der getesteten Haus-
halte wollten nach der ersten Rechnung weiterhin Rechnungen dieser Art erhalten. Zwei
Drittel der Verbraucher wollten diese Art der Information gerne alle 60 Tage mit ihrer
Strornrechnung erhalten, das restliche Drittel nur einmal im Jahr.

Mit Hilfe von Fragebogen zur Stromverwendung in den Haushalten, wurde im norwegi-
schen Versuch den Haushalten eine Rechnung zur Verfugung gestellt, die darstellt, wie
sich der Energieverbrauch auf die verschiedenen Verwendungsbereiche aufteilt. Damit
sollten die Verbraucher auf die wichtigen Stromverbraucher im Haushalt wie die elektri-
sche Warmwasserbereitung oder Stromheizung aufmerksam gemacht werden. Auch bier
wollten 95 Yo der Verbraucher diese Art der Information weiterhin erhalten, und es gab we-
nige Verstandnisprobleme. Die Halfte der Teilnehmer bevorzugte die Zusendung der In-
formationen zusammen mit jeder Rechnung, die andere Halfte nur einmal jahrlich. 20%
der Haushalte waren such daran interessiert, diese Information iiber das Internet zu erhal-
ten.
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In Norwegen betrug der Gesamteffekt der Energieeinsparung in den ersten Jahren des
Feedbacks 870 und fiel dann auf 4 Yoim Vergleich zur Einsparung in Durchschnittshaus-
halten.

6.5.2 Feedback mit Stromrechnungen in Finnland

ln eiiner finnischen Untersuchung wurde der Einfluss einer Ruckmeldung uber den Ener-
gieverbrauch und von begleitenden Materialien zur Energiesparberatung getestet (Haakana
et al. 1997). In die Untersuchung wurde sowohl der Verbrauch an Fernwiirme als such der
Stromverbrauch einbezogen.

Es wurden 123 Haushalte in Einfamilienhausem ausgewahlt, die vergleichbare Haushalts-
gro13en, Verbrauchsgewohnheiten, Gerateausstattungen und Einstellungen aufwiesen. Diese
Haushalte erhielten sowohl einen Vergleich ihres Energieverbrauchs mit anderen Haushal-
ten als such -in einer zweiten Phase der Untersuchung - Materialien zur Energieberatung.

Die Vergleichsgruppe, die weder die Riickrneldung noch die Energieberatungsmaterialien
erhielt, umfasste 650 Haushalte fiir den Femwiirrneverbrauch und 360 Haushalte fur den
Strornverbrauch. Allen Haushalten wurde monatlich ein Formular zugesandt, in welchem
sie die Zahlerstande dokumentieren mussten. Die Untersuchung wurde im Zeitraum von
Dezember 1993 bis August 1995 durchgefuhrt. Die durchgeftihrten Ma13nahmen wurden
mit den Haushalten abgestimmt. 83 YO der Haushalte wollte einen Vergleich ihres Energie-
verbrauchs mit anderen vergleichbaren Hausem. Dariiber hinaus sollte der errnittelte Ener-
gieverbrauch such in Kosten ubersetzt dargestellt werden. Es wurden zielgruppenbezogene
Informationsmaterialien fiir den Bereich der Raumwarme und zum Stromverbrauch zur
Verfugung gestellt. Diese Materialien wurden entsprechend der Wunsche der Haushalte
verteilt. Die teilnehmenden Haushalte wurden au13erdem nach der Veranderung ihrer Ge-
wohnheiten befragt.

Der Heizenergieverbrauch sank im Untersuchungszeitraum bei den beteiligten Haushalten
um 69io. In der Kontrollgruppe sank der Energieverbrauch urn 1 bis 2%. Die durchschnittli-
che Einsparung belief sich auf ca. 1100 kWh/Jahr. Beim Stromverbrauch waren keine sig-
nifikanten Ergebnisse der verschiedenen Gruppen festzustellen, da die verhaltensbezoge-
nen Veranderungen durch einzelne gro~e Verbraucher in Einzelhaushalten (elektrische
Fu13bodenheizung, Radiatoren) uberlagert wurden.

98% der teilnehmenden Haushalte war mit der Art der Information zufrieden. 40% der
Haushalte gaben an, class sie durch die Ruckmeldung uber ihren Energieverbrauch nachge-
dacht haben. 13% der Haushalte gaben an, class sie durch die Angaben zu ihrem Verbrauch
im Vergleich zu anderen Haushalten sogar ihre Gewohnheiten verandert hatten. Die ver-
breitetsten EinspannaRnahmen waren Lichtausschalten in leeren Zimmem (54% der Haus-
halte), geringere Raumtemperaturen (27 %) und eine bessere ~erwachung der Heizungs-
einstellung (23%).

6.5.3 Feedbackprogramme in den USA

In den USA wurden vergleichbare Feedback-Programme im Rahmen des Energy Star Bil-
ling Programms der Environmental Protection Agency (EPA) gestartet. Dieses Programm
SO1lauf freiwilliger Basis Feedback-Rechnungen der Energieversorgungsuntemehmen for-
dem, die wiederum die Verbraucher zum Energiesparen motivieren sollen. Die teilneh-
menden Versorgungsuntemehmen unterzeichnen eine gemeinsame ErklMmg tit der EPA



Oko-Institute.V. KlimagerechtesVerhalten
Freiburg,Darmstadt,Berlin 85 im BereichHaushalte

und werden hierdurch zu ,,Partner-EVU”. Die Partner-EVU versorgen ihre Kunden mit
normative Feedback-Informationen, d. h. der Rechnung werden Grafiken zum verglei-
chenden Verbrauch mit ahnlichen Haushaltstypen beigefugt.

In einer Beleituntersuchung aus den USA (Egan 1999) zu diesem Programm wurde deut-
Iich, class die Verbraucher bei dieser Art der Rechnungsstellung such eine Beratungsmog-
lichkeit durch das Energieversorgungsunternehmen erwarten. Die Verbraucher wurden
nach ihren potentiellen Aktivitaten gefragt, wenn ihr Haushalt beim Vergleich mit den
Nachbarhausern schlecht abschneiden wiirde. 44 % der Befragten wurden dann ihr Verhal-
ten andern, 22% ihren Energieversorger anrufen, urn zu erfahren ,,was mit ihrem Energie-
verbrauch nicht stimmt,,, 10% wurden Verbesserungsmat.hahmen am Haus durchfuhren.
Nur 5% der Verbraucher gaben an, class sie nichts tun wurden. Der normative Vergleich
scheint such vor dem Hintergrund von erheblichem Einfluss, class eine starke Tendenz be-
steht, nicht schlechter sein zu wollen als die Nachbarn und such im Bereich der Verhal-
tensmalhahmen nicht allzu sehr vom ,,Trend” abzuweichen.

6.5.4 Feedback in Deutschland

In der wurde Feedback zum Vergleich der Energiekosten in der Vergangenheit eher von
privaten Akteuren und in kleineren Einzelaktionen angeboten. Z.B. hat die Tageszeitung
1998 ihre Leser aufgefordert, ihre Heizkostenabrechnungen fur Fernwiirme einzuschicken,
urn eine Riickmeldung zu bekommen, ob diese im Vergleich nicht deutlich zu hoch liegen.
Ein gro13erer Versuch mit Feedback-Stromrechnungen wird derzeit in Kiel durchgefiihrt
(Projekt mit schwedischen, spanischen und deutschem kommurtalem EVU), das im Som-
mer 2001 endet (Wortmann und Schuster 1999). Auch im Rahmen gro13erer Kampagnen
und Elnzelberatungen wurden die Energierechnungen zu Rate gezogen und den Haushalten
Vergleichsdaten an die Hand gegeben.

Fur unabhangige Akteure wie Umweltverbande oder unabhangige Energieberatungsinstitu-
tionen ist es jedoch mit einem relativ gro13en Aufwand verbunden, das Vertrauen der
Verbraucher zu erwerben und diese tatsachlich dazu zu bewegen, ihre Rechnungen zur
Verfugung zu stellen (Starken 1999). Au13erdem konnen sie such die Abrechnungszyklen
der Energieversorger nicht verandem.

6.5.5 Klimaaktion Berlin

Im Rahmen solcher Kampagnen und Aktionen sind jedoch interessante Ideen entstanden,
die versuchten dle dritte Variante des Feedback, d.h. individuelle Ruckmeldungen im Hin-
blick auf die einzelnen Verbrauchsanwendungen oder Bediirfnisfelder der privaten Haus-
halte zu geben. 1997 wurde die Aktion ,,Berlin atmet auf” die 1997 von der SenatsverwaI-
tung fur Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologies, der KEBAB GmbH und der
Verbraucherzentrale Berlin gestartet (Starken 1999, Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung
und Umweltschutz 1997).

Bei der Aktion ging es darum, 500 Energiesparpunkte auf ein Plakat zu kleben, wenn das
Ziel erreicht war, sollte eine Postkarte versendet werden, und die Teilnehmer konnten an
einer Verlosung teilnehmen. Fiir das energiesparende Verhalten wurden unterschiedlich
viele Klimapunkte vergeben, die den Zusammenhang zwischen der Handlung und dem
Energieverbrauch deutlich machten (z.B. 10 Klimapunkte fiir den Verzicht auf die Vorwa-
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sche, 30 Punkte fur eine gut gefullte Waschmaschine, 50 Punkte fur die Temperaturkon-
trolle im Ktihlschrank oder 100 Punkte fiir den richtigen Reifendruck des Pkw.).

Durch die spielerische Punktevergabe wurde umfassend deutlich, welche ,,schlechten Ge-
wohnheiten” hohe Energieverbrauche nach sich ziehen, gleichzeitig macht der umfassende
Ansatz such klar, in wie vielen Bereichen Handlungsrnoglichlceiten der Haushalte beste-
hen. Insgesamt wurden in Berlin 55.000 Aktionsbroschuren verteilt und 1.200 Riickrnelde-
karten wurden von Schulen zuriickgeschickt, 400 Karten von Einzelpersonen.

6.5.6 Umweltberatungsprojekt des GdW

Die Erprobung von Malhahmen zur verhaltensbezogenen Energieeinsparung in Mietwoh-
nungen wurde in den Jahren 1993 bis 1996 vom Bundesverband deutscher Wohnungsun-
ternehmen (GdW) mit Unterstiitzung des Bundesumwekministeriums durchgefuhrt. Irn
Rahmen des Programms wurden insgesamt 522 Wohnungen in 10 Objekten – vorrangig in
den neuen Bundeslandern - untersucht.

Die begleitende Untersuchung sollte die Wirksamkeit folgender Ma13nahmen abpriifen:

- Angebote der Energieberatung zur Vermittlung von Kenntnissen uber technisch-
physikalische Sachverhalte bei Heizen, Raumtemperaturregelung und Luftung

- Einsatz hochauflosender Erfassungssysteme zur Erfolgskontrolle

- Einsatz eines Faltblattes.

Das Programm adressierte ausschliel.llich dle Verhaltensanderung nach Einsatz eines Be-
ratungstools mit Verteilung eines Faltblattes, einem Merkblatt zum Einsatz von Thermos-
taten, zum Thema Luftwechselraten und personlicher Beratung bei Nachfrage sowie kos-
tenlosen Thermostatventilen.

Das Programm zeigte eine zusatzliche verhaltensbezogene Einsparung von Raumwtie
wm 5-10% gegenuber der Vorjahresheizperiode bei Einsatz von Energieberatung. Der
Warmwasserverbrauch konnte demgegeniiber durch eine Beratung nicht reduziert werden.
Die Umstellung auf hochauflosende Heizkostenverteiler korrespondierte nicht rnit einem
erhbhten Spareffekt.

Das Angebot einer personlichen Energieberatung wurde von den Mietem sehr zogerlich
angenommen: nur in zwei von insgesamt acht Wohnobjekten nahm nur je ein Drittel
Mieter das Angebot wahr.

Es wurde allerdings konstatiert, class eine wiederholte qualifizierte Energieberatung
Motivation zum Energiesparen stabilisiert.

6.5.7 Akteure fiir Feedback-Aktionen

der

die

lnteressant an den norwegischen Erfahrungen ist, class das lnteresse der Energieversor-
gungsuntemehmen an den Feedback-Rechnungen durch die Liberalisierung des Strom-
marktes deutlich zugenommen hat. Der Wettbewerb im Strommarkt macht verst%kte Akti-
vitaten zur Kundenbindung notwendig.

Ein mdgliches instrument zur Kundenbindung stellen fur die Unternehmen die Rechnun-
gen alar, die bisher aber iiberhaupt nicht genutzt werden. Hier konnten sich Untemehmen
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mit einem deutlichen Servicevorteil auf dem Markt plazieren und auf diese Weise Quali-
~atsunterschiede zwischen den Versorgem etablieren, die es bisher noch nicht gibt.

Der Verbraucher miisste sich dann entscheiden zwischen einem moglicherweise sehr guns-
tigen Stromanbieter, wo ihm aber relativ intransparent bleibt, wofiir er sein Geld ausgibt,
und einem Anbieter, der ihm monatlich sehr genau und anschaulich darstellt, was er ver-
braucht hat, welche Ursachen der Verbrauch hat und was er verbessem kann. Hier konnten
durchaus positive Impulse durch den Wettbewerb angestofien werden.

Allerdings ist gleichzeitig bereites erkennbar, class die neuen Anbieter auf dem Markt zum
Teil eine vom tatsachlichen Verbrauch unabhangige hohe Grundgebi.ihr verlangen. Diese
fuhrt dazu, class die Stromkosten den Bezug zum Verbrauch verlieren, und sich Einsparak-
tivitaten finanziell immer weniger lohnen. Einsparwillige Kunden miissen damit auf dem
liberalisierten Markt erst einmal ein Untemehmen finden, bei welchem sie fiir diese such
firtanziell belohnt werden. Die jahrliche Abrechnung des Strombezuges wird artgesichts der
Moglichkeit des raschen Wechsels des Stromversorgers durch die privaten Haushalte such
aus verwaltungstechni schen Griinden immer problematischer.

Diskutiert werden verschiedene Systeme wie Chipkarten des jeweiligen Versorgungsunter-
nehmers, die in die Stromzahler gesteckt werden mussen, und die zuvor entsprechend auf-
geladen wurden. Dies hatte den positiven Effekt, class der Strom wieder wie friiher der E-
nergietrager Kohle im voraus bezahlt wi.irde, und die Chipkarte ablesbar ,,leerer” wurde,
was ebenfalls eher zum Einsparen motivieren kann.

In den letzten 10 Jahren sind dle technischen Moglichkeiten zur Messung und zum Monito-
ring des Energieverbrauchs entscheidend verbessert worden. Die Verbesserungen betrafen
Prazision, Verlasslichkeit, Kosten, eine hohe Zahl angeschlossener Haushalte, hohe Spei-
cherkapazitaten und Datenbearbeitung (Lebot et al. 1997). Zunehmend bessere technische
Moglichkeiten bei der Ablesung Iassen in Zukunft kostengunstige Feedback-Mdglichkeiten
Zu.

Ein weiterer wichtiger Akteur sind die Ableseuntemehmen, die vor allem die Heizkosten
der Verbraucher erfassen und den Hauseigentumem oder Hausverwaltungen fur die Ab-
rechnungen zur Verfugung stellen. Sie konnten aus den vorhandenen Daten ebenfalls ent-
sprechende Feedback-Rechnungen erstellen.

Riickmeldung sollte insgesamt st~ker als bisher in Energieberatungsaktivitaten eingebun-
den werden und als Mittel zur Erhohung des Bewusstseins und als Evaluierungstool einge-
setzt werden. Wenn der Verbrauch nicht gemessen wird, sollten kontinuierlich Daten der
durchschnittlichen Elnsparungen fur Haushalte, die bestimmte MaBnahmen durchfiihren,
veroffentlicht werden.

6.6 Programme im Rahmen von Social Marketing Strategies

Programme, die mit Elementen des klassischen Social Marketing33 arbeiten, wurden in
Deutschland vor rund 10 Jahren im Zuge von Iokalen Energiesparinitiativen durch Burger-

33 .
Eme erste Definition geben Kotler und Zaltman 1991: ,,Social Marketing ist die Planung, der Elnsatz und die Kon-
trolle von Programmed zur Beeinflussung der Akzeptanz von sozialen Vorstellungen, in die ~erlegungen zur Ges-
tahung des Produkts, des Preises, der Kommunikation, des Vertriebs und der Marketingforschung eingehen” (zit. n.
Krzeminski/Neck 1994).
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engagement (z.B. Stromsparwettbewerbe) entwickelt und durch Forschungsarbeiten an der
Universitat Kiel weiter ausdifferenziert. Sie sind insbesondere im Bereich des kommunalen
Klirnaschutzes eingesetzt worden.

6.6.1 Nordlicht Klimaschutzaktion

Das 1991 in Kiel gestartete und mittlerweile bundesweit aktive Programm Nordlicht ist
eine ,,Klimaschutzaktion zum Mitmachen”. Die Bevolkerung wird uber verschiedene Me-
dien zum Einsparen von Energie und Wasser aufgefordert. Der Schwerpunkt Iiegt bei Ein-
sparmaf3nahmen durch den Einsatz verbrauchsoptimierter bzw. verbrauchsmindernder Ge-
rate (Energiesparlampen, Durchflussbegrenzer, Einhandmischer, Spulkasten mit Spartaste)
und dem Ersatz von Altgeraten (Wei13eWare) durch energieeffiziente Neugerate.

Desweiteren werden verhaltensbezogene Energiesparhinweise gegeben. Als SOCM-
Kampagne konzipiert, basiert der Erfolg zum einen auf die Einbindung in sozialen Netzen
und personlichen Kontakten zwischen den Teilnehmem, z.B. iiber Schulen, Kirchenge-
meinden oder Sportvereinen und zum anderen auf dem System des wettbewerblichen
Feedback.

Das Feedback beinhaltet bier die Ruckmeldung des Kaufs energiesparender Gerate, durch
die – such im Internet abrufbare – Publication der Ergebnisse konnen Kommunen, Kreise,
Stadtteile oder Bundeslander miteinander in einen Wettbewerb treten (Erstellung von Hit-
listen). Die Riickmeldungen sind ein starker Motor fur weitere Beteiligungen und Mog-
lichkeiten zur Veranderung des Programms.

Die Aktion wurde 1994 erganzt urn einen Schwerpunkt Verkehr ,,Sieben Schritte zur neuen
Beweglichkeit”, der verkehrvermeidendes Verhalten im Zuge einer Selbstverpflichtungs-
erkkirung motivieren SOI1.

Die einzelnen Bestandteile der Aktion ,,Strom und Wasser sparen” sind:

Hmdzettel weisen auf relativ leicht umsetzbare Einsparmoglichkeiten bin. Das Verteiler-
netz wird uber personliche Kontakte, Briefe und iiber Telefonaktionen aktiviert. Die Hand-
zettel sind bestellbar und so konzipiert, class sie auf jede Kommune i.ibertragbar sind.

Sponsoren ermoglichen den Druck und z. T. such die Verbreitung von Handzetteln. Das
Logo der Sponsoren kann mitaufgedruckt werden.

Rilckmeldung der umgesetzten Ma$lnahmen: Jede(r) TeilnehmerIn kann durch eine Ruck-
meldung die Teilnahme an der Aktion bekannt machen.

Publication der erzielten Ergebnisse: Die Veroffentlichung der Erfolge wird als Motor der
Aktion angesehen. Im Internet sind dazu unter anderem such schon vorformulierte Presse-
mitteilungen zu finden.
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Abbildung 7: Au$bau der Kliinaschutzkainpagne,, nordlicht”

Initiatorlnnen I

[ Verteiiernetz I
*

System I Pressearbeit
Ruckmeldungen

v
Burgerlnnen

Bis Januar 1998 wurden uber 20 Tsd. gekaufte Energiespargerate riickgemeldet. Von den
riickgemeldeten Spargeraten sind:

Energiesparkunpen 47,7 %
Einhebelmischer 16,0 %Weif3e Ware 12,2 %
Durchlaufbegrenzer 9,0 %
Spartasten 8,3 %
Wasserstop fur Spiilkasten 6,8 %

Die Aktion wurde z.T. von anderen Akteuren iibernommen und modifiziert (im Saarland,
Heidelberg, Tirol) und SO1ljetzt such in verschiedenen Agenda-Prozessen erprobt werden.

6.6.2 Brundtland-Stadte

Auch im Rahmen der Klimaschutzaktivitaten in den danischen und deutschen Brundtland-
stadten wurden die Energienutzer und Energienutzerinnen uber Feedback-Elemente in den
Programmablauf eingebunden und informiert. Hauptakteur und –mulitplikator sind in der
Brundtlandkonzeption zunachst die Kommunen selbst. Ihre Aufgabe ist es, Promotoren
und weitere Akteure zu gewinnen.

Je nach kommunaler Situation (einbezogen: Toftlund, Rheinsberg, Bredstedt, Viernheim,
Grof3-Umstadt) stehen verschiedene Programme im Vordergrund, die unterschiedliche
Akteure und Umsetzer adressieren (w&metechnische Sanierung offentlicher Gebaude,
Wohngebaudesanierung mit Wohnungsbaugesellschaften, Energiesparma13nahmen fiir
Endnutzer und Endnutzerinnen, energieoptimierte Bauleitplanung mit Burgerwerkstatten,
etc.). Die Einbindung der Biirger und Bi.irgerinnen war verschieden erfolgreich und gelang
nicht uberall.
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Wahrend in Bredstedt noch problematisiert wurde, class trotz eines Energiesparinformati-
onssystems und Offentlichkeitsarbeit zuwenig Beteiligung und Einbindung von BurgerIn-
nen und Multiplikatoren realisiert wurde (Wortmann/Lorx 1994), zeigt sich in Viemheim
eine sehr umfassende Aktivierung von Gruppen, ortlichen Unternehmen und Vereinen. Das
folgende Grundkonzept baute auf dem dort bereits vorhandenen Energie- und Planungs-
Know-how von Stadt und Stadtwerken auf

. ‘Einrichtung von Klima-Tischen und Planungswerkstatten

● [ntensive Offentlichkeitsarbeit (z.B. eigene Zeitung, Sammelmarken, Bonussystem,
Baumpflanzaktion)

. Warrnepass

● Energiemanagement (u.a. mit verwaltungsinternem Sparfonds)

● Klimaschutzwettbewerb mit Betrieben, u.a.

Im Zuge einer Evaluierung der Offentlichkeitsarbeit in Viernheim wurden die befragten
Haushalte explizit nach ihrem Interesse und der Bedeutung von Klimaschutz und Energie-
sparen fur die Kommune befragt (ISOE 1996). Immerhin 72910der Befragten schatzten das
Thema als wichtig fi-irden Ruf Viemheims ein.

Der Informationsstand uber Fordermoglichkeiten zu Wiirmedammung und Heizungsanla-
gen war verhaltnisma/3ig gut, 39 9Z0 fuhlten sich ausreichend informiert, in der Gruppe der
Eigenheimbesitzer lag dieser Anteil sogar bei 46 %. Ebenfalls positiv war das Interesse an
einer Energieberatung vor Ort, interessiert zeigten sich 5490, wobei gewunscht wurde,
diese bei Bedarf iiber eine Postkarte anfordem zu konnen.

Bei der Frage nach bereits umgesetzten Verhaltensma13nahmen, die sechs Beispielen einbe-
zog (Verzicht auf Vorwaschgang, Stand-by abschalten, W&rnedammung am Fenster, Ein-
satz ESL, Verzicht auf Autofahrten innerhalb der Stadt, Verleih von Strommessgeraten),
besa~ der Verleih von Strom-Messgeraten hochste Prioritat fur zukunftig geplanten Akti-
vitaten (,,iiberlegen wir uns”). Sehr hohe Realisierungsraten (,,praktizieren wir bereits”)
wiesen der Verzicht auf den Vorwaschgang (8090) und das Abschalten des Stand-by-
Betriebes (79%) auf. An dritter Stelle folgte die bereits durchgefiihrte Warmedammung am
Fenster (76%) sowie der Einsatz von ESL (52%).

Mit Hilfe einer Clusteranalyse wurde eine Zielgruppentypologie entwickelt, die vier Grup-
pen identifiziefie: ,,die okologisch Engagierten” (27%), ,,die traditionelle Sparsamen”
(18%), ,,die distanziert Modemen” (31%) und ,,die automobile Gegner” (24%).

Die groJ3e Abweichung in Bezug auf das positive Interesse an Energieberatung zu bisheri-
gen Erfahrungen, macht deutlich, class offenbar der positive Gesamtkontext sich such auf
die Akzeptanz einzelner, damit verbundener Bausteine auswirkt.

Klimaschutz und Energiesparen werden von der gro~en Mehrheit der Befragten als wichtig
erachtet. Es zeigen sich bier dann allerdings Defizite bei der Genauigkeit der Informatio-
nen.
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6.6.3 Akteure fiir Social Marketing

Die Grundideedes Social Marketings war zunachstverbunden mitderEinbettung derAk-
tivitaten in einsoziales non-profit Umfeldund entsprechende Anbieter: ,,Werbung fur den
guten Zweck” (Krzeminski/Neck 1994). Auch Kampagnen von Stadtwerken bedienen sich
verstarkt dieser Elemente, z.B. werden das Angebot von Forderma13nahmen oder die Bera-
tung tiber technische Anwendungen und Anlagen in einen positiv besetzten Gesamtkontext
eingebunden (,,Prima Clima” in Dortmund, ,,Energiekonzept 2000” in Herten). Insbesonde-
rein einem kommunalen oder regionalen Kontext mit Netzwerken bietet sich eine Vielzahl
von Tragem an. Hier sollte ein koordiniertes Angebot entwickelt werden, das versucht,
,,neue” Akteure wie Kirchen oder Vereine einzubinden.

7 Abschatzung der Wirkung von Programmed und Instrumented

7.1 Ansatzpunkte fur Verhaltensanderung in den verschiedenen Be-
diirfnisfeldern

Im folgenden SO1lunter Beficksichtigung der Verhaltenspotenziale betrachtet werden, wel-
che der Anwendungen in den einzelnen Bedi.irfnisfeldem sinnvolle Ansatzpunkte fur Pro-
gramme sein k6nnten und unter welchen Bedingungen diese wirksam sind34. Bei dieser
Einschatzung werden die erwarteten zukunftigen Entwicklungen und Trends beriicksich-
tigt.

7.1.1 KIeidung

Insgesamt ist das Verhaltenspotenzial im Bediirfnisfeld Kleidung weitgehend konstant.
Dabei ist allerdings zu beriicksichtigen, class das Verhaltenspotenzial bei Waschmaschinen
zuri.ickgeht, wiihrend es bei Waschetrocknem ansteigt. Bei Waschmaschinen ist die Aus-
stattungsrate bereits im Basisjahr relativ hoch und steigt deshalb uber den Betrachtungs-
zeitraum nur noch vergleichsweise gering an. Das Verhaltenspotenzial geht deshalb etwa in
gleichem Umfang zuriick, wie die Effizienz der Waschmaschinen steigt. Bei Wa-
schetrocknern ist das Effizienzpotenzial geringer als bei Waschmaschinen. Hinzu kommt,
class die Ausstattungsrate bei Waschetrocknem deutlich steigt. Beides zusammen fuhrt
dazu, class das Verhaltenspotenzial bei Waschetrocknern deutlich ansteigt.

Besondere Bedeutung hat dabei die Verhaltensoption ‘Wiische an der Luft trocknen’. Auch
wenn ein Waschetrockner vorhanden ist, kann also in vielen Fallen – z. B. bei nicht zeitkri-
tischer Wasche – auf die Nutzung des Waschetrockners verzichtet werden und die Wasche
statt dessen an der Luft getrocknet werden (z, B. auf dem Balkon). In Programmed konnte
daher adressiert werden, class die Haushalte such bei Vorhandensein eines Wa-
schetrockners abwagen sollten, ob die Wasche an der Luft getrocknet werden kann.

34
Inwieweit diese einzelnen Verhaltensoptionen dabei tatstichlich umgesetzt werden ktinnen und ob einige der Verhal-
tensoptionen eher und andere weniger wahrscheinlich umgesetzt werden konnen ist bier nicht Gegenstand der Be-
trachtung. Fokus der Betrachtung ist allein, bei welchen Verhaltensoptionen das Potenzial hinreichend und konstant
oder wachsend ist, damit sich eine Adressierung der Option in Prograrnmen iiberhaupt Iohnt.
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7.1.2 Ernahrung

Die Entwicklung des
recht heterogen.

Verhaltenspotenzials bei Kuhlen, Kochen und Geschirrspiilen ist

Bei Kuhlgeraten ist – obgleich auf sie ein durchaus beachtlicher Anteil des gesamten
Haushaltstromverbrauchs entfallt – das Verhakenspotenzial relativ gering. Dariiber hinaus
nimmt es – bedingt durch technische Entwicklungen, die z. B. nutzerseitiges Abtauen uber-
fli.issig machen – deutlich ab (urn ca. zwei Drittel). Als Ansatzpunkt fiir Programme, die
auf Verhaltensanderungen bei den Haushalten abstellen, scheinen Kuhlgerate also kaum
geeignet, da das Potenzial gering ist und zudem abnimmt35.

Das Verhaltenspotenzial beim Kochen ist mit rund 2,5 TWh durchaus beachtlich. Trotz der
herlagerungseffekte, die mit der zunehmenden Umsetzung von Verhaltensanderungen
zum tragen kommen, nimmt dies Potenzial iiber den Betrachtungszeitraum nur leicht ab.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Verhaltensoption ‘Verstarkte Nutzung von
Schnellkochtopfen’, da allein auf diese Option uber die Halfte des Verhaltenspotenzials im
Bereich Kochen entfallt.

Beim Kochen gibt es einerseits eine Vielzahl von Verhaltensanderungen, die einzeln nur
geringfugig zur Reduktion beitragen konnen, zusammen aber nicht zu vemachlassigen
sind. Andererseits stellt die Verhaltensoption ‘Verstiirkte Nutzung von Schnellkochtopfen’
ein durchaus beachtliches Potenzial alar, das dari,iber hinaus weitgehend konstant ist. In
Programmed konnte also einerseits ‘klimabewusstes’ oder ‘energiebewusstes’ Kochen insge-
samt mit all seinen Facetten thematisiert werden. Allerdings ist zu bedenken, ob Program-
me zum Kochen nicht vor allem auf die verstarke Nutzung von Schnellkochtopfen ausge-
richtet und die vielen ‘kleinen’ Verhaltensoptionen ggf. ‘mitadressiert’ werden. AuBerdem
ist zu beriicksichtigen, class gerade im Bereich Kochen kaum andere Instrument zur Ver-
fugung stehen, da die Potenziale zur technischen Effizienzsteigerung vergleichsweise ge-
ring sind und MaLinahmen, wie die Elektroanwendungsverordnung, deshalb nicht greifen.
Pmgramme zur Verhaltensanderung beim Kochen durften deshalb die einzige Option sein,
urn bier Reduktionspotenziale zu erschlie13en.

Bei den Geschirrspulgeraten ist das Verhaltenspotenzial nahezu konstant. Hier wird der
effizienzbedingte Ruckgang des Verhaltenspotenzials durch die ausstattungsbedingte Stei-
gerung des Verhaltenspotenzials kompensiert.

Programme, die Verhaltensanderung bei der Nutzung von Geschin-spiilem adressieren,
richten sich auf ein recht stabiles Verhaltenspotenzial. Hier ist vor allem die Verhaltensop-
tion ‘Hohere Auslastung der Maschine’ von Bedeutung. Aber such auf die Verhaltensoption
‘Spulprogramme mit niedrigerer Temperature wiihlen’ entfallt noch etwa ein Drittel des Po-
tentials bei Geschirrspiilern.

7.1.3 Medien, Kommunikation

Von allen bier niiher betrachteten Verhaltensoptionen in den einzelnen Bedurfnisfeldem ist
das Potenzial der Verhaltensoption ‘Netzfreischaltung’ statt Stand-by-Betrieb bei Informa-
tions- und Unterhaltungsgeraten am gro13ten. Dies gilt fiir das Basisjahr und such zukunf-

35
Dies hei13tnatiirlich nich[, class Z.B. durch eine Elek[ro~wendungsverordnung erhebliche Reduktionspotenziale im
Bereich der Ktihlgerate erschlossen werden kdnnten.
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tig. Allerdings geht das Verhaltenspotenzial trotz steigender Ausstattungsraten – bedingt
durch den deutlichen Rtickgang des Stromverbrauchs im Stand-by-Betrieb – uber den Be-
trachtungszeitraum erheblich zuriick. Verhaltensanderungen im Gebrauch bei Geraten mit
Stand-by-Funktion sind auf den ersten Blick ein guter Ansatzpunkt fur entsprechende Pro-
gramme.

Allerdings relativiert sich diese Aussage, wenn gleichzeitig in Erwagung gezogen wird,
class das Reduktionspotenzial bei Geraten mit Stand-by-Funktion such durch technische
Standards adressiert werden kann. Unterstellt man, class die in ‘Politikszenarien fiir den
Klimaschutz – H’ betrachtete Elektroanwendungsverordnung umgesetzt wird und dadurch
der Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb deutlich gesenkt werden kann, so wiire das Ver-
haltenspotenzial nur etwa halb so grofi. Bei den Geraten der sogenannten WeiBen Ware
(Ki.ihlgerate, Waschmaschinen, Waschetrockner, Geschirrspuler) wiirde das Verhaltenspo-
tenzial bei gleichzeitiger Umsetzung der Elektroanwendungsverordnung lediglich urn rund
10 bis 15% niedriger ausfallen. Dies ist vor allem darauf zuriickzuftihren sein, class es sich
bei den Stand-by-Geraten einerseits urn einen stark wachsenden Markt handelt und ande-
rerseits die Reduktionspotenziale im Stand-by-Betrieb bisher weit weniger Beachtung fan-
den als z.B. bei Kuhlgeraten und von daher die spezifischen Potenziale zur Strom-
verbrauchsminderung relativ hoch sind.

Demzufolge sollten im Bereich des Stand-by-Betriebs Ma13nahmen, die technische Effi-
zienzverbesserungen durchsetzen hohere Prioritat genie~en. Fur den Zeitraum bis derartige
MaJh-tahmen greifen und der Bestand substantiell von Geraten mit wesentlich geringerem
Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb durchdrungen ist, kann durch Verhaltensanderurtgen
allerdings ein kurzfristiges ‘~ergangspotenzial’ erschlossen werden.

7.1.4 Wohnen

Das Verhaltenspotenzial im Bereich der Beleuchtung ist insgesamt recht stabil und keines-
wegs zu vemachlassigen. Etwa ein Drittel des Verhaltenspotenzials entfallt auf die Option
‘Licht in ungenutzten Raumen ausschalten’. Dieses Potenzial ist aufgrund der zunehmenden
Ausstattung mit Energiesparlampen leicht t-iicklaufig.

Das Potenzial der Verhaltensoption ‘Verstarkte Nutzung von Energiesparlampen’ ist dage-
gen sogar leicht ansteigend. Dies ist vor allem darauf zuriickzufuhren, class zunehmend
mehr Leuchten angeboten werden, die den Einsatz von Energiesparlampen iiberhaupt zu-
lassen. Der umsetzungsbedingte Ri.ickgang des Potenzials3G wird also durch die leuchten-
technisch bedingte Ausweitung des Verhaltenspotenzials kompensiert.

Im Hinblick auf die Adressierung in Programmed scheint deshalb gerade die Ietztgenannte
Verhaltensoption von Bedeutung. Dies gilt urn so mehr, als such bier – wie beim Kochen –
andere Instrument zur Durchsetzung bereits realisierter technischer Effizienzverbesserun-
gen kaum denkbar sind37. Programme zur Verbreitung von Energiesparlampen sollten also
durchaus hohe Prioritat genie13en.

36

37

Wenn statt einer Gkihlampe eine Energiesparlampe genutzt wird, verringert sich das Verhaltenspotenzial, weil zu-
kiinftig dieser Wechsle nicht mehr vorgeno~en werden kann. Diese Sichtweise unterstelh, class sofem einmal der
Wechsel zur Energiesparlarnpe erfolgt ist, &leserWechsle zu~nf[ig such nicht mehr riickgtingig gemacht wird.

Broadmann (1999) schl~gt vor, daftir zu sorgen, class zunehmend mehr huchten angeboten werden, die nur rnit
Energiesparlarnpen ausgestattet werden kbnnen. Da ordnungsrechtliche M~nahmen bier kaum anwendbar sein
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Fast 80% des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte wird fur Raumheizung beno-
tigt. Deshalb ist es kaum verwunderlich, class das verhaltensbedingte Einsparpotenzial bei
der Raumheizung absolut am gro13ten ist. Bedingt durch die Verbesserung bei der Warme-
dammung und bei den heiztechnischen Anlagen der Gebaude geht das absolute Potenzial
bis zum Jahr 2020 Ieicht urn etwa 15% zuriick. Dennoch, das relative Verhaltenspotenzial
bleibt uber diesen Zeitraum weitgehend konstant. Die Adressierung von Verhaltensma13-
nahrnen im Bereich Raumwiirme sind demnach von hochster Prioritat, da sie sowohl den
gro13ten absoluten Beitrag zum Klimaschutz Ieisten konnen als such zukiinftig weiterhin
von Bedeutung sein werden.

7.1.5 Korperpflege

Durch die Reduktion des Warrnwasserverbrauchs urn ein Viertel konnte in den privaten
Haushalten in etwa genauso viel Endenergie eingespart werden, wie durch die Verhaltens-
anderungen bei allen Stromanwendungen zusammen. Der bis zum Jahr 2020 ansteigenden
Warrnwasserverbrauch in der Referenzentwicklung wird dabei durch Effizienzverbesse-
rungen in den Warrnwassersystemen weitgehend kompensiert, so class das Verhaltenspo-
tenzial uber den Zeitraum sowohl absolut als such relativ konstant bleibt. MaBnahmen zur
Vermindung des Warmwasserverbrauchs sollten also ebenfalls eine hohe Prioritat genie-
Ben, da sie als zweitgrofites und stabiles Einzelpotenzial substantiell zum Klimaschutz bei-
tragen konnen.

7.1.6 A1le Bedurfnisfelder zusammen

~er verschiedene Bediirfnisfelder ubergreifend kann konstatiert werden, class das Verhal-
tenspotenzial bei den Elektrogeraten insgesamt uberraschend konstant ist. Das aggregierte
Einsparpotenzial geht bis zum Jahr 2020 trotz technischer Entwicklung nur urn rund 18 %
von 16 auf 13 TWh zurhck (Abschnitt 7.1.6). Dies ist vor allem darauf zuriickzufiihren,
class die Effizienzverbesserungen bei einigen Anwendungen (z.B. Waschmaschinen) durch
einen Anstieg der Ausstattungsraten bei anderen Anwendungen iiberkompensiert werden.

Auch bei den Wiirmeanwendungen geht das Potenzial nur Ieicht von 235 auf 207 TWh
zuri.ick. Dabei wird Riickgang bei Raumwiirme durch einen Anstieg des Verhaltenspotenzi-
als bei Warmwasser teilweise kompensiert.

In der Zusammenschau kann man sagen, class die verhaltensbezogene Wirkung von Pro-
grammed, die die Einsparung bei Kuhlgeraten sowie bei Informations- und Unterhaltungs-
geraten mit Stand-by-Betrieb adressieren, gering ist.

Im ersten Fall ist das Verhaltenspotenzial sowieso gering, im zweiten Fall wird es durch
Instrument, die auf die Marktdurchdringung effizienterer Gerate abzielen, so deutlich re-
duziert, class diesen Instrumented hohere Prioritat eingeraumt werden sollte als Verhaltens-
anderungen.

Anwendungen mit bereits hohen Ausstattungsraten im Basisjahr (insbesondere Waschma-
schinen) durften ebenfalls von geringerer Bedeutung fur Verhaltensprogramme sein.

durften, weist sie auf Designwettbewerbe fur derartige Leuchten bin, die gegenwiirtig von der Europtischen Kornrnis-
sion koordiniert werden. Die Wirkung derartiger Instrument diirfte allertlngs zun~chst gering sein uns seine Wir-
kung erst Iangftistige entfalten. In jedem Fall aber di-h-ftedie Wkkung derartiger Instrument deutlich geringer sein
als die einer Elektroanwendungsverordnung fur einige Elektrogerate.
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Ein guter Ansatzpunkt fur Programme zur Verhaltensandemng sinddagegen Anwendun-
gen, deren Markt gegenw&tig nochnicht gesattigt ist (Geschirrsptiler, Waschetrockner).
Hierbleibt das VerhaItenspotenzial weitgehend stabiloder steigtsogmleicht, weiltechni-
sche Effizienzverbesserungen durch den Mengeneffekt kompensiert oder iiberkompensiert
werden.

Ideale Ansatzpunkte fur Programme zur Verhakenstinderungen durften jedoch solche An-
wendungen sein, die durch Instrument, die die technischen Effizienzverbesserungen am

Markt durchsetzen sollen (Instrument zur Markttransformation) nicht adressiert werden
konnen. In diese Kategorie fallen vor allem Programme zum Bereich Kochen – bier beson-
ders die Emahrung mit der Nutzung von Schnellkochtopfen – sowie zum Bereich Be-
leuchtung, wo insbesondere die verstilrkte Anwendung von Energiesparlampen unterstiitzt
werden kann.

Dariiber hinaus stellen naturlich such die Anwendungen mit den hochsten Einzelpotenzia-
Ien, also Raumwiirrne und Warmwasser gute Ansatzpunkte fur Programme alar. Da diese
Potenziale such uber die zeitliche Entwicklung relativ konstant sind sollten sie hochste
Prioritat genief3en.

Tabelle 31: Ansatzpunkte ftir Programme zuin Verbraucherverhalten

Weniger geeignet

Kuhlgerate: Markttransformation wkksamer
Stand-by-Gerate: Markttransformation wirksamer (’Ubergangspotential’)

Verhaltenspotential rucklaufig

Waschmaschinen: Verhaltensanderung in der Referenz

Verhaltenspotential stabil

Geschirrspuler: Verhaltenspotential stabil, da Ausstattungsraten steigen
Waschetrocknec Verhaltenspotential stabil, da Ausstattungsraten steigen

Besonders geeignet

Kochen (insbesondere Schnellkochtopfe): keine Ansatzpunkte fur Markttransformation
Beleuchtung: keine Ansatzpunkte fur Markttransformation
Warmwasser: hohes, Ieicht steigendes Einzelpotential
Raumwarme: absolut hochstes Einzelpotential

Quelle: Zusarnmenstellung6ko-Institut

Die ~ersicht uber die Ansatzpunkte fiir Programme zum Verbraucherverhalten (Tabelle
31) verdeutlicht, class nicht alle Anwendungsbereiche gleichermaf3en gut fur ‘Verhaltens-
programme’ geeignet sind.

Wahrend bei einigen Anwendungen (Ki.ihlgerate, Stand-by) Instrument angemessener
sind, die zu einer Markttransformation und damit zu einer schnelleren Durchsetzung des
Geratebestands mit effizienten Geraten fi.ihren (Elektroanwendungsvorordnung), konnen
andere Anwendungsfelder (13eleuchtung, Kochen) nur durch Verhaltensprogramme sinn-
voll adressiert werden.
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Nicht zuletzt ist such der absolute Beitrag zum Klimaschutz ein Kriterium fiir die Priorita-
tensetzung. Deshalb sind Programme, die das Verbraucherverhalten in den Bereichen
Raumwiirme und Warmwasser adressieren von besonderer Bedeutung.

7.2 Moglichkeiten und Bedingungen der Verhaltensanderung durch
Programme

Bezogen auf die gegebenen und zukiinftigen Moglichkeiten zur Umsetzung der verhaltens-
bedingten Potenziale von Programmed sind die bisherigen Defizite und die im folgenden
genannten Bedingungen zu beriicksichtigen.

Die Programmauswertung zeigte einen hohen Anteil von ESL-Programmed und –aktionen,
allerdkgs sind bier insbesondere die auf die Handhabung bezogenen Informationsangebote
unzureichend oder sie werden durch Fehlinformationen und Vorurteile kompensiert (vgl.
hierzu Kap. 6.3).

Das Bedurfnisfeld Emahrung wird von der iiberwiegenden Zahl der untersuchten Pro-
gramme uberhaupt nicht adressiert, so class bier ein Potenzial verbleibt, class sich mit inno-
vative Iebensstilgerechten Angeboten erschlie13en Iasst.

Die Verhaltensaltemativen zum Waschetrockner (Trocknen an der Luft) Iaufen allerdings
sowohl den Wohntrends (verdichtetes Bauen, Stadtwohnungen) wie such den Verhaltens-
trends (Bequemlichkeit, Dienstleistung) und Lebensgewohnheiten (berufstatige Singles,
bzw. Paare) entgegen. Ahnliches gilt fur die Beladung und Handhabung des Geschirrspii-
Iers.

Bezogen auf die einzelnen Bedurfnisfelder und Anwendungsbereiche zeigen die verschie-
denen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen such sehr deutlich, class eine zum Teil
falsche Selbsteinschatzung der Umsetzung von Einsparpotenzialen entgegensteht.

Bei den Antworten der vorliegenden Untersuchung zu Fragen, die die Heizung betreffen,
wird deutlich, class die Mehrzahl der Haushalte die vorhandenen Steuerungsmoglichkeiten
zwar nutzt, aber class gleichzeitig kein ausgepragt bewusster Umgang bzw. Informations-
stand (z. B. hinsichtlich der eingestellten Raumtemperatur) vorhanden ist.

Ein Programm, das diesem Informationsdefizit einerseits und der Selbsteinschatzung ande-
rerseits, class man eigentlich schon sehr sparsam sei, entgegenwirkt, ist die Energiespar-
Aktion fur Mieterhaushalte (vgl. Kap. 6.2.2).

Ein zweiter wichtiger Ansatzpunkt im Bereich Strom ist – wie gezeigt - der Einsatz von
effizienter Beleuchtung. Hierzu liegen zahlreiche vorbildliche Programme vor. Die weitest
gehende Aktion - und such bereits international kopiert – ist die Nordlichtkampagne, die
uber einen Social Marketing Ansatz versucht, die Verbreitung von ESL weiter zu st~ken.
Hier ist allerdings zukiinftig eine Ausdifferenzierung empfehlenswert, da – so die Selbst-
einschatzung – bereits i.iber 50 % der Befragten Energiesparlampen und mehr als ein Drittel
gibt an, das Licht immer auszuschalten beim Verlassen eines Raumes (UBA/BMU 1996).
Das allein iiber verhaltensadressierte Programme noch zu erschlie13ende Potenzial erscheint
fur diesen Bereich daher zunachst eher gering – mindestens sind Paketlosungen zu emp-
fehlen.

Weitere strombezogene Informationen adressieren haufig such die Stand-by-Anwendung.
Hier sind die aufgezeigten Verhaltenspotenziale uber die Zeit weniger relevant, allerdings
interessant als ~ergangspotenzial. Im Bereich der Unterhaltungselektronik geben immer-
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hin die Halfte der Befragten an, den Stand-by-Modus nachts abzuschalten. Das bier vorge-
stellte Programm von 13UND/BMU (vgl. Kap. 6.5.4) eruierte allerdings gro~en Informati -
ons- und Handlungsbedarf.

Immerhin die Halfte aller 1994 befragten Haushalte hat energieintensive Haushaltsgerate
durch sparsame ersetzt, 41 ?loverzichten auf ‘Zusatzgerate’ wie Brotschneider, Dosenoffner
u.a,. Ein ahnliches Bild zeigt die vorliegende Befragung, bei der Energiesparmalhahmen
haufig mit dem Kauf energieeffizienter Gerate gleichgesetzt werden. Vor allem junge
Haushaltsvorstande geben an, verstarkt in Effizienzgerate investiert zu haben.

Am Beispiel Bekleidung zeigen die Trends im Verhalten und in der technischen Entwick-
lung ein Absinken der Bedeutung von sog. Gemeinschaftslosungen wie Gemeinschafts-
waschkuchen oder das Waschen in Waschsalons.

Fi.ir das Umsetzungspotenzial in den unterschiedlichen Breichen spielen die grundlegende
Information und das Handlungswissen zwar eine wichtige Rolle, sie sind aber - wie ver-
schiedene Untersuchungen gezeigt haben - nicht hinreichend fur eine stabile Veranderung
des Verhaltens, insbesondere nicht fiir gemeinschaftliches Handeln von Zielgruppen (vgl.
Scherhorn u.a. 1997).

Die soziale Constellation der Nachbarschaft (Art und Umfang der Nachbarschaftskontakte)
hat sich als ein wichtiger Faktor fiir die Veranderung von (Umwelt-) Verhalten (Diek-
mann/Preisendorfer 1991) herausgestellt. Neben der Funktion der wechselseitigen Kon-
trolle und des Feedbacks (vgl. Kap. 6.5), wird such der wettbewerbliche Aspekt bier adres-
siert, wie am Beispiel der Nordlicht gezeigt werden konnte.

Eine ahnlich gunstige Voraussetzung zur Verhaltensmodifikation kann such durch Vereine,
Betriebe, Lehranstalten oder in der Familie im Rahmen von Kampagnen hergestellt wer-
den.

7.2.1 Zielgruppen fiir Verhaltensanderungen

Neben den technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen ist die Zielgruppenan-
passung von zunehmender Bedeutung bei der Realisierung von Einsparpotenzialen, insbe-
sondere im Verhaltensbereich.

Wie Schoenheit (1995) im Zusammenhang mit der Konzipierung von Energieberatungsan-
geboten fur EVU feststellt, greifen jedoch Konsequenzen aus der allgemeinen Lebens-
stilforschung im spezifischen Programmdesign haufig zu kurz.

Es sind - aus seiner Sicht - fur die Anpassung von solchen Beratungsangeboten jeweils
eigene Lebensstiluntersuchungen notwendig, ,,urn die optimalen Anknupfungspunkte fur
die Kundenansprache zu finden und maf3geschneiderte Beratungsprogramm zu entwickeln”
(Schoenheit 1995, S.174).

Infonnationszugang

Ausdifferenziert nach Zielgruppen steht der Aspekt ,,Bequemlichkeit des Informationszu-
gangs” fur berufstatige Singles und Paare an erster Stelle. Diese Gruppe verdient gut, ist
haufig unterwegs und verfiigt iiber einen modernen und mit Geraten komplett ausgestatte-
ten Haushalt. Sie halt sich selbst fiir gut informiert. In dieser Gruppe finden sich vor allem
die – nach einer Kategorie von ISOE (1996) – so genannten ,,distanziert Modernen”.
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Hier sind traditionelle Wertorientierungen wie Sparsamkeit und Verzicht unterdurch-
schtnittlich ausgepragt (vgl. Kap. 4.3). Allerdings besteht ein Interesse an Technik und mo-
dernen Anlagen, wie bspw. Solaranlagen (ISOE 1996). Diese ,,distanziert Modernen” wer-
den mit traditionellen Einsparappellen und –programmed nicht erreicht, bisherige Ange-
bote wirken zu wenig modem oder zukunftweisend.

Altersspezij?sche Praferenzen

Auch Jugendliche und junge Erwachsene weisen trotz uberdurchschnittlichem Interesse am
Thema Klimaschutz einen unterdurchschnittlichen Informationsstand auf.

Interessant sind altersspezifische Verhaltenspraferenzen: Das Ausschalten und der Verzicht
von Kleingeraten wird von Jungeren bevorzugt, wahrend Altere mehr Energiesparlampen
haben und energiesparende Gerate anschaffen.

Neben altersspezifischem Verhalten wurde au13erdem ein geschlechtsspezifischer Unter-
schied deutlich: Frauen verhalten sich energiebewusster als Manner (Schneider u.a. 1994).

Eine zunehmend wichtige Gruppe bilden die ,,traditionell Sparsamen”, die vor allem in der
alteren Bevolkerung verankert sind, teilweise such mit geringem Einkommen, wie Rent-
nerhaushalte. Hier besteht z.T. such grohes Interesse an zusatzlichen Sparmoglichkeiten,
allerdings ist gleichzeitig ein unterdurchschnittlicher Inforrnationsstand (vgl. Kap. 4.3) zu
konstatieren.

7.2.2 Schlussfolgerungen

Verhaltensbezogene Programme sind sinnvoll im Bedurfnisfeld ‘Wohnen’ und ‘Ernahrung’
und ‘Raumwarrne’, da bier die Veranderungen zum Teil nur durch ‘Verhaltensprogramme’
adressiert werden konnen oder die Verhaltenspotenzials besonders grof3 sind. Hier sind
insbesondere fiir die Bereiche Beleuchtung, Kochen, Heizungsregelung, Luften und
Warmwasser such spezifische Programme sinnvoll, die ausschlie131ich dieses Verhalten
adressieren.

Fur alle anderen Bereiche konnen verhaltensorientierte Programmelemente nur als ‘add on’
von umfassenden Programmpaketen, die bspw. die Investitionsbereitschaft fordem, emp-
fohlen werden mit dem Ziel:

● Synergieeffekte zu unterstutzen

● das notwendige Basiswissen i.iber Einsparmoglichkeiten zu pflegen und zu stabilisieren

. bestehende Informationszugange und –infrastruktur zu erhalten.

Die Angebote von Einzelprograrnmen zu den genannten Bereichen oder Beratungspaketen
sind einerseits sttiker auf gut verdienende jungere Erwachsene mit einem hohen Anspruch
an attractive und Ieicht zugangliche Information zuzuschneiden, die sich selbst fur infor-
miert halten und sich Energieverbrauch ,,leisten” konnen. Hier mtissen Programme in einen
Erlebniskontext (Social Marketing, Wettbewerb, Sport, Life-style-Aktivitat) eingebunden
sein, urn wahrgenommen zu werden.

Auf der anderen Seite steht die grofie Gruppe alterer Verbraucher mit teilweise traditionel-
len Wertorientierungen bezogen auf Sparsamkeit und sehr heterogenen Einkommens-
strukturen.
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Wie die Befragung im Rahmen dieser Arbeit zeigt, besteht ein Zusammenhang zwischen
dem Versuch, Energie zu sparen und einem niedrigen Einkommen bei gleichzeitiger Un-
kenntnis der tatsachlichen Verbrauche und der Selbsteinschatzung, sparsam zu leben.

Fehlendes Einkommen korrespondiert bier mit veralteten Geraten und einem Verzichtsver-
halten (’nicht einschalten’, ‘immer ausgeschaltet’). Gleichzeitig werden Investitionen in

Neugerate nicht mehr getatigt (’lohnt nicht mehr fiir die paar Jahre’), so class eine Informat-
ion zum angemessenen Verhalten urn so wichtiger wtire.

Daraus ist zu folgern, class in den genannten Bedurfnisfeldem unterschiedliche Beratungs-
strategien und –angebote – entsprechend den aufgezeigten Zielgruppen - entwickelt werden

miissen.

7.2.3 Akteure fiir Programme, Kampagnen und Aktivitaten

Obwohl die (Umwelt-)Verbande und Initiative bislang vor allem im Klimaschutz Wegbe-
reiter innovative Informationsprogramme sind – siehe Stand-by Aktion des BUND – ist
der Aufwand, das Vertrauen der breiten Verbraucherschaft zu gewinnen und Vollpro-
gramme zu tragen, fur diese unabhangig finanzierten Einrichtungen sehr hoch und risiko-
behaftet.

Kampagnen und Programmpakete mit Breitenwirkung werden daher von verschiedenen
Akteuren getragen werden mussen.

Vor dem Hintergrund des Erlebniskontextes einerseits und der Notwendigkeit, Vertrauen
herzustellen und Seriositat zu garantieren, sollten neben den bislang aktiven Einrichtungen
– bier vor allem offentliche Trager und EVU - neue Akteurskonstellationen mit Untemeh-
men anderer Branchen, Medien und Vereinen gewonnen werden. Vorbilder aus ,,untypi-
schen” Bereichen (Sport, Kochen, Design, Musik) konnen den Zugang fur die zu gewin-
nenden Zlelgruppen erleichtern.

Ebenfalls unterstiitzend konnen ,,neue” institutionelle Anknupfungspunkte wirken. Hierzu
hat die AG Knieper/Vogelsang im Rahmen der Berliner KlimaKampagne z.B. Vorschlage
zur Synergie von Sparkampagnen in offentlichen Bibliotheken mit Gruppenberatungsmo-
dellen fiir private Haushalte entwickelt (AG Knieper/Vogelsang 1992).Im Bereich Raum-
wtirme erscheinen vor allem Wohnbaugesellschaften, Verbrauchsablesefinnen und Schorn-
steinfeger als wichtige Akteure noch zu wenig involviert. Vorschlage und Hinweise werden
in Kap. 6 dokumentiert.

7.3 Quantitative Abschatzung der Wirkung von Programmed und In-
strumented

Im Abschnitt 5.3 wurde das theoretische Reduktionspotenzial von Verhaltensanderungen
abgeschatzt. Unbestritten ist sicherlich, class dieses Potenzial nicht vollstandig erschlossen
werden kann. Es stellt sich also die Frage, in welchem Umfang das Potenzial tatsachlich
umgesetzt werden kann. Urn dies naher bestimmen zu konnen, wurden eine Vielzahl von
Programmed und Kampagnen bzw. zugehoriger Evaluationen ausgewertet. Dabei zeigte
sich, class die Methoden der Quantifizierung sehr unterschiedlich waren und damit eine
Vergleichbarkeit kaum gegeben ist.

Dariiber hinaus wurde in verschiedenen Arbeiten festgestellt, class es problematisch ist,
tatsachlich verlassliche Inforrnationen Uber das Verbraucherverhalten bei der Energienut-
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zung zu gewinnen. Verbraucherbefragungen, die am haufigsten durchgeftihrt werden, fra-
gen lediglich die Selbsteinschatzung der Befragten ab. Hier konnen methodische Differen-
zen auftreten, wenn die Bewertungsma13stabe zwischen Fragestellern und Befragten nicht
ubereinstimmen oder wenn die Befragten keine authentischen Antworten geben. Bei Befra-
gungen zum Thema umweltfreundliches Verhalten ist v.a. zu unterstellen, class die Be-
fragten ihr eigenes Verhalten positiver darstellen als es tatsachlich ist.

Letztlich ergibt sich daraus, class eine Quantifizierung der Programmwirkung und ~ertra-
gung auf andere Programme au~erst schwierig und jeder Versuch hierzu problematisch ist.
Urn dennoch abschatzen zu konnen, in welchen Umfang das oben ermittelte verhaltensbe-
dingte Minderungspotenzial erschlossen werden kann, wurde eine einfache ~erschlags-
rechnung vorgenommen.

Dabei wurde unterstellt, class durch Kampagnen und Programme jedes Jahr 1% der noch
nicht umgesetzten Potentials erschlossen werden kann. Die Ergebnisse dieser ~erschlags-
rechnung sind in Tabelle 32 dokumentiert.

Tabelle 32: Beitrag von Programmed zur Verhaltensanderungen zum Klimaschutz

I Einheit I 1995 2000 2005 2010 2015 2020 I

CO,-Emissionen Referenzentwicklung Mio. t C02

Reduktiondurch Programme Mio. t COZ

Strom Mio. I COZ

Warme Mio. t C02

Reduktiongegenuber Referenz v.H.

Potentialumsetzung v.H.

202,7 190,8 178,9 175,2 172,3 169,3

0,6 3,5 6,2 8,6 10,8

0,1 0,4 0,8 1,0 1,3
0,5 3,1 5,5 7,6 9,5
0,3 2,0 3,6 5,0 6,4

1,0 5,8 10,9 16,0 20,5

Quelle: DIW et. al. 1999,Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Unter diesen Bedingungen konnte bis zum Jahr 2020 der Beitrag von Verhaltensanderun-
gen in den privaten Haushalten auf fast 11 Mio. t C02 erhoht werden. Das Verhaltenspo-
tenzial (Tabelle 19, Seite 43) ware dadurch im Jahre 2020 zu gut 20 ~0 erschlossen.

Bezogen auf die Referenzentwicklung entspricht dies im Jahr 2020 einem Anteil von 6,4 %
der C02-Emissionen im Sektor Haushalte und einem Anteil von 1,4% der gesamten C02-
Emissionen in Deutschland (Abbildung 8, Seite 101).

Der mit Verhaltensanderungen allein erzielbare Mindenmgsbeitrag ist vor dem Hinter-
grund der aktuellen Zielmarken also vergleichbar gering. Dennoch sollte der Beitrag von
Verhaltensanderungen vor allem aus zwei Gri.inden nicht unterschatzt werden:

. im Zusammenspiel mit anderen Mal?mahmen konnen Verhaltensanderungen i.iber Syn-
ergieeffekte durchaus verstiirkend wirken;

● vor allem in den durch Austauschzyklen von Geraten und Anlagen abgesteckten ~er-
gangsphasen konnen durch Verhaltensanderungen Minderungspotenziale ‘vorgezogen’
werden.

Weiterhin ist allerdings folgendes zu beriicksichtigen: AUS Sicht der privaten Haushalte
sind die Verhaltensanderungen ohne zusatzliche Kosten zu erzielen.
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Abbildung 8: Referenzentwicklung der energiebedingten COz-Emissionen, Verhaltens-

und Umsetzungspotenziale sowie Klimaschutzziele
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Trotzdem werden diese Verhaltensanderungen aber nur dann umgesetzt werden, wenn
durch entsprechende Kampagnen und Programme ein Bewusstsein dafur geschaffen wird.

Derartige Kampagnen sind typischerweise eine offentliche Aufgabe, die von der offentli-
chen Hand oder von Verb2nden ubernommen werden kann. Fur diese Trager sind die ge-
nannten Ma13nahmen damit keineswegs kostenneutral. Insofern stellt sich die Frage, wie sie
sich mit Blick auf die Ziel-Mittel-Relation im Vergleich zu anderen auf die Treibhausgas-
minderung im Bereich der Privathaushalte abzielende Ma13nahmen darstellen Iassen.

Aus diesem Grunde wurden die Ergebnisse der Abschatzung des Verhaltenspotenzials mit
den Auswirkungen einer auf die Markttransformation abzielenden Ma13nahme verglichen,
die im Rahmen des Projekts ‘Politikszenarien fur den Klimaschutz - IT (DIW et. al. 1999)
analysiert worden ist. Dabei wurde unterstellt, class durch eine sogenannte Elektroanwen-
dungsverordnung (EVO)3g der Hochstverbrauch fur elektrische GroJ3gerate39 jeweils auf

38
Dabei ist allerdings keineswegs zwingend, classdiese Markttransformation rnittels C)rclnungsrecht durchgesetzt wird.

Es ist durchaus denkbar, class eine freiwillige Vereinbarung zwischen Herste]lerverbtinden und Bundesregierrmg nit
entsprechend arnbitionierten Zielen die gleichen Ergebnisse erzielt werden.

39
In der Analyse wurden HOchstverbrauchsstandards fur Kuhlgerate, Waschmaschinen, W~chetrockner, Geschirrspu-
Ier und fur Gerate der Informations- und Unterhaltungselektronik tit Stand-by-Betneb beriicksichtigt.
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den Verbrauchswert der Bestgerate 5 Jahre zuvor festgelegt wird. Dariiber hinaus wurde
such betrachtet, wie beide Instrument zusammen wirken.

Die Ergebnisse dieses Vergleichs sind in Tabelle 33 dargestellt. Dabei zeigt sich, class die
Treibhausgasminderung, die durch die EVO erzielt werden kann, im Jahre 2020 deutlich
niedriger ist als das theoretische Verhaltenspotenzial. Allerdings zeigt sich such, class das
theoretische Verhaltenspotenzial urn einiges geringer ausfallt, wenn zugleich unterstellt
wird, class durch Markttransformation der Stromverbrauch in den Haushalten deutlich zu-
riickgeht.

Tabelle 33: Programme zur Verhaltensanderung oder Markttransfonnation – Minde-

rung des Stromverbrauch im Vergleich zum Stromverbrauch in der Refe-

renzentwicklung

Einheit

Reduktionpotential bezogen auf Referenzentwicldung

Elektroanwendungsverordnung(EVO) v.H.
Potential aller Verhaltensanderungen

Verhaltens%derungen alleine v.H.
Verhaltenstinderungen bei EVO v.H.
VerhaltenAnderungen und EVO zusammen v.H.

Umsetzbare Verhaltenslinderungen
Verhaltens%derungen alleine v.H.
Verhaltensiinderungenbei EVO v.H.
VerhaltenWnderungen und EVO zusammen v.H.

1995 2000 2005 2010 2015 2020

0,6 3,4 6,7 9,3 9,7

16,3 15,5 14,8 14,7 14,5 14,6
16,3 15,4 13,9 13,0 12,1 12,0
16,3 15,9 17,2 19,7 21,4 21,8

0,2 0,9 1,6 2,3 2,9
0,2 0,9 1,5 2,1 2,6
0,7 4,2 8,3 11,4 12,3

Quelle: Schatzungenund Berechnungendes Oko-Instituts

Vergleicht man Reduktionspotenziale, die durch eine EVO mobilisiert werden konnen (fast
10%, Abbildung 10), mit den vermutlich umsetzbaren Verhaltenspotenzialen (rund 2,5%);
so wird deutlich, class
zielt werden konnen.

durch eine EVO wesentlich gro~ere Treibhausgasminderungen er- .
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Abbildung IO: Strornreduktionspotenziale durch Verhaltensanderung und EVO
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Da die Markttransformation aus Sicht deroffentlichen Haushalte praktisch kostenlos ist,
sollte das Minderungspotenzial, das hierdurch erschlossen werden kann, hohere Prioritat
genie13en.

Dennoch, such Programme, die auf Verhaltensanderungen in den privaten Haushalten ab-
zielen, konnen fur bestimmte Anwendungen sehr sinnvoll sein. Dies gilt z. B. fur Beleuch-
tung und fiir das Kochen. Denn bier ist die Markttransformation durch Hochstverbrauchs-
standards technisch kaum moglich. Bei der Beleuchtung hangt Stromverbrauch weniger
von der Technik der Leuchten, sondern vor allem von der Auswahl der Leuchtmittel durch
die privaten Haushalte ab (Gluh- oder Energiesparlampe). Ein Hochstverbrauchsstandard,
der sich an der marktbesten Technologies funf Jahre zuvor orientiert, kame einem Verbot
fur Gluhlampen gleich. Bei Elektroherden ist das Potenzial zukunftiger Effizienzverbesse-
rung vergleichsweise gering. Dariiber hinaus hangt der Energieverbrauch beim Kochen
nicht allein vom Herd, sondern nicht unwesentlich such von den Topfen ab.

Die bier betrachtete Elektroanwendungsverordnung erstreckt sich folglich such nur auf
Ktihlgerate, Waschmaschine, Waschetrockner, Geschirrspuler und Informations- und Un-
terhaltungsgerate mit Stand-by-Funktion.

Vergleicht man, wie das umsetzbare Verhaltenspotenzial bei den einzelnen Gerategruppen
zuriickgeht, je nach dem ob unterstellt wird, class eine Elektroanwendungsverordnung ein-
gefuhrt wird oder nicht, so zeigt sich folgendes Bild: Am sttirksten verringert sich das Ver-
haltenspotenzial bei den Stand-by-Geraten, weil bier die Verordnung sehr schnell zu einer
deutlichen Reduktion des Energieverbrauchs gegeniiber der Referenz fiihrt.
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Die Einfuhrung eines Hochstverbrauchsstandards fiir den Stand-by-Betrieb sollte bier
hochste Prioritat genie/3en. Solange allerdings der Geratebestand noch nicht substantiell
von Geraten mit sehr niedriger Leistungsaufnahme in der Stand-by-Funktion durchdrungen
ist, konnen durch Aufklarungs- und Motivationskampagnen Minderungspotenziale ‘vorge-
zogen’ werden.

Bei den anderen Geraten verringert sich das umsetzbare Verhaltenspotenzial bei Einfi.ih-
rung einer Elektroanwendungsverordnung nur Ieicht. Programme und Kampagnen zur Ver-
anderung des Verhaltens durften bier also eine Wirkung entfalten, die such bei Einfuhrung
einer Elektroanwendungsverordnung nur geringfiigig eingeschrankt wird.

Mit Ausnahme weniger spezifischer Anwendungsfalle, kommt Programmed, die auf Ver-
haltensanderungen in den privaten Haushalten abzielen, daher im Vergleich zu anderen
Instrumenten, vor allem eine erganzende Rolle ZU.
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8 Hinweise fur Programmentwickler

Die urspriingliche Aufgabenstellung umfasste fur das Projekt und das Teilprojekt ,,Haus-
halte” die Entwicklung eines Leitfadens bzw. inhaltliche Hinweise zu dessen Entwicklung.

Auf dem projektbezogenen Workshop ,,Klimaschutz durch Verhalten” am 24. November
1999 in Berlin wurde von den beteiligten Institutionen deutlich gemacht, class man einen
spezifischen Leitfaden fiir Verhalten nicht fur sinnvoll erachtet.

Vielmehr wurde empfohlen, aktionsorientierte Informationspakete – such auf elektroni-
schem Wege – zu verbreiten und zu unterstiitzen.

Entsprechend werden an dieser Stelle Hinweise fur Programmentwickler und -organisato-
ren gegeben, die diesem aktionsorientierten Anspruch gerecht werden konnen. Aus den
vorliegenden Ergebnissen der Befragung und Programmauswertungen resultieren die fol-
genden wesentlichen Hinweise fiir die Konzipierung von Beratungsangeboten und Ein-
sparprogrammen im Bereich des individuellen Verhaltens der privaten Haushalte:

Als erstes muss – so das Ergebnis der Untersuchung - auf die inhaltliche Priorisierung ge-
achtet werden. Als Empfehlung aus der Betrachtung des Verhaltenspotenzials resultieren
die folgenden thematischen Schwerpunkte, in der Reihenfolge ihrer Bedeutung:

a Beleuchtung: Einsatz von ESL

+ Raumwarme: Richtig Heizen und Luften

+ Warmwasserbereitung

* Ernahrung: Kochen (Schnellkochtopfe)

s Geschirrspuler, Waschetrockner wg. steigender Ausstattungsrate

In welcher Form und unter welchen Rahmenbedingungen die inhaltlichen Themen prasen-
tiert werden konnen, verdeutlichen die folgenden Abschnitte. Hierbei sind die Wahl der
entsprechenden Informationswege, die Vernetzung der Akteure zur Nutzung von Synergien
und die Stfikung sozialer Beziige zu beachten.

Informationswege

Die uberwiegende Mehrzahl der Haushalte nimmt sich selbst als generell sparsam wahr
und sie geht in der Selbsteinschiitzung davon aus, class samtliche Einsparmoglichkeiten
bereits umgesetzt werden. Dies widerspricht dem tats~chlichen Informationsstand und den
im einzelnen vorhandenen Potenzialen. Obwohl eine realistische Einschatzung des eige-
nen Energieverbrauchs nicht wirklich vorhanden ist, sehen sich die meisten der Befragten
als energiebewusste oder sparsame Menschen.

Hierdurch entsteht fiir Beratungsangebote und Einsparprogramme ein Problem des Zu-
gangs zu den Haushalten.

Vor dieser Grundkonstellation kann davon ausgegangen werden, class insbesondere Pro-
gramme, die eine aktive Initialbeteiligung der Haushalte erfordem (z. B. einen Gang zu
einem Kundenzentrum, eine Bestellung zusatzlicher Beratungs- oder Einsparangebote, ein
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telefonischer Ruckruf auf eine Anzeigenkampagne, Verleih von Strommessgeraten) unter
einem Dilemma zwischen Selbsteinschatzung und tatsachlichem Verbrauch Ieiden werden.
Die Gefahr besteht, class Programme, die dieses Dilemma nicht versuchen zu iiberwinden,
mit geringer Beteiligung oder dem Nichtemeichen gro13er Teile ihrer Zielgruppe rechnen
mussen.

Man kann such davon ausgehen, class die meisten VerbraucherInnen sich nicht aktiv zu-
satzliche Informationen zu Energieeinsparung beschaffen werden, sondern hochstens In-
formationen wahrnehmen, die ihnen uber Werbemedien, Postwurfsendungen oder Rech-
nungen praktisch automatisch ohne ihr eigenes Zutun geliefert werden.

Es wurde in der Untersuchung aufgezeigt, class die bestehende Form der Energiever-
brauchsabrechnung fur die Haushalte zu keinem echten ~erblick fiihrt und die Kunden
ihre eigenen Daten nicht einordnen konnen. Verstandlich aufgearbeitete Vergleiche von
Verbrauchswerten konnten beispielsweise eine bessere Handhabung erreichen. In Zusam-
menarbeit mit den Herstellern sollten die bestehenden Bedienungsanleitungen verbessert
werden.

Es konnten verbesserte iibersichtliche Abrechnungen mit zusatzlichen Inforrnationen, z.B.
monatliche Abrechnungen anstatt jahrliche Rechnungen, mit der Darstellung (Auflistung
und grafische Darstellung) von Verbrauch, Kosten, Differenz zum Vorrnonat und Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum zu einer verbesserten Wahrnehmung der individuellen Po-
tenzi ale fiihren.

+ Vorhandene Informationen optimieren (Verbrauchsabrechnungen)

+ Neue Informationsangebote mit Vorhandenem koppeln (Rechnung EVU)

s Neue Kontexte herstellen (Erlebniskontext, Life-style-Kontext)

s Internetunterstiitzung (Wettbewerbe, z.B. SparWatt)

Ein wichtiger Informationsweg ist die Kampagne, die - zeitlich befristet - mit themenbe-
zogenen Gesamtpaketen unterschiedlicher Aktionsbausteine angeboten werden kann. Es ist
bier bei der Konzeption auf die genaue Zielstellung zu achten. Grundsatzlich sind drei ver-
schiedene Kampagnentypen zu unterscheiden:

s Kampagnen zur Information (z.B. mit Feedback Programmed)

- Kampagnen zur Uberzeugung (mit Themenfokus, z.B. Raumwarme)

* Kampagnen zur Mobilisierung (mit Anreizsystemen)

Vernetzung der Akteure

Wie die Auswertung der Wirksamkeit verschiedener Programme und eine Breitenbefra-
gung von Haushalten zeigten, fehlt es haufig an der Abstimmung unterschiedlicher Pro-
grammanbieter. Die EVU spielen in der Einschatzung der befragten VerbraucherInnen mit
ihren Inforrnationsangeboten nach wie vor eine wichtige Rolle. Sie waren grundsatzlich
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geeignet, als ,,Vemetzungsinstanz” mit verschiedenen Anbietem umsetzungsorientierte

Beratungspakete zu entwickeln.

+ Synergien nutzen (z.B. Zugang iiber Schornsteinfeger, Wohnungsbaugesell-
schaft, Ableserfirmen)

= Geeignete Akteure und Vorbilder identifizieren und ,,neu” vernetzen zur
Finanzierung und Promotion von Programmed

Die ubergreifende koordinierende Funktion konnte das Umweltbundesamt fiir temporiire
Themenschwerpunkte und ausgewahke Zielgruppen in Abstimmung beispielsweise mit
fortschrittlichen Stadtwerken (ASEW) anbieten.

Vor allem kommunale Aktivitaten, die ubergreifend koordiniert werden und in gleichen
Zeitraumen stattfinden, konnten eine hohe Effektivitat erzielen. Koordinierte und gemein-
sam organisierte Aktionen vermindern auklerdem den Aufwand fur Marktanalyse, Pro-
grammgestaltung, Marketing, Programmabwicklung und -evaluierung. Aktionen und Pro-
gramme sollten in Cooperation mit den Herstellern und dem Fachhandel durchgefuhrt wer-
den. Dies gilt einmal bezogen auf die Verbreiterung von Instrumented aber such in Bezug
auf die Verbesserung der technischen Empfehlungen.

Soziale Einbindung der Wissensvermittlung

Hinsichtlich des Marketing von Einsparmoglichkeiten ware es daher am gunstigsten,
wenn dieses von Personen und Institutionen wahrgenommen wurde, die bereits Zugang zu
den Haushalten haben (z.B. Beratung durch Schomsteinfeger) und wenn die Beratung oder
Information in bestehende Kontakte mit den Haushalten (z.B. uber Vereine, Verbande,
Kundenbetreuung der Hausbank) integriert werden wurde.

Eine weitere Moglichkeit bieten Social Marketing basierte Programme, die i.iber die eigene
vertraute Umgebung (Freunde, Vereine, Berufskollegen) vermittelt werden und eine Akti-
vierung in Form wettbewerblicher Elemente (z.B. Stromsparwettbewerbe Altenstadt,
Schonau, Saarbticken) auslosen.

Die soziale Ruckkopplung als wettbewerbliches Element und kommunalpolitische Einbet-
tung ist von groller Bedeutung. Dabei sollte eine Ankopplung an andere Prozesse, wie bei-
spielsweise die Lokalen Agenda 21 Aktivitaten (LA 21) gesichert werden. Hieriiber konnen
neue Multiplikatoren wie Untemehmen einbezogen werden, die wiederum selber Trager
von Aktionen sind.

+ Programme zielgruppengenau konzipieren, ,,anbieten statt abholen”

+ Erschlie13ung ,,neuer”, eher kritischer Zlelgruppen, wie ,,dkdanziert Mom
derne” oder Wertepluralisten iiber neue Zugange (z.B. Kochshow)

= Aktivierung von Rentnerhaushalten

= Information fiir gutverdienende Singles

+ soziale Einbettung iiber Multiplikatoren starker berucksichtigen
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Eine weitere Moglichkeit besteht darin, zusatzliche Anreize (Verschenkaktionen, Pramien,
Gewinne bei Beteiligung) zu setzen, urn die Kunden dazu zu bewegen, Beratungsangebote
wahrzunehmen oder Beratungsstellen aufzusuchen.

Ohne eine solche Sekundiirrnotivation, die in sehr vielen Einsparprogrammen eingesetzt
wird, wird der Zugang zu den Haushalten schwierig bleiben. Allerdings zeigt sich, class
finanzielle Anreizsysteme nur kurzfristige Wirkungen erzielen und langfristig bei Wegfall
des finanziellen Bonus keine tatsachliche Verhaltensanderung induzieren (Mosler 1997).

Finanzierung

Bezogen auf die Organisation von Kampagnen durch Umweltorganisationen oder private
Initiative stellt die kontinuierliche Finanzierung solcher Kampagnen einen kritischen
Faktor alar. Bisher konnten v.a. Finanzmittel fiir einzelne Aktionen akquiriert werden. Ver-
schiedene Geldgeber, kurzfristige und unsichere Zusagen erschwerten die Kampagnenpla-
nung und sorgten aulilerdem dafur, class die Aktionen auf relativ wenige Haushalte be-
schrankt werden mussten. Je gro13er die Teilnehmerzahl, desto hoher wird such das finan-
zielle Risiko fiir die Kampagnendurchfiihrung fur Verbande oder Agenturen, so class eine
verl%slichere Finanzierungsmoglichkeit ftir eine Erweiterung der Aktivitaten notwendig
ist.

- Absicherung der Finanzierung durch Sponsoring

* Poolbildung

* Gewinnung ,,neuer Akteure”

Hier konnte z.B. ein Energy Saving Trust nach britischem Vorbild neue Moglichkeiten
bitten, wo anschlie13end in einem Bieterverfahren die zur Verfugung stehenden Mittel fiir
das attraktivste Umsetzungsmodell verwendet werden.

Evaluation

Die Erfolgsmessung einer Kampagne hat verschiedene Aspekte. Nicht allein im Hinblick
auf die Finanzierung von Programmangeboten ist eine begleitende Auswertung von gro13er
Bedeutung. Eine der wichtigsten Zielsetzungen der Erfolgsmessung ist zum einen die indi-
viduelle Motivation der TeilnehmerInnen. Zum Einsatz geeigneter Instrument gehort an-
dererseits die Abschatzung und Verifizierung der erzielbaren Einsparung, urn eine Anpas-
sung von Methoden und Instrumented zu ermoglichen.

s Anpassung an veranderte Rahmenbedingungen
I

I= Documentation: tatsachliche Wirksamkeit
I

s Weiterbildung I

Zur Auswertung von Programmergebnissen geh&-t eine zielgenaue Verbesserung der Ein-
zelelemente. Verschiedene Programme wiesen bier such auf die Notwendigkeit der Profes-
sionalisierung und Weiterbildung von Anbietem und Beratem bin.
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Neue Rahmenbedingungen

Die Liberalisierung des Strommarktes kann auf die Verhaltenssteuerung sehr unterschiedli-
che Auswirkungen haben. Im Idealfall kann davon ausgegangen werden, class – u.a. auf-
grund der massiven Werbestrategien der Anbieter - das Bewusstsein hinsichtlich des
Verbrauchs steigt, da bei der Wahl des Anbieters die Preise verglichen werden mussen.

Negativ konnen sich allerdings Festpreisangebote bzw. hohe Grundpreise auswirken, da
bier der (okonomische) Sparanreiz verloren geht.

Mogliche technische Veranderungen wie beispielsweise der Einsatz von Chipkarten kon-
nen positiv genutzt werden. Sie ermoglichen den Kauf einer definierten Menge, die dann
verbraucht werden kann. Die Vorauszahlungen werden dadurch transparenter und sie kon-
nen Verhalten steuern.

Eine besonders geeignete Programmform, urn diese wettbewerblichen Bedingungen be-
riicksichtigen zu konnen sind die beschriebenen Feedback-Programme. Sie zeigen auf der
einen Seite eine sehr hohe Wirkung, gleichzeitig haben die Teilnehmer sehr positiv auf den
Ablauf reagiert.

Intemet-Preisvergleiche fur Stromtarife werden bereits haufig genutzt und angeklickt, diese
konnten mit Feedback zur Hohe des Stromverbrauchs und Einspartipps verkniipft werden.
Da die Besucher der entsprechenden Web-sites ihre Daten iiber Verbrauchsmengen verfiig-
bar haben mussen, Iassen sich diese Angebote such zu einem Beratungstool erweitem. Mit
interaktiven Fragebogen kann einerseits der Verbrauch zu einer Vergleichsgruppe angege-
ben werden, andererseits kann nach den grofien Einzelverbrauchem gefragt werden und
gezielt Einspartipps gegeben werden.

Die vom Umweltbundesamt eingeleiteten Aktivitaten zu kommunalen Heizspiegeln sollten
weitergefuhrt und in groBem Ma13stab umgesetzt werden, da wesentliche Vorarbeiten (Da-
ten aus 13.500 Heizkostenabrechnungen) vorhanden sind.
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Nlat,erialien

Besonders ansprechende Materialien und interessante
halte sind den folgenden Webadressen zu entnehmen:

Kampagneninforrnationen fur Haus-

13UND SparwattAktion Wetterau: www.sparwatt.de

Berlin Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung
Energie-Test: www.sensut.berlin. de/sensutiumweltienergie/verbrauchstestiindex.shtml
COz-Bilanz: www.sensut.berlin. de/sensutiumweltienergie/co2_testiindex.shtml
Heizspiegel: www.sensut.berlin. de/sensutiumweltienergie/heizspiegel/index.shtml
Innovative Energieprojekte:
www.sensut.berlin .de/sensut/umwelt/energie/sparen/index. shtml

Modellprojekt Brundtlandstadt Viemheim: www.viemheim.de

Stadtwerke Hannover
Heizenergieverbrauchsanalyse:
wWW.stadtwerke-hannover. de/privatkunden/energiesparrechner/heizenergie .phtml
Stromverbrauchsanalyse:
www .stadtwerke-hannover.de/ptivatkunden/energiespamechner/strom.phtml

Stadtwerke Kiel: www.stadtwerke.de

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbande: www.agv.de/tip/haushalte

VZ Baden-Wiirttemberg: www.verbraucherzentrale. de/energie/energie. html

Clstemeichische Energieagentur: www.eva.wsr.ac. at/stromspar/index .htm

Klimaschutzaktion Hamburg:
www.hamburg.de~ehoerdeflmweltbehoerde/energie/standby

Energieagentur in Hessen: www.hessenenergie.de

Irnpulsprogramm Hessen: www.impulsprogramm.de

Nordlichtkampagne: www.nordlicht.uni-kiel. de/sme/intersee. htm

Klimabiindnis: www.klimabuendnis. org
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Anhang I

Liste der angefragten Institutionen und Experten

Stadtwerke Hannover

Stadtwerke Bonn

Landesgewerbeamt Baden-Wurttemberg, Dieter Bouse

Energiestiftung Schleswig Holstein, Willi Herbert

Universitat Gie13en, Prof. Elmar Schlich

Energie und Umweltmanagementberatung Poschk, Jiirgen Poschk

Berliner Energieagentur, Regine Gunther

Stromsparprojekt Minus 25% Graz, Erwin Greiler

SparWatt/Gluhwiirmchen Wetteraukreis, Dr. Werner Neumann

Energiereferat der Stadt Frankfurt

ECEEE, Hal Wilhite

Bund der Energieverbraucher, Dr. Aribert Peters

BUND, Matthias Seiche, Eleni Kouanis

Energieagentur Hessen

Klimakampagne Berlin, Hugo Starken

Nordlicht, Dr. Friedemann Prose

Stadt Viernheim, Philip Granzow
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Anhang II

Interviewleitfaden

Interview Nr.:

Name:

Stadti

Basisdaten

Lage imBundesgebiet (nachtelef.Vorwahl):
● ahe Lander
● neue Lander

GrN3eder Stadt (nachVorwahl):
● unter20000 EW
● 20000-100000 EW
● iiber 100000 EW
Zahl der im HaushaltlebendenPersonen
● Erwachsene(1,2, mehrals 2)
● Kinder (keine, 1,2, mehrals 2)
Siedlungsform
● Mietwohnung
● Eigentumswohnung
● Einfamilienhaus
● Sonstige
Grolle der Wohnung
● unter40 qm
● 40 bis 70 qm
● 70 bis 100qm
● tiber 100qm
Haushaltsnettoeinkommen
● unter20000 DM
● 20bis50000 DM
● 50 bis 100000 DM
● uber 100000 DM
KeineAngabe/nichtbekannt

Im HaushaltverwendeteEnergietrager:
● Strom
● Gas
● 01
● Sonstige(ggf.welche?)

Raumwarme
Art der Heizung:
● Fernwarme (inkl. BHKW)
● Gasheizung
● Olheizung
● Elektroheizung /Nachtspeicherheizung
● Kohleofen
● Sonstige (ggf. welche?)

Wartung (alleaufierFernwarmebezieher):
Wird die Heizungjahrlich gewartet?
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● Ja
● Nein
● Wei13 nicht

Steuerung der Heizung:
Ist die Heizung an einen Raumthermostat/Raumfiihler angeschlossen?
● Ja

Falls ja:

Nutzen Sie diese Steuerungsmoglichkeit zur Einstelhmg der gewiinschten

Temperature?
● Ja

● Nein
● Weifl nicht

Nutzen Sie diese Steuenmgsmoglichkeit zur Einstellung eines Tag/Nachtbetriebes?
● Ja

Welche Temperatur(en) stellen Sie ein?
● Tag:
● Nacht
● Durchgehend

● Nein
● Wei13 nicht

Bietet Ihre Heizanlage weitere Steuerungsmoglichkeiten?
● Ja

Falls ja: welche?
Einstellung der Vorlauftemperatur
Andere:
Nutzen Sie diese?

● Ja
● Nein

● Nein
● Wei13 nicht

● Nein
Falls nein: Konnen Sie die Heiztemperatur uberhaupt beeinflussen?

● Ja
Falls Ja:
Wie?

● AuflZudrehen einzelner Heizkorper

Sonstige Methoden (Vorlauftemperatur)
● Nein

Falls nein:
Welche Temperature stellt sich ein?

● unter 20 Grad C
● 20 Grad C
● uber 20 Grad C

Sind Sie mit der entstehenden Raumtemperatur zufrieden?
● Ja
● Nein

● ZU hoch
● zu niedrig

● Weifl nicht
● Wei13 nicht
Luftung:
Wie Itiften Sie Ihre Wohnung?
● Kurze gelegentliche Stot31uftung
● imrner ein oder mehrere Fenster kippen
● bei Bedarf mal so, mal so
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● unterschiedliche Raume werden unterschiedlich geluftet (und zwar:)
● Sonstige Gewohnheiten

Zusatzgerate:
Benutzen Sie elektrische Zusatzgerate?
● Ja
● Nein

Falls-ia:
Wie oft benutzen Sie diese?
● taglich

● in welchen Raumen?
● warum ?

● wochentlich oder Ofter
● in welchen Raumen?
● warum ?

● nur gelegentlich
Waschen:
Besitzen Sie eine Waschmaschine?
● Nein
● Ja
Wie oft nutzen sie die W aschmaschine?

● taglich
9 wochentlich oder ofter
● gelegentlich

Beladen Sie die Machine immer VOI1?
● Ja
● Nein
● Wei13 nicht

Nutzen Sie den Kochwaschgang?
● Ja

Falls ja: Wie oft?
● regelmat3ig, wie oft?
● gelegentlich, wie oft?
● selten,wieoft?

● Nein
● WeiJ3 nicht

Besitzen Sie einen Waschetrockner?
● Nein
● Ja
Wie oft nutzen sie den Waschetrockner?

● taglich
* wochentlich oder ofter
● gelegentlich

Beladen Sie die Machine immer voll?
● Ja
● Nein
e Wei13 nicht

Besitzen Sie eine Spulmaschine?
● Nein
● Ja
Wie oft nutzen sie die Spiilmaschine?

● taglich
● wochentlich oder ofter
● gelegentlich

Beladen Sie die Machine immer VOII?
● Ja
0 Nein
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● Weifi nicht

Beleuchtung:
Wie viele Lampen besitzen Sie insgesamt?
● 5-1o
● 11-20
● 21-30
● uber 30
● weifl nicht

Besitzen Sie such Energiesparlampen?
● Ja
Falls ja Wie viele?

● 1-2
● 3-4
● 5-1o

● Nein
● Wei13nicht
SchaltenSie das Licht aus, wenn Sie das Zimmer fur Ianger als 30 Minuten verlassen?
● Ja, immer
● Nein, nie
● Manchmal, gelegentlich

Kochen/ Kiihlen/ Gefrieren
Welche Kochgerate besitzen Sic?
● Gasherd
● E-Herd
● Mikrowelle
● Sonstige
Wie oft nutzen Sie den Herd / die Mikrowelle?

● mehrmals taglich ● mehrmals taglich
● ~aglich ● taglich
● mindestens 1 x pro Woche ● mindestens 1 x pro Woche
● gelegentlich ● gelegentlich

Nutzen Sie zusatzlich zur Warmwasserbereitung
einen elektrischen Wasserkocher /eine Kaffeemaschine?

Ja Ja

Nein Nein

Nutzen Sie Schnellkochtopfe?
● Ja
● Nein

Wie wiirden Sie Ihre Kochgewohnheiten beschreiben?
● Ich/Wir kochen tiglich warm fur die ganze Familie
● Wir kochen am Wochenende, wenn Zeit ist
● Ich koche nur Schnellgerichte oder Tiefkiihlpizza
● Ich koche mir nur Kaffee und Tee
● Sonstige Gewohnheiten?
Wie wtirden Sie Ihre Einkaufsgewohnheiten beschreiben?
● Wenn irgend moglich, kaufen wir frische einheimische Produkte aus der Region
● Wir kaufen vorwiegend Konserven, Fertiggerichte und Tiefkuhlkost
● Sonstige Gewohnheiten?
Kiihlgerate:
Welche Gerate besitzen Sic?
● Kiihlschrank

● Art
● Zahl

● Kt,ihltruhe( Art und Zahl)
● Art
● Zahl
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Bei rnehr als einem Kiihlgerat:
Wofiir nutzen Sie ... den 2. Kuhlschrank/die Truhe?
Medien und Konmmnikation
Wie viele Fernsehgerate befinden sich in Ihrem Haushalt?
● o
● 1
● 2-3
● mehr als 3

Wie haufig werden diese genutzt?
● mehrere Stunden taglich (sehr haufig)
● einigeStundenin der Woche (haufig)
● einige Stunden im Monat (gelegentlich)

Benutzen Sie schaltbare Steckdosen, urn das Gerat nach dem Ausschalten vom Netz zu trennen?
● Ja
● Nein
● Wei13 nicht

Wie viele Computer befinden sich in Ihrem Haushalt?
● o
● 1
e 2
● mehr als 2

Wie haufig werden diese genutzt?
● mehrere Stunden taglich (sehr haufig)
● einige Stunden in der Woche (haufig)
e einige Stunden im Monat (gelegentlich)

Benutzen Sie schaltbare Steckdosen, urn das Gerat nach dem Ausschalten vom Netz zu trennen?
● Ja
● Nein
● Weif3 nicht

Ubergreifende Fragen:
Giauben Sic, class Sie mit der Nutzung Ihrer Gerate einen Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs Ieisten
k6nnen?
● Ja
● Nein
● Wei13 nicht

Kennen Sie Energiesparmoglichkeiten in Ihrem Haushalt?
● Ja
Falls .ja:
Welche?
● Nein
Haben Sie Ihre Verbrauchsgewohnheiten in den letzten 3 Jahren wesentlich verandert?
● Ja
Falls ia:
Inwiefern?
● Nein
Falls nein:
Warum nicht?
● Wei13 nicht

Gibt es Sparma13nahmen, die sie ergreifen wiirden?
0 Ja

Falls ja:
Welche?
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Was steht der Verwirklichung entgegen
● Kosten
● Komforteinbuf3en
● Technologiesnoch nichtuberzeugend
● Sonstige

● Nein

Gibt es Sparma13nahmen, die Sie vollig ablehnen?
● Ja

Falls ia:
Welche?
W arum?
● Nein
● Wei13 nicht

Kennen Sie Ihren Energieverbrauch pro Monat (in KWh)?
● Ja
● Nein
● Ungefahr,und Zwar...

Kennen Sie Ihre Ausgaben fur Energie?
● Ja
● Nein
● Ungefahr, und zwar...

Wissen Sic, welche Nutzungszwecke die meiste Energie verbrauchen ?
● Ja
Welche?
● Nein

Haben Sie schon einmal eine Verbrauchsanalyse durchfuhren lassen?
● Ja

m:
Mit welchem Ergebnis?
● Nein
Falls neim Hatten Sie Interesse, Sparmoglichkeiten genauer kennenzulernen?
● Ja
● Nein
● wei13nicht

Falls nein: Hatten Sie Interesse, einen Energieberater zu Hause zu empfangen?
● Ja
● Nein
● weifl nicht
● unbekannt

Beobachtungen der Interviewerin:
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,Dokumentation Untersuchungsfragen

,,Welche weiteren energiesparenden Ma13nahmen haben Sie durchgefuhrt?”

,,Habe Sie sich schon einmal uber Energieeinsparung beraten lassen? Wenn ja, wo war das
und worum ging es dabei?”

,,Glauben Sic, class Sie durch die Beschaftigung mit Ihrer Anlage allgemein energie- oder
umweltbewusster geworden sind?”

,,Sind Sie der Meinung, class jeder durch energiesparendes Verhalten einen Beitrag zum
Umweltschutz Ieistet?”

,,Wurden Sie es begrii~en, wenn ein Energieberater zu Ihnen nach Hause bzw. in den Be-
trieb kame?”
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Anhang III

Tabellen ESL-Programme

Tabelle 34: Eflekle der Lampenprogramrne

Art der Effekte Anteil der Teilnehmer

Erster AnstoJ zum ESL-Einsatz

Aktion ,,Helles NRW” 49% der Teilnehmer

Aktion ,,Meister Lampe” 62% der Teilnehmer

Stadt Langenhagen 64% der Teilnehmer

Stadtwerke Hannover 34% der Teilnehmer

Zusatzeflekt

Aktion ,,Helles NRW’ 30% der Teilnehmer

Aktion ,,Meister Lampe” 32% der Teilnehmer

Stadtwerke Hannover 27% der Teilnehmer

Vorziehejfekt

Aktion ,,Helles NRW’ 41% der Teilnehmer

Aktion ,,Meister Lampe” 24% (14 Yo kurzfristig,, 10% Iangfristig)

Stadtwerke Hannover 30% der Teilnehmer

Mitnahmee#ekt

Aktion ,,Helles NRW’ 12% der Teilnehmer

Aktion ,,Meister Lampe” 5-10 % der Teilnehmer

Stadtwerke Hannover 26% der Teilnehmer

Zusatzkaufquote

Aktion ,,Meister Lampe’’,Schatzung 20 YO der Teilnehmer

Stadtwerke Hannover 40% der Teilnehmer

Quelle: Oko-Institut 1996, Herbert 1993, Stadtwerke Hannover 1998, MWMTV 1998
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Tabelle 35: Verteilung der installierten ESL auf die Wohnraume

Installation der geforderten ESL Aktion ,,Helles Langenhagen

in den Raumen der privaten NRW”

Haushalte

Wolmzimmer 36% 71% (inkl. Essbereich)

Kuche 26%

Flur/ Diele 12% 11% (inkl. Bad)

Esszimmer 4%

AuJ3enbereich 4%

Schlafzimmer: 3%

Kinderzimmer 3%

Bad 3%

Arbeitszimmer: 1% 7%

Sonstige 8%

Quelle: Aktion Helles NRW

Tabelle 36: Verbrei~ung von Energiesparlampen, Untersuchung fur Bremen 1995

Mietwohnung Eigenheim nachster geplanter

Einsatzort fiir ESL

Anzahl der bereits Anzahl der bereits in- Anteil der Nennungen

installierten ESL stallierten ESL

Wohnzimmer 2,9 4,0 13%

Ki.iche 0,9 1,0 7%

Schlafzimmer 1,9 2,8 7%

Flur/Diele 1,3 2,3 6%

Bad 1,3 2,1 3%

Au13enbereich 0,2 0,6 2%

Andere Raume 1,3 2,9 4%

Gesamt 9,8 15,5

Quelle: Kofod et al. 1996
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LCP-Programme

Programmabwicklung

Die Programmabwicklung istein wichtiger Faktorfiir die Teilnahmequote. Je unkompli-
zierter die Verbraucher an die Zuschiisse gelangen konnten, desto mehr nahmen an den
Programmed teil.

In Soest mussten die Haushaltkunden ihren Anspruch bei einer Beratungsstelle anmelden
und wurden in eine Forderliste eingetragen. Wenn sechs Wochen nach der Anmeldung der
Kaufvertrag vorgelegt wurde, erhielten die Kunden die Pramien. In Soest wurden nur die
als ,,besonders sparsam” eingestuften Gerate pramiert (entsprechend der Liste der sparsa-
men Haushaltsgerate, die vom Energiebeauftragten der Stadt Detmold, Klaus Michael, he-
rausgegeben wurde).

Im Rahmen des Feldversuchs von PreussenElektra/ HASTRA erhielten die Teilnehmer die
Pramie uber einen Verrechnungsscheck, den sie entweder unter Vorlage der Rechnung und
der Pramie bei der HASTRA personlich abholen konnten oder schriftlich zugeschickt be-
kamen. In den Gruppendiskussionen wurde der Wunsch geau13ert, die Pramie direkt im
Handel ausgezahlt zu bekommen. Die Pramien waren nach der Energieeffizienz der Gerate
gestaffelt und mussten erst fiir die jeweiligen Gerate ausgerechnet werden. 50% der Teil-
nehmer empfand dieses Verfahren als kompliziert. Dennoch fand die differenzierte Pramie
Zustimmung und 67% der Teilnehmer befiirworteten die Differenzierung nach der Strom-
einsparung.

Beim KesS-Programm der RWE Energie konnte mit der Geraterechnung bei den RWE-
Beratungszentren die Pramie abgeholt werden, dabei war sowohl eine Barauszahlung als
such eine ~erweisung moglich. Der iiberwiegende Teil der Teilnehmer bevorzugte die
Barauszahlung.

Bei den Stadtwerken Hannover fand die Auszahlung der Pramie direkt bei den teilnehmen-
den Handlem statt. Es musste Iediglich ein Fragebogen zum Altgerat ausgefullt werden.
Die unkomplizierte Abwicklung wird bei der Aktion in Hannover als wichtiger Faktor fur
die hohe Teilnahme bewertet. Dort haben sich 93% der Kunden die Prtie direkt im
Fachhandel auszahlen lassen, 770 der Kunden kamen ins Beratungszentrum der Stadtwer-
ke. Die Pramie wurde in Hannover such an Kunden ausgezahlt, die nicht im Versorgungs-
gebiet der Stadtwerke wohnen. Zu Beginn der Aktion war befiirchtet worden, class Kunden
der umliegenden Versorgungsgebiete oder Geschaftskunden unberechtigterweise vom Pro-
gramm profitieren. Aufgrund der Fragebogen konnte diese Fehlerquote genau ermittelt
werden. Sie betrug Iediglich 5%, d. h. jeder zwanzigste Teilnehmer wiire eigentlich nicht
berechtigt gewesen, am Programm teilzunehmen.

Akzeptanz durch die Haushalte

Ergebnisse der Prainienaktionen

und Teilnahmequote

Der vorzeitige Ersatz von alten Geraten durch die Programme ist in der Regel nicht das
Ziel der Aktionen, da such mit der Herstellung und der Verschrottung Energie verbraucht
wird. Ein Pramienprogramm uber einen bestimmten Zeitraum kann daher immer nur den
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Teil der Haushalte erreichen, der sich in diesem Zeitraum sowieso ein neues Gerat ange-
schafft hatte.

Durch das KesS-Programm der RWE Energie wurden eine Million Neugrate iiber einem
Zeitraum von drei Jahren gefordert. Das KesS-Programm ist damit das bisher gro13te Pro-
gramm zur effizienten Gerateforderung.

In Hannover wurde die ursprunglich angestrebte Teilnahmequote von 9.180 Haushalten
(1,7’% der Haushaltskunden) mit 16.000 ausgezahlten Pramien deutlich ubettroffen wer-
den, was einer Teilnahmequote von 6,1% entspricht. Schon nach knapp funf Monaten wa-
ren die ursptiinglich geplanten Pramien verteilt. Die Gesamtzahl der Gerateneukaufe im
Jahr wird in Hannover auf 20.000 Haushalte geschatzt. Gemessen an dieser Schatzung er-
reichte das Programm knapp 50 YOaller Gerateneukaufe.

Die I?rogramme erzielten insgesamt eine sehr positive Resonanz. Die Kunden in Hannover
Iobten die Aktion, sowohl an den Infostanden als such schriftlich und telefonisch, und die
Aktion wurde als Imagegewinn der Stadtwerke bewertet. 869?0 der Teilnehmer und 91 Yo

der Nicht-Teilnehmer des LCP-Feldversuchs von PreussenElektra/ HASTRA hielten das
Zuschussprogramm fiir sehr wichtig.

Tabelle 37 Umfang der Lampenprogramrne

Stadtwerke RWE Energie/ Stadtwerke PreussenElektra/
Hannover KesS Soest HASTRA

Gesamtzahl der ausge- 16.530 >1.000.000 599 2.266
zahlten Pramien
Quelle: Wuppertal-Institut und BEM 1996, BEM 1995, Wuppertal-Institut 1995, Stadtwerke Hannover 1998.

Tabelle 38 Teilnehmerrate (Anteil der mit Pramien geforderten Gerate an den insge-
samt verlumjlen Geraten)

SW Hannover RWE Energie/ KesS PreussenElektra/
HASTRA

Kiihl- und Gefriergerate 50% 47-50% 68-71%
Waschmaschinen 57% 58%
Geschirrspulmaschinen 65% 42%

Waschetrockner 37%
Ferrtseher 26%
Durchlauferhitzer 63%
Quelle: Wuppertal-Institut und BEM 1996, BEM 1995, Stadtwerke Hannover 1998.

Die Prtie sollte folgende Kriterien erfiillen, urn in der gewunschten Weise wirken zu
konnen (Wuppertal-Institut/ BEM 1996):

Sie sollte nicht hoher sein als die pro Teilnehmer vermeidbaren Grenzsystemkosten der
Strombereitstellung abziiglich Marketing- und Programmverwaltungskosten;

Sie sollte attraktiv genug sein, urn die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu gewinnen;

Sie sollte einfach verstandlich sein.
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Einfluss der Pramienhohe

Beim LCP-Feldversuch von PreussenElektra/ HASTRA wurde eine Umfrage zur ge-
wunschten Zuschusshohe durchgefuhrt. Der uberwiegende Teil der Nicht-Teilnehmer
wunschte einen Zuschuss in der Hohe von 10 bis 15% der Geratepreises (10% wurde von
30% der Nicht-Programmteilnehmer gewunscht, 15 % des Preises von 47 %). Das ent-
spricht in absoluten Zahlen einem Zuschuss von ca. 100 DM.

In Hannover waren 77 % der teilnehmenden Kunden mit der Pramienhohe von 50 DM (was
einer Kaufpreisreduktion von ca. 6 9Z0entspricht) zufrieden, nur 2070 hatten sich eine hohe-
re Pramie gewiinscht. Allerdings gaben 54 YOder Teilnehmer an, class sie sich bei einer ho-
heren Priirnie moglicherweise ein noch sparsameres Gerat gekauft hatten. Die Kunden
schlugen such vor die Pr&nie nach der Verbrauchseinsparung zu staffeln.

Beim KesS-Programm wurde die Pramie eher als Label oder Siegel wahrgenommen, was
von der Hohe unabhangig war. 100 DM hielten einige Kaufer fur einen sehr gro13ziigigen
Rabatt. Die meisten befragten Teilrtehmer hatten dasselbe Gertit such bei einer 50 DM
Pramie gekauft. Mehr Geld hatte den Wert der Pramie fur die Kunden nicht wesentlich
erhoht. Nur 13 ~o der Teilnehmer wiirden bei einer Pramie von 150 DM ein noch besseres
Gerat kaufen. Von den Teilnehmern wurde such selbst die Anregung geau13ert, die Hohe
der Pramie mit dem Jahresverbrauch bzw. den Jahresverbrauchskosten zu staffeln. Aller-
dings veranderte sich die Einstellung zur Pramie uber die Programmlaufzeit. Gegen Ende
der Laufzeit bildete sich ein st%-keres Anspruchsdenken der Kunden heraus, die die Pramie
als eine Ma13nahme ansahen, die ihnen zusteht und einige Kunden mutma13ten, class die
Handler den Betrag sowieso auf die Gerate aufschlagen wurden.

Einfluss der Werbung

Beim LCP-Feldversuch von PreussenElektra/ HASTRA wurden v.a. Direkt-Mailings ge-
nutzt, urn auf das Programm aufmerksam zu machen. Das erste sachlich gestaltete Mailing
hatte eine Iediglich schleppende Beteiligung zu Folge. Daraufhin wurden die Materialien
von einer Agentur iiberarbeitet und ein Scheckheft entwickelt. Weitere Aktivitaten waren
ein Telefon-Mailing an 1.000 Haushalte, der Versand zweier Erinnerungspostkarten, eine
Einladung zu einer Energiespar-Party sowie ein Preisausschreibens. Nach neun Monaten
kannten 92% der Nichtteilnehmer im Testgebiet die Pramienaktion. Nur 70% der Teil-
nehmer wussten schon vor dem Geratekauf von der Zuschussmoglichkeit. Eine Bewertung
der unterschiedlichen Werbeaktivitaten ergab, class das Scheckheft die besten Werte hin-
sichtlich der Bekanntheit und Verstandlichkeit erzielte.

Von der KesS-Pramie haben die meisten IGaufer durch Plakate (37 %) oder durch den Han-
del erfahren (36%) (BEM 1995). Ansonsten standen bei der KesS-Aktion keine standardi-
sierten Werbemittel im Handel zur Verfugung, was von den Handlern such kritisiert wur-
de. Infolgedessen wurde such auf sehr unterschiedliche Weise auf das Pramienprogramm
hingewiesen und es gab kaum einen Wiedererkennungswert der Aktion.

Bei der Aktion der Stadtwerke Hannover wurde eine Vielzahl von Werbemitteln einge-
setzt. Hierzu zahlten Kundeninformationen, Aufkleber zur Kennzeichnung der Gerate,
Aufkleber und Poster bei den Handlern, Drehscheiben mit Einsparpotenzialen, eine Litfass-
saule in den Warenhausern, Pressearbeit, Anzeigenschaltungen in Lokalpresse sowie Arti-
kel in der Kundenzeitschrift. 43% der Kunden sind erst im Geschitft auf dle Pramie auf-
merksam geworden. Dies war vom Programm beabsichtigt (alas Programm sollte nicht en
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vorzeitigen Gerateaustausch fordern) und die Werbeaktivitaten waren auf die Geschaften
korrzentriert worden. Unter den Kaufern der A-Gerate war die Pramie bekannter (74 %) als
im Durchschnitt der Teilnehmer.

Bezuglich der Konzeption der Werbematerialien ergaben die Aktionen einige wichtige
Hinweise. Die Begriffe ,,Kllowattstunden” und ,,Kilowatt” sind fur die meisten Verbrau-
cher und Verbraucherinnen nicht anschaulich. Die relativ kleinen Zahlenwerte bei der An-
gabe von Normverbrauchswerten von Haushaltsgeraten machen die Einsparpotenziale
nicht deutlich. Von den Verbrauchem und Verbraucherinnen werden Angaben in Strom-
kosten pro Jahr oder pro 10 Jahren gewi.inscht.

Die Kaufer der energiesparenden Gerate wussten mit den Begriffen ,,EU-Effizienzklasse
A“ oder ,,EU-Effizienzklasse B“ wenig anzufangen. Die Kaufer haben sich vor allem auf
die Informationen durch die Handler gestiitzt. Dieses Ergebnis der Stadtwerke Hannover
kann jedoch such mit der zum Zeitpunkt der Aktion relativ neuen Einfuhrung des EU-
Labels zusammenhangen.

Akzeptanz durch den Handel

Ehjks des Handels auf die Kaufentscheidung

50% der Teilnehmer der Aktion von PreussenElektra/ HASTRA gaben an, class sie sich
vor dem Kauf vom Handel beraten lie13en. Der Handel war damit mit weitem Abstand die
meistgenutzte Beratungsquelle. Nur 23 % der Kunden im Kontrollgebiet (ohne LCP-
Aktion) gaben jedoch an, class sie vom Handel iiber sparsame Gerate inforrniert wurden.
Dies bedeutet, class der Energieverbrauch nur selten vom Handel selbst als Verkaufsargu-
ment genutzt wird.

Fur 48% der Kaufer der Aktion der Stadtwerke Hannover war die uberzeugende Beratung
im Handel das wesentliche Argument fur die Entscheidung zu einem sparsamen Gerat.
Damit erreichte such bei dieser Aktion die Beratung im Handel einen ahnlichen hohen
Stellenwert fur die Kaufentscheidung. Eine Analyse der Kundenstruktur im Bereich der
Kuhlgerate in Hannover ergab folgende Einteilung:

Ca. 50% der Kunden sind gut informiert und nutzen die angebotenen Inforrnationen fiber
die Energieeinsparung (Beratungskaufer).

Ca. 10-15% inforrnieren sich zwar intensive uber verschiedene Faktoren, wobei der
Stromverbrauch jedoch wenig relevant ist. Fur sie ist jedoch der Preis ein wichtiger Faktor.

Ca. 30% informieren sich nur oberflachlich und entscheidet aufgrund Aktionsangeboten
oder Modegesichtspunkten.

Fur die ersten beiden Gruppen wirkt die Pramie als wichtiges Mittel, das die Kaufentschei-
dung beeinflusst. Insgesamt ist jedoch der Anteil der Haushalte, die sich gezielt im Handel
uber die Gerateeigenschaften informiert sehr hoch. Daher sollten die Pramienprogramme
oder ahnliche Aktivitaten unbedingt am Fachhandel ankniipfen, weil dari.iber eine gro13e
Zielgruppe erreicht werden kann.

Bei der KesS-Aktion wurden die Kaufer durch die Handler zwar uber die RWE Pramie
informiert, aber nicht beraten. Insbesondere bei den Kuchenherstellem und Mobelhausem
zeigte sich, class der Stromverbrauch und die Pramierung bei der Beratung keine Rolle
spielte. Angesichts der Tatsache, class im Zuge einer Kiichenneuanschaffung haufig gleich
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mehrere Gerate neu gekauft werden, sollte gerade bier Wert auf eine gute Beratung gelegt
werden, die in der Praxis aber fast vollstandig fehlt. Bei preiswerten Einbaukiichen haben
die Kunden such haufig keine Wahl bei der Gerateauswahl.

Die Verkaufer selbst sind haufig eher schlecht informiert. Bei der KesS-Aktion ergaben
Befragungen und Gesprache, class das Verkaufspersonal oft nicht genau iiber die Berechti-
gungskriterien fur die Pramie inforrniert war. Komfortfunktionen oder Sparprogramme
konnte nicht in Bezug zu ihrem Mehr- oder Minderverbrauch bewertet werden. Die Ver-
kaufer kannten such oft nicht die Betriebskostenunterschiede zwischen den sparsamen und
den anderen Geraten. Die Begleituntersuchung zum KesS-Programm zeigt deutlich, class
der Handel als Energieberater uberfordert ist. Enormer Preisdruck, immer kiirzere Modell-
zyklen, viele Aushilfen zu Sto13zeiten fuhren insbesondere in Gro13markten oder Waren-
hausern zu schlecht informierten Verkaufern. Die kleinen autarken Einzelhandler und der
filialisierte Fachhandel waren deutlich besser uber den Energieverbrauch informiert. Die
meisten Kunden, die Wert auf ein sparsames Gerat legten, bevorzugten den Fachhandel.

Die Verkaufer verwiesen beim KesS-Programm nur selten auf die RWE-Beratungstellen,
da dann fur sie der Kunde zunachst einmal ,,verloren” war und das Gerat womoglich nach
der Beratung an einem anderen Ort gekauft wird. Das Verkaufspersonal bevorzugte Listen,
aus denen die Pramieneigenschaften entnommen werden konnen. Aus Zeitmangel und Be-
quemlichkeit sind die Verkaufer nicht an umfangreichen Datenbanken mit allen Modellen
interessiert, sondern wollen Listen, in welchen nur ihre Modelle aufgefuhrt sind. Hier
konnten Beratungsstellen entsprechend ausgewahlte Listen anfertigen und dem Handel zur
Verfiigung stellen.

Die Verkaufer gaben in einer Befragung im Rahmen des KesS-Programms an, class der
Stromverbrauch als Entscheidungskriterium fur den Geratekauf an Bedeutung gewonnen
habe. Sie sahen aufierdem einen Trend zu sparsameren Geraten, vor allem bei Kuhlgeraten,
allerdings bliebe der Preis das wichtigste Kriterium. Bei Geschirrspiilmaschinen konnten
sie einen solchen Trend jedoch nicht feststellen, und bei Waschmaschinen dominiert nach
Ansicht der Handler weiterhin die Marke.

Beteiligung des Handels

Bei den Aktionen der Stadtwerke Soest und von PreussenElektra/HASTRA war der Handel
nicht einbezogen worden. Wegen ungeniigender Verbrauchsinforrnationen der Hersteller
zu den Haushaltsgeraten war die Festlegung der Forderkriterien und der Forderfahigkeit
zum Teil schwierig. Insbesondere bei den Fernsehgraten gibt es kaum Verbraucherinfor-
mationen zum Energieverbrauch der Gerate, v.a. keine Information zum Stand-by-
Verbrauch.

In Hannover waren Kaufhauser, Elektro-Fachgeschaften bis zu Ki.ichenstudios an der Akti-
on beteiligt. Fiir die Handler war vor allem die schnelle und unburokratische Riickerstat-
tung der Priimiengelder wichtig (ausgefullte Fragebogen und Gutscheine mussten mit
Rechnungskopie und Abrechnungsbogen eingereicht werden.). Auf Wunsch erfolgte eine
Schulung der Verkaufer durch die Energieberater der Stadtwerke. Es wurde au13erdem eine
Gewinnaktion durchgefiihrt bei der je 1.000 eingereichter Gutscheine der Verkaufer 1.000
DM gewinnen konnte. In Hannover wurde v.a. die Iange Laufzeit des Programms fiir einen
wichtigen Faktor fiir dle Glaubwiirdigkeit und dle hohe Teilnahmerate gehalten, v.a. such
hinsichtlich der Cooperation mit dem Fachhandel (Ausstellungs- und Beschaffungspla-
nung).
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Eine einfache Abwicklung war such beim KesS-Programm fur den Handel von hoher Be-
deutung. Die Verkaufer schatzten die 100-DM-Pramie als Verkaufsargument, weil dies den
gangigen Verkaufsregeln entspricht: am besten verkauft sich das Gerat mit dem geringsten
Erklarungs- und ~erzeugungsbedarf. Eine einfache Kategorisierung wie sie durch die
Pramien erfolgte, hatte in dieser Hinsicht einen hohen Einfluss. Die Handler beschrankten
sich auf die Angabe der Pramienberechtigung und stellten keinen Bezug zu den Jahres-
verbrauchskosten der Gerate her. Die Handler akzeptieren die Aktion zwar, unterstutzten
sie aber nur in geringem Umfang aktiv. Nur Karstadt und Quelle hatten eigene Unterlagen
zur Kundeninformation zum Pramienprogramm entwickelt.

Wirkung der Gerateprogramme

Voraussetzungen fur LCP-Aktionen

Pramienaktionen kommen dann in Frage, wenn der
Merkmale aufweist:

Die Einsparpotenziale mussen im Verhaltnis zu den
genug sein.

Markt fur Haushaltsgerate folgende

Mehrkosten sparsamer Gerate hoch

Es muss eine Gruppe besonders sparsamer Gerate definierbar sein, die sich deutlich von
den anderen Geraten abhebt.

Die Gruppe der sparsamen Gerate muss so gro~ sein, class in jedem Geschaft mindestens
ein Gerat vorratig ist.

Es sollten keine unerwiinschten Nebeneffekte auf (vorgezogene Erstkaufe, Erhohung der
Gerateausstattung) durch das Programm hervorgerufen werden.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt das Wuppertal-Institut Iediglich fiir Kuhl- und Gefrier-
gerate Pramienprogramme, da nur bei diesen Geratetypen ausreichend hohe Stromeinspa-
rungen durch die sparsamen Gerate erzielt (Wuppertal-Institut und BEM 1996).

Die Marktentwicklungen sind auf der Angebotsseite gepragt von zunehmendem Wettbe-
werb. Im Handel konnten grof3e Distributeure (Grof3handel, Warenhiiuser, filialisierter
Handel, Franchise-Fachhandel) in der Vergangenheit ihre Marktanteile steigem, wahrend
der traditionelle Fach-Einzelhandel zuriickgeht. Nur im landlichen Raum haben die Fach-
handler noch eine deutlich hohere Bedeutung.

Auf der Seite der Kunden kann festgestellt werden, class dle Kunden einerseits aufgekl%ter,
preis-, Ieistungs- und markenbewusster geworden sind, auf der anderen Seite such beque-
mer und wahlerischer und starker am Kauferlebnis interessiert (BEM 1995).

Angebotsveranderung

Beim Neukauf von Kuhl- und Gefriergeraten fand in Hannover eine eindeutige Marktver-
schiebung zugunsten der effizienteren Modelle (gefordert wurden die Effizienzklassen A
und B) statt. Im Laufe des Pramienprogramms in Hannover setzte sich die Energieeffi-
zienzklasse B fur Kiihl- und Gefriergerate zunehmend als Standard durch, so class die For-
derwirkung der Pramie verloren ging.
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Das KesS-Programm ergab eine deutliche Sortimentsveranderung im Handel. Die Handler
iibernahmen mehr pramierte Gerate in die Ausstellungen und wurden dabei such von den
Herstellern unterstutzt.

Tabelle 39 Angebotsveranderung durch das KesS-Programrn

I Anteil der pramierten Gerate in der Ausstellung I
1993 1994

Kuhl- und Gefriergerate 57% 73%

Waschmaschinen und Geschimspuler 66% 86%
Quelle: BEM 1995

Die Evaluierung des KesS-Prograrnms ergab, class durchschnittlich 17% der Kunden nach
den effizienteren Geraten fragte. Die Kunden sahen die Priirnie damit such als Aufforde-
rung zur Beschaffung von Informationen.

Nachfrageveranderung

Die Teilnehmerbefragung in Hannover ergab, class kein Teilnehmer die Pramie als expli-
ziten Anschaffungsgrund fiir ein neues Gerat erwahnte (durchschnittlicher Kaufpreis 800
DM). In Hannover haben sich nach eigenen Angaben 48% der IGaufer such aufgrund der
Pramie fiir ein effizientes Gerat entschieden, fur 51% der Kaufer hatte die Pramie keinen
Einfluss bei der Kaufentscheidung. Allerdings war in Hannover die Pramie stark in das
Beratungsgesprach der Verkaufer eingeflossen, die teilweise direkt das Gerat 50 DM giins-
tiger im Verkaufsgesprach anboten, so class die Kaufer bier such schwer zwischen den Ein-
flussfaktoren unterscheiden konnten.

Ohne die Pramie batten sich in Hannover nach eigenen Angaben 70% der Kaufer das glei-
che Gerat gekauft, 12 ~0 der Teilnehmer gaben an, class sie sich wahrscheinlich ein anderes
Gerat gekauft hatten. Ein eindeutiger Zusatzeffekt ist damit nur fur 12% der Teilnehmer
feststellbar. Allerdings muss bei der Analyse beriicksichtigt werden, class bei Geratekaufen
immer such andere Merkmale wichtig sind.

Beim KesS-Programm wurden Mitnahmeeffekte von insgesamt 38% ermittelt. Dieser An-
teil war such dadurch bestimmt, class Kunden zu Beginn riickwirkend fur ihren Geratekauf,
Pramien bekommen konnten. Der Angebotseffekt, d. h. die Wahl eines effizienteren Gera-
tes aufgrund des besseren Angebots im Handel, wurde mit 28 % fur den gesamten Zeitraum
ermittelt, wobei dieser Effekt zu Beginn des Programms deutlich geringer war und am En-
de stieg (auf fast 40%). Beim Zusatz- oder Einspareffekt wurden zwei Reaktionen der
Teilnehmer differenziert. Zum einen der teilweise Einspareffekt, der die Teilnehmer um-
fasst, die durch das Programm gezielt angeregt wurden, pramierte Gerate zu suchen. Dieser
belief sich auf 21 %. Daneben gibt es den vollstandigen Zusatz- oder Einspareffekt, zu wel-
chem die Kunden gerechnet werden, die sich aufgrund der Pramie von einem nicht-
geforderten auf ein gefordertes Gerat aktiv urn entscheiden. Dieser Effekt wurde mit 13%
quantifiziert.

Im LCP-Feldversuch von PreussenElektra/ EfASTRA hatten 66 $ZO der Teilnehmer vor dem
Geratekauf die Pramie einkalkuliert, 3470 der Teilnehmer hatten sich nicht vorher uberlegt,
ob sie die Pramie bekommen werden. Auch 24910der Nicht-Teilnehmer gab an, class sie
zwar die Pramie kalkuliert hatten, diese dann aber nicht genutzt haben. Die Teilnehmerbe-
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fragung zeigte, class die Verbraucher und Verbraucherinnen dazu neigen, die Pramie vom
hoheren Preis des sparsameren Gerates abzuziehen und dies nur dann zu kaufen, wenn dle
Pramie den finanziellen Mehraufwand weitgehend kompensiert. Die Einsparung iiber die
Lebensdauer des Gerates ist den Verbrauchern kaum bewusst. Die jahrliche Strom- und
v.a. die Kosteneinsparung iiber die Lebensdauer des Gerates sollte den Verbrauchem besser
in den Materialien vermittelt werden.

Tabelle 40 E#ekte der Programme zur Steigerung der Gerateefizienz

Art der Effekte Anteil der Teilnehmer
Programmeffekt

Stadtwerke Hannover 36% der Teilnehmer sparsameres Gerat

KesS RWE Energie 34% der Teilnehmer

Iangfn”stige Beratungseffekte

Stadtwerke Hannover 29%

Angebotseffekte

KesS RWE Energie 28%

Mitnahmeeffekt I
Stadtwerke Hannover 34% der Teilnehmer

KesS RWE Energie 38% der Teilnehmer

PreussenElektra/ HASTRA 70% der Teilnhmer fur Kuhlgerate,
Waschmaschinen

65% der Teilnehmer fiir Gefriergerate
45% fiir Waschetrockner

Zusatzkaufquote ! I
Stadtwerke Hannover 5% der Teih-tehmer

PreussenElektra/HASTRA 10 bis 20% fur Kuhl- und Gefriergerate
O bis 10% fiir Femseher, Geschirrspulma-

schinen und Waschetrockner
Quelle:Wuppertal-Institut,BEM 1996

Fordergrenzwert

Fur den tatsachlichen Einspareffekt ist von Bedeutung, welche Geriite tatsachlich durch das
Pramienprogramm gefordert werden und wie sehr sich diese vom Durchschnittsgerat unter-
scheiden. Beim KesS-Programm der RWE Energie umfasste der Fordergrenzwert bei Ge-
schirrspulmaschinen die allermeisten am Markt erhaltlichen Gerate (BEM 1995). Obwohl
beim LCP-Feldversuch von PreussenElektra/ HASTRA gezielt hocheffiziente Gerate ge-
fordert werden sollten, erfullte such dort das Programm diesen Anspruch nicht ganz, da
teilweise uber 80% der Modelle einer Geratekategorie fordefiahig waren. Das Wuppertal-
Institut empfiehlt eine Grenzwertfestsetzung fur eine Pramie, die zwischen 20 und 30 % der
Gerate fordert (Wuppertal-Institut/BEM 1996).


