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Kurzfassung/ Abstract

Die Energiewende ist eine tiefgreifende Transformation des Energiesystems in technischer, 

wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht. Sie betrifft nicht allein den Bereich der 

Energieerzeugung, sondern alle Teile der Wirtschaft und Gesellschaft. Ein solch zentrales 

Großprojekt bedarf einer aktiven politischen Steuerung und einer gut funktionierenden

Koordinierung der Energiewende-Politiken zwischen den staatlichen Ebenen im 

Mehrebenensystem. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, wie die politische Steuerung der 

Energiewende sowie die Koordination der deutschen Energiewende-Politik zwischen den 

Regierungen von Bund und Ländern erfolgen. Die Untersuchung zielt darauf ab, die Steuerungs-

und die Koordinationsstrukturen, die zwischen Bund und Ländern in der Energiewende bestehen, 

zu untersuchen. Hierdurch soll festgestellt werden, welche Steuerungs- und Koordinationsdefizite 

die Bund-Länder-Zusammenarbeit in der Energiewende hemmen. Ferner werden 

Handlungsempfehlungen gegeben, wie sich die bestehenden Steuerungs- und 

Koordinationsdefizite abbauen lassen. 

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit basiert auf einer theoriegeleiteten qualitativen 

Untersuchung. Es wurden Interviews mit Experten aus den Landesenergieministerien durchgeführt und 

mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Phillip Mayring ausgewertet. Zudem basiert die empirische 

Untersuchung auf Informationen aus Primärdokumenten, die für die Beantwortung der 

Forschungsfrage als relevant erachtet wurden. Auch die Auswertung dieser Dokumente erfolgte mittels 

der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Ferner wurde im Rahmen dieser Arbeit eine 

Fallstudienanalyse durchgeführt, um die Entwicklung der Bund-Länder-Koordination in zwei 

wesentlichen Handlungsfeldern der Energiewende zu skizzieren. Die Analyse der Entwicklung der 

Bund-Länder-Zusammenarbeit bei der Ausgestaltung der technologiespezifischen 

Förderbestimmungen und des Stromnetzausbaus erfolgte mittels der Analysemethode des Process-

Tracing. 

Die Analyse der Steuerungsstrukturen der Energiewende zwischen Bund und Ländern hat gezeigt, dass 

sowohl auf Zielebene als auch auf Maßnahmenebene großer Handlungsbedarf besteht. Auf der 

Zielebene werden wichtige Steuerungsziele vom Bund weder ausreichend definiert noch quantifiziert. 

Ferner erfolgt die Abstimmung zwischen Bund und Ländern, was die Steuerungsziele der 

Energiewende betrifft, unzureichend. Festgestellt werden konnte, dass die vom Bund und den Ländern
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festgelegten THG-Reduktionsziele und Ausbauvorstellungen die erneuerbaren Energien betreffend

nicht in einem kohärenten Verhältnis zueinander stehen. 

Hinsichtlich der Frage, wie sich Bund und Länder in der Energiewende abstimmen, konnte im Rahmen 

dieser Arbeit festgestellt werden, dass die Bund-Länder-Koordination weniger auf der formalen Ebene, 

sondern verstärkt in informellen Koordinationsgremien stattfindet. Wichtige Entscheidungen 

werden zunehmend in den Runden der Ministerpräsidentenkonferenzen und auch auf den

Energiegipfeln im Kanzleramt getroffen. Die Wirtschafts- und Umweltministerkonferenzen

erweisen sich als Koordinationsgremium für Energiewende-relevante Themen nur bedingt 

geeignet. Hier fehlt es an einer Energieministerkonferenz. Erhebliche Koordinationsdefizite 

konnten hinsichtlich der verfassungsrechtlich vorgeformten Bund-Länder-Zusammenarbeit, also 

der Beteiligung der Länder am Gesetzgebungsverfahren über den Bundesrat festgestellt werden.

The “Energiewende” is a far-reaching transformation of the energy system in technical, economic

and legal terms. It affects not only the field of energy production, but all sectors of the economy 

and society. Such a central large-scale project requires active political steering and well-

functioning coordination of the energy transition policies between the state levels in a multi-level 

system. The study seeks to examine in which way the political steering of the energy 

transformation and the coordination of the German energy transition policies between the federal

government and the Länder take place. The aim of the study is to examine the steering and 

coordination structures that exist between the federal government and the Länder in order to 

identify which steering and coordination deficits hamper the federal cooperation in the energy 

transition. Furthermore, recommendations for action on how to reduce the existing steering and 

coordination deficits will be provided.

The methodological approach of this study is based on a theoretical qualitative research. Interviews 

with experts from the state energy ministries were conducted and evaluated using the qualitative 

content analysis according to Phillip Mayring. The empirical investigation is also based on 

information from primary documents that were considered relevant for answering the research 

question. These documents were also evaluated using Mayring's qualitative content analysis.

Furthermore, a case study analysis was carried out in order to outline the development of 

cooperation between the federal government and the Länder in two key fields of action of the 

energy transition. The analysis of the development of the cooperation between the federal 
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government and the Länder in the design of technology-specific funding provisions for renewable 

energies and the expansion of the power grid was carried out using the analysis method of process 

tracing. 

The analysis of steering structures between the federal government and the Länder has shown that 

there is a great need for action both at the target level and at the level of measures. At the target 

level, the federal government neither adequately defines nor quantifies important targets. 

Furthermore, there is insufficient coordination between the federal government and the Länder 

with regard to the targets underlying energy transition. It was found that the GHG reduction targets 

and the expansion plans for renewable energies set by the federal government and the Länder are 

not in a coherent relationship to one another.  

Regarding the question of how the federal government and the Länder coordinate, it was found 

that the cooperation between the federal government and the Länder takes place less on the formal 

level and more in informal coordination bodies. Important decisions are increasingly being made 

within the rounds of the minister-presidents' conferences as well as at the energy summits in the 

chancellery. The conferences of economics and environment ministers have proven to be only 

partially suitable as a coordination body for topics relevant to the energy transition. What is lacking 

here is a conference of energy ministers. Considerable deficits in coordination have been identified 

concerning the constitutionally preformed cooperation between the federal government and the 

Länder, i.e. the participation of the Länder in the legislative process via the Bundesrat. 
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