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Zusammenfassung

Die Republik Indonesien ist mit einer Fläche von etwa 7,9 Million km² das größte Archipel

der Welt. Das Staatsgebiet liegt beiderseits des Äquators und erreicht eine Nord-Süd-

Ausdehnung von maximal 1890 km. In ost-westlicher-Richtung erstreckt es sich über ca.

5200 km. 80% der Bevölkerung wohnen in ländlichen Regionen.

Die wirtschaftliche Lage in einigen Dörfern ist sehr schwach. Deshalb bevorzugt die Regie-

rung bei der Elektrifizierung der Dörfer solche, die der Klassifizierung "entwickelte Dörfer"

(Desa Swasembada) angehören.

Elektrische Energie ist nicht Entwicklung, aber der Elektrifizierung kann eine Schlüsselrolle

als Instrument für soziale und ökonomische Veränderungen in ländlichen Regionen zukom-

men. Kapitel 1 zeigt Hintergrund, Probleme und Ziele der Arbeit:

- Eine Bewertung und Interpretation der technischen und ökonomischen Möglichkeiten

zur Nutzung regenerativer Energien.

- Die  Darstellung einiger Entwicklungskonzepte mit Elementen aus dem Marketing zur

Nutzung regenerativer Energie als Instrument für nachhaltige ländliche Entwicklung.

In Kapitel 3 wird auf die jetzige Situation der Energiepolitik, auf die vorhandenen Energie-

potentiale und die Situation der Energieversorgung in Indonesien eingegangen.

Der in Indonesien am häufigsten verwendete Primärenergieträger ist Erdöl (62%-90%). Ande-

re Primärenergieträger sind Erdgas, Steinkohle, Erdwärme und regenerative Energien wie

Windenergie, Solarenergie, Biomasse und Wasserkraftanlagen.

Die Nutzung des Primärenergieträgers Erdöl wurde im 'Langfristigen Entwicklungsplan Stufe

I' zurückgeschraubt. Dies ist ersichtlich aus den Verbrauchsdaten des Erdöls: Gegenüber ei-

nem Anteil von 89,03% der gesamten nationalen Primärenergieträger im 1. Fünfjahresaufbau

(1969-1974) erreichte es nur noch einen Anteil von 63,86% im 5. Fünfjahresaufbau (1989-

1994). Das Kapitel schildert die Entwicklung von Steinkohle, Erdgas, Erdwärme und Wasser-

kraftanlagen in diesem Zeitraum. Während der Periode des Langfristigen Entwicklungsplans

Stufe I wurde der anteilige Verbrauch bei diesen Primärenergieträgern gesteigert, z.B. bei

Erdgas auf 21,20 % im 5. Fünfjahresaufbau (1989-1994).

Die meisten Energiepotentiale - Steinkohle, Erdöl, Erdgas, Erdwärme, Biomasse, Windener-

gie, Wasserkraftanlagen und Solarenergie - liegen außerhalb Javas. Jedoch wohnen 60% der

gesamten Bevölkerung Indonesiens auf Java. Das heißt, daß für die Entwicklung, den Aufbau

und die Optimierung der Energieversorgung in der Zukunft Prioritätsprogramme, die die

Aspekte Standort, Bevölkerung und gleichmäßigen Aufbau berücksichtigen, mit dem Ausbau

auf Java koordiniert werden müssen, wenn ein Entwicklungsprogramm in Indonesien Erfolg
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haben soll.

Management, Investition und Wartung sind typische Probleme bei der Entwicklung regenera-

tiver Energien. Im Blick auf die Entwicklung regenerativer Energien werden folgende wichti-

gen Gesichtspunkte erörtert:

Die Nutzung regenerativer Energie wird von der Regierung  meist durch „Top Down“-

Entwürfe in Form einzelner Programme zur Elektrifizierung für Beleuchtung und Kommuni-

kation entwickelt. Dagegen wurde bei der Verbreitung von Selbstbau-Wasserkraftanlagen in

Bali, Doko und West Sumatra das „Bottom Up“-Prinzip angewendet.

Die Windenergie ist noch in der Pilotphase. Die maximale Leistung aus Windenergie beträgt

zur Zeit ungefähr 10 kW pro Anlage. Die größten Energiepotentiale der Windenergie liegen

in Ost-Indonesien und bei einigen Standorten auf Java. Messungen der Windgeschwindigkeit

wurde in Höhen von 10 m und 24 m durchgeführt.

Kapitel 4 enthält eine Analyse zur Nutzung regenerativer Energien in ausgewählten Dörfern.

Die Untersuchung bezieht sich auf charakteristische Standorte in den Dörfern Lereh 4, (Irian

Jaya) und auf der Insel Kapoposan (Süd-Sulawesi).

Ein Konzept der Entwicklung unter Nutzung der regenerativen Energien in Indonesien wird in

Kapitel 5 vorgestellt. Basierend auf der Raumplanung der Provinz Irian Jaya wird das Dorf

Lereh 4 als Beispiel für die Entwicklung der Landwirtschaft herangezogen. Die Entwick-

lungsmaßnahme von Lereh 4 kann nur erfolgreich sein, wenn Initiative, Planung, Manage-

ment, Implementation, Betrieb, Wartung, Finanzierung und Service von den Dorfbewohnern

ausgehen und größtenteils in Eigenleistung erbracht werden. Dieses wird dadurch realisiert,

daß die Einwohner möglichst viel selbst machen. Zur Mobilisierung der Dorfbewohner in

Lereh 4 werden Entwicklungsziele für die Selbstentwicklung festgelegt.

Mit dem Entwicklungskonzept und sozialem Marketing wird es möglich, eine Veränderung

des Verhaltens und des Bewußtseins der Dorfbevölkerung zu erreichen. Deswegen ist das

Konzept dem Entwicklungskonzept der PRA ähnlich. Die Menschen vor Ort werden befähigt,

ihr eigenes Wissen zur Analyse ihrer eigenen Prioritäten zu nutzen. Die nachdrücklichste

Haltungsänderung wird durch DIY (do-it-yourself) erreicht.

Für die Mobilisierung der örtlichen Gemeinschaft und Capacity Building spielt das unter der

Bezeichnung PRA entwickelte Konzept eine wichtige Rolle. Die ländlichen Entwicklungs-

ziele können mit einer solchen Strategie umgesetzt werden.

PTEP (Program Terpadu Energie Pedesaan, auf Deutsch: Integriertes Energieentwicklungs-

programm für ländliche Regionen) hat die Aufgabe, Entwicklungsprogramme zu unterstützen.
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Die Organisation PTEP wird von multidisziplinär arbeitenden Experten auf nationaler und

regionaler Ebene unterstützt.

Zur Optimierung der Partizipation der Dorfbewohner sollen Community Organisations (CO)

organisiert werden. Die Bildung der Community Organisations vollzieht sich in drei Phasen:

Sensibilisierungsphase, vorbereitende Phase und Mobilisierungsphase.

Implementierung bezeichnet jenen Prozeß, der die Entwicklungsstrategien und Pläne in Akti-

vitäten umsetzt, um die Entwicklungsziele zu erreichen.

Der Energieverbrauch für Häuser, die öffentliche Versorgung und produktive Nutzung im

Dorf Lereh 4 beträgt 391,3 kWh/Tag bzw. 391,3 x 365 = 142,8 MWh/a im Jahr (basierend auf

der Wirtschaftlichkeitsrechnung für Wasserkraftanlagen).

Elektrifizierung in den Dörfern Indonesiens unter Nutzung regenerativer Energien ist eine

gute Chance, die Dörfer zu entwickeln. Neue Wege in der Energiepolitik sind notwendig,

wenn es um die Ressourcen und den Abbau der Klimagefährdung geht, deswegen muß die

indonesische Regierung die neuen Energien politisch entwickeln.

Auf der Grundlage einer Verbreitung von Entwicklungsprogrammen und der Integration in

diese sollen 120 Dörfer in ländlichen Regionen Indonesiens mit Hilfe von Community Orga-

nisations und Funktionsgruppen durch verschiedene soziale und ökonomische Aktivitäten

organisiert und entwickelt werden.
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