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KURZFASSUNG 

Der Schwerpunkt im Forschungsprojekt liegt auf der Einbindung und Nutzung von Stromspei-
chern in Wohngebäuden. Durch Gebäudesimulationen und Parameterstudien wird für Einfami-
lienhäuser die Steigerung des Eigenstromnutzungsanteils sowie des solarer Deckungsanteils 
untersucht. Mit Bezug zum Strombedarf für den Gebäudebetrieb und die Nutzerausstattung 
werden Kenngrößen für die PV-Leistung und die Speichergröße abgeleitet. Ein weiterer Fokus 
liegt auf der Analyse der Wirtschaftlichkeit von Stromspeichern unter der Berücksichtigung ver-
schiedener Speichertypologien sowie deren Einsatzbereiche. Ziel ist es, die solare Deckung 
des Energiebedarfs von Wohngebäuden durch den Einsatz von PV-Anlagen und Batteriespei-
chern für Neubauprojekte, wie für Bestandsgebäude, darzustellen und die Übertragbarkeit zu 
bewerten. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts belegen, dass sowohl die Nutzung von Pho-
tovoltaikanlagen als auch die Einbindung von elektrischen Speichern wesentliche Bausteine 
darstellen, um das durch die Bundesregierung definierte Ziel eines nahezu klimaneutralen Ge-
bäudebestands bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Die Gebäude sind nicht mehr ausschließlich 
als Verbraucher zu sehen, sondern als Akteur in einem intelligenten Netz aus regenerativer 
Energiebereitstellung, -Speicherung sowie Netzdienstleistung. Mit einer Wärmepumpe als Wär-
meerzeuger in Kombination mit einer PV-Anlage und einem elektrischen Speicher lassen sich 
sowohl der Wärme- als auch der (Nutzer-) Strombedarf zu signifikanten Anteilen regenerativ 
decken. So werden fossilen Energieträger substituiert und CO2-Emission reduziert. Wohnge-
bäude als untersuchter und evaluierter Typus im Projekt können über eine lokale Erzeugung 
und Speicherung einen solaren Deckungsanteil von bis zu 50 % erreichen. Voraussetzung ist 
eine Abstimmung der Komponenten dezentrale Erzeugung, elektrische Speicherung und Ver-
braucher aufeinander. Aus ökologischer Sicht sowie unter Berücksichtigung der derzeitigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollte regenerativer Strom aus Photovoltaik primär für die 
Deckung des Haushalts- und Betriebsstrombedarfs der Gebäude genutzt werden. Um die so-
laren Deckungsanteile zu steigern, können elektrische Energiespeicher eingesetzt werden. 
 
 

ABSTRACT 

The focus of the research project is on the integration and use of electrical energy storage 
systems in buildings. Based on simulations and parametric studies both the increase of self-use 
of PV and the increase of the solar fraction are investigated. The aim is to generate benchmarks 
and recommendations for the installed PV-power and battery size with regard to the total elec-
tricity consumption (building services and household electricity). A further focus of the project is 
on the economic viability and investment costs of energy storage systems by taking into account 
different types of energy storage and their application in a building. The aim is to assess and 
evaluate the reproducibility of systems for future construction projects or existing buildings with 
PV systems already installed. The results of the research project show that PV and electricity 
storage systems in buildings are essential steps to achieve a nearly climate-neutral building 
stock by 2050 as defined by the federal government. The buildings are no longer only consum-
ers of energy, but act as producers along with storage and network service providers on the 
electricity grid. With the use of a heat pump in combination with a PV system, the majority of 
heating and electricity needs in a building can be met while providing a reduction in CO2 emis-
sions and lowering the consumption of fossil fuels. A building which consumes 50% of its elec-
tricity production by PV requires the coordinated operation of decentralized producers and stor-
age devices to work together to achieve a higher degree of self-sufficiency. Individual compo-
nents must be properly dimensioned and designed to achieve this level. Batteries play a pivotal 
role, which is difficult to quantify economically. From an ecological point of view and under the 
current economic conditions, PV electricity should be used to cover the household and operat-
ing electricity needs of buildings. However, energy storage is needed in order to increase the 
self-sufficiency of a building. 
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