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Die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise setzt das kapitalistische Weltwirt
schaftssystem unter Regulierungsdruck. Seine Funktionsfahigkeit sol! wieder
hergestellt, stabilisiert und nachhaltig gestaltet, sprich: wieder auf Wachs tums
lmfs gebracht werden. Doch die angepriesenen Strategien bleiben Stuckwerk 
und zeigen noch in def Krise ihre Grenzen. Denn in erster Linie geht es urn 
die Re-Vitalisierung des Banken- und Handelssektors, erst in zweiter Linie urn 
partielle Korrekturen wie das SchlieRen von Steueroasen und uberhaupt nicht 
urn global-okologische Belange. Der Ruckfall der einstigen Klimakanzlerin An
gela Merkel zur Auto- und Industriekanzlerin a la Schroder verweist nur ex
emplarisch darauf, dass der Klimaschutz schnell wieder ins Hintertreffen gera
ten kann. Zwar wird von Umweltverbanden, grunen Parteiflugeln, von enga
gierten WissenschaftlerInnen oder von internationalen Umwelt- und Entwick
lungsorganisationen regelmaisig dazu aufgerufen, die Klimarahmenkonvention 
und das Kyoto-Protokoll nicht zu vergessen. Aber auch das ist symptomatisch: 
Die Krise fuhrt nicht zur grundsatzlichen Kritik oder gar Infragestellung der 
marktwirtschafi:1ichen Instrumente, sondern genau zum Gegenteil: zum verbis
senen Festhalten daran, trotz aller Unzulanglichkeiten, 50nst droht die Sprach
losigkeit. Umso erforderlicher sind eine kritische Auseinandersetzung und eine 
Wirkanalyse der Implementierung derKlimaschutzinstrumente wie insgesamt 
eine Kritik der politischen Okonomie des Klimawandels.2 

Das Kyoto-Protokoll stellt ein politisches Regelwerk zur okonomischen Regu
lierung einer kapitalistischen Krisenerscheinung dar, die schon lange vor def 
Finanzmarktkrise, spates tens mit der Klimakonferenz 1988 in Toronto und 
der UN-Konferenz fur Umwelt- und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro nati
onal wie international thematisiert wurde. Bei def 3. Klima-Konferenz 1997 in 
Kyoto wurde schlieRlich der Pfad festgelegt, dem die Krisenregulierung folgen 
solI. Okologische Notwendigkeiten wie die Reduzierung des Verbrauchs fossi-

Fiir hilfreiche Kommentare zu dies em Beitrag danke ich Bernd Brouns, Thomas Sablowski 
und Markus Wissen. 

2 VgL ausfuhrlich zu dieser These mein Buch "Die politische Okonomie des Klimawandels", 
Miinchen 2009: oekom (im Erscheinen). 
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ler Energietrager, der Ausbau erneuerbarer Energien und neue Mobilitatskon
zepte oder Lebensstilfragen wurden auf internationaler Ebene weitgehend aus
geklammert.3 Die Gestaltung dieser Politikbereiche soUte den Nationalstaaten 
uberlassen bleiben. International setzten sich machtvolle Interessen aus Politik 
und Wirtschaft durch, die neoliberalen Politikvorstellungen entsprachen und 
vor allem von machtvollen Akteuren der fossilen Energiewirtschaft vertreten 
wurden. Deren okonomischer Rationalitat folgend zielte die internationale 
Rahmensetzung vor allem auf die Forderung marktwirtschaftlicher Instrumen
teo Diese stehen aber weder denWachstumszielen noch der Wettbewerbsfahig
keit entgegen. Dementsprechend werden es die Mechanismen des Kyoto
Protokolls auch nicht zulassen, so vermutete fruh schon Enrique Leff, "die 
Emissionen starker zu sen ken, als es der Rhythmus des Wirtschaftswachstums 
erlaubt" (Leff 2002: 102). Steigende COz-Emissionen (vgl. Ziesing 2008) ver
deutlichen heute mehr denn je, dass ein anspruchsvoller Klimaschutz unzurei
chend bleibt, wenn nicht zugleich die Reduzierung der Verbrennung fossiler 
Energietrager gelingt. 
Das Kyoto-Protokoll war dennoch def Einstieg in ein neoliberales Bewirtschaf
tungsregime, das international neue und umfassende Geschaftsmoglichkeiten 
eroffnete. Mit anderen Worten: Die Marktstrategien, mit denen die Privatwirt
schaft heute auf den Klimawandel reagiert, reichen weit iiber das eigentliche 
internationale Vertragswerk hinaus. Zumindest in bestimmten Sektoren wan
delte sich der anfangliche Krisendiskurs ("Der Klimawandel verursacht Milli
ardenverluste") in einen Diskurs iiber wirtschaftliche Chancen ("Der Klima
wandel dynamisiert die Markte"). In der "zerstorerischen Kreativitat" des Kapi
tals lost sich die sozial-okologische Krise - oder Systemkrise - des Kapitalis
mus nicht nur im allgemeinen Glauben an die Beherrschbarkeit des Problems 
auE Mit einem Green New Deal oder einer "Global Green Recovery" (Eden
hofer/Stern 2009, vgl. auch Friedman 2008) sollen Millionen von Arbeitsplat
zen geschaffen, das globale Wirtschaftssystem wieder belebt und das Klima 
zugleich geschutzt werden. Enorme Innovationspotenziale werden in einem 
griinen Kapitalismus vermutet, wenn nur die staatlichen Steuerungsimpulse 
entsprechend gesetzt werden. Mit der Klimakrise gegen den Wirtschaftsab-

3 Zur Fordemng der erneuerbaren Energien wurde erst mit der Griindung der International 
Renewable Energy Agency (IRENA) Anfang Z009 eine internationale Plattform geschaffen 
(www.irena.org). Der klima politis chen Logik, dass diese Fordemng im Rahmen von Kyoto 
hatte erfolgen miissen, widersprachen vor aHem staatliche wie privatwirtschaftliche Akteure 
aus den fossilistischen Energiesektoren. Auffallend auch, dass vom Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), dem zwischenstaatlichen Beratungsgremium der Klimapolitik, 
bisher noch kein Sondergutachten (Special Report) zu den erneuerbaren Energien vorgelegt 
wurde. ZOOS erschien dafur im Zuge der aufkommenden Debatte rasch ein Gutachten zu 
Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS), zur Abspaltung und Speicherung von COZ 
unter der Erde (www.ipcc.ch). 
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schwung, lautet national wie international die Devise.4 Nicht die Krise des 
Neoliberalismus driickt sich im Klimawandel aus (zum Verhaltnis von Natur 
und Neoliberalismus vgl. Brand 2009), sondern im Gegenteil: das Vertrauen in 
den Markt. Die Krise belebt den Markt und der Neoliberalismus wird gefes
tigt. Dem Klima und den yom Klimawandel betroffenen Menschen niitzt die 
bisherige Regulierung aber wenig. 

Urn diese These zu begriinden, kritisiere ich im Folgenden in zwei Schritten 
die Inwertsetzung der Atmosphare durch Verschmutzungsrechte im Rahmen 
des Emissionshandels und durch den Clean Development Mechanism 
(CDM).5 1m. dritten Schritt wird aus einer Nord-Sud-Perspektive dargelegt, 
welche entwicklungspolitischen MaRnahmen bisher ergriffen wurden und weI
che Herausforderungen hier noch zu bewaltigen sind. Dieser Exkurs 5011 ver
deutlichen, wie unzulanglich die eigentlichen gesellschaftlichen Herausforde
rungen, die mit dem Klimawandel verbunden sind, durch das Regelwerk der 
internationalen Klimapolitik bisher behandelt werden. Viertens lege ich dar, 
inwiefern der Klimawandel als Triebkraft fur ein gunstiges und profitables In
vestitionsklima wirkt. Schliemich wird der Konstituierungsprozess der interna
tionalen Klima-Governance dargestellt, def die Bearbeitung des Klimawandels 
losgelost von den anderen Institutionen der Weltwirtschaft ermoglicht. Im 
letzten Schritt fasse ich noch einmal zusammen, warum ein Klima
Neoliberalismus entstanden ist, der nicht dazu in der Lage ist, die gesellschaft
liche Transformation zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft zu befordern. 

1. Die Inwertsetzung der Natur: der Emissionshandel 

Die Herausbildung eines Marktes fur handelbare CO2-Emissionen wird als we
sentlicher Schritt zur Losung der globalen Klimakrise angesehen. Durch ihre 
Handelbarkeit $OHen die COz-Zertifikate dort zur Reduktion der klimaschadli
chen Emissionen beitragen, wo es am preisgiinstigsten ist. Unternehmen, die 
hohe COz-Vermeidungskosten haben, sind eher an einem Zukauf an Zertifika
ten interessiert, wiihrend Unternehmen mit geringen Vermeidungskosten ihre 
Reduktionsziele erfullen und nicht genutzte Zertifikate am Markt verkaufen 
konnen. Der Emissionshandel - so die Theorie - kann aber nur dann zur Um-

4 Klimaschutz wird nicht zur Lihmung der Weltwirtschaft fuhren, sondern auf Grund der In
novatiouen im Technologiebereich zu einer "zweiten industriellen Revolution" so etwa 
Hans-Joachim Schellnhuber, Professor und Direktor am Potsdam Institut fur Kli~afolgen
forschung (PIK) (Frankfurter Rundschau, 8. November ZOOS). 

5 Auf die Darstellung eines weiteren Kyoto-Instruments, Joint Implementation (JI), wird an 
dieser Stelle verzichtet, obgleich es ein wei teres und erhebliches Schlupfloch im Handelssys
tem bildet. JI folgt einer ahnlichen Logik wie def CDM, ermoglicht aber den Industrielan
dern die Umsetzung von Projekten nicht in den Entwicklungs- soudern in den Transforma
tionslandern. Auch auf diese Weise konnen zusatzliche Emissionsrechte ftir heimische 
Schadstoffproduzenten elWorben werden. 
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setzung def Klimaschu tzziele beitragen, wenn die Menge an Zertifikaten (cap) 
begrerizt ist bzw. im Zeitverlauf weiter reduziert wird. Zu unterscheiden ist 
dabei der Emissionshandel zwischen Landern, wie ihn das Kyoto-Protokoll 
vorsieht, und zwischen Unternehmen, wie er im europaischen Emissionshan
delssystem praktiziert wird. 
Der Emissionshandel folgt einer akonomischen Rationalitat, die international, 
national und regional auf grundsatzliche und breite Akzeptanz staRt. Am Bei
spiel des europaischen Emissionshandelssystems, das im Jahr 2005 eingeruhrt 
wurde, sol! dagegen gezeigt werden, dass der Emissionshandel nicht funktio
niert (zu grundsatzlichen Schwierigkeiten des Emissionshandels vgl. auch ver
schiedene Beitrage in Schule 2008 und in Altvater/Brunnengraber 2008). Es 
sind keineswegs nur "Kinderkrankheiten" (so Umweltminister Sigmar Gabriel 
im Vorwort zu Schule 2008), sondern grundsatzliche Fallstricke, die gegen den 
Emissionshandel sprechen. Die Erfahrungen mit dem Instrument in Deutsch~ 
land ais auch innerhalb der Europaischen Union leg en diesen Schluss jeden
falls nahe. 
EU-weit benotigen rund 9.400 Stromproduzenten und Industrieanlagen, dar
unter auch Aluminiumschmelzen und Zementwerke, rur jede emittierte Tonne 
CO2 ein Zertifikat. Obwohl die Verschmutzungsrechte in der ersten Handels
periode kostenlos ausgegeben wurden, schlugen die Stromkonzeme die theon:
tisch darur anfallenden Kosten auf den Strompreis auf (sog. windfall profits). 
N ach Angaben des Bundesumweltministeriums haben die Konzeme auf diese 
Weise 2005 leistungslos Gewinne zwischen sechs und acht Mrd. Euro zu Las
ten der Stromverbraucher erzielt (Tagesspiege1, 16. Mai 2006, vgl. auch WWF 
2006).6 Das Volumen der kostenlos verteilten Zertifikate soUte in der ersten 
Handelsperiode (2005-2007) in etwa den realen Emissionen bezogen auf die 
Basisjahre 2000-2002 entsprechen. Da die Emissionsrechte von den 25 Mit
gliedslandem der EU mit rund 1829 Mio. Tonnen jedoch groRziigig ausgege
ben wurden, wurde der reale Bedarf der Industrie im Jahr 2005 urn 44 Millio
nen Tonnen uberschritten.7 Noch vor Bekanntgabe der offiziellen EU-Zahlen 
kollabierten im Mai 2006 erwartungsgemaR die Preise von COz-Zertifikaten. 
Sie fielen von 30 Euro je Tonne auf unter 10 Euro. "Ein peinlicher Erfolg rur 
die Umwelt" (taz, 16. Mai 2006). Die Financial Times zitierte Analysten, die 

6 Deutschland hat, so Joachim Schleich yom Fraunhofer Institut, "die Chance vertan, mit 
dem Klimaschutzinstrument des Emissianshandels die Wirtschatt auf einen langfristigen 
klimavertraglichen Pfad zu lenken" (Frankfurter Rundschau vam 24. Juni 2006, vgl. auch die 
Studie van Greenpeace (Green peace 2006). 

7 In Deutschland wurde nach Anfang 2004 um jede Tanne CO, gestritten. Wahrend Bundes
wirtschattsminister Clement (SPD) 505 Mia. Tannen farderte, wallte Bundesumweltminister 
Trittin der Industrie nur 488 Mia. Tannen zugestehen. Der Kampromiss van 495 Mia. 
Tannen wurde 2005 real um 21 Mia. Tannen unterschritten. Nur 474 Mia. Tannen wurden 
emittielt. Druck auf die Industrie, ihre Emissianen zn verringern, entstand daher in der ers
ten Handelsperiade nicht. 
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ais die Uberausstattung der Untemehmen mit CO2-Zertifikaten fur aIle offen
sichtlich wurde (rur eine Auswertung der 1. Handelsperiode vgl. DEHSt 
Bis zum Ende der ersten Handelsperiode im Dezember 2007 bewegten sich 
die Preise rur ein CO2-Zertifikat bei wenigen Cent. 
In der zweiten Handelsphase (2008-2012) wurde die Menge der LUi5ClC;UI.CH 

CO2-Zertifikate auf Druck def EU-Kommission etwas starker begrenzt. Nun 
ruhren jedoch die Wirtschaftskrise und die damit einhergehende 
des COz-Ausstoges vieler Unternehmen zu einer geringeren Nachfrage nach 
CO2-Zertifikaten und damit zu einem Absinken der Preise. Zwischen 2008 
und 2009 fielen die Zertifikate, die die KFW-Bankengruppe im der 
deutschen Bundesregierung verkaufen konnte, urn 60%.8 Sie waren 2009 an 
der Leipziger Energieborse EEX nach einem rasanten Kursverfall zeitweise 
schon rur unter 8 Euro zu haben (www.eex.com). Der Emissionshandel kann 
nur dann wirken, wenn erstens die Zertifikate knapp sind und deshalb zwei
tens von der Industrie ein hoher Preis rur die Zertifikate zu zahlen ist. Sind sie 
im Uberfluss zu haben und folglich billig, entfallt jeglicher Druck zur Reduk
tion der Emissionen, der Steuerungseffekt des Instrumentes bleibt gering 
Zwischenbilanz des deutschen Emissionshandels vgl. BrounsjWitt 2008). 
Die Zertifikatepreise sind hochst volatil, erheblich von konjunkturellen Ent
wicklungen oder von Spekulationen abhangig. Bei der bisherigen Preisentwick
lung "verpuffen" die erhofften Lenkungseffekte (Hollain 2009). Und es ist 
kaum anzunehmen, dass in Krisenzeiten mit hohen Zertifikatepreisen zu rech
nen ist, wenn der Verbrauch fossiler Energien und damit def Bedarf an Zertifi
katen krisenbedingt einbrechen. Es ist sogar fraglich, inwiefem die Zertifikate 
auf den Handelsplatzen uberhaupt noch die realen Emissionen abbilden oder 
nicht eher zum Spekulationsobjekt degenerieren, dessen materielle bzw. phy
sisch-chemische Wirkung auf die Atmosphare ausgeblendet bleibt. Aus dem 
Klimaschutzinstrument wird "eine Angelegenheit von Renditejagern", die nach 
Gewinnen aus Finanzspekulationen streb en und gar kein Interesse am Klima
schutz haben (Altvater 2008: 154). 
Ein weiteres Problem ergab sich durch die Regelung des grandfathering. Fossi
Ie Kraftwerke erhielten CO2-Lizenzen auf Grund ihres tatsachlichen AusstoRes 
und nicht entsprechend der technisch moglichen Effizienzstandards (bench
marking). Veraltete Kohlekraftwerke konnen weiter betrieben werden. So er
klart sich u.a. auch, warum in Deutschland rund 30 neue Kohlekraftwerke in 
Bau oder im Planungsprozess sind. Problematisch ist auch, class das Recht auf 
Handel dazu ruhren kann, dass es nur bilanztechnisch, nicht aber in absoluten 

8 Seit 2008 werden etwa 9 Prozent def C02-Zertifikate durch die Bundesregierung tiber die 
KFW kastenpflichtig an die Unternehmen verge ben. 
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Zahlen zu einer Reduktion der Emissionen !commt. Die formulierten Klima
schutzziele !connen auch erreicht werden, indem man Verschmutzungsrechte 
hinzukauft und so den Reduktionsverpflichtungen formell entspricht, wahrend 
real die Emissionen in einem Land oder in einem Untemehmen gleich bleiben 
oder sagar noch ansteigen (zu den Moglichkeiten im Rahmen des Clean De
velopment Mechanism siehe unten). 
Kritisch ist hier die Beteiligung der mittel- und osteuropaischen Transformati
onslander am Handel mit Emissionsrechten zwischen Landem einzuschatzen. 
Die Transformationslander erhoffen sich daraus finanzielle Vorteile. Denn 
1997 wurde in Kyoto vereinbart, dass etwa Russland und die Ukraine ihre E
missionen bis 2012 gegenuber 1990 lediglich stabilisieren mussen. Andere 
Lander mussten zwar ebenfalls reduzieren, lagen aber bereits 1997 bedingt 
durch den Zusammenbruch def osteuropaischen Industrien weit unterhalb der 
vereinbarten Reduktionspflicht. Bei einigen Landem waren die Emissionen um 
30 bis 50 Prozent gegenuber 1990 zuruckgegangen. Selbst wenn etwa Russland 
keine weiteren ReduktionsmaBnahmen ergreift, werden seine Emissionen im 
Jahr 2020 voraussichtlich 20 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen. Die 
mittel- und osteuropaischen Transformationslander konnen also in groBem 
Umfang (fur sie uberschussige) Emissionsrechte auf dem Markt anbieten, die 
keiner realen Emissionsreduktion entsprechen. Weil andere Unternehmen oder 
Staat en sich durch diese Zertifikate von ihren Reduktionsverpflichtungen frei
kaufen konnen, spricht man auch von einem hot air-Problem.9 "It is one of 
the paradoxes of the Kyoto Protocol on climate change that companies in 
Russia and other Eastern European countries, which are among the world's 
largest producers of greenhouse gases, are poised to earn hundreds of millions 
of dollars through trading their rights to release carbon dioxide into the air" 
(Kramer 2006).10 Das hot air-Problem konnte sich noch verscharfen, wenn sich 
auch die Entwicldungs- und Schwellenlander an einem globalen Emissions
handel beteiligen. Weil ihnen aus Grunden def Gerechtigkeit eine nachholen
de Entwicklung und damit Wachs tum und steigende Emissionen zugestanden 
wurden, so die Befurchtung, konnten ihnen auch unrealistisch hohe Emissi
onskapazitaten zugeteilt werden. Zur hot air kame dann der Handel mit tropi
cal air hinzu. lI 

9 Erste Ost-West-Transfers von heiRer Luli: wurden zwischen Spanien und Ungarn vereinbart, 
die Regierung in Madrid steht daruber hinaus mit Polen, der Ukraine, der Tschechischen 
Republik, Lettland, Litauen sowie Estland in Verhandlung. 

10 Russland wurden spater noch Senken-Potenziale zugesprochen (Russian forest air), die das 
Land wiederum auf den Handel mit hot air hinzuaddieren kann. Um diese Forderung 
durchzusetzen, hatte Russland einen starken Trumpf in der Tasche. Nachdem die USA ihren 
Ausstieg aus dem Kyoto-Prozess verkundet hatten, war eine Ratifikation Russlands fur das 
Inkrafttreten des Protokolls zwingend. 

11 Vgl. dazu auch http://www.gerrnanwatch.org/rio/bpcopS.htm#z-et_hotair (Download am 21.07.09). 
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Angesichts dieser problematischen Dimensionen des Emissionshandels ist es 
erstaunlich, auf welch breite Zustimmung er stoBt und welche Hoffnungen 
darauf beruhen; ungeachtet der realen Entwicklung der Emissionen. Eine Sen
kung der absoluten Emissionen in den Industrielandern, die auf dem Kyoto
Protokoll beruht, erscheint kaum realistisch, weil die Zertifikate glinstig zu 
haben sind. "Insgesamt werden voraussichtlich die meisten EU-Staaten ihre 
Kyoto-Ziele nicht durch inlandische Reduktionen sondern durch den Zukauf 
von Zertifikaten erfullen" (Sterk/Arens 2008: 37, 47). Auch die erneuerbaren 
Energien werden durch den Emissionshandel nicht gefordert. Beide Instru
mente mussen vielmehr als "zwei getrennte Strange der Energie- und 
litik" angesehen werden (Fischedick 2008: 103). Dass der Handel mit 
Zertifikaten in seiner bisherigen Ausgestaltung einen "Strukturwandel der E
nergiewirtschaft hin zu emissionsarmeren Strukturen eher gehemmt als gefor
dert hat", muss selbst der Bundesverband Emissionshande1 und Klimaschutz 
eingestehen (www.bvek.de). Polit-okonomische Strukturzwange, Interessen und 
Herrschaftsverhaltnisse verhindern eine anti-fossilistische Transformation. Der 
Emissionshandel wirkt dagegen eher im Sinne einer kreativen Kohlenstoff. 
buchfuhrung, die business as usual erlaubt. Vielleicht erklart sich dadurch die 
"beispiellose Kritiklosigkeit gegenuber den fundamental en Fehlern des Emissi
onshandels", von der Valentin Hollain spricht (Hollain 2009: 
Mit der politisch eingeleiteten Vergabe von Verschmutzungsrechten werden 
die schadlichen Treibhausgase in das System kapitalistischer Vergesellschaftung 
integriert, indem ihnen ein Preis zugewiesen wird. In den Auseinandersetzun
gen zwischen den staatlichen und wirtschaftlichen Interessen wurde auf diese 
Weise eine Regulierung entwickelt (Fisahn 2008), die def fossil angetriebenen 
kapitalistischen Produktionsweise nicht grundsatzlich entgegenwirkt. In def 
Festschreibung innovativer Klimaschutzinstrumente zeigt sich zugleich die ka
pitalistische Policy-Konvergenz der internationalen Klimapolitik. Sie wird 
eingepasst in das hegemoniale Weltbild. "The market fix for global warming 
could not have become so dominant if it came out of nowhere. Part of its 
success is owed to the fact that it is part of a larger, more longstanding his
torical wave of neoliberalism" (Hallstrom et al. 2006 : 54). Klimaschutz wird 
abhangig von undurchsichtigen Finanzmarktprozessen, die sich gerade als be
sonders krisenhaft erwiesen haben. 

2. Flexibilitat durch Schlupflocher: der Clean Development Mechanism 

Mit dem Clean Development Mechanism (CDM) wird den Regierungen und 
Unternehmen def Industrielander eine Moglichkeit eroffnet, ihre Redukti
onsverpflichtungen nicht im nationalen Rahmen zu erfullen, sondern durch 
"emissionsmindernde" Projekte in Entwicklungs- und Schwellenlandern. Der 
CDM bietet die Moglichkeit, COz-Reduktionen in den Sliden zu "exportie-
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fen" - bei gleich bleibenden Emissionen im Norden oder gar zusatzlichem 
AusstoR, je nachdem wie vie! zusatzliche CERs (Certified Emissions Reducti
ons) "produziert" und in das nationale Rege!werk eingespeist werden.12 In Fra
ge kommen etwa die Hilfe beim Bau von Krafiwerken und Windkraftanlagen 
oder Wiederaufforstungsprojekte. Die auf diese Weise eingesparten bzw. im 
Falle der Aufforstungsprojekte gebundenen Emissionen konnen auf das Konto 
des investierenden Landes oder eines Unternehmens als Gutschrift verbucht 
und von den internationalen Reduktionspflichten abgezogen werden. Begriin
det wird dies damit, dass es fur die globale Emissionsbilanz irrelevant sei, in 
welch em Land Treibhausgase emittiert und wo diese Emissionen wieder einge
spart (also reduziert) werden. Klimaschutz soli auf diese Weise kostengiinstig 
und damit effizient und vor aHem Gewinn bringend ermoglicht werden. 
Die Wachstumsdynamiken im Markt fur CDM-Projekte sind beachtlich. Im 
Juni 2006 waren 190 Projekte registriert, 860 waren in der Vorphase. Anfang 
2009 waren es schon uber 1.400 registrierte Projekte bzw. 4.600 Projekte, die 
sich in der Vorphase befanden (tagesaktuelle Zahlen unter http://cdm.unfccc.int 
und http://www.cdmpipe!ine.org). Die teilweise hohen Erwartungen an CDM
Projekte wurden aber enttauscht. Damit Investitionen in treibhausgasmin
demde MaRnahmen als CDM-Projekte durchgefuhrt werden konnen, mussen 
diese neben dem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung das Kritefium der ad
ditionality (Zusatzlichkeit) erfullen. Dieses Kriterium besagt, dass die Vorha
ben, die als CDM-Projekte gelten, in den jeweiIigen Landem def Umsetzung 
tatsachlich Reduktionen zusatzlich zu bestehenden MaRnahmen einbringen 
miissen. Mit anderen Worten: MaRnahmen, die auch ohne CDM durchge
fuhrt worden waren (z.B. der ohnehin geplante Bau eines Wasserkraftwerkes), 
durfen im Rahmen der Kyoto-Vereinbarungen nicht offiziell geltend gemacht 
werden. Ein besonderes Ziel des CDM Iiegt auRerdem darin, die "GastIander" 
(host countries) iiber einen entsprechenden Technologietransfer auf dem Weg 
zu einer nachhaltigen (sauberen) Entwicklung zu unterstiitzen. 
Die bisherige Bilanz des CDM zeigt, dass vor aHem die Moglichkeit verbessert 
wird, die Emissionen rechnerisch in den IndustrieIandern bzw. in Unterneh
men nicht unbedingt senken zu miissen (Sterk/Arens 2008). Der eigentliche 
Nutzen des Instrumentes besteht darin, die Kosten von KlimaschutzmaRnah
men zu senken, in dem sie dort umgesetzt werden, wo die Realisierungskosten 
am niedrigsten ausfallen und moglicherweise noch profitable Gewinne abwer
fen (Witt/Moritz 2008). Bei einem hohen Anteil der registrierten CDM
Projekte besteht vor aHem Kritik hinsichtlich ihrer Zusatzlichkeit sowie ihres 
Beitrags zur nachhaltigen Entwicklung. So zeigt eine Arbeit des Oko-Instituts, 

12 So kbnnen deutsche Unternehmen in der zweiten Emissionshandelsphase iahrlich 90 Milli
onen Tannen COz-Zertifikate aus Entwicldungslandern "importieren" und miissen diese 
Menge dementsprechend nicht in Deutschland reduzieren. 
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dass 40 Prozent der bis Sommer 2007 registrierten CDM-Projekte das Kriteri
urn der Zusatzlichkeit nicht nachweisen konnten (Schneider 2007). Auf die
sem Weg gelangen "faule Zertifikate" in die EU, was global betrachtet einen 

MehrausstoR von COz-Emissionen zur Foige hat. 
Dariiber hinaus wird Kritik vor aHem an Projekten wie solchen zur Vermei
dung bzw. Entsorgung von teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen 
Lachgas (NzO) und Methan in China, Indien und Brasilien formuliert. 
Fast zwei Drittel def handelbaren Zertifikate werden mit dies en so F.'-U"""wcu, 

end-of-pipe T echnologien generiert. Die Gase, die bei der Herstellung von 
Kiihlmitteln anfallen, haben ein hohes "Global Warming"-Potential und sind 
somit extreme Klima-Killer. Methan erzeugt die 21-fache, HFCs sogar die 
11700-fache Wirkung von CO2. Durch die Verbrennung dieses Gases lassen 
sich groge Mengen an Emissionszertifikaten schnell und kostengunstig gene

rieren. Emeuerbare Energien oder Energieeffizienz- und hin

gegen werden vernachlassigt. 
Vorwiegend groRe und industrielle Projekte werden mit dem CDM au.c'-o,"u 

wahrend klein ere Projekte auf Grund hoher Transaktionskosten kaum durch
gefiihrt werden. Uber 90% der CERs kommen aus Indien, China, Siid-Korea 
und Brasilien. Vor aHem in den Least Developed Countries (LDCs) fehlen da
gegen meist auch die institutionellen Voraussetzungen zur Teilnahme an CDM
Projekten. Die Menschen in den landlichen Regionen Afrikas, Lateinamerikas 
und Asiens erreicht nur ein geringer Anteil von den CDM-Investitionen def 
Industrielander. Die nachhaltige Transformation von Energiesystemen oder die 
Reduzierung der weltweiten "Energiearmut" durch den Ausbau dezentraler er
neuerbarer Versorgungssysteme bleibt beim CDM bisher ein Ziel auf dem Pa
pier. So rich ten die marktbasierten Mechanismen ihr Augenmerk dort wo 
die sichersten und kostengiinstigsten Investitionen getatigt werden konnen. 
Vernachlassigt werden dagegen teurere Vorhaben zum Klimaschutz, bei denen 
hohe Investitionen in nachhaltige Technologien getatigt werden miissten 
(CDMWatch 2004, vgl. zu den Umsetzungsdefiziten auch Sterk/Arens 2008). 
Wei! auch der "Kohlenstoffmarkt" unter deutscher Beteiligung "Iahmte", 
griindete das Bundesumweltministerium 2007 die CDM/JI-Initiative. rm Mit
te!punkt dieser Initiative stehen die groRen Schwellen- und Entwicklungslan
der wie China, Indien, Brasilien und Mexiko sowie die JI-Partnerlander Russ
land und die Ukraine. Die Initiative "setzt auf eine robuste Entwicklung der 
Kohlenstoffmarkte", muss aber auch konstatieren, dass die aktuelle Krisen
stimmung mit niedrigen Zertifikatspreisen, dem Warten auf die post-20l2-
Beschliisse und dem rezessionsbedingten Ruckgang der Nachfrage nach Zerti
fikaten verbunden ist. Diesen "marktbehindernden Faktoren" will die 
CDM/JI-Initiative entgegenwirken (JIKO Info 2/09, www.jiko-bmu.de). Vor al
lem der Sprachgebrauch ist hier auffallend: Er zielt nicht auf die Reduktion 
der Emissionen, sondern auf die Dynamisierung der Geschafte im T reibhaus. 
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3. Peanuts fur 

Vor aHem in den annsten der Entwicldungslander, aber auch in den Schwel
!enlandern waren Klimaschutz- und Anpassungsbemuhungen und die entspre
chende finanzielle Unterstutzung durch die Industrielander dringend erforder
lich (UNEP 2007). Die Industrielander sollen fur die "neuen und zusatzli
chen" Kosten aufkommen, die den Entwicldungslandern durch Anpassungs
mai5nahmen entstehen (Art. 4.3 und 4.4 def UNFCCC, United Nations 
1992). Ernsthafte Anstrengungen in diese Richtung werden aber bisher kaum 
unternommen. Drei globale Klimafinanzfonds wurden eingerichtet, die Mittel 
f1iei5en aber nur sparlich: (1) Der so genannte Special Climate Change Fund 
(SCCF) hat das ZieI, Mai5nahmen im Energie- oder Verkehrssektor zu fordern 
und damit zur allgemeinen soziookonomischen Entwicklung eines Landes 
beizutragen. Bis Marz 2008 wurden dem Fonds ca. 90 Mio. US-Dollar durch 
freiwillige Beitragszahlungen zugesichert (GEF 2008). (2) Der Least Developed 
Country Fund (LDCF) stellt Finanzmittel fur die Erarbeitung von national en 
Plan en zur Anpassung an den Klimawandel (NAPAs) sowie fur die Umsetzung 
der prioritaren AnpassungsmaiSnahmen zur Verfugung und dient ausschlieiS
lich den LDCs. Insgesamt f10ssen bis Marz 2008 170 Mio. US- Dollar freiwil
lig in den Fonds. (3) Der Adaptation Fund (AF), dessen Ziel es ist, konkrete 
Anpassungsmai5nahmen und -projekte zu ford ern. Die Einnahmen dieses 
Fonds ergeben sich aus einer verpflichtenden 2%-Abgabe auf jede Emissions
einheit (CER), die aus CDM-Projekten genefiert wird. Die ersten zu vergebe
nen Mittel aus diesem Fonds werden nicht vor 2010 erwartet. 
Vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise und den hier bewegten Milliarden 
fur Konjunkturpakete und Rettungsschirme [aUt insbesondere die geringe und 
weitgehend auf Freiwilligkeit basierende Mittelausstattung dieser Fonds auf 
Hinzu kommt, dass innerhalb der Fonds insbesondere solche MaiSnahmen als 
forderungswiirdig gelten, die den Industrielandern neue Absatzmoglichkeiten 
fur heimische Technologien eroffuen. Gleichzeitig ist auiSerhalb des institutio
neHen Rahmens des Kyoto-Abkommens ein regelrechter Wettbewerb urn die 
besten Finanzfonds ausgebrochen. 14 neue Finanzierungsinitiativen, acht bi
und sechs multilaterale Fonds, wurden unter der Initiative einiger Industrie
lander, def G8 und vor aHem der Weltbank eingefuhrt. Ihr Volumen soil sich 
auf etwa 15 Mrd. US-Dollar belaufen. Es ist noch weitgehend offen, woher 
diese Mittel im Einzelnen kommen sollen. 

Fraglich ist auch, wie die Mittel eingesetzt werden. Von den Folgen des Kli
mawandels sind die Lander und Bevolkerungsgruppen im Suden besonders be
troffen, die aus sozio-okonomischer Perspektive bereits jetzt als besonders arm 
gelten. Veranderte Niederschlagsmuster, Uberflutungen, Durren und def An
stieg des Meeresspiegels stellen bereits heute reale Bedrohungen fur die Men
schen in der Subsahelzone, den pazifischen Inselstaaten und Kustenregionen 
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des Sudens dar. Die Folgen des Klimawandels werden hier bestehende lokale 
Konflikte urn Zugangsrechte zu unverzichtbaren naturlichen Ressourcen wie 
Wasser oder landwirtschaftliche Nutzflache potenzieren oder neu entfachen 
(UnmuiSig/Cramer 2008, WBGU 2007). Entwicklungspolitische Studien gehen 
deshalb von einer "massiven Bedrohung" def gesellschaftlichen Entwicklung 
sowie der Unterminierung afmutspolitischer Zielsetzungen aus (UNDP 2007). 
Die bisherigen Instrumente zur Anpassung sowie zur Anpassungsfinanzierung 
werden der Komplexitat von sozio-okonomischer Verwundbarkeit bisher nicht 
gerecht, vielmehr besteht die Befurchtung, dass andere Interessen als die der 
besonders schwachen Bevolkerungsgruppen die Gestaltung der gegenwartigen 
Finanzfonds und Programme leiten. Eine Befurchtung, die sich durch den 
Ausschluss lokaler Akteure in def Erarbeitungsphase nationaler 
strategien ebenso bestatigt wie durch die T atsache okonomischer und techno
logischer Prioritatensetzungen (Dietz/Scholz 2008). 

4. HeiBes Investitionsklima 

In den Industrielandern ist der Klimawandel hingegen langst von groiSer oko
nomischer Bedeutung - und zwar unabhangig davon, ob Recovery-Programme 
oder ein Green New Deal sich durchsetzen. Zunachst sorgt das internationale 
Regelwerk selbst durch seine Unubersichtlichkeit, problematische Kon
textsteuerung und durch seine Schlupflocher fur einen boomenden Markt def 
ungeahnten Moglichkeiten. Consultingfirmen werden mit dem Ziel gegrundet, 
die Industrie beim Umgang mit dem Emissionshandel zu beraten, Banken und 
Brokerhauser richten eigene Gremien ein, urn den Handel zu managen. An 
den Borsen werden Anlageformen entwickelt, die das klimaschutzgerechte 
Verhalten von Firmen berucksichtigen. Unternehmen entwickeln Programme, 
die es erlauben, dass etwa Emissionen, die bei Urlaubsreisen anfallen, durch 
Zahlungen einer Gebuhr kompensiert werden. Auch def Kauf von Emissions
zertifikaten fur Privatpersonen wird von Initiativen wie MyClimate oder cli
matepartner bereits realisiert (www.myclimate.org, www.climatepartner.com). 
Pruffirmen zertifizieren den Kohlendioxid-Ausstoi5 einer Firma und beraten 
uber Einsparungsmoglichkeiten. Internationale Agenturen vermitteln Klima
schutzprojekte in Entwicklungsiandern und Internetfirmen preis en emissions
freie Kommunikationsplattformen an. Nicht zu vergessen sind die Expertisen 
vor allem aus dem Bereich def Wirtschaftswissenschaften, die diese Prozesse 
f1ankieren und Grundlagen und Argumentationshilfen dafur liefern.13 

Bei Ruckversicherern wie der Munchner Ruck oder der Swiss Re stand der 
Klimawandel schon seit den 1970er J ahren auf der Agenda des administrativen 
wie politischen Unternehmensgeschaftes. Sie waren und sind von den steigen-

13 "Zum Geschaft mit der Erwarmung" vgl. Der Spiegel, 32/2005 und beispielhafi: im Internet 
"Das Portal zum Emissionshandel und Klimaschutz", www.co2-handel.de. 
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den Kosten betroffen, die durch Naturkatastrophen hervorgerufen werden. An
fangs lag das Augenmerk def Rtickversicherer vor aHem im Bereich def zu er
warteten Schaden bereits versicherter Objekte oder Leistungen. Auch der Wert 
von Investitionen in Unternehmen, der durch klimatische Veranderungen be
einflusst werden konnte, sollte rechtzeitig erkannt werden, Es ging im Wesent
lichen urn die Risikoeinschiitzung. Die durch den Klimawandel zu erwarten
den Kosten (das Anderungsrisiko) wurden ermittelt und in den Prognosen ti
ber die Schadensentwicklungen berucksichtigt. Die Rtickversicherer geh6rten 
folglich auch zu den wenigen priyatwirtschafi:lichen Branchen, die von Beginn 
def internationalen Klimapolitik an weit reichende Reduktionen def Treib
hausgase und SchutzmaBnahmen einforderten und die internationale Klima
politik mit eigenen Studien aktiv untersttitzten. Im Laufe def Jahre kamen je
doch starker die Marktchancen in den Blick, die sich auf Grund des Gefah
renpotenzials Klimawandel ergeben. In Reaktion auf die moglichen Klimafol
gen bietet die Versicherungsbranche heute umfangreiche Policen an, von der 
Versicherung des Eigenheims gegen Orkane oder Sturmfluten bis zur Versiche
rung ganzer Tourismusregionen, denen EinnahmeausfaJle durch Umweltveran
derungen drohen, etwa wenn die Korallenriffe ausbleichen. 

Das Carbon Disclosure Project (CDP) verlangt im Rahmen seines Climate 
Leadership Index von den groBten Firmen der Welt die Offenlegung ihres 
Umgangs mit klimaschadlichen Emissionen. Hintergrund ist die fehlende 
Markttransparenz in Bezug auf klimarelevante Unternehmensaktivitaten bzw. 
die Kluft zwischen einem wachs end en Problembewusstsein und fehlendem un
ternehmerischen Handeln (vgl. ausfuhrlich www.cdproject.net). Nur wenige 
Unternehmen fuhren Programme zur Emissionsminderung durch (Busch et al 
2008: 155). Klimaschutz wird durch solche Initiativen aber dennoch relevant 
fur die Performance von Unternehmen, die Akzeptanz von okologischen In
vestmentfonds und anderer Anlageformen steigt. GroiSbanken, Versicherungen 
und bestimmte Industriezweige, die sich vor aHem den erneuerbaren Energien 
zuwenden, betonen ebenso wie Anlageberater, Portfoliomanager oder Ratinga
genturen, dass ein betriebliches Umdenken in Richtung Klimavertraglichkeit 
und Nachhaltigkeit erforderlich ist. Mittlerweile bindet nicht mehr nur die 
Versicherungsbranche den Klimawandel in die Entwicklung von Marktstrate
gien ein. "Durch entsprechende Bepreisungsmechanismen und Auswahlent
scheidungen kann die Rendite-Risiko-Relation von eigenen und fremden Port
folios optimiert werden" (Busch et al. 2008: 154). NGOs, die sich in ihrem 
Engagement eng an der offiziellen Agenda der Klimapolitik ausrichten, begru
iSen dies en Trend und sehen darin die spaten Erfolge ihrer jahrelangen gesell
schafi:lichen Aufldarungs- und Mobilisierungskampagnen. Der Klimawandel 
wird okonomievertraglich und zur Chance fur innovatives unternehmerisches 
Verhalten - und symbolisch wie diskursiv wichtiger Bestandteil eines Green 
New Deal. Ein neues Terrain gesellschafilicher Auseinandersetzungen entsteht. 
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Die Verharrungskrafi:e in den konventionellen Branchen def fossilen Okono
mie bleiben zugleich jedoch wirkungsmachtig. 

5. Konstitutiona I ism us 

Die offentliche Thematisierung des Klimawandels durch die Wissenschafi: bei 
gleichzeitiger Skandalisierung der kapitalistischen Verursacherstrukturen durch 
Umweltverbande und NGOs fuhrte zu nationalen Wle mternatlonalen Antwor
ten die aufgrund der Machtverhaltnisse, wie sich schnell herausstellte, nu~ se
lek~iv sein konnten. Auf Verbote und Steuern oder den Abbau ~on khm~ 
chadlichen Subventionen wurde auf internationaler Ebene verZlchtet. D,le 

S dd P' 'hft m dominant en Akteure aus Regierungen un er flvatwlftsc a , , 
kontliktiver Kooperation von NGOs, setzten in de~, globalen Khm~
Governance okonomische Instrumente die an Pohtl~ko,nzepte, der b
beralisierung, Deregulierung und Privatisierung anschlussfahlg ~l~d. Die Prob
lembearbeitung wurde durch staatliche bzw. internationale Pohtlk dem ~arl:t 
tiberantwortet, wobei die staatliche Nachiustierung der I~strumente ~relhch 
fester Bestandteil einer umfassenden Klima-Governance blelben.wlfd. Die Ver
rechtlichung in den international en Umweltbeziehungen qua Vol,kerrecht steht 
also nicht im Widerspruch zum freien Spiel def sondern ,1St - wI,e auch 
in anderen Bereichen der internationalen Politik - eine notwendlge Bedmgung 
dafur, dass Marktmechanismen uberhaupt global entfaltet und wlrl,sam wer-

den !connen. , , . 
Wenn Regierungen Rechte an COz-Emissionen g~wa~rle!sten, entwlCkeln Sle 
eine spezifische Steuerungsleistung, mitt~ls derer, sle die Rahme~bedmgungen 
fur eine relative Selbstregulierung der wlftschafi:hchen Akteure (uber . 
setzen; sie ziehen sich dadurch nicht grundsatzlich aus def Verantwortung. Sle 

b 't h' die Richtung vor in die sich die Marktsteuerung entwlCkeln ge en wei er m , .. d ' , , 
soU, urn spater in erster Linie die Uberwachung un~ Kontrolle er,lllstitutto
nalisierten Eigentumsrechte zu sichern und so ganz 1m Smne der pnvaten Un
ternehmen und def marktwirtschafi:lichen Konkurrenz die ~rans,aktlOnsko~ten 

k Im globalen Konstitutionalismus" (Gill 2000) 1St die vertraghche zu sen en. " h "14 

internationale Absicherung in diesem Fall von "Luftverschmutzungsrec ten 
Voraussetzung dafur, dass neue Markte geschaffen we~den. , 
Dadurch entstehen fur Unternehmen erst Planungsslcherhelten und ne~e all
gemein gtiltige Wettbewerbskriterien, die sich auf ihre Verwertungsbedmg~n
gen, Investitions- und Innovationsstrategien, Standorte und T echn?loglen 
auswirken. Die internationalen Rechte bekommen Vorrang vor natlOnalen 

14 Das Wort Lufi:verschmutzungsrechte" wurde zum Unwort des Jahres 2004, nicht nur, weil es 
nach Mei~ung der Jury ein "okologisches Unding" sei, sondern es trage vlelmehr dazu be;, 
T 'bh ' , en fiu'r unbedenklich zu halten, nur weil ihr Handel rechthch gerege t reI ausgasemlsSl0n 
wird (vgl. www.ul1wortdesjahres,org), 
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Rechten, wobei die Verrechtlichung nicht top down erfolgt, sondern in einem 
komplexen Mehrebenenprozess, in dem sich subnationale, nationale und in
ternationale Interessen artikulieren. Das hat Freilich auch demokratische Im
plikationen. Regierungshandeln internationalisiert sich und kann sich von der 
Legislative und damit def demokratischen Kontrolle emanzipieren (Beisheim/ 
Brunnengraber 2008). Regierungen k6nnen in den internationalen Verhand
lungen auch soIche Rechte absichern, die im nationalstaatlichen Rahmen auf 
Grund anderer Interessenkonstellationen nicht durchsetzbar waren. Doch die
ser Prozess verlauft h6chst ungleich: Wirtschaftlich schwache Staaten sind 
hum in der Lage, ihre Interessen auf internationaler Ebene durchzusetzen. Sie 
sind dazu gezwungen, sich an die Machtverhaltnisse im internationalen Sys
tem anzupassen. 

Die Bewertung der natiirlichen Umwelt in monetaren Gr6Ren ist die Voraus
setzung fur diese Prozesse. Natur wird in die gangigen 6konomischen Modelle 
und Theorien wie in die zugrunde liegenden rationalen Denkmuster der VOf

herrschenden gesellschaftlichen Naturverhaltnisse integriert. Die Natur in der 
Form, wie wir sie wahrnehmen, ist also nicht an sich vorhanden, sondern un
terliegt einer bestimmten sozial-6konomischen Deutung, die auch fur die Kli
mapolitik pragend ist: Nicht ethische Fragen oder Fragen nach den Lebensbe
dingungen zukiinftiger Generationen bestimmen - vor aHem in der OECD
Welt - den dominierenden Klimadiskurs, sondern die Frage nach den Kosten 
des Klimawandels und den wirtschaftlichen Chancen, die sich fur Unterneh
men, den Staat oder die Gesellschaft aus dem Klimawandel ergeben. "Ohne 
klimaschutzpolitische MaRnahmen", so Claudia Kemfert yom Deutschen In
stitut fur Wirtschaftspolitik, "ist im Jahre 2100 mit globalen Klimaschaden 
von bis zu 20 Bill. US-Dollar zu rechnen" (Kemfert 2005: 1, vgl auch Kemfert 
2008).15 Nicholas Stern, ehemaliger Chef6konom der Weltbank, prognostiziert, 
dass ein weiterer Anstieg der Treibhausgase bis zum Jahr 2050 zu einem Ein
bruch des globalen Bruttosozialprodukts urn bis zu 20 Prozent fuhren wird 
(Stern 2006).16 Die Hinweise von WirtschaftsforscherInnen auf die hohen Kos-

15 Daraus wird das reehtzeitige Vorgehen gegen die Klimaerwarmung abgeleitet. "Je fruher mit 
der Klimasehutzpolitik begonnen wird, desto weniger Klimasehaden werden in spateren 
Jahrzehnten auftreten. Die Kosten aktiver Klimasehutzpolitik, mit der heute begonnen wird, 
wiirden global etwa 430 Mrd. US-Dollar im Jahre 2050 und ca. 3 Bill. US-Dollar im Jahre 
2100 betragen. Eine Klimasehutzpolitik, die erst im Jahre 2025 einsetzt, wiirde Mehrkosten 
von bis zu 50 Mrd. US-Dollar im Jahre 2050 und 340 Mrd. US-Dollar im Jahre 2100 bedeu
ten" (Kemfert 2005: 1). 

16 Diese allgemeinen Sehadensbereehnungen werden gerne urn konkrete Beispiele erganzt. Der 
ehemalige Direktor des Umweltprogramms der UN, Klaus Tapfer, ist der Auifassung, dass 
die wirtsehaftliehen Folgen allein des Korallensterbens so immens seien, dass Regierungen es 
sieh gar nieht leisten diirften, das Klima weiterhin zu belasten. Auf 500.000 Euro pro Qyad
ratkilometer sehatzen UNEP-Expertlnnen den volkswirtsehaftliehen Wert eines Riffs 
(www.unep.org). 

Prima Klima mit dem Marh? 421 

ten des Klimawandels sollen auch einen warnenden, Problembewusstsein er
zeugenden Zweck erfullen. Solche Bewertungen (und der damit verbundene 
Diskurs) verfolgen aber in erster Linie die Absicht, Umweltprobleme in wirt
schaftswissenschaftliche Konzepte und Modelle einzupassen. 1m Stern-Report 
heiiSt es dementsprechend auch, dass Klimaschutz eine Pro-Wachstums
strategie ist (ebd.). 
Gleichzeitig wird mit den Kyoto-Instrumenten die Separierung der internatio
nalen Klimapolitik von anderen international en Vertragswerken und 
tionen vollzogen. In ihrer strategischen Selektivitat zeigt sich die Besonderheit 
der Klima-Governance. Weil das Kyoto-Protokoll nur einen engen marktwirt
schaftlichen Korridor der Problembearbeitung vorgibt, gerat die 
mit den anderen internationalen Regelwerken hum in Widerspruch. Die auf 
Wachstum und den freien Handel mit Giitern und Dienstleistungen abzielen
den Vertrage, die im Rahmen der Welthandelsorganisation wro au,"LOL'H~O 
sen werden, oder die F6rderung fossilistischer Energiestrukturen durch die 
Weltbank werden von den Kyoto-Zielen gar nicht beriihrt. Die institutionelle 
Trennung zwischen internationaler Klimapolitik, Welthandelspolitik und Ent
wicklungspolitik bzw. die diskursive Trennung von globalem Klimaproblem 
und fossiler Energieversorgungs(un)sicherheit sorgen dafur, dass die Wider
spriiche zwischen den Regelwerken hum thematisiert und deren Sprengkraft 
entscharft werden (Altvater 2008). Weil aber die Widerspriiche zwischen 
Wachstumszielen und hohem Ressourcenverbrauch auf der einen und den er
forderlichen CO2-Reduktionen auf der anderen Seite nicht aufgehoben, son
dern nur vOriibergehend politisch eingehegt werden, bleibt die Klima
Governance ein fragiles Gebilde (Brunnengraber 2007). 

6. Fazit: Multiple Krisen? 

Die zerstorerischen Produktionsweisen sowie die ressourcenintensiven Kon
sums tile und Mobilitatsbediirfnisse - vor aHem in den Industrielandern, zu
nehmend aber auch in den Entwicklungs- und Schwellenlandern - werden ver
teidigt. Neoliberale Politik ware nicht erfolgreich, k6nnte sie nicht die 6kolo
gische Herausforderung durch den Klimawandel in neue Marktchancen und 
flankierende Politikmagnahmen transformieren. Hierin liegt die innovative 
und 16sungsorientierte Macht der Markte. Die im Kyoto-Protokoll vereinbar
ten flexiblen Mechanismen verfolgen primar weder das Wachstum hemmende 
noch energiepolitische oder entwicklungspolitische Ziele. Ein Umsteuern in 
Richtung erneuerbare Energien und dezentrale Energiestrukturen wird nicht 
eingeleitet. 1m Vordergrund stehen die gesellschaftlichen Nutzung und Inwert
setzung der Natur sowie das enorme Innovationspotenzial fur Wirtschaft und 
Gesellschaft, das unter dem Label Klimaschutz erschlossen wird. Die marktin
tegrative Regulierung der Klima-Governance ist das Resultat von staatlichen 
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Interessen, eines ausgepragten Lobbyismus und von spezifischen wirtschafHi
chen lnteressen, die zur Stabilisierung des neoliberalen Modells beitragen und 
zugleich zunehmend den Klimaschutz als Mittel nutzen, urn Profite auf neu 
geschaffenen (Finanz-)Markten zu erzielen. Es kann daher auch kaum von ei
nem schwachen Staat gesprochen werden, dem die Moglichkeiten zur Regulie
rung im Prozess der Globalisierung abhanden gekommen sind. Vielmehr bil
det die schwache staatliche Regulierung, wie sie flir den Emissionshandel und 
flir C?DM hier dargestellt wurde, den Schleier, hinter dem sich eine Starkung 
der Okonomisierung der Natur u~ter neoliberalen Vorzeichen vollzieht. Markt 
und Staaten sind keine getrennten Spharen, sondem zeigen in Krisenzeiten 
mehr denn je ihre strukturellen Interdependenzen. 
Das Leitbild eines klimaschiitzenden Marktes ist auch theoretisch problema
tisch. Markte bilden ein Tauschforum, das keine umwelt- oder sozialpoliti
schen Ziele umsetzen kann. Wie die T arifauseinandersetzungen immer wieder 
zeigen, muss die konkrete Ausgestaltung der T arifabschliisse erst in sozialen 
Kampfen erstritten werden. Es bleibt die Frage, welche Akteure mit welchen 
politis chen Mitteln anspruchsvolleren Klimaschutz durchsetzen konnen. Die 
restriktiven Modellannahmen wie die vollstandige T ransparenz (Informatio
nen), der freie Marktzugang oder die Homogenitat der Giiter, wie sie in der 
Neoklassik angenommen werden, haben - wie gezeigt wurde - nichts mit dem 
politokonomischen Projekt des Emissionshandels gemein. Er funktioniert 
nicht wie ein ,,'Wochenmarkt', wie die Modellannahmen suggerieren" (Ptak 
2008: 47), sondem er ist Teil der neoliberalen Globalisierung, die - auch oder 
gerade in Krisenzeiten - davon gepragt ist, dass Regierungen ihre nationalen 
Standorte fit machen wollen flir die intemationale Konkurrenz. 
Das wirft die Frage auf, ob die intemationale Klimapolitik iiberhaupt der richtige 
Ort ist, urn dem Klimawandel zu begegnen. Zwolf Jahre nach Unterzeichnung 
des Kyoto-Abkommens (1997) und 17 Jahre nach Unterzeichnung der Klima
rahmenkonvention (1992) soUte jedenfaUs deutlich geworden sein, dass die in
temationalen MaEnahmen langwierig und auch nicht zielfiihrend sind. In Zeiten 
der Finanz- und Wirtschaftskrise und eines Wirtschaftsabschwungs sind niedrige 
Energiepreise, der Erhalt von Arbeitsplatzen und nationale Wettbewerbsfahigkeit 
- und zwar in den Industrie-, Schwellen- und Entwicklungslandem - wichtiger als 
die Reduktion von produktions- und konsumbedingten Emissionen. Die weite
ren Verhandlungen und zu erwartenden Ergebnisse der nachsten Klimakonferen
zen werden diesem okonomischen Primat kaum zuwiderlaufen. 
Die Konzepte eines Green New Deal greifen zwar die Kritik an den bisherigen 
klimapolitischen MaEnahmen auf und fordem die Beseitigung ihrer "Kinder
krankheiten", sie bleiben aber unprazise in der zukiinftigen Ausgestaltung die
ser Instrumente. Eine Antwort auf den steigenden und zerstorerischen Res
sourcenverbrauch ist noch nicht gefunden. Das Projekt der Nachhaltigkeit, 
wie es 1992 in Rio de Janeiro gefeiert wurde, ist gescheitert (Park et al. 2008). 
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Technische Losungsansatze, Versicherungspolicen, infrastruktureUe Anpas
sungsmaGnahmen fiigen sich problemlos in die Wachstums- und Effizienzziele 
des Marktes ein, wo doch genau diese Logik Grundlage flir die zerstorende 
okologische Wirkungskraft der Industrialisierung seit ihrem Bestehen war. 
Stiitzungs- und Konjunkturpakete zur Aufrechterhaltung bestehender Struktu
ren versehen mit kosmetischen Korrekturen sind allemal durchsetzungsfahiger 
als grundsatzliche Systemtransformationen, die das okologisch nicht nachhal
tige und sozial ungerechte Wachstumsparadigma in Frage stellen. 
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lutz 

nee n 

Die internationale Atomlobby versucht schon seit vielen eine Renais
sance def Atomkraft herbeizureden. Dabei sprechen die Fakten eine vollig an
dere Sprache. Wegen fehlender Fertigungskapazitaten, hoher Investitionskos
ten, dem dramatischen Mangel an qualifiziertem Personal und der Skepsis des 
Finanzierungssektors kann es auf absehbare Zeit keinen Bauboom bei neuen 
Atomanlagen geben. Und zum Retter vor dem drohenden Klimawandel taugt 

die Atomtechnik auch nicht. 

Eine weltweite 

Am 9. Oktober 1981 titelte die New York Times; "Der Prasident 
Plane fur die Renaissance def Atomenergie". Die Regierung, heiat es dort, ha
be ofiiziell konkrete Schritte angekiindigt, die sie unternehmen werde, urn die 
kommerzielle Atomkraft wiederzubeleben. Der Prasident hiea damals Ronald 
Reagan. Zum damaligen Zeitpunkt waren allein in den USA noch fast 
Reaktoren im Bau, soviel wie heute weltweit. Tatsachlich ist aber seit 1973 in 
den USA kein Atomkraftwerk mehr bestellt worden, dessen Bau nicht hinter
her wieder aufgegeben worden ware. In den USA ist lediglich ein Trend zur 
Verlangerung der Betriebsgenehmigungen von Atomkraftwerken zu beobach
ten, der jedoch im Zusammenhang mit def Diskussion tiber hohe in den Sand 
gesetzte Investitionen der Betreiber dieser Anlagen gesehen werden muss. In 
den USA ware es zu einem Ausstieg aus der Atomenergie durch die Krafte des 
Marktes gekommen, ware nicht der Weiterbetrieb der Anlagen durch umfang
reiche Sttitzprogramme garantiert worden. Bis zu 100 Mrd. US-Dollar fur In
vestitionsruinen waren auf die Stromkunden abgewalzt worden. Die Verlange
rung von Betriebsgenehmigungen war fur die Betreiber der Weg, urn aus dieser 
Klemme herauszukommen. Bis heute wurden die Betriebslizenzen von 54 a
merikanischen Atomkraftwerken verlangert. Die Laufzeiten sind fur diese An
lagen von 40 auf maximal 60 Jahre erweitert worden. Die Lizenzverlangerung 
ist allerdings eine Formalitat, die keine Garantie fur die tatsachliche Laufzeit 

bietet. 
Es gibt wenig Anzeichen fur ein Comeback der Kernenergie. Wenn schon die 
realen Entwicklungen und Trends die These von der Atomrenaissance nicht 
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