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Schillernd und technokratisch 
Gruner New Deal als magic bullet in der Krise 
des neoliberal-imperialen Kapitalismus?* 

Josef Moe Hierlmeier zum 50. Geburtstag in politischer 
Verbundenheit und Freundschafi gewidmet. 

Die Entwicklungsforscherin Jessica Vivi
an kritisierte vor einigen Jahren entwick
lungspolitische Bestrebungen darur, dass 
sie meist auf der Suche nach der magic 
bullet, einem Allheilmittel, seien. Die Su
che nach dem einen richtigen Hebel zur 
Bekampfung von Hunger und Armut in 
der Welt, so Vivian, sei eher hinderlich 
bei der Suche nach angemessenen Politi
ken. 
Eine soIehe Suche scheint es derzeit auch 
zu geben angesichts der tiefgreifenden 
und multiplen Krise. Denn diese umfasst 
nicht nur die Finanzmarkte und den Be
reich wirtschaftlicher Produktion und 
Konsumption, es handelt sich auch urn 
eine Krise des Energiesystems, der Nah
rungsmittelproduktion sowie der Re
produktion natiirlicher Lebensgrundlagen 
durch den Klimawandel oder die Erosion 
biologischer Vielfalt. Hier setzt die Dis
kussion urn einen Griinen New Deal an 
und das alleine ist verdienstvoll. Die jah
relange Deregulierungs- und Liberalisie
rungspolitik wird scharf kritisiert und ein 
sozial-akologisches Investitionsprogramm 
gefordert (Biindnis 90jDie Griinen 2008, 
European Green Party 2008). Die Debat
te wird seit 2007 von der Green New 
Deal Group der den Griinen nahestehen
den New Economics Foundation voran
getrieben (Green New Deal Group 2008). 
Auf internationaler Ebene hat das Um-

weltprogramm der UNO (UNEP 2009) 
die Diskussion aufgenommen und auch 
in der Obama-Regierung scheint es Kraf
te zu geben, die strategiefahig sind. Par
teipolitisch wird das Konzept in Westeu
ropa von den Griinen vorangetrieben. 
Dennoch gibt es groJ3e Differenzen: Die 
New Economics Foundation ist eher 
keynesianisch ausgerichtet, wahrend 
UNEP rur eine Fortsetzung neoliberaler 
Politiken pladiert. 
Der Begriff des Griinen New Deal 
(GND) ist auf eine problematische Art 
suggestiv (gegen politische Suggestion ist 
an sich nichts einzuwenden): Er verweist 
mit romantischem Unterton auf die Pha
se eines mehr oder weniger dynamischen 
und Verteilung errnoglichenden Kapita
lismus. Er war und ist also ein Projekt, 
urn das Wirtschaftswachstum wieder "an
zukurbeln". Es bleibt ausgeblendet, dass es 
sich dabei eben nicht nur urn erfolgrei
che staatliche Wirtschaftspolitik handel
te, sondern dass diese eingebettet war in 
eine Kraftekonstellation mit relativ star
ken Gewerkschaften und in die weltpoli
tische Konstellation einer Systemalterna
tive (wie immer man deren alternativen 
Charakter aus heutiger Sicht einschatzen 
mag). Das zwang die Eliten zu Zugestand
nissen. Beides gibt es heute nicht, die 
Forrnen der Krisenregulierung werden 
bislang "von oben" durchgesetzt (Stei
nert 2009, Brand 2009). Und: Der histo-

" Fur Hinweise danke ich Thomas Konig, rische New Deal war ein imperiales, urn 
Hendrik Sander, Maren Schlierkamp, Guido eine weiJ3e, mannliche Mittelklasse und 
Speckmann, Markus Wissen und den Mitdis- auf Naturausbeutung herum organisiertes 
kutantInnen beim Wiener politischen Salon. Projekt. 
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Zunachst mochte ich an ein paar Sach
verhalte erinnem, urn die moglichen Wir
kungen eines solchen Projektes einschat
zen zu konnen. Denn, so meine These, 
mit der starken Ausrichtung des GND an 
okologischer Modernisierung kommt es 
auch schnell an seine Grenzen. Es kann 
ein Startpunkt sein, doch diese Grenzen 
miissen reflektiert und politisch verscho
ben werden. Das geschieht derzeit nicht. 
Was sind also wichtige Rahmenbedingun
gen neben der bereits erwahnten neoli"b'e
ralen Globalisierung? Das Projekt der ka
pitalistischen Moderne ist ein Projekt der 
Naturbeherrschung, das tief in die gesell
schaftlichen Institutionen, Lebens- und 
Denkweisen eingelassen ist, das den AlI
tagsverstand genauso pragt wie die Wis
senschaft und T echnologieentwicklung. 
Dessen Probleme wurden erstmals in den 
1970er J ahren von Intellektuellen, aufge
klarten Medien und Staatsbeamten sowie 
von sozialen Bewegungen breit politi
siert. Es gab bereits vorher auf lokaler 
Ebene immer wieder Konflikte urn die 
dominanten Formen der Naturaneignung, 
aber als international relevantes Problem 
wird erst seit den 1970er J ahren von einer 
"okologischen Krise" gesprochen. Die fallt 
nicht zufallig mit der Krise des Fordis
mus, also der Konstellation des Nach
kriegskapitalismus zusammen, denn Kri
tik am "Fortschritt", die damit einherge
hende Zerstorung der Natur und die 
Wirtschaftskrise gingen Hand in Hand. 
Es handelte sich nicht urn eine Krise ob
jektiver Ubernutzung oder gar urn ein 
Problem der Uberbevolkerung (obwohl 
die Metapher der "Bevolkerungsbombe" 
von Paul Ehrlich stark war), sondern es 
war eine Krise der gesellschaftlichen For
men der Naturaneignung, der herrschen
den politischen und okonomischen Insti
tutionen, der Vorstellungen von Fort
schritt und einem guten Leben. 
Das ist flir heute nicht unerheblich: 
Denn auch die aktuelle Wirtschaftskrise 
artikuliert sich mit der okologischen und 
der Energiekrise und auch heute driickt 
sich in der "okologischen Krise" eine 
Krise (neoliberaler) Naturaneignung aus. 
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Es handelt sich trotz der Ungleichzeitig
keiten - die okologische Krise ist auch 
eine des fossilistischen Industrialismus -
urn Krisen der neoliberalen und imperia
len Globalisierung. 
In den 1980er und 1990er Jahren war die 
dominante Form der Bearbeitung der oko
logischen Krise jene der okologischen Mo
dernisierung: T echnologische Innovatio
nen, Effizienz-"Revolutionen", der Auf
bau einiger politischer Institutionen wie 
Umweltministerien oder auf internationa
ler Ebene die beiden Rio-Konventionen 
zu Klima und biologischer Vielfalt. 1m 
Zuge des neoliberalen Zeitgeistes (der 
Markt solI es rich ten) setzten sich auch 
in der Umweltpolitik Marktinstrumente 
und die damit verbundenen Interessen 
durch: Emissionshandel in der Klimapo
litik (vgl. den Beitrag von Achim Brun
nengraber in diesem Heft und Brunnen
graber et al. 2008), Agrar- und Pharma
konzerne gaben den Ton in der Biodi
versitats-Politik an (Gorg 2003). Das an
fangs schillernde Leitbild war jenes der 
"nachhaltigen Entwicklung". Vieles wur
de jedoch damit nicht infrage gestellt: 
Eben die Neoliberalisierung der Gesell
schaft, die imperialen Nord-Siid-Verhalt
nisse, die Vorstellung, dass die bestehen
den politischen Institutionen auch wirlc
lich die Probleme losen konnen. Eine Art 
technik- und steuerungsoptimistisches 
"globales Umweltmanagements" (Gorgj 
Brand 2002) setzte sich durch. Wenn nur 
die richtigen politischen Rahmenbedin
gungen und Anreize geschaffen werden, 
so die Annahme, dann lassen sich die 
Probleme losen und ein sozial-okologi
scher Umbau vorantreiben. 

GrOner New Deal auf der H6he 
der Zeit? 

Eine der interessantesten Entwicklungen 
der letzten Jahre besteht darin, dass in 
der wissenschaftlichen und politischen Dis
kussion der Steuerungsoptimismus nach
haltiger Entwicklung infrage gestellt wur
de. Die "Implementierung" effektiver Um
weltpolitik funktioniert nicht (MEA 2005, 
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Park et al. 2008, KiittingjLipschutz 2009). 
1m progressiven politischen Spektrum war 
das bereits langer betont worden und da
hinter sollten wir nicht zuriick: Der "Rio
Typus" von Politik eines globalen Um
weltmanagements ist nicht nur ineffektiv, 
sondern er dient der Aufrechterhaltung 
eines ungerechten, auf Naturzerstorung 
basierenden Entwicklungsmodells. Das 
wird immer deutlicher und entsprechend 
erleben wir nicht nur in der Wirtschafts
und Finanzpolitik, sondern in vielen Be
reichen und eben auch in der Umweltpo
litik heftige Auseinandersetzungen urn 
"postneoliberale" Strategien (BrandjSekler 
2009; womit nicht das Ende des Neolibe
ralismus proklamiert wird). Es gibt um
weltpolitische Strategien des neoliberalen 
"business-as-usual", einer zunehmend ge
waltformigen Aneignung der Natur, in 
vielen Landern des globalen Siidens do
minieren Strategien des "new develop
mentalism" einer yom Staat forcierten 
Inwertsetzung der Natur flir den Welt
markt auf Teufel komm raus (iiber Erdol, 
Erdgas, Agrartreibstoffe u.a.) oder eman
zipatorische Strategien. 
Die Strategie des Griinen New Deal ist 
Teil dieser "postneoliberalen" Auseinan
dersetzungen. Hier wird vorgeschlagen, 
dass mit technologischen Innovationen, 
einem geeigneten Ordnungsrahmen und 
Umverteilungspolitiken eine "griine sozi
ale Marktwirtschaft" verwirklicht werden 
konnte. Der triigerische T echnik- und 
Steuerungsoptimismus der Konzepte 
nachhaltiger Entwicklung wird neu ver
packt: Die "Zivilgesellschaft" wird in die 
Rolle des "Treibers und Wachters" ge
bannt. Gestaltung kommt yom Staat und 
den politischen Parteien. Die eigentli
chen Innovationen gehen yom "Markt" 
aus, der eben nur den richtigen Ord
nungsrahmen benotigt. Kein Gedanke 
wird daran verschwendet, dass es sich 
auch bei Markt und Staat nicht urn 
neutrale Institutionen handelt - der 
Markt zur vermeintlich effektiven Alloka
tion von Ressourcen, der Staat offenbar 
zur Schaffung verbindlicher Regeln und 
zur Losung von Kollektivproblemen -, 
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sondern urn soziale Herrschaftsverhalt
nisse. Das ist ja nicht nur die Erfahrung 
von Lohnabhangigen ohne gewerkschaft
lichen Schutz auf flexibilisierten Ar
beitsmarkten oder gegeniiber den Gan
gelungen des Sozialstaats. Markte sind 
herrschaftliche soziale Verhaltnisse, die 
iiber IdassenfOrmige, geschlechtsspezifi
sche, ethnische, regionale wie internatio
nale Ungleichheitsstrukturen die Lebens
chancen von Menschen mitbestimmen. 
Es handelt sich urn meist iiber Geld ge
steuerte komplexe Mechanismen und 
Krafteverhaltnisse. Auch der Staat ist 
keineswegs neutral, sondern ein Terrain 
asymmetrischer sozialer Auseinanderset
zungen zwischen unterschiedlichen Kraf
ten sowie ein herrschaftliches Verhaltnis, 
das zuvorderst die bestehenden kapitaIis
tisch en, rassistischen, patriarchalen und 
internationalen Verhaltnisse absichert. Das 
zeigt sich insbesondere in der aktuellen 
Krise (Brand 2009). 
Wie gesagt, hier sollen die Vorschlage flir 
einen sozial-okologischen Umbau nicht 
per se mit dem iiberheblichen Duktus 
kritisiert werden, es sei "eh alles Kapita
Iismus" (so der Vorwurf von Giegold 2009 
gegeniiber kapitalismuskritischen Kraften). 
Vielmehr geht es darum, radikale Reform
politik zu betreiben, woflir aber auch In
stitutionen und Machtverhaltnisse ver
andert werden miissen. Hier bietet die 
aktuelle Krise Ankniipfungspunkte - trotz 
der Schwache linker Krafte (Scharenberg 
2009, Steinert 2009) - und die diirkn nicht 
verschenkt werden. Man hat beim GND 
jedoch den Eindruck, dass die okonomi
schen und politis chen Eliten nicht ver
schreckt werden sollen. Dann droht der 
Ansatz aber ein liberales Modernisie
rungsprojekt zu sein, statt den sozial
okologischen Umbau voranzutreiben, der 
sich natiirlich mit den herrschenden Kraf
ten anlegen muss. Es gibt im Projekt des 
GND progressive Elemente, die zu ver
puff en drohen, da die kapitalistischen ge
sellschaftlichen Formen der Naturaneig
nung ausgeblendet bleiben. 
Das sah vor 20 Jahren noch anders aus. 
Auch damals gab es eine Diskussion urn 
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einen Griinen New Deal in Teilen der 
Griinen und der Sozialdemokratie (Briig
gen 1991). Doch im Unterschied zu heu
te waren die damaligen Vorschlage deut
lich wachstumskritisch und sie versuch
ten, ein breites gesellschaftliches Biindnis 
zu schaffen. Mittels progressiver Arbeits
zeitpolitik etwa sollten nicht nur die auf
gekHirten Mittelschichten, sondern auch 
die Gewerkschaften, die Intellektuellen 
und die Landbevolkerung iiberzeugt 
werden. 

Imperiale Lebensweise 
Diese historischen Ansatze wie auch die 
politische Okonomie der jiingsten neoli
beral-imperialen Transformationsprozesse 
sowie der aktuellen Krisen spielen in den 
Vorschlagen zum GND keine Rolle. 
Letztere sind aber entscheidend, wenn 
die Spielraume fur Veranderungen einge
schatzt werden sollen. Das grundlegende 
Merkmal der aktuellen Restrukturierun
gen ist, dass in der gesamten Gesellschaft 
die grundlegenden Orientierungen wie 
Wettbewerbs- und Effizienzorientierung 
im intemationalen Konkurrenzkampf nicht 
in Frage gestellt werden. In gewisser Wei
se haben diese sich konsensual, das heiilt 
im Sinne kollektiver Praxen, durchgesetzt, 
sind "Allgemeininteresse" geworden. Ein 
wichtiger Aspekt neben der Macht trans
nationaler Unternehmen, ihrer Verbande 
und Think-Tanks sowie der zunehmend 
wettbewerbsstaatlichen Politik ist die Zu
stimmung zum postfordistisch-neolibera
len Gesellschaftsumbau und entsprechend 
die Verstetigung und Erneuerung dessen, 
was ich als imperiale Lebensweise be
zeichne. Der Zugriff auf die Ressourcen 
und Arbeitsleistungen in anderen Lan
dern iiber den Weltmarkt wird zu einer 
Stabilitatsreserve in Zeiten, in denen in
nergesellschaftlich die Polarisierung zu
nimmt. Die von den Neoliberalen pro
klamierte "produktive Revolution" stellt 
sich nicht nur iiber Flexibilisierung und 
die Ausdehnung der Arbeitszeit im Inne
ren her, sondern auch uber einen inten
siveren Zugriff auf den asymmetrischen 
Weltmarkt; beim Tausch von Gutern und 
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Dienstleistungen verschwinden scheinbar 
die realen okologischen und sozialen Pro
duktionsbedingungen. 
Der Begriff der imperialen Lebensweise 
ist nicht moralisch gemeint und intendiert 
nicht, Veranderungsmoglichkeiten nur auf 
der Konsumseite anzusiedeln. Viele Kon
sumnormen, vor aHem die hochtechno
logischen, sind meist von den Menschen 
gewollt, doch sie hangen eng mit den 
Produktionsnormen zusammen, die herr
schaftlich und yom Profit getrieben ge
setzt werden. Die Produktionsnormen wie
derum hangen an Arbeitsverhaltnissen, 
die fUr immer mehr Menschen unatt
raktiv und unsicher sind und eher dem 
Uberleben als dem Leben dienen. Hier 
konnte eine Diskussion urn radikale Ar
beitszeitverkurzung - die derzeit offenbar 
noch nicht einmal die Gewerkschaften 
fuhren wollen - die Diskussion offnen. 
Und dennoch scheint mir der Hinweis 
auf die tiefe Verankerung und Gewollt
he it oder zumindest passive Hinnahme 
und Alternativlosigkeit der bestehenden 
Lebensweise ein Sachverhalt, der bei tief
greifenden sozial-okologischen Transfor
mationen berucksichtigt werden muss. 
Insofem ist die imperiale Lebensweise auch 
okonomisch funktional: Relativ bessere 
Lebenschancen in einem Land oder einer 
Region gegenuber anderen Landern oder 
Regionen zu erhalten oder zu erreichen, 
wird zum zentralen Kriterium gesellschafi:li
cher Orientierungen (auch rassistische 
oder patriarchale Verhaltnisse werden zu
nehmend damit verknupft). Weit weniger 
geht es urn die Lebenschancen einer Klasse 
oder sozialen Gruppe. Die tief veranker
ten Orientierungen der Effizienz und 
Konkurrenz(-fahigkeit) werden auch in der 
aktuellen Krise nicht infrage gestellt. Die 
herrschenden oder gar hegemonialen (al
so auf Konsens basierenden) Praxen und 
Denkweisen sind nicht nur durch den 
(intemationalisierten) Staat und Unterneh
men abgesichert, sondern auch "zivilge
sellschaftlich". Das ubergehen die Vor
schlage fUr einen Grunen New Deal. 
Nehmen wir das Beispiel der Nahrungs
mittelkrise, die im Fruhjahr 2008 durch 
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die hohen Preise Aufsehen erregte, wobei 
die Verrnutung durchaus berechtigt schien, 
dass die hohen Preise auf Spekulationen 
basierten (Wahl 2009, Frank 2009 mit 
unterschiedlichen Einschatzungen). Das 
sich aus den Immobilienmarkten zuruck
ziehende Kapital war auf der Suche nach 
neuen Anlagemoglichkeiten. Es ist aber 
mehr: Billige und das ganze Jahr uber 
verfugbare Lebensmittel sind das Kern
element der neoliberalen und imperialen 
Globalisierung def Landwirtschaft, die 
sich zwar teilweise in Oko-Nischen aus
differenziert, insgesamt aber eher indust
rialisiel1 und technologieintensiver wird, un
ter der Kontrolle machtiger Unterneh
men steht, deren Macht politisch uber 
Organisationen wie die WTO abgesichert 
ist. Die Nahrungsmittel sollen am Ende 
der Produktionskette zu Dumpingpreisen 
in den Supermarkten verlzaufbar sein. Die 
direkten ProduzentInnen werden immer 
starker davon abhangig. 

Konflikte um grundlegende 
Alternativen 

Ein Gruner New Deal musste - urn beim 
Beispiel der Nahrungsmittelproduktion 
zu bleiben - zunachst die bestehenden 
politischen Regulierungen und Techno
logien in den Blick und davon ausge
hend bestehende Alternativen zur Kennt
nis nehmen oder neue Alternativen for
mulieren. Es wurde auch deutlich wer
den, dass es erst in zweiter Linie urn ei
nen staatlichen und internationalen Ord
nungsrahmen geht (und zwar urn einen 
grundlegend anderen als den bestehen
den), sondern urn sehr grundlegende Neu
Orientierungen. Diese werden vor allem 
von der globalen Bewegung fUr Ernah
rungssouveranitat, organisiert etwa im Netz
werk von Via Campesina, vorgeschlagen 
und entwickelt. Hier handelt es sich 
nicht urn romantische und ruckwartsge
wandte Bewegungen, sondern urn Akteu
re auf der Hohe der Zeit, die die "Agrar
frage" vor dem Hintergrund aktueller 
Entwicklungen reformulieren, urn den 
KleinbauerInnen und den Gesellschaften 
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insgesamt ein Uberleben zu sichem. Nicht 
der herrschende Produktivismus der glo
baIisierten Landwirtschaft lost die Prob
Ierne, sondern die praktische Kritik daran 
(McMichael 2008, Eberhard 
Ralf Fucks argumentiert prominent, dass 
es zu einem GND keine Alternative gebe, 
urn das okologische Desaster abzuwen
den (2009, vgl. auch Giegold 2009). Das 
kennen wir: There is no alternative wurde 
uns von neoliberaler Seite dreiJ\ig Jahre 
lang erzahlt. Sollen wir darauf nun wie
der hineinfallen unter dem angeblichen 
Druck von Krisen und Gefahren (bei den 
Neoliberalen waren und sind es Effizienz 
und Weltmarktfahigkeit) uns hinter ei
nem Projekt versammeln, das sehr tech
nokratisch und staatstragend daher
kommt? 
Die strukturierende Kraft der gegenwarti
gen Krisenpolitiken geht von der Suche 
des Kapitals nach produktiven Anlage
moglichkeiten bzw. von Politiken einer 
kontrollierten Kapitalentwertung aus. 
Der Konsens der wirtschaftlichen und 
politischen Eliten besteht darin, dass ihre 
wahrend der neoliberalen Phase gestarkte 
Machtposition nicht infrage gestellt wer
den darf Wenn der GND so ausbuchs
tabiert wird wie derzeit, dann tragt er zur 
Aufrechterhaltung bestehender, auf Spal
tung und Ungerechtigkeit basierender 
Machtverhaltnisse bei und setzt den au
toritaren Tendenzen nichts entgegen 
(Passadakis/Muller 2009). Diese Konstel
lation gilt es bei der Suche nach Alterna
tiven zu berucksichtigen. Mit einer Re
ReguIierung der (internationalen wie na
tionalen) Finanzmarkte und einer Ret
tung der "eigenen" Industrie - in der 
Hoffnung, nach der Krise gestarkt dazu
stehen - ist es nicht getan. 
Urn keine Missverstandnisse aufkommen 
zu lassen: Wir benotigen dringend Stra
tegien und umfassende Projekte fur eine 
tiefgreifende Gesellschaftstransformation. 
Dafur sind Vorschlage fur eine andere 
Bildungs-, Infrastruktur- und Wissen
schaftspolitik wie auch die strikte Regu
Iierung der Finanzmarkte notwendig 
(Bundnis90/Die Grunen 2008). Doch 



diese konkreten Vorschl:ige mussen die 
komplqen herrschaftlichen sozialen und 
sozial-okologischen Verhaltnisse in den 
Blick nehmen und verandern. Der Grune 
New Deal ist bislang eine Versohnungs
formel, da er grundlegende Anderungen 
postuliert, ohne die gesellschaftlichen 
Krafteverhaltnisse angreifen zu wollen 
und ohne die imperiale Lebensweise in
frage zu stellen. Es sollen vielmehr Ak
kumulations- und Konsenspotenziak er
schlossen werden (Candeias/Kuhn 2008, 
allgemeiner Brand/Gorg 2008). 
Staats- und Technikoptimismus reich en 
nicht aus. Vie! starker sollte auf die vie!en 
Erfahrungen rekurriert werden, die es 
gibt. Vor allem aber soUte weniger kon
fliktscheu in der Debatte deutlich ge
macht werden, wer eigentlich von den 
aktuellen Verhaltnissen profitiert. Das 
sind vor all em die politischen und oko
nomischen Eliten, aber auch groJ\e T eile 
der globalen Mitte!schicht (und dazu ge
horen hierzulande sehr viele). Die muss 
mit guten Beispielen, moglichen Lern
prozessen und Alternativen (z.B. massi
vern Ausbau des offentlichen Verkehrs), 
mit Regeln und Verboten uberzeugt wer
den. Ansonsten bleibt der Griine New 
Deal das imperiale Modell einer ver
meintlich aufge!darten nordwestlichen 
Mittelklasse - auch wenn innergesell
schaftlich und in EU-Europa die Vertei
lungsfrage und entwicldungspolitische 
Fragen aufgegriffen werden (vgl. Europe
an Green Party 2008, deren Position 
breiter und fortschrittlicher ist als die der 
deutschen Biindnis90/Die Griinen). 
Eine Chance kritischer Dislcussion besteht 
darin, Nord-Siid-Fragen wieder in den Blick 
zu bekommen. Arme Bevolkerungsgrup
pen leiden am starksten unter okologi
scher Degradation. Viele aktuelle Ausein
andersetzungen in Gesellschaften des 
globalen Siidens gehen urn den Zugang 
zu Ressourcen und die Kontrolle iiber sie 
und das konnte hierzulande aufgenom
men und unterstiitzt werden. Es ist ja 
ein Unterschied, ob hohe 01- und Gas
prelse e1l1er schmalen Elite zugute 
kommen oder breiten Bevollcerungs-
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schichten und ob es nur urn den Verkauf 
der Ressourcen geht oder auch urn einen 
Umbau der Ressourcenbasis (wie etwa in 
der neuen Verfassung Ecuadors festge
schrieben). 
Unklar ist derzeit noch, inwieweit die 
Krise politischer Reprasentation - vollig 
vernachlassigt in den aktuellen Diskussi
onen - progressiv genutzt werden kann. 
Dass mit den bestehenden politis chen 
Institutionen die vielfaltige Krise bearbei
tet werden kann, entspricht eher dem 
Selbstbild def Eliten als den Erfahrungen 
und dem Alltagsverstand der Menschen. 
Bislang scheinen in Europa eher die 
rechten politis chen Krafte davon zu pro
fitieren, was auch damit zusammenhiingt, 
dass es im progressiven Spektrum bum 
zu einer Staats- und Institutionskritik 
lcommt (Brand 2009). 
Die Diskussion urn einen Griinen New 
Deal soUte weiter gefuhrt werden, aber 
auf deutlich staats- und herrschattskriti
scheren Grundlagen und jene (durchaus 
ambivalenten) Erfahrungen beriicksichti
gend, die in den letzten Jahren im Kon
text der globalisierungskritischen Bewe
gungen gemacht wurden. Insofern ware 
der technolcratischen GND-Variante eine 
emanzipatorische gegeniiber zu stellen, 
bei der die demokratische Gestaltung der 
Naturverhaltnisse im Zentrum steht. Der 
Begriff der notwendigen und herrschaft
lich aufgezwungenen "transnationalen 
sozial-okologischen Kontoversen" (Con
ca 2008) konnte zusammen mit dem Be
griff der "okologischen Gerechtigkeit" 
(KaiserjWullweber 2007, aus feministi
scher Perspektive Salleh 2009) orientie
rend wirken. Dann geht es urn Fragen 
des Eigentums und der Wachstumskritik, 
urn emanzipatorische Formen der Pro
duktion und gesellschaftlicher Arbeitstei
lung, urn die Zuriickdrangung der Kon
kurrenzverhaltnisse und andere gesell
schaftliche Krafteverhaltnisse, urn die Be
riicksichtigung mannigfaltiger Erfahrun
gen, notwendige sozial-okologischen 
Konflikte urn (Umwelt-)Gerechtigkeit 
hinsichtlich ganz anderer gesellschaftli
cher Formen der Naturaneignung. 

SchiIlernd und technokratisch 
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