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Aktionsplan f�r die globale Verbreitung Erneuerbarer Energien

Erw�gungen

1. Das nicht erf�llte Versprechen der Agenda 21

Zehn Jahre nach dem Beschluss der UN-Konferenz �ber Umwelt und Entwicklung

in Rio Ð dem Earth Summit Ð �ber die ãAgenda 21Ò hat sich die �kologische

Weltkrise dennoch weiter zugespitzt. Trotz vieler weiterer Konferenzen haben sich

die globalen �kologischen Bedingungen weder weiter verbessert noch besteht die

Hoffnung darauf. Stattdessen hat sich die Entwicklung in vielen L�ndern insgesamt

verschlechtert. Das Versprechen, das Zeitalter der ãnachhaltigen EntwicklungÒ

einzuleiten, ist nicht eingel�st worden. Es ist offensichtlich, dass die Methoden und

Priorit�ten �berpr�ft werden m�ssen. Wir ben�tigen neue Strategien des ãAgenda

21Ò-Prozesses f�r globale Umwelt und Entwicklung.

2. Das gegenw�rtige Weltenergiesystem als Hauptursache f�r die nicht-

nachhaltige Weltentwicklung

Das Dokument der ãAgenda 21Ò beschreibt die relevanten Gefahren, vor denen die

Weltzivilisation steht. Aber vers�umt wurde, die wichtigste Ursache dieser Gefahren

zu benennen: die mangelnde Verf�gbarkeit von Energie in den armen L�ndern und

die weltweit �berw�ltigende Dominanz der Nutzung atomarer und fossiler Energie.

Der Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung der Dritten Welt und

der Energieabh�ngigkeit wurde in den �lkrisen zwischen 1973 und 1982 evident: In

dieser Zeit stieg die Verschuldung der Entwicklungsl�nder von etwa 200 Mrd. Dollar
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auf 1,2 Billionen Dollar, wovon sie sich bis heute nicht erholt haben. Die in

Verbindung mit der kommenden �lverknappung in den folgenden zwei Jahrzehnten

zu erwartenden Preissteigerungen wird die Entwicklungsl�nder vor noch

unl�sbarere Probleme stellen. Einige dieser L�nder m�ssen bereits f�r den Import

von fossiler Prim�renergie mehr ausgeben als ihre Exporteinnahmen ausmachen.

Indem die Energieinvestitionen der Entwicklungsl�nder dem Beispiel der

entwickelten Industriel�nder folgten, blieben gro§enteils l�ndlichen R�ume vom

Zugang zu Strom ausgeschlossen, weil sie sich die kostenintensiven Ausgaben f�r

die Energietransportnetze nicht leisten konnten. Das etablierte Energiesystem der

industrialisierten L�nder wurde im Laufe eines Jahrhunderts ihrer wirtschaftlichen

Entwicklung Ð von einer agrarischen Wirtschaft und l�ndlichen Siedlungen bis hin

zur industriellen und modernen Dienstleistungswirtschaft in gro§en st�dtischen

Siedlungen Ð aufgebaut. Dies einfach nachzuahmen und damit unzul�ngliche

Strukturen zu schaffen, ist der Hauptgrund f�r die Energieprobleme und

fehlgeleitete wirtschaftliche Entwicklungen in Entwicklungsl�ndern. Dies hat die

Binnen-Immigration der Bev�lkerung beschleunigt, zu einem unkontrollierbaren

St�dtewachstum gef�hrt und das Armutsgef�lle von den St�dten zu den l�ndlichen

Gebieten immer gr�§er werden lassen. Allein mit Erneuerbaren Energien haben die

Entwicklungsl�nder die Chance, dieser Energiefalle zu entrinnen.

Dieser Zusammenhang zwischen Energieproblemen und Entwicklung ist von der

Rio-Erkl�rung zu Umwelt und Entwicklung nicht erkannt worden, ebenso wenig wie

der Zusammenhang zwischen der konventionellen atomar/fossilen

Energieversorgung und der Mehrzahl der Umweltprobleme:

- die drohende Ver�nderung der Erdatmosph�re und des Weltklimas;

- die Vergr�§erung des Ozonlochs;

- das Waldsterben und die Gef�hrdung von Gew�ssern durch sauren Regen;

- die Luftverschmutzung in den St�dten mit schwerwiegenden Folgen f�r die

Gesundheit der Menschen und ihre Lebensqualit�t;

- die Verschmutzung von Meeren, Seen und Fl�ssen;

- ein hoher Verbrauch knapper Wasserreserven in der �l- und Kohlef�rderung

bis hin zur Weiterverarbeitung;

- die atomaren Strahlensch�den und die nicht befriedigend l�sbaren Probleme

der atomaren Endlagerung, die zu einer Hypothek der Zivilisation f�r viele

tausend Jahre werden.
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Auch die Probleme der Degradierung gro§er Landfl�chen, Wald- und anderer

Vegetationsvernichtung gehen auf den Energieverbrauch zur�ck, weil gro§e

Mengen der f�r den Energiebedarf genutzten Biomasse nicht erneuert werden.

Deshalb ist unter den Bedingungen atomarer und fossiler Energienutzung sowie der

nicht erneuerten Biomasse das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung nicht erreichbar.

Keine dieser vorhandenen und zus�tzlich bevorstehenden Gefahren kann

�berwunden werden ohne die Substitution atomarer und fossiler Energienutzung

durch Erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien sind der Schl�ssel f�r eine

nachhaltige Entwicklung. Sie m�ssen die erste Priorit�t der ãAgenda 21Ò werden.

3. Der Zusammenhang zwischen Energiesystemen und der Entwicklung von

Gesellschaften

Alle kulturellen und wirtschaftlichen Fortschritte in der Geschichte der menschlichen

Zivilisation wurden m�glich durch Modernisierungsspr�nge in der Energiewandlung.

Dies galt f�r die chinesische Hochkultur genauso wie f�r die Hochkulturen

Mesopotamiens, �gyptens, Griechenlands und Roms, in Verbindung mit

Bew�sserungstechniken und verbesserten Transportm�glichkeiten. Dies galt

ebenso f�r die fr�he Industrialisierung im Mittelalter, gest�tzt auf Wasser- und

Windkraft, sowie f�r die industrielle Revolution der Neuzeit, die durch die

Dampfmaschine erm�glicht wurde - eingesetzt in Produktionsprozessen, der

Dampfschifffahrt, der Dampfeisenbahn und schlie§lich bis heute in

Dampfkraftwerken, ob mit fossiler oder atomarer Energie betrieben. Die

Dampfmaschine wurde zum wichtigsten fossilen Energiewandler des 19.

Jahrhunderts, gest�tzt auf Kohle und sp�ter auch auf Erd�l und Gas. Diese fossile

industrielle Revolution weitete sich beschleunigt durch den Verbrennungsmotor auf

die gesamte Weltzivilisation aus. Dieser erm�glichte eine vielf�ltige dezentrale

Energienutzung und wurde zur ma§geblichen Energietechnik des 20. Jahrhunderts.

In dessen zweite H�lfte kam zur fossilen Energiewirtschaft die atomare hinzu Ð

getragen von der Idee, dass ein Atomzeitalter das fossile Zeitalter abl�sen sollte.

Erneuerbare Energien wurden nur in Form von gro§en Staud�mmen als Teil der

modernen Energieversorgung anerkannt. Nach der �lkrise 1973 wurde wieder

dar�ber nachgedacht, auch andere Erneuerbare Energien als Perspektive f�r die

Energieversorgung zu sehen. Die politischen Institutionen Ð sowohl nationale

Regierungen als auch das UN-System Ð verfolgten diese Strategie jedoch niemals
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so ambitioniert, wie das bei fossilen und atomaren Energien der Fall war. In der

Politik, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft wird �berwiegend bis heute das

Potenzial der Erneuerbaren Energien untersch�tzt. Dies ist einer der Gr�nde,

warum auch die Rio-Erkl�rung die zentrale Bedeutung Erneuerbarer Energien f�r

Umwelt und Entwicklung nicht wahrgenommen hat.

4. Die Grenzen des atomar/fossilen Energiesystems

Heute, am Beginn des 21. Jahrhunderts, ist die Weltsituation in einer energetischen

Sackgasse. Diese vertieft sich von Jahr zu Jahr, je l�nger die atomare/fossile

Energiedominanz anh�lt und deren Substitution durch Erneuerbare Energien

aufgeschoben wird. Die Hoffnungen, die mit dem Atomzeitalter verbunden wurden,

haben sich nicht erf�llt und sind nicht erf�llbar. Die Gefahren und Risiken der

Atomenergie Ð ob die der Atomspaltung oder die der Atomfusion Ð werden

verharmlost, ignoriert oder verdr�ngt, ihre wirtschaftlichen M�glichkeiten dagegen

�bersch�tzt.

Das fossile Energiesystem st�§t Ð einer t�dlichen Logik folgend Ð an drei Grenzen,

mit denen die Weltzivilisation zunehmend konfrontiert ist. Jede einzelne Grenze

f�hrt zu existenziellen Problemen:

i) Die Menschheit n�hert sich der Ersch�pfung der konventionellen fossilen

Energiereserven; zuerst bei Erd�l, dann beim Erdgas und bei der Kohle.

Da der fossile Energiekonsum schneller steigt als die Entdeckung neuer

Reserven, und sich das fossile Weltenergiesystem auf den Endverbrauch

seiner Reserven zubewegt, wachsen

-  die Gefahren internationaler politischer Konflikte um die fossilen

Restpotenziale,

-  die wirtschaftlichen Risiken irreversibler Energiepreissteigerungen in

den n�chsten Jahrzehnten und damit die sozialen Spannungen in

nationalen Gesellschaften und in der Weltgesellschaft.

Die Opfer dieser Entwicklung sind vor allem die Armen in den reichen

Gesellschaften und die armen Volkswirtschaften insgesamt.

i i) Vor allem aufgrund der massiven Steigerung des fossilen

Weltenergieverbrauchs, besonders seit 1950, ist bereits jetzt das

�kosystem des Erdballs schwer besch�digt. Dies zeigt, dass die
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�kologische Belastungsgrenze vor der Grenze ersch�pfter

Energieressourcen liegt.

iii) Das fossile Energiesystem hat weltweite Abh�ngigkeiten geschaffen, weil

seine Energiequellen auf einige L�nder konzentriert sind. Dies macht die

Gesellschaften, die auf fossile Energieimporte angewiesen sind,

existenziell verwundbar. Die Abh�ngigkeit von relativ  wenigen

Energief�rderl�ndern hat nicht nur den globalen Konzentrationsprozess

der Energiewirtschaft vorangetrieben, sondern auch zu st�ndig weiter

steigenden Kosten f�r die Energie-Infrastruktur und zu zunehmenden

Marktverzerrungen im Energiehandel gef�hrt. Die Volkswirtschaften

zahlreicher Energief�rderl�nder ist einseitig von �lexporten abh�ngig.

Damit sind sie �konomisch, sozial und politisch instabil und der Gefahr

folgenreicher Ersch�tterungen ausgesetzt.

Diese physischen, �kologischen und wirtschaftlichen Grenzen zeigen: die Zeit ist

reif f�r die globale Substitution atomarer und fossiler durch Erneuerbare Energien.

Allein dadurch k�nnen das elementare physische und wirtschaftliche

Energiebed�rfnis aller Menschen dauerhaft befriedigt, die nat�rlichen

Lebensgrundlagen f�r alle Menschen bewahrt, politische Energiekonflikte verhindert

und die Kluft zwischen arm und reich �berwunden werden. Es war ein historisches

Vers�umnis des 20. Jahrhunderts, dass die Erneuerbaren Energien �bersehen

wurden. Es w�rde das Verh�ngnis des 21. Jahrhunderts, wenn der Wechsel zum

Zeitalters der Erneuerbaren Energien nicht gelingt.

5. Erneuerbare Energien: eine historische Chance der Menschheit

Das nat�rliche und technische Potenzial der Erneuerbaren Energien reicht aus, alle

Energiebed�rfnisse der Weltbev�lkerung zu befriedigen. Das nat�rliche Potenzial

Erneuerbarer  Energien, das Tag f�r Tag dem Erdball zur Verf�gung steht, ist

20.000 mal gr�§er als der t�gliche Verbrauch atomarer und fossiler Energien.

Erneuerbare Energien sind unersch�pflich. Sie stehen den Menschen dort zur

Verf�gung, wo sie leben und arbeiten.

Auch das technische Potenzial ist schon soweit entwickelt, dass bereits heute mehr

Energie umgewandelt werden k�nnte als die Menschheit braucht. Da dies

�berwiegend noch junge Technologien sind, gibt es ein enormes zus�tzliches

Potenzial an technischen Verbesserungen und neuen Anwendungen. Mit weiterer
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technischer Entwicklung und industrieller Serienproduktion sowie mit sich

ausbreitender Erfahrung der Menschen f�r ihre Nutzung ist die gesicherte

wirtschaftliche Prognose, dass kontinuierliche Kostendegressionen stattfinden.

Erneuerbare Energien sind die historische Chance des 21. Jahrhunderts. Sie

repr�sentieren die realisierbare Hoffnung f�r eine bessere und friedlichere Welt. Sie

sind die Zukunftsgarantie der Menschheit. Es ist von entscheidender Bedeutung,

dass die Menschheit diese Chance im vollen Umfang ergreift.

6. Erneuerbare Energien: ein m�gliche vollst�ndige Alternative

Wissenschaftliche Studien haben die M�glichkeit einer Vollversorgung der

Menschheit mit Erneuerbaren Energien wiederholt dokumentiert Ð sowohl f�r

einzelne L�nder wie weltweit (u.a. Club de Bellevue 1978 f�r Frankreich, Studien

von Barry Commoner in den 70er Jahren und eine Pentagon-Studie 1980 f�r die

USA, die ãSolar Sweden-StudyÒ 1985 von Thomas Johannson, eine IIASA-Studie

1982 f�r die Europ�ische Gemeinschaften und eine Studie des Wuppertal-Instituts

1999 f�r die Europ�ische Union, die Global Energy Charter f�r Nachhaltige

Entwicklung von UN-Agenturen und NGOs 1991 in Rio, die Scheer-Studie 1993 f�r

die Weltenergieversorgung und die Geneva Proclamation and Conclusions der

CLEAN ENERGY 2000 Konferenz). Sie wurden nie widerlegt, aber als utopisch

bewertet, obwohl sie sich jeweils auf den Stand der bereits erreichten Technik

st�tzen und deren Einf�hrung pr�zise bis zur Gesamtnachfrage f�r alle

Energiebed�rfnisse hochgerechnet haben.

Dieser Optimismus begr�ndet sich aus den Erfahrungen mehrerer technischer

Revolutionen: Die moderne Technikgeschichte zeigt uns viele Beispiele von

Techniken, die zun�chst untersch�tzt wurden und wenige Jahrzehnte sp�ter zum

dominanten Massenprodukt wurden (z.B. das Telefon, Automobil oder Computer).

Jedes dieser Techniken l�ste einen umfassenden Strukturwandel aus, der die

Gesellschaften durchdrungen, neue Arbeitspl�tze geschaffen und vorhergehende

Techniken und Wirtschaftsformen verdr�ngt hat. Die Technologien f�r die Nutzung

Erneuerbarer Energien sind weniger komplex als die f�r die Luft- und Raumfahrt,

die der Gentechnologie oder die der Atomtechnologie. Die Menschheit und ihre

politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen m�ssen die Angst vor dem

Strukturwandel zu Erneuerbaren Energien �berwinden und ihre vielf�ltigen Vorteile

erkennen.
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7. Die Vorteile Erneuerbarer Energien

Die mentale Sperre in den K�pfen der Entscheidungstr�ger und in der Gesellschaft,

dass der Wechsel zu Erneuerbaren Energien eine nicht zu tragende �konomische

Last sei, muss �berwunden werden,. Stattdessen m�ssen die wirtschaftlichen,

sozialen, �kologischen und kulturellen Vorteile der Erneuerbaren Energien erkannt

und zum motivierenden Kriterium werden. Diese sind:

- die vermiedenen Umweltsch�den;

-  die vermiedenen Energieimporte f�r jede Volkswirtschaft Ð jeweils in dem

Ma§e, in dem durch heimische Erneuerbare Energie der Import von

konventioneller Energie ersetzt wird;

-  die vermiedenen Subventionen f�r atomare und fossile Energien, die

weltweit gegenw�rtig etwa 300 Mrd. Dollar j�hrlich ausmachen;

-  die vermiedenen Gesundheitssch�den und vorzeitigen Todesf�lle von

Menschen;

-  die vermiedenen Infrastrukturkosten Ð in dem Ma§e, in dem die zentrale

konventionelle Energiebereitstellung mit ihrem unvermeidbaren

Transportaufwand durch davon unabh�ngige Erneuerbare Energien ersetzt

werden;

- die vermiedenen politischen, wirtschaftlichen und milit�rischen Konflikte um

die knapper werdenden fossilen Energiepotenziale;

- die wirtschaftlichen Chancen f�r neue Industrien und neue industrielle und

handwerkliche Arbeitspl�tze durch die Produktion, Installation und Wartung

der Erneuerbaren Energie-Technologien;

-  die Chancen f�r eine Revitalisierung der land- und forstwirtschaftlichen

Sektoren, indem Biomasse f�r den Energie- und Rohstoffbedarf anstelle

fossiler Ressourcen tritt, und damit die M�glichkeit, Arbeit in l�ndlichen

Gegenden zu schaffen, die die Landflucht helfen aufzuhalten;

-  Chancen f�r bessere Bildung, Informationen, Gesundheitssysteme und

landwirtschaftliche Ger�te;

-  die Chancen f�r eine Stabilisierung lokaler, regionaler und nationaler

Wirtschaften, indem sie mit Erneuerbaren Energien unabh�ngig von den

Unsicherheiten globaler Energiem�rkte werden;

-  die sozialpsychologische Chancen durch Erneuerbare Energien, weil mit

diesen die ãno-futureÒ-Mentalit�t �berwunden werden kann, die gegenw�rtig
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viele Menschen erfasst hat, weil sie den �kologischen Kollaps der

Weltwirtschaft als unaufhaltsam betrachten;

- Wassereinsparung und die M�glichkeit, kosteng�nstig und umweltfreundlich

mit Erneuerbaren Energien Wasser zu reinigen.

8. Beschleunigung des Einf�hrungsprozesses Erneuerbarer Energien

Die atomar/fossile Energienutzung kann schneller abgel�st werden als die meisten

Energieexperten annehmen. Sie argumentieren, gest�tzt auf die Erfahrungen bei

der Einf�hrung und Etablierung der Kohle-, Erd�l-, Erdgas- und Atomwirtschaft,

dass die Einf�hrung eines neuen Energietr�gers bis zu dessen Etablierung viele

Jahrzehnte dauert.

Da Erneuerbare Energien aber keine internationale Infrastruktur der

Prim�renergielieferung ben�tigen, sind sie schneller und einfacher einf�hrbar als es

bei den atomar/fossilen Energien der Fall war. Wegen ihrer �berwiegend

dezentralen Anwendungsform kann ihre Einf�hrung zus�tzlich beschleunigt werden:

Der Bau eines konventionellen Kraftwerks dauert in den meisten F�llen viele Jahre,

die Installation einer Windkraft- oder Fotovoltaikanlage dagegen nur wenige Tage.

9. Politische Voreingenommenheit bei der F�rderung von Energiesystemen

Die konventionelle Energieversorgung ist auch aus dem einfachen Grund so

dominant, weil sie politisch privilegiert ist. Dies gilt nicht nur f�r die nationalen

Energierechtssysteme und tradierte Energieinstitutionen, sondern auch f�r die

internationalen Institutionen und Vertr�ge.

Die globale F�rderung der Atomenergie ist Bestandteil des atomaren

Nichtverbreitungsvertrages (Nuclear Non-Proliferation Treaty) von 1970. F�r den

atomaren Technologietransfer gibt es seit 1957 die IAEA, im Rahmen der IEA die

NEA und im Rahmen der Europ�ischen Gemeinschaften EURATOM.

Die IEA wurde nach der �lkrise 1973 f�r die fossile Energiesicherheit der OECD-

L�nder gegr�ndet und hat hier ihren Aufgabenschwerpunkt.

Die Europ�ische Energie-Charta von 1995 ist fokussiert auf die Erleichterung der

Handelsstr�me f�r fossile Energien; sie ist ein v�lkerrechtlicher Vertrag, dem u.a.

auch die USA, Kanada, Russland, Australien und OPEC-L�nder angeh�ren.
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Die fossile Energiewirtschaft, die einer der gr�§ten Wirtschaftszweige der

Weltwirtschaft ist, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einflussreiche Formen

von Regierungsorganisat ionen, u.a.  d ie OPEC, und Nicht-

Regierungsorganisationen, wie die internationalen fossilen Treibstoff- und

Stromverb�nde, gegeben. Diese k�nnen die internationale politische Willensbildung

st�rker beeinflussen als die internationalen Assoziationen f�r Erneuerbare

Energien, die sich noch auf keine entwickelte �konomische Basis st�tzen k�nnen.

10.  Ein neues Energieparadigma

Angesichts der umfassenden Bedeutung der Energieversorgung f�r alle

Gesellschaften und der Fokussierung auf Erneuerbare Energien ist die Botschaft an

die V�lker der Welt: Es geht nicht um die generelle Beschr�nkung des

Energieverbrauchs, sondern um die konsequente Reduzierung des Verbrauchs

endlicher und umweltzerst�render atomarer und fossiler Energien Ð bis hin zu der

M�glichkeit, auf diese schlie§lich v�llig verzichten zu k�nnen. Indem der

Energiebedarf der Menschheit mit Erneuerbaren Energien befriedigt wird, ist

wirtschaftliches Wachstum ohne kontraproduktive Umweltsch�den m�glich. Dies ist

die Grundvoraussetzung f�r nachhaltigs Wirtschaften.

Deshalb geht es um einen Paradigmenwechsel von der von fossilen und atomaren

abh�ngigen Welt�konomie zu einer, die sich auf Erneuerbare Energien gr�ndet.
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Empfehlungen

Auf der Grundlage dieser Erw�gungen gibt der Weltrat f�r Erneuerbare Energien

folgende Handlungsempfehlungen:

1. Ein konsequentes neues Verst�ndnis der Leits�tze der ãAgenda 21Ò

Der erste Leitsatz der Rio-Erkl�rung zu Umwelt und Entwicklung von 1992 weist

darauf hin, dass die Menschen im Mittelpunkt der nachhaltigen Entwicklung stehen

und einen Anspruch auf ein ãgesundes und produktives Leben in Harmonie mit der

NaturÒ haben. Ein konkretes Verst�ndnis dieses Leitsatzes bedeutet anerkennen zu

m�ssen, dass die Hauptursache f�r die Gef�hrdung menschlichen Lebens in der

Nutzung umweltverschmutzender Energieressourcen liegt: sie sind fatal f�r die

menschliche Gesundheit, die Biosph�re und den Klimawandel.

Der zweite Leitsatz erkennt das souver�ne Recht der Staaten an, ãdie eigenen

Ressourcen, die keine Umweltgef�hrdungen f�r andere Staaten darstellenÒ zu

nutzen. Ein konkretes Verst�ndnis dieses Leitsatzes f�hrt direkt zu der

Schlussfolgerung, dass atomare und fossile Energien ersetzt werden m�ssen durch

lokale und saubere Energieressourcen: die Erneuerbaren Energien.

Der vierte Leitsatz besagt, dass ãUmweltschutz einen integrativen Bestandteil des

Entwicklungsprozesses darstellt und nicht isoliert betrachtet werden kann.Ò Der

siebte Leitsatz umrei§t den Geist der globalen Partnerschaft zum ãErhalt, Schutz

und zur Wiederherstellung der Gesundheit und der Integrit�t des irdischen

�kosystemsÒ. Der neunte Leitsatz verpflichtet die Staaten, ãnicht nachhaltige

Produktionsweisen zu reduzieren und zu vermeidenÒ. Alle diese Leits�tze sind nicht

vereinbar mit zunehmend mehr Kohle-, �l-, und Gas-kraftwerken, Atomkraftwerken,

schadstoffemittierenden Fahrzeugen und Geb�uden.

Der 13. Leitsatz legt dar, dass Staaten �ber ihre nationale Gesetzgebung

ãAusgleichsleistungen f�r die Betroffenen von Luftverschmutzung und anderen

Umweltsch�denÒ erbringen sollen. Statt Abermillionen Dollar zu verschwenden,

w�re eine wirklich nachhaltige Umsetzung dieser Verpflichtung die Mobilisierung

von Erneuerbaren Energien, der Energiesparung und der Energieeffizienz. Der

Leitsatz 16 schl�gt die ãInternalisierung von UmweltkostenÒ vor und dass

ãVerschmutzer die Kosten der VerschmutzungÒ zu tragen haben. Diese
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Verpflichtung f�hrt wieder zu der konkreten Schlussfolgerung, das nicht nachhaltige

fossile und nukleare Energiesystem als Hauptgrund f�r Luftverschmutzung,

Gesundheitsprobleme, Degradation der Biosph�re, �l-Leckagen, globalen

Erw�rmung, steigenden Meeresspiegel, Verw�stung und Radioaktivit�t abzul�sen

durch Erneuerbare Energien.

Der 24. Leitsatz besagt, dass ãKrieg von Natur aus sch�dlich f�r eine nachhaltige

EntwicklungÒ ist. Nicht zu �bersehen ist, dass politische Anspr�che auf

Energiequellen zunehmende Konflikte und Kriege ausl�sen und dass die

Verbreitung von Nukleartechnologien f�r die friedliche Nutzung mehr und mehr

Staaten auch technologisch dazu bef�higt, Atomwaffen herzustellen.

Die ãAgenda 21Ò vermeidet es, die in ihr angelegten Konsequenzen zu ziehen: zum

�bergang zu Erneuerbaren Energien. Um diese Inkonsequenz zu �berwinden,

muss die Priorit�t die Mobilisierung Erneuerbarer Energien in m�glichen Bereichen

gelegt werden: bei direkten Energieinvestitionen, in der Klimapolitik, bei der Reform

des Habitat-Prozesses, bei Gesundheitsprogrammen, in der Landwirtschaftspolitik

und generell in der Entwicklungspolitik. Dazu ist es notwendig die ãAgenda 21Ò vor

dem Hintergrund dieser Pr�missen neu zu lesen.

2. Ein Erneuerbarer Energien-Verbreitungsvertrag

Wir schlagen ein Zusatzprotokoll zum nuklearen Nicht-Verbreitungsvertrag (NPT)

vor, das auf der im Jahr 2005 anstehenden Review-Konferenz der Vertragsstaaten

verabschiedet werden sollte. Dieses Zusatzprotokoll soll den Unterzeichnerstaaten

erlauben, ihren Verpflichtungen aus Artikel IV des NPT durch technische Hilfe f�r

die Nutzung Erneuerbarer Energien zu erf�llen.

Art. IV des NPT garantiert den Staaten, die sich zum Verzicht von Atomwaffen

verpflichtet haben, technische Hilfe bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie zu

geben, und verpflichtet die Atomwaffen besitzenden Staaten, diese technische Hilfe

zu leisten. Damit ist die Atomtechnologie die einzige Energietechnologie, f�r die es

eine internationale Verbreitungsverpflichtung gibt. Der NPT ist die

Legitimationsbasis f�r die Arbeit der IAEA.

Durch das Zusatzprotokoll in Form des Erneuerbaren Energien-

Verbreitungsvertrags w�rde eine v�lkerrechtliche Vertragsbasis zur Einf�hrung

Erneuerbarer Energien und eine internationale Legitimationsbasis f�r eine
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Internationale Agentur f�r Erneuerbare Energien (IRENA) geschaffen. Der WCRE

wird den von EUROSOLAR ausgearbeiteten Entwurf f�r dieses Zusatzprotokoll den

Unterzeichnerstaaten des NPT zuleiten. Es wird im Jahr 2003 ein internationales

Kolloquium zu diesem Vorschlag durchgef�hrt, um alle damit zusammenh�ngenden

Fragen zu er�rtern.

3. Eine Internationale Agentur f�r Erneuerbare Energien

Im Spektrum der internationalen Organisationen fehlt eine, die sich mit voller Kraft

auf die F�rderung Erneuerbarer Energien konzentriert und daf�r der internationale

Referenzpunkt wird: eine International Renewable Energy Agency (IRENA). Der

Widerspruch muss �berwunden werden, dass die IAEA Ð gest�tzt auf

Beitragszahlungen der Mitgliedsl�nder Ð mit ihrem ãTechnical Development

ProgrammeÒ die internationale Verbreitung der Atomtechnik vorantreibt, w�hrend es

f�r Erneuerbare Energien keine vergleichbare Institution gibt.

Die Aufgabe einer IRENA ist auf der Konferenz von EUROSOLAR �ber ãPromoting

International Transfer of Renewable EnergiesÒ im Juni 2001 in Berlin beschrieben

worden. Der WCRE begr�§t, dass die deutschen Regierungsparteien die Gr�ndung

einer IRENA in ihren aktuellen Programmen empfehlen und ermuntert die deutsche

Regierung, international die Initiative f�r die Gr�ndung einer solchen

Regierungsorganisation zu ergreifen. Die Aufgabe dieser Agentur liegt vor allem in

der Hilfe f�r ãhuman capacity buildingÒ f�r Erneuerbare Energien, einschlie§lich der

Mitwirkung bei der Einrichtung von ãCenters for the Application of Renewable

EnergiesÒ f�r den Technologietransfer auf regionale Ebene.

4. Die Umwidmung von Subventionen und �ffentlichen Anreizen f�r

konventionelle Energien in F�rderungen f�r Erneuerbare Energien

Die etwa 300 Mrd. Dollar j�hrlicher Energiesubventionen f�r atomar/fossile

Energien sind viermal so viel, wie in den letzten 20 Jahren f�r die F�rderung

Erneuerbarer Energien ausgegeben worden sind. Diese Energiesubventionen

versto§en gegen den Geist der WTO. Sie dienen dem Schutz einzelner Zweige der

Energiewirtschaft, besonders im Bereich der Kohle und der Atomkraft. Daneben

stehen soziale Gr�nde, um Energienutzern den Zugang zu kosteng�nstiger Energie
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zu erm�glichen. Deshalb ist es nicht realistisch, eine abrupte K�rzung oder

Streichung dieser Subventionen zu erwarten.

Des weiteren ist es notwendig, die gegenw�rtigen Ausgaben f�r Forschung und

Entwicklung zu Gunsten Erneuerbarer Energien zu verwenden. Heute werden in

den OECD-L�ndern 80% der Energieforschungsmittel f�r Kernfusion und Ðspaltung

ausgegeben Ð eine Energieoption, die gerade mal 5% des Welt-

prim�renergiebedarfs deckt. Sogar Optimisten unter den Wissenschaftlern, die an

der Kernfusion forschen, erwarten bis 2050 keinen Durchbruch dieser Technologie,

was zur Bereitstellung einer CO2-emissionsfreien Energieoption zu sp�t ist.

Der Widerspruch zwischen hoher atomar/fossiler Energiesubventionen und der

marginalen �ffentlichen F�rderung Erneuerbarer Energien muss jedoch

�berwunden werden. Der Weg dazu ist die schrittweise Umwidmung dieser

Subventionen in F�rderprogramme f�r Erneuerbare Energien. Dazu geh�rt, den

absoluten Schwerpunkt der Entwicklungspolitik der Industriel�nder und der

Kreditpolitik der internationalen Entwicklungsbanken im Rahmen ihrer Energie-

Portfolios auf Erneuerbare Energien zu legen.

5. Festlegung globaler und nationaler Ziele und Strategien f�r die Einf�hrung

Erneuerbarer Energien, basierend auf ãbest-practiceÒ-Erfahrungen.

Der WCRE appelliert an die Regierungen, nationale Zielsetzungen �ber die

Steigerung des Beitrags Erneuerbarer Energien an der Energieversorgung

festzulegen Ð dem Beispiel der EU folgend, die bis zum Jahr 2012 eine

Verdopplung des Anteils Erneuerbarer Energien beschlossen hat. Der WCRE

empfiehlt, nationale Ziele festzulegen, die j�hrlich einen mindestens

zweiprozentigen Zuwachs des Anteils der Erneuerbaren Energien an der

Energieversorgung vorschreiben. Die geeignetsten politischen Schritte zur

Erreichung dieser Mindestziele sind gesetzliche Rahmenbedingungen f�r einen

Marktvorrang von Erneuerbaren Energien aus heimischen Quellen gegen�ber

atomar/fossilen Energien. Dazu geh�ren

-  im Stromsektor eine Mindesteinspeiseverg�tung f�r Erneuerbare

Energien in einer H�he, die private Investitionen rentabel macht,

- eine Befreiung Erneuerbarer Energien von der Energiebesteuerung,

-  �ffentliche Bauvorschriften f�r die Nutzung von Erneuerbaren

Energien in neuen und erneuerten Geb�uden,
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-  F�rderprogramme f�r Erneuerbare Energien durch niedrig bezinste

Kredite.

Solche Rahmenbedingungen haben sich als effektiver erwiesen als die Festlegung

von allgemeinen Einf�hrungsquoten, in deren Rahmen ein Wettbewerb von

Investoren stattfinden soll. Dadurch entsteht keine Investitionssicherheit, und es

steht ein kurzsichtiges Investitionskriterium im Vordergrund, das nur die aktuellen

Investitionskosten ber�cksichtigt, aber nicht die langfristig vermiedenen Kosten.

6. Globale industrielle Normen

Um eine rasche Entfaltung Erneuerbarer Energien zu erm�glichen, ist es dringend

n�tig, sich auf global einheitliche industrielle Normen zu verst�ndigen. Dadurch wird

eine Kompatibilit�t unterschiedlicher technischer Komponenten erreicht und der

Handel mit Erneuerbare Energien-Technologien erleichtert.

Der WCRE appelliert an die UN, die Standardisierung der Normen im Rahmen der

ISO mit besonderer Aufmerksamkeit und unter Beteiligung von Erneuerbare

Energien-Experten aus allen Kontinenten voranzutreiben. Der WCRE verweist in

diesem Zusammenhang auf das Memorandum von G. Grob, ICEC, Schweiz, dem

ãConvenor of Methods for Analysis of Technical Energy Systems ISO/TC203/W63Ò.

7. Ein neuer Ansatz f�r Energiestatistiken

Die Energiestatistiken der L�nder und Institutionen basieren auf unterschiedlichen

Indikatoren, was die Aussagekraft internationaler Vergleiche fragw�rdig macht. Dies

gilt nicht nur f�r unterschiedliche Bewertungen im Verh�ltnis zwischen

Prim�renergie und Sekund�renergie bei den verschiedenen Energietr�gern. Es gilt

insbesondere f�r die Energieketten von der Energief�rderung bis zum

Endverbrauch. Die tats�chlichen Energieverluste der atomar/fossilen Energieketten

sind in den gegenw�rtigen Energiestatistiken nicht erkennbar. Auch die ãgrauen

EnergienÒ und Lebenszyklusanalysen sind nicht transparent. Dadurch werden auch

die �kologischen und wirtschaftlichen Vorteile Erneuerbarer Energien und die

Beanspruchung nichtenergetischer Ressourcen, z.B. der Wasserverbrauch bei der

Energief�rderung und -umwandlung nicht erkannt. Energieprognosen haben

deshalb einen fragw�rdigen Stellenwert. Nichtkommerzielle Prim�renergie, wie
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Solarstrahlung und Windkraft, wird von den konventionellen Energiestatistiken nicht

erfasst. �ber die energetische Nutzung der Biomasse gibt es extrem

unterschiedliche Aussagen.

Der WCRE fordert die UN auf, zusammen mit ISO/TC203 und den Statistischen

�mtern der Staaten eine neue Datenbasis f�r Energiestatiken und

Prognosemethoden zu entwickeln, die alle Energieressourcen einbeziehen, um

einen umfassenden folgerichtigen �berblick �ber das tats�chliche Energiepotenzial

zu erhalten und Energieplanung und Prognosen zu erm�glichen, die auch den

Energietransport ber�cksichtigen. Der WCRE wird zu diesem Thema eigene

Vorschl�ge entwickeln.

8. Vollst�ndige Emissionsmessung f�r den ãClean Development MechanismÒ

und den Emissionshandel des Kioto-Protokolls

Solange keine vollst�ndigen Analysen �ber den Energiefluss der atomar/fossilen

Energietr�ger und die dabei auftretenden Energieverluste und Emissionen

vorliegen, k�nnen der ãClean Development MechanismÒ und der Emissionshandel

nicht funktionieren. Indem die quantifizierten Emissionsminderungen nur am

Effizienzkriterium von Kraftwerken oder Motoren gemessen werden, erlauben sie

sogar Pr�mien f�r Emissionsminderungen, obwohl vielleicht aufgrund gr�§er

werdender Transportentfernungen die Gesamtemissionen gestiegen sind. Der

tats�chliche �kologische Vorteil Erneuerbarer Energien wird auf diese Weise

untersch�tzt.

Der WCRE fordert die Regierungen auf, nur solche ãClean Development

MechanismsÒ zuzulassen, die auf einer vollst�ndigen Emissionsberechnung der

Energietr�ger basieren. Dar�ber hinaus fordert er die WTO auf, in Kooperation mit

der ISO Umweltstandards f�r den Energiehandel zu entwickeln, die alle Energie-

Emissionen ber�cksichtigen. Diese sollen es den L�ndern erlauben, den freien

Energiehandel auf solche Energietr�ger zu beschr�nken, die dieses

Emissionskriterium erf�llen. Damit w�rden automatisch heimische Energien mit

geringem Transportaufwand und vor allem Erneuerbare Energien privilegiert.
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9. Abbau von Handelshemmnissen f�r Erneuerbare Energie- und

Effizienztechnologien

Der Widerspruch muss �berwunden werden, dass der internationale Handel mit

fossilen Prim�renergien weniger Beschr�nkungen unterliegt als der Handel mit

Erneuerbare Energie- und Effizienztechnologien. Dies f�hrt dazu, dass diese

einseitige Liberalisierung des Welthandels die globale Umweltkrise versch�rft. Der

WCRE fordert die WTO auf, Z�lle f�r diese Technologien generell auszuschlie§en.

10. Offensive Finanzierung von Erneuerbaren Energien durch Null- und

Niedrigzinskredite

Der WCRE fordert die nationalen und internationalen Entwicklungsbanken auf, eine

Finanzierungsinitiative zu starten, bei der f�r Erneuerbare Energien und

Energieeffizienzma§nahmen Null- und Niedrigzinskredite vergeben werden. Diese

Finanzierungsinitiative muss die Zusammenarbeit mit privaten Entwicklungsbanken,

Solarbanken und Investment Fonds f�r Erneuerbare Energien einschlie§en, die auf

lokaler Ebene aktiv sind.

11. Einheitliche Strategie der UN-Organisationen

Die Mobilisierung Erneuerbarer Energien betrifft nicht nur den separaten Sektor der

Energiewirtschaft. Die �konomischen und �kologischen Vorteile der Erneuerbaren

Energien ergeben sich vor allem aus Konzepten der Ressourcenplanung, der

Landwirtschaft, der Waldpflege und -wirtschaft, des Bauens, der St�dteplanung, der

Vermeidung von Gesundheitssch�den, Ma§nahmen zur W�stenbek�mpfung, der

Bev�lkerungsplanung und dem Schutz der Biodiversit�t.

Der WCRE fordert deshalb die Vereinten Nationen und ihre Organisationen auf, die

F�rderung Erneuerbarer Energien in die Realisierung ihrer origin�ren Aufgabe zu

integrieren, sowie es die UNEP bei ihren Umweltprogrammen bereits tut:

- bei der FAO in die F�rderung der Landwirtschaft,

- bei der UNESCO in die Bildungs- und Wissenschaftsprogramme,

- bei der UNIDO in die Programme zur Industrief�rderung,

- beim UNDP in die von ihr gef�rderten Entwicklungsprojekte,

- bei der WHO in die Programme zur Gesundheitserholung.
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Die Produktion und Nutzung Erneuerbarer Energien kann einen unverzichtbaren

Beitrag zur Verhinderung der W�stenausbreitung und zum Schutz der W�lder

leisten, indem statt weiterer Waldrodung der �bergang zu einer Agroforstwirtschaft

realisiert wird.

12. �bergangsstrategien f�r fossile Energien produzierende L�nder

Der globale �bergang von fossilen zu Erneuerbaren Energien wird die meisten

fossile Energien exportierenden L�nder einem umfassenden Strukturwandel

aussetzen. Es ist notwendig, dass sich diese L�nder fr�hzeitig darauf einstellen und

dabei von der internationalen Gemeinschaft unterst�tzt werden. Die fossile

Energien exportierenden Staaten m�ssen daran interessiert sein, ihre Abh�ngigkeit

von fossilen Exporteinnahmen zu verringern und ihre Volkswirtschaften darauf

einzustellen. Die importierenden Staaten sollten bereit sein, das Interesse der

Exportl�nder nach Einnahmenstabilisierung durch Energie-Knappheitspreisen zu

unterst�tzen, um damit den schrittweisen Ausstieg aus der fossilen

Energieproduktion zu erleichtern. Die Perspektive, dass diese L�nder in k�nftigen

Jahrzehnten von Exporteuren fossiler Energien zu solchen f�r Wasserstoff Ð

produziert mit Hilfe von Sonnenkraftwerken Ð werden, wird aufgrund der vielfachen

M�glichkeiten heutiger Energieimportl�nder, Erneuerbare Energien aus eigenen

heimischen Ressourcen zu nutzen, kaum realisierbar sein. Die realistischere

Perspektive heutiger Energie-Exporteure liegt darin, Produzenten f�r neue

Energietechnologien zu werden und ihre Land- und Forstwirtschaft zu revitalisieren,

u.a. durch eine umfassende Wiederbegr�nung von W�sten z.B. im Mittleren Osten

oder Nord-Afrika mit Hilfe der Meerwasserentsalzung. Dazu geh�rt nicht zuletzt die

Perspektive der Produktion von pflanzlichen Grundstoffen f�r den k�nftigen

Weltbedarf der chemischen Industrie an nichtfossilen Kohlenwasserstoffen.
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Erneuerbare Energien: Ein strategisches Projekt

In dem historischen Wechsel zu Erneuerbaren Energien befindet sich die Menschheit in

einem Wettlauf mit der Zeit. Obwohl viele Erneuerbare Energien-Optionen bereits erprobt

sind und sich praktisch bew�hrt haben, w�chst weltweit der Energiebedarf schneller als

die Einf�hrung Erneuerbarer Energien. Dies zeigt, dass die Einf�hrung Erneuerbarer

Energien massiv beschleunigt werden muss Ð orientiert an den politischen ãbest practiceÒ-

Erfahrungen. Dazu ist es notwendig, den Wechsel zu Erneuerbaren Energien zum

strategischen Zukunftsprojekt zu erkl�ren Ð auf nationaler wie auf globaler Ebene,

unterst�tzt durch eine Steigerung der Energieeffizienz.


