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Vorwort

Das Klimaschutzrecht ist ein neues Rechtsgebiet. Die Dynamik seines Regelungsgegen-
standes – der Schutz vor dem anthropogenen Klimawandel und dessen Folgen – führt zu
einer ebenso dynamischen Rechtsdogmatik. Diese ist besonders herausforderungsvoll, weil
das Klimaschutzrecht eine komplexe Mehrebenenordnung widerspiegelt, in der Völker-
recht, Europarecht, Bundes- und Länderrecht sowie Kommunalrecht eng miteinander
verbunden sind. Eine weitere Herausforderung liegt darin, dass Klimaschutzrecht Quer-
schnittsrecht darstellt, das praktisch alle Lebens- und Rechtsbereiche tangiert. Schließlich
ist es ein sehr politisches Rechtsgebiet, das unter ständigem Reformdruck steht und maß-
geblich durch rechtspolitische Debatten geprägt wird.
Das Handbuch des Klimaschutzrecht versucht dem gerecht zu werden, indem es eine

Vielzahl von Autorinnen und Autoren zu Wort kommen lässt, deren Expertise diesem
Mehrebenen- und Querschnittsrechtscharakter gerecht wird und die den rechtspolitischen
Diskurs intensiv begleiten.
Ein Projekt wie das Handbuch des Klimaschutzrecht profitiert von der Breite der

Expertise des Instituts für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) und seiner For-
schungsakademie als idealem wissenschaftlichen und rechtspraktischen Nährboden. Ein
besonderer Dank gilt dabei Roman Weidinger, der die Herausforderungen und Strapazen,
die ein so breit angelegtes Werk mit so vielen Autorinnen und Autoren mit sich bringt, mit
großem Sachverstand, organisatorischem Geschick, Hartnäckigkeit und Einfühlungsver-
mögen bravourös gemeistert hat.
Dank gilt auch den vielen Autorinnen und Autoren, die trotz ihrer beruflichen Belastung

ausnahmslos dazu beigetragen haben, dass ein solches Werk in einem beispiellosen Zeit-
rahmen entstehen konnte, sowie dem Verlag C.H. BECK, der sich diesem Projekt ohne
Zögern angenommen hat.

Greifswald/Berlin, September 2021 Michael Rodi
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