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Diplomarbeit und Prtifungen

Das Grundstudium (inklusive EinfUh-
rungswoche) dauert 10 Wochen. An 4
Wochentagen werden Lehrveranstaltun-
gen abgehalten, del' 5. Tag bleibt dem
(nach Bedarf begleiteten) Selbststudium.

Die Ve rtiejung dauert 15 Wochen, wo-
bei fUr jeden del' 4 Vertiefungsblocke
(Wasser/Boden, Luft, Uirm/Strahlung,
Methodik) ein bestimmter Wochentag re-
serviert ist. Del' methodische Block ist
obligatorisch; von den drei fachlichen
mtissen zwei belegt werden, wobei die

Christoph Stutz*

Vor dreissig und mehr Jahren ware del'
Titel 'Umweltschutz - eine politische
Aufgabe' wohl mit einem Fragezeichen
versehen gewesen. Heute ist fUr mich und
- so nehme ich an - fUr breite Kreise
unserer Bevolkerung del' Umweltschutz
fraglos eine politische Aufgabe. Gleich-
wohl erlaube ich mil' eine kleine Umfor-
mulierung des genannten Titels: 'Umwelt-
schutz - auch eine politische Aufgabe'.
Mit dem eingefUgten auch dri.icke ich aus,
dass die Politik zwar fUr den Umwelt-
schutz einstehen muss, dass sich abel' auch
die anderen Machtzentren und Akteure
del' Verantwortung fUr den Schutz del'
nattirlichen Umwelt nicht entziehen di.ir-
fen.

1. Zur Legitimation der staatlichen
Umweltpolitik

1m staatsrechtlichen System del'
Schweiz spielt sich staatliches politisches
Handeln in einem abgegrenzten Rahmen
aboEr wird durch die Verfassung bestimmt,
sie muss die Grundlage bilden.

1964 reichte Nationalrat Julius Binder
(AG, CVP) einen parlamentarischen Vor-
stoss ei n, del' Berichterstattung und Rechts-

individuellen Ausbildungsziele bertick-
sichtigt werden. Damit verbleiben ein
Wochentag fUr das Selbststudium (wie
beim Grundstudium) und ein Tag fUr die
zusatzlich vermittelten umweltspezifi-
schen Themenkurse, die obligatorisch sind.

Auf del' Stufe del' Synthesen (insge-
samt 6 Wochen) werden nacheinander zwei
dreiwochige Fallstudien bearbeitet, wo-
bei aus je drei Moglichkeiten gewahlt
werden kann. Die Arbeit an den Fallstudi-
en beansprucht 4 Wochentage; del' fi.infte
Tag verbleibt fi.ir die umweltspezifischen
Themenkurse (wie bei del' Stufe Vertie-
fung).
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setzung im Bereich lmmissionsschutz ver-
langte. Del' Bundesrat sperrte sich zuerst,
gab dann abel' nach und beauftragte nach
einem konsultativen Vemehmlassungsver-
fahren eine Expertenkommission damit,
einen Entwurf fi.ir einen Verfassungsarti-
kel auszuarbeiten. Das Resultat diesel'
Arbeit war Art. 24 septies del' Bundesver-
fassung, del' 1970 von den eidgenossi-
schen Raten und 1971 von Yolk undStan-
den angenommen wurde: 'Der Bund er-
ldsst Vorschriften iiber den Schutz des
Menschen und seiner natiirlichen Umwelt
gegen schadliche oder ldstige Einwirkun-
gen. Er bekdmpft insbesondere die Luft-
verunreinigung und den Ldrm. Der Voll-
zug der Vorschriften wird, soweit das
Gesetz ihn nicht dem Bunde vorbehdlt,
den Kantonen iibertragen.'

Nun war abel' diesel' Verfassungsarti-
kel nicht del' erste, del' dem Staat im Um-
weltbereich Handlungskompetenz zuwies.
Es bestanden bereits Normen in verschie-
denen Teilbereichen; erwahnenswert sind
del' Natur- und Heimatschutz, Gewasser-
schutz, Erhaltung del' Waldungen, Arbeit-
nehmerschutz, Jagd- und Vogelschutz.
Offensichtlich konnten diese Grundsatze
nicht mehr gentigen, die gesellschaftliche
Aufgabe 'Erhaltung und Schutz del' Um-
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Die Veranstaltungen mit dem Titel
'Umweltspezifische Themenkurse' (insge-
samt 22 Arbeitstage) bieten Gelegenheit,
gewisse tibergreifende Themen in geeig-
neter Form zu behandeln. Hier sollen auch
Exkursionen, Plenumsdiskussionen, Ver-
tiefung von Spezialgebieten etc. moglich
sein. Ein Teil diesel' Veranstaltungen ist
6ffentlich und wird in del' Lokalpresse
angeki.indigt.

Die Diplomarbeit dauert 8 Wochen zu
5 Tagen. Anschliessend ist eine Woche
fiir die Schlusspriifungen reserviert.

welt' zu bewaltigen. Die staatliche Politik
sollte i.iber die bestehenden Bereiche hin-
aus Aktivitaten entfalten konnen, um das
Erreichen del' politischen Ziele zu sichern.

Die hier kurz dargestellten Vorgange
sind abel' nicht die eigentliche BegrUn-
dung dafUr, dass Umweltschutz eine poli-
tische Aufgabe des Staates wurde. Sie
zeigen hochstens das Funktionieren des
politischen Systems, wenn Bedtirfnisse
nach Eingriffen des Staates auftreten. leh
mochte deshalb noch die auslosenden
Momente fUr den eben skizzierten Ablauf
darstellen. Die vier 'Hintergri.inde', die
ich hier aufzahle, sind meines Erachtens
immer gtiltig und pragen meine Auffas-
sung von Umweltschutzpolitik.

1.1. Hintergrund 1
Die Natur hatte bis weit in unser Jahr-

hundert hinein VOl'allem eine Funktion:
durch ihre Ressourcen das Leben del'
Menschen so angenehm wie moglich zu
machen und im Ubrigen auf Lawinen,
Uberschwemmungen und dergleichen zu
verzichten, ansonsten sie entsprechend
gebandigt wurde. Del' Schutz del' Men-
schen stand im Vordergrund. Das ein-
dri.icklichste Beispiel dafUr ist noch im-
mer die japanische Erfahrung: Die unge-
sti.ime wirtschaftliche Entwicklung und
deren staatl iche Forderung nach dem zwei-
ten Weltkrieg fi.ihrten zur Ballung indu-
strieller Tatigkeit. Die enormen Emissio-
nen hatten eine drastische Verschlechte-
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rung der Lebensqualitat zur Folge. Bilder
der Opfer von Cadmium- und Quecksil-
ber-Vergiftungen gingen um die Welt.
Asthma und Atemweg-Erkrankungen nah-
men zu und fUhrten zu weiteren Opfern.
Als auf massiven Offentlichen Druck die
Behorden einschritten, die Gerichte mit
ihren Urteilen den Geschadigten unge-
wohnte Rechte einraumten (es sei an die
Umkehr der Beweislast erinnert), stand
der Schutz der Menschen im Vordergrund.
Es gab damals in Japan 'staatlich aner-
kannte Umweltverschmutzungsopfer'!

Die auftretenden Umweltschtiden so-
wie die eingeschrankten Nutzungsmog-
Iichkeiten verschmutzter Naturgiiter ha-
ben bei vielen Leuten einen Bewusstseins-
wandel bewirkt. Nichtmehrnurder Schutz
derMenschen vorden UnbildenderNatur
und den schadlichen Auswirkungenjegli-
cher wirtschaftlicher Tatigkeit waren
Motivation fUrVerhaltensanderungen. Die
Sensibilitat gegenUber den Rechten der
Natur hat zugenommen, und die Philoso-
phie postuliert den Ubergang von einer
kartesianisch gepragten Auffassung von
Umwelt zum sinnreichen Begriff der 'Mit-
welt'.

Dies sind die wichtigen Schritte zu
einer 'Entobjektivierung der Natur' (der
Ausdruck stammt yom Berner Rechtspro-
fessor Peter Saladin). Und erst dadurch
wurde der Schutz der natUrlichen Umwelt
um ihrer selbst willen moglich (die Natur
quasi als Rechtssubjekt) und der Weg fUr
eine ganzheitliche Umweltpolitik berei-
tet.

1.2. Hintergrund 2
Wenn immer mehr Menschen mit im-

mer mehr AnsprUchen und immer grosser
werdenden Aktionsradien in einem be-
grenzten Raum zusammenleben, steigtdie
Anzahl der KonfIiktpotentiale signifikant.
Dieser Zusammenhang wurde im letzten
Jahrhundert dazu verwendet, das Anstei-
gen der Staatsquote zu begriinden.

Heute zwingen uns die Dichteproble-
me, die offensichtlich speziell in sUidti-
schen Raumen vorherrschend sind, geeig-
nete Prozesse zur politischen Lasung der
Probleme zu entwickeln. Wenn Nutzungs-
konkurrenzen bestehen, sind Mechanis-
men gefragt, die der Interessenabwagung
dienen und auf eine maglichst objektive
Art und Weise KonfIikte sichtbar machen,
abbauen oder zumindest ertragbar ma-
chen. Dies kann eine umfassende Um-
weltvertraglichkeitspriifung, ein Baube-
willigungsverfahren, ein Verhandlungs-
prozess oder ein delegierter Einzelent-
scheid sein. Von vorrangigem Interesse ist
hierbei die PfIicht der politischen BehOr-
den, Uber das hinauszugehen, was von
einem reinen Nachtwachterstaat erwartet
wurde.

Aber eine hauptsachlich auf die Nach-
sorge ausgerichete KonfIiktbewaltigung
wird der Entwicklung immer hinterher-
hinken. Beim notwendigen Ubergang zu
einer Strategie der Vorsorge ergibt sich
ebenfalls ein Handlungsbedarf fUrdie po-
litischen Beharden. Dieser schlagt sich
z.B. im Raumplanungsrecht und - auf
einer tieferen Stufe - in den Zonenplanen
nieder.

1.3. Hintergrund 3
Unsere Wirtschafts- und Sozialverfas-

sung konstituiert ein System, das in An-
lehnung an die fUr Nachkriegs-Deutsch-
land entworfene Grundordnung 'soziale
Marktwirtschaft' genannt wird. Die Wirt-
schaftstheorie lehrt uns aber, dass diesem
System in gewissen Bereichen ein Versa-
gen immanent ist. In der Regel hat unser
Staatssystem die verschiedenen Markt-
versagen einigermassen ausgebUgelt: Uber
gewisse Umverteilungsmechanismen (Ein-
kommenssteuern) oder Uber das Sozial-
versicherungssystem, um zwei Beispiele
zu nennen. 1m Bereich der UmweltgUter
sind jedoch in der Praxis noch immer
eklatante und folgenschwere Mangel zu
beklagen, obwohl die Wirtschaftswissen-
schaften seit Jahrzehnten alternative Mo-
delle vorschlagen. Diese Modelle betref-
fen z.B. die Erfassung des Verzehrs an
natUrlichen Ressourcen oder generell die
negative statt die Ubliche positive Bewer-
tung von schadlichen Folgen des Wirt-
schaftsprozesses bei der Sozialprodukt-
Berechnung. Diese Modelle verzichten auf
die Fiktion von sogenannt freien GUtern,
welche angeblich unbegrenzt verfUgbar
sind. Denn immer dann, wenn GUter wie
sauberes Wasser, gute Luft, gesunder Wald
etc. zu einem zu tiefen Preis oder Uber-
haupt gratis angeboten werden, kommt es
zu Ubernutzung und Verschwendung.

Eine der wichtigsten Hausaufgaben fUr
die politischen Akteure besteht nun darin,
die Rahmenordnung derart zu verandern,
dass sich die Marktkrafte an gUltigen Si-
gnalen in Form realistischer Preise orien-
tieren konnen. Das Verschleudern natUrli-
cher Ressourcen zu Discountpreisen, wie
es heute noch weitgehend Sitte und Brauch
ist, kann nicht der Weisheit letzter Schluss
sein. Das bose Erwachen kommt spate-
stens dann, wenn unsere Umwelt und da-
mit unsere natUrliche Lebensgrundlage
tatsachlich ausverkauft ist.

1.4. Hintergrund 4
Aufgrund der Dimensionen und der

Kompliziertheit ergibt sich eine Hierar-
chisierung der Umweltprobleme: In ge-
wissen Bereichen sind zweifelsohne die
Haushaltungen die richtigen Akteure (z.B.
beim Alu- und Glas-Recycling), andere
Handlungsfelder Iiegen im Autonomiebe-
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reich der Unternehmungen (z.B. okolo-
gisch vertragliche Beschaffung). Auch im
raumlichen Bezug sind Unterschiede fest-
zuhalten: So ist der Perimeter einer Uirm-
belastungszone im Vergleich zu demjeni-
gen des Sommersmogs ziemlich, und im
Vergleich zur globalen Dimension des
Treibhauseffektes unendlich eng.

Ich sehe hier zweierlei Pflichten: Ei-
nerseits muss der Staat im Sinne einer
Arbeitsteilung gewisse Aufgaben bei der
Losung von schwer abgrenzbaren Um-
weltproblemen Ubernehmen, hauptsach-
lich im Bereich der Information sowie der
Forschung. Auf der anderen Seite sind die
Aussenbeziehungen unseres Staates auch
in Richtung eines international koordi-
nierten und effizienten Umweltschutzes
zu intensivieren. Die Region Nordwest-
schweiz hat hier aufgrund ihrer geogra-
phischen Lage eine besondere Pfl icht, aber
auch bereits vielfaltige Erfahrungen.

2. Zu den Grundsatzen staatlicher
Umweltpolitik

Das Legalitatsprinzip besagt, dass die
staatlichen Beharden in ihren Handlun-
gen ans Recht gebunden sind. Als Mit-
glied einer Kantonsbehorde, welche im
Umweltbereich vor allem auch Bundes-
recht vollzieht, erwahne ich aber der
Brisanz halber, dass staatliche Umwelt-
politik nicht nur durch die Rechtssetzung.
sondern eben so durch die Rechtsanwen-
dung definiert wird. Ich denke an Ermes-
sensspielraume der Vollzugsbehorden und
an die Interpretation von unbestimmten
Rechtsbegriffen durch die Gerichte. Zum
Beispiel: Was heisst 'schwere Schadigung'
in Art. 10 USG? Zweifellos hat die soge-
nannte Rechtsgewinnung durch Rechts-
anwendung auch in der Umweltpolitik
Bedeutung erlangt.

Bei der Umsetzung der staatlichen
Umweltschutzziele steHt sich die Frage,
wie die Massnahmen anhand von Kriteri-
en optimiert werden konnen. 1m Vorder-
grund stehen dabei Effektivitat und Effi-
zienz, was sich allerdings auf Englisch
viel eleganter ausdrUcken \tisst: To do the
right things and to do the things right.

2.1. Ejjektivitiit
Jede Massnahme muss dahingehend

UberprUft werden, ob sie tatsachlich ako-
logische Verbesserungen erbringt, und ob
sie in einem Bereich wirkt, wo Massnah-
men dringend sind. Eventuell mogliche
Neben- und Folgewirkungen mUssen be-
achtetwerden. Umdiedamit verbundenen
Entscheidungsgrundlagen beizubringen,
sind hauptsachlich Anstrengungen im In-
formations bereich vonnoten.

Gut ausgebaute Messnetze sind des-
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halb wichtig und werden von Basel-Stadt
(und Basel-Landschaft) dementsprechend
auf einem moglichst hohen technischen
Niveau gefOrdert. In diesem Zusammen-
hang mochte ich es nicht unterlassen, auf
das Projekt REKLIP hinzuweisen. Das
Ziel besteht darin, mittels einer grenz-
Uberschreitenden Kooperation die lokalen
EinflUsse auf unser Klima lo dokumentie-
ren.

2.2. Effizienz
2.2.1. Okonomische Effizienz

Ein Zitat aus Ernst Ulrich von Weiz-
stickers Buch 'Erdpolitik' [1] gibt eine
gute Umschreibung dieses Punktes: 'Die
Umweltpolitik muss sich dem Kriterium
der volkswirtschaftlichen Efjizienz unter-
weifen. Eine Massnahme ist doppelt so
'efjizient' wie eine ande re, wenn man durch
sie doppelt so viel Umweltschutzfurs glei-
che Geld erhdlt (wobei es fur die volks-
wirtschaftliche Effizienz unerheblich ist,
wer das Geld aufwenden muss).' Das Ef-
fizienzdenken ist mit den momentan vor-
herrschenden Grenzwertstrategien und der
Ausrichtung am Stand der Technik nicht
kompatibel.

Die Erfahrung zeigt, dass viele Anla-
gensanierungen sehr viel Geld kosten, der
Nettonutzen fi.ir die Umwelt aber ver-
gleichsweise gering ist. Dies ist der erste
Punkt.

Ein zweiter bedenkenswerter Punkt ist
die nicht-Iineare Steigung der Kosten fUr
den Umweltschutz. So hat Sandoz ausge-
rechnet, dass sie zur Einhaltung derGrenz-
werte fUr Methylen-Chlorid bei bestimm-
ten Anlagen 1986 Fr. 140.-/kg Luftmas-
senstrom aufwenden musste [2]. FUr die
Einhaltung der 1992 verscharften Grenz-
werte der Luftreinhalteverordnung mus-
sten aber bereits Fr. 2 OOO.-/kg aufgewen-
det werden [3].

AlIS diesem Grund wUrde ich mich
z.B. freuen, wenn die Techniker auch ein-
mal erklarten, der Wirkungsgrad einer
bestimmten Technik lasse sich nur mit
sehr hohem Mitteleinsatz erhOhen. Und
ich wUnsche mir Okonomen, die prote-
stieren, wenn sich eine Schere zwischen
Grenzkosten und Grenzertrag dffnet. Aus
juristischer Sicht ist im Zusammenhang
mit den Umweltschutzkosten das Prinzip
der 'Verhaltnismassigkeit' eine wichtige
Leitlinie. Wenn nun eine Massnahme die-
ses interdisziplinare Kontrollsystem nicht
unbeschadet Ubersteht, darf sie keine hohe
Prioritat erhalten. Damit ist die Sache aber
nicht erledigt, sondern es beginnt die Su-
che nach effizienten Alternativen.

Eine Richtung hat der Regierungsrat in
seinem Bericht lOr Klimaschutz-Politik
bereits vorgegeben: 'Der Regierungsrat
begrUsst das internationale Engagement
des Bundes lOr Eindammung des Treib-

hauseffektes. Vor allem die Zusammenar-
beit mit Entwicklungslandern und inter-
nationalen Organisationen entspricht den
anerkannten Anforderungen an eine effi-
ziente und gerechte Ursachen- und (z.T.)
Symptombekampfung.' (S. 54). Der Re-
gierungsrat hat im angesprochenen Be-
richt festgehalten, dass er sich fi.ir eine
FortfUhrung dieser international allsge-
richteten Umweltpolitik einsetzen wird'.

Ich bin iiberzeugt, dass sich aufgrund
von Kooperationsbestrebungen und Ver-
einbarungen mit Unternehmungen und
Branchenverbanden interessante Ansatz-
punkte ergeben. Die Verarbeitung der Er-
gebnisse von Ri092 (United Nations Con-
ference on Environment and Development)
zeigt interessante Ansatzpunkte auf.

2.2.2. Administrative Effizienz
Bei der Wahrung der administrativen

Effizienz geht es nicht nur darum, einen
rndglichst kleinen Aufwand fUr die Urn-
setzung zu betreiben lind das Parkin-
son' sche Gesetz yom unweigerlich wach-
senden Beamtenheer zu widerlegen, son-
dern auch urn die Sicherstellung der Vor-
hersehbarkeit und Berechenbarkeit der
geplanten politischen Massnahmen. Die-
se Forderung ist gerade fUr die Unterneh-
mungen besonders wichtig, wie Herr Dr.
Johannes R. Randegger, Werkleiter des
Ciba- Werkes Basel, kUrzlich an einer Po-
diumsdiskussion festhielt.

Ais weiterer Punkt muss die Auf-
wandsneutralitat erwahnt werden, denn:
Mehr staatliche Aufgaben im Urnwelt-
schutzbereich dUrfen nicht bedeuten, dass
nach dem Gemeinlastprinzip die AlIge-
meinheit starker zur Kasse gebeten wird.
Deshalb heisst es auch in den Umwelt-
schutzgesetzen der beiden Basel: 'Verur-
sacherprinzip: Wer Massnahrnen nach die-
sem Gesetz verursacht, tragt die Kosten
dafi.ir.' (§2 USG BS und USG BL).

3. Zusammenfassung

Der Umweltschlltz hat sich seit Beginn
diesesJahrhunderts immermehrvom Men-
schenschutz zurn Schutz der Umwelt urn
ihrer selbst willen entwickelt und als Fol-
ge davon als politische Aufgabe an Ge-
wicht gewonnen.

Foigende Faktoren haben zur Entwick-
lung des Umweltschutzes als staatlichem
Politikbereich beigetragen:
a) die zunehmende Dichte wirtschaftli-

cher Aktivitaten von Haushaltungen
und Unternehmungen sowie deren er-
hdhte Mobilitat;

b) derZwang lOr Anpassung der Rahmen-
ordnung in Richtung einer sozialen
und dkologischen Marktwirtschaft, und

49
CHI MIA 47 {199.11Nr . .1(Mart)

c) die notwendig gewordene internatio-
nale Zusammenarbeit.

Politische Massnahmen im Umwelt-
schutz haben sich an drei Kriterien
messen zu lassen:

a) An der okonomischen Effizienz. Die
finanziellen und personellen Ressour-
cen mUssen dort eingesetzt werden.
wo sie den grdssten Beitrag wr Um-
weltentlastung bringen.

b) An der Effektivitat, die Aussagen dar-
Uber erlauben solIte, ob die Massnah-
me - aus okologischer Sicht - wm
rechten Zeitpunkt am rechten art und
mit der rechten Dosierung umgesetzt
wird.

c) An der administrativen Effizienz, die
zweierlei verlangt: Erstens soil auf
Verwaltungsebene effizient gearbeitet
werden, und zweitens sollen die Mass-
nahmen durchsetzbar und der Vollzug
fi.irdie Betroffenen klar lind berechen-
bar sein.

Und wenn ich ganz wm Schlllss noch
einen Zusammenhang zwischen meinen
AusfUhrungen und dem eigentlichen An-
lass dieser Veranstaltung herstelle, so las-
sen Sie mich folgendes sagen: Politische
Aufgaben konnen nur dann wahrgenom-
men werden, wenn wir in Verwaltung und
Unternehmungen genUgend Fachleute mit
den entsprechenden Kenntnissen haben.
Zusatzlich mUssen unsere Bildungsinsti-
tutionen zu einer verstarkten Sensibilisie-
rung der Gesellschaft und damit zu einer
ganzheitlichen UmweItpolitik beitragen.
So wiinsche ich denn uns allen - frei nach
Schmidheiny-einen Kurswechsel und der
Ingenieurschule beider Basel sowie den
Studentinnen und Studenten des Nachdi-
plomstudiums 'Umwelt' einenguten Kurs-
beginn.

[1] Darmstadt 1992 (3. Autlage), S. 177.
[2] Methylen-chlorid (Dichlor-methan) ist eine

Verbindung aus der Klasse del' Chlorfluor-
kohlenwasserstoffe und wird als Losungs-
mittelund Ausgangsprodukt bei del' Kunst-
stoffproduktion eingesetzt.

[3] Quelle: Angaben Sando::. anHisslich Works-
hop Emissionshandel yom 12. Juni 1992.


