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Schweizerische Umwelt-
schutzpolitik im internationalen
Zusammenhang

Bruno WaIlimann*

1. Einleitung

Die ErOffnung des Nachdiplomstudi-
ums Umwelt del' Ingenieurschule beider
Basel faIlt umweltpolitisch in eine aus-
serst interessante Zeit. Zum einen kann
del' Umweltschutz heute bereits auf eine
jahrzehntelange Tradition zuriickblicken;
zahlreiche bewahrte Gesetze und Verord-
nungen werden praktiziert. Zum anderen
ist eine Neuorientierung des Umweltschut-
zes unabdingbar; die Deregulierungsdis-
kussion macht auch VOl' dem Umwelt-
schutz nicht Halt, die polizeirechtlichen
Instrumente stossen an Grenzen, und del'
Umweltgedanke muss noch sehr viel star-
ker als bisher in den anderen Politikberei-
chen verankert werden. Dazu kommt, dass
unsere Umweltpolitik je langeI' je mehr
mit del' internationalen und globalen Ent-
wicklung vertlochten ist; weltweite und
grenziiberschrei tende Probleme rufen auch
nach weltweiten und grenziiberschreiten-
den Losungen.

Die nachfolgenden AusfUhrungen sind
in vier Teile gegliedert: ein kurzer um-
weltpolitischer Riickblick, die schweize-
rische Umweltpolitik heute, anschliessend
diese Politik im internationalen Umfeld
und ein entsprechender Ausblick.

2. Schweizerische Umweltpolitik:
Geschichte und Grundsatze

Erste umweltrelevanteBestimmungen
haben bereits die Fabrikgesetze del' Jahre
1877 und 19] 4 enthalten. Ein Markstein
in del' Geschichte des schweizerischen
Umweltschutzes war das Forstgesetz von
1902, das unter anderem die Erhaltung des
schweizerischen Waldareals bezweckte.

Bereits recht friih, namlich in den 40er
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Jahren, sind die Gefahren fUr unsere Ge-
wasser erkannt worden. Mit den Gewas-
serschutzgesetzen von 1955 und 197]
wurden die Grundlagen geschaffen, um
den Gefahren del' Gewasserverschmutzung
entgegenzutreten und unsere Seen und
Fliisse wirksam zu schiitzen. Das Gewas-
serschutzgesetz von 1991 regelt zusatz-
lich den mengenmassigen Gewasserschutz
und den Gewasserschutz in del' Landwirt-
schaft.

Weitere wichtige Schritte in derschwei-
zerischen Umweltpolitik sind das Natur-
und Heimatschutzgesetz von 1966, das
Raumplanungsgesetz von 1979 sowie das
Gesetz tiber die Jagd und den Schutz del'
wildlebenden Saugetiere und Vogel von
]988.

1985 ist das Umweltschutzgesetz in
Kraft getreten. Es regelt die Teilbereiche
Luftverschmutzungen, Uirm, Erschiitte-
rungen, Abfalle, umweltgefahrdende che-
mische Stoffe und Belastungen des Bo-
dens. Wichtige Verordnungen sind jene
tiber die Luftreinhaltung, die umweltge-
fahrdenden Stoffe, den Schadstoffgehalt
des Bodens, den Verkehr mit Sonderab-
fallen, den Larmschutz, die Umweltver-
traglichkeitsprtifung, die Abfalle sowie
die StOrfaIle.

Die Gesetzgebung gehort zu den wich-
tigsten umweltpolitischen Aufgaben des
Bundes. Als Fachstelle des Bundes ist das
Bundesamt fUr Umwelt, Wald und Land-
schaft fUr die Gestaltung einer umfassen-
den Umwelt-, Forst- undLandschaftspoli-
tik, fiir die Vorbereitung del' entsprechen-
den Erlasse und fiir die internationale
Umweltschutzzusammenarbei t zustandig.
Del' VoIlzug del' Vorschriften obliegt weit-
gehend den Kantonen. Fi.ir die ErfUllung
del' anspruchsvollen Aufgabe, deren sie
sich mit viel Engagement und Kompetenz
angenommen haben, gebtihrt den Kanto-
nen grosser Dank.

Grundsatze des Umweltschutzgeset-
zes, die als eigentliche Prinzipien del'
schweizerischen Umweltpolitik bezeich-
net werden kbnnen, sind das Vorsorge-
prinzip, das Verursacherprinzip, das Koo-

perationsprinzip und das Prinzip del' gan-
zheitlichen Betrachtungsweise.
- Mit dem Vorsorgeprinzip wird ange-

strebt, die Umweltbelastung so gering
wie mbglich zu halten. Das Gesetz wi II
Umwelteinwirkungen, die noch nicht
schadlich sind, abel' schadlich werden
und unter Umstanden zu irreversiblen
Schaden fiihren k6nnten, moglichst
fri.ihzeitig beschranken. Vorsorglicher
Umweltschutz ist kostengi.instiger als
das nachtragliche Beheben von Scha-
den. Ausdruck des Vorsorgeprinzips
ist etwa die Selbstkontrolle, die Her-
steller und Importeure vor dem Inver-
kehrbringen von Stoffen durchzufUh-
ren haben
Mit dem Verursacherprinzip wird ver-
sucht, die Kosten fiir die Vermeidung
odeI' die Behebung von Umweltbela-
stungen den Verursachern aufzuerle-
gen. Damit kann erreicht werden, dass
die Umweltschonenderund wirtschaft-
licher genutzt wird. Als international
anerkannterGrundsatz hilftdas Verur-
sacherprinzip mit. HandelsverzelTun-
gen zu vermeiden. Foigerichtig wer-
den im Bereich des Immissionsschut-
zesdenn auch keine Subventionen aus-
gerichtet.
Mit dem Kooperationsprinzip soli die
Zusan1menarbeit unter den verschie-
denen umweltpolitischen Akteuren ge-
starkt werden. Dazu gehoren die Be-
horden auf allen staatlichen Ebenen,
Wirtschaft und Wissenschaft. nicht-
gouvemementale Organisationen. Das
Gesprach mit del' Wirtschaft soli es
ermoglichen, die notwendigen Mass-
nahmen rechtzeitig, gezielt und wirk-
sam zu treffen und die langfristigen
Programme gemeinsam zu erarbeiten.
Diesem Prinzip wird ganz besonders
im Bereich der AbfaUwirtschaft nach-
gelebt.
Das Prinzip der ganzheitlichen Be-
trachtungsweise besagt, dass die ein-
zelnen Umwelteinwirkungen nicht nul'
isoliert, sondern gesamthaft und in ih-
rem Zusammenwirken zu beurteilen
sind. Damit soil erreicht werden, dass
Umweltprobleme tatsachlich gelOst
und nicht einfach von einem Umwelt-
bereich in einen andern verschoben
werden. Dem Prinzip del' ganzheitli-
chen Betrachtungsweise dient in aus-
gepdigtem Masse die Umweltvertrag-
lichkeitspriifung.

3. Schweizerische Umweltpolitik
heute

Die Reihe del' gi.iltigen Gesetze und
Verordungen ist eindri.icklich, die Voll-
zugsgi.ite bemerkenswert. Dennoch kOIl-
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nen sich die Behorden nicht auf den um-
weltpolitischen Lorbeeren ausruhen. Dies
belegt der BUW AL-Bericht 'Zur Lage der
Umwelt in der Schweiz' von 1990, dem-
zufolge 'der Mensch unsere Umwelt nach
wie vor in besorgniserregendem Ausmass
belastet', aufs deutlichste. Und gemass
'Bericht des Bundesrats i.iber die Legisla-
turplanung 1991-1995' gehort die Um-
welt nach wie vor zu den zentralen Aufga-
benfeldern des Bundes.

Verschiedene Entwicklungen sind es,
welche die Umweltbehorden ganz beson-
ders fordern. Ich will auf drei dieser Ent-
wicklungen etwas naher eingehen.

3.1. Wirtschafts- undfinanzpolitisches
Umfeld

Umweltschutz ist eine 'Sehon- Wetter-
Aufgabe'. In Zeiten der Hochkonjunktur,
in Zeiten voller Staatskassen lassen sich
verhaltnismassig leicht Mehrheiten fUr
umweltpolitische Massnahmen finden. In
Zeiten der Rezession, in Zeiten offentli-
cher Armut andert sich die Lage. Dies
kommt auch in den periodisch durchge-
fi.ihrten Meinungsumfragen zum Aus-
druck: Die Umweltbelastung fallt in der
Hitparade politi scher Anliegen und Sor-
gen urn einige Platze zuri.ick.

Sicher muss es auch im Umweltschutz
darum gehen, die personellen und finanzi-
ellen Mittel effizient einzusetzen. Bei den
Spari.ibungen mi.issen aber klare Priorita-
ten gesetzt werden. Und auch in wirt-
schaftlich sehwierigeren Zeiten muss die
Umweltpolitik Prioritat geniessen. Erin-
nern wir uns an das Vorsorgeprinzip: Je
fri.iher Umweltschutzmassnahmen ergrif-
fen werden, desto billiger kommen sie zu
stehen. Wenn die Schaden erst einmal
entstanden sind, kommt die Wiedergut-
machung teuer zu stehen - falls die Scha-
den nicht i.iberhaupt irreversibel sind. Dies
ist etwa beim Natur- und Landschafts-
schutz der Fall: Ausgestorbene Tier- und
Pflanzenarten bleiben ausgestorben, und
zerstorte Moore und Moorlandschaften
sind unwiederbringlich verloren.

In die modische Deregulierungsdis-
kussion ist in ji.ingster Zeit auch die Um-
weltpolitik gezogen worden. Dabei lie-
fern etwa die Beispiele der USA und Gros-
sbritanniens im Verkehrsbereich nicht
gerade leuehtende Beispiele. Sieher kann
niemand etwas dagegen einzuwenden ha-
ben, wenn Bewilligungsverfahren von
bi.irokratischem Ballast befreit und insge-
samt gestrafft werden. An den materiellen
Vorschriften im Umweltbereich ist aber
unbedingt festzuhalten. Japan zeigt, dass
man auch mi t strengen Umweitschutzvor-
sehriften wirtschaftlich an der Spitze sein
kann. Und einige ji.ingst yom Bundesamt
fi.ir Konjunkturfragen publizierte Studien
belegen, dass die Belastung der schweize-

rischen Wirtschaft durch den Umwelt-
schutz gering ist. Mit anderen Worten:
Umweltpolitik ist kein Exerzierfeld neoli-
beraler Gehversuche.

3.2. Grenzen des polizeirechtlichen
Umweltschutzes

Mit dem Umweltschutz ist es so eine
Sache. Fi.ir den Umweltschutz sind aile,
sofern er auf der unverbindlichen Ebene
der Verfassung festgeschrieben wird. Von
der Verfassung i.iber die Gesetze hin zu
den Verordnungen und zum konkreten
Vollzug nimmt die Begeisterung aller-
dings abo Jetzt wird namlich klar, wer die
umweltpolitische Zeche zu bezahlen hat.

Diese Entwicklung haben wir in den
vergangenen Jahren im Bereich der Luf-
treinhaltung ganz deutlich zu spi.iren be-
kommen. Je mehr es sich zeigte, dass die
technischen Moglichkeiten der Luftrein-
haltung ausgeschopft waren, dass Verhal-
tensanderungen unabdingbar wurden, de-
sto heftiger regte sich der Widerstand,
desto schwieriger gestaltete sich der Voll-
zug.

Der polizeirechtliche Umweltschutz
SlOsst heute an Grenzen. Gebote und Ver-
bote mi.issen im Sinne des Verursacher-
prinzips mit marktwirtschaftlichen Instru-
menten erganzt werden. Bei Belastungen,
die auf viele einzelne Quellen zurlickzu-
fi.ihren sind, sind sie unter UmsUinden
sogar das einzige verni.inftige Mittel. In
der Schweiz stehen Lenkungsabgaben im
Vordergrund.

1m Rahmen der laufenden Anderung
des Umweltschutzgesetzes sind Lenkungs-
abgaben auf f1i.ichtigen organischen Ver-
bindungen, auf dem Schwefelgehalt von
Heizol Extraleicht sowie auf Handelsdi.in-
ger, Hofdi.ingeri.iberschi.issen und Pflan-
zenbehandlungsmitteln vorgesehen. Die
parlamentarische Beratung wird 1993 be-
ginnen. 1m Rahmen eines speziellen Ge-
setzes wird schliesslich auch eine CO2-

Abgabe vorbereitet, mit der die Schweiz
ihren Beitrag zur Bekampfung der welt-
wei ten Klimaveranderung leisten wird. Die
Vernehmlassung soli ebenfalls 1993
durchgefi.ihrt werden. Wenn alles gut geht,
wird 1993 als Jahr der marktwirtschaftli-
chen Wende in die Geschichte der schwei-
zerischen Umweltpolitik eingehen.

3.3. Umweltschutz als Querschnitts-
aufgabe

Umweltschutz ist in der Vergangen-
heit noch allzu fest als sektorielle und
eigenstandige Aufgabe verstanden wor-
den. Wir kennen den Gewasserschutz, den
Immissionsschutz, den Natur- und Land-
schaftsschutz u.S.W.Und mit dies en sekto-
riellen Schutzpolitiken haben die Behbr-
den versueht, von aussen her in andere
Politikbereiche einzuwirken. Teilweise mit
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grossem Aufwand, aber beschranktem
Erfolg.

Mit der Umweltvertraglichkeitspri.i-
fung ist vor einigen Jahren ein Instrument
geschaffen worden, das den sektoriellen
Ansatz zu i.iberwinden sueht und das tat-
sachlich eine ganzheitliche Betrachtungs-
weise anvisiert. Mit der Umweltvertrag-
liehkeitspri.ifung tliessen die Interessen
des Umweltschutzes von allem Anfang an
in die Projektierung von Anlagen ein. Je
langer je mehr wird damit der Umwelt-
schutz im traditionellen Sinn obsolet.
Okologie, Okonomie und Technik bilden
ein vernetztes Ganzes. An die Stelle des
lnteressenkonfliktes in der Entscheidungs-
situation flinf vor zwolf tritt die laufende
gegenseitige Abstimmung und Koordina-
tion im Sinne eines mehljahrigen Opti-
mierungsprozesses.

Was mit der Umweltvertraglichkeits-
pri.ifung bei Anlagen angestrebt wird, muss
in einem viel grosseren, umfassenderen
und systematiseheren Sinn auf die politi-
sche Ebene insgesamt hinaufgehoben
werden. Verkehrspolitik, Energiepolitik,
Landwirtschaftspolitik u.s. w. mi.issen sich
den Umweltinteressen noch starker als
bisher Mfnen. Die Okologie muss zu ei-
nem selbstverstandlichen, nicht mehr hin-
terfragten Bestandtei 1einer jeglichen Tei 1-
politik werden. Koordination, integrales
Denken, Vernetzung sind angesagt. Das
herkommliche Denken in Gartchen und
Pfri.inden muss im Sinne des Kooperation-
sprinzips i.iberwunden werden. Es versteht
sich von selbst, dass die versehiedenen
Akteure damit mit einer neuen und an-
spruehsvollen, aber letztlich hbchst be-
friedigenden Herausforderung konfron tiert
sind.

4. Schweizerische Umweltpolitik im
internationalen Umfeld

Die Belastung der Umwelt bedroht den
ganzen Planeten. In der Schweiz hat man
schon fri.ih erkannt, dass eine wirksame
Umweltpolitik deshalb nicht an den Gren-
zen haltmachen kann. Dies fi.ihrte zun~khst
zur grenzi.iberschreitenden nachbarschaft-
lichen Zusammenarbeit vor allem im Ge-
wasserschutz (Rheinschutzabkommen,
Abkommen zum Schutz des Bodensees,
des Genfersees, der schweizerisch-italie-
nischen Grenzgewasser) und dann bei der
Luftreinhaltung. Aus der nachbarschaftli-
chen Zusammenarbeit ging Schritt fi.ir
Schritt die regionale und dann die globale
hervor. Bis heute hat die Schweiz im
Umweltbereich tiber 50 internationale
Abkommen ratifiziert. Dies darf aber nicht
dari.iber hinwegtauschen, dass der Weg
der internationalen Zusammenarbeit steil
und dornenvoll ist.
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4.1. Hohe Ziele, beschriinkte Moglich-
keiten

Wir stehen heute vor einer Verviel-
fachung der internationalen Umwelt-
schutzaktivitaten. Intemationale Konfe-
renzen auf Ministerebene jagen sich in
immer dichterer Folge; daneben haben
diverse internationale Organisationen
(OECD, ECE/UNO, UNEP) ihre Tatig-
keit im Umweltbereich intensiviert, was
fUr die nationalen Behorden eines Klein-
staates einen erheblichen zusatzlichen
Aufwand bedeutet. Es besteht die Gefahr,
dass ein unkontrollierter, iiberbordender
Aktivismus die dringend notigen interna-
tionalen Umweltschutzarbeiten behindert,
das umweltpolitische Engagement weiter
Kreise leerlaufen lasst und den Gegnem
einer griffigen Umweltpolitik Vorwand
fi.ir wei teres Nichtstun bietet.

Als Kleinstaat muss die Schweiz ihre
Ressourcen sehr gezielt einsetzen, wenn
sie auf internationaler Ebene etwas bewir-
ken will. Die Schwerpunkte unserer inter-
nationalen Umweltpolitik liegen deshalb
dort, wo grosse Probleme einer raschen
Losung bedi.irfen und wo die Schweiz eine
besondere politische Erfahrung und/oder
technisches Know-how einbringen kann.

- Bei Verhandlungen im Vorfeld der
Klimakonvention hat die Schweiz trotz
ihres vergJeichsweise geringen Beitra-
ges an den globalen Treibhausgas-
Emissionen eine wichtige Rolle ge-
spielt. Sie hat namentIich auf eine ver-
bindliche Reduktionsverpflichtung und
auf einen ausdri.icklichen Fahrplan ge-
drangt. An der UNCED in Rio de Jan-
eiro hat sie zusammen mit gleichge-
sinnten Staaten eine entsprechende
Erklarung abgegeben.

- Die Schweiz hat die Fristen, die im
Wiener Ubereinkommen zum Schutz
der Ozonschicht sowie im dazugehori-
gen Montreal-Protokoll vereinbart wor-
den sind, seIber, d.h. ohne entspre-
chende intemationale Verpflichtung,
verki.irzt. Sie gehort mit der Verschar-
fung der Stoffverordnung zu den welt-
weit fortschrittlichsten Landem, was
den Schutz der Ozonschicht betrifft.

- Unser Land hat wesentlich zum Zu-
standekommen und zum Funktionie-
ren der Basler Konvention i.iber die
Kontrolle des grenzi.iberschreitenden
Verkehrs mit gefahrlichen Abfallen
beigetragen.

Allerdings, ebenso wichtig wie die
Aktivitaten auf intemationaler Ebene ist
die Verfolgung einer fortschrittlichen
Umweltpolitik in der Schweiz selbst. Nur

so sind Initiativen und Forderungen der
Schweiz im intemationalen Rahmen glaub-
wiirdig und aussichtsreich.

4.2. Schwierige Konsensfindung,
anspruchsvoller Vollzug

Damit eine intemationale Vereinba-
rung die gewiinschte Wirkung entfaltet,
soUte sie zunachst von moglichst allen
Staaten unterzeichnet werden, die yom
Regelungsgegenstand betroffen sind. So
ware zum Beispiel die Klimakonvention
ohne die USA, als Staat mit den weitaus
grossten Treibhausgas-Emissionen, in
Tragweite und Wirkung erheblich einge-
schrankt. Die Konsensfindung zwischen
den Staaten mit ihren divergierenden In-
teressen ist oft sehr schwierig und lasst
sich meist nur i.iber langwierige Verhand-
lungen erreichen. Hier leisten intematio-
nale Organisationen (OECD, ECE/UNO,
Europarat) wertvoUe Vorarbeit. Allerdings
darf nicht verschwiegen werden, dass die
Koordination zwischen den intemationa-
len Organisationen mitunter mangelhaft
ist. DoppeIt genaht haIt in diesem Fall
nicht besser, sondem kann die Arbeit er-
heblich erschweren. Mit dem von der
Schweiz schon seit einigen Jahren prakti-
zierten Einbezug nichtgouvemementaler
Organisationen soIl die intemationale
Umweltpolitik breiter abgesti.itzt und da-
mit auch erfolgreicher werden.

Mit einem zeitlichen Verzug von eini-
gen Jahren bemerken wir heute in der
intemationalen UmweItpolitik Tendenzen,
wie wir sie von der schweizerischen Um-
weltpolitik her kennen: Nach einer ersten
Phase, in der zi.igig ein beachtliches recht-
liches Regelungssystem zum Schutz der
Umwelt etabliert, erweitert und verfeinert
worden ist, stellt sich das schwieriger zu
IOsende Problem, wie die Anwendung der
zahlreichen Vorschriften gewahrleistet
werden kann. Mehr noch als auf einzel-
staatlicher Ebene st6sst der VoIlzug im
intemationalen Bereich auf grosse Schwie-
rigkeiten. Sozio-kulturelle Unterschiede
erschweren eine einheitliche Auslegung
und Anwendung der einschlagigen Vor-
schriften; fehlende oder nur im Ansatz
vorhandene KontroIl- und Sanktionsme-
chanismen schwachen die Glaubwi.irdig-
keit der intemationalen Abkommen und
der intemationalen Umweltpolitik i.iber-
haupt. Die Verbesserung des Vollzuges
von Umweltschutzabkommen, namentlich
durch Berichterstattungspflichten und
KontroUmoglichkeiten seitens intematio-
naler lnstitutionen in den bestehenden
Abkommen, ist ein Anliegen, das vor al-
lem von der Schweiz anllisslich intema-
tionaler Konferenzen immer wieder ver-
fochten wird.
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5. UmweItpolitischer Ausblick

Lassen Sie mich meine AusfUhrungen
mit einem umweltpolitischen Ausblick
abschliessen. Ich beschranke mich dabei
auf drei ganz besonders wichtige zukunfts-
orientierte Postulate: mehr Kommunika-
tion, mehr Marktwirtschaft, mehr intema-
tionale Zusammenarbeit.

5.1. Mehr Kommunikation
Umweltpolitik, die aufblossen Zwang

von oben nach unten aufbaut, wird zum
Scheitem verurteilt sein. Umweltpolitik
muss als kommunikative Aufgabe ver-
standen werden, die in einem standigen,
langfristigen Prozess alle Akteure einbe-
zieht, objektive widerspruchsfreie Infor-
mationen i.iber den Zustand und die Ent-
wicklung unserer Umwelt vermittelt, die
Einsicht in die Notwendigkeit umwelt-
politischer Ziele weckt und starkt und
nach gemeinsamen konsensfahigen Lo-
sungen sucht.

Wir haben seit jeher der Information
einen hohen Stellenwert eingeraumt. Die-
se Aufgabe wird aber in Zukunft noch
umfassender, noch systematischer, noch
intensiver anzugehen sein. Leere Kassen
und Deregulierungsdiskussion, Grenzen
des polizeirechtlichen Umweltschutzes,
Koordination, integralesDenken und Ver-
netzung heissen die Stichworte, welche
die UmweItbehorden auf allen Ebenen zu
Uberdenken undNeuausrichten ihrer Auf-
gabenerfi.illung zwingen werden. In die-
sem Zusammenhang ist vermehrte Kom-
munikation unabdingbar.

5.2. Mehr Marktwirtschaft
Umweltpolitik, die sich auf blosse

Gebote und Verbote absti.itzt, wird eben-
falls erfolglos sein. Umweltpolitik muss
marktwirtschaftlicher werden, muss mit
positiven und negativen Anreizen arbei-
ten, muss den Preis in den Dienst des
Umweltschutzes stellen. Die Preise mlis-
sen beginnen, die okologische Wahrheit
zu sagen.

In der schweizerischen Umweltpolitik
werden Lenkungsabgaben eine wichtige
Rolle spielen. Sie sind ein zentraler Be-
standteil einer marktwirtschaftlich orien-
tierten Umweltpolitik. Neben den Len-
kungsabgaben mi.issen im Rahmen dieser
marktwirtschaftIich orientierten Umwelt-
politik die Eigenanstrengungen und die
Selbstverantwortung der Wirtschaft noch
starker zum Ausdruck kommen. Stich-
worte dazu sind freiwillige Vereinbarun-
gen zwischen Wirtschaft und Behorden,
die noch zu wenig ausgeschopft werden,
und das Oko-Auditing, das der Untemeh-
mungsleitung eine umfassende Entschei-
dungsgrundlage fi.ir umweltvertragliche
untemehmenspolitische Entscheide bie-
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ten wird. Mit dem Konzept der nachhalti-
gen Entwicklung, das an der UNCED in-
tensiv diskutiert worden ist, muss es lang-
fristig gelingen, Okologie und Okonomie
in Einklang zu bringen.

5.3. Mehr internationale Zusammen-
arbeit

Schliesslich wird auch Umweltpolitik,
die sich auf die eigenen Landesgrenzen
beschrankt, ihr Ziel nicht erreichen. Rich-
tig ist, dass die internationale Zusammen-
arbeit aufwendig, langwierig, gedulder-
heischend ist. Es fUhrt umweltpolitisch
aber kein Weg an ihr vorbei, es gibt um-
weltpolitisch keine Alternative. Dies gilt

H. Luzius Senti*

Auf Ihrem Parkplatz habe ich 120 Au-
tos gezahlt. Behalten Sie dies im Kopf,
denn ich werde spater darauf zurtickkom-
men.

1. Vorwort

Vergleicht man ein grosses Chemieun-
ternehmen mit einem Ozeandampfer, sind
Produktionschemiker die Leute, die tiel'
unten im Maschinenraum arbeiten, weit
unter der Wasseroberflache. Sie sind aus-
ser Sicht und den Passagieren unbekannt.
Erlauben Sie mir deshalb, mich kurz vor-

*Korrespondenz: Dr. H.L. Senti
Firmenich SA
rte Jeunes I
CH-1211 Geneve 8

ganz besonders ftir die Umweltpolitik auf
der europaischen Ebene. Die geographi-
sche Nahe, die grossen wirtschaftlichen
Interdependenzen und die A.hnlichkeit der
Probleme rufen nach Koordination und
Harmonisierung der Umweltpolitik.

Was Koordination und Harmonisie-
rung von Umweltschutzvorschriften in
Europa anbelangt, gehen die starksten
Impulse unzweifelhaft von der Europai-
schen Gemeinschaft aus. Auch die Schweiz
hat in einigen Bereichen von den Vorar-
beiten der EG profitiert, so z.B. bei der
Verordnung tiber die Umweltvertraglich-
keitsprtifung, die sich an der UVP-Richt-
linie der EG anlehnt, oder bei der St6rfall-
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zustellen. Ich habe in Basel promoviert
und bin dann nach den USA ausgewan-
dert, urn als Produktionschemiker zu ar-
beiten. Ich erinnere mich, als in den 60er
Jahren ein Forschungschemiker mir ein
Verfahren zur Entwicklung tibergab, das
eine 'saftige' Nitrierung beinhaltete. Bei
den ersten Pilotversuchen stiegen dicke
braunrote NOx-Schwaden ungehindert
durchs Abluftrohr ins Freie. Als ich dem
Forschungschemiker mitteilte, dass sein
Verfahren deswegen unbrauchbar sei,
schlug er mir allen Ernstes vor, den Pro-
zess nachts zu fUhren, wo niemand die
Schwaden sehen konne. Ohne Druck des
Gesetzes, den es damals noch nicht gab,
habe ich dies verweigert. Die technische
Leitung der Firma hat mir auch sofort
Kredite fUr Waschttirme bewilligt.
Zum GlUck sieht dies heute ganz anders
aus und solche umweltbelastende Verfah-
ren werden nicht mehr vom Labor zur

53

verordnung, die der sogenannten 'Seveso-
Richtlinie' nachempfunden ist.

Merkmal der gemeinschaftlichen Um-
weltpolitik ist deren Abkehr von traditio-
nellen volkerrechtlichen Harmonisie-
rungsverfahren sowie Konfl ikt - und Sank-
tionsmechanismen, was die Entscheidfin-
dung und den effizienten Volizug fOrdert.
Das System der EG konnte damit zum
Vorbild fUr die Weiterentwicklung des
internationalen Umweltschutzsystems
werden. Die Schweiz ihrerseits ist in der
Lage, ihre guten Erfahrungen mit einem
fortschrittlichen Umweltschutz und mit
dessen Vollzug unter t"Oderalistischen
Verhaltnissen einzubringen.

Pilotierung geschickt. Die schweizerisehe
chemisehe Industrie hat ihre Haltung ge-
waltig geandert und nimmt den Umwelt-
schutz sehr ernst.

Vor einem Jahr wurde die Neue
Schweizerische Chemische Geselisehaft
(NSCG) gegrtindet und eine ihrer vier
Sektionen ist die der Industriellen Che-
mie. Was ich Ihnen als Vorsitzender die-
ser Sektion zu sagen habe. schbpfe ich aus
meiner langen Erfahrung als Produktions-
chemiker. Ich bin zwar heute nicht mehr
von Arbeitern, Reaktoren und Kolonnen
umgeben. sondern sitze im Management.

Tchbin iiberzeugt. dass eine ehemische
Fabrik sauber gefahren werden kann, dass
in absehbarer Zeit grtine chemische Fabri-
ken einen Wettbewerbsvorteil haben wer-
den, doch wird dies viel Geld, viel Intelii-
genz, viel Erfindungsgeist, Hilfe der ho-
heren Sehulen und Universittiten, Unter-
sttitzung der Bevolkerung, Zustimmung
der Medien und Verstandnis der Politiker
brauchen.

Verteufelung der Chemie und eine Flut
von Gesetzen, Geboten, Verordnungen. in
denen wir ertrinken, werden uns kaum
weiterbringen.

2. Einleitung

Aus der Sieht der lndustrie mochte ich
Ihrer Schule zum neuen Lehrprogramm
Nachdiplomstudium Umwelt (NDS-U)
gratulieren. Die Industrie. insbesondere
die chemische, kann heute Mitarbeiter.
die tiber Umweltschutzbelange wenigstens
ein Grundwissen haben, gut gebrauchen.

Wie konnen die Schulen am besten
helfen? Was sol1en sie lehren?

Die nobelste Aufgabe einer hoheren
Schule und so auch der Naturwissenschaf-
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