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1. Einleitung

Vorerst danke ich Ihnen fiir die Mag-
lichkeit, an Ihrem Seminar teilnehmen und
zu Ihnen sprechen zu dUrfen. Das mirvor-
gegebene Thema beschaftigt mich schon
lange und hat mil' val' aHem wahrend mei-
neI'Zeit als Leiter des Speziellen Ausschus-
ses des Kan tons Base] -Landschaft zur pol i-
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tischen Bewaltigung des Brandes einer La-
gerhalle del' Sandoz in Schweizerhalle eini-
ges Kopfzerbrechen gemacht.

Meine heutigen Ausfi.ihrungen basieren
also auf den Erfahrungen und Erkenntnis-
sen aus del' Zeit des Speziellen Ausschusses
von Ende 1986 bis Ende 1987 und griinden
alleine auf dem fUr die regia basiliensis
nachhaltigen Ereignis yom I. November
]986. Das angesprochene Thema habe ich
nie streng wissenschaftlich hinterfragt, es
handelt sich also um eine personliche, sub-
jektive und nicht vollstandige Darstellung
des gesellschaftspolitischen Regelkreises:

Obersetzung findet sich in 'Technik und
Ethik', a.a.O. (vgl. [18]), S. 313-363, und
eine Zusammenstellung auch in 'Technik-
verantwortung'. a.a.O. (vgl. [41), S. 346-
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Schein und 'harter' Alltagsrealitlit'. cbd ..
S.327-345.
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Chemie - Medien - Bevolkeruog - Behor-
den sowie sein Funktionieren im Normal-
und Starfall.

2. Der Regelkreis Chemie, Medien,
BevOlkerung und Behorden

Del' Regelkreis Chemie, Medien etc.
miisste eigentlich heissen: lndustlie und
Gewerbe, Medien etc. Doch in Ihrcm Kreis
werde ich mich auf einen bedcutenden Tei I
del' Industlie und des Gewerbes, auf die
Chemische Industrie, kurz die Chemie, be-
schranken lind andere die Reihenfolge lh-
res vorgegebenen Titels in Bevolkerung -
Behorden - Chemie und Medien, ein ge-
sellschaftlicher Regelkreis und seine Funk-
tionsweise beim Starfa!1.

Unter Bevolkerung meine ich die ge-
samte Wohnbevolkerung einer Region, die
sich durch ihre zum Teil selbsternannten
Wortfiihrer in Parteien, Parlamenten,
Gruppen und Gruppierungen artikulieren.

Unter Belzorden verstehe ich das Kol-
lektiv der Exekutive des Kantons und der
Gemeinde (Katastrophenhilfe ist primiir
eine Kantons- und Gemeindeangelegen-
heit) mit ihrer Verwaltung.

Mit dem Kiirzel Chemie ist die Chemi-
sche lndustrie in ihrer Gesamtheit gemeint,
also auch z.B. del' TranspOlt geHihrlicher
Giiter.

Mit Medien bezeichne ich die Gesamt-
heit del' halb staatlichen und privaten lnfor-
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Die drei Partner leben in Harmonie mit-
einander, die Meehanismen haben sich ein-
gespielt, man kennt sieh, kennt - oft unbe-
wusst - Schwachen und SUirken, auftreten-
de Sehwierigkeiten lost man im guten Ein-
vernehmen. Doeh dieses Miteinander in
bester Harmonie darf nieht als gottgegeben
hingenommen werden. Wie injeder Bezie-
hung muss daran gearbeitet werden. Die
lnitiati ve dazu muss von den Partnern kom-
men, die dureh ihre Organisationsform und
ihrer rechtliehen Einbettung dazu in der
Lage sind - also von den BehOrden und der
Chemie. Dabei ist die Beziehung dieser
beiden Partner zueinander weitgehend in-
stitutionalisiert. Doeh ist feststellbar, dass
das Verstandnis in den Behbrden fi.ir die
Anliegen der Chemie,ja der Wirtsehaft im
allgemeinen, stark am Sehwinden ist. Wirt-
sehaftliehe Uberlegungen stehen oft nieht
im Vordergrund behordliehen Denkens
und Handelns. Andere Themen beherr-
schen den politischen Alltag.

Die Beziehung der beiden Partner Be-
harden und Chemie zu ihrem dritten Pmt-
ner ist etwas sehwieriger, ist doeh die Be-
volkerung nicht als ein einheitliches Gebil-
de fassbar und deshalb nur mit Mi.ihe und
mit viel Geduld und Einfi.ihlungsvermogen
in eine partnerschaftliche Beziehung einzu-
gliedem. Eingespie\te Meehanismen beste-
hen nur zwischen Bevolkerung und Behar-
den, nicht aber zwischen Bevalkerllng lind
Chemie. Dieses Manko ist einer der
Sehwaehpunkte im Regelkreis.

WeIche Rolle spielen nun in diesem
Regelkreis die Medien? 1mNormalfall - im
Alltag - spiel en sie keine entseheidende
Rolle. Sie treten als Bindeglied, als Ver-
mittler - eben als Medium - zwischen Be-
volkerung und Behorden auf, das im Alltag,
vor Abstimmungen und Wahlen, einmal als
Mittler von den Behorden zu der Bevolke-
rung, andermal als 'Anwalt' der Bevolke-
rung gegeni.iber den Behorden. Zwischen
Bevolkerung und Chemie und umgekehrt
spielen die Medien keine entseheidende
Rolle, wenn sie nieht gerade i.iber fette
Reehnungsabsehli.isse, unnotige Entlas-
sungen oder i.iber irgendwe1che Ereignisse
zu beriehten haben, oder der Reeherehier-
journalismus wiedereine wiehtige Entdek-
kung gemaeht hat. Aueh zwischen Chemie
und Behbrden spielen sie keine Rolle, da
sind es die eingespielten Rituale, die besse-
re Informationen liefern.

Im Normalfall, also im gewohnlichen
Alltag - so meine ich - leben die drei
Partner im Regelkreis mit den Medien in
guter Hannonie zusammen, wie eben eine
gute Ehe, basierend auf Liebe, Verstandnis
und gegenseitigem Wohlwollen, maneh-
mal auch begleitet von einem Gewitter mit
Blitz und Donner. Aber eben, ein Gewitter

ben. Die Behorden stellen dafi.ireine auf die
Bedi.irfnisse der Bevolkerung (7) ausge-
richtete Infrastruktur zur Verfi.igung und
geben in Form von Gesetzen und andern
Erlassen die Rahmenbedingungen be-
kannt. Diese erlasst aueh gegeni.iber der
Chemie soIche - oft einschneidenden -
Rahmenbedingungen, i.iberHisstihreine be-
stimmte lnfrastruktur und erwartet dafi.ir
von der Chemie Leistungen in Form von
Erzeugnissen zum Wohl der Allgemeinheit
und nati.irlieh Steuern. Dazu gehort auch ein
auf neuesten Erkenntnissen basierender Si-
cherheitsstandard. Die behordlichen Lei-
stungen werden durch Steuern und striktes
Einhalten der Auflagen abgegolten, nati.ir-
lieh neben den Leistungen zugunsten der
BevOlkerung und Umwelt. Die Chemie
wiederum verschafft einem Teil der Bevol-
kerung Arbeit und somit ein Einkommen,
um den Lebensunterhalt zu bestreiten und
den Obolus an den Staat zu begleiehen,
womit wir wieder am Anfang des Regel-
kreises stehen. Fi.ir Ihre Leistungen kann
die Chemie von der BevOlkerung die Ak-
zeptanz ihrer Existenz und ihrer Emmissio-
nen erwarten.

BEVOLKERUNG

~
I
I..

I.....
{::f :
tl •g; ...

.; ./ MEDlEN
i4 ..
'f. '..•...• /

i1 '0/:) •
~ ...

,
Rahmenbedingungen + Leistungen

CHEMIE .• Steuem + Zusicherungen BEHORDEN••

Figur

mationstrager wie Femsehen, Radio (SRG
+Lokalradios), Tages- und Woehenzeitun-
gen und Zeitsehriften.

Der angesproehene Regelkreis besteht
im Grunde genommen aus den drei Part-
nern Bevolkerung, Behorden und Chemie.
Die Medien gehoren nieht dazu und spielen
fUr das Funktionieren dieses Regelkreises
im Normalfall auch keine ausschlaggeben-
de Rolle, konnen aberfilrdas nieht Funktio-
nieren eine entscheidende Rolle spielen.
Die drei Partner stehen in einem direkten
Abhangigkeitsverhaltnis zueinander und
bilden eine auf Tradition (Iangjahrige Ent-
wicklung) und Vernunft (Erkenntnisse der
Vorteile) aufgebaute Zweekgemeinsehaft.
In vielen Jahren und Jahrzehnten ist daran
gearbeitet worden, und sie leben normaler-
weise friedlieh in ihrem Abhangigkeitsver-
haItnis zusammen.

Ich habe versueht, dies auf einer Folie
vereinfaeht aufzuzeichnen: Bevolkerung,
Behorden und Chemie als Dreieeksverhalt-
nis dargestellt (Fig.).

Die Bevolkerung, d. h. der wahlbereeh-
tigte und wahlende Teil davon, wahlt seine
Behorden und bezahlt Steuern und Abga-
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geht schnell voriiber, und eitler Sonnen-
schein i.iberstrahlt alles Dagewesene.

3. Der Regelkreis im StOrfall

Es ist nun die Frage zu stell en, ob diesel',
Regelkreis so fest verankert ist, dass er auch
Sti.irmen widerstehen kann. Bleibt er in der
installierten Form bestehen, in seinem
Funktionieren und in seiner Harmonie?
Bricht der Kreis eventuell zusammen?
Wennja, wieviel vertragt er? Erfahrungen
aus der letzten Zeit zeigen, dass kleine
Li.iftchen diesen angesprochenen Rege]-
kreis nicht zu durchbl'echen vel'mogen.
Schnell nimmt del' Alltag wieder Besitz,
und die Sache ist vergessen. Tritt abel' ein
orkanartigel' Stunn in del' Form eines Stor-
falles auf - wie zum Beispiel del' Brand del'
Lagerhalle del' Finna Sandoz in Schweizer-
halle einer war-, so andel'll sich sch]agartig
und unverhofft die in ]angen Jahren gei.ib-
ten Spielregeln. Die ktihle Abgebri.itheit
des eingespielten Regelkreises verschwin-
det unverhofft, und ganz neue Mechanis-
men treten in den Vordergrund: das gegen-
seitige Woh]wollen weicht einer sich ver-
breitenden Skepsis, Verstandnis andert
sich in Unverstandnis und Unwissen, Ver-
trauen ersetzt sich durch Misstrauen, Ak-
zeptanz weicht einer unverho]enen Feind-
schaft, Eigenverantwortung glaubt man
durch strengere Gesetze wettzumachen,
und so weiter, und so weiter. Gerade in
einer solchen Situation wie bei einem Stbr-
fall in derChemie braucht es klare Vorstel-
lungen aller Partner im Regelkreis, wie ein
Ereignis bewaltigt werden soil. Auf del'
einen Seite hat del' Staat - ich spreche da in
erster Linie die Kantone und die Gemein-
den an - klare Vorstellungen und vorbeu-
gende Massnahmen zu entwicke]n, um je-
del' Situation gerecht werden zu konnen.
Der Betrieb auf der andel'll Seite weiss um
seine Moglichkeiten, ein Ereignis bewalti-
gen zu konnen und achtet besonders auf die
notige Pravention und Vorsorge. Mit del'
standigen Auseinandersetzung mit den
mogliehen Gefahren, die eine model'lle In-
dustriegesellschaft in sich birgt, wird die
Bevolkerung durch ein Ereignis nicht tiber-
rascht und weiss, sich zu helfen. Ebenso die
Medien, die sich ihrer Informationspt1icht
bewusst sind und sich in die Dienste del'
Behorden und des Betriebes stellen. Schon
ware es!

Ein Stbrfall ist immer etwas UbelTa-
schendes und Unverhofftes. Eingespielte
Mechanismen gelten urplotzlich nicht
mehr. Erworbenes Wissen ist abhanden ge-
kommen. Die Bevolkerung reagiert kon-
sterniert. Hande]n nun Behorden und Be-
trieb ebenso ungeschickt und kopflos, und

sehen die Medien ihre Aufgabe als In for-
mationsvermittler im Autbauschen und
Dramatisieren, ist das Chaos perfekt und
del' Schaden vorprogrammiert. Das Han-
deln liegt nicht mehr in den Handen del'
Verantwort]ichen in den Behorden und
Betrieben, sondel'll ist rei nen Zufall igkeiten
unterworfen. Die Tage und Wochen nach
del' Brandnacht von Schweizerhal]e haben
das alles mit alIer Deutlichkeit gezeigt. Das
Verhalten und del' Einfluss del' Medien auf
Entscheidungen del' Behorden und des Be-
triebs haben gezeigt, welche Macht dahin-
tel' steckt. Sie haben auch weitgehend das
Verhalten (von mindestens einem Teil) del'
Bevolkerung gepragt und so auch das Ver-
halten del' Politiker und die Voten in den
eidgenossischen Raten wie in den kantona-
len Par]amenten (VOl'allem in den beiden
Basel) stark mitbeeinflusst. Die einze]nen
wichtigsten Voten sind thematikorientiert
in der Dissertation 'Katastrophenschutz
nach SchweizerhalIe unter besonderer Be-
ri.icksichtigung des Risikomanagements im
Kanton Basel-Landschaft' von Urs Jaisli
nachzulesen. (Urs laisli ist heute in del'
Funktion eines Vizedirektors als Jurist in
del' Finna F. Hoffinann-LaRocheAGtatig.)

Fazit: Del' mtihsam in ]angen Jahren
aufgebaute Regelkreis kann in wenigen
Stun den in sich zusammenfallen, wenn
nicht ...

4. Massnahmen zur Erhaltung des
Regelkreises nach einem Storfall

Ich g]aube oderich hoffe es wenigstens,
dass Sie als Fachmann und als Verantwort-
Jiche in einem chemischen Betrieb mit mil'
einig gehen, dass ein gutes Funktionieren
des angesprochenen Regelkreises in allen
Lagen fUr aile Partner - VOl'allem abel' fi.ir
den Betrieb seIber und die Behorden - von
grundlegendem Interesse ist. Um abel' das
gute Funktionieren des Rege]kreises auch
nach einem Storfa]] zu errnoglichen, sind
verschiedene Massnahmen vorbeugend zu
vollziehen und bestimmte Regeln zu be-
achten.

Ich will nun im Fo]genden den Versuch
wagen, Massnahmen und Regeln aufzuzei-
gen, die ermoglichen sollen, den angespro-
chen en Rege]kreis mit Einbezug del' Medi-
en auch bei und VOl' aHem nach einem
Storfal] aufrecht zu erhalten.

Ich gehe zuerst auf die Behordell ein.
Die Behorden mit ihren Verwaltungen

haben alles daran zu setzen, urn mit den
Verantwort]ichen del' Betriebe und mit ih-
ren Reprasentanten in den Verbanden ein
offenes und unverkrampftes Verhaltnis
aufzubauen, zu pflegen und so zu erhalten.

1m Besonderen gilt das fi.ir sogenannte Ri-
sikobetriebe, wie es wm Beispiel die Che-
mische Industrie darstellt. Die Rahmenbe-
dingungen mtissen klar und eindeutig defi-
niert sein, damit del' Betreiber in Anwen-
dung von Art. 10 des Umweltschlltzgeset-
zes und somit del' StOrfallverordnung seine
Eigenverantwortung beim Herstellen. La-
gem und Transportieren von Stoffen, die
Menschen und Umwelt schwer schadigen
konnen, wahmehmen kann. Ich spreche
also hier von del' 'kontrollielten Eigenver-
antwortung' del' Betriebe. Das bedeutet,
dass die Behorden mit den Rahmenbedin-
gungen den Kontrollbedarf umschreiben
und dafUr sorgen, dass diese Kontrollen
auch l'egelmassig und fachmannisch dllrch-
gefi.ihrt werden. Das geht nieht ohne das
schon oft angesprochene gegenseitige Ver-
trauen, das am besten durch regelmassige
Kontakte aufgebaut und gepflegt werden
muss. Fi.ir die Behorden stellt sich nun die
wichtige Frage, wie sie oder ob sie i.iber-
haupt ihr erhaltenes Wissen tiber die Risi-
ken und Gefahren del' einzelnen Betriebe
weitergeben soIl.

Ich spreche da einem offenen Risiko-
dialog das Wort. Ich bin nicht immer dieser
Meinung gewesen und habe geglaubt, dass
ein zu offenes Sprechen i.iber mogliche
Risiken und Gefahren vor all em in del'
Bevolkerung Angste und Misstrauen alls-
16sen wUrden. Ich habe mich im Laufe der
Zeit aber bekehren lassen, einmal dllrch das
- meiner Meinung nach - beispielhafte
Vorgehen in meinem Wohn- und Heimat-
kanton Basel-Landschaft und andermal
durch meine Erfahrungen als Direktor des
Bundesamtes fUr Zivilschutz, wo viel libel'
Gefahren und Risiken diskutiert und orien-
tiert wird. Zuletzt haben wir die Stlldie
'Katastrophen und Notlagen in der
Schweiz' (KATANOS) - wahrlich keine
Schonwetter-Darstellung - veroffentlicht
und praktisch nur gute Kritiken erhalten.
Sie hat landesweiteine interessante Diskus-
sion i.iberErdbebengefahrdung und Sicher-
heit ausgelost.

Wie hat sich nun del' Kanton Basel-
Landschaft eingerichtet und wie fi.ihl1 er
den Risikodialog? Ein sogenanntes Sicher-
heitsinspektorat vollziehtdie Aufgaben aus
del' Stbrfa[]verordnung. Eine Arbeitsgrup-
pe aus Experten begleitet und ber~it das
Inspektorat. Dieses verfasst j~ilirlich i.iber
seine Arbeit und seine Erkenntnisse einen
Bericht zuhanden des Lanclrates (del' Legis-
lative), del' von einer standigen Kommissi-
on, die leider auf die neue Legislaturperi-
ode abgeschafft worden ist, hinterfragt
wird. Schliesslich wird del' Bericht im
Landrat - also in del' Offentlichkeit - bera-
ten und verabschiedet. So viel ich heute allS
del' Feme mitbekomme, hat sich diese Art
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der DialogfUhrung bewahrt, und der Land-
rat spielt die Ersatz6ffentl ichkei t mi t gutem
Elfolg. Die Medien und die Bev6lkerung
sind wfrieden. Chemische Risiken sind zur
Zeit im Grossraum Basel kein Thema, ab-
gesehen von der Diskussion urn die Gen-
technologie. Parlament und Bevblkerung
sind in den Risikodialog eingebunden.
Wissen lll11m6gliche Gefahren und deren
Bewertungen ermbglichen es den Behbr-
den und ihren Einsatzkraften, die m6gli-
chen Einsatzplane vorzubereiten und Ge-
r~Hschaften und Mannschaften darauf aus-
zurichten. Das sind vorsorgliche Massnah-
men im organisatorischen, materiellen und
ausbildungsmassigen Bereich, urn die Aus-
wirkungen von Stbrfallen abwenden zu
konnen. Auf diese Weise kann meiner
Meinung nach im Rahmen der kontrollier-
ten Eigenverantwortung der Betriebe die
Kontrolle und somit das Oberaufsichts-
recht - oder sogar die Oberaufsichtspflicht
der Beh6rden wahrgenommen werden. Es
gibt sicher auch andere Madelle. Das Wie
ist nicht so wichtig, wichtig ist, dass die
Behbrden daftir besorgt sind, dass der Risi-
kodialog offen und umfassend geftihrt
wird. Offenheit schafft Veltrauen, und wie
wir schon gesehen haben, ist Vertrauen eine
wichtige Voraussetzung fUr das Funktio-
nieren des Regelkreises.

Was ist nUllZUden Betriebell - hier Ilun zur
Chemie - Zll sagen?

Wie eingangs schon erwahnt, ist jeder
Betrieb - vor allem wenn Emmissionen
damit verbunden sind - auf die Akzeptanz
del' Bev6lkerung angewiesen. Das trifft im
Besonderen auf die Chemische Industrie
zu. Chemie ist doch ein Reizwort. Chemie
ist etwas Abstraktes, kaum oder nur ver-
schwommen fassbar, Chemie verandert
Stoffe, ist deshalb bedrohend und fl6sst
Angst ein. Chemie ist aber auch ntitzlich,
hilft Mensch und Umwelt (wm Beispiel
Medikamente, Mittel wr Schadlingsbe-
kampfung lind Olinger). Doch wie ntitzlich
ist die Chemie, ist sie nicht eher schadlich?
Der Ruf nach 'sanfter Chern ie' erschallt
aller Orten. Urn Unwissen und Vorurteile
abzubauen, helfen nur Information und
Autklarung. Und zwar nicht nur spora-
disch, sondern als standige Aufgabe und
Verpflichtung, sodass die Chemie ein na-
ttirlicher Teil der Offentlichkeit darstellt.
Das kann sich darin manifestieren und da ist
- trotz der kommenden Wahlen - Nachhol-
bedarffeststellbar, indem Flihrungskrafte-
Personifizierung ist auch hier wichtig - im
A IItag in Erscheinung treten, sei das nun in
Vereinen und Organisationen, im Sport und
in der Kunstszene wm Beispiel als Mazen
und Sponsor und - was ich als sehr wichtig
erachte - in der Politik, sei das nun auf

Gemeinde-, Kantons- oder Bundesebene.
So k6nnen durch Offentlichkeit der Che-
mie und seiner Reprasentanten Informatio-
nen - und zwar aus erster Hand und yom
Fachmann- weitergegeben werden, und es
kann Vertrauen geschaffen werden, und
zwar gegentiber den Behbrden wie gegen-
tiber der Bevblkerung. Erstes Gebot heisst
also: bffentlich sein lind den Dialog offen
und ehrlich ftihren, also von sich aus und
ohne Druck der Behbrden.

Das zweite Gebot heisst - unci das muss
ich Ihnenja nicht sagen -, aile nbtigen Vor-
kehrungen treffen, um Stbrfalle w vermei-
den oder mindestens zu minimieren. Also
Pravention in Reinkultur. St6rfalle - aber
auch nur kleinere Ereignisse - sind immer
Negativmeldungen, lind diese sind vertrau-
ensbildenden Massnahmen nicht hold. Sie
werfen ein schiefes Licht auf die Firma und
ihre Spezialisten, diees nichtfertig bringen,
einen Prozess, welcher Art auch, stbrungs-
frei liberdie Runden zu bringen. Wie sollen
wir diesen Spezialisten noch vertrauen?
Die Skepsis gegentiber Spezialisten und
Experten ist sowieso in unserer Zeit, wo
alles und jedes in Frage gestellt wird, am
Wachsen begriffen. Also ist zu verrneiden,
den Skeptikern noch mehr Nahrung zu ge-
ben. Der Betrieb hat im eigenen Interesse
dafUr zu sorgen, dass seine Massnahmen
zur Sicherheit in allen Bereichen dem aktll-
ellen Stand der Technik entsprechen. Ich
bin mir bewusst, was das heisst und dass
damit sehr viel Aufwand und grosse Kosten
verbunden sind, die nur tlorierende Unter-
nehmen aufbringen k6nnen. Doch in unse-
rer heutigen Gesellschaft und mit den
Standorten unserer Chemischen Industrie
inmitten der Wohnquartiere sind diese For-
derungen ein absolutes Muss. Ich weiss und
konnte mich auch mehrmals davon tiber-
zeugen, class der Sicherheitsstandard in
unserer Chemie sehr hoch ist. Und das nicht
erst seit Schweizerhalle. Ihr zweitagiges
Seminar ist ja auch diesem Thema gewid-
met und Referate und Diskussionen be-
leuchten die Bereiche Sicherheit, Verant-
wortung und Kontrolle, was meine These
nur bestatigt. Doch Chemie wird von Men-
schen und Maschinen gemacht, und beide
sind bei Gott nicht fehlerfrei. Der Mensch
ist nun nicht vollkommen - zum G1i.ick-
und kann irren und macht Fehler, die Ma-
schine kann - trotz Computer und Sicher-
heitsventile - Defekt erleiden oder Fehl-
manipulationen ausftihren.

Das heisst - und das ist nun das dritte
Gebot - jeder Betrieb - und im Speziellen
derjenige, der mit gefiihrlichen Gi.itern um-
geht, hat die vorsorglichen Massnahmen zu
treffen, die ihm erm6glichen, Ereignisse
bestm6glich zu bekampfen. Der Betrieb hat
dafUr zu sorgen, dass ein kompetenter und

ausgebildeter Krisenstab als Pendant zum
GemeindefUhrungsorgan und/oder zum
Kantonalen Ftihrungsstab oder zur Kata-
stropheneinsatzleitung des Kantons rund
um die Uhr alarmiert werden kann. Das
gleiche gilt fUr einen Ereignisdienst als
operationelles Mittel des Betriebes, der auf
des sen Bedtirfnisse abgestimmt sein muss.
Die Verantwortung dafUr liegt eindeutig
beim Betrieb, im Rahmen der Eigenverant-
wortung nach Art. 10des Umweltschutzge-
setzes, Es ist dabei unumganglich, class
Stab wie Ereignisdienst -d.h. der Konzern-
leiter wie der Fahrer eines bestimmten
Fahrzeuges - ftir ihre Aufgaben vorbereitet
und ausgebildet werden. Dabei ist Zll be-
achten, dass neben dereigenen Ausbildung
auch das Zusammenspielmit kommunalen
und kantonalen Stellen gei.ibt werden muss,
sei das nur urn die Verbindungen sicher zu
stellen und die massgebenden Personen
kennenZlllernen. Dass nach einem Ereignis
der ganze Bereich der Information einen
aussergew6hnlichen Stellenwert hat, ist
Ihnen sicher bewusst. Wie und wie schnell
ein Betrieb nach einem Ereignis klipp unci
klar informieren kann, hat einen wesentli-
chen Anteil an dessen Bewaltigung.

Und das ware nun mein viertes Gebot:
Information ist ein wichtiger Bestandteil
zur Bewaltigung eines Ereignisses. Dabei
kommt es darauf an, wie schnell und in
welcher Gtite Infonnationen weitergege-
ben werden kbnnen, einmal an die Ereignis-
dienste und somit auch an die Behbrden,
andermal an die Bevblkerung, in der Regel
tiber die Medien. Und gerade dieser Teil ist
der heikelste und unbestimmteste, denn die
Aufnahme durch die Medien wie die Reak-
tion der BevOlkerung sind nicht im voraus
abschatzbar noch bestimmbar. Das heisst,
dass diesem Bereich der EreignisbewaIti-
gung grosse Beachtung geschenkt werden
muss. Die Inforn1ation ist so schnell als
moglich zentral zu steuem, entwederdurch
den Betrieb selbst oder die Behbrden. Es ist
ftir Medienschaffende eine kompetente
und erfahrene Anlaufstelle zu schaffen, wo
durch medienerprobte Fachleute - oberste
Kaderangehbrige (am besten der Chef per-
sbnlich) wie Spezialisten - erschopfend
Auskunft erteilt wird. Diese Leute sind in
der Medienarbeit zu schulen und auf ihre
Aufgabe vorzubereiten. (Nicht jeder oder
jede eignet sich zum Beispiel, Auskunft vor
laufenden Kameras zu geben und auf boh-
rende Joumalistenfragen glaubhaft zu ant-
worten.) Ftir einen Betrieb der Chemischen
Industrie heissen also die vier Gebote:
1. Offentlich sein durch Infonnation und

Dialog, urn Vertrauen zu schaffen.
2. Einsatz des ganzen Know-how in der

Priivention, um St6rfalle zu vermeiden.
3. Vorsorgliche Bereitstellung und Aus-
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bildung eines Krisenstabes und von Er-
eignisdiensten.

4. Vorsorgliche Bereitstellung eines kom-
petenten Informationsdienstes fUr die
Bewaltigung des Ansturms nach einem
Ereignis.

Was ist nun zum dritten Partner im
Regelkreis, zur Bevolkerung, zu sagen?

Sie merken es, es wird immer schwieri-
ger, etwas Verbi ndliches zu sagen . 1st doch
wie schon angetOnt - der Partner BevOlke-
rung nicht einheitlich fassbar und ihre Be-
teiligung am Regelkreis nicht in ein Sche-
ma ZlIzwingen. Sie bildet auch keine Ein-
heit, und Normen gelten nicht filr aile Be-
volkerungsteile gleich. Nach meiner An-
sicht kann man der BevOlkerung nur raten,
sich anhand der verschiedenen Informatio-
nen Uberdie Risiken und GefahrenRechen-
schaft abzulegen und sich damit auseinan-
derZllsetzen. 1m naheren Umfeld von Che-
mischen Industrien ist es wohl auch ange-
zeigt, wenn sich die Bevolkerung der Risi-
ken bewusst ist und wenn sie weiss, wie sich
in bestimmten Situationen zu verhalten.
Am besten ist es wohl, wenn die Frauen
nach Ertonen des Allgemeinen Alarms das
Kleinkind vor die Brust binden und sofort,
um ja nichts zu verpassen, zum Ort des
Geschehens rennen, dorthin, wo schon be-
gleitet yom Signal horn - die Chemiewehr
hingerast ist, dorthin, wo Rauchschwaden
aufsteigen, dorthin, wo 'action' ist. Man
will ja im Bilde sein und nachher mitreden
konnen. Regeln filr das Verhalten nach
einem Alarm gehoren in jeden Haushalt.
Die Bevolkerung ist auch standig darauf
aufmerksam zu machen, dass die Verhal-
tensregeln zum eigenen Vorteil einzuhalten
sind. DerGrundsatz 'Sirenenalarm =Radio
horen' muss in aile Kopfe hinein, yom
jilngsten bis zum altesten.

Noch weniger fassbar ist der vierte -
wie wir gesehen haben - unechte Partner
im Regelkreis, die Medien. Die journalisti-
sche Freiheit ist ein Recht, das praktisch
nicht eingeschrankt und schon gar nicht
angezweifelt werden darf. Doch frage ich
mich, ob das Recht auf freie Meinungsaus-
serung nichtin bestimmten Fallen beschnit-
ten werden dilrfte? Warum nicht wie zum
Beispiel in einem Kriegsfall nicht auch im
Katastrophenfall? 1stes mogl ich, die Medi-
en in den Dienst der Katastrophenbewalti-
gung zu stellen? Das ware ideal. Es ist auch
moglich. Durch Gesetz und (freiwilliger)
Vereinbarungen ist mit den Medien, vor
allem mit den Radios und dem Fernsehen,
zu regeln, dass amtliche Verlautbarungen
und Mitteilungen zwingend aufgenommen
werden mUssen und kIar von andern Teilen
zu unterscheiden sind. Der Kanton Basel-
Landschaft hat ZlIm Beispiel die Lokalra-

dios und das Regionalstudio DRS sogar in
die Alarmorganisation der Katastrophen-
einsatzleitung aufgenommen und sie mit
Geraten ausgerilstet, damit sie yom Stand-
ort der Einsatzleitung direkt mit ihren Mit-
teilungen auf ihre Sender gehen konnen. Es
hat sich meiner Meinung nach bis heute
bewahrt, aber auch noch nicht eine ernst-
hafte Bewahrungsprobe bestehen mi.issen.
Wichtig ist aber, dass dadurch Medien-
schaffende fUreinen Emstfalleinsatz sensi-
bilisiert sind. Und das ist schon etwas. Den
gleichen Rat kann ich auch den Betrieben
geben, binden Sie durch offene Information
und Besichtigungen die Medienschaffen-
den in Ihre Uberlegungen und vorbereiteten
Massnahmen ein und verschaffen ihnen
dadurch einen wichtigen Informationsvor-
sprung, der vielleieht im Chaos nach einem
Ereignis von entscheidender Bedeutung
sein kann. Ich glaube, der Versuch ist es
wert.

Zum ganzen Thema - zwar nicht in der
Form des zusammenhangenden Regelkrei-
ses, aber zu den einzel nen Partnern - hat der
Regierungsrat des Kantons Basel-Land-
schaft aufgrund der Studien und AbkIarun-
gen des sogenannten Speziellen Ausschus-
ses, den ich damals die Ehre hatte zu leiten,
im 'Schweizerhalle-Bericht' yom 20. Ok-
tober 1987 ausfijhrlich SteHung bezogen.
Einiges, was ich heute ausgeftihrt habe, ist
dort ausfi.ihrlicher nachzulesen.

5. Schlussfolgerungen

Wenn ich nun zuri.ickkomme auf das
mir gestellte Thema 'Chemie, Medien, Be-
volkerung und Behorden ein gesellschafts-
politi scher Regelkreis und seine Funktions-
weise beim StOrfall', so komme ich zum
Schluss, dass der Regel krei s im Normalfall
funktioniert, vor allem deshalb, weil eine
unmittelbare Abhangigkeit besteht zum
Vorteil aller Partner. Dieses Funktionieren
ist aber nicht so etabliert und so stabil, dass
dafiir keine Anstrengungen zu untemeh-
men sind. Nein, die Partnerschaft muss
standig gepflegt und unterhalten werden.
Das heisst filr die Behorden, zur Industrie
und dem Gewerbe, im besondern aber zu
Betrieben mit Gefahrengut - also auch zur
Chemie -, ein Vertrauensverhaltnis aufzu-
bauen und sich nicht zu scheuen, mit der
Bevolkerung einen unverkrampften Risi-
kodialog zu fi.ihren. Filr die Chemie - als
deren Vertreter Sie hier am Seminar sind-
bedeutet das, dass sie ihrerseits den Dialog
mit den Behorden sucht und mit einer offe-
nen Informationspolitik das Vertrauen der
BevOlkerung gewinnt. Es bedeutet aber
auch, dass sie ihre Eigenverantwortung
wahmimmt und alles daran setzt, Ereignis-

se oder sogar StOrftille ZlIverhindern. Falls
sie aus irgendwelchem Grund nicht zu ver-
hindern sind, ist sie bereit, Ereignisse und
Storfalle nicht nur materiell, sondern auch
geistig bewaltigen zu konnen, mit dem Ziel,
Mensch und Umwelt nieht ZlI Schaden
kommen zu lassen. Filr die Bevblkerung
heisst das, sich mit den Gefahren und Risi-
ken einer hochentwickelten lndustriege-
sellschaft auseinanderzusetzen und zu wis-
sen, was bei einem allfalligen StOrfall zu
tun ist. Das gleiche wie filrdie Bevblkerung
gilt auch fUr die Medien. Doch ist es wich-
tig, dass sie mit in den Dialog der drei
Partnereinbezogen werden, damit sie Uber-
haupt bei einem Ereignis oder StOrfall ihre
Verantwortung als Vermittler und Infor-
mationstrager wahrnehmen konnen. Dabei
haben die 'organisielten' Partner, die Be-
horden und die Chemie, eine besondere
Verantwortung und haben in ihrem eigenen
Interesse die Initiative zu ergreifen.

Haben aile vier Partner ihre Hallsaufga-
ben gemacht und die Voraussetzungen ge-
schaffen (meine Aufzahlung ist sicher
mangelhaft und unvollstandig, Sie verzei-
hen mir?), so glaube ich bestimmt, dass die
Funktionsweise des gesellschaftspoliti-
schen Regelkreises - Behorden, Chemie,
Bevblkerung und Medien - auch bei einem
SttiIfall Stand halt. Doch zwischen Stand
halten und ZlIsammenbrechen ist nur ein
ganz schmales Band. Vieles ist gerade bei
einem StOrfall nicht ZlIberechnen LIndnicht
voraussehbar. Wenn sogar starke Emotio-
nen mit hineinspielen, entgleitet die ganze
Geschichte, und das Chaos ist pett·ekt. Des-
halb gibt es nichts anderes, als das eine tlln
und das andere nicht lassen, namlich sich
auf aile moglichen Eventualitaten so weit
vorzubereiten als moglich. Vorsorge ist
immer noch besser als Heilen. Da Sie aber.
meine Damen und Herren, niles verantwor-
tungsbewusste Chemiker sind - sonst wa-
ren Sie gar nicht hier -, wussten S ie das alles
schon und haben bereits seIber dazubeige-
tragen, dass die Katastrophenvorsorge in
Ihrem Betrieb auf dem letzten Stand der
Technik und des Wissens sich befindet, da
einige von Ihnen sich elfolgreich in der
Politik betatigen oder sich daruI1l bemlihen,
sich demnachst zu betatigen, da Sie seIber
Familie und Freunde und Bekannte haben,
gehbren Sie allch zum Partner Bevblke-
rung, ist es mir nicht bange und ich darf -
und mit mir noch Abertausende lind Aber-
millionen - mit Zuversicht dm-auf ziihlen,
dass der jetzt schon so viel zitiet1e gesell-
schaftspolitisclhe Regelkreis auch beim
Stdrfall weiter funktioniert. Ich mag nicht
ausdenken, wie das ware, wenn Sie aile
auch noch zu den Medienschatfenden ge-
horten. Spinnen Sie bitte den Gedanken
seIber weiter.


