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E N T W I C K L U N G U N D U M W E L T 

E I N P L Ä D O Y E R F Ü R M E H R H A R M O N I E 

Udo E r n s t Simonis 

1. Vorbemerkung 
S t r u k t u r u n d Dynamik des Wir tschaf tswachstums h a b e n die T r a g 

fähigkeit zahlre icher Ökosysteme in allen Teilen de r Welt überlastet; 
teilweise u n u m k e h r b a r e Umweltschäden waren die Folge. Selbst be i zu 
künftig langsamerem Wirtschaftswachstum i s t - bei sonst gleichen B e 
d i n g u n g e n - damit zu r e c h n e n , daß die Umweltbelas tung weiter zu
nehmen wi rd . Um diesen nega t iven Zusammenhang zwischen Wirt
schaf tswachstum u n d Umweltqualität aufzulösen, muß die Gesellschaft 
l e r n e n , Um weit v e r b r a u c h u n d Umweltbelas tung zu s e n k e n . Ziel müßte 
es se in , die e r n e u e r b a r e n Ressourcen auf die eff iz ienteste Ar t u n d 
Weise zu nu tzen u n d zugleich die fo r tgese t z t e A u s b e u t u n g erschöpf
b a r e r Ressourcen zu b e e n d e n . Dazu wäre e r f o r d e r l i c h , jene gese l l 
schaft l ichen Prozesse näher zu best immen, die gleichzei t ig umwel tver 
träglich u n d entwicklungsfördernd s ind : veränderte K o n s u m s t r u k t u r , 
b e s s e r e R e s s o u r c e n n u t z u n g , sens ib le re technologische E n t s c h e i d u n 
g e n . Dies sind zugleich die A n s a t z p u n k t e e iner Harmonis ie rung von 
Entwicklung u n d Umwelt. 

2 . Entwicklung wohin? 
Das Thema Entwicklung s t e h t schon seit längerem zur Kr i t ik . 

Der K o n s e n s , daß rasches Wirtschaf tswachstum das a u s s c h l a g g e b e n d e 
Entwicklungsziel se i , is t v e r l o r e n g e g a n g e n . In den Industrieländern 
werden die sozialen und ökologischen Kosten des Wachstums prob lema-
t i s i e r t u n d die Fähigkeit in Frage ges te l l t , zu den Wachs tumsra ten de r 
Vergangenhe i t zurückkehren zu können. In den Entwicklungsländern 
haben sich die Industrialisierungsbemühungen zu s e h r auf ausländi-
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sehe F i n a n z r e s s o u r c e n gestützt, weshalb sich das Sehuldenproblem 
ver t ief t h a t , die natürlichen Ressourcen überstrapaziert wurden u n d 
die menschl ichen Fähigkeiten n u r u n z u r e i c h e n d akt iv ier t werden 
k o n n t e n . 

Auf den Punk t g e b r a c h t , b r i n g t d e r Prozeß des wir tschaft l ichen 
Wachstums dre i Hauptprobleme mit s i ch : die E n t s t e h u n g von e x t e r n e n 
Kosten für die Gesellschaft (soziales Kos tenprob lem) , für zukünftige 
Generat ionen ( i n t e r g e n e r a t i v e s Kostenproblem) und für die Natur 
(Umwel tkos tenproblem) . Wenn die Anhäufung solcher Kosten bestimmte 
Schwellen überschreitet, führt dies zu schwerwiegenden Konsequenzen: 
zu sozialen Umwälzungen, i n t e r g e n e r a t i v e n Konflikten und zur Zerstö
r u n g der natürlichen L e b e n s g r u n d l a g e n , 

Konzeptionell hat dies zur Konsequenz , daß man sorgfältig zwi
schen Entwicklung und Fehlen twicklung u n t e r s c h e i d e n muß ( I . Sachs 
1980). Beide E rgebn i s s e können auf Bas is g le icher oder ähnlicher 
Wachstumsraten des Bru t to soz i a lp roduk t s e n t s t e h e n , weil große U n t e r 
schiede in der s t r u k t u r e l l e n Zusammensetzung des E n d p r o d u k t s , der 
N a t u r a u s b e u t u n g und de r A r t , Intensität u n d Ver te i lung de r e n t s t e 
henden Kosten möglich s ind . 

Bedauer l icherweise fehlen uns noch immer allgemein v e r s t e h b a r e 
Indika toren zur Messung des Umwel tverbrauchs und der Umweltbelas
t u n g . Ebenso fehlen u n s allgemein akzep t i e r t e Indika toren zur Mes
s u n g de r sozialen Kosten des wir tschaf t l ichen Wachstums. Dem abe r 
s t eh t die fast magische Kraft und Faszinat ion des Bru t tosoz ia lp ro 
duk t -Konzep t s gegenüber - jenes von den Ökonomen k o n s t r u i e r t e 
Maß für Wohlstand u n d Lebensqualität, das zum Synonym für Entwick
lung allüberall geworden is t - in West u n d Os t , Nord u n d Süd. Die 
Kritik an diesem so vieles v e r d e c k e n d e n Konzept ist vor J a h r e n voll 
e n t b r a n n t . Doch n ich t s an ve rg l e i chba re r Wirkungskraf t wurde ihm 
en tgegenges t e l l t . Man kommt nicht da ran vorbe i : Das Bru t tosoz ia lp ro 
dukt (BSP) i s t wei terhin die zent ra le entwicklungspol i t i sehe Zielgröße. 
Dennoch: die H e r a u s f o r d e r u n g scheint zu sein , die gleichzeit ige öko
nomische und ökologische Krise als eine Gelegenheit zu begre i fen , die 
Probleme zu benennen u n d von Fehlentwicklung zu Entwicklung zu 
gelangen , den Versuch zu un t e rnehmen , eine bes se re Harmonie zwi
schen Mensch u n d N a t u r , zwischen Ökonomie u n d Ökologie zu e r r e i 
chen . 
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2 .1 Entwicklung neu begre i fen 
En twick lungsprozesse , die auf Kosten a n d e r e r s t a t t f i n d e n , heu te 

oder in der Zukunf t , d u r c h Ungerech t igke i t u n d / o d e r Abhängigkeit 
oder du rch V e r s c h l e c h t e r u n g de r Umweltbedingungen e n t s t e h e n , En t 
wick lungsprozesse , die die L e b e n s g r u n d l a g e n für zukünftige Genera
t ionen zerstören, sol l ten, wie Jon an Gal tung (1982) am deu t l i chs ten 
gesag t ha t , n ich t als "Entwick lung" , sonde rn als " A u s b e u t u n g " b e 
zeichnet werden . Solchen Prozessen muß im I n t e r e s s e de r Uber l ebens 
fähigkeit der gegenwärtigen und de r zukünftigen Genera t ionen e n t g e 
genge t r e t en we rden : " synchron i sche ur. ' " " " i r o n i s c h e Solidarität" ( I . 
Sachs 1980) i s t g e f o r d e r t . Konzepte wie diese machen die negat iven 
Aspekte des Wirtschaftswachstums zum Thema, um eine Wiederholung 
von Fehlern zu vermeiden . Sie konzen t r i e r en sich auf zwei Aspek t e : 
Solidarität u n d Nachhal t igkei t - und be tonen dabei die Zusammenhänge 
zwischen individuel ler und gesel lschaf t l icher Entwick lung und zwi
schen Entwicklung u n d Umwelt. 

Individuelle und gesel lschaft l iche Entwicklung müssen als mit e i 
nem Wirtschaftswachstum u n v e r e i n b a r b e t r a c h t e t w e r d e n , das auf 
Kosten ande re r Individuen oder Gesellschaften e r r e i c h t wi rd . Posit iv 
formulier t : Ein Mensch, der eine humane Entwicklung genossen h a t , 
wird dabei helfen, ande ren eine humane Entwicklung zu bie ten ; eine 
sozial entwickelte Gesellschaft wird dabei helfen, a n d e r e n Gesellschaf
t en eine soziale Entwicklung zu ermöglichen! Eine um den Aspekt de r 
Solidarität e rwei te r t e En twick lungs theor ie müßte demen t sp rechend 
weniger atomistisch u n d ego is t i sch , dagegen mehr sys temisch und g e 
sellschaftlich o r ien t i e r t sein ( J . Gal tung 1986). 

Der Aspekt de r Nachhal t igkei t betr iff t die F r a g e des Schutzes 
eines Systems gegen Schäden, die ihm von außen oder innen zuge 
fügt werden . Eine Schwierigkei t l iegt dar in zu best immen, wann die 
Nachhai t igkei t gestört wird bzw. wie sie ges iche r t werden k a n n . Ent 
wicklungspoli t isch bes t eh t die Aufgabe in der Ident i f iz ie rung solcher 
P rozes se , welche die Umweltbedingungen v e r b e s s e r n u n d zugleich die 
Entwicklung stärken - u n d n ich t n u r in d e r Analyse d e r R e s t r i k 
t ionen , die die Umwelt auf die Entwicklung ausübt oder de r Anforde
r u n g e n , die die Entwicklung an die Umwelt s te l l t . A n d e r s a u s g e 
drückt: Ist es möglich, Prozesse zu f inden, die es e r l a u b e n , daß sich 
Entwicklung und Umwelt gegense i t ig be f ruch ten? Wir waren b is lang 
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gewohnt , n u r im Gegenteil zu d e n k e n : Wie die Entwicklung zunehmend 
ausu fe rnde Ansprüche an die Umwelt s te l l t , mit dem Ergebn i s e iner 
wei teren Des tab i l i s i e rung u n d fo r tgese tz t en Zerstörung de r Öko
sys teme . Doch posi t ive Bez iehungen sind auch möglich: 

Auf de r individuel len Ebene könnte u n d muß die Entwicklung des 
Menschen in stärkerem Maße zu seiner N a t u r v e r b u n d e n h e i t (zurück) 
führen, bis hin zu r gefühlsmäßigen Zugehörigkeit zur Na tu r ; Umwelt
zerstörung führte dann zu mitgelittenem Leiden mit de r Na tu r . 

Auf de r lokalen Ebene könnte und müßte Entwicklung mit z u n e h 
mender lokaler Kompetenz v e r b u n d e n werden , indem P r o d u k t i o n s - , 
Konsumtions- , Recycl ingsys teme geschaffen w e r d e n , die die Menschen 
v e r s t e h e n und kont ro l l i e ren können. Auf diese Weise würde die G r u p 
pe , die Kommune, die Konsequenzen des Umwel tverbrauchs u n d de r 
Umweltbelastung als E rgebn i s des e igenen i r r a t iona len Verha l tens e r 
f ah ren . 

Auf de r nat ionalen - und mehr noch auf de r regionalen u n d 
in terna t ionalen - Ebene wird die Einführung eines solchen Konzepts 
de r ökoent Wicklung kompl iz ier ter , abe r n ich t sdes toweniger ' s icht ig , 
worauf ich später zurückkommen werde ( B r u n d t l a n d - B e r i c h t 1987). 

2.2 Eine Symbiose von Mensch und Natur 
Wie be re i t s ausgeführt, is t Nachhal t igkei t neben sozialer u n d 

i n t e r g e n e r a t i v e r Solidarität ein wicht iger Aspekt von Entwick lung . 
Aber i s t Nachhal t igkei t d e r Entwicklung in Harmonie mit de r Natur 
überhaupt möglich? Kann man weiteres Wirtschaftswachstum in den In 
d u s t r i e - und den Entwicklungsländern er re i chen und R e s s o u r c e n e r 
schöpfung u n d Um weit Zerstörung vermeiden? 

Zunächst einmal möchte ich fes tha l ten , daß das Postulat eines 
nachhal t igen En twick lungsprozesses nicht einen r ig iden S t andpunk t 
wie "Hände weg von der Na tu r" e r f o r d e r t . Dieses Postulat weist v ie l 
mehr auf die Notwendigkeit h in , ständig nach neuen Formen der Sym
biose von Gesellschaft und Umwelt zu suchen bzw. alte Formen wieder 
zu e n t d e c k e n . Menschliche Eingriffe in die Na tu r können d u r c h a u s 
k rea t iv sein u n d in der Tat auch Na tu rbed ingungen v e r b e s s e r n -
v o r a u s g e s e t z t , sie b e r u h e n auf einem ökologischen Verständnis der 
natürlichen Systeme u n d i h r e r evolutionären Entwicklungsmöglichkei
t e n . Erfolg oder Mißerfolg bei de r E r r e i c h u n g dieser notwendigen 
Symbiose s ind für den h i s to r i schen Aufst ieg oder den Niedergang von 
Zivilisationen mit ve ran twor t l i ch (Rene Dubois 1976). 
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Das grundsätzliche Problem is t das de r Regenerationsfähigkeit des 
ökologischen Sys tems , nachdem das System gestört worden i s t . Hier
bei muß man zwischen e iner nicht unterstützten und einer du rch den 
Menschen unterstützten Regenera t ion u n t e r s c h e i d e n . Die nicht u n t e r 
stützte Regenerat ion bezieht sich auf die natürliche Widers tandskraf t 
des ökologischen Sys tems , seine Fähigkeit, sich se lbs t zu e r n e u e r n : 
sie be s t eh t in der kompensa tor i schen Produkt ion des Systems für sich 
se lbs t und da r in , Be las tungen zu abso rb ie ren und a b z u b a u e n . 

Die durch den Menschen unterstützte Regenera t ion eines ökologi
schen Systems b e s t e h t in der bestmöglichen Förderung dieses natürli
chen S e l b s t e r n e u e r u n g s p r o z e s s e s , u n d das e r f o r d e r t auch ; Nich t -Er 
schöpfung der nicht e r n e u e r b a r e n R e s s o u r c e n , vo r s i ch t i ge r Gebrauch 
e r n e u e r b a r e r Ressourcen , Wiederverwertung' n ich t e r n e u e r b a r e r R e s 
s o u r c e n . Dies schließt ein die E r z e u g u n g n u r solcher Abfälle, die a b 
b a u b a r u n d n ich t - tox i sch s ind und in den ökologischen Kreislauf wie
de r e in t r e t en können. Es schließt ein die Abschaffung des "Verdün
n u n g s p r i n z i p s " , d . h . de r weiträumigen V e r b r e i t u n g de r Schadstoffe 
in Atmosphäre u n d Hydrosphäre oder de ren L a g e r u n g in abge legenen 
Gegenden . Kurz g e s a g t : Gesellschaftl iche Regu l i e rung des Umweltver
b r a u c h s und de r Umweltbelastung (oder wie es im Engl ischen heißt: 
depletion and pollution c o n t r o l ! ) . 

Komplementär zum Begriff de r Regenerationsfähigkeit de r Natur 
is t de r der Flexibilität de r Gesel lschaft . Flexibilität is t nötig, damit 
die Gesellschaft l e r n t , sich in ihrem Aus tausch mit d e r natürlichen 
Umwelt zu beschränken, d . h . den Verb rauch erschöpflicher Ressour 
cen und die Schads tof fbe las tung de r Umwelt zu r e d u z i e r e n . 

Für die poli t ische Ebene heißt d ie s , Flexibilität als wichtige 
gesel lschaft l iche Wer tvors te l lung zu v e r a n k e r n . Es b e d e u t e t , das Po
tent ia l an ökonomischer u n d sozialer Vielseit igkeit zu n u t z e n , Zu
kunf t sopt ionen offenzuhalten u n d de r Vernunf t im Umgang mit den 
Ressourcen eine Chance zu g e b e n . 

Das dem z u g r u n d e l iegende e th ische Prinzip de r Solidarität mit 
den zukünftigen Generat ionen scheint allgemein a n e r k a n n t : Es ist die 
Veran twor tung der gegenwärtigen Genera t ion , zukünftiges Leben nicht 
d u r c h unumkehrba re E n t s c h e i d u n g e n , d u r c h Akkumulation nega t ive r 
Effekte der Produkt ion in Form des Umwel tverbrauchs u n d der Um
wel tbelas tung zu gefährden. Diesem e th i schen Pr inzip s t ehen a l lerd ings 
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kurzs i ch t ige ökonomische und poli t ische Macht- u n d Bes i t z in te ressen 
gegenüber. Diachronische und i n t e r g e n e r a t i v e Solidarität sollte auch 
n ich t von dem Pr inz ip der Solidarität mit der gegenwärtig ex i s t i e r en 
den Generat ion losgelöst werden ( s y n c h r o n i s c h e Solidarität); denn u n 
zweifelhaft is t " . . . die A u s b e u t u n g der Natur d u r c h den Menschen 
. . . unauflösbar verf lochten mit der A u s b e u t u n g des Menschen du rch 
den Menschen" ( J .W. B e n n e t t ) . Abhilfen für den zerstörerischen Ge
b rauch der Na tu r müssen d a h e r auch und b e s o n d e r s innerha lb des 
gegebenen ökonomischen und gesel lschaft l ichen Systems gefunden wer 
d e n . Die Lebenschancen de r Dr i t t en Welt zu v e r b e s s e r n , heißt für 
u n s , h ier bei u n s damit zu b e g i n n e n . 

2.3 Argumente für eine b e s s e r e Qualität 
In de r Folge der e r s t e n Studien über die "Grenzen des Wachs

tums" zu Beginn de r 70er J a h r e sind s t a r k e Argumente für ein gene 
rel les "Nullwachstum" ins Feld geführt worden ; ein S t re i t b e g a n n , de r 
viele Kräfte b a n d . Aus de r heu t igen Sicht abe r gilt e s , vor allem die 
S t r u k t u r des Wachstums kr i t i sch zu b e t r a c h t e n , d . h . die F o r d e r u n g 
"Nullwachstum" auf die F o r d e r u n g zur R e d u z i e r u n g der nega t iven 
ökologischen u n d sozialen Effekte der Produkt ion zu k o n z e n t r i e r e n . 

2 .3 .1 Das Problem der Ungleichheit 
Henry C. Wallich (1972) ha t einmal formulier t : "Wachstum is t ein 

Ersatz für Gleichheit . Solange es Wachstum g ib t , bes t eh t Hoffnung, 
und das macht Ungleichheit t o l e r i e r b a r " . Selbst in den wohlhabend
s ten Nationen i s t Armut immer noch e x i s t e n t , u n d sie nimmt in Tei lbe
re ichen sogar zu . Die b e s t e h e n d e ungle iche Ver te i lung von Einkommen 
u n d Besitz e r z e u g t auch Wettbewerb um "Positionsgüter". Und ange 
s ichts dieser Ungleichhei ten i s t Nullwachstum als Ziel national und 
insbesondere im Nord-Süd-Kontext weder gesellschaft l ich noch poli
t isch r ea l i s t i sch . Ungleichhei ten werden immer die F o r d e r u n g nach r a 
schem Wirtschaftswachstum st imul ieren; und in dem Maße, in dem r a 
sches Wirtschaftswachstum Raubbau an u n d n icht Wiederverwer tung 
von Ressourcen b e d e u t e t , werden die b e s t e h e n d e n Ungleichheiten im
mer ein harmonischeres Verhältnis zwischen Entwicklung und Umwelt 
gefährden. 
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Zwei g rund l egende Antwor ten auf diese H e r a u s f o r d e r u n g sind 
möglich: das Umsteigen von Raubbau u n d Umwel tverschmutzung auf 
Ressourceneff izienz u n d / o d e r ein merkl icher Abbau d e r b e s t e h e n d e n 
Ungle ichhe i ten . Der Obe rgang zu e iner daue rha f t en Entwicklung ( s u s -
ta inable development) wird nicht verwi rk l ich t werden können, wenn 
n icht n i ed r ige re Ressourcenprof i le (höhere Ressourceneff iz ienz) e r 
re ich t und die ökonomische Situation de r Dr i t ten Welt u n d der b e 
nachte i l ig ten Regionen inne rha lb de r i ndus t r i a l i s i e r t en Länder v e r b e s 
s e r t wi rd . Die Bere i t s t e l lung e iner gewissen Quantität scheint u n a b 
d i n g b a r , bevor Qualität zum gesel lschaf t l ichen Wert aufs te igen k a n n . 
Dieser Zusammenhang von Entwicklung und Umwelt soll nun noch e in
mal aus einem ande ren Blickwinkel b e t r a c h t e t w e r d e n . 

2 .3 .2 Das Problem der Umwel tverschmutzung 
Es wäre falsch anzunehmen, daß die Rate d e r Umweltbelastung 

(und die Rate de r N a t u r a u s b e u t u n g ) n u r mit de r Rate des Wirt
schaf t swachs tums , nicht jedoch mit dessen Form, Inhal t u n d Nu tzung 
v e r b u n d e n se i . Die Ta tsache i s t be leg t , daß die Umwelt in Zeiten 
r a s c h e n Wirtschaftswachstums s t a r k be las te t w u r d e ; genauso gibt es 
abe r auch Fälle, in denen die Umwelt bei s t a g n i e r e n d e r Wirtschaft g e 
schädigt wird, Afrika liefert h ie rzu g r a v i e r e n d e Beispie le . 

Eine neue re OECD-Studie legt d a r , daß auch bei e iner n iedr igen 
Rate des Wirtschaf tswachstums zunehmende Mengen von Schadstoffen 
emit t ier t werden , wenn n icht schärfere Umwel ts tandards in Kraft t r e 
t e n . Bei einer jährlichen Wachstumsrate von 3% nähme die Emission an 
Schadstoffen über einen Zeitraum von sechs J a h r e n ungefähr um 20% 
zu, wenn die b e s t e h e n d e n Umwelt Vorschr i f ten nicht verschärft wür
den . Können wir uns - kann die Welt sich - ein Wir tschaf tswachs
tum von 3% jährlich le is ten , das in n u r sechs J a h r e n die Schadstoff-
be las t tu ig "um 20% erhöht? Eine mehr oder weniger fixe Relation zwi
schen de r Rate des wir tschaf t l ichen Wachstums u n d d e r Rate d e r 
Schadstoffemission würde bes t ehen b le iben , wenn sich die Konsumti
o n s m u s t e r , de r R e s s o u r c e n g e b r a u c h u n d die technologischen En t sche i 
dungen nicht änderten. Das Ausmaß, zu dem Wirtschaftswachstum mit 
sozialen und ökologischen Kosten v e r b u n d e n i s t , macht das Thema 
"Entwicklung u n d Umwelt" zu einem pol i t i schen Thema u n d "qua l i ta t i 
v e s Wachstum" zu e iner ökonomischen S t r a t e g i e . 
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Die Best immung qual i ta t iven Wachstums k a n n von zwei v e r s c h i e 
denen Ges i ch t spunk ten h e r e r fo lgen : Der e r s t e b e s t e h t in der Dar
s t e l lung und Messung d e r mit quant i ta t ivem Wachstum v e r b u n d e n e n 
sozialen u n d ökologischen Kosten . Der zweite be s t eh t in der Diffe
r e n z i e r u n g des E n d p r o d u k t s , wie z . B . e iner U n t e r s c h e i d u n g in Güter 
mit au thent i schem Gebrauchswer t (originäre Güter), P s e u d o g e b r a u c h s -
wert (= Positionsgüter) u n d "Nicht-Wert" (= kompensa tor i sche Güter). 
Ich kann hier diesen Ansätzen der Bestimmung qual i ta t iven Wachstums 
nicht weiter n a c h g e h e n , obwohl ich dies nach wie vor für äußerst 
wichtig h a l t e . S t a t t d e s s e n will ich mich einigen allgemeinen s t r a 
t eg i schen Aspek ten u n d danach einer speziellen Methode de r Harmo
n i s i e rung von "Entwicklung und Umwelt" zuwenden . 

3 . S t ra teg ien zur Harmonis ierung von Entwicklung u n d Umwelt 
3 . 1 . Kr i ter ien der Umweltverträglichkeit 

Während viele Ökonomen u n d En twick lungs theore t ike r großes In 
t e r e s s e für das Verhältnis zwischen Wirtschaftswachstum u n d Umwelt
qualität gezeigt h a b e n , s ind die Möglichkeiten d e r Harmonis ierung 
ökonomischer und ökologischer Ziele zum großen Teil noch u n e r f o r s c h t . 
Die Suche nach einem ökologisch nachha l t igen , sozial v e r a n t w o r t b a r e n 
und ökonomisch effizienten Entwicklungspfad s teh t somit noch immer 
auf der T a g e s o r d n u n g . Diese Suche ve r l ang t meines Erach tens primär 
u n d vor allem nach e iner Neubest immung de r Konsum- u n d Lebens 
s t i le , d e r P roduk t ions funk t ionen , de r technologischen En t sche idungen 
u n d de r räumlichen Ver te i lung ökonomischer Aktivitäten, d . h . eine s i 
multane Neu-Bewer tung de r Nachfragesei te und der Angebotsse i te der 
Wirtschaft . Ein e r s t e r Schr i t t in diese Rich tung b e s t e h t in e iner Eva
luation de r b e s t e h e n d e n Situation anhand best immter Kri ter ien der 
Umweltverträglichkeit, wie: Energieprof i l , Ressourcenprof i l , Raum
nu tzungsprof i l und Umweltbelas tung. Der zweite Schr i t t bes t eh t in 
der Einschätzung des Potentials un Veränderungen auf der Nachfrage-
u n d de r Angebotsse i te de r Wirtschaft . Diese be iden Schr i t te e iner 
notwendigen Neubewer tung des En twick lungsprozesses sollen im fol
genden etwas ausführlicher darges te l l t we rden . 

3 .2 . Veränderte Konsummuster und Lebenss t i le 
Theore t i sch b e t r a c h t e t b e s t e h t ein außerordentlich weites Feld für 
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die Veränderung der Konsummuster u n d Lebenss t i l e , auch wenn diese 
tief in den gegebenen sozio-ökonomischen Bed ingungen ve rwurze l t 
s i n d . Ind iv iduen , Gruppen u n d die Gesellschaft als Ganzes sollten 
genere l l in der Lage se in , die S t r u k t u r i h r e r Konsumausgaben abe r 
auch i h r e s Zeit Verbrauchs subs tan t ie l l zu ändern. Daher auch die 
Intensität de r Debat te über Einfachheit u n d Genügsamkeit (Jonas 
1983) , die aus einem sens ib i l i s ie r ten Naturverständnis e n t s t e h t u n d 
auf Solidarität mit der Mitwelt u n d der Nachwelt h i n d e u t e t . 

Die Frage nach dem "wieviel is t g e n u g " , um eine gese l l schaf t 
lich bef r ied igende und akzeptab le Nu tzung d e r ökonomischen P r o d u k 
tivität zu gewährleisten, wird zunehmend ges te l l t . Zusammen mit d e r 
F rage "wieviel i s t no twendig" , d . h . de r Vors t e l lung , jedem Menschen 
einen aus re i chenden L e b e n s s t a n d a r d zu g a r a n t i e r e n , mag sich die 
Fes t l egung e n t s p r e c h e n d e r Richtwer te als notwendige B e d i n g u n g aller 
zukünftigen Entwick lungss t r a t eg ien h e r a u s s t e l l e n . Es wäre jedoch mit 
S icherhe i t fa lsch, eine schnel le Veränderung der Konsummuster u n d 
Lebenss t i le hin zu "Einfachheit" u n d "Genügsamkeit" zu e r w a r t e n . Für 
die meisten Menschen gilt das S t r eben nach materiellem Wohlstand u n d 
nach Anhäufung von Positionsgütern noch immer als h in r e i chendes Le
bensz ie l . Die Menschen s ind , wie Ignacy Sachs (1980) s a g t e , " . . . alle 
in bemerkenswer tem Maße Gefangene de r lebendigen Vergangenhe i t -
ku l tu re l l e r Tradi t ionen u n d tief v e r w u r z e l t e r Gewohnhei ten - u n d de r 
ins t i tu t ionel len V e r w i r r u n g , die sich in der St imul ierung des Konsums 
um des Konsums willen niederschlägt". Prak t i sch mag dies heißen, 
daß die v o r h e r r s c h e n d e Ungleichheit in Einkommen u n d Besitz u n d die 
E r i n n e r u n g an den h i s to r i schen Kampf um die V e r b e s s e r u n g des Le
b e n s s t a n d a r d s weiterhin die Attraktivität des Konsumerismus aufrecht 
e rha l t en w e r d e n . 

Zudem beschränken die gegebenen S t r u k t u r e n , wie i n s b e s o n d e r e 
die S t a d t s t r u k t u r , das T r a n s p o r t s y s t e m und de r P r o d u k t i o n s a p p a r a t , 
die Palet te möglicher Al te rna t iven in s tarkem Maße. Allein die Exis tenz 
u n d die hohen Kosten d ieser Vermögenswerte b e h i n d e r n etwaige Ver 
änderungen ih re r N u t z u n g . Die Umorient ie rung de r Gesellschaft hin 
zu weniger ve rschwender i schem Konsum, abe r dennoch zuf r i edens te l 
lendem Lebenss t i l , wird also n ich t schnell v o n s t a t t e n g e h e n , auch 
nicht bei großer individuel ler Bere i t schaf t zum Wandel. Beim Ober -
gang zu umweltverträglicheren Konsummustern is t also mit e iner ehe r 
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längeren Obergangspe r iode zu r echnen - u n d dies auch desha lb , weil 
es nach wie vor viele mächtige I n t e r e s s e n g ib t , die auf die Beibehal 
t u n g des s t r u k t u r e l l e n Status quo de r Konsummuster u n d Lebensst i le 
drängen, 

Weniger spektakuläre (und zugleich poli t isch le ichter d u r c h s e t z 
b a r e ) schr i t twe ise Subs t i tu t ionse f fek te , die zu einer tendenziel len 
Harmonis ierung von ökonomischen u n d ökologischen Zielsetzungen be i 
t r agen würden, dürften vor allem in drei Handlungsfe ldern zu e r w a r 
ten sein ( J . S a c h s ) : 
- Verhaltensänderungen weg von gleichgültigem und v e r s c h w e n d e r i 

schem Gebrauch von Gütern; 
- Veränderung d e r K o n s u m s t r u k t u r d u r c h V e r b e s s e r u n g des Designs 

u n d de r Funktionalität von P r o d u k t e n , d . h . E n e r g i e e i n s p a r u n g ; 
Hal tbarke i t ; Ve rminde rung de r Schadstoffemission, e t c . ; 

- Bestimmung äquivalenter Konsummuster , d . h . von Konsumgewohn
hei ten , die annähernd gleiche Gebrauchswer t e u n d Gratif ikationen 
bei sparsamerem R e s s o u r c e n v e r b r a u c h u n d g e r i n g e r e r Umweltbela-
l a s t u n g e r b r i n g e n . 

Die ökologische B e d e u t u n g d ieser Subs t i tu t ionsef fek te auf de r 
Nachfragesei te i s t in F o r s c h u n g u n d P l a n u n g s p r a x i s permanent u n 
t e rbewer t e t worden , u n t e r anderem, weil die neoklass i sche Ökonomie 
weiterhin am Postulat der sogenann ten Konsumentensouveränität fes t 
hält, während die marxis t i sche Ökonomie die Produk t ions theor ie über
b e t o n t . 

3.3 Veränderte N u t z u n g von Raum u n d Zeit 
Die baul iche u n d städtebauliche Planung können bei der Harmoni

s i e r u n g von ökonomischen u n d ökologischen Zielsetzungen eine b e 
deutsame Rolle sp ie len , v o r a u s g e s e t z t , daß eine geeignete S t a n d o r t 
p l anung von indus t r i e l l en u n d ande ren ökonomischen Aktivitäten zu 
einer be s se ren N u t z u n g de r Ressourcen führt u n d zugleich die nega 
t iven Auswi rkungen auf die Umwelt r e d u z i e r t . 

Durch sorgfältige Ermit t lung der Vere inbarke i t un te r sch ied l i che r 
ökonomischer Aktivitäten u n d d u r c h sys temat i sche Verminderung un
nötiger T r a n s p o r t e können gleichzeit ig posi t ive ökonomische u n d öko
logische Effekte erz ie l t w e r d e n . Selbst wenn die indus t r ie l le Konzen
t ra t ion Skaleneffekte u n d posi t ive e x t e r n e Effekte für die einzelnen 
Unternehmen b e w i r k t , erweis t sich dies aus ökologischer Sicht oft als 
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äußerst problematisch u n d kos t sp ie l ig . Auch s ind diese t radi t ionel len 
Konzepte des Skaleneffekts und des posi t iven e x t e r n e n Effekts inzwi
schen zunehmend obsolet geworden , obgleich sich diese E r k e n n t n i s 
n u r langsam d u r c h s e t z t . Die S t a n d o r t v e r t e i l u n g , die in vielen al ten 
Indus t r i e r eg ionen v o r h e r r s c h t , i s t oft n u r noch in dem Maße sinnvol l , 
in dem Unternehmen ges t a t t e t wi rd , die Profi te zu in t e rna l i s i e ren u n d 
die ökologischen Kosten zu e x t e r n a l i s i e r e n . Daraus e n t s t e h t im Zei tab
lauf jedoch ein s t a r k e s Argument für kohärentere P r o d u k t i o n s s y s t e m e , 
was vor allem b e d e u t e t , von überflüssigen A u s t a u s c h b e z i e h u n g e n A b 
schied zu nehmen u n d den Transportfluß eff izienter zu ges t a l t en , d . h . 
das Transpor taufkommen mengenmäßig zu r e d u z i e r e n . 

Eine größere Flexibilität bei de r V e r w e n d u n g de r Zeit kann zur 
Verminderung de r nega t iven Umwelteffekte b e i t r a g e n , die sich aus 
Engpässen im Produktionsprozeß u n d im T r a n s p o r t e r g e b e n . Fo r t 
s c h r i t t e im Informat ions- u n d Kommunikationswesen eröffnen neue 
Möglichkeiten für eine effekt ivere indus t r i e l l e S t a n d o r t v e r t e i l u n g , für 
die Revi ta l i s ie rung kle iner Städte u n d die RückVerlagerung ökonomi
sche r Aktivitäten auf den ländlichen Raum. 

Viele En t sche idungen über die N u t z u n g des Raumes erweisen sich 
jedoch als i r r e v e r s i b e l , u n d die Gefahr i r r e v e r s i b l e r En t sche idungen 
erhöht sich weiter wegen des ungenügenden Wissens über die zukünf
t igen Nutzungen des Raumes . Die räumliche Dimension de r Har 
monis ierung von Entwicklung u n d Umwelt mag dahe r insgesamt n u r 
von b e g r e n z t e r B e d e u t u n g se in . Doch bleibt die Notwendigkei t b e 
s t e h e n , die städtebauliche Planung u n d die Umweltplanung b e s s e r zu 
in t eg r i e r en (ökologischer S t a d t u m b a u ) , um mehr Flexibilität zu g a r a n 
t ie ren u n d damit die Option für eine nachha l t ige Entwick lung offenzu
h a l t e n . 

3.4 V e r b e s s e r t e P roduk te u n d Technologien 
Die natürliche Umwelt wird d u r c h die P r o d u k t e , die die Gesell

schaft e r z e u g t , u n d die Technologien, die sie anwende t , in Mitleiden
schaft gezogen . Die b e s s e r e , die v o r s o r g e n d e Wahl zwischen P r o d u k 
t e n , P r o d u k t - und Prozeß technologien wird dahe r zu einem wichtigen 
(dem wicht igs ten) Element für die Harmonis ie rung ökonomischer u n d 
ökologischer Belange . In vielen Ländern wird h ie rzu mit v e r s c h i e 
denen ins t i tu t ionel len u n d r egu la to r i s chen Ver fahren expe r imen t i e r t . 
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Daher werde ich mich den Problemen und den Möglichkeiten nationaler 
u n d in te rna t iona le r Umweltverträglichkeitsprüfungen in einem beson 
d e r e n Kapitel widmen. 

Bei de r Wahl ökologisch verträglicher Produk te und Technologien 
kommt es zunächst darauf a n , geeignete Kr i te r ien zu def in ieren , die 
man zur Bewer tung he ranz iehen k a n n . Die oben vo rgesch lagenen Kri
t e r i en de r Um weit Verträglichkeit - wie: E n e r g i e - , R e s s o u r c e n - und 
Raumnutzungsprof i l , Umweltbelastung - können hierbe i Anwendung 
f inden . Grundsätzlich muß sich die Suche nach gee igne ten P r o d u k t e n , 
P r o d u k t - und Prozeßtechnologien auf die Anwendung potent iel l r e ich
l icher und effizienter Ressourcen k o n z e n t r i e r e n im Vergleich zu sol
c h e n , die potent ie l l knapp u n d ökologisch problemat isch s i n d . Die 
"neue Rationalität" ( Ignacy Sachs 1980) be s t eh t in der Verknüpfung 
von ökonomischer Effizienz u n d ökologischer Effektivität, d . h . im Er
satz der t radi t ionel len d u r c h weitergefaßte Er fo lgsk r i t e r i en . 

Hierbei kommen die Themen "Recycl ing" und " e r n e u e r b a r e Res 
sourcen" ins Spiel . Die gesel lschaft l ich noch immer v o r h e r r s c h e n d e 
Eskala t ion: "Produkt ion - Schadstoffemission - Maßnahmen gegen 
Schadstoffemission", in der ja von v o r n h e r e i n eine ex -pos t Or ien
t i e r u n g des Denkens und Handelns zum A u s d r u c k kommt, muß 
längerfristig durch grundsätzlich emissionsarme Technologien und Pro
duk t ionssys teme abgelöst werden , die als i n t e g r i e r t e Kreisläufe funk
t ionieren ( ex -an t e O r i e n t i e r u n g ) . Kurz - u n d mit telfr is t ig abe r müssen 
größere A n s t r e n g u n g e n unternommen werden , die b e r e i t s e i n g e t r e t e 
nen Umweltbelastungen zu beheben (Al t l as tenprob lem) . 

Die dre i angeführten Handlungsfe lder - Veränderung der Kon
summuster u n d Lebenss t i l e , Veränderung der Raumnutzung- u n d Ent
wicklung emissionsarmer P roduk te u n d Technologien - können auf die 
v e r s c h i e d e n s t e Art u n d Weise miteinander v e r b u n d e n werden und da
mit den Freiraum für Zukunf t sa l t e rna t iven schaffen, vo rausgese t z t es 
gibt genügend poli t ischen Willen, in te rna t iona le Verständigung u n d in
st i tut ionel le Innova t ionsbere i t schaf t . 

4. Methoden zur Harmonis ierung von Entwicklung und Umwelt 
Die erfolgreiche Umsetzung von En twick lungss t r a t eg i en , die mehr 

auf eine Harmonie zwischen Entwicklung u n d Umwelt abzie len, wird 
d u r c h die ins t i tu t ionel len u n d methodologischen Fähigkeiten mitbe-
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stimmt, gesel lschaft l iche Innovat ionen zu fördern u n d neue Formen 
de r P lanung anzuwenden . Abschließend will ich mich e iner solchen 
notwendigen Innovation zuwenden: d e r Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) . 

Im J a h r e 1970 t r a t in den U . S . A . d e r National Environmental 
Policy Act in Kraf t . Der Zweck d ieses Gese tzeswerkes war es a b z u s i 
c h e r n , daß Umweltbelange auf allen Ebenen de r s taa t l iehen P lanung 
u n d En t sche idung angemessen berücksichtigt würden. Zum e r s t e n Mal 
wurde damit formal fes tge leg t , daß vor de r Durchführung best immter 
(großer) Entwick lungvorhaben eine U n t e r s u c h u n g der zu e r w a r t e n d e n 
Umweltbelastungen (environmental impact a s se s smen t ) unternommen 
u n d eine Erklärung über die zu e r w a r t e n d e n Umwel tbelas tungen ( env i 
ronmental impact Statement) angefer t ig t werden muß. Diese Gese tzes -
ini t ia t ive erwies sich als Prüfstein für viele a n d e r e Länder, in denen 
de r b e s s e r e Schutz der Umwelt d u r c h zunehmende Bürgerproteste auf 
die pol i t ische T a g e s o r d n u n g gese tz t worden war - und dies i n s b e s o n 
de re d o r t , wo Regie rung oder I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n Großprojekte 
p l a n t e n . 

Die F r a g e , ob Umweltverträglichkeitsprüfungen mit Hilfe n e u e r 
oder d u r c h die Erwei t e rung b e s t e h e n d e r I n s t r u m e n t e in die Tat umge
se tz t werden sollen, ob sie formell oder informell , implizit oder 
explizit zur Aufgabe gemacht we rden , all dies wurde in der Prax i s 
auf s e h r un te r sch ied l i che Ar t b e a n t w o r t e t . Während des l e tz ten J a h r 
zehn t s haben nicht n u r die meisten Industrieländer, s o n d e r n auch 
viele Entwicklungsländer neue Ver fahren eingeführt, die dazu dienen 
sollen, Umweltbelange stärker als b i she r in der P l anung zu berück
sich t igen . 

Zunächst einmal i s t die A u s b r e i t u n g de r Umweltverträglichkeits
prüfung als Methode Beweis für den v o r h a n d e n e n Bedar f nach Har
monis ierung von Entwicklung und Umwelt. Al le rd ings muß angemerkt 
w e r d e n , daß die Um weit Verträglichkeitsprüfung in den meisten Län
dern von i h r e r Anlage h e r nicht n u r oder zumindest nicht hauptsäch
lich dem d i r ek t en Schutz de r Umwelt d i en t , s o n d e r n als e n t s c h e i -
dungs formendes Ins t rument wi rk t , d . h . i n t e r e s s i e r t e n A k t e u r e n Infor
mationen über die wahrschein l ichen Auswi rkungen de r gep lan ten P r o 
jekte zur Verfügung stellt und diesbezügliche Al te rna t iven aufze ig t . 
Kurz g e s a g t : Sie ist häufig nicht mehr als eine Methode. Ob de ren 
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Ergebn i s se bei der l e tz tend l ichen En t sche idung berücksichtigt werden , 
hängt dagegen von vielen ökonomischen u n d pol i t i schen Erwägungen 
a b . Aus diesem Grunde is t es schwier ig , den Erfolg de r Methode 
"Umweltverträglichkeitsprüfung" genau zu best immen. 

Die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen e r f o r d e r t 
natürlich personel le u n d finanzielle R e s s o u r c e n . In vielen Ländern 
mangelt es an solchen R e s s o u r c e n . In vielen Fällen wurde das Po ten
tial d ieser Methode auch n ich t voll v e r s t a n d e n . Fazi t : Die "Umweltver
träglichkeit sprüfung" k a n n als eine wichtige Methode bezeichnet wer 
den , de ren e igent l iches Problem ihre er fo lgre iche Umsetzung i s t . 

Ein wei teres Problem muß noch a n g e s p r o c h e n werden ; es ist das 
de r Anwendung d ieser Methode auf de r in te rna t iona len Ebene . Um
weltverträglichkeitsprüfungen lassen sich noch am e infachs ten d u r c h 
führen, wenn sie in den Wirkungsbere ich de r nat ionalen R e c h t s p r e 
c h u n g fallen. In solchen Fällen ist mehr oder weniger Mar fes tge leg t , 
wie eine En t sche idung über die Umweltverträglichkeit vo rgesch l agene r 
Projekte u n d Programme e r r e i c h t wird . Wie abe r soll diese Methode 
auf in terna t ionale u n d globale Umweltprobleme angewendet werden , 
beispielsweise den "Klimaeffekt", den "Sauren Regen" , den Schutz der 
Meere und die Kontrolle tox i scher Stoffe? 

Zu jedem dieser Beispiele gab es in der Vergangenhe i t v e r s c h i e -
dent l iche Versuche zwischens taa t l icher Zusammenarbei t , die jedoch mit 
schwier igen s t r u k t u r e l l e n Problemen v e r b u n d e n waren . Zwei Problem
g r u p p e n lassen sich u n t e r s c h e i d e n : 

- "Ta to r t " i s t ein Land oder wenige b e n a c h b a r t e Länder, wogegen 
sich Be las tungen in einer weit größeren Region n i ede r sch l agen . 
Dies is t z . B . der Fall beim "Sauren Regen" . 
"Ta to r t " s ind viele Länder und die Be las tungen sind weltweit spür
b a r . Dies i s t z . B . der Fall bei de r Zerstörung der Ozonschicht 
u n d bei den als "Tre ibhausef fek t" b e k a n n t e n klimatischen Verände
r u n g e n . 

Im Rahmen d e r e r s t e n Prob lemgruppe können konventionelle 
Methoden der Umweltverträglichkeitsprüfung re la t iv leicht angewendet 
w e r d e n . Dabei sollte die U n t e r s u c h u n g vor allem die betroffenen Ak
t e u r e ident i f iz ieren: Wer zieht Vortei le , wer wird benachte i l ig t? 
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Im Rahmen de r zweiten Prob lemgruppe sind mehre re Fak to ren zu b e 
ach ten : 
- Die Vielfalt d e r natürlichen Umwelt kann so groß se in , daß es 

schwier ig wird zu best immen, ob eine "Ta t" b e r e i t s Be las tungen 
v e r u r s a c h t . Wartet man j edoch , bis ein Abwärtstrend der Be la s tung 
mit Sicherhei t fes tgeste l l t w i rd , kann es für jede Maßnahme zu 
spät se in . 

- Die "Ta ten" s ind oft so weiträumig ver te i l t ( z . B . das V e r b r e n n e n 
fossiler B renns to f f e ) , daß die verfügbaren B e h a n d l u n g s s t r a t e g i e n 
n u r schr i t tweise (zu langsame) Veränderungen b e w i r k e n . 

- Bei de r Fes t s te l lung eines globalen Umweltproblems hande l t es sich 
um "wissenschaft l iche A b h a n d l u n g e n " , die sich im pol i t i schen En t -
scheidungsprozeß als u n b r a u c h b a r erweisen oder n ich t bzw. n ich t 
r ech tze i t ig ak t ionsor ien t ie r t umgese tz t w e r d e n . 

Eine d e r Aufgaben von Wissenschaft u n d P rax i s l iegt dahe r in 
der Fes t l egung konzept ionel ler u n d ins t i tu t ione l le r Rahmenbed ingungen 
u n d Methoden für in ternat ionale Umweltverträglichkeitsprüfungen u n d 
de ren Umsetzung . 

5. Zusammenfassung 
Die Harmonis ierung von "Entwicklung u n d Umwelt" muß Ziel u n d 

Aufgabe aller P lanungen de r Zukunft se in . Nachhal t igkei t u n d 
Solidarität wurden als Schlüsselprinzipien d e r gesel lschaf t l ichen Har 
monis ie rungsaufgabe beze ichne t , Einfachheit u n d Genügsamkeit als i n 
dividuelle Entwicklungsmaximen b e n a n n t . Die Gesellschaft - u n d die 
Entwicklungshi l feorganisa t ionen - müssen nicht n u r t e c h n i s c h e , son 
d e r n auch soziale Innovat ionen entwickeln u n d nach p r a k t i k a b l e n Lö
sungen für die Bewältigung d e r v o r h a n d e n e n u n d die Vermeidung 
wei te re r Umweltprobleme s u c h e n . 

Wirtschaftswachstum k a n n zu Entwick lung , abe r auch zu 
Fehlentwicklung führen. Die Aufgabe b e s t e h t dahe r in der V e r r i n g e 
r u n g u n d le tz tendl ich de r dauerhaf t en Minimierung d e r sozialen u n d 
ökologischen Kosten des wir tschaf t l ichen Wachstums. Die Umorient ie-
r u n g des Konsum- u n d Lebenss t i l s , ein ef f iz ienterer Gebrauch d e r 
Ressourcen und die sorgfältigere technologische Wahlentsche idung s ind 
die wicht igs ten Elemente e iner S t ra teg ie zur (Wieder-) Versöhnung 
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von Mensch u n d N a t u r . Die Umweltverträglichkeitsprüfung is t eine 
notwendige u n d gee igne te Methode zur Umsetzung d ieser S t r a t eg i e ; 
i h r e Einführung spiegel t das zunehmende Umweltbewußtsein u n d das 
in d e r Welt v o r h a n d e n e Bedürfnis nach e iner Harmonis ierung von 
"Entwicklung u n d Umwelt". 
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