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1 A b f a l l w i r t s c h a f t - G e s a m t k o n z e p t  

,Vom Abfall her denken" heit~t die abfallwirtschaftliche 
Philosophie, mit der die Bundesregierung eine Wende im 
Verhalten von Herstellern, H/indlern und Konsumenten 
herbeiffihren will. Abfallvermeidung und stoffliche Abfall- 
verwertung (Recycling) sind das Gebot. 

Nach neuesten Erhebungen des Statistischen Bundesamtes 
fallen in der Bundesrepublik Deutschland ca. 32 Mio Ton- 
nen Hausmfill und hausmfill~hnliche Gewerbeabf/ille pro 
Jahr an. Von diesen 32 Mio Tonnen werden heute ca. 22 
Mio Tonnen fiber Deponien entsorgt. In ca. 3 bis 5 Jahren 
werden 50 % dieser Deponiekapazit~it, d.h. Deponien ffir 
ca. 11 Mio Tonnen Abf~ille, aufgebraucht sein - wobei 
sich diese Zahlen nur auf die ahen Bundesl~inder beziehen. 
Bedenkt man dabei den zunehmenden Widerstand gegen 
neue, nach dem Stand der Technik ausgerfistete Mfillver- 
brennungsanlagen, so ergibt sich eine bedenkliche Si- 
tuation. 

Die Bundesregierung hat deshalb ein G e s a m t k o n z e p t  zur 
Abfallwirtschaft vorgelegt, welches in dieser Legislaturpe- 
riode realisiert werden soll. 

Bisher standen Herstellung und Vermarktung yon Produk- 
ten im Vordergrund. Jetzt mfissen die Produktion yon Gfi- 
tern, ihre Verteilung, ihr Verbrauch und ihre Entsorgung 
als geschlossenes System gesehen werden. Damit wird nicht 
nur begrenzter Deponieraum geschont, es werden auch 
knappe Ressourcen eingespart. 

Mittelpunkt der Abfallwirtschaftspolitik der Bundesregie- 
rung stellt die Novelle des Abfallgesetzes 1986 mit folgen- 
den Schwerpunkten dar: 

- absoluter Vorrang der Abfallvermeidung (z.B. Mehr- 
wegsysteme), 

- V e r a n t w o r d i c h k e i t  yon  Produzenten  und  Handel auch 
ffir die stoffliche Verwertung bzw. Entsorgung der yon 
ihnen hergestelhen und vertriebenen Produkte, 

- gesetzlicher Vorrang der stofflichen Verwertung aller 
unvermeidbaren Abf~lle und Reststoffe, soweit dies 
6kologisch vertretbar ist, 

- Verbot y o n  Produkten ,  ffir die keine umweltverantwort- 
liche Entsorgung nachgewiesen werden kann. 

2 Neue Produktveran twor tung  

Noch werden zu viele Abf~ille erzeugt: 

- die M6glichkeiten der stofflichen Verwertung werden 
nicht ausgesch6pft, 

- Abfallentsorgungsanlagen werden 
1. nicht schnell genug der technischen Entwicklung an- 

gepaflt und 
2. entsprechende Neuanlagen k6nnen nicht fristgerecht 

erstellt werden. 

Eine ,neue Produktverantwortung" ist gefordert, die so- 
wohl das System der Marktwirtschaft als auch die Bestre- 
bungen eines einheitlichen europ~iischen Marktes 
berficksichtigt. Wer kfinftig ein Produkt erzeugt und wer es 
vermarktet, ist auch for dessen Entsorgung verantwortlich. 

Dabei soil die stoffliche Verwertung solange Vorrang vor 
der thermischen Behandlung erhahen, wie dies 6kologisch 
zu vertreten ist. 

Die Marktbeteiligten dfirfen sich selbstverst~indlich auch 
Dritter zur Erffillung dieser Aufgaben bedienen, sie bleiben 
aber verantwortlich for die Entsorgung. Damit werden die 
Abfallvermeidung, die Entsorgbarkeit der Produkte und die 
Kosten ffir diese Mat~nahmen erstmalig auch Bestandteil 
des Wettbewerbs. 

3 Verpackungsverordnung (VerpackV) 

Die Verordnung fiber die Vermeidung von Verpackungsab- 
f~illen vom 12. Juni 1991 macht die ,neue Produktverant- 
wortung" deutlich (BGB1. I, Nr. 36, S. 1234, 1991). 

Die Verpackungsverordnung markiert die Abkehr vonder  
Wegwerfgesellschaft und ist gleichzeitig ein entscheidender 
Schritt zur Abfallvermeidung und stofflichen Verwertung. 
Gewfinscht wird eine Verpackungsgestaltung, die ffir den 
gesamten Weg des Produktes - vonder Entstehung bis zur 
Entsorgung - umweltrelevanten Kriterien Rechnung triigt. 
Schon bei der Gestaltung und Entwicldung von Verpackun- 
gen sind alle konstruktiven werkstofftechnischen M6glich- 
keiten zu nutzen, um Material und Energie zu sparen, die 
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Nutzungsdauer zu verl~ingern und die Riickgewinnung und 
Verwertung gebrauchter Werkstoffe oder Bauteile zu er- 
leichtern. 

Mit der Verordnung werden folgende Ziele erreicht: 

- die Verpackungsflut wird durch Vermeidung und Ver- 
wertung erheblich vermindert, 

- die stoffliche Verwertung hat eindeutig Vorrang vor der 
thermischen Behandlung, 

- Hersteller und Handel miissen k/~nftig als Verursacher 
die Verantwortung for gebrauchte Verpackungen iiber- 
nehmen, Kommunen werden von Entsorgungsaufgaben 
entlastet. 

Im einzelnen sind folgende Regelungen im Rahmen der 
Verpackungsverordnung verabschiedet women: 

Transportverpackungen (ab 1. Dezember 1991), Umver- 
packungen (ab 1. April 1992) und Verkaufsverpackungen 
(ab 1. Januar 1993) miissen von Erzeuger und Vertreiber 
zurfickgenommen und einer Wiederverwendung oder stoff- 
lichen Verwertung zugefiihrt werden. Fiir Getriinkeeinweg- 
verpackungen, Verpackungen for Wasch- und Reinigungs- 
mittel (ausgenommen Nachffillverpackungen) sowie Ver- 
packungen fiir Dispersionsfarben wird ab 1. Januar 1993 
ein Pflichtpfand eingeffihrt. 

4 Duale Systeme 

Was die Verpflichtung betrifft, gebrauchte Verpackungen 
zurOckzunehmen, so haben die Marktbeteiligten die M6g- 
lichkeit, in eigener Verantwortung fl~ichendeckend ver- 
braucherfreundliche ROcknahmesysteme, sog. Duale 
Systeme, aufzubauen. Dabei k6nnen sowohl Hol- als auch 
bereits existierende Bringsysteme (z.B. Containersysteme) 
benutzt werden. Der Wirtschaft wird damit die M6glich- 
keit gegeben, eigenverantwortliche und marktwirtschaftli- 
che Konzepte zur L6sung der wichtigsten Anliegen in der 
Abfallwirtschaft - Abfallvermeidung und Abfallverwer- 
tung - zu realisieren. 

Damit auch bei diesen von der Wirtschaft eigenverantwort- 
lich gefiihrten Systemen die Ziele der Verpackungsverord- 
nung verwirklicht werden, sind strenge Anforderungen 
festgeschrieben worden: 

1. Gewiihrleistung einer konkreten Erfassungsquote 

Zun~ichst miissen ab 1. Januar 1993 bis 30. Juni 1995 j~ihr- 
lich mindestens 50 % aller Verpackungen erfagt werden. 
Ab 1. Juli 1995 betr/igt die Quote dann mindestens 80 %, 
und zwar fiir jeden Rohstoff, von Glas, Papier, Metallen, 
Kunststoffen bis zu den Verbundverpackungen. 

2. Gew/ihrleistung einer konkreten Sortierungsquote 

Ab. 1. Juli 1995 mOssen for Glas, Weigblech und Alumini- 
um 90 %, fiir die iibrigen Verpackungen jeweils 80 % Sor- 
tierquote erreicht werden.-Bereits zum 1. Januar 1993 sind 
in einem Zwischenschritt zwischen 30 % und 70 % je nach 
dem einzelnen Rohstoff auszusortieren. 

3. Recyclingpflicht fiir alle aussortierten Wertstoffe 

Alle aussortierten Wertstoffe sind stofflich zu verwerten. 
Die Verbrennung aussortierter Verpackungswertstoffe ist 
ausgeschlossen. 

Die entsprechenden Nachweise sind gegeniiber der obersten 
Abfallbeh6rde der einzelnen Bundesliinder zu fiihren. Wer- 
den die Anforderungen nicht erfiillt, so wird die Genehmi- 
gung for solche Sammelsysteme nicht erteilt bzw. 
widerrufen. Im Fall des Widerrufs greift nach einer 0ber- 
gangsfrist von 6 Monaten wieder die Riicknahme- und 
Pfandpflicht der Verordnung. 

4. Integration Kommunaler Systeme 

Freiwillige duale Systeme sind mit bestehenden kommuna- 
len Sammel- und Verwertungssystemen abzustimmen. Die 
Kommunen k6nnen die 0bernahme- bzw. Mitbenutzung 
ihrer Systeme gegen ein angemessenes Entgelt verlangen. 

5. Schutz von Getriinke-Mehrwegsystemen 

Getrfinke-Einwegverpackungen k6nnen nur solange yon 
der Riicknahmepflicht am Laden befreit werden, wie der 
Mehrweganteil bei den Massengetr~inken im gesamten Bun- 
desgebiet nicht unter den heutigen Anteil yon durchschnitt- 
lich 72 % sinkt und auch nicht die entsprechenden 
Mehrweganteile der Liinder unterschreitet. Dies gilt fiir 
Bier, Wasser mit oder ohne Kohlens/iure, Erfrischungsge- 
tr~inke, S/ifte und Wein. Bei Milch betr~igt der entsprechen- 
de Anteil 17 %. 

5 Auswirkungen der Verpackungsverordnung auf 
die Pharma-Industrie 

Die Verpackungsverordnung erfat~t grundsfitzlich alle Ver- 
packungen, die in der Bundesrepublik Deutschland in Ver- 
kehr gebracht werden, also auch alte Verpackungen von 
Produkten der Pharma-Industrie. Dies gilt fiir Arzneimittel- 
verpackungen, Verpackungen therapeutischer Hilfsmittel 
oder Gerfite, Verpackungen medizinischer Instrumente, ffir 
Spritzen, Kanister und Infusionsflaschen in Krankenh/iu- 
sern und vieles mehr. 

Nicht von der Verordnung erfatgt werden Verpackungen 
mit Resten oder Anhaftungen schadstoffhaltiger oder ge- 
sundheitsschiidlicher Fiillgi~ter. Dies kann fiir Verpackungs- 
abfiille aus Krankenh~iusern gelten, z.B. wenn Infektions- 
verhiitungsmat~nahmen geboten sind oder eine besondere 
Behandlung aufgrund ] 10 a Bundes-Seuchengesetz erfor- 
derlich ist. Die bei der Erfassung, Verwertung und Entsor- 
gung von Verpackungen dieser Art anstehenden Fragen 
werden in einer weiteren Verordnung nach ~ 14 Abs. 1 
AbfG beantwortet. 

Es ist jedoch davon auszugehen, daf~ fiir die meisten der in 
die privaten Haushalte gelangenden Arzneimittelverpackun- 
gen - und selbst fiir den Grof~teil der in Krankenhiiusern 
verwendeten Medikamentenverpackungen - die Regelun- 
gender Verpackungsverordnung greifen. FOr Produkte, die 
im Krankenhaus zur Versorgung der Patienten gebraucht 
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werden, z.B. ffir aUe Lebensmittelverpackungen, gelten die 
Regelungen ohnehin. 

Arzneimittelverpackungen, d.h. Schachtel, Beipackzettel 
und unmittelbare Arzneimitteiaufbewahrungspackung wer- 
den dabei in aller Regel insgesamt als Verkaufsverpackung 
im Sinne der Verordnung und nicht etwa teilweise als Um- 
verpackung anzusehen sein. Demnach greift die Rficknah- 
meverpflichtung ffir Arzneimittelverpackungen ab dem 
1. Januar 1993 (dabei gilt auch die M6glichkeit der Beteili- 
gung an Dualen Systemen). 

6 Ausblick 

Entsprechende Mat~nahmen im Bereich von Altautos, 
Elektro- bzw. Elektronikger/iten, Druckerzeugnissen und 
Bauschutt- bzw. Baustellenabf/illen werden folgen. Deswei- 
teren hat der Bundesumweltminister die Vorlage eines Re- 
ferentenentwurfes zur St/irkung des Getriinkemehrwegsy- 
stems noch ffir dieses Jahr angekfindigt. 

Die Schweizerische St6rfallverordnung 

D. Bonomi, M. Schiess 

Sektion Sicherheitstechnik, Bundesamt fOr Umwelt, Wald und Landschaft, Hallwylstrat~e 4, CH-3003 Bern 

1 Einleitung 

Der Schweizerische Bundesrat hat die Verordnung fiber den 
Schutz vor St6rf/illen (St6rfallverordnung, StFV) ffir den 
1. April 1991 in Kraft gesetzt. Die St6rfallverordnung ist 
die letzte wichtige Verordnung zum heutigen Umwelt- 
schutzgesetz (USG). Sie konkretisiert Artikel 10 USG fiber 
den Katastrophenschutz und schlieflt damit eine noch be- 
stehende Liicke (vgl. auch ~ UWSF 2 (3), S. 142). 

Das Ziel der Verordnung besteht darin, Bev~lkerung und 
Umwelt vor schweren Sch~idigungen durch St6rfiille zu 
schfitzen, die beim Betrieb yon Anlagen entstehen k6nnen. 
Es werden Betriebe erfaf~t, in denen bestimmte Mengen an 
gef/ihrlichen Substanzen vorhanden sind oder in denen ge- 
f~ihrliche natfirliche oder gentechnisch ver/inderte Mikroor- 
ganismen in geschlossenen Systemen verwendet werden. 
Auch die Verkehrswege, auf denen gefiihrliche Gfiter trans- 
portiert werden, sind in den Geltungsbereich aufge- 
nommen. 

2 Anh6rungsverfahren 

Der Entwurf der St6rfallverordnung wurde in der Ver- 
nehmlassung von einer grot~en Mehrheit der angesproche- 
nen Beh6rden, Wirtschafts- und Fachverb~inde sowie Um- 
weltorganisationen begrfigt, insbesondere hinsichtlich der 
Zielsetzung und inhahlichen Schwerpunkte. 

Geteilt waren die Stellungnahmen zum Gehungsbereich: 
Die Wirtschafts- und Fachverb~inde verlangten eine Be- 
schr/inkung auf Gro~risiken, die Umweltorganisationen 
und verschiedene Kantone eine Erweiterung. Der Geltungs- 

bereich wurde schliefllich pr~iziser und einschr/inkender for- 
muliert. Als Ausgleich erhielt die Beh6rde die M6glichkeit, 
in begrfindeten Einzelfiillen nicht erfaflte Betriebe sowie 
Verkehrswege der Verordnung zu unterstellen. 

1. Schritt: 

Inhaber erstellt J 
Kurzbericht 

I 
Beh0rde prOft und 

beurteilt Kurzbericht 

Beh0rde verf0gt 
Risikoermittlung 

keine schweren 
Sch~digungen 
zu erwarten 
--, Verfahren 
abgeschlossen 

Inhaber erstellt 
Risikoermittlung 

I 
Beh~rde prOft und 

beurteilt Risikoermittlung 

2. Schritt: 

Beh0rde verf(~gt zus~tzliche 
SicherheitsmaSnahmen 

Abb. 1: Kontroll- und Beurteilungsverfahren 

ist das Risiko 
tragbar ~ Ver- 
fahren abge- 
schlossen 
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