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Zusammenfassung 

Die vorliegende Studie basiert auf den Thesen, daf'J 
1) fiir die Vorsorgepolitik die Bew/iltigung yon Umwelt- 
problemen, die den Charakter einer "schleichenden Katastro- 
phe" haben, deren Friiherkennung eine unabdingbare Voraus- 
setzung ist; 
und da~ 
2) die Offentlichkeit in diesem Erkenntnisprozefl die einer demo- 
kratischen Gesellschaft angemessene, aktive Rolle spielen mull 
Im Rahmen der Studie wurden drei Gremien der Umweltpolitik- 
beratung und zwei nicht verwirklichte Konzepte untersucht. 

Im zweiten Teil der Studie werden Konzepte und Abreitsweise 
der drei in der Bundesrepublik bestehenden Gremien der wis- 
senschaftlichen Umweltpolitikberatung dargestellt: der Rat yon 
Sachverst~indigen fiir Umweltfragen (SRU), der Wissenschaftli- 
cher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltver~inderungen 
(WBGU) sowie das Biiro fiir Technikfolgenabsch~itzung beim 
Deutschen Bundestag (TAB). 
In Teil I wurde das Konzept der Picht-Kommission yon 1972 
w)rgestellt, das in dieser Form nicht realisiert wurde. Tell Ill 
befaflt sich mit Kritik an diesen Gremien und mit einem alterna- 
tiven, bislang nicht verwirklichten Konzept der Friiherkennung. 
In Teil IV wird die Arbeit des iiltesten Gremiums, des SRU, hin- 
sichtlich der drei wichtigsten Umwehprobleme der letzten 15 
Jahre kritisch beleuchtet. Ergebnis ist nicht ein eigener ausgear- 
beiteter Vorschlag fiir ein verbessertes organisatorisches Kon- 
zept, sondern lediglich eine Liste von vier Barrieren, die mit Hil- 
fe eines solchen Konzepts/iberwindbar gemacht werden sollten. 

Schlagw6rter: Beratung, Umweltpolitik; B(iro ftir Technikfolgen- 
absch/itzung beim Deutschen Bundestag (TAB); Frtiherkennung, 
Umweltprobleme; Global Change; Klimaver/inderung; Ozon- 
loch; Rat yon Sachverst/indigen ftir Umweltfragen {SRU); Saurer 
Regen; SRU; TAB; Teibhauseffekt; Umweltpolitik; Umwelt- 
probleme, Politiker, Beratung; Waldsterben; WBGU; Wissen- 
schaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltverfin- 
derungen (WBGU) 

Abstract 

Organization of the Early Diagnosis of Environmental Problems 
- In the Context of the Scientific Advice to Environmental Policy 
Part II: Committees and Concepts (2) 

This study is based on the theses that 
1) early diagnosis is indispensable for the management of envi- 
ronmental problems in the context of precautionary policy, which 
have the character of a "creeping disaster" 
and that 
2) the public must play the active role that is adequate within a 
democratic society. 

In the context of the study, three existing advisory committees 
for environmental policy as well as two concepts which have 
not been put into effect are investigated. 
In the second part of the study the concepts and the working 
method of the three existing advisory committees are portrayed: 
the Council of Experts for Environmental Questions (SRU), the 
German Advisory Council on Global Change (WBGU), and the 
Office of Technology Assessment of the Federal Parliament 
(TAB). 
In part I, the concept of the Picht commission from 1972, which 
has never been implemented in this form was introduced. Part 
tlI deals with the critique of these committees and with an aIter- 
native concept of early diagnosis which has not yet been put 
into effect. In part IV, the work of the oldest of the committees, 
the SRU, is examined with respect to the three most important 
environmental problems of the last 15 years. 

Keywords: Acid ram; advisory committees, environmental policy; 
council of experts for environmental questions; early diagnosis, 
environmental problems; environmental policy; environmental 
problems, policy, advisory committees; German advisory coun- 
cil on global change; global change; greenhouse effect; office of 
technology assessment of the federal parliament; ozone deple- 
tion; ozone hole 
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Wissenschaftliche Beratung Umweltpolitik 

1 Rat von Sachverstiindigen fiir Umweltfragen 

Der Rat von Sachverst/indigen fiir Umweltfragen (SRU) wur- 
de 1972 erstmals berufen, also in der Anfangszeit der deut- 
schen Umweltpolitik I. 

1.10rganisationskonzept 2 

Die ursprtingliche rechtliche Grundlage des SRU war der Ein- 
richtungserlaft vom 28. Dezember 1971, der inzwischen durch 
den novellierten Erlaft vom 10. August 1990 abgel6st wurde. 

Der SRU bestand bis 1990 aus zw61f ehrenamtlichen Mit- 
gliedern, die "die Hauptgebiete des Umweltschutzes repr~i- 
sentieren" sollen (54 Abs. 2 Erlaft 1971). Sie wurden vom 
zust~indigen Ministerium in Absprache mit dem Kabinetts- 
ausschuf ftir Umweltfragen ftir drei Jahre berufen; zweima- 
lige Wiederberufung war m6glich. 

Die im Kabinettsausschuft fiir Umweltfragen vertretenen 
Ministerien k6nnen jederzeit an Sitzungen des SRU teilneh- 
men und das Wort ergreifen (59). Der Rat hat Wiinschen 
der im Kabinettsausschul'g vertretenen Bundesminister auf 
Beratung bestimmter Themen Rechnung zu tragen (~7). Der 
Rat kann im Einvernehmen mit dem BMI bzw. BMU fti- 
einzelne Themen andere Sachverst/indige hinzuziehen (58). 
Der SRU legt die Ergebnisse seiner Beratungen schriftlich 
nieder und leitet sie an das BMI bzw. BMU weiter, das den 
Zeitpunkt der Ver6ffentlichung bestimmt (510 Abs. 3). 

Der neue SRU besteht aus nur noch sieben ehrenamtlichen 
Mitgliedern, "die tiber besondere wissenschaftliche Kenntnis- 
se und Erfahrungen im Umweltschutz ver~gen miissen" (% 
Abs. 1 Erlaft 1990). Die Mitglieder werden fiir vier Jahre be- 
rufen, eine Wiederberufung ist m6glich (~8 Abs. 1). 

Der Rat kann zu einzelnen Themen Beh6rden h6ren sowie 
Sachverst~indigen, insbesondere von Wirtschafts- und Um- 
weltorganisationen, Gelegenheit zur Stellungnahme geben; eine 
Absprache mit dem BMU ist daftir nicht n6tig (~6). Die Teil- 
nahme von Vertretern der Ministerien an den Beratungen des 
Rates ist nicht mehr vorgesehen, ebensowenig ihre Einfluf- 
nahme auf die Themen der Beratungen. Der SRU ver6ffent- 
licht alle zwei Jahre ein Gutachten3; weitere Gutachten oder 
Stellungnahmen k6nnen aus eigener Initiative verfaftt oder vom 
BMU in Auftrag gegeben werden (~7). 

Deren Beginn kann man im Jahr 1970 ansetzen. Daft Umweltfragen gera- 
de zu dieser Zeit auf die politische Agenda gelangten, ist sowohl auf inter- 
nationale Einfliisse zuriickzufiihren, z.B. die seit 1968 laufenden Vorberei- 
tungen fiir die UN-Konferenz fiir Umwelt und Entwicklung in Stockholm 
1972 oder die Ausrufung des "Europ~iischen Naturschutzjahrs 1970", als 
auch auf innenpolitische Entwicklungert, z.B. die reformfreudige Atmo- 
sphiire zu Beginn der soziaMiberalen Koalition oder die deutlich wahr- 
nehmbare Verschlechterung der Umwettsituation, erkennbar etwa am 
Fischsterben im Rhein 1969 (TiMM, 1989, S. 106 ff.). 

2 Abgesehen vonder  Zusammensetzung des Rates selbst (-4 Tabelle 1) be- 
ziehen sich die folgenden Ausfiihrungen auf den Stand Ende 1995. 

3 Dies kann sowohl ein allgemeines "Umweltgutachten" als auch ein Sonder- 
gutachten zu einem speziellen Thema sein. 

1.2 Kriterien des Konzeptes 

Zur periodischen Begutachtung der Umweltsituation und 
Umweltbedingungen der Bundesrepublik Deutschland und 
zur Erleichterung der Urteilsbildung bei allen umweltpoli- 
tisch verantwortlichen Instanzen sowie in der Offentlich- 
keit wird ein Rat yon Sachverstiindigen fiir Umweltfragen 
gebildet (51 Erlag 1971) 4. 

Die Unabhfingigkeit des Rates besonders von Exekutive und 
Legislative sowie 6konomischen InteressenverMnden wird 
dadurch gew~ihrleistet, daft Repr/isentanten entsprechender 
Institutionen nicht in den SRU berufen werden diiffen (~4 
Abs. 3). Damit wird implizit die Vermutung ge~iuftert, daft 
wirtschaftliche Interessen ffir die Umweltpolitik von gro- 
fter Bedeutung sind und mithin der Unabhiingigkeit des 
Rates entgegenstehen k6nnen (TIMM, 1989, S. 117). Repr~- 
sentanten von UmweltverMnden sind allerdings nicht aus- 
geschlossen. 

Verschiedene Regelungen des Erlasses von 1971 zielen auf 
eine enge Verzahnung zwischen SRU und umweltrelevanter 
Ministerialverwaltung ab: dag der zust~indige Minister Gut- 
achten zu bestimmten Themen erbitten kann (% Abs. 2), 
daft bei der Tagesordnung der Sitzungen des Rates eventuel- 
le Wiinsche des Ministeriums zu beriicksichtigen sind (~7 
Abs. 1) oder dag Ressortvertreter an den Beratungen teil- 
nehmen und das Wort ergreifen k6nnen (59). Von diesen 
Regelungen wurde nur die erste in den Erlaft yon 1990 iiber- 
nommen. 

Sowohl diese Anderungen als auch die Verkleinerung des 
Rates von zw61f auf sieben Mitglieder hatten zum Ziel, die 
Zusammenarbeit innerhalb des Rates effizienter zu organi- 
sieren; gleichzeitig kennzeichnen diese Schritte eine Neu- 
orientierung der Arbeit des SRU (SRU, 1995a). In den 80er 
Jahren hatte die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen 
fiir einzelne Fachgebiete der Umweltpolitik die Gutachten 
gepr~igt (HABER, 1996). Mit der Berufung des neuen, verklei- 
nerten SRU ging die Arbeit wieder in eine andere Richtung: 
Der Schwerpunkt der Beratung soil nun mehr auf der eigent- 
lichen wissenschaftlichen Politikberatung liegen, da die Ar- 
beit an den Grundlagen inzwischen andere Institutionen iiber- 
nommen haben, beispielsweise das Umweltbundesamt (SRU, 
1995a). Die stfirkere Konzentration des neuen SRU auf die 
eigentliche Beramng der Umweltpolitik lfiftt erwarten, daft 
in den Gutachten jeweils sowohl Einsch~itzungen zum Stand 
der Umweltpolitik in Deutschland abgegeben als auch aus- 
gew~ihlte Schwerpunktthemen eines Umweltgutachtens ver- 
tiefend betrachtet werden. 

4 Wo im Erlalg von 1990 keine inhalrlichen Anderungen vorgenommen wur- 
den, ist im Folgenden der Erlag yon 1971 zitiert. 
Der Punkt "periodische Begutachtung" ist im Erlal~ yon 1971 nicht niiher 
geregelt; intern wurde ein zweijfihriger Turnus als sinnvoll angesehen, al- 
lerdings nicht immer eingehalten (--+ Tabelle 2). Im Erlal~ yon 1990 ist 
festgelegt, dat~ der Rat alle zwei Jahre ein Gutachten erstattet (57 Abs. 1). 
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Umweltpolitik Wissenschaftliche Beratung 

Tabelle 1: Im Rat der Sachverst~indigen fiir Umweltfragen vertretene Fachdisziplinen (TIMM, 1990; SRU, 1995b; SRU, 1996) 

dahr der (Um-)Besetzung 72 75 76 78 81 84 87 92* 96 

Ingenieurwissenschaften 5 4 4 2 3 3 3 1 1 

Naturwissenschaften 2 2 2 2 3 3 5 1 2 

Medizin 1 2 2 3 2 3 1 1 1 

Volkswirtschaft 1 1 2 2 2 2 1 1 1 

Jura 1 1 0 1 1 1 2 1 1 

Geistes-/Sozialwissenschaften 2 2 2 2 1 - 2 1 

Summe 12 12 12 12 12 12 12 7 7 

* Die letzte Amtsperiode des alten SRU endete 1990. Erst 1992 wurde der erste SRU nach dem neuen EinrichtungserlaB 
berufen; ein Mitglied aus den Geisteswissenschaften schied nach einem halben Jahr wieder aus und wurde nicht 
ersetzt 

1.3 Zusammensetzung, Aufgaben und Arbeit des SRU 

Der Rat yon Sachverstiindigen fiir Umweltfragen soll die 
jeweilige Situation der Umwelt rind deren Entwicklungs- 
tendenzen darstellen sowie Fehlentwicklungen und M6glich- 
keiten zu deren Vermeidung oder zu deren Beseitigung auf- 
zeigen (~2 Erlafl 1971). 

TabeUe 2: Gutachten des Rates von Sachversdindigen fiir Umwelt- 
fragen (Stand: Mai 1997) 

1974 

1974 

1974 

1976 

1978 

1980 

1981 

1983 

1985 

1987 

1987 

1990 

1990 

1991 

1994 

1995 

1996 

Auto und Umwelt  

Die Abwasserabgabe  - WassergOtewirtschaft- 
l iche und gesamt6konomische Wirkungen 

Umwel tgutachten 1974 

Umwel tp rob leme des Rheins 

Umwel tgutachten 1978 

Umwel tp rob leme der Nordsee 

Energie und Umwelt  

Waldschf iden und Luftverunreinigungen 

Umwel tp rob leme der Landwirtschaft 
(erweiterte Fassung 1992 als Buch) 

Luftverunreinigungen in Innenrfiumen 

Umwel tgutachten 1987 

Alt lasten 

AIIgemeine 6kologische Umwel tbeobachtung 

Abfal lwirtschaft  

Umwel tgutachten 1994 

Alt lasten II 

Umwel tgutachten 1996 

TIMM (1989, S. 187 ft.) hat die Arbeitsweise des (alten) SRU 
ausffihrlich beschrieben. Nach der Festlegung des Themas s, 
iibernehmen jeweils fachlich kompetente Ratsmitglieder die 
Federffihrung ffir "ihren Abschnitt". In der Planungsphase 
werden auch externe Gutachter mit der Bearbeitung von 
speziellen Fragen beauftragt; bei der Auswahl dieser Gut- 
achter hatte es nie Meinungsverschiedenheiten zwischen Rat 
und Ministerium gegeben. Der verkleinerte neue SRU kann 

s Die Themen wurden entweder von Ratsmitgliedern oder vom zust/indigen 
Ministerium vorgeschlagen. Beispiele aus den 80er Jahren: "Landwirt- 
schaft" von Innenminister Baum, "Waldsch/iden" ebenfalls (das Thema 
ergab sich aus der heffigen zeitgen6ssischen politischen Diskussion); "In- 
nenraum-Belastung", "Altlasten" und "Allgemeine 6kologische Umwelt- 
beobachtung" von Ratsmitgliedern; "Abfallwirtschaft" von Umwelt- 
minister T6pfer (HABEF., 1996). 

in st~irkerem Mafle als der alte von dieser M6glichkeit Ge- 
brauch machen, um seine Arbeit effizienter zu organisieren 
(SRU, 1995a). Im Gegensatz zu friiher kann er Sachverst~in- 
dige ohne Absprache mit dem BMU beauftragen. 

In der zweiten Phase erarbeiten die R~ite und die Mitarbeiter 
der Gesch/iftsstelle ihre jeweiligen Beitdige zum Gutachten. 
Der Rat trifft sich regelm/iflig, um sich fiber den Fortgang der 
Arbeit zu informieren und die Vorlagen zu beraten und mit- 
einander abzustimmen. Die Zahl der Sitzungen richtete sich 
frfiher nach den Erfordernissen des Gutachtens. Heute trifft 
sich der Rat einmal im Monat ffir zwei Tage (SRU, 1995b). 

Nach der Abstimmung mit den Ministerien werden die Ent- 
wi~rfe der einzelnen Kapitel, soweit erforderlich, endgfiltig 
fiberarbeitet. Wenn die einzelnen Abschnitte eines Gutach- 
tens in ihrer endgiiltigen Fassung vorliegen, beginnt die ab- 
schlief~ende redaktionelle Arbeit, die gemeinsam von den 
Ratsmitgliedern und yon der Gesch/iftsstelle durchgeffihrt 
wird. In dieser Phase ist es mehrfach zu massiven, jedoch 
erfolglosen Beeinflussungsversuchen von Seiten der Mini- 
sterialbfirokratie und der Industrie gekommen, fiber die al- 
lerdings keine Einzelheiten bekannt sind (HABER, 1996) 6. 

Im AnschluI~ an die Obergabe hat das BMI bzw. BMU zu 
manchen Gutachten in Form eines Berichtes Stellung genom- 
men (SRu, 1995b). Die Ubergabe selbst wird yon entspre- 
chender Offentlichkeitsarbeit des SRU und des Ministeri- 
ums begleitet, die aufeinander abgestimmt sind. Der SRU 
betreibt darfiber hinaus zwar keine regelm/itgige Medienar- 
beit, nutzt aber hin und wieder die Gelegenheit, mit Stel- 
lungnahmen zu aktuellen Umweltfragen an die Offentlich- 
keit zu treten (SRU, 1995a). 

2 Wissenscha f t l i che r  Be i r a t  der  Bundesregierung 
" G l o b a l e  Umweltver~inderungen" 

Der Wissenschafthche Beirat der Bundesregierung "Globale 
Umweltver~inderungen" (WBGU) wurde im Vorfeld der UN- 
Konferenz ~iber Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 
mit Kabinettsbeschlulg vom 8. April 1992 berufen. 

6 0ber Beeinflussungsversuche und ihre Auswirkungen in den 70er und 90er 
Jahren liegen uns keine Aussagen vor; es ist allerdings davon auszugehen, 
daI~ die Situation wie die der 80er Jahre ist, iiber die HABER (1996) berichet. 
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Wissenschaftliche Beratung Umweltpolitik 

2.10rganisat ionskonzept  

Der WBGU ist der Bundesregierung direkt zugeordnet. Er wird 
gemeinsam federfiihrend von den Bundesministerien fiir Um- 
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und fi~r Bil- 
dung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF v) be- 
treut (~3 Abs. 2 Gemeinsamer Erlafl). Dartiber hinaus begleitet 
eine interministerielle Arbeitsgruppe aus dreizehn weiteren 
Ministerien die Arbeit des Rates (WBGU, 1993). 

Der Rat besteht aus zw61f nebenamtlichen Mitgliedern, die 
"fiber besondere Kenntnisse und Erfahrung im Hinblick auf 
die Aufgaben des Beirats verfiigen miissen" (~3 Abs. 1). Sie 
sollen je zur H/ilfte aus den Natur- und den Geisteswissen- 
schaften kommen (--+ Tabelle 3) (WBGU, 1993) s. Repr/isen- 
tanten der Exekutive oder der Legislative oder von Wirt- 
schaftsverb/inden k6nnen nicht Mitglied des Rates werden 
(w Die Mitglieder werden fiir vier Jahre berufen, eine 
Wiederberufung ist m6glich (~3 Abs. 2). 

Tabelle 3: Im WBGU vertretene Fachdisziplinen (WBGU, 1993; 
1996) 

1992-1996 1996-2000 

Naturwissenschaften 4 

Agronomie 2 

Okonomie 4 

Psychologie 1 

Technologie 1 

Jura 1 

Medizin 

Soziologie 

2.2 Vorgeschichte und Kriterien des Konzeptes 

Wiihrend fiir die Umwehpolitik im nationalen Rahmen schon 
seit vielen Jahren ein Rat existiert (Rat yon Sachverstiindi- 
gen fiir Umweltfragen (SRU) beim Bundesminister fiir Urn- 
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit), gab es bislang fiir 
den Bereich globaler Umweltveriinderungen kein Beratungs- 
gremium. Ein solcher Beirat, der sowohl natur- als auch 
gesellschaftswissenschaftlichen Sachverstand vereint, erweist 
sich aber als notwendig, um die wachsende Hut yon Infor- 
mationen zu Umweltveriinderungen aus aller Welt zu be- 
werten sowie Alternativen fiir eine zukunftsweisende natio- 
nale und internationale Umwelt- und Forschungspolitik 
aufzuzeigen (WBGU, 1993, S. 5). 

Der erste Anstof~ zur Griindung eines Gremiums, das den 
gesamten Sachverstand auf dem Gebiet der Forschungen zum 
Globalen Wandel zusammenRihren solke, kam yon Wemer 

v Bis 1994 Bundesminisrerium fiir Forschung und Technologie, BMFT 
s Dies ist nicht im Einrichtungserlaf~ enthalten sondern eine "ungeschriebe- 

ne Bestimmung" (MENDEN, 1995). 

Menden, damals Unterabteilungsleiter fiir Geowissenschaften 
im BMFT. Er hatte das "Global Change Research Program" 
in den USA kennengelernt, in dem die National Science 
Foundation, Ministerien und Beh6rden zusammenarbeite- 
ten (MENDEN, 1995). Es entstand die Idee, in Deutschland 
ein/ihnliches Programm einzurichten und durch ein Wissen- 
schaftler-Gremium kritisch begleiten zu lassen. Die Vorbe- 
reitungen zur UN-Konferenz fiber Umwelt und Entwicklung 
f6rderten die Einrichtung des Rates matggeblich. 

In vielen Punkten orientierte man sich am SRU, die Einricht- 
ungserlasse sind sehr ~ihnlich formuliert. In anderen zog man 
Lehren aus den Schw~ichen dieses Rates; dies gilt vor allem 
fiir die Interdisziplinarit~it der Arbeit und die entsprechende 
Besetzung des WBGU. 

2.3 Zusammensetzung, Aufgaben und Arbeit des Rates 

Das Arbeitsgebiet des WBGU ist wesentlich genauer einge- 
grenzt als das des SRU, was seinem spezifischeren Auftrag 
entspricht ( ~  Tabelle 4). Der Schwerpunkt der Arbeit liegt 
auf der kontinuierlichen Beobachtung und Berichterstattung 
von aktuellen Problemen im Bereich der globalen Umwelt- 
ver~inderungen und ihrer Folgen unter Beriicksichtigung der 
natiirlichen wie anthropogenen Ursachen. Daneben sollen 
- unter Beriicksichtigung ethischer Aspekte der Umweltver- 
~inderungen - die internationale Forschung auf diesem Ge- 
biet beobachtet, Forschungsdefizite in Deutschland aufge- 
zeigt und Hinweise zur Vermeidung oder Beseitigung yon 
Fehlentwicklungen gegeben werden (Anlage zum Er- 
richtungserlaf~). 

Die Erstellung des Jahresgutachtens verl/iuft im Prinzip/ihn- 
lich wie fiir den SRU beschrieben. Der WBGU trifft sich ein- 
mal monatlich fiir zwei Tage und zus/itzlich gegen Ende des 
Arbeitsjahres zu einer Intensivsitzung von einer Woche. Wenn 
es sinnvoll erscheint, unternimmt der Rat eine Reise, um sich 
vor Oft iiber eine Problematik zu informieren 9 (ScribER, 1995). 

Wie beim SRU wird die Ubergabe des Gutachtens von ent- 
sprechenden Pressemitteilungen und einer Pressekonferenz 
in Bonn begleitet. Im Anschlutg /iutgern sich die einzelnen 
Ministerien zu dem Gutachten. Die Bundesregierung nimmt 
in Form eines 6ffentlichen Berichtes Stellung; diese Form der 
Reaktion auf die Empfehlungen des Rates geht auf die In- 
itiative des BMFT zuriick (MENDEN, 1995). 

Die Gesch/iftsstelle gab bis einschlietglich 1995 das viertel- 
j/ihrliche Global Change Prisma heraus, das jeder Interes- 
sent ~~ auf Anfrage kostenlos beziehen konnte. Es mu~te Ende 
1995 eingestellt werden, well seine Finanzierung nicht in 

*~ Verteiler des Prisma umfaflre rund 3.000 Adressen yon interessierten 
Privatpersonen, Wissenschaftlern, [nstitutionen und Bibliotheken, davon 
rund ein Drittel im Ausland. 

9 Im Jahr 1994 reiste der WBGU nach Costa Rica, 1995 nach Israel und 
Jordanien. 
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Umweltpolitik Wissenschaftliche Beratung 

T a b e U e  4 :  Ver6ffentlichungen des WBGU (Stand: Mai 1997) 

1993 

1994 

1994 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1996 

1997 

Welt im Wandel: Grundstruktur globaler Mensch- 
Umwelt-Beziehungen. Jahresgutachten 1993 
World in Transition: Basic Structure of Global 
Human-Environment Interactions. 1993 Annual 
Report 
Welt im Wandel: Die GefAhrdung der B6den. 
Jahresgutachten 1994 
World in Transition: The Threat to Soils. 1994 
Annuat Report. 
Szenario zur Ableitung globaler CO~-Reduktions- 
ziele und Umsetzungsstrategien. Stellungnahme 
zur ersten Vertragsstaatenkonferenz der Klima- 
rahmenkonvention in Berlin 
Scenario for the derivation of global CO~ reduction 
targets and implementation strategies. Statement 
on the occasion of the First Conference of the 
Parties to the Framework Convention on Climate 
Change in Berlin 
Welt im Wandel: Wege zur L6sung globaler 
Umweltprobleme, Jahresgutachten 1995 
World in Transition: Ways Towards Global 
Environmental Solutions. 1995 Annual Report 
Welt im Wandel: Herausforderung for die deutsche 
Wissenschaft. Jahresgutachten 1996 
Welt im Wandel: Wege zu einem nachhaltigen 
Umgang mit SOBwasser. Jahresgutachten 1997 

Einklang mit der Bundeshaushaltsordnung stand (OPPER- 
MANN, 1996)IL 

3 Biiro fiir Technikfolgen-Absch~itzung beim 
Deutschen Bundestag 

Das Bfiro ffir Technikfolgen-AbscMtzung beim Deutschen 
Bundestag (TAB) wurde nach einem Beschluf~ des Parlamen- 
tes vom 16.11A989 und einer Entscheidung des Ausschus- 
ses fiir Forschung, Technologie und Technikfolgenabschiit- 
zung vom 14.3.1990 zuniichst als Pilotprojekt eingerichtet 
und am 4.3.1993 mit einstimmigem Beschluf~ in eine stfindi- 
ge Institution/iberftihrt. 

3 .10rganisa t ionskonzept  

Das TAB wurde vonder  Abteilung ffir Angewandte System- 
analyse (AFAS) des Forschungszentrums Karlsruhe am Sitz 
des Bundestages aufgebaut. Das TAB ist eine besondere orga- 

H Das Prisma war urspriinglich ein Projekt des Global Change Sekretaria- 
tes, das im Zusammenhang mit der UN-Konferenz in Rio de Janeiro vom 
BMFT eingerichtet worden war. Aus dem Sekretariat ging die Geschiifts- 
stelle des WBGU hervor, die das Prisma als Zusatzaktivit~it mit dem vom 
Sekretariat iibernommenen Sonderbudget weiterfiihrte. ]63 Bundeshaus- 
haltsordnung besagt, daf~ Offentlichkeitsarbeit normalerweise nicht aus 
Projektmitteln finanziert werden daft. Ausnahmen von dieser Regel sind 
m6glich; sie miissen in der Erliiuterung des Projekttitels ausdriicklich ge- 
nannt werden. Das BMBF hat im Friihjahr 1995 beim Bundes- 
finanzministerium beantragt, eine solche Erliiuterung in den Bundeshaus- 
haltsplan aufzunehmen. Das Bundesfinanzministerium lehnte jedoch ab. 
Andernfalls w~ire dies Teil des Bundeshaushaltsplanes 1996 geworden, ~iber 
den  der Bun&stag im Fri.ihjahr 1996 abgestimmt hat, und Prisma hiitte 
welter erscheinen k6nnen. 

nisatorische Einheit des AFAS. Rechtliche Grundlage des TAB 
ist der Vertrag zwischen der Pr/isidentin des Bundestages und 
dem Forschungszentrum. Daneben hat der Bundestagsaus- 
schufg ffir Forschung, Technologie und Technikfolgenab- 
sch~itzung "Verfahrensregeln zur Technikfolgenabsch/itzung" 
erstellt, in denen Struktur und Arbeitsweise des TAB gere- 
gelt sind (TAB, 1994a). 

Leiter des TAB (und gleichzeitig Leiter des AFAS) ist Profes- 
sor Herbert Paschen. Er ist vom Bundestagsausschug ffir 
Forschung, Technologie und Technikfolgenabschiitzung vor 
Beschlfissen zu Aufgaben des TAB grunds~itzlich zu h6ren. 
Neben ihm und seinem Stellvertreter verfiigt das TAB tiber 
sechs Stellen ffir wissenschaftliche Mitarbeiter. 

Die Aufgabenstellung des TAB liegt allein in den H~inden 
des Ausschusses. Nur ihm ist das TAB fiir die Ergebnisse 
seiner Arbeit verantwortlich. Mitarbeiter des TAB unterlie- 
gen keinerlei fachlichen Weisungen des Forschungszentrums 
Karlsruhe. 

3.2 A u f g a b e n  u n d  A r b e i t  d e s  TAB 

Ziel des TAB ist es, zur Verbesserung der Informations- 
grundlagen fiir forschungs- und technologiebezogene parla- 
rnentarische Beratungs- und Entscheidungsprozesse beizu- 
tragen (TAB, 1994b: 1). 

Anders als bei den Beiriiten der Regierung, SRU und WBGU, 
herrscht beim TAB ein vielfiiltiges Nebeneinander von The- 
men und Arbeitsformen. Jahresgutachten zu Einzelthemen 
gibt es nicht. Statt dessen werden bestimmte Problemfelder 
fiber l~ingere Zeit beobachtet. Im Unterschied zu SRU und 
WBGU befafgt sich das TAB auch mit der Weiterentwick- 
lung der eigenen Arbeitsmethoden. 

Das TAB unterscheidet die folgenden Arbeitsformen (TAB, 
1994b): 

- TAB-Projekte: Konzeption und Durchffihrung von Pro- 
jekten der Technikfolgen-Absch~itzung; 

- Monitoring: Beobachtung wichtiger wissenschaftlich-tech- 
nischer Trends und damit zusammenh/ingender gesell- 
schaftlicher Entwicklungen, u.a. mit dem Ziel friihzeiti- 
ger Unterrichtung des TA-Ausschusses im Bundestag fiber 
potentieU bedeutsame TA-Themen; 

- Auswertung wichtiger TA-Projekte im In- und Ausland; 

- Konzepte und Methoden: Teilnahme an und F6rderung 
der Diskussion tiber konzeptionelle Fragen der Technik- 
folgen-Abschiitzung; 

- und jeweils die parlamentsorientierte Aufbereitung und 
Vermittlung der Untersuchungsergebnisse. 

TAB-Vorhaben k6nnen von allen Fachausschfissen des Bun- 
destages beantragt werden; fiber die Antr~ige entscheidet der 
Ausschutg fiir Forschung, Technologie und Technikfolgen- 
absch~itzung (TAB, 1994a). 
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Tabelle 5: Themen der TA-Projekte (TAB, 1997, S. 11 ff., 79 ft.) 
und des TA-Monitorings 

T A - P r o j e k t e  

- Grundwasserschutz und Wasserversorgung 
(abgeschlossen 1993) 

- Abfallvermeidung und HausmL]llentsorgung (abgeschlossen 
1993) 

- Genomanalyse (abgeschlossen 1993) 

- Biologische Sicherheit bei der Nuzung der Gentechnik 
(abgeschlossen 1993) 

- Neue Werkstoffe ( abgeschlossen 1994) 

- Multimedia. Mythen, Chancen und Herausforderungen 
(abgeschlossen 1995) 

- Auswirkungen moderner Biotechnologie auf 
Entwicklungsl~nder und Folgen for die zukOnftige 
Zusammenarbeit zwischen Industrie- und 
Entwicklungslfindern (abgeschlossen 1995) 

- M6glichkeiten und Probleme bei der Verfolgung und 
Sicherung nationaler und EG-weiter Umweltschutzziele im 
Rahmen der europAischen Normung (abgeschlossen 1996) 

- Kontroltkriterfen for die Bewertung und Entscheidung 
bez0glich neuer Technologien im R0stungsbereich 
(abgeschlossen 1996) 

- Qptionen zur Entlastung des Verkehrsnetzes und zur 
Verlagerung des Stra6enverkehrs auf umweltfreundlichere 
Verkehrstrager 

- Neue Materialien zur Energieeinsparung und zur 
Energieumwandlung 

- Umwelt und Gesundheit 

- Gentechnik, ZOchtung und Biodiversitat 

- Forschungs- und Technologiepolitik for eine nachhaltige 
Entwicklun 9 

M o n i t o r i n g  ( T A B ,  1997 ,  S.  51 ft.)  

- Nachwachsende Rohstoffe 

- Stand und Perspektiven der Katalysatoren- und 
Enzymtechnik (laufend) 

- E• fQr Techniken zur Nutzung erneuerbarer 
Energietr~ger 

- Gentherapie 

- Technikakzeptanz und Kontroversen 0ber Technik 

- Technikfolgenabsch&tzung im Bereich der Medizintechnik 

Am Ende jedes in Auftrag gegebenen TA-Vorhabens fertigt 
das TAB einen Bericht an (-+ Tabelle 5). Der Ausschuf~ ffir 
Forschung, Technologie und Technikfolgenabsch/itzung kann 
darfiber hinaus weitere Berichte anfordern. Die Berichte 
werden vom Ausschuf~ abgenommen und anschlief~end ver- 
6ffentlicht. Zus/itzlich berichtet das TAB dem Ausschutg halb- 
j~hrlich fiber die Ergebnisse parlamentsrelevanter TA-Pro- 
zesse yon Einrichtungen ausl/indischer Parlamente sowie fiber 
potentie|] parlamentsrelevante TA-Themen (TAB, 1994a). 

FOr die Berichterstattung fiber seine Arbeit bedient sich das 
TAB verschiedener Informationsmedien, die der Offentlich- 
keit auf Anfrage zug/inglich sind (TAB, 1994b, S. 4-5): 

- Der TAB-Brief erscheint zweimal jfihrlich und enth~ilt 
Kurzberichte fiber die Arbeit des TAB und TA-Aktivit/i- 
ten im In- und Ausland; er geht an alle Bundestagsabge- 
ordneten. 

- In den TAB-Arbeitsberichten werden vor allem die Ergeb- 
nisse von TA-Projekten und TA-Monitoring dokumentiert; 
sie richten sich besonders an die Mitglieder des Ausschus- 
ses ffir Forschung, Technologie und Technikfolgenab- 
schfitzung sowie die anderer Ausschfisse, die sich mit den 
jeweiligen Themen befassen. 

- In den TAB-Diskussionspapieren werden allgemeine und 
iibergreifende technologiepolitische und methodische Fra- 
gen aufgegriffen. 

Daneben bieten TAB-Workshops sowohl die M6glichkeit 
zum Austausch zwischen Parlamentariern, Wissenschaft und 
gesellschaftlichen Gruppen als auch zur Pr/isentation und 
Diskussion von Arbeitsergebnissen des TAB. 
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