
nach eine 2,3 m hohe Lârmschutzwand aufgestellt wird? Ihm verbleibt nur noch
das nackte Eigentum, das vermutlich kaum mehr einen grossen wert aufweisen
dùrfte - jedenfalls dann nicht, wenn die Flâchen nicht einmal mehr bei den Nut-
zungsziffern angerechnet werden kônnen.

Auch wenn also das bundesgerichtliche Urteil sowohl im Ergebnis als auch in
der Begrùndung ùberzeugt, so scheinen uns der vom Kanton erworbene Rechts-
titel (Dienstbarkeit) sowie auch die abschliessenden ûberlegungen des Bundes-
gerichts zur mutmasslichen Hôhe der Entschâdigung, die von der ersten Instanz
(SEK) noch festzulegen ist, zweifelhaft.
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Alexandre Flûckiger, Professor fûr Ôffentli-
ches Recht und Mitglied der Direktion des

Centre détude, de technique et dévaluation
législatives (CETEL) an der Universitât
Genf, lehrt und forscht auch auf dem Gebiet
der Legistik, die wir in der Deutschschweiz
meist Gesetzgebungs- oder Rechtsset-
zungslehre nennen. Das zu besprechende
Buch ist das Ergebnis seiner bisherigen Ar-
beiten auf diesem Gebiet. Es handelt sich
um ein "Opus Magnuiil>: nicht nur was den
Umfang betrifft (775 Seiten), sondern vor
allem bezûglich der Breite des Ansatzes
und der Intensitât der wissenschaftlichen
Durchdringung des Stoffes (als âussere An-
zeichen: 3892 Fussnoten,50 Seiten Biblio-
grafie). Die Fûlle der verarbeiteten Quellen,
Entscheidungen und Literatur ist beeindru-
ckend, ja manchmal fast ùberwâltigend.
Der Autor ist ein profunder Kenner sowohl

verschiedener Rechtsordnungen (neben der
schweizerischen insbesondere der euro-
pâischen und franzôsischen) als auch der
Rechtstheorie, Rechtssoziologie, Rechtsphi-
losophie und Rechtsgeschichte. Er kann
seine Darlegungen deshalb immer wieder
mit Rechtsvergleichungen veranschauli-
chen und Probleme in einen interdisziplinâ-
ren Zusammenhang einordnen.
Der Titel des Werkes mag auf den ersten Blick
unklar sein: Geht es darum, dass Gesetze

nur noch oder jedenfalls zu oft geândert
werden? Sollten sie im Gegenteil immer
wieder ùberprûft, angepasst und verbessert
werden? Soll gar der Gesetzgebungsprozess

als Ganzes neu gestaltet werden? Dem Vor-
wort lâsst sich entnehmen, dass der Verfas-
ser aufzeigen môchte, wie die Methoden,
Strategien und Instrumente der Gesetzge-

bung den neuesten Entwicklungen - vor
allem der Zunahme des droit sotLple (soft

lazu) - angepasst werden mùssen, damit sie

ihre Wirkungen erzielen (S. IX ff.).
Das Werk ist in sieben Kapitel gegliedert. Das

erste handelt von der Vernunft im Recht (La

loi raisonnée). Schon 1858 hat Gustaae Rous-
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scf, I{ichter und Mitglied der Académie de

Marseille, ein Werk mit dern Titel <De la ré-
daction et de la codification rationelles des

lois ou nTéthodes et formules suivant 1es-

quelles les lois doivent être rédigées et codi-
fiées" verôffentlicht (S. 3). Die Fordemng
nach Rationalitàt des Cesetzes ist also alt.

Sie kann in Widerspruch geraten zur Ent-
scheidungsfreiheit des demokratischen Ge-

setzgebers, der oft dr"rrch Emotionen beein-
flusst wird. Flùckiger kommt nach weit
ausholenden Darlegungen zur Bedeutung

der Rationalitàt in der Gesetzgebung zum
Schluss, dass die Legistik dazu beitragen
kann und muss, die Kenntnisse des Gesetz-

gebers zu verbessern, Entscheidungshilfen
bereitzustellen, Anleitungen fûr die Lôsung
sozialer Probieme zu entwickeln, die Wir-
kungen der verschiedenen Massnahmen zu
beurteilen und dafùr zu sorgen, dass die
Anordnungen des Gesetzgebers wirkungs-
voll kommuniziert werden (S. 109).

Das zrucite Kapllel trâgt den Titel "La 1oi per-
tinente>. Es geht um die Frage, was vorzu-
kehren ist, damit ein Gesetz zielfi.iltrend ist,
also das gesellschaftliche Problem iôst,
ohne ûbermâssige unerwûnschte Neben-
wirkungen zu verursachen. Als Mittel zur
Prùfung, ob ein Gesetz geeignet ist, um
seine Ziele zu erreichen, werden die Geset-

zesplanung und die Abscl-râtzung der Ge-

setzesfolgen empfohlen (S. 159 ff.). Die Be-

deutung der Ex-ante-Evaluation schâtzt
der Autor zu Recht hoch ein; er zeigt des-

halb sehr detailliert die einzelnen Phasen

dieser anspruchsvollen Untersuchung auf
(s. 181*238).

Das zentrale drittc Kapitel trâgt den Titel "La
loi stratégique>. Es hat die htstrumattc zum
Gegenstand, die der Gesetzgeber einsetzen
kann, tim seineZielezuerreichen. Zur Aus-
wahl stehen rechtsverbindliche r-rnd nicht
rechtsverbindliche Instrumente (Soft Law),

Instrumente der Kooperation zwischen
Staat und Privaten (insbesondere gesteuerte

Selbstregulierung), Instlumente zur Koor-
dination (politische Planung, Raumpla-
nung) und Instrurnente zur Umsetzung der
Rechtsnormen.

Das aicrte Kapitel ist mit "La loi efficace"
ûberschrieben. Die Wirlçatrilccit de s Gcsctzes

hângt wesentlich von der richtigen Kombi-
nation der Instrumente ab. A1s Entschei-
dungshilfe kann dem Gesetzgeber wiede-
rum eine Evaluation der Wirkungen der
verschiedenen Instrumente dienen, die fùr
die Erreichung der Ziele infrage kommen.
Dabei wird nicht verschwiegen, dass die
Prognose dieser Wirkungen schwierig ist
(S. 500 ff.). Der Gesetzgeber muss schliess-
lich aufgrund einer Interessenabwâgung -
auch unter politischen Gesichtspunkten -
ùber die einzusetzenden Instrumente ent-

scheiden.

Im ftittftett Knpitel (La loi claire) kommen
Probleme der richtigen Konrnntnilcatiort dcs

Nonninhnltes zur Sprache (,formelle Legis-
tik" im Gegensatz zur <materiellen Legis-

tik>, welche die in den Kapiteln 2-4 erôrter-
ten Probleme der Eignung von Cesetzen zur
Problemlôsung, der Wahl der Instrumente
und der Wirksamkeit umfasst). Die Ausar-
beitung der "Loi claire> beginnt mit dem
Normkonzept (S. 532 ff.). Es zeigt namentlich
die Erlassform (Verfassung/ Gesetz /Yer-
ordnung), die Dichte und Bestimmtheit der
Normen, den ôrtiichen und zeitlichen Ge1-

tungsbereich sowie die Gliederung des Er-
lasses auf, wobei dem Gesetzgeber verschie-
dene Varianten nnterbreitet werden sollen
(S. 532 ff.). Die Bedeutung des Normkon-
zepts fùr die Qualitâtssicherung des Geset-

zes kann nach meiner Ansicht gar nicht
ûberschâtzt werden. Es sollte allerdings
nicht nur Fragen der Ausgestaltung des Ge-

setzes (formelle Legistik), sondern auch
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Grundsatzentscheide bezùglich des Inhalts,
insbesondere der Wahl der Instrumente,
enthalten. Zwischen Inhalt und Form des
Gesetzes bestehen enge Zusammenhânge.
Das rnuss m.E. auch im Normkonzept zum
Ausdruck kommen, das deshalb problem_

lôsungsmôglichkeiten zu inhaitlichen und
formellen Fragen in Varianten vorschlagen
sollte. Auf diese Weise werden dem Gesetz_
geber Grundlageu fr.ir eine rationalitâtsori_
entierte Entscheidfindung zur Verfùgung
gestellt. - In einem weiteren Abschnitt des
fùnften Kapitels erôrtert Flùckiger die Be-
griffe der normativen und der sprachlichen
Klarheit. Er bescl-rreibt die in diesem Zu-
sammenhang massgebenden Kriterien der
Klarlteit wie Lesbarkeit, Kohâsion, Wider-
spruchsfreiheit und Verstândlichkeit des
Textes (S. 559 ff.). Die umstrittene Frage, ob
Gesetze fùr jedermann, fùr die Adressaten
oder nur fùr die Organe der Rechtsanwen-
dung verstândlich sein mùssen, beantwor-
tet er ûberzeugend mit dem Hinweis, dass
die Normen sich in erster Linie an die per-

sonen und Institutionen richten, die mit cler
Konkretisierung oder Vermittlung ihres In-
haltes beauftragt sind. Die Gesetzessprache
sei eine Faclsptrnclrc, doch mùsse sie so oer_
stiittdlich nls ntôgliclt sein (S. 568 f.). - Ein lân-
gerer Abschnitt ist der geschlechtsneutra-
len Formr-rlierung der Gesetze gewidmet,
ein kûrzerer der Verwendlrng der uleichten
Sprache, in der Gesetzgebung.
Das scclls/e Knpitel ist der <Loi réflexive, ge-
widtlret. Der Autor versteht darunter die
letzte Phase des Rechtssetzungsprozesses,

nâmlich die Unte rsucltwtg dcr Wirhntgen rles

G csetzas rn cl r seir rcr LIntse tztutg (,Ex-post-
Evaluation>, S. 619-642). Gepriift wird, ob
und ir-rwieweit das Gesetz in der Realitât
seine Ziele erreicht und ob es ailenfalls un-
erwtinschte Nebenwirkungen verursacht
hat. Im Zentrum steht also die .mise en

oeuvre> des Gesetzes, die ùber die Anwen_
dung oder den Vollzug im Einzelfall hin_
ausgeht und den Eriass von konkretisieren_
den Bestimmungen (vor allem Verordnun_
gen) sowie Realakte aller Art einschliesst.
Anschliessend befasst sich Flùckiger mit
der systematischen ûberprûfung der ge-
samten Gesetzgebung eines Gemeinwesens
oder von Teilen davon (5.649-.653),mit der

"Sunset Legislation>, d.h. der Befristung
von Gesetzen mit dem ZieI, :Û:ber die Wei_
tergeltung vor Ablauf der Frist aufgrund
einer Evaluation ihrer Wirkungeu zu ent,
scheiden (S. 654-660), und mit der Versuchs-
gesetzgebung (Législation expérimentale,
S. 660-673). Fitickiger ziehtbeziiglich der
Ex-post-Evah-ration eine àhnliche Biianz wie
bei der Ex,ante-Evaluation: Sie werde ztr
wenig systematisch durchgefùhrf es fehl_
ten oft die Ressourcen und/oder die Zeit.
Bei der Ex-post-Evaluation komme dazu,
dass die Politiker nicht gerne riskieren wt-ir-
den, rnit einem Misserfolg der von ihnen
beschlossenen Gesetze konfrontiert zu wer-
den (S. 675 ff.).

Im ganz kurzen siebtat Knpitcl (5. 679-681)
prâ sentiert der Verf a s ser seine S chl u s sfol g e _

rwtgen. Er stellt fest, dass die Legistik in den
letzten Jahrzehnten von den staatlichen In-
stitutionen znnehmend beachtet wird. Sie
wolle nur Informationen und Ratschlâge in
den demokratischen Prozess der Gesetzge-
bung einbringen, ciie Politik also nicht cliri-
gieren, sondern ûberzeugen. Die Legistik
mùsse ein Gegengewicht bilden zu den
emotionalen, dernagogischen oder populis,
tischen Tendenzen in der Politik. Sie sei im
Zusammenhang mit dem sich ausbreiten-
den "Soft Law, und der Internationalisie-
lung des Rechts zu iiberdenken und neu zu
positionieren. Der Beitrag der Legistik znr
Verstârkung der Rationalitât in der Gesetz-
gebung sei beschrânkt, weil andere Fakto-
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ren ebenso stark, manchmal sogar stârker

auf die Politikerinnen nnd Politiker ein-
wirkten.
Eine Gesantzuiirdigtutg des Werks von
Alexnndrc Fliicklger fâ11t nicht leicht, Die Lek-

tûre stellt relativ hohe Anforderungen an

einen Deutschschweizer, der zwar die fran-
zôsische Alltags- und Fachsprache einiger-

massen versteht, aber mit den zum Teil doch

ziemiich ungewôhnlichen Formulierungen
und dem gehobenen, eleganten Sprachstil

seine Mûhe hat. Zur Steigerung der Leser-

freundlichkeit kônnte der Text an gewissen

Stellen wohl auch etwas gestrafft werden, -
Das Buch vermittelt einen Einblick in die

franzôsische Literatur der verschiedenen

Wissenschaftsdisziplinen, von der ich bis-

her offen gestanden kaum eine Ahnung
hatte. Dagegen kenne ich Flùckiger schon

seit vielen Jahren a1s ausgesprochen origi-
nellen Denker und Schriftsteller. So prâsen-

tiert er sich auch in seinem vorliegenden
,,Opus Magnum": Es enthâlt eingehende

Auseinandersetzungen mit Grundsatzfra-
gen wie der Roile und Bedeutung der Ratio-

nalitât in der Gesetzgebung (vor allem im
ersten Kapitel) und sorgfâltige Analysen
der Prozesse zur Prùfung der Relevanz der

gesetzgeberischen Problemlôsungen, zur
Wahl der Instrumente der Gesetzgebung,

zur Evaluation der Wirkungen der Gesetze

ex ante und ex post sowie zur Kommunika-
tion des Gesetzesinhaltes in der Form von
Norrntexten. Besonders innovativ sind die

Ausfùhrungen zur Bedeutung des "Soft
Law" fùr die Legistik und der Einbezug der

Instrumente fùr die Umsetzung der Ce-

setze. Der uTraité de légistique" ist wohl als

Lehrbuch ftir Studierende eher zu umfang-
reich und zu anspruchsvoll. Den in der Pra-

xis mit Gesetzgebungsarbeiten betrauten
Personen wird das Werk viele Anregungen

bieten, Zusammenhânge aufzeigen und

wertvolle Quellen erschliessen. Sie werden
sich auch ûber die Tabellen und Diagramme

freuen, die der Erlâuterung von Begriffen,
Methoden und Verfahren der Rechtsset-

zung dienen. Nach meinem Dafùrhalten
Ieistet das Buch vor allem einen ganz we-

sentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung
der Legistik oder Gesetzgebungslehre, und
zwar nicht nur in der Schweiz, sondern
auch in Frankreich und auf europâischer
Ebene, bezieht sich Flùckiger doch sehr hâu-

fig auf die Gesetzgebung in der EU, auf
Empfehlungen der OECD und auf Entwick-
lungen in Frankreich. Wir kônnen stoiz da-

rauf sein, dass ein Schweizer Rechtswissen-

schafter eine solche Leistung erbracht hat.

Prof. em. Dr.iur.6eorg Mùller, Erlinsbach
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