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"Eine Architektur, die behinderten und betagten Menschen entgegenkommt,
verursacht in der Regel nicht Mehrkosten, wohl aber geistige
Anstrengungen. Wir sollten urs dieser Aufgabe engagiert annehmen."

Ernst Brugger, alt Bundesrat



DAS RECHT AUFEM
BEHttIDERTENGERECHTE UMWELT

Ein rechtsschdpferischer Beitrag zum schweizerischen
Sozial- und Baurecht

VOn

Hardy Landolt
cand. iur. an der Universitii,t Zinch



Allen behinderten Menschen als Zeichen

meiner herzlichen Verbundentreit



ZUM GELEIT

Die manifestartige Aussage der Arbeitvon tlardy Landolt lauter: Die Gewiihrleistung der
Integration der Behinderten - mittels entsprechender Rechtsetzung - ist ein Gradmesser
ftir die Qualitiit der Rechtsordnung. Hardy Landolt geht im ausfi.ihrlichen ERSTEN TErL
einerseits der Frage nach, inwiefern aus der Verfassung ein Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt abgeleitet werden kann - und abgeleitet werden muss,
anderseits weist er dabei auf ein hintergriindiges Defizit unserer Tnitlnn,niimlich auf das
Missverhiiltnis der Wertschiitzung von Leben gegeniiber Umsatz und EfFrzienz, oder mit
anderen Woften, auf die andauErnde Verwechslung von Lebensqualitiit mit Betrieb-
samkeit und Leistungserfolg. In den betreffenden Erdrterungen liegen wesentliche
Verdienste dieser Arbeit, die aufgnrnd von pentinlicher Betroffenheit geschrieben wurde.
Fi.ir bedeutsam halte ich zudem die Zusammenstellungen iiber Vorschriften zum behin-
dertengerechten Bauen in der jetzigen kantonalen Gesetzgebung, wie sie im ZwEITEN
Tgtl des Buches zu finden sind. Sie kOnnen bei den anstehenden Revisionen d.er
kantonalen Baugesetze wertvolle Dienste leisten und so zur Durchsetzung des
behindertengerechten Bauens beiragen.

Ziirich, den 21. April 1989

Prof. Werner Jaray



VORWORT

Vor einigen Jahren erlitt ich anl[sslich eines tragischen Schulunfalles eine hohe
Querschnittliihmung. Dieses Erlebnis bedeutete fiir mein noch junges Leben eine grosse
Zflsur, denn innerhalb von Sekundenbruchteilen wurde ich flusserlich ein anderer
Mensch, wurde gleichsam neu geboren. Von diesem Moment an begann ich, iiber das
Faktum "Behindertsein" nachzudenken. Mein Interesse an philosophischen
Fragestellungen erwachte: Ist eine Behinderung sinnvoll? Unter welchen Bed.ingungen ist
ein behindertes Irben lebenswert?
Im Verlauf des Studiums merkte ich bald, dass es ein eigentliches Recht der behinderten
Menschen gibt. Dieses Recht ist gleichbedeutend mit der Summe jener Rechtssfitze, die
das Faktum des Behindertsein unter einem bestimmten Gesichtspunkt speziell regeln.
Diese An objektiven Rechts ist - als Teil der gesamten Rechtsordnung und des
Sozialrechts im besonderen - ein guter Gradmesser fiir die Qualittit dieser Rechtsordnung.
Denn das Recht der behinderten Menschen gibt wie keine andere Rechtsmasse dariiber
Auskunft, ob eine bestimmte Rechtsordnung fiir die Menschen da ist, humanistisch
gepregt ist Das wichtigste Element innerhalb des Behindertemechts bildet dabei d.ie Frage
nach der rechtlichen Ausgestaltung der sozialen Integration der behinderten Menschen.
Diese Arbeit entstammt dem Wunsch, iiber die bauliche Integration der behinderten
Menschen, d.h. iiber ienen Teil der sozialen Integration, der mit baultchen bzw.
baurechtlichen Mitteln verwirklicht werden kann, nachzudenken. Solchermassen soll ein
wichtiger Aspekt des schweizerischen Behindertenrechts eine eingehende Erltiutemng
erfahren.
Worte des herdichsten Dankes mirhte ich all jenen aussprechen, die einen Beitrag zum
Gelingen der vorliegenden Schrift geleistet haben. Vorab sei Herrn Andreas Stamm von
der Schweizerischen Fachstelle ftir behindertengerechtes Bauen in Ziirich aufrichtig
gedankt. Denn ohne seine tatkrliftige und spontane Hilfe wihe dieses kleine Buch nicht so
schnell entstanden.

OberurnenZiirich, Ende Juni 1989

Hardy Landolt
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DAS RECHT AUF EINE
BEHINDERTENGERECHTE UMWELT

EINLEITUNG

Ein goldenes Zeitalter, das den Menschen frei von Sorgen und gliicklich leben liisst, gab
es nie und wird es nie geben. Das existentielle und unvermeidbare Leiden hiingt unrrenn-
bar mit der Existenz der Menschen zusammen. IGankheit und Unfall sind jedoch nur zwei
der unabdingbaren Lebensbegleiter der Menschheit. Angesichts dieser manchmal erwas
bitteren Tatsache ist auch klar, dass es schon seit der Existenz des Menschen behinderte
Menschen gegeben hat und auch kiinftig geben wird.
Es ist ein Grundproblem einer jeden Menschengemeinschaft - sei es, dass es sich um
einen Staag eine bestimmte Gesellschaft, eine Gnrppe, eine Familie oder auch nur eine
Zweierbenehung handelt -, wie sie sich gegeni.iber dieser existentiellen Tatsache verhd.it
und die soziale Stellung der in ihr lebenden behinderten Menschen ausgestalter. Die
Antwort darauf gtbt - betrachtet man den Staat - die staatliche Sozialpolitik und in
rechdich verbindlicher Weise das jeweilige staatliche Sozialrecht. Von entscheidender
Bedeutung in diesem dem steten gesellschaftlichen Wandel unterworfenen Prozess ist die
Frage, ob und in welchem Mass den behinderten Menschen rechtlich und faktisch
zugestanden werden soll, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Diesem Fragen-
komplex soll sich die vorliegende Darstellung widmen, und zwar wollen wir uns tiber die
gesellschaftliche Teilhabe der behinderten Menschen im allgemeinen und iiber ihre
Integration in baulicher und baurechtlicher Hinsicht im besonderen unterhalten. Damit soll
ein Aspelc des Behindertenrechts als Teil des Sozialrechtsl eine eingehende Erliiuterung
erfahren.

I Zum Begriff Sozialrecht vgl. vor allem Maurer, Sozialversichenrngsrecht I S. 46 ff. (mit zahlreichen
Literatnrhihweisen), der diesem Rechabesriff gesentiber eine laitiscfi'e Haltunc einnimriru "Der Besriff
Sozialrecht ist schillernd und unscharf' (S.-4O rlncl "bedeutet ledislich. dass eindceseuliche BestimmTns
primar-gin_qozialpolitisch-es 4el ve-dolgi'(S. 48). Der Kritik lvfadrers ist insofenibeizupflichten, als einEgenerelle Verwehdung des Begriffs Soziblrecht wenig sinnvoll isr Die gerinse Au3sacekait dieses
Rechtsbegriffs im Einzelfall lndert aber nichts daran, dass das Behindertenr&ht Teil des SSzialrechts ist,



Die nacMolgenden Ausfiihrungen beschriinken sich auf das behindertengerechte Bauen in
der Schweiz. Ich mCrchte zuniichst in einem ersten, mehr allgemeinen Teil auf den schwei-
zerischen Gesellschaftscharakter und die soziale Stellung der behinderten Menschen
eingehen, tln so im grossen den Grundstein zu legen fiir die Frage, ob es ein Recht auf
eine behindertengerechte Umwelt geben soll und ob die schweizerische Rechtsord.nung
ein solches Recht kennt Der zweite Teil, der sich konkEt mit den Normen des kantonalen
<iffentlichen Baurechts auseinandersetzt, beschiiftigt sich mit der Frage, in welchem
Masse das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt eine Realisi€rung erfahren hat.
Im ersten Teil sei also gefragu Wie sol/ gemdss schweizerischer Rechtsordnung der
behinderte Mensch in baulicherHinsicht eingeglieden werden? Im zweiten Teil lautet die
Fragestellung: Wie isr der behinderte Mensch in der schweizerischen Rechtswirklichkeit
in baulicher [finsicht eingeglieden?
Wenden wir uns nun aber vorerst den Grundfragen zu. Sie sollen uns mit den grossen
Zusammenhiingen vertaut machen. Welches ist der schweizerische Gesellschafts-
charakter und welches ist die Stellung, die die behinderten Menschen darin einnehmen?

g${X$ffiT;6$,f *ffi *6q,*}1ffif*$t1'1Ytr-i,Hr'A*"f#'"5,*qggggt;113;;ia;-d;;iiii,aileii.-aK5;iiffi;rifiiiT:l,it'fo"'*"Hji$L"n, genere, ars Schurzrecht mitkompensarorischer Funkdon umsctreiU$ .- --'



ERSTER TEIL
Der schweizerische Gesenschaftscharakter9 die soziale Stenlmg der behinderten Menschen

md das Recht aufeine behindertengerechte Umwelt

1. Kapitet Der schweizerische Gesellschaftscharakter und die soziale Stellung
der behinderten Menschen

$ 1: Der Gesellschafucharakter im allgemeinen

Jede Gesellschaft muss sich mit der Tatsache, dass nicht wenige ihrer Mitglieder
behindert sind, auseinandersetzen. Das Wie und des Mass dieser Auseinandersetzung
richten sich nach dem jeweiligen Gesellschaftscharakter, also nach der in einer
Gesellschaft vorherrschenden Werworstellung. Da solchermassen die Integration der
behinderten Gesellschaftsmitglieder und damit auch die Integration in baulicher und
baurechtlicher Hinsicht letztlich vom Gesellschaftscharakter abhiingen, hat eine jede
Darstellung, die sich in irgendeiner Art und Weise mit der Eingliedenrngsproblematik der
behinderten Menschen befasst, von diesem sozialpsychologischen Schliisselbegriff
auszugehen.

L Der Begriffund die Funlrion des Gesellschaftscharakrers

unter Gesellschaftscharakter versteht der Sozialpsychologe ERICH FROMM

"den Kern der Charakterstnrktur, den die meisten Mitglieder einer Kultur gemeinsam
haben im Gegens-au zum individuellen Charakter, in dem sich die der gleiclen Kulrqr
angehdrenden Menschen voneinander unterscheiden. Der Begriff jGesellschafts-
charakter< ist nicht statisch zu verstehen, so als ob er die Gesaittsumme der bei der
Mehrheit der Menschen in einer bestimmten Kultur anzutreffenden Charakterziige
darstellte. Er wird nur richtig verstanden, wenn er hinsichtlich seiner Funhion verstandEn
wird, um die es uns im folgenden gehen soll. [...] Jede Gesellschaft weist eine bestimmte
Stnrktur und Funktionsweise auf,-die durch eine Anzahl objektiver Gegebenheiten be-
dingt sind. Zu diesen Gegebenheiten gehdren die Produkti6nsmethodei, die ihrerseitsvon den vorhandenen Rohstoffen, von den Industrietechniken, dem Klima, der
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IL Die Idealqpen des Gesellschaftscharakters

Die Funktion des Gesellschaftscharakters besteht ganz allgemein darin, die menschliche
Energie in einer gegebenen Gesellschaft so zu fonnen und zu lenken, dass diese
Gesellschaft weiter funktionieren kann. Eine solche Kanalisierung der menschlichen
Energie zum Zwecke der Erhalnrng einer bestimmten Gesellschaft fiihrt notwendigerweise
zu einer dieser Zwecksetzung adiiquaten Wertordnung. Dergestalt wird der
Gesellschaftscharakter zum Medium, zum Bindegted zwischen der sozio-6konomischen
Struktur und der Wertordnung einer Gesellschafd. Da Wertordnung und Rechtsordnung
nahrrgem?iss in einem gegenseitigen Bedingungsverhiiltnis stehen, ist der Gesellschafts-
charakter ebenfalls eine entscheidende Deterrrinante fiir die Art der Ausgestalnrng und
damit auch fiir die Qualitiit der Rechtsordnung.

4



Ben6tigt eine besnmmte Gesellschaft aufgnrnd ihrer Stnrkturen ein grosses Mass der
Energien oder bestimmte Fiihigkeiten ihrer Mitglieders, um aufrechterhalten werden zu
k6nnen, dann wird die Hingabe des bendtigen Energiepotentials druch die Mitglieder
einer solchen Gesellschaft oder die F0rderung der spezifischen Fiihigkeiten alm hdchsten
Wert, zur obersten Tugend- Bedarf sie jedoch eines kleineren Masses an Energie, so wird
sich dies in d€r gesellschaftlichen Wertordnung und der Stellung des einzelnen Menschen,
die er in ihr einnimmt, entsprechend ausdriicken. Nicht nr:r prfigt die sozio-okonomische
Struktur die Wertordnung. Umgekehrtkann auch die Wertordnung Einfluss austiben auf
die sozio-tikonomische Stnrknrr und Veriindenrngen her6eifiihren, niimlich dann, wenn
die Diskrepanz zwischen der sozio-Okonomischen und der aufgnrnd der herrschenden
Wertordnung als gesollt gedachten Realitiit allzu gross ist
Aus diesem krozess des Mehr-oder-weniger-Angewiesenseins resultieren zwei Idealtypen
des Gesellschaftscharakters. Wenn eine Gesellschaft es sich angesichts ihrer Stnrkturen
erlauben kann, einem Menschen mehr Ungebundenheit zu gewiihren, dann akzeptiert sie
ihn bedingungslos und wird ihre Werteskals aof dem Prinzip der Bedingungslosigkeit
basieren: Es wird einem jeden Menschen, weil er ein menschliches Lebewesen ist,
Respekt zuteil seitens der Gesellschaft; er muss nicht lriiftig, geschickt, intelligent oder
sonstwie sein, um Anerkennung zu erhalten - sondern die alleinige Tatsache seines
Menschseins vermittelt ihm Respekt und Achtung. Wenn eine Gesellschaft jedoch in
grossem Masse auf menschliche Energien oder besondere Fiihigkeiten angewiesen ist,
prAgt dieses gesellschaftliche Bediirfnis auch die gesellschaftliche Wertordnung und darrrit
den Gesellschaftscharakter. Eine solche gesellschaftliche Werteskala griindet auf dem
Prinzip der Bedingtheit Es wird dem Menschen nicht Respekt zuteil, weil er Mensch ist,
sondern weil er iiber jenes Energiepotential, das die Gesellschaft von ihm benotigt, oder
iiber jene Fdhigkeiten verfiigt, die ftir die Aufrechterhalnrng der gesellschafrlichen
Stnrkturen norwendig sind. Der erste Idealtyp des Gesellschaftscharakters will ich mit
bedingungslosem Gesellschaftscharakter benennen, weil in ihm das Prinzip der
Bedingungslosigkeit immanent ist. Die zweite idealtypische Form bezeichne ich
dementsprechend mit bedingtem Gesellschaftscharakter, weil dieserForm das Prinzip der
Bedingtheit inhiirent ist. Welchem Idealtypus muss nun aber der schweizerische
Gesellschaftscharakter grundsiitzlich zugeordnet werden? Und welches ist die soziale
Stellung der behinderten Menschen?

l-Ygt. zu deqe-m gesellschaftlichen Eediirfnis Fromm, Fn 9 in GA VItr S. 59: Eine Gesellschafr vonInriqggrn wird belspielsweise einen Gesellschafts-Chdrakrcr hervorbringen, in dem assresGvE friedagefOrdert, mitlei{volle und liebendg Srebungen hingegen verdrllnnn werteri. In einer HeOfenilen-iuf
&emernsamer- Arbeit beruhenden Gesellschaft ist das Gegenreil iler Fall. Oden In der btireJrtiihen
Gesellschaft des neurzehnten Jahrhunderts wurden die auf List und Geldausseben serichteten Sfiabun;;;
y_erdrengg w{hrend die analhortenden Tendenzen, die zu Verbrauchseinschffntun?una Ltst am S;affii
f.iihren, ermutigt wurden. Hgqdert Jahre qpttter enspricht es dem Gesellschafa-Charikter, zu senieGfiGatlre nortenden, loausengen Nelgungen als den Fonlerungen und Tabus der Gesellschaft nichiangemessen
zu verdr6ngen."



$ 2: Der schweizerische Gesellschaftscharakter und die soziale Stellung
der behinderten Menschen im besonderen

I. Der kapitalistisch-bi.irgeriiche Gesellschaftscharakter als Grundlage

Es darf davon ausgegangen werden, dass die Werworstellungen der gegenwlirtigen
westlichen industrialisierten Welt, der auch die Schweiz zugerechnet werden muss, auf
einem kapitalistisch-biirgerlichen Fundament fussen.
Wenn man nach den wiedenrm idealtypischen Hauptcharakterziigen eines kapitalistisch-
bi.irgerlichen Gesellschaftscharakters fragt, lautet die Antwort, dass sich der kapi-
talistische "Geist" auszeichnet durch "die Einschriinkung des Genusses als Selbstzweck
(speziell der Sexualitiit), den R0ckzug von der Liebe und die Ersetzung dieser Positionen
durch die lustvolle Rolle des Sparens, Sammelns, Besitzens als Selbstzweck, der
Pflichterfiillung als obersten Wertes, derrationalen'Ordentlichkeit' und der mitleidslosen
Beziehungslosigkeit zum Mitnenschen"6.
Diese Skizze charakterisiert nur die eine, negative Seite des Kapitalismus, und nur diese
ist vorliegend von Interesse. Dennoch sei hier kurz auch auf die positive Seite des
Kapitalismus hingewiesen. Der Kapitalismus der Neuzeit hat ein Janusgesicht. Zum einen
ist er ein wahrer und treuer Diener der Humanitat, denn er hat - ersbnals in der Geschichte
- zur M6glichkeit einer optimalen Befriedigung der materiellen Grundbedtirfnisse aller
Menschen gefiihn. Nur dem Kapitalismus verdanken wir Menschen den fiir uns so
angenehmen hohen Lebensstandard, der manche Beschwerlichkeit friiherer Tage
erleichtert oder gar iiberfliissig gemacht hat. Voraussetzung fiir die Emrngenschaften des
Kapitalismus ist und war aber eine maximale Mobilisierung des menschlichen
Arbeitspotentials; wer Kapitalismus sagt, der fordert notwend.igerweise eine im prinzip
uneingeschriinkte Pflicht zu einer geldwerten Arbeitsleistung. Denn nur durch ein
nimmermiides Arbeiten, Sparen und Investieren kann und konnte ein derart hoher
Lebensstandard erreicht werden. Damit aber - und das ist die bereits geschilderte negative
Seite - bestimmt sich der gesellschaftliche Wert des Menschen in einer jeden
kapitalistischen Gesellschaft durch seine geldwerte Leistungsf?ihigkeit. Dies fiihrt zu einer
habenorientierten Aussage folgender Art:

"Nur derjenige Mensch, der durch Arbeit Geld verdienen kann,
ist ein gesellschaftliches Etwas. "

Das Wesen der Habenorientierung besteht solchermassen in einer Fremdbestimmung des
menschlichen Selbst, d.h. das soziale Ansehen des Menschen bestimmt sich nicht nach
seinem Menschsein an und fi.ir sich, sondern nach einem ausserhalb von ihm liegenden

6
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Enras. In einerkapitalistisch bedingten Gesellschaft stellt die Betiitigung einer geldwerten
Leisnrngsfiihigkeit dieses Envas dar. Da sich die Betiitigung einer geldwerten Leistungs-
fiihigkeit regelm,issig in Besiu niederschlEgt, wird auch die Grosse des Besitzes mittelbar
zu einer wesentlichen Determinante fiir das Mass der gesellschaftlichen Werthaftigkeit
eines Menschen:

"Man ist ntrr dann ein gesellschaftliches Et'was, wenn man etwas hat."

Festzuhalten ist, doss die Objekte dieses Habens nicht zwingend nurmaterieller Art (enva
Geld und Sachen) sein mtssen, sondern auch ein immeterielles Haben ist mdglich. Denn
man kann, weil die Habenorientienrng eine Charakterorientienrng darstellt und so eine
innere Angelegenheit ist, k6rperliche gleichermassen wie nichtk6rperliche Dinge haben.
Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist es deshalb durchaus m6,glich, neben Geld oder
Sachen auch Schdnheit, Sex, Macht, Kinder, einen Gott oder Wissen zu haben. Fiir die
Habenorientienrng wesentlich ist nicht die materielle Beschaffenheit des Objeka, welches
man hat, sondern nur die psychische Abhiingigkeit von diesem.
Mit dem Kapitalismus einher geht dartrm klarenneise ein bedingter Gesellschafts-
charakter. In einem solchen kapitalistischen System der Bedingtheit muss sich der
einzelne Mensch Liebe, Lob und Anerkennung verdienen durch Pflichterfiillung, wobei
diese Pflicht vor allem dr:rch die Betiitigung einer geldwerten Leistungsfiihigkeit erfiillt
wird bzw. erfiillt werden muss. Der Mensch gilt nicht durch das, was er ist, sondern
durch das, was er leistet:

"Das Leben in der F.gUq n{mlich, das dem Leben in der Schule vorangeht, ist ein
qgrstinliches-Verhiiltnis, ein Verhiiltnis der Empfind*g, der Liebe, des-natiirlichen
Glaubens und Zutrauens; es ist nicht das Band einbr Sachi sondern das natiirliche Band
des Bluts; das Kind gilt hier darum, weil es das Kind isg es erftihrt ohne Verdienst die
Ijebe seiner Eltern, so wie es ihren Zorn, ohne ein Recht dagegen zu haben, zu ertragen
hat -^Dagegen in de\Welt gilt der Mensch durch des, was eilelstet; er hat denWen iur,
insofern,er ihnverdient. Es wird ihmwgni-g aus Liebe und un der Liebe willen; hter gitt
die Sache, nicht die Empfindung uryd [ie besondere Person [Hervorhebung duich
Verfa_sserl. Di9 Welt macht ein von dem Subjektiven unabhiingiges Gemeinwesen aus;
der Mensch gtlt darin nach den Geschicklichlieiten und der grauchUa*eit fiir eine ihrer
lPhiiren,.je mehr er sich der Blsonderheit abgetan und zum Sinne eines allgemeinen
Seins und tlandelns gebildet hat"7.

A. Derbehinderte Mensch als mindenrertiges Subjekt

Wer in einer kapitalistisch-leistungsorientierten Gesellschaft aufgnrnd seiner nicht
vorhandenen oder mangelhaften motorischen und/oder intellektuellen Fiihigkeiten nicht
imstande ist, das geforderte Leistungssoll zu erreichen, wird zwangsl[ufig als eine Arr

7GハVFo Hegel,Nhberger und Hcidelberger Schriften,zit bei Scho●IS.69.



Untermensch betrachtet, denn er erfiillt seine gesellschaftlichen pflichten nicht oder nr:r
ungentigend- In den Augen der anderen ist ein solcher Mensch ein Versager, ein asoziales
Individuum, das die "Gesetze" der Gemeinschaft missachtet; sein Plau ist an der Basis
der Gesellschafapyramide.
Da mit dem Prinzip des Leistensollens als Pflichterfiillung wie gezeigt eine Haben-
orientienrng ansammenhiingt und die behinderten Menschen regelmrssig nicht iiber um-
fangreiche Besitztiimer verfiigen, muss ihre durch die mangelhafte geldwerte Leistungs-
f?ihigkeit grundsetdich bedingte gesellschaftliche Minderwertigkeit solchermassen eine
wesentliche Akzentuienrng erfahren. Der kapitalistisch-biirgerliche Gesellschafucharakter
zeichnet sich somit aus durch einen idealtypisch zu verstehenden behindertenfeindlichen
Charakterzug, der die behinderten Menschen als minderwertige Subjekte betrachtet, weil
sie zum einen zur Pflichterfiillung unfdhig sind und zum andern oft iiber keinen
nennenswerten Besitz verfiigen.

B. Der behinderte Mensch als Objekt sadistischer Entladungen

Die absolute Pflichtorientierung fiihn beim Einzelnen generell zu einer starken Aus-
pragung eines autoritiiren Pflichtgeftihls und begiinstigt so d.ie Herausbildung autoritiir-
masochistischer charakterzi.ige8. Die der masochistischen Neigung immanenten sadisti-
schen Impulse werden oft durch eine bewusst oder unbewusst verletzende Behandlung
der als minderwertig empfundenen Gesellschaftssubjekte befriedigt. Da in einer
pflichtorientierten Gesellschaft kapitalistischer Prligung neben den Frauen, Kindern und
Alten auch die Behinderten als minderwertig eingestuft werden, sind sie heufig Objektefiir sadistische Entladungen. Angesichts dessen zeichnet sich der kapitalistisch-
biirgerliche Gesellschaftscharakter ferner aus dtuch den wiederum idealtypisch zu be-
greifenden behindertenfeindlichen Charakterzug, der die behinderten Menschen zu
Objekten sadistischer Befriedigung macht.

tr. Die Weiterennvicklung des kapitetistisch-biirgerlichen Gesellschaftscharakters
im 20. Jahrhunden

Der Gesellschaftscharakter des 19. Jatutrunderts knm mit seinem "sozialmodell des freien
Spiels der individuellen Kr?ifte" dem eben idealtlpisch skizzierten kapitalistisch-btirger-
lichen Gesellschaftscharakter sehr nahe9. Ausser der sozialen Stellung der behinderten
Menschen im klassischen Liberalismus liisst besonders die im 19. Jahrhundert allgegen-
wiirtige ausbeuterische Kinderarbeit klarerweise einen tiberaus bedingten Gesellschafts-

:選 W喚 彙 1鈍
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charakter erkennen: Die Menschen, insbesondere die Kinder, wurden nicht als Menschen
bedingungslos anerkannt, sondern nur wegen ihrer geldwerten Leistungsftihigkeit. Der
zeitgendssische Philosoph und Theologe BERNIIARD BECKER dussert sich iiber die
Kinderarbeit, wie sie derim 19. Jahrhundert stark industrialisierte Kanton Glanrs gekannt
haq folgendermassen:

]F dpn Spinnereien miissen die Kinder meistens von morgens 5 Uhr bis abends 7 1/2
Uhr thetig sein. Diese Arbeit ist schuld, dass die Kinder niclits werden. Haben sie, wie es
in vielen Orten der Fall ist, noch einen weiten Weg bis zur Spinnerei, so miissen sie um 4
Uhr morgens aus dem Schlaf genornmen werden, aus dem Schlaf, der ftir die Kinder in
tetfhglg lyl"ss9 geradezu unenthhrlich ist. Das ist ein Zustand, gegen den man sich mit
aller Macht erheben sollte. Man empfft sich im politischen l-eb€n gegen mancherlei, wo
nicht halb so viel Ursache vorhanden w[re, und gegen diesen erbiirmlichen Zustand wagt
niemand ein Wort €inzulegen" 10.

Die mahnenden V/orte Beckers wurden geh6rt Mit grosser Mehrheit natrm die Glarner
Landsgemeinde 1864 ein Gesetz iiber die Fabrikpolizei an. gg 2 und 3 dieses Gesetzes
statuierten ein zu damaliger Zeit forschrittliches Verbot der Kinderarbeit:

"$ 2. Alltagsschulpflichtige Kinder diirfen in keiner Fabrik zur Arbeit verwendet
werden."

"$ 3. Repetierschulpflichtige Kinder diirfen an den wdchentlichen Repetierschultagen
weder vor noch wiihrend der Unterrichtsstunden in den Fabrriken beschiiftigt werden."

Offenkmdig ist der heutige Gesellschafacharakter der westlichen Welt nicht mit dem des

19. Iahrhunderts identisch. Die Idee und die allmiihliche Realisienrng der Sozial-
staatlichkelgll, die Emanzipation der Fraul2, die zunehmende Demokratisierung, die
Revolution der Kinder und Jugendlichror3, die Liberalisierung der Sexuafitetl4, das

Problem der Umwelwerschmutarngls und nicht anleta die altmiihliche Emanzipation der
Behindenen seit dem Zweiten Weltkrieg haben zu einer wesentlichen Relativierung der
ehemals starken, in den Bahnen der klassisch-liberalen Bedingtheit sich bewegenden
Denlsweisen beigetragen. Doch all diese begrtissenswerten Trends kdnnen nicht dariiber
hinwegt6uschen, dass der Gesellschaftscharaher der industrialisierten, westlichen
Gesellschaften - und damit auch der der Schweiz - im Kern der Maxime der
kapialistischen Bedingtheit tneu geblieben ist.

l9 ge"k"t"ir bei Davae, S. 208.
ll Vgt. dazu Tshudi, S. t2 ff. mit weiteren Uteraorangaben.
"YgL dazu ArL 4 Abs. 2 BV und Boschaft des Bundesrates ilber die Volksinitiative "Gleiche Rechte fiir
lvlann und Frau" vom 14. November 1979, in: BBI 1980I69 ff. sowie G. Miiller in BV-Kommenrar N
133 ff. zuArt4.
13 Sticht"ort die 60er und 8OerUnruhen.
14- Srictt*orte; Absc-haf[ung--der kantonalen Konkubinatsstraftatbesunde, Liberalisierung des
Schwangerschaftsunterbnrches, Liberalisierungsbemiihnngen im Jugendsexualstrafrectrt, Abschaffuirg des
WerbevErbotes fiir Kondome.
-15 -stichorotte: Wasser.rerschmutzung, radioaktive Verschmutzung, Baumsterben, Abfallentsorgung,
Lufwerschmueung.



Der westliche Gesellschaftscharakter ist daher auch vOn einer grundsatzlichen

Bchindertenfeindlichkeit gepragt.Diese Bchindertenfeindlichkeit ist jedoch von der

kapitalisd“ h－biirgalichen in einem entscheidenden】 詢山t verschieden.Der kapitalistisch―

biirgerliche Gesellschaftscharakter ist den bchinderten Menschen b`″

“

sr feind五 ch
gesEnt Die bewusste Bchindertenfeindlichkeit aussert sich entweder in einem Nichtstun

oda in einer aktiven Verfol即 g und Vemichlmgo An ersteres e― em beispidsweise die

sogenannten soziald―inistischen ACassungen oder Iヒ 五destinatiOnsleLn calvinischer

Pragung;letzteres begegnet einem etwa in exttemer Weise im nationalsozialistischen

Gedankengut und dem Postulat der Vemichtung lebensunwerten Lεbenso E)ie von der

Woge der]Bedingungslosigkeit getagenen lEntwicklungen des 20。 Jahrhunderts haben

dazu beigetagen,dass sich die bewusste Bchindertenfeindlichkeit der jungeren wie

狙teren Vergangenheitin eine“ ′力″
“
ssた gewandelt hat Worin zeigt sich aber diese un―

bewusste Bchindmnfeindlichkeit?

Der kapitalisische Gesenschaftscharakter ist den behindetten Menschen deshalb negativ

gesinnt,wen diese der geldwerten Leistungsverpflichtung nicht Oder nur ungentigend

nachkommen kёnneno Ein derartiger Gesellschaftscharakter ist geneigt, Arbeitsun―

錫higkeit synonttm fiir Bchindertsein zu verwenden－ 滅7′ Bθ″derra wird s01che― ssen
z“″1/″ソαlide″.E)iese Sicht liegt auch denl Schweセ e五schen hvalidenversicherungsgesetz

Zugrunde,wenn Art.4 Abs.1 lautet:

蝋鮮提職 群劇継鐵職神酬
Diese Ve..uengung vOn Bchindetein  Шld Erwerbsuェ 載higkeit muss deshalb bededich
stlmmen,weil die so verstandene hvaliditat pnnzlplen zur AnspmchsvOraussemng fiir

s'n,diche Lcistungen gemacht wird.Und es istin der Tat nicht einzuschen,weshalb nur

jenen behindenen Menschen staadiche Hilfe zuten werden s。
11,die erwerbsun,揃 g sind.

Denn auch ein erwerbs屁 世五ger bchindener Mensch kann auf staadiche Unterstiitzung

angewiesen sein。 (3erade bei diesem Gesetzeswerk lasst sich femer ein weiterer

kapitalistischer(3rundzug erkennen,denn die von ihln vOrgesehenen Eingliederungs―

massnahmen stehen vOrrangig nlr im Dienst einer wrtschafdichen,bemttichen Ein－

gliederungo wer s01chemassen eine nur bemniche Eingliederung ansttebt und eine

dartiber hinausgehende umfassende Einghederung der bchinderten Menschen nicht als

Selbstzweck versteht verkennt das wahre wesen einer umfassenden Eingliedemng und

muss sich den Vorwtt gefallen lassen, sein Verstandnis von Eingliedemng sei

kapitalistischer Na肛 。

E)ic ttndsaLζ liche PflichtOrientierung und《五e ЯЯmit zusnmrnenhangende behinderten－

feindliche Gesinnung ttussem sich etwa weiter darin,dass jenen behinderten Menschen,
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dic es trotz ihres Handicaps geschafft haben, die Pflicht zu geldwerter Leistung zu
erfiillen, iibermiissige, durch nichts zu rechfertigende Anerkennung zuteil wird. Die
Redeweise: "'Was fia eine Leistung!" ist symptomatisch fiir diesen Mechanismus und
offenbart, dass derLeistung wie einem Gduenbild gehuldigt wird Verehnrng wird einem
behinderten Menschen solchermassen nicht um seiner selbst, sondern vorab um seiner
Leisnrngsf?ihigkeit willen zuteil. Als Beispiel fiir eine solche Haltung sei an den
frenetischen Applaus erinnert, mit dem an der Oskaryerleihung 1988 eine junge gehdrlose
Schauspielerin empfangen wurde. Bemerkenswert war nun nicht der Applaus an sich,
sondern die Tatsache, dass jede andere junge und nichtbehinderte Schauspielerin mit
gleichen oder iihnlichen Filmerfahnrngen nicht in gleicherWeise bejubelt wurde. Auch ich
muss dann und wann die Erfahnrng machen, dass mich gewisse Personen erst dann als
gleichwertig betrachten, wenn sie von meinem Jurastudium Kenntnis erhalten. Nur mit
diesem Leistungsausweis bin ich als behinderter Mensch in ihren Augen ein
gesellschaftliches Etwas - und das schmera mich frir all die vielen behinderten Menschen,
denen es nicht verg6nnt isE das von ihnen zu unrecht erwartete Leistungssoll zu erfiillen.
Die soziale Stellung der behinderten Menschen ist in Staaten wie den USA, die im 20.
Jahrhundert Krieg geftihn haben, spiirbar besser. Dies zeigt sich vor allem in der
baulichen Integration. Der Gnrnd frir diese Tatsache ist meines Erachtens nicht der, dass

die anderen Staaten, darunter die Schweiz, stflrker an dem Prinzip der Bedingtheit
orientiert wdren. Diese Dishepanz liisst sich einleuchtend nur dadurch erkldren, dass ein
grosser Teil der behinderten Menschen jener vom Krieg nicht verschont gebliebenen
Liinder gerade bei Erftillung ihrer obersten Pflicht, n6mlich der Verteidigung des
gesellschaftlichen Systems, eine bleibende Schiidigung erlin. Den verletaen Kriegs-
heimkehrern wurde konsequenterweise mehr Freiheit zugestanden, eine Freiheit, die sie
sich mit ihrem eigenen Blut redlich verdient hatten und ihnen nur allein deshalb gew?ihrt

wurde, weil sie als heldenhafte Verteidiger des Vaterlandes erfolgreich waren. Es ist
angesichts dessen auch nicht erstaunlich, dass das erste Rehabilitationszentnrm ftir
Qgerschningetihmte gegen Ende des ZweitenWeltlrieges zwarnicht in den USA, aber so

doch in England, einer wie die USA damal5 kriegfiihrenden Nation, eroffrret wurdel5.
Die unbewusste Behindertenfeindlichkeit manifestiert sich ferner in einer mannigfaltigen
Ungleichbehandlung. Ausgezeichnetes Beispiel dafiir ist der Streik der gehdrlosen
Studenten der Gaullaudet-Universiteq der einzigen Gehorlosenunivenitiit in den USA.Im
Merz 1988 wurden das Universitiitspriisidium und das Aufsichtsratsprflsidium zwei
hdrenden Frauen tibertragen, die sich mit der Gebiirdensprache im Zeitpunlc ihrer Watrl
nicht verstlindigen konnten. Dies veranlasste die 2300 Studenten zu einem Streik; sie
verlangten den Riicluir der beiden gewiihlten Frauen. Da dieser Forderung zuniichst kein
Gehdr geschenkt wurde, besetzten einige der behinderten Studenten das UniverSitiits-

t6 Vgt dazu kndolt, Schicksal der Querschnicgelithmten S. n f.



gelhde.Die Un市 ersiぬtsbehtten－ und das ist der wichige Punkt－ verzichtetenjedOch
"in karitativer Milde"17 aufeine pOlizeiliche Wegschaffung der Besetzer.Dieses Vorgehen

zwmgt zur Folgerung,dass fiir die Universitttsbehё rden eine pouzeiliche Fuumung dann

ausser DiskussiOn gestanden wれ ,wenn es sich bei den Besetzem nichtllm GehOdose

gehandelt hな te.Dies ist in der Tat ein ausserst inkonsequenter,vOm Standputt der

C}leichheit her nicht zu unterstitzender Gedankengango Denn er Offenbart eine

Einstuung,die die behinderten ntht宙 e die nichtbehinderten Menschen ttη pdm Dem
Einwand,die Schulbeh“ en httten ja den geh敬 10sen Studenten em posseres Mass an

Zurtickhalang gezeiュ iSt entgegenzuhalten,dass die Tatsache des Bel血 ldeteins ttr die
Frage,wie宙 d Respekt einem Menschen gebi血 軋 nicht entscheidend sein tt Denn
nlcht das Fa― des Bchindertsems,sOndenl anen das鰤 In des Menschsems sonte
Massstab負ヒdie zwischenmenschliche Achtulg Шld Rticksichm油□c sein.

h Seoul fanden 1988 die olppischen Spiele der Nichtbehinderten statto Dieser sp田
五che

Grossanlass hat einmal mehr idar gezeigt,dass unsere Zeit der sp亜
chen Lcistung,die

sich in dpttischen Ш d anmit gddwerten Medaillen Oder Diplomen niederschl犯
ちwie

einem Gott huldigt Die fantastischen Lcistmgen und Weltkorde d∝
vergangenen Spiele

der Nichtbehindetn― den aufExmseiten der Zeitungen fein ttuberlich au亀
面山■md

analysiert,in Spezialsendungen des F∝ nschens zu allen Tages－ md Nachtzeiten mehfach
gezeigt und mit bewundemden WOrten kOm:nentiert.Angesichts dieser''Leistungs－

geilheit" hatte man eigentlich davon ausgehen dtirfen und miissen, dass den

"Paralympics",der Olttpiade der Bchindenen,die ktt nach den We融
如 pfen der

Nichtbehinderten ebenfans h seoul stattfand,ein gleiches,werm nicht gar『
osseres

MaSs an Aufmerksamkeit zukOmmen wurde;dies deshalb,weil die Bchinderten der

Schweiz,wie sich herausstente,insges,mt 35 und  Яnmit weit mehr olympische Medatnen

als ihre nichtbehinderten Konegen e_gen kOnnten.Doch dic Medien kehmn noch

W姉 d den,,Paralppics''zum"noム .ualen"′ragesgeschehen z耐cko Nur hie und da
wurde mit wenigen Zeilen auf einer der letzten Seiten des SpOrtteils Oder mit b10ssen

Worten in den sportsendungen des Femschens gemeldet,dass dic Bchinderten der

Nation Medaiuen an den''Paralympics'・ gewonnen hatten.E)ieses Verhalten macht
deudich,dass die behinderten LeistungsspOrtler im Gegensatz zu den nichtbehindmen,

obwohi sie gleiches tun－ eben 01ympische MeHЯ lllen ge_nen_,nicht der"stOlz der

Nadon"sindo Es darf deshalb auch nicht erstaunen,wenn eine nichtbehindme Sporderin,

die weit weniger ol卿 pische Medainen als ihn〕 behindetn Kollegen gewOnnen hat zur
Sportlerin des Jtts gewiせ nt uぇ

“

i
Gewisse Verhaltensweisen Nichtbchinderter behinderten Menschen gegeniber,indem

diese gund10s geduzt werden oder nШ 「mit der BegleitpersOn● ber Kaufwiinsche des
ebenfalls anwesenden Rousmhlfahrers gesprochen wird, sind deutliche,wenn auch
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unbewusste Tnichen einer inneren Halnrng, die den behinderten Menschen nicht mit dem
gleichen Mass an Anerkennung wie den nichtbehinderten begegnet. Ubemrassiges, von
schlichter Neugierde motiviertes, beharrliches Anstarren, scheinheilige Freundlichkeit
oder das nicht zu iiberhdrende Betonen des noch "Intakt"-Gebliebenen sind weitere
Beispiele fiir eine leistungsorientierte, den behinderten Menschen nicht bedingungslos
akzeptierenden Einstellung. Der Gerechtigkeit halber muss natiirlich festgestellt werden,
dass die Ursachen zu den eben geschilderten Verhaltensweisen neben einer Behin-
dertenfeindlichkeit oft auch in Unwissenheit oder einem falsch ausgedriickten Mitgefiihl
bestehen kdnnen. Unwissenheit und Mitleid sind jedoch nicht die entscheidenden
Ursachen fiir den behindertenfeindlichen Gesellschaftscharakter der westlichen,
industrialisierten Welq sondern entschuldigen, wenn i,iberhaupt, nur das Fehlverhalten
einzelner Personen.

Diese eben kurz skizzierte, unbewusste Behindertenfeindlichkeit wirft ihren Schatten
voraus, denn sie llsst erahnen, dass die humanistische Idee einer "umfassenden
Rehabilitation" eines Ludwig Guttrnann und anderer (noch) nicht restlos rcalisiert sein

kann. Und umso gr6sser muss das Interesse sein zu erfahren, wo die Schweiz
diesbeziiglich steht und ob hinsichtlich der baulichen Integration noch Realisierungs-
defrzite bestehen. Ja, gewiihrt denn das schweizerische Sozialrecht ein Recht auf eine

behindenengerechte Umwelt? Wenn ja, wie ist die Struktur dieses Rechtes? Wenn nein,

muss ein solches Recht eingefiihrt werden? Soll es [berhaupt ein solches Recht geben?

Beginnen wir am Anfang und damit mit der letzten Frage. Soll es also ein Recht auf eine

behindertengerechte Umwelt geben? Diese Frage nach dem ethischen Sollen ist eine Frage

der von Mensch zu Mensch mehr oder minder verschiedenen Weltanschauung, ist eine
Frage der Religion, wenn Religion als System des Denkens, Ftihlens und Wollens
definiert wird. Ich kann deshalb auf diese Frage nur meine persdnliche Antwort geben.

Diese meine Antrrort ist Teil einer nichttheistisch-radikalhumanistischen Religionl8.

:摯
L磁 u■an“L雛m tt Lidens voralLm§ Ю IЦ 耐 Men“趾 詭 hmdtvOraum§ lⅡ Шd
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2. Kapitel Das Recht auf eine behindertengerechte umwelt
als ethisches und rechtliches Sollen

§3:Die humanisdsche Freiheit

Radikaler Humanismus bedeutet,dass der Mensch Oberster Selbstzweck und sO im

w山
“

n Sime des WOrtes das Mass aner Dingeお to Das WOhl einesjeden Menschen md
damit die Hnmanittt schlechthin sind mdt des"kttegOrischen lmperadvs"19.wenn aber

in einem s01chen System dem einzehen Menschen eine derart zentrale Bedeutung

beigemessen wird, dann mussen f。 lgerichtig auch seine Grundbediirfnissc in den

Mittelpunktjeghcher tberlegungen geriickt werden;auch sie sind das Mass aner Dinge.

Als lnenschliche Gmndbediirfnisse sind etwa zu nennen:das Bediirfnis nach materiener

Sicherheit das]Bediirfnis nach cesundheit,das Bediirfnis nach Liebe,das Bedilrfnis

nach geistiger Enfaltung md das Bedtirfnis nach Tetthabe nm gesenschafdichen Leben。

h einer WertOrdnung,in der der Mensch mit seinen cmndbedurfnissen den abs01uten

Ausgangsp画面 bildet muss konsequenterweise die Betiedittg dieser Bediirfnisse zum

obersten(3ebot werden.

Die mensch五 che Bedurfnisbefriedigung stellt das ziel der humanistischen Freiheit歯
,

denn eln Mensch ist im humanlstlschen Sinne nur dann frei,wenn seine Grundbe－

diinisse eine hinreichende Belhedigung erfahn.Dic humanisdsche Freiheit weist einen

zЧaschenmenschttchen und emen mner..lenschlichen]Berelch aui Der mnemenschliche

Bereich beschreibt das verhtttnis des Menschen zu sich selbst Der zwischenmenschliche

Bereich erfasst das Beziehungsgen∝ ht der Menschen untereinander und untergliedert sich

wlederum ln dic aussere und innere Frelhelt. 1)ie aussere Frelhelt beschreibt das

w」mlchmbare Ungebundensein des Menschen,die mnere Freiheit demgegenuber die nur

mlttelbar wahehmbare gesellschaftliche wertOrdnungo VOrliegend ist allein die

humanisdsch_zwischenmenschliche Freiheit bedeuts,m

E)ie aussere Freiheit als der wahmehmbare Aspekt der humanistisch―
zwischen－

menschlichen Frelhelt kann derlniert werden als em vOm elnzehen Menschen pOsluv

empFundener Zustand des ungebundenseins, der eine gleiche und sOzialadaquate

Bemedigung seiner Grundbediirfnisse emё
ghcht Die ttssere Freiheit verschafftjedem

Menschen ein allgemeines Recht auf lExistenzsicherung,eln Recht auf Gesundheit eh

Recht auf Liebe,cin Recht auf geisdge Entfaltung und ein R`c″
αげg′sθ′Jscλ」rric″

r`j′たαゎ
`. Dic aussere Freiheit verpnichtet die Gemeinschaft, dem Einzeinen die

灘    測瞥
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elementarsten bediirfnisad6quaten Befriedigungsminel aktiv zu gewtihren. Die innere
Freiheit als der nicht wahrnehmbare Aspekt der humanistisch-zwischenmenschlichen
Freiheit erheischt einen bedingungslosen Gesellschaftscharakter und damit eine
Wertordnung, deren oberste Maxime das menschliche Gltick ist. Die innere Freiheit gibt
jedem Menschen ein Recht auf bedingungslose Gewiihnrng der dusseren Freiheit. Die
innere Freiheit verpflichtet die Gemeinschaft, jedem Menschen die iiussere Freiheir
bedingungslos za gewfihren.

§4 Das Recht aufgesenschafdiche Teihabe

LD∝ Lttalt des Rechts auf gesenschafdiche Teilhabe

A" Der krhalt im allgemeinen

Die psychische Natur eines Menschen erf?ihrt nicht nur durch das Vorhandensein der
existentiellen Widerspriiche2o, die durch die Einbetnrng in ein System eine Auflosung
oder Milderung erfahren k6nnen, eine wesentliche Priigung, sondern auch durch die
existentielle pil5emkeit des Menschen, der man in symbolhafter Weise im Alten
Testarnent bei der Schildenrng von Adams2l Einsamkeit begegnet Welches aber sind die
Unachen dieser existentiellen Einsamkeit?
Auszugehen ist davon, dass der Mensch ein I-ebewesen ist, das sich seiner selbst bewusst
ist. Aus diesem Faktum riiht eine [usserst ambivalente Situation. Auf der einen Seite ist
jeder Mensch von der Natru abhengig; und dieser Abhengigkeit wird er sich jeden Tag
von ncuem bewusst. Der Mensch bedarf des Brotes und des Wassers, um sein zu
k6nnen. Insofern gleicht er den Tieren. Wie sie verspiirt er Hunger und Durst, beniitigt
Schlaf und muss eines Tages sterben - der Mensch steht so mit einem Bein in der Nanr.
Mit dem anderen Bein jedoch hat er sie verlassen, als er stellvertretend durch Eva vom
Baum der Erkenntnis naschte. Der Mensch ist nicht nur Tier, er ist auch Gotq der Mensch
ist nicht nur ein nanrgebundenes Nichts, er ist auch ein Absolutum, denn in seinem
Herzen warten die gtittlichen Fiihigkeiten der Gerechtigkeil der Liebe und der Vemunft
darauf, geh<lrt und gelebt zu werden. In dem Masse jedoch, in dem diese gtittlichen,
jedem Menschen kraft seines Menschseins zukornmenden Ftihigkeiten noch nicht zum
Leben erweclt wurden, wird der Mensch Tier sein. Jeder Mensch triigt deshalb in seinem
Innern beides; er ist Tier, wie er auch Gon ist. Nur er kann sich entscheiden, welchen
Weg er in seinem Irben einschlagen will. Welchen Weg er aber auch immer einschlagen

聟:性ば蹴常棚謝"hliCL Freihe■
§lIB l.

15



wird,stets bleibtihm aber ein Ans－ Ziel－gelangen versagto Er wird nie ganz Gott werden

kOnnen,genauso wle er slch:ne vOns"ヒ ldig zu emem Tier 2知
『

tCkzuentwickeh vemag。
Das SowOhl_als－ auch wird notwendigerweise erganzt dЩh ein Weder－noch:Der Mensch
ist Gott und Tier zugleich,aber nie wird er Go■ oder Tier anein sein konnen.Die
Gewissheit an die Nan gekettet zu sein und sie doch ibe― nden zu haben,wird H,mit
zur Ursache ftir die menschliche Elinsnmを eiL E)ieses Ceftihl des Ausgeliefert－  und
Alleinseins kann der Mensch nur iiberwinden, wenn er mit anderen Menschen

Gemeinschaft pflegt.Der Mensch ist in der Tat ein''z00n politikon"und nur dann

wahrh」ヒgliicklich,wem er mlt andcn Menschen im Zustand gegenseitigerindividuener

Freiheit verbmden ist und《 五ese Verbundenheit wird in a■ er Regel physisch_raumlicher
Natぼ sein.

Da der Mensch,mm glucklich zu seh,der Gemeinschtt mit seinesgleichen挟
油嶋 muss

ihm ein R∝ht auF gesenschafdiche Teilhabe im Sime cines ethischen SOnens zuerkamt

werden.  】Dieses Recht ist freilich nicht schranken10s; es gilt das Gebot der

Cileichbehandlung und das Verbot der SOzialschttduchkeit zu beachteno wenn inan diese

Schnken nir einen MOment unttcksichtigtlasst,kann gesagt werden:Jeder Mensch

hat das Recht an das zu tun,was gut fur seine Entfaltung ist,und das zu unterlassen,

was schlecht nilr seine Enfalttg ist Dic hu】
nmisische Freiheit gew激 瞳jedem Menschen

das fundamentale Recht,sich zu dem enぃ Ⅳickeln zu diirfen,was er pOtenticn ist.In

diesem humanisdschen Sime ist Freiheit das Recht,so zu sem,wie man ist Das gnt_im

Rahmen der C:leichheit und sOzialadaquanz _ auch und besOnders im zwischen－

menschlichen Bereich.Das Recht auf gesellschaftttche Teilhabe als cin Aspekt der

humanistischen Freiheit schiitzt dabei den Bereich der physisch－
raumlichen IEntfaltung。

Das Rθcを αびg`S`鮨cttEcた■〃滋レ arra"rJed“ Mc、cた2,α〃das″ 機 ,餞富J"
s`J″ ″おcた

“ `だ
cλルル 助 ヵ

"昭
g“r机

“
″ das″ ″″rrasaπ,wasJけ

“
:″ ″ j_

scル″ パ

“

Jlicル EJah“ sc力たCを おA Die optimale individudL zwischenmenschliche

Enddtmg ist daher der augemeinc hhalt des Rechts aufgesellschamiche Teihabe。

Bo Das Recht aufeine behindertengerechte umweltim besOnderen

Das Recht aufgesenschaftliche Teilhabe schutzt die Entfaltung des indi宙
duenen Scins im

zwischenmenschlichen Bereich und erlaubt jedem Menschen,mlt seineSgleichen

Gemeinschaft zu pnegen.Da dic zwischenmenschliche Entfaltung der behinderten

Menschen zwingend eine behindertengerechte Umwelt vOraussetzt,mussihnen ein R∝
ht

auf eine behindertengerechte urnwelt zugestanden werden.Gemeinschaft mit anderen

Menschen kёnnen c五 e behinderten Menschen eben nur dam pnegen,wenn keine bauttche

Barieren vOrhanden sind.Das Recht auf eine behindertengerechte uinwelt,das dic

PhySiSCh－ raudche Entfaltung speziell der behinderten Menschen schitdt ist daher ein
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Aspekt des Rechts auf gesellschaftliche Teilhabe und stellt gleichermassen wie dieses ein
humanistisches Gebot und ein ethisches Sollen dar.

IL Das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe im schweizerischen Recht

Wenn wir die Bahn des ethischen Sollens, auf der wir uns bisher bewegt haben,
verlassen und uns dem rechtlichen Sollen und da-it der Frage zuwenden, in welchem
Masse in der schweizerischen Rechtsordnung 9as Recht auf gesellschaftliche Teilhabe
verwirklicht ist, dann liisst sich klar und deutlich erkennen, dass ein guter und wichtiger
Teil dieses fundamentalen Rechts venrirklicht isr
Die schweizerische Rechtsordnung benrht auf vier Eckpfeilern, n[mlich auf der Siiule der
Demolratie, auf der S[ule der Rechtsstaatlichkeit, auf der Sliule der Sozialstaatlichkeit
und schliesslich auf der S6ule des F6deralismusz. Die Schweiz ist ein sozialer Rechts-
staat mit demobatisch-fdderalistischen Strukruren, oder wie Art. 1 Abs. 1 BV-Entwurf
sagt:

"Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist ein demolcratischer, freiheitlicher und sozialer
Bundesstaal"

Vor allem aus dem Rechtsstaatsgedanken und der Sozialstaatsidee ergeben sich im
vorliegenden Zusammenhang Konsequenzen. Denn wer zur Sozialstaatlichkeit und
Rechtsstaatlichkeit Ja sagt, der sagt auch zru humanistischen Freiheit Ja- Und in der Tar:
Der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist die humanistische
Freiheit immanenl Denn die Bundesverfassung gewiihrt dem Einzelnen unterschiedliche,
humanistisch geprtigte Rechte. Diese nachhaltige Betonung der individuellen men-
schlichen Ent'altung erlaubt nur den Schluss, dass der schweizerischen Verfassung eine
individualistische Staatsphilosophie zugnrnde liegt und demrassen - um es prononciert zu
fomrulieren - das Wohl des hdividuu.rls dem der Gemeinschaft vorgeht.
Die verfassungsmiissigen Grundrechte des Bundes untergliedern sich, vereinfachend
gesagt, in die Frciheisrechte, die Sozialrechte, die Politischen Rechte und das Recht auf
rechtsgleiche Behandlung. Das Recht auf rechtsgleiche Behandlung schtitzen die Art. 4,
43 Abs. 4 und Art. 60 BV. Zu jenen Freiheitsrechten, die als Teilrechte das Recht auf
gesellschaftliche Teilhabe - und um dieses geht es in diesem Abschnitt - schiitzen, sind
etwa zu ziihlen: die Meinungsilusserungsfreiheit (seit BGE 87 I 117 tt. als unge-
schriebenes verfassungsmii,ssiges Recht des Bundes anerkannt), die Versamm-
lungsfreiheit (seit BCE 96I2L9 tt. als ungeschriebenes verfassungsmtissiges Recht des
Bundes anerkannt), die Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 31 BV), die personliche
Freiheit (seit BGE 89 | 92 ff. als ungeschriebenes verfassungsmtissiges Recht des
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Bundes anerkannt), die Religionsfreiheit (Arr 49, s0,27 Abs. 2 und 3, 53 sowie 54
Abs. I und 2 BV) und die Niedertassungsfreiheit (Arr 48 BV). Nach klassischer Lehre
und Praxis sind diese Freiheitsrechte keine Leistungsrechte, sondern Abwehrrechte nr:r
gegeniiber staatlichen Eingriffen23. Anderer Nanr sind die Sozialrechte (vgl. z.B. ArL 1g
Abs' 3, Aft' 27 Abs. 2 und An. 53 Abs. 2 BV); diese verfassungsmiissigen Rechte
begrtinden je nachdem unterschiedliche individuelle Anspriiche von Einzelpersonen
gegeniiber dem Staar
Bereits diese wenigen Ausfiihrungen vermdgen klaranmachen, dass im schweizerischen
Recht der harte Kern des Rechts auf gesellschaftliche Teilhabe gewiihrt wir4 und das
verdient uneingeschrtinkts lusrimmung. Doch damit ist noch nichts gewonnen fiir die
Beantwornrng der Frage, ob die schweizerische Rechtsordnung ein Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt kennl Denn bis anhin habe ich n.znigenversucht, dass das
Recht auf eine behindertengerechte umwelg das sich aus dem Recht auf gesellschaftliche
Teilhabe zwangslEufig ergibt" etn ethisches Sollen darstellr Nun sei gefra$, ob das
Recht auf eine behindertengerechte umwelt in der schweizerischen Rechtsordnung auch
einem rechtliclen Sollen gleichkommr

§5:Das Recht auf eine behindertengerechte Umweltim schweizerischen R∝
ht

Io Das R∝ ht auf eine behindatengerechte Umwelt－ ein verfassungsmassiges R∝ ht?

A.Das Recht aufeine behindertengerechte Umwch ist kein selbsuhdiges geschriebenes

verfassungsm2ヽsiges Recht

ln derBundewerfassungwirdehRechauftte behindertengerech“
umwdt nirgends

klar gew翫。Es働曖gt sich deshalb,Ob das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt

Teil des ungeschriebenen Verassungsl℃ chts des Bundes ist Fiir den Fan,dass das Recht

auF eine behindertengerechte Umwelt eine ungeschriebene Verfassungsnom darsteut,

erhebt sich in Anbetacht vOn A■ 113 Abs.l zif五 3 BV Шld ArL 84 Abs。 1lit a OG
femer die Frage,Ob diese Verfassungsno↓

Цl eln verfassungsmassiges Recht statui颯
Denn nach Art.113 Abs.1狙 3 BV und ArL 84 Abs.l lit a OG ist das Bmdesgericht

als Verfassungsgericht zur Bcurteilung vOn Beschwerden befugt, 7nlt denen eine

Verletzung eines verfassungsmお sigen Rechts gertigt wird.BGE 104 1a 286 fa E。 2b
umsch℃ibt den Begrirdes verfassllngsコ餞ssigen Rechts fOlgend_assen:

:紳鼈 認ぶ鳴野鼈 露臨 鵬 螂 脚 螂
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"Der Begriff des verfassungsmdssigen Rechts ist bundesrechtlicher Natur. Er ist in der
Lehre umstritten [z+]. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verbi,irgen
diejenigen terfqqungsbestimmungen von Bund und Kantonen verfassungsmtissige
Rechte, die dem Biirger einen Schutzbereich gegen staatliche Eingriffe sichern wol.lei.
leufig sind solche Schuzrechte am Wortlaut der Verfassung erkennbar, in anderen
Ftillen ergeben Auslegung und Konkretisierung der Bestimmung, dass sie dem Einzelnen
gine_n Rechtsanspruclt_ gegentiber der Staatsgewalt gewiihren will. Sodann gibt es
Verfassungsnonnen, die zwar vorwiegend im ciffentlichen Interesse erlassen sind, aber
daneben auch noch individuelle Interessen schtiuen wollen; sie werden in diesem Umfang
als verfassungsmiissige Rechte anerkannt. Schliesslich gibt es Bestimmungen or-
ganisatorischer oder.programmatischer Art, deren Bedeutung sich darin erschopft, eine
sachgerechte Organisation und Ausgestaltung des Gemeinwesens zu ermdglichen. Sie
qind im Allgemeininteresse erlassen und wollen dem Biirger kein verfassungsmiissiges
Recht einr[umen, selbst wenn sich dessen Individualinteresse im Einzelfall mit der
Verfassungsnorm decken mag (BGE 55 I365). Anders kann es sich verhalten, wenn die
Verfassung dem Gesetzgeber vorschreibt, welchen Anforderungen eine bestimmte
Geseugebung im einzelnen entsprechen muss. Ausser der Verfolgung offentlicher
Interessen kann der Verfassungsgeber beabsichtigen, dem Btirger gewisse konkrete
Garantien zu geben daftir, dass ihn die Gesetzgebung nicht iiber ein bestimmtes Mass
hinaus belasten wird. In solchen F[llen ist anzunehmen, dass der Biirger ein ver-
fassungsm.iissiges Recht darauf hat, dass die Geseugebung die durch die Verfassung
gezogene Grenze nicht tiberschreiteL"

Angesichts dieser richterlichen Begriffsbestimmung liisst sich die vereinfachte Formel
aufstellen, dass eine geschriebene oder ungeschriebene Verfassungsnorm nur dann ein
verfassungsmIssiges Recht statuiert, wenn ihr Zweck (auch) dem Schutz individueller
Interessen dient. Oder mit anderen Worten: Jede Verfassungsnoftn mit Schutzwirkung
zugunsten einzelner Rechtssubjekte gewtihrt ein verfassungsmrissiges Recht; jedes
verfassungsmdsstge Recht setzt eine Verfassungsnoftn mit individueller Schutzwirkung
voraus.
Mit der Feststellung aber, dass ein verfassungsmii.ssiges Recht zwingend eine
Verfassungsnorm mit individueller Schutzwirkung voraussetzt, stellt sich natiirlich die
zentrale Frage, unter welchen Voraussetzungen eine (geschriebene oder ungeschriebe)
Verfassungsnorrn Schutzwirkung zugunsten einzelner Rechtssubjekte entfaitet. WALTER
KALIN spricht im Zusammenhang mit der Beantwortung dieser Frage von einer
vorzunehmenden "Rechtfertigungspriifung" und nennt als Entscheidungshilfen, die
zugunsten einer Anerkennung einer individuellen Schuuwirkung sprechen, folgende vier
Kriterien5:

- Schua individueller Interessen,

- verfassungsrelevantes Rechtsschutzbedtirfnis (Wichtigkeit),

築
識 駕認 慧.電織 満 聡 瓢 l織￨
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－Justiziabilitt und

－Konsensね higkeit。

h ttchnung an diese Ⅵer Kriterien gelangt WALER KiilW schliesslich zu folgender

Dettnition des verfassmgsI」 issigen Rechts26・

驀憔 l欝鮮捗終塾
rS`″ψ力む′″A″SiCた′ごθs β

“
des8`ric力″s

Ausan dem f。lgt,dass das ethisch gesollte Recht auf eine behindertengerechte umwelt

nur dann ein verfassungsmassiges Recht sein kann,wenn es auch eine ungeschriebene

Verfassungsno.μ . rnlt individueller Schutzwirkung darstellt bzwo eine derartige

Verfassungsnoょu.zur Gnmdlage hat lst das Recht aufeine bchindertengerechte umwelt

aber eine s01che VerfassungsnO.u.,dann gewahtt es zwingend ein ungeschriebenes

vefassungs=直ssiges Recht

Uberhaupt denkbar sind ttndsatZlich zwei Arten ungeschriebener verfassungs肛
躙ssiger

Rechteo Es kann sich entweder um ein selbstandiges Oder aber um ein unselbsJhdiges

ungeschriebenes verfassungsmぶ siges Recht handeho Ein sθ rbsra－″dig“ verfassungs－
massiges Recht liegt dann vOr, wenn eine vOn Cmnd auf neuc ungeschriebene

Verfassungsn。1.u rnlt Schutzwirkung und dnmit ein neues verfassungsmassiges Recht

postuliert wird,das mt bereits bestehenden anderen Verfassungsnomen 7nlt Schutz－

wirkung Oder bereits anerkannten verfassungsmaむ
sigen Rechten unmittelbar nichts ge－

mein hato Ein solches Recht ist deshalb ein selbs餞 ヒldiges ungeschriebenes verfassungs－

massiges Recht, weil es etwas Eigenstandiges darstellt. Demgegeniiber liegt ein

“
暦′rbs″zig“ ungeschriebenes verfassungsmassiges Recht dann vOr,wenn ein neues

Schutaccht als Teilrecht aus einem vOrbestehenden verfassungs=戯
ssigen Recht gef01gert

w藁 Ein Gleichnis sOn das verdeudicheno Wenn man die dem Einzelnen zukOmmenden

Rechte als Pfeile auFfasst dann kOmmt das selbs磁 ヒK壼ge ungeschriebene verfassungs=洒歯_

sige Recht einem neuem Pfeil gleich,der in den Kё cher des einzelnen Menschen gelegt

wird.Es kann aber auch sem,dass ein bereits vOrhandener Pfeil verbessert wird,sci es,

dass seine Spitze gesch観 ,seine Stab皿 ぬt geおdb1 0der mit anderen Mが snahmen seine
potentlene Treffslcherhelt verbessert wirdo GenausO kann es slch mit den mdi宙

ducnen
Rechten verhalten.Die Richter kttmen im Wege der Auslegung bげ

eits bestehender ver－

fassungsmttsiger Rechte den Schutzbereich dieser Rechte ausdehnen. E)ie diesfalls

gefundenen neuen Teilrechte sind dam nicht selbsttdige,sondern eben unselbsttdige

釜酬躊:ま舞・
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ungeschriebene verfassungsmiissige Rechte, weil sie sich unmittelbar aus etwas bereits
Bestehendem herleiten. Trou dieses methodischen Unterschieds hdndelt es sich in beiden
F?illen um das Gleiche: niimlish um rechtssch6pferische richterliche Rechtsanwendung.
Da jedes Normenwerk, so auch die Bundesverfassung, fehlerhaft ist und Liicken
aufweist, bedarf es in jedem Fall der richtertchen Rechtsfortbildung. Dabei ist es nur eine
Frage des perstinlichen Geschmacks, welcher Methode der Rechtsschdpfung man sich
bedienr Ein strenger Rechtspositivist wird den selbstdndigen ungeschriebenen verfas-
sungsmtissigen Rechten eher mit Ablehnung begegnen. Ein Richter mit einer kreativen
Ader demgegeniiber wird sich beider Vorgehensweisen gerne bedienen. Wo stehen die
Bundesrichter diesbeziiglich? Werden selbstiindige oder nur unselbsttindige ungeschrie-
bene verfassungsmiissige Rechte anerkannt?

B. Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt ist ein selbstiindiges ungeschriebenes
verfassungsmii ssiges Recht

1. Das Bundesgericht anerkennt selbstiindige ungeschriebene verfassrugsmiissige Rechte

Das Bundesgericht hat bis anhin in seiner langen Praxis der Fortbildung der
Bundesverfassung durch ungeschriebenes Verfassungsrecht unter anderem vier selb-
stf,,ndige ungeschriebene verfassungsmEssige Grundrechte anerkannt: die persOnliche
Freiheit, die Sprachenfreiheit, die Meinungsiiusserungsfreiheit und die Versammlungs-
freiheir Welches sind die Anerkennungsvoraussetanngen?27

a. Das geltend gemachte ungeschriebene verfassungsmiissige Recht muss unentbehrlicher
Bestandteil derVerfassungsordnung des Bundes oderVoraussetzung fiir die Austibung

bereis bestehender verfassungsmiissiger Rechte des Bundes sein

Ungeschriebene verfassungsmiissige Rechte werden vom Bundesgericht dann anerkannt,
wenn das geltend gemachte ungeschriebene verfassungsmiissige Recht entweder Voraus-
setzung fiir die Ausiibung anderer geschriebener oder ungeschriebener verfassungs-
mtissiger Rechte ist oder als unentbehdicher Bestandteil der verfassungsmdssigen
Grundordnung des Bundes gewertet werden kann. Neben dieser alternativen
Voraussetanng muss kumulativ ein weiteres Erfordernis erfiillt sein.

螢鳥腑躙制L需∥翻鶴響壁翻熙M、猟報961219, 1001a465, 1041a96,
Miillα,GnmdrchtsaleOrie S.23月
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b. Das geltend gemachte ungeschriebene verfassungsmassige Recht muss einer
weiwerbreiteten kantonalen Verfassungswirklichkeit entsprechen

Das Bundesgericht anerkennt ein ungeschriebenes verfassungsmlissiges Recht ferner nur
dann, wenn "die in Frage stehende Gewiihrleistung bereits einer weiwerbreiteten
verfassungswirklichkeit in den Kanronen" entspricht (Bcg 104 Ia 96).
Wenden wa uns im folgenden diesen Voraussetzungen zu. Dabei sei besonderes Gewicht
auf die Frage gelegt, ob das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt als
unentbehrlicher Bestandteil der Verfassungsordnung des Bundes aufzufassen isr

2' Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt als ein selbstlindiges ungeschriebenes
verfassun gsmiissiges Recht

a. Das algemeine Argumenn Der verfassungsgrundsatz der
individuellen menschlichen Entraltung

Bei der Diskussion, ob das schweizerische Recht ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe
kennt, konnte festgestellt werden, dass viele seit ehedem gewiihrte Freiheitsrechte einenguten Teil der humanistischen Freiheit im allgemeinen und des Rechts auf
gesellschaftliche Teilhabe im besonderen aMecken. Uberhaupt liisst sich sagen, dass sich
die Bundesverfassung a'n Grundsatz der Menschenwiirde orientiert2S. Denn wie wdie es
anders denkbar, dass einem Menschen eine breite Entraltungsmdglichkeit eingeriiumt
wird, wenn nicht auch gleichzeitig jeder Mensch als etwas Kostbares betrachtet und seinewiirde hochgehalten wiirde. Meines Erachtens gilc wer zur Menschenwi,irde Ja sagg der
sagt auch zur individuellen menschlichen Enfaltung und damit zur humanistischen
Freiheit Ja' Ebenso gilt die Umkehnrng: Wer die mensclrliche Entfaltung bejahq stellt sichbedingungslos hinter die wiirde eines jeden Menschen. wenn sich daher die
Bundesverfassung am Grundsatz der Menschenwurde orientiert, dann stellt auch dieindividuelle menschliche Entraltung als Aspekt der Menschenwiirde einen zentralen
Grundwert der Bundesverfassung dar. Mit anderen Worten: Die individuclle merschliche
Entfalrung ist ein Verfassungsgrundsan Dieser Verfassungsgrundsau liisst sich ferner
auch aus dem sozialen Rechtssaat herleiten und manifestiert sich mit aller Deutlichkeit inden bereits genannten vier Bereichen der verfassungsmiissigen Rechte der Bundes-

r|"Yfj""r,!f,,Ltiof1r3"tno E' 3.$."Qer SchuE der,Pendnlictrkeit ist univqggpgs Antiegen derRechtsordnung
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verfassung: den Freiheitsrechten, den politischen Rechten, den Sozialrechten und der
Rechsgleichheir
Der behinderte Mensch ist ein Mensch und braucht als solcher den zwischenmenschlichen
Kontakr Das Leben eines behinderten Menschen entbehft dann jeglicher Wi.irde und
Freiheit, wenn er sich nicht zu seinem potentiellen Sein enfalten darf. Da dieses Sich-
entwickeln-diirfen von der humanistischen Frciheit geschiita wird, muss nun an dieser
Stelle der zentrale Verfassungsgrundsatz dEr individuellen menschlichen Entfaltung
henrorgehoben werden. Wenn der Bundesverfassung aber ein derart hohes Mass an
humanistischer Freiheit im Vergleich zu den Grundgesetzen anderer Staaten inhiirent ist
und sie das Wohl des Individuu s so stark gewichtet, dann ist es ein Muss zu sagen, ein
Recht auf eine behindenengerechte Umwelt, das die physisch-rflumlishg Endalnrng der
kdrperbehinderten Menschen schiitzt, werde in der schweizerischen Rechtsordnung,
insbesondere in der Bundesverfassung, sinn- und wertmiissig gewiihrt. Es steht somit
fest Die Fdrderung der Entfalnng behinder-ter Mercchen ist ein verfassungsmissiges
Gebot. Dieses Gebot folgt zwingend aus dem Verfassungsgrundssatz der individuellen
menschlichen Enfaltung. Denn es gilt zu bedenken, dass der verfassungsmiissige
Grundsau des Schutzes und der F6rderung der individuellen Enfaltung nur dann ein
wirklicher Grundsau ist, wenn er Friichte trEgt und nicht blosse Sch6nrederei darstellr

b. Die besonderen Argumente

aa Die Rechtsgleichheit

Ein behinderter Mensch, egal welche Behindenrng er zu tragen hat, ist ein Mensch und
verdient als Mensch wie jeder andere den gleichen unbedingten Respelt. In diesem Sinne:
Es gibt keine Behindcrte und Nichtbehind,ene, keine Normale und Anorntale, sond,ern nur
behindene md nichtbehinderte Menschen. Die Kategorie der Normalit6t findet Berechti-
gung nur als Synonym fiir statistische Hiiufigkeit; nie darf Normalifiit eine Wertaussage
iiber einen Menschen sein.
Damit ist ein Grundproblem einer jeden Sozialpolitik angesprochen, denn es stellt sich fiir
jeden Menschen, der selbst behindert ist oder mit behinderten Mensc[s1 2gsemmentrifft,
die wichtige Frage, ob die Eusserlich wahrnehmbare Andersartigkeit oder Eingeschriinkt-
heit Gnrnd ftireine mit Folgen versehene Ungleichbehandlung sein k6nne und diirfe oder
nichr Wer von einer relevanten Ungleichheit ausgeht, der wird zwischen Behinderten und
Nichtbehinderten unterscheiden; wer aber aus der unzweifelhaft gegebenen Ungleichheit
keine Berechtigung fiir etne Ungleichbehandlung folgert, wird im behindenen wie
nichtbehinderten Menschen stets ein menschliches Lebewesen erkennen. Ein solcher
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Mensch wird den scheinbaren Gegensatz zwischen These (Behindertsein) und Antithese
(Nichtbehindensein) auf einer h6heren Ebene in eine Synthese (Menschsein) venvandeln.

aaa- Die ideartlpischen Rechtsgreichheitsauffassungen

Diese allgemeinen Uberlegungen zur (Un-)Gleichheit der behinderten und nichtbe-
hinderten Menschen fiihren zur nunmehr rechtlichen Frage, ob aus dem Gebot der
rechtlichen Gleichbehandlung, das in An. 4 BV verfassungsrechtlich verbrieft ist, ein
Recht auf eine behindertengerechte Umwelt abgeleitet werden kann Auszugehen hat man
dabei von den beiden idealbpischen Rechtsgleichheitsauffassungen. Der liberalen
Rechtsgleichheit ist die g6rziqle Rechsgleichheit gegentiber zu stellen. Wie l?isst sich die
liberale Rechtsgleichheit charakterisieren?

'n,,Die ttberale R∝htsgleichheit

Die hberale Rechtsgleichheit beruht auf einer extem indi宙
dualisischen Philos"hie und

lasst sich dadurch kemzeichnen,dass zwei oder Enehre Menschen in for.u」
ヒechdicher

Hinsicht gleichbehandelt werden,ohne faktisch gleich zu sein.Ziel einer liberalen

RechtsgleichheitsaFassung lst es,anen Menschen im Rahmen ihrrelevanten Gleichheit

ein gleiches Mass an suttektiVen Rechten zu gew油
鴎n.Jedem Gleichen`J″ gたたヵ

“魏ヽ sα″メ♭″凛クセ″R′ελrszαcヵts。 lautet das MOttO einer s01chen ttberalen AuffassШ
lg。

Eine gleiche fOmale Rechtsmacht wird erreicht,wenn im Bereich der Rechtsetzung das

Faktum der Bchinderung ttndsatzlich nicht als relevantes l」
nterscheidungsmerkmal

herangezogen wlrd und im Berelch der Rechtsanwendung dem behinderten wle dem

nichtbehhderten Menschen die ihnen fO_l zustehenden Rechte gleiche―
ssen gew施

werden.

E)ie五berale lRechtsgleichheit verbietet demassen''dem Amen wle dem Reichen,unter

den Briicken zu schlafen,auf den Stassen zu betteh und Brot zu stehlen"",erlaubt ihnen

jedoch innerhalb dieses Verbots Ohne Einsch加
山ュng,aus`な ′″

`″
】陽琶Ln reich zu

werden und satt zu scin.E)ie liberale Rechtsgleichheit wird dnmit der humanistischen

Freiheit nur mit wOrten gerecht denn sie tiberlasst den Menschen, ungeachtet der

faktischen unterschiede,sich selbst und Lachtet nur danach,dem hdividuum zwecks

ungehinderter Entfaltung moglichst宙 ele Abwehrrechte gegen den als bedrOhlich
empfundenen Staat zuzuweisen,kiimmert slch aber nlcht um die Linderung der manl－

festen fakdschen Ungleichheite■

織 露11締
l驚

識歴空:鏑離
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29 Anatole France, I-e Lys nouge, 1g94, VII, l, zil bei Schoa, S. lg.
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nicht sind und nicht sein kdnnen, so ist dieser Gedanke nicht ausreichend, und ftihrt
deshalb in seinen Konsequenzen nonvendig zu einer tiefen Unsittiichkeit"30.

Ein derart extrem individualistisch denkender Mensch wird seinem Mitmenschen
Glaubens-, Meinungs6usserungs-, Handels- und Gewerbefreiheit oder andere
Grundrechte im Sinne von Abwehrechten gegeni,iber dem Staat zu gewiihren bereit sein,
doch soziale, leistungsbezogene Rechte wird er nicht zugestehen wollen. Auch gegeni.iber
einer Dritt'nirkung der Grundrechte, d.h. einer unmittelbaren Wirlarng der Grundrechte
zwischen den Privaten, wird er sich ablehnend zeigen. Ein so denkender Mensch denkt
deshalb nicht weit genug, weil wahre Freiheit nicht schon dann erfiillt ist, wenn jedem
Menschen auf dem Papier ein gleiches Mass an forrraler, bloss quantitativer Freiheit
eingerflumt wird, sondern nur dann, wenn feststeht, dass die Rechtswohltat der
quantitativen Freiheit vom Einzelnen auch tatsiichlich gelebt werden kann.

bbbb. Die soziale Rechtsgleichheit

Die soziale Rechtsgleichheit, der konsequente Schritt auf dem Weg hin zur
humanistischen Freiheit, zielt im Gegens atz a)r liberalen Rechtsgleichheit gerade ab auf
eine verniinftige UUenvindung der faktischen Ungleichheiten, ohne dabei aber in egalitiire
Gleichmacherei zu verfallen. Die soziale Rechtsgleichheitsauffassung geht tiber die rein
formalrechtliche Gleichheit hinaus und ergiina diese durch ein Egalisierungsgebot; ihr
Schlagwort lautet dermassen: jedem Gleichen ein gleiches Mass an faktisch wahrnefun-
b ar er fo rmal e r R e c ht s rnac ht.
Die Gemeinsamkeit zwischen der sozialen und der liberalen Rechtsgleichheit ist
angesichts dessen darin zu erblicken, dass sie beide individualistisch geprAgt sind und die
Freiheit des Einzelnen als Zel anstreben. Trotz dieser Gemeinsamkeit besteht zwischen
diesen freiheitlichen Haltungen jedoch ein fundamentaler Unterschied, und zwar mit
Bezug auf die Qualitiit der anzustrebenden Freiheit. Beide Auffassungen wollen dem
Einzelnen ein seiner Gleichheit entsprechendes Mass an Rechten gewiihren und legen
solchermassen gleichviele Pfeile in den Kocher jedes Menschen. Der sozialen Rechts-
gleichheit geniigt das im Gegensatz zur liberalen hingegen noch nicht. Denn sie trachtet
danach, dem Einzelnen, bevor sie ihn in den Wald des Lebens auf die Jagd schickt,
beizubringen, wie er mit Pfeil und Bogen umzugehen har Dann erst iiberllisst die soziale
Rechsgleichheit den Menschen sich selbst und liisst ihn seines Gliicks eigener Schmied
sein. Fiir die liberale Rechtsgleichheit dagegen ist bereits eine formalrechtliche Gleichheit
und damit ein je gleiches Mass an Pfeilen ausreichend; sie begniigt sich mit einer
quantitativez Freiheit. Die soziale Rechtsgleichheit demgegeniiber verbindet die formal-
rechtliche Gleichheit mit einem - freilich nicht uneingeschriinkten - Egalisierungsgeboq fiir

30 ferdinand l:ssalle, Arsgew{trlte Texte, zil bei Schott, S. 18.
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sie ist zwar ein je gleiches Mass an Pfeilen ebenfalls erforderlich, doch ihr Gewissen ist
erst dann beruhigt, wenn sie weiss, dass der Einzelne seine Pfeile auch gewinnb,ringend
einsetzen kann. Die soziale Rechtsgleichheit snebt somit eine qualiwrve Freiheit an, und
diese qualitative Freiheit ist nichts anderes als eine andere Umschreibung fiir die
huma tristische Freiheit3 l.
Im Bereich der Rechtsgleictrheit zeigt sich deshalb, wie nah oder fern sich Rechtsstaat 

'ndSozialstaat stehen. Die Konzeption einer liberalen Rechtsgleichheit mag einem (mini-
malen) Rechtsstaat geniigen, nicht aber dem Sozialstaat. Die verbindende Brticke
zwischen Rechts- und Sozialstaat kann nur eine soziale Rechtsgleichheit sein32.

bbb. Die sozralg Komponente von Aft 4 BV

wie ist Art. 4 BV zu verstehen? Ist diese zentrale Norm Ausdnrck einer liberalen oder
sozialen Rechtsgleichheitsauffassung? Verschiedene Autoren vertreten mit Nachd.rck
letzteren Standpunlt und erkennen in Art. 4 BV ein vornehmes Gebot zu faktischer
Gleichbehandltrng33. GEORG MUIER beispielsweise hiilt in seiner Kommentierung zuAn.4 BV fest:

"Das Rechtsgleichheitsgebot zielte, wie sich aus Art. 4 Abs. I Satz 2 Bv ergibt,ursprtinglich vor allem auf die iotitisitrJ ct"iirrilrechtigung der Biirger, die
$:i'*xiT3:fl ff :."*ton"'o*iJdielT;itis""s;;;v;**nienEessta,,aes-undder
s*?enelr*soia,r#'#il9:i.i.iftl,,$ffi :T:$::"#'in;wy-dj"#c#H;Zwischen GleichhEit und Gerechtiitrif'u"Gil- .d ein..erger Zusammsnhang.Gerechtigkeit erfordert gleiche setran&;ns d;;E[i.ffi;d difi&;d;;ilhanOungdes ungleichen, AusricEtung * rit * .lf;;ir;;, fil "i;-i" g[i;.;;'w;; g'rtigen

蹴 凛難漱迅:配Eご癬鳴闘∫:臨乳l猛

26



Massstab. t...1 In welcher Hinsicht gleiche bzw. ungleiche Behandlung geboten ist, liisst
sich nicht unmittelbar aus dem Gleichheitsprinzip selbst ableiren, sondErn nur wertend
beurteilen. Dabei sind die anerkannten Grundsdt2e der Rechts- und Staatsordnung, die
herrschenden Gerechtigkeitsvo-rs-tellungen, Rechts- und Wertauffassungen massgeiend,
die sich im Laufe der Tnit wandeln k6nnen. Das Gleichheitsgebot darf aler [...] nicht auf
qingn Nachvollzug der Rechtsordnung unterhalb der Verfassungsstufe reduziert werden.
Es kann deshalb nicht bloss auf die Wertungen des Gesetzgebers abgestellt werden;
ausschlaggebend sind vielnehr diejenigen, die in der Verfasiung selbsl, namentlich in
den Grundrechten,'aber auch in Kompetenznonnen und Zielbeitinunungen, zum Aus-
druck konanen.
Rechtsgleichheit alsVe rb ot uns achlic lur D ffire nzierun g e n kniipft an den bestehenden
tatsechlichen Verh4ltnissen an, ohne sie Endern zu wollen. D-emgegentiber verlangt
Rechtsgleichheit als Egalrsierungsgebot den Abbau sozialer Ungleichheiten, den
Ausgleich faktischer Unterschiede, die Verbesserung der Chanc-en menschlicher
Endaltung. Auch das Gebot, faktische, soziale oder materielle Gleichheit heranstellen,
beruht auf Vorstellungen iiber die Gerechtigkeit, genauer tiber eine gerechte Gesell-
schaftsordnung, in welcher die Bedingungen der sozialen Existenz verbessert und
einander angen?ihert sowie die Voraussetzungen fiir den effektiven Freiheitsgebrauch aller
Biirger geschaffen_werden. Diese Form der Gleichheit und Gerechtigkeit hat in erster
Linie der Gesetzgeber m venn irklichen. Er darf die Egalisierung allerdings nicht zu weit
treiben, weil dadurch Grundrechte anderer Bitger iiberm?issig beeintrtichtigt werden
k6nnen, haben doch Ausgleich und Umverteilung immer Eingriffe in bestehende,
haupqdchlich dkonorlische, oft aber auch ideelle und politische Rechte zur Folge, die
ebenfalls von der Verfassung geschiitzt werden"a.

Wie man sich auch immer zu Art. 4 BV stellt, eines ist gewiss. Eine soziale "Fdrbung"
kann dieser grundlegenden Norm nicht abgesprochen werden. Denn einerseits werden
aus Art 4 Abs..1 ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege und "derivative" oder
"akzessorische" Teilhaberrechte abgeleitet3S. Vorab der Anspruch auf unentgeltliche
Rechtspflege zeigt den sozialen Gehalt von Art. 4 BV. Denn jenem liegt der Gedanke
zugrunde, dass es nicht Sache des Geldes, eines sozialen Faktums, sein soll, ob jemand
seine Rechte durchsetzen kann oder nicht. Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege
setzt eine soziale Rechtsgleichheit zwingend voraus, denn einer liberaien Rechtsgleichheit
wiirde bereits das dem Einzelnen in gleicher Weise anstehende Recht auf freien Zagangna
den Gerichten und damit die rein abstrakte M6glichkeit des Zugangs zu den Gerichten
geniigen; die Frage, ob der einzelne Mensch auch wirklich seine Rechte gerichtlich
durchzusetzen vermag, kiimmert die liberate Rechtsgleichheit nicht. Der sozialen Rechts-
gleichheit demgegentiber wird die abstrakte, formalrechtliche Mriglichkeig vor den staatli-
chen Gerichten sein Recht zu suchen, nicht geniigen; sie wird den Sozialschwachen einen
grundsiitzlich unbedingten Anspnrch auf unentgeltliche Rechtspflege einrtiumen.
Mit der Aufrrahme des Gleichbehandlungsgebotes zwischen Frau und Mann in Abs. 2 hat
der schweizerische Rechtsgleichheitsartikel eine weitere soziale Komponente erhalten.
Eine soziale Komponente deshalb, weil die Ursache der Statuienrng dieser Norm eine
nicht an recht'ertigende faktische Ungleichheit arischen den Geschlechtern war Ziel

発9織厳聰麗ぽ鰐眠T品甘dinerhB、√－Kommentar N 21 zu ArL 4.
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dieser Norm ist die "Gleichstellung, vor allem in Famitis, Ausbildung und Arbeit,, (so
Art 4 Abs. 2 Satz 2). Man mag einwenden, dass es sich bei Art 4 Abs. 2 BV nicht um
ein Gebot der Ausmerzung faktischer Ungleichheiten handelt, sondern um eine
Erweiterung der formalrechtlichen Gleichheit. Man kann sagen , der Zwe*k dieser Norm
sei darin zu sehen, dass den Frauen ein je gleiches Mass an subjektiven Rechten
einztrflumen sei wie den Miinnern: fiir gleichwertige Arbeit den gleichen Iohn (so Sau 3
von Art 4 Abs. 2 BV). Diesem Einwand ist zweierlei entgegenzuhalten: Erstens war die
faktische Ungleichbehandlung Unache fiir die Aufnahme von ArL 4 Abs. 2 in die BV -
drefaloische Ungleichbelnnd,tung wurde also als ungerecht betrachtet -, zweitens frihrt
in vielen Fiillen' insbesondere hier, eine Enveiterung oder Angleichung der formal-
rechtlichen Gleichheit an einer Veningenrng der faktischen Untenchiede. Wenn eine Frau
selbstiindig entscheiden darf, ob und wo sie arbeiten mOchte und zudem einen
durchsetzbaren Anspruch darauf haq fiir gleichwenige Arbeit einen gleichen Lohn zu er-
halten, dann ist darin nichts anderes als eine punktuelle, aber iiberaus wichtige
uberwindung einer faktischen ungleichheit zu erbricken.
Beziiglich der Integration der behinderten Menschen sei im Zusammenhang mit der
objektiv-zeitgemiissen Auslegung von ArL 4 an Arr 27 Abs. 2 BV erinnert" Diese Norm
bestimmt, dass die Kantone fiir einen geniigenden, obligatorischen und in den
offentlichen Schulen unentgeltlichen himarschulunterricht zu sorgen haben. Daraus wird
zurecht gefolgert, dass die Kantone verpflichtet sind, alle in ihrem Gebiet sich
aufhaltenden, bildungsf?ihigen Kinder zum Primarschulunterricht zuzulassen35. Wegen
ArL 4 Abs' 1 BV, der unsachliche Differenzierungen verbietet, ist in der allgemeinen
Zulassungspflicht3T im besonderen eine Zulassungspflicht von behinderten Kindern zu
sehen, sofern diese 2rrm si1e11 bildungsftihig sind und zum anderen dem iiblichen
Ausbildungsgang folgen kdnnen. Dieser Zulassungspflicht des Gemeinwesens entspricht
meines Erachtens gnrndsetz[ch auch ein durchsetzbares Zulassungsrccht jener Kinder,
die die zulassungsvoraussetzungen erfiillen38. Das Bundesgericht hat in BGE 103 Ia 3gg

醐雛温鶴凩
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E. 2a die Frage, ob aus fuL 27 BV verfassungsm?issige Rechte abgeleitet werden
k6nnen, offen gelassen:

'Im Verfassungsrecht des Bundes auferlegt Aftn BV den Kantonen die Verpflichtung,
fiir einen geniigenden, unter staatlicher Leirung stehenden, obligatorischen und un-
entgeltlichen Primanrnterricht zu sorgen (vgl. BURCKHARDT, Kommentar anr BV, 3.
Aufl., zu Art 27 BY; SALADIN, Das Recht auf Bildung, ZSR 90/L97L I S. 140). Es
kann offen bleiben, ob diese Verfassungsbestimmung ein soziales Grundrecht
gewflhrlg1stet, 96 dem Einzelnen einen durchsetzbaren Anspnrch auf Primarschulbildung
verschafft, weil es im yorliqgenden Fall um den Zagangzu-einer staatlichen Einrichtun!
der so-g.enannten Mittelschulbildung gght, welche an die Primar- oder Volksschulbildung
anschliessl"

Aus der Zulassungspflicht, die Art. ?i7 i.Y.m. Art 4 BV den Kantonen im Bereich des
Primarschulwesens auferlegt, folgt, dass die jeweilige kantonale schulische Infrastruktur
behindertengerecht oder anmindest an die Bediirfnissc behinderter Menschen anpassbar
zu sein hat Denn das verfassungsmiissige Gebot ernes geniigend,en undobligatoischen
Primarschuluterrichts fiir bildungsf?itrige Kinder, die behindert oder nichtbehindert sein
k6nnen, kann nur unter dieser Voraussetanng erfiillt werden. Art.27 Abs.2 BV schiitzt
so in einem engen Sachbereich die bauliche Integration behinderter Menschen. Die
verfassungsrechtliche Tatsache, dass die Kantone einen geni.igenden Primarschul-
unterricht nur dann gewiihren, wenn die Primarschulzwecken dienenden Bauten und
Anlagen behindertengerecht gestaltet sind39, hat einige Kantone dazu veranlasst, in ihrer
Rechtsordnung das verfassungsrechtliche Gebot ausdriicklich festzuschreiben. So
best'mmt beispielsweise $ 34 Abs. 3 V AG:

"Fiir Kinder, die wegen der Lage ihres Wohnortes oder aus sozialen Grtinden oder wegen
Behinderung benachteiligt sind, sorgen die Trflger der Schulen ftir ausgleichende
Massnahmen."

Ahdich Arr 109 V SO:

"Der Kanton beseitigt oder mindert wirtschaftliche, standortbedingte wd andere
Erschwernrsse des Schulbesuches."

Die Einwohnergemeinden des Kantons Solothurn haben ferner auch allen Kindern den
unentgeltlichen Besuch des Kindergafiens zu erm6glichen und sind dabei von Verfassung
wegen verpflichtet, vermeidbare Erschwernisse des Be-suches zu beseitigen oder zu
mindern (vgl. Arr 111 V SO).
Schliesslich ist auch noch auf Art. 9 BV-Entwurf hinzuweisen, der die Frage, ob die
schweizerische Rechtsgleichheitsauffassung eine soziale ist, fiir den Fall, dass er einmal

39 zu den weiteren bauuchen Voraussetzungen,die die schulische lぼ nstar der Kantone zu erftinen
颯 Vgl.Plotke,S.191■
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Geltung erlangen sOnte,cindeudg in bttahendem Shne beantwOrtet,wenn erin Abs.2

unter anderem bes■ mm、 dass nicmand wegen seiner sOzialen Stenung benachtemgt oder

bevorzugt werden da崚

h.
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Zus,mmenfassend festgehalten:Eine ottektiV－ Zeitge饉sse Auslegung vOn Art.4 BV
erglbち dass dem schweizerischen Rechtsgleichheitsartikel eine soziale Rechtsgleich―
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betrachtet werden muss.E)as hteresse an elner baulichen htegratiOn der behinderten

Menschen ist verfassungsrechdich geschiitzt Das Recht auF eine behindertengerechte

Umwelt kёnnte im Sime eines unselbstな ldigen ungeschriebenen verfassungsm● csigen
Rechts aus Aは 4 BV gefblgert wden40.

bbo Das Printtp der Sozialstaadichkeit

',,.Das sozialstaadiche Verfassungselement und das wesen

der individualistischen Sozialstaadichkeit

E)ie Schweiz ist ein sο zJα′θ″ Rechtsstaat.In der Bundesverfassung flndet sich zwar im

Cegensatz zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland41 keine ausdrtickliche

Sozialstn,tsklause142.Jedoch zeigt sich aus verschiedenen EinzelbesHrnmungen(zoB.ArL

2:"gemeinsa“ wOhrah",Art.4:unentgeldiche R∝ htspnege bei Bediirftigkeit Art.27

Abs.2:unentgeldicher Primarschulunterricht,Art.31bis:':Mchrung der WOhrah des

Volkes"und"wirtschafdiche Sicherung der Biirger",ArL 34t∝
arbeitsrechdicher Schutz,

Art.34quater: SOzialversicherung,Art. 34quinquies: Schutz der F,7nilic)die

sottdstaadiche Komponentt der Bundesverfassung43.

濡湿滉諸聰船
taat"'Arttt Abs l vm

l篤∫究惚 譜喘梵ぼ蹄翼餞露
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Doch welches ist das Wesen der Sozialstaatlichkeit? Der Schiussbericht der Arbeitsgruppe

Wahlen fiir die Totalrevision der Bundesverfassung umschreibt die Zielsetzung des

Sozialstaates in treffender Weiseaa:

"Allgemein kann man sagen, dass der Sozialstaat sich nach den ethischen Geboten der
sozialen, ausgleichenden Gerechtigkeit ausrichtet, in dem Sinne, dass durch die
Anstrengungen aller die Lage der schwiicheren Glieder der Gesellschaft verbessert
werden soll, um mdglichst allen eine angemessene Entfaltung und Sicherung ihrer
Personlichkeit zu vermineln. Doch bleibt dieser Gedanke der Sotdaritet ailer Glieder des
Volkes stets mit dem Gegenprinzip verflochten, dass 'ein jeder seines Gliickes
Schmied ist' und gnrnds[tdich durch eigene Anstrengungen sich seinen Platz in der
Gesellschaft erwerben muss. "

Der tragende Gedanke der Sozialstaatlichkeit ist demnach dedenige der Solidaritiit, wobei

Solidaritdt generell Verantwortlichkeit des Ganzen fiir das Einzelne meint. Der Staat,

gerragen durch die Mehrheit der Bevdlkerung, soll den wirtschaftlich oder sozial

benachteiligten Gesellschaftsmitgliedern ein minimales, nicht nur wirtschaftliches Aus-

kommen bereitstellen. Diese Denkweise hat vor allem in diesem Jahrhundert stark an

Bedeutung gewonnen und ist ein weiteres Bekenntnis zur humanistischen Freiheit. Denn

der sozialstaatlichen Haltung ist, weil sie bereit ist, den Sozialschwachen etwas umsonst

zu geben, klarerweise die Mocime der Bedingungslosigkeit immanent. Ein Beispiel einer

solchen Denkhaltung sei zitiert:

"Die Stiirke einer staatlichen Gemeinschaft misst sich nicht ausschliesslich an der Freiheit
des Biirgers, sondern auch am Wohl der Schwachen. Ein Staat, der zwar seinen Biirgern
rechttc[e Gleichheit garantiert, ihre Freiheitsrechte achtet und sie an den Staats-
entscheiden teilhaben l?isst, sich aber nicht darum ktimmert, ob auch die tatsiichlichen
Voraussetzungen fiir die Ausiibung dieser Rechte gegeben sind, erftillt seine Aufgabe
nicht voll. Deir Staate ist heute aufgegeben, seinen Einwohnern eine gewisse minimale
soziale Sicherheit zu bieten und so die Grundlage dafiir zu schaffen, dass die
niittirgf"i.ttt"it und die iibrigen Rechte nicht blosse Tf,eorie bleiben"45.

Dieses Zitar l[sst die individualistische Ausrichtung der schweizerischen Sozialstaat-

lichkeit erkennen. Man kdnnte das Sozialstaatsprinzip zwar auch kollektivistisch
verstehen und so die Gemeinschaft vor den Enzelnen stellen. Der Bundesverfassung

zugrunde liegt jedoch nicht eine kollektivistische, sondern eine individualistische
Sozialstaatlichkeiu Der Staat, das Kollektiv, hat eine qualitative Freiheit des Bi.irgers, des

Individuums, zu f6rdern. Art. 2 BV-Entrrurf bringt das individualistische Wesen der

schweizerischen Sozialstaatlichkeit treffend zum Ausdruck, wenn es in Abs. 2 und 4

heisst:

4 Bern 1973 S.319.
45 rur"unAt tter N 153.
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"E-r [deL Staat] schiitzt die Rechte und Freiheiten der Menschen und schafft dieerforderlichen Grundlagen fiir ihre Venvirklichun;.'; - - ---

歴     驚置留諸置i濫蹄諸麗冒胤卵:棚ミ
=「

額,

Die individualistische Sozialstaatlichkeit fiihrt zu keinem Einbnuch in den bereits
genannten Verfassungsgrundsatz der individuellen menschlichen Endaltung, sondern
festigt ihn. Denn die individualistische Sozialstaatlichkeit mit ihrem Gebot einer
minimalen sozialen Sicherheit ist eine treue Dienerin der humanistischen Freiheit, ja
geradezu deren voraussetzung. Im Gegensatz anm idealqpisch verstandenen klassischen
Liberalismus, der eine nur quantitative Freiheit des Individurrms 4ls Zel verfolgg fordert
die individualistische Sozialstaatlichkeit eine qualitative Freiheit. Es soll wie bereits
erwdhnt nicht geniigen' wenn der Einzelne gleichviele Pfeile in seinem Kercher hat, er soll
auch mit Pfeil und Bogen Tmgehen k6nnen, bevor man ihn in den Wald des Lebens auf
die Jagd schickr wer dabei nicht zum Bogenschiessen geboren ist, soll unter staatlicher
Anleitung und Hilfe - soweit m6glich und verniinftig - zu einem einigermassen passablen
Schiitzen gemacht werden. Nur so weit - aber auch so weit - reicht die sozialstaatlichkeir
Der Sozialstaat will dem Menschen nicht die veranrwortung fiir sein Leben abnehmen,
sondern nur seine Last mittragen helfen. Deshalb muss deutlich gesagt werden, dass das
der sozialstaatlichkeit iErrunente Solidaritiitsgebot nicht eine Negation der Freiheit, son-
dern unaMingbarer Bestandteil der humanistischen Freiheit darstellt. wahre Freiheit -
eben individuelle menschliche Enfaltung - ist nur dann denkbar, wenn alle, die frei seinwollen' auch die Freiheit ihrer Mimenschen anstreben. Diese scheinbar widerspriichliche
verkettung von Freiheit und solidaritlit bringt das ewigjunge Fanal der franz6sischen
Revolution priignant zum Ausdruck: "Libert€, €galit€ et fraternitC!,, - humanistische
Freiheft erfordert eine soziale Rechtsgleichheit,eine soziale Rechtsgleichheit erfordert
eine individualistische Sozialstaatlichkeit und damit s olidarttdt.

・          bbb.Die Konsequenzen der SOzialstaadichkeit

…
Dic Unverehbarkeit vOn Sozialstaatlichkei und ttberaler Rechtsgleichheit

Wie die soziale Rechtsgleichheit bemt auch das Prinzip der sOzials,,,dichkeit auf dem

Gedanken der zwischenmenschlichen S01idaritat. E)ie Sozialstaatlichkeit schliesst

angesichts dessen als systematisches Element einerOttektiV－
zeitgemassen Auslegung vOn

Art.4 Bv ein liberales R∝ htsgleichheitsversttndnis geradezu aus und ist sOlchemassen

ein weiteres gewichdges Argllment fiir die Bttahung eines ungeschriebenen verfas－

sungsmassigen Rechts auf eine behindertengerechte urnwelt im sinne cines sOzialen

Grundrechts.
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bbbb. Der so'ialstaatliche Grundsatz: Eingliederung vor Rente

Das Postulat einer minimalen sozialen Sicherheit bedeutet fiir die behinderten Menschen
nicht nur, dass ihnen die ftr ihr Leben not'x'endigen materiellen Dinge gegeben werden,
wenn sie sich diese nicht selbst erarbeiten kOnnen, sondern auch, dass sie auch in
nichtwinschaftlicher Hinsicht in die Gesellschaft eingegliedert werden. Die minimale
soziale Sicherheit zerfd,llt dermassen bei idealtypischer Betrachtung in einen wirt-
schaftlichen und einen nichtwirschaftlichen Bereictr.
Entsprechend der idealtypischen Zweiteilung der sozialen Sicherheit der behinderten
Menschen in einen wiruchaftlichen und einen nichnrirtschaftlichen Bereich, ist die
Entwicklung des Sozialstaates unterschiedlich verlaufen. In einem ersten Ausbau der
sozialstaatlichen Elemente musste vor allem auf den winschaftlichen Problemkreis
geblickt werden, und es wurde der Venuch unternommen, die materiellen Bediirfnisse
der in wir6chaftlicher Hinsicht unterprivilegierten Personen zu befriedigen. Ein wichtiges
Minel hierzu wardie konkrete Ftirsorge, die "Kriippelfiirsorge". Indirekt wird und wurde
das Zel einer wirtschaftlichen Integration der Sozialschwachen aber auch erreicht durch
den Ausbau eines Sozialversichenrngsnetzes. Dies vor allem dann, wenn - wie in der
Schweiz - ein zentraler Grundsatz einer solchen Sozialversicherung lautet: Eingliederwg
vor Rente. Eine solche Zielsetzung wird von einer Haltung getragen, die den
benachteiligten Menschen dazu bringen mtJchte, fiir sich selbst zu sorgen. Die Integration
der Sozialschwachen, insbesondere der behinderten Menschen, ist jedoch noch nicht
erreicht, wenn diese zur wirtschaftlichen Selbswersorgung (wieder) fdtrig sind. Wer die
Eingliederung nicht als Selbstzweck, sondern nur oder vor allem als Diener der
Erwerbsf?iltigkeit versteht, verkennt ihr Wesen und muss sich den Vorwurf gefallen
lassen, sein Ventlindnis von Eingliedenrng sei kapitalittischer Nanrr.
In einem zweiten Schrin muss und musste die nichtwirtschaftliche Eingliedenrng
angestrebt werden, denn eine umfassende Eingliederung erfasst beide Bereiche. Freilich
gibt es mannigfaltige Beziige zwischen der wirtschaftlichen und nichnrirtschaftlichen
Integration. Dies zeigt sich vor allem bei der baulichen Integration. Denn behinderte
Menschen, die arbeiten wollen oder sollen, miissen einen ihrer Beeintriichtigung
angepassten Arbeitsplau finden, uod dazu bedarf es oft gewisser baulicher Voraus-
setztrngen. Wer nr:r die wirtschaftliche Eingliederung erreichen wollte, kdnnte 5ish demil
begniigen, fiir X behinderte Menschen ebensoviele Erwerbsmdglichkeiten zu schaffen.
Wer hingegen von einer umfassenden Rehabilitation oder Integration ausgeht, der wird
die wirtschaftliche Eingliederung begriissen, diese aber nicht als geniigend erachten. Er
wird dariiberhinaus die Forderung erheben, eine umfassende Integration sei anzustreben
und eine solche zeige sich vorab in der Gestdtung einer behindertengerechten Umwelt.
Bei der baulichen Integration wird in besonderem Masse ersichtlich, dass und wie eng die
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wirtschaftlichen und nicht'nirtschaftlichen Aspekte einer umfassenden Integration inein-
ander venvoben sind und einzeln schrecht realisiert werden k6nnen.
Es steht somit fest' Wer sich ur individwlistischen Sozialstaatlicttkit bekennt, dcr bejaht
auch eine tntfassende Integration der behinderten Menschen.Etne solche Integration ist
erst dann erreicht, wenn den behinderten Menschen d.ie Miiglichkeit gewiihrt wird., sich
ihren F?ihigkeiten entsprechend zu endalten und innerhalb dieses Rahmens von ihren
Rechten Gebrauch zu machen. Da ein behinderter Mensch eben erst dann in die
Gesellschaft eingegliedert isL wenn ihn architektonische Barrieren nicht an der Ausiibung
seiner Grundrechte, insbesonderc der politischen Rechte und der Freiheitsrechte, hindern,
muss' vorab im Hinbtck auf die Anerkennungsprocis des Bundesgerichtes hinsichtlich
selbstiindiger ungeschriebener verfassungsmiissiger Rechte, gesagt werden, dass d1e
bauliche Integration der behinderten Menschen unabdingbare Voraussetzung ist ftir die
Ausiibung der bereits bestehenden und anerkannten verfassungsmiissigen Rechte. Die
bauliche Integration der behinderten Menschen muss daher zwingend dem Bereich der
minimalen sozialen Sicherheit angeordnet werden.

cc. Die personliche Freiheit

aaa. Die persd'nliche Freiheit schtizt alle elementaren Erscheinungender
Persdnlichkeitsendaltun g

Seit BGE 89 | 92 ff. wkd das Freiheitsrecht der persd,nlichen Freiheit im Sinne eines
ungeschriebenen Abwehrrechts gegen staatliche Eingriffe allgemein anerkannt. BGE 112Ia 162 E' 3a umschreibt das Schutzobjekt der personlichen Freiheit und die
Einschriinkungsvoraussetzungen folgendermassen:

"Die Garantie der persdnlichen Freiheit ist ein ungeschriebenes Grund.recht derBundesverfassung, das nicht nur d.ie Bewegungra.{ii? 
"rd die kcirperliche Integritiit,sondern dariiber hinaus alle Freiheiten_sEtttiizt, air irior"ntare Erscheinungen d.erPersdnlichkeitsenfaltung darstellen (BGE-iog iziii.+. -it nin*iirrnj.'bu, Rechtder persdnlichen Freiheiigilt indessen ri.ht;b;olui grt-.htettLong_en sind zuliissig, wennsie auf gesetzlicher Girndl.g-r u"rottrn, it" --oTi*itictren i;i";;ir;l;gen undverhiiltnismiissie sind; zudem aair aie penriniiche rreirriii*eaer 

"ouiiuniero^rtictt noctrihres Gehalts ali Instirud; d;RJitlsoraoong entleert werden (BGE 109 Ia zgt E.4amit Hinweisen)."

Das Schutzobjekt dieses wichtigen Grundrechts erstreckt
physischen auch auf die psychische Integritiit+G. Hier

sich dermassen neben der
interessiert vor allem die

鍮 艦 需 l評
nc"山 v」。たm∝ 駈 lin/LlbrN H“ 屁 Шd ttLrh BV_bmmm Nヌ a
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psychische Integritiit. Denn insofern die persdnliche Freiheit die psychische Integritlt
schiitzt, schiitzt sie alle "elementar€n Erscheinungen der Pen6nlichkeisenfaltung"+2.
Jeder saatliche Eingritrin eine elementare Erscheinung der Peniinlichkeitsentfaltung, der
nicht gestiita auf eine gesetzliche Grundlage erfolgt, nicht im dffentlichen Interesse liegt
und unverhiiltnismflssig ist, ist gemiiss unumstrittener Lehre und Rechtsprechung
verfassungswidrig. Unverhdltnismflssig ist ein staatlicher Eingriff nicht nur, aber immer
dann, wenn er den Kerngehalt der pers6nlichen Freiheit unterdriiclct. Interessant fiir die
Beantwornrng der Frage, wann ein staatlicher Eingriff mit der persdnlichen Freiheit
vereinbar ist, sind dabei die Ausfiihnrngen in BGE 97 I 50 f. E. 3:

"Der Wesenskern det pers6nlichen Freiheit geniesst somit einen absoluten Schutz.
Welche Beschriinlongen vor der Freiheitsgarantie standhalten, liisst sich jedoch mit
Riicksicht auf die dem Wandel untenrorfene ethische Wertordnung und in Anbetracht der
sich veriindernden Sozialverhf,ltnisse nicht ein fiir allemal verbindlich festsetzen. Ob
staatliche Eingriffe mit der persdnlichen Freiheit vereinbar sind, ist vielmehr von Fall zu
Fall zu entscheiden (BGE 90 I 37). Als Leitidee hat dabei die Erhaltung eines
Staatswesens zu gelten, welches dem Biirger in jedem Fall ein bestimmtes Mindesrnass
an perstinlichen Endaltungsmdglichkeiten bel[sse Ebenso sind der Entscheidung je nach
den Verhlltnissen des konlreten Falles die einer rechtsstaatlichen Freiheitsidee
entsprechenden philosophischen und ethischen Prinzipien angnrnde an legen, die jedoch
ihrerseits gewissen Wandlungen unterworfen sein kdnnen. Weiter hat der Ver-
fassungsrichter bei der Umschreibung der geschtitzten Freiheitssphiire den Grundsatz der
Verhiiltnismflssigkeit zu beachten und eine Wernrng der sich gegeniiberstehenden
Rechtsgiiter und Interessen votzunehmen. Nicht niletzt hat er auch rechtsvergleichende
Uberlegungen ananstellen und ntitigenfalls Grundsdue zu beriicksichtigen, wie sie den
von iiberstaatlichen Organisationen aufgestellten Normen innewohnen."

Angesichts der vom Bundesgericht klar umschriebenen rechtlichen Tatsachen, dass zum
einen die persd,nliche Freiheit alle elementaren Erscheinungen der Persdnlichkeitsent-
faltung schtitzt und zum anderen von Fall zu Fall anhand der im eben zitierten
Bundesgerichsentscheid genannten Kriterien entschieden werden muss, wann ein
staatlicher Eingriff mit der pers6nlichen Freiheit vereinbar ist sind nachfolgend drei
Fragen zu priifen. Erstens fragt sich einmal ganz allgemein, ob iiberhaupt die
gesellschaftliche Teilhabe und dnmit auch die bauliche Integration der behinderten
Menschen elementare Erscheinungen der Pers6nlichkeitsendaltung darstellen und so von
der persdnlichen Freiheit geschiita werden. Bejatrendenfalls fragt sich weiter, ob und
unter welchen Voraussetzungen eine wie auch immer geartete staatliche Nichtbe-
riicksichtigung dieser elementaren Erscheinungen der Persdnlichkeitsendaltung einem
staatlichen Eingdffin die pers6nliche Freiheit gleichkomrrr Daran anschliessend erhebt
sich noch die Frage, ob die festgestellten staatlichen Eingriffe mit der persrinlichen
Freiheit vereinbar sind oder nichr

::りrgl・

etwa neben dem ziderten Entscheid auch BGE 97 1 45 1,1011a346■ ,1041a39 1 Шd l131a
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bbb. Die gesellschaftliche Teilhabe der behinderten Menschen ist als elemenrare
Erscheinung der Pers6nlichkeisendaltung verfassungsrechtlich geschiitzt

aaaa. Die perscinliche Freiheit schtita die gesellschaftliche Teilhabe
der behinderten Menschen als lex generalis

Angesichts des existentiellen Bedtirfnisses nach Zweisamkeit l?isst sich nicht
wegdiskutieren, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eine elementare
Erscheinung der Penonlichkeitsentraltung ist Dieser Schluss driingt sich ferner auch nur
schon deshalb auf, weil BGE 97 I 45 ff. (offenbar bestlitigt in BGE 103 Ia 295) das
Malen in der Untersuchungshaft als eine elementare Erscheinung der pers6n-
lichkeitsentfaltung erkliirt hat. Wenn also bereits die Freiheit der Untersuchungs-
gefangenen, malen zu konnen, Schutz findet, dann muss auch die Freiheit der behinderten
Menschen, sich in der baulichen Umwelt mdglichst ungehindert bewegen zu k6nnen, dem
Schutzobjekt der perscinlichen Freiheit zugeord,net werden. Die personliche Freiheit
schtitzt deshalb als lex generalis die gesellschaftliche Teilhabe im allgemeinen und jene der
behinderten Menschen im besonderen. Fiir die Annahme, dass die gesellschaftliche
Teilhabe generelles Schutzobjekt der personlichen Freiheit sei, spricht ferner auch d1e
rechtliche Tatsache, dass die persdnliche Freiheit bekanntlich die Bewegungsfreiheit vor
ungerechtfertigten Freiheitsentziehungen schtitzCs. Schiitzt d1e perscinliche Freiheit aber
die Bewegungsfreiheit vor ungerechtfenigten Freiheitsentziehungen seitens d.es Staates,
so schiitzt sie klarerweise den wichtigsten Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe
i.iberhaupt, niimlich den fundamentalen wunsch eines jeden Menschen, sich moglichsr
ungehindert bewegen zu konnen.
Eine umfassende bauliche Integration der behindenen Menschen ist erkliirtermassen das
Schutzobjekt des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt. Da das Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt dieser seiner Zelsetzung nach einen wichtigen Aspekt der
gesellschaftlichen Teilhabe und damit einer elementaren Erscheinung der pers6,nlich-
keitsentfaltung schiiut bzw. schiitzen will, steht deshalb ganz klar fest, dass das Recht
auf eine behindertengerechte Umwelt dem sachlichen Geltungsbereich der perscinlichen
Freiheit und damit der Verfassung im materiellen Sinne zugeordnet werden kann und
muss. Die bauliche Integration der behinderten Menschen erscheint solchermassen auch
unter dem Blickwinkel der perscinlichen Freiheit als ein verbindliches Postulat der
Bundesverfassung, als eine Verfassungsnorrn mit individueller Schutzwirkung.
Liisst sich jedoch das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt im Sinne eines
unselbstiindigen ungeschriebenen verfassungsm[ssigen Rechts wirk]ich so ohne weiteres
von der personlichen Freiheit ableiten? Die Beantwortung dieser Frage hiingt davon ab,

48 vgt. zur Bewegungsfreiheit im einzelnen Haller in BV-Kommentar N 16 ff. zu persdnliche Freiheit
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ob die nachfolgend zu skizzierenden staatlichen Eingriffe in das von der Bundesver-
fassung geschtitzte bauliche Integrationsinteresse der behinderten Menschen als Eingriffe
betrachtet werden k6nnen, die die persdnliche Freiheit tangieren. Uberhaupt denkbar sind
zwei Arten von staatlichen Eingriffen. Es kann sich ennreder um einen Eingriff im
Bereiche der Rechtsetzung oder abenm einen Eingriffim Bereiche der Rechtsanwendung
handeln. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, verleut vor allem die Passivitiit der
anstiindigen kantonalen Baugesetzgeber, die keine oder ungeniigende Nomren tiber das
behindertengerechte Bauen erlassen, das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt.
Die vorerst noch unbelegte Tatsache aber, dass staatliche Passivitlit rechtswidrig ist bzw.
sein soll, wird einige an dieser Stelle den grundsdufch berechtigten Einwand erheben
lassen, die persdnliche Freiheit sei ein klassisches Abwehrrecht und biete solchermassen
nur Schuu gegen staatliche Eingriffe im eigentlichen Sinne des Wortes; da staatliche
Passivitiit im Grunde genourmen eben keinen Eingriff darstelle, kdnne beim Vorliegen
eines staatlichen, genauer eines geseugeberischen Nichtstuns die pers6nliche Freiheit
nicht angenrfen werden, dies selbst dann nicht, wenn es sich um eine elementare
Erscheinung der Pers6nlichkeit handle. Und da das Recht auf eine behindertengerechte
Umwelt neben anderem auch eine gesetzgeberische und damit staatliche Passivitiit
verbiete, k6nne deshalb dieses geltend gemachte Grundrecht nicht unter die personliche
Freiheit subsumiert werden und stelle, wenn tiberhaupt, ein selbstiindiges ungeschrie-
benes verfassungsmiissiges Recht dar. Dass ein staatliches Nichtsrun keinen.Fall eines
eigentlichen Eingriffs darstellt, sei nicht bestritten. Es steht aber auf der anderen Seite
auch fest, dass Passivitiit keine staatliche Leistung ist. Der allenfalls rechtspolitisch
motivierte Einwand eines fehlenden staatlichen Eingriffes, will er im vorliegenden Fail
staatliche Leistungen verhindern, stdsst also ins Leere. Damit aber bleibt die Frage, ob
eine gesetzgeberische Passivitdt einen gegen die personliche Freiheit verstossenden
staatlichen Eingriff darstelle, vorderhand unbeant'rortet.
Kann staatliche Passivitiit oder Nichtberticksichtigung verfassungsmiissig geschiitzter
Werpositionen, sei es in der Rechtsetzung oder in der Rechuanwendung, wirklich nicht
als staatlicher Eingriff, der die pers6nliche Freiheit verletzt, betrachtet werden?
Unbestreitbar steht fest, dass die Gesetzgebung eine staatliche Aufgabe ist. Der
Gesetzgeber - wegen Art 113 Abs. 3 BV vorrangig der kantonale Gesetzgeber - muss
sich dabei an die Verfassung halten. Da der Erlass von verfassungskonformen Gesetzen
und Verordnungen - vorliegend handelt es sich um Normen des Offentlichen Baurechts -
eine suatliche Aufgabe dantellt, ist, da die bauliche Integration der behinderten Menschen
einem Grundwert der Verfassung gleichkommL eine diesbeziigliche geseugeberische
Passivitiit eher dem als negativ empfundenen staatlichen Eingriff als der positiv
empfundenen staatlichen Leistung anzuordnen. Offensichtlich handelt es sich bei dieser
Art Eingriffnicht um einen klassischen Eingriff, sondern um einen atypischen Fall. Denn
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dieser Eingriff fiih nicht zu ciner Bechせ たhigung elnes nOr.uativ bereits bestehenden

verfassungsmassigen Rechts,sOndem er stellt eine Verweigerung eines verfassungs－

massigen Rechts auf Gesetzes－ bzw.Verordnungsstufe dar.zwar ist in der schwei－

zerischen Rechtsordnmg,die aus ArL 4 BV ein Rechtwerweig―
gsverbot f。lg領,cine

sdche Verweigerung,wie zu zeigen sein wb軋 verfassungs、 租drig;dOch handelt es sich

bei dieser Art der Rechtsverweigmng:ucht llm einen idassischen IFan eines staadichen

Eingriffs,wie man sich ihn im Zusammenhang mlt der pttnlichen Freiheit gemeinhin

vorstellt(Z.B.Zwangsrasur eines Gefangenen,vgl.BGE H21a 161 m),dem dieser

wird gegen aussen mcht unmittelbar sichtb雷 .In Anbetacht dessen hgt es sich deshalb,

ob die poド6nliche Freiheit auch Schutz vOr solchen atypischen sttndichen Eingiffen

bietet bzw.bieten sOn。

Dic awpiSChe恥 cheinungsfom dieses staadichen Eingriffs¨ und das sei nachdrticklich

betont_andert aber nichts an seiner Verfassungswidrigkeito Denn in unserer

RechtsOmnung gilt:D″ G`sattθれ ″ das R`cを ″ ″ 麟 :池●e■8C″C滋 伽 翅

“
Jcル ッθttuicれ bag`″ a″ g“

`″

A凛 イβy varsrassatt R′
cたw々 な銘

“
gJ″ ″″

R′σ力rs′rzz“go Eine Rechtsverweigenmg begeht der zus」hdige Cesetzgeber deshalb,
wen der verfassungskOnfO..uc Gesetzeszweck(i.C.verfassungskOnfOmer zw∝

k des
kantOnalen 6ffendichen Baugesetzes)einen weiteren,differenzierteren gesetzlichen

Tatbestand(1.co AnfoFdemngen an die Gestalttng der Bauten und Anlagen im Sime einer

behindertengerechtn Bauweise)verlan♂ 9.Das Bundesgericht bezeichnet in sttldiger

Rechtsprechung diese tt vOn Rechtsverweigemng in der Rechtsetzung50 mit der

Fo.luulierung,dass der Cesetzgeber Unterscheidungen,die sich aufgrund der

verhaltnisse aufttangen, zu tteffen unterlassen hat. BGE l14 1a 223 
■ E。 2b

beispielsweise umschreibt die Rechtsverweigemng in der Rechtsetang f01gendemassen:

i動錢豫籍驚嶽機燃饉li    躍肌
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Im vorliegenden Fall der baulichen Integration der behindeften Menschen sind es nicht
nur faktische, sondern vielmehr auch rechtliche Verhiiltnisse, die eine Ungieich-
behandlung in der Rechtsetzung verbieten. Denn gerade der diesbeziigliche Gesetz-
gebungsauftrag, den die Bundesverfassung den kantonalen Baugesetzgebern erteilt,
relativiert dercn grundsiitdich weiten "Spielraum der Gestaltungsfreiheit" (BGE lL4Ia3
E. 3) stark Die kantonalen Baugesetzgeber mrksen so entspr€chende Unterscheidungen
in der normativen Ausgestaltung der baurechtlichen Erlasse vornehmen und eine
verhtiltnismiissige Pflicht zu einer behindertengerechten Bauweise stanrieren5l. Neben den
rechtlichen sind es aber auch faktische Verh6ltnisse, die eine verbindliche ge-
setzgeberische Beriicksichtigung der baulichen Integration behinderter Menschen
gebieten. Vorab die Tatsache, dass aufgnrnd der Fortent'wicklung und Verbessemng der
medi'inischen Behandlungsmethoden seit dem Zweiten Weltkrieg und der erhrihten
Unfallgeneigtheit unseres derzeitigen gesellschaftlichen Lebens die 7-ahl der am Leben
bleibenden behinderten Menschen stetig steigt, erheischt und recht'ertigt eine solche
Beriicksichtigungspflicht des zustf,,ndigen Gesetzgebers. Eine solche Verpflichtung des
Gesetzgebers ist umso mehr angezeigl, als eine grosse Zahl der behinderten Menschen
weitestgehend eingliederungsf?ihig isr Schliesslich muss neben den bereits erwlihnten
ethischen Gesichtspunkten auch auf den volkswir:tschaftlichen Vorteil einer mdgiichst
optimalsn baulichen Integration hingewiesen werden, der im Umstand, dass eine um-
fassende Integration der behinderten Menschen langfristig zu einer gesamtwiftschaftlich
enrtinschten Senkung der behinderungsbedingten Mehrkosten fiihrt, zu erblicken ist.
Angesichts des engen rechtssystematischen Zusarnmenhangs mit dem Rechtsgleich-
heitsartikel fragt es sich allerdings sehr, ob diese Rechtsverweigerung in der Rechtsetzung
auch (noch) von der persdnlichen Freiheit erfasst bzw. von diesem Freiheitsrecht
verboten wird. Ftir ein Verbot spricht die Uberlegung, dass eine solche Rechts-
venreigerung, die wegen ihres Verstosses gegen Art. 4 BV einen offensichtlichen,
wenngleich auch atlpischen suatlichen Eingriffdarstellt, eine elementare Erscheinung der
Persdnlichkeitsentfaltung beeintrechdgt. Dagegen spricht hingegen die rechtliche
Tatsache, dass gem6ss unbestrittener lrhre und Rechtsprechung nur eine ausdriickliche
gesetdiche Grundlage einen staatlichen Eingriffin die persdnliche Freiheitrechdertigen
kann. Wiirde man also davon ausgehen, dass auch die persOnliche Freiheit durch diese
Rechtsverweigenrng in der Rechtsetanng tangiert wird, dann wiire dieser Eingriff erst
beim Vorliegen einer geniigenden gesetzlichen Grundlage rcchtskonfornr. Wtirde unn so
argumentieren, dann miisste der kantonale Baugesetzgeber seine rechtsverweigernde
Haltung im Bereich des behindertengerechten Bauens durch einen demokratisch
erlassenen, generell-abstrakten Rechtssau rechdertigen; er miisste seine gesetzgeberische
Passivitiit durch den Erlass eines Gesetzes rechdertigen. Mehr noch, nicht nur w6re zur
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Rechfertigung eine gesettche Grundlage erforderuch,sondem die Rechtsverweigemng

miisste zudem noch im offendichen hteresse liegen und verhamismassig seino E)iese

beiden Rechtfertigungsgrunde kё nnen jedoch nicht erftillt werden;denn eine

Rechtsverweigemng liegt  ″:θ im offendichen lnteresse und wird deshalb J″
t′

"`″unverham劇コ面にsig seh.Angesichts dessen wird man davOn abschen missen,das Recht

auf eine behindertengerechte ulnwelt als ein Teilrecht der persё
nlichen Freiheit zu

beはh“n.Dieser eben aufgezeigじ dOgmische Knotn liesse dch nur dam betiedigend

auflёsen, wenn entweder der personlichen Freiheit ein neues rechtstheoretisches

Fundnment gegeben wiirde oder ein selbs餞ヒldiges Recht auF eine behindertengerechte

Umwelt das diese Art der elementaren Ettcheinung der Persmchkeitsentfalttg spezicu

schitzt,als bestehend ttaht… 。Meines Erachtens ist letzteres die sinnvollste

政,sungo Das Recht auF eine behindertengerechte Umweltist demnach kein Unterfan der

po嗜5nlichen Freiheit sOndem ein selbsぬndiges verassungsmぉsiges Recht
Da dic hier vOrliegende Rechtsverweigerung in der Rechtsetzung klar unter das

Rechtsv_eigerungsverbot vOn ArL 4 BV皿
、1ヒagt es sich schliesslich auch,Ob lnan

das R∝ht aufeine behindertengerechte Umweltin seiner Cesnmtheit zwar nicht aus der

peFま

'nlichen Freiheit,daftir aber aus dem Rechtsgleichheitsartikel herleiten und sO vOn
einer Bttahung emes neuen selbtthdigen verfassungsmttsigen R∝

hts abschen sonte.
Auf den ersten Blick wtte das ein durchaus gangbarer und naheliegender Weg.Doch

auch dieses Vorgehen vemag lettdich nicht ganz zu bemedigen,dem das Recht aufeine

behindertengerechte Umwelt kann,und das wird oft geschehen,auch im Bereich der

Rechtsanwendung eine ganzliche Nichtbericksichtigung Oder ungentigende Benck_

sichtigung erfahren.Iline solche Rechtsverweigerung in der Rechtsanwendung liegt

beispielsweise dam en″a vOr,wenn der Neubau cines Cebaudes mit ausgewiesenem

Publikurnqverkehr,das nicht behindmengmcht kOnzipiertist in伽
刃dns●mmmg zwar

mit dem kantonalen Rech、 jedOch in Missachang der v劇 鸞lssungsm●osigen VOrgaben
bewinigt wird.In diesem und all den anderen Fttlen eher Rechtsv_eigerung in der

Rechunwendung a晩re熙燎 der R∝htsgleichheitsartikel klarmeise nicht ein.Dem dem

Baugesuchsteller,dessen Baugesuch bewilligt wird,wird das materielle Recht nicht

verweigert;zumindest wird er gegen die ihm″

“
″scヵg`″ass erteilte Baubewinigung

keine Rechtsmittel erheben wOneno ln diesem Fan einer Rechtsverweigemng wird das

materielle Recht viellnehr nicht dem Baugesuchsteller, sOndem einzig den am

Baubewinigungsverfahren direkt nicht beteiligten behinderten Menschen venⅣ
eigerL

Gegen eine solche″ lirraルα″″αただグたR`ελrsッ

`″
にな

`″
″g bietet Art.4 BV gund－

sa乾戯ch keinen Schutzo wer diese at″ ische Rechtsverweigemng inむ R∝htsanwendung
auEttnd der verfassungsrechtlichen WertOrdnung nicht hinnehmen will,wird nicht

umhin kOmmen,den an einer bau五chen hte『盤 On der behinderten Menschen rechdich
oder geniigend tatsachlich intercssierten PersOnen eine ttndsatZhChe Rechtsmittel－
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befugnis zuzusprechen - dies in Analogie zu der in der Baurechtsdogmatiks2 bereits
anerkannten generellen nachbarlichen Rechtsmittelbefugnis, wenn Normen des
dffentlichen Baurechts mit Schutzwirkung zugunsten auch der Nachbarn als verletzt
geriigt werden. Als Beispiel aus der Praxis zu der nachbarlichen Rechsmittelbefugnis bei
drittbegiinstigenden baurechtlichen Entscheiden sei BGE 112Ia 89 erwiihnt:

"Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind die Eigentiimer benachbarter
Grundstiicke befugl, eine Biubewilligung iit staatsrechtlicher B'eschwerde anzufechten,
soweit sie die Verleuung von Bauvo*chriften geltend machen, die ausser den Interessen
der Allgemeinheit auch oder in erster Linie dem Schutz der Nachbarn dienen. Zusiitdich
miissen sie dartun, dass sie sich im Schutzbereich der Vorschriften befrnden und durch
die behaupteten widerrechtlichen Auswirkungen der Bauten benoffen werden."

Wer aber den an einer baulichen Integration der behinderten Menschen rechtlich
interessierten Personen eine solche generelle Rechtsmittelbefugnis zuspricht53, setzt
zwingend eine Norm des Offentlichen Barnechts mit individueller Schutzwirkung
zugunsten einer baulichen Integration der behinderten Menschen voraus. Vor allem in
jenen Kantonen, die in ihrem Baurecht keine Bestimmungen tiber das behindertengerechte
Bauen kennen, wird ersichtlich, dass bereits auf Bundesverfassungsstufe eine solche
Norm des 0ffentlichen Baurechts mit individueller Schuuwirkung angenommen werden
muss. Denn sonst wtirde kein Nonnverstoss vorliegen, und nur ein solcher vermag eine
diesbeziigliche Rechtsminelbefugnis von rm Verfahren bloss mittelbar beteiligten Dritten
an rechfertigen. Diese so in jedem Fall zwingend anzunehmende verfassungsmiissige
Norm mit Schuuwirkung zugunsten der behinderten Menschen ist meines Erachtens
identisch mit dem von mirpostulierten Recht auf eine behindeaengerechte Umwelt Oder
mit anderen Worten: Aus dem Reclu auf eine behindertengerechte Umweltfolgt, weil es
einc ungeschriebeneVerfassuttgsrwrmmit individueller Schttnvirlang ist, einc gerurelle
Rechtsmittelbefugnis der an einer baulichen Integration der behinderten Menschen in
rechtlich ttnd mtsdchlich relannter Weise ineressierten P ersorun.
Wer das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt im Wege der Auslegung von der
persdnlichen Freiheit begrtinden m(hhte, muss sich ferner auch noch einem zweiten
Einwand stellen, nti.mlich dem, dass die persdnliche Freiheit als qryisches Freiheitsrecht
keine direlce Dritnvirkung und da-it keine unmittelbare Wirkung nnter den Privaten,
welche dem Recht auf eine behindertengerechte Umwelt immanent ist, endalten kdnne.
Betrachtet man die pers6nliche Freiheit unter dem Blickwinkel eines strikten nega-
torischen Frciheitsrechtsverstlindisses, ist dieser Einwand zweifelsohne richtig. Doch der
persdnlichen Freiheit ist eine direkte Drinwirkung gleichwohl immanent. Dass die
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persdnliche Freiheit eine direkre Dritnvirkung in gewissen ihrer Anwendungsbereichen
voraussetzt, wird im Strafrecht ersichtlich. Denn vorab im Strafrecht zeigt sich d1c
Haltlosigkeit der Behauptung, das schweizerische Recht kenne - abgesehen von Art. 4
Abs. 2 Satz 3 - eine direkte Drittwirkung der Grundrechte, und damit auch der
pendnlichen Freiheit, nicht Wanrm? Die perstinliche Freiheit schiiut ja bekanntlich auch
die korperliche Integritiit gegen staatliche Eingriffe. Das Strafrecht nun stellt gngrdsiitzlich
ein menschliches Verhalten - und die fiir den Staat handelnden Organe und Hilfspetsonen
sind letztlich alles auch Menschen -, das die kdrperliche htegddit eincs anderen Menschen
verletzt, in den ArL 111 ff. unter Strafe. Damit sind diese Straftatbestiinde aber nichts
anderes als eine Sanktion einer fehlenden Beachtung des Verbotes, d"ie k6rperliche
Integritiit der Mitmenschen zu beeintrflchtigen. Natiirlich ist zuzugeben, dass d.ie
persdnliche Freiheit ihrer rechtstheoretischen Struktur wegen unmittelbar keine direkte
Drithvirkung enfalten kann. Das ist aber nur die halbe Wahrheir Denn es gdt klar zu be-
denken, dass dic personliche Freiheit, insofern sie die korperliche Integritlt des
Individuums gegen staatliche Eingriffe schiitzt, nichts anderes darstellt als den
offentlichrechtlichen Aspekt des fundamentalen Rechtsgnrnd.satzes, Eingriffe in die
kdrperliche Integritiit der Mimenschen zu unterlassen. Da diesem Rechtsgmndsatz eine
direkte Driawirkung logisch zwingend immil1sn1 ist, kennt so auch die persdnliche
Freiheit eine minelbare direkte Dritnvirkug. Wer derpersonlichen Freiheit in jedem Fall
eine direkte Dritnvirkung abspricht, der stellt implizit die absurde Behauptung auf, die
nicht fiir den Staat handelnden Menschen mtissten die korperliche Integritat ihrer
Mitmenschen nicht respektieren. Dass dem nicht so ist und nicht so sein kann, liegt auf
der Hand. Das gegen eine Ableinrng des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt von
derpersdnlichen Ftreiheiq die in ihren Konsequenzen^reinerdirekten Drittwirkqng fiihrt,
allenfalls gerichtete Argumeng die pendnliche Frciheitent'alte nkeinem Fall eine direkte
Drimvirkung, kann deshalb nicht stichhaltig sein.
Selbst wenn man das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt aus den eblgn ertirterten
formalen rechsstnrkturellen Griinden nicht aus der personlichen Freiheit unmittelbar
folgern will, steht doch fesg dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einen
Grundwert der Bundesverfassung darstellr Ebenso steht klar fest, dass dieser Grundwert
auch von der persdnlichen Freiheit geschiita wird. Denn die gesellschaftliche Teilhabe
stellt eine der zentralsten Erscheinungen der Personlichkeitsendattung dar. Wer daher aus
grundsd'tzlichen Erwiigungen heraus der Meinung ist, dass d.as Rechi auf eine
behindertengerechte Umwelt wegen des Wesens der personlichen Freiheit kein
unselbstiindiges Teilrecht der perstinlichen Freiheit sein k6,nne, der muss kon-
sequenterweise ein Recht auf eine behindertengerechte Umwelt im Sinne eines
selbstiindigen ungeschriebenen verfassungsmiissigen Rechts bejahen. Denn wie gesagt:
Die gesellschaftliche Teithabe der behinderten Menschen ist ein von der Bundesver-
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fassung geschiitzter Grundwerr Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt kdnnte
auch im Wege der Auslegung von Art. 4 BV als ein unselbstiindiges verfassungsm?issiges
Recht aufgefasst werden. Das wtirde aber wie gezeigt eine Erweiterung der vom
schweizerischen Rechtsgleichheisartikel verbotenen Rechtsverweigerungstatbesttinde in
der Rechtsanwendung und darnit eine Anerkennung einer generellen Rechtsminelbefugnis
der am Baubewilligungsverfahren nicht unmittelbar beteiligten behinderten Menschen
sowie allfiilligen rechtlichen Interessenvertretern voraussetzen. Fiir welche Variante man
sich entscheidet, ist leztlich eine Frage des persdnlichen Geschmacts. Ich vertrete erstere
Meinung: Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt ist ein selbstiindiges
wrgeschriebenes verfassungsmdssrges Recht im Sinne eines sozialen Grundreclrrs. Aber
auch wenn man das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt als selbstandiges
verfassungsmiissiges Recht betrachtet, ist Art. 4 Abs. 1 BV nicht ohne rechtliche
Bedeutungs+.

bbbb. Andere Freiheitsrechte schiitzen die gesellschaftliche Teilhabe
der behinderten Menschen als legi speciali

Die pen*inliche Freiheit schtitzt die gesellschaftliche Teilhabe der behinderten Menschen
ganz allgemein und subsidiiir. Daneben schiiuen auch noch andere verfassungsmdssige
Rechte die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, so etwa die Meinungsiiusserungs-, die
Glaubens- und Gewissens-, die Kultus-, die Versammlgngs-, die Vereins-, die Handels-
und Gewerbe- sowie die Niederlassungsfreiheit. Es ist zwar mehr ein spezieller, auf
bestimmte enge Bereiche beschrdnkter Schutz der gesellschaftlichen Teilhabe der
behinderten Menschen, den diese Freiheitsrechte mit sich bringen. Aus ihnen liisst sich
ein verfassungsmiissiges Gebot zu einer baulichen Integration der behinderten Menschen
nicht direkt herleiten. Die Tasache, dass beinahe jedes Frciheitsrecht in irgendeiner Art
und Weise die gesellschaftliche Teilhabe schiitzt, soll deshalb vielnehr Beweis dafiir
bieten, dass die gesellschaftliche Teilhabe einen funda'nentalen Verfassungsgnrndsau
darstellt, und so als Hilfsargument meine These, das Recht auf eine behindertengerechte
Umwelt sei ein selbstiindiges ungeschriebenes verfassungsmiissiges Recht, sttizen.
Allenfalls liesse sich aus der Eigentumsgarantie und der Handels- und Gewerbefreiheit,
die zusammen eine umfassende Baufreiheit gewil,hren5S, im Wege der direkten
Dritnvirkung ein Recht auf eine behindertengerechte Umwelt herleiten. Die Handels- und
Gewerbefreiheit stellt als lex specialis bei Bauten und Anlagen mit wirtschaftlicher
Zwecksetzung eine Baufreiheit dar; man kann also dieses Freiheitsrecht anmfen fiir die
Erstellung der eben erwlhnten baulichen Massnahmen, die notwendig sind frir die

54 siche zum Verh五 lmis zwischen ArL 4 BV und dem R∝ ht auf eine behindemngerechte Umweltim
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Ausiibung einer wirtschaftlichen, auf Erwerb gerichteten Tiitigkeit. Nach trad,itioneller
Ansicht ist die Handels- und Gewerbefreiheit ein Abwehrrecht gegeniiber staatlichen
Eingriffen. Wer diesem Grundrecht auch gegeniiber den einzelnen privaten Wirkung
zuerkennt und damii von einer direlten Hthvirkung ausgehg wird sagen, die Handels-
und Gewerbefreiheit der behinderten Menschen schiitze ihre bauliche Integration und
verpflichte so die Handels- und Gewerbefreiheit derjenigen, die bauen wollen. Ein so
denkender Mensch wird argutttentieren: Wenn jemand eine Baute oder Anlage mit
wirtschaftlicher Zwecksetzung errichtet, die einem behinderten Menschen potentiell einen
Arbeitsplatz bietet, dann miissen diese Baworhaben behindertengerecht gestaltet werden.
Diese Auffassung scheint etrva Art. 22 Abs.2 BauG BE zugnrnde zu liegen, denn er
lsstimrnt, dass zu industriellen und gr6sseren gewerblichen Bauten und Anlagen ein
rollstuhlgtingger Zugang zu erstellen ist55.
Die gleiche Uberlegung kann selbswerstiindlich auch fiir die Eigentumsgarantie, die die
Baufreiheit als lex generalis schiitzt, angestellt werden. Wer wie z. B. $ 7 Abs. 2 V AG,
ArL 2Abs' 2 v GL, Art 14 Abs. 2 V JU oder $ 9 V TG von einer d.irelren Dritnvirkung
der Grundrechte ausgeht, der wird zur Begriindung des Rechts auf eine behinderten-
gerechte Umwelt auch die Sozialpflichtigkeit der Eigentumsgarantie als generelle
Baufreiheit betonen und die in einigen kantonalen Baurechtserlassen enthaltene pflicht,
pivate Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr behindertengerecht zu gestalten, als
Ausdruck eben dieser durch das Gebot einer direkten Drittwirkung begriindeten
S ozialpflichti gkeit verstehen.

dd" Die kantonale Verfassungswirkliclrkeit

Schliesslich sei im Hinblick auf die bundesgerichtliche Anerkennungspra;cis darauf
hingewiesen' dass in der Schweiz seit den 70er Jahren die bauliche Integration
behinderter Menschen fortschreitet Aus einem Sein l[sst sich zwar ein rechtliches wie
ethisches sollen nicht ableiten; denn das Sein ist ein Sein und sagt nur dariiber etwas aus,
dass etwas ist, und nicht auch, dass etwas sein soll. Wenn es auf Bundesebene kein
Recht auf eine behindertengerechte umwelt giibe, konnte es also sein, dass die
feststellbare kantonale Beriicksichtigung der baulichen Integration als freiwilliges
Entgegenkommen' als "sozialer Goodwill", als "gute Tat" aufzufassen wiire. Das Sein
kann aber auch (aber nur!) ein Indiz fiir ein Sollen sein. Es kann sein, dass die
allmiihliche und fortschreitende verwirklichung der baulichen Integration verstanden
werden muss als Realisierung eines Rechts, wobei sich dieses Recht nur entweder aus
Bundesrecht oder aus kantonalem Recht ergeben kann. Ich befiirworte ersteres und bejahe
ein Recht auf eine behindertengerechte umwert auf Bundesebene, und zwar auf

56 vgl.dazu auch狙
1.2 Weis Ⅱ und§ 157 Abs.3 PBauC LU.
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Verfassungsstufe. Diese meine Ansicht hindert uns natiirlich nicht, der Frage
nachzugehen, ob die Verfassungen der Kantone, die jtingeren Datums sind, allenfalls ein
solches Recht garantieren. Es gibt deren sieben Kantone, die ihre Verfassungen in den
vergangenen zw6lf Jahren totalrevidiert haben: lun (1977), Aargau (1980), Basel-
Landschaft (1984), Uri (1984), Solothurn (1986), Thurgau (1987) und Glams (1988).

aaa. Die Verfassung des Kantons Jura (1977)

Die jurassische Verfassung sei an den Anfang gestelh Tm zweiten Abschnin werden die
"droits fondamentaux" aufgezahlt. Der Gleichheitsartikel (Art. 6 V ru) steht ganz am
fuifang des Abschnitts; in seinem anreiten Absatz heisst es:

"Nul ne doit subir pr€judice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa
race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale."

Bestlirkt wird diese Auffassung einer sozialen Rechtsgleichheit durch den nachfolgenden
Artikel 7, der die menschliche Wtirde fiir unanustbar erkl?irt und im zweiten Absatz die
Pend,nlichkeitsent'alnrng schiita und ein Recht auf Chancengleichheit einriiumt:

"Tout 6tre humain a droit au libre d€veloppement de sa pErsonnalit6 et i. l'6galitd des
chances."

Art 14 Abs. 2 stanriert eine Horizontalwirkturg der Grundrechte:

"Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d'autnri."

Wer also die verfassungsrechtliche Baufreiheit annrft, hat das Recht auf eine
behindertengercchte Umwelt zu beachten
Im dritten Abschnin werden die Staatsaufgaben aufgefiihrt Von besonderem Interesse ist
der Artikel 18, der den Unterabschnin "Soziale Sicherheit" einleiter Absatz L erkliirt, dass
Kanon und Gemeinden "le bien€tre g6ndral" und "la sdcurit6 sociale" anzustreben haben.
Absatz 2 konlretisiert diesen sozialstaatlichen Grundsatz dahingehend, dass er das
Gemeinwesen verpflichtet, jene Personen, die hilfsbediirftig sind wegen ihres Alters,
ilrer Gesundheit sowie ihrer wirtschaftlichen und sozialen Stellung, zu beschttzen. Art.
19 frihrt die Sozialstaatsklausel ebenfalls aus und statuiert ein Recht auf Arbeit; dessen
Abs. 5 ist dabei besondErs hervoranheben:

"Il ['Etat] favorise I'int€gration dconomique et sociale des handicapds."
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Dieses Gebot einer winschaftlichen Integration, eines Aspekts einer umfassenden
Integration, ist aber auch eine folgerichtige Fordiihnrng des in Art 7 Abs. 2 enthaltenen
Rechts auf Chancengleichheit. Da wie gezeigt eine umfassende Integration der
behindenen Menschen eine behindertengercchte bauliche Umwelt zwingend voraussetzt,
statuieren die eben zitierten Verfassungsbestimmungen auch ein Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt im Sinne eines GesetzgebungsauftragessT, setzen ein solches
Recht geradezu stillschweigend als selbswerstiind.lich voraus. Art 36 schliesslich fiihrt,
ebenfalls in Konkretisierung der Art. 7 Abs. 2 und Art. 18, ferner aus, dass der Kanton
Massnahmen zu treffen hat, damit die behinderten Menschen ihren Fiihigkeiten
entsprechend geforden werden.
Diese wenigen Ausftihrungen zeigen bereits, dass sich dic Schopfer der jurassischen
Verfassung und auch der Verfassungsgeber zur humanistischen Freiheit bekennen, dass
fiir sie Freiheit und soziale Sicherheit zentrale Grundwerte sind- Die klar forrrulierte
staatliche Pflicht des Schutzes benachteiligter Personen, das ind.ividuelle Recht auf
Ent'altung der Persdnlichkeit und Chancengleichheit sowie das in An. 19 Abs. 5
festgeschriebene Gebot einer umfassenden sozialen Eingliederung der behinderten
Menschen lassen meines Erachtens den Schluss durchaus zu, dass in der jgrassischen
verfassung ein Recht auf eine behindertengerechte umwelt nicht nur als
Geseugebungsauftrag, sondern auch als ein verfassungsmiissiges RechtsS enthalten ist.
Das Recht auf etne behindertengerechte (Jmwelr ist solchermassen das verfassungs-
r e c ht Ii c lte G e g e ns tfrc k zur I nte g r at io rspfl i c ht de s G eme i, nw e s e ns -

bbb.Die VerfassШlg des Kantons Aar.・ au(1980)

Das Aargauer VOlk hat sich 1980 in der Absicht,"die Entfaltung des Menschen als

lndividuum und als Glied der(3emeinschaft zu erleichtem",cine neue Verfassung

gegeben.Dasin der Rttmttlenぬ altene Bckemmis zurindividuenen Enfaltung a散
狙t in

mehreren VerfassmgsbesHmmungen schなた
“
,rechtsverbindliche KonЩen.§ 9 schitzt

ganz allgemein dic Menschenwiirde。
 § lo Abs.2 bekennt sich zur sOzialen Rechts―

gleichheit,wenn er besti―t,dass niemand wegen seiner sOzialen stenung benachteiligt

oder bevOrzugt werden diirfe.VOn besOnderem hteresse ist schliesslich§
7,der in

Absatz 2 cine direkte Drittwirkung der Grundrechte statuiert:

llR考晰l:】ミ慧I:li:111:1lIIi:I:l ihrem wesen nach dazu geeignet sind,verpflichten sie

::政乳鋼 冨t鼻通
=Lsmな

sigen Rechts im allgemeinen vorne§ 5 1 A und hinten§ 5Π Cl.
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Wer sich auf seine Grundrechte beruft, muss somit auch jene seiner Mitmenschen
entsprechend wiirdigen und beachten. Es gilc Wer sich auf die Baufreiheit beruft, muss
das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt ebensosehr beachten wie andere
Grundrechte. Dieses Solidaritdtsgebot ist ein weiteres klares Bekenntnis zur
hrrmanistischen Freiheit Ferner ist auf $ 2-5 hinzuweisen, der wie folgt lauteu

"lD€r Staat fiirdert die allgemeine Wohlfahrt urd die soziale Sicherheit.
]In Bgac-hnmg der Verantwortung des Einzelnen trifft er im Rahmen seiner Gesetzge-
bungsbefugnrsse und des Bundesrechts Vorkehren, domit jedermann:
a) sich nach seinen Fiihigkeiten und Neigungen bilden und weiterbilden kann,
!) seinen,Unterhalt durch angemessene Arbeit bestreiten kann und gegen ungerecht-
fenigten Verlust des Arbeitqplatzes und die Folgen der Arbeislosigkeit geschiiut isg
c) eine angemessene Wohnung zu tagbaren Bedingungen finden kann,
d) die fiir seine Existenz unerltisslichen Mittel hal"

Angesichts dieser Suatsziele erstaunt es nicht, dass $ 34 Abs. 3 als lex specialis von $ 39
(generelle Sozialhilfepflicht des Gemeinwesens) die Triiger der jeweiligen Schulen
verpflichtet, fiir Kinder, die wegen der Lage ihres Wohnortes oder aus sozialen Griinden
oder wegen Behinderung benachteilig sind, ausgleichende Massnahmen an ergreifen.
Die bauliche Integration der behinderten Menschen als eine solche ausgleichende
Massnahme und als eine "Vorkehr zur Selbsthilfe" (vgl. $ 39 Abs. 1 Satz 2) ist in
Anbetracht der aufgefiihrten Normen also auch im Kanton Aargau verfassungsrechtlich
geboten. Dies ist umso mehr geboten, als der Kanton gemiiss $ 47 Abs. 3 gehalten ist,
nach Mtiglichkeit insbesondere den sozialen Wohnungsbau zu fordern.
Ob aus diesen aargauischen Verfassungsnormen auch ein verfassungsm6ssiges Recht
folgt, kann an dieser Stelle nicht abschliessend beurteilt werden. Immerhin sei darauf
hingewiesen, dass die in $ 7 Abs. 2 statuierte direkte Dritnvirkung der Grundrechte ein
gewichtiges Indiz fiir die fuierkennung eines verfassungsmfr.ssigen Rechts darstellt. Denn
wenn die Grundrechte auch die Privaten untereinander verpflichten, liegt es auf der Hand
zu sagen, dass ein verfassungsmiissiges Recht, dessen Inhalt eine generelle Rechts-
minelbefugnis ist, das Kor:elat zu dieser Pflicht bilden Eiisse, dass erst ein verfas-
sungsm6ssiges Recht diese Pflicht zu einer durchsetzbaren und damit echten Pflicht
mache. Aber nicht nur die festgehaltene direkte Dritnvirkung der Grundrechte, sondern
und vor allem auch das verfassungsrechtliche Gebot einer m6glichst umfassenden
Integration der behinderten Menschen legt den Schluss nahe, dass all jene kantonalen
Verfassungsnorrnen, die die gesellschaftliche Teilhabe der behinderten Menschen im
allgemeinen und die bauliche Integration im besonderen schtitzen, ein verfassungs-
mAssiges Recht statuieren. Denn der Korrektivzweck und die damit verbundene
Ausgleichsfunktion dieser Verfassungsnormen verlangen geradezu danach, dass letaeren
eine Schutzwirkung zugunsten einer baulichen Integration behinderter Menschen
zuerkannt wird.

47



ccc.Die Verfassung des Kantons Basel－ Landschaft(1984)

Die basdlttdische Verfassung ist ttnhch der jurassischen smkmrierto h zweiten

Abschnitt wird in§ 5 dic Menschenwitrde geschii眈

"hitzenvomehmstAufgttι
酬譜af温響“

henおt Vep■chmng山,de zu

Der ndrechfQkntalog statuiertin§ 7 das Gebot einer sOzialen Rechtsgleichheit

)h。

灘i織

Wie die jurassische verpnichtet auch die basellandische verfassung Kanton und

Cemeinden,jene Menschen,die wegen ihres Alters,ihrer cesundheit sOwic ihrer

winchafdichen oder sOzialen Lage Hilfe huchen,zu sch通
tzen←gl.§ 16 Abs.2VBL)。

§17 statuiert ein Bindel vOn sOzialrechten,so ein Recht auf Bildung,cin Recht alr

Arbeit und ein Recht aufwOhnung.§ lo3 auFerlegt KantOn und Gemeinden eine Sozial―

hnfepnicht gemガ cs Abs.2 sind sic hsbesOndere gehalten,vOrkehren nir die selbsdlilfe

zu bttm.Da die bauliche h“
FatiOn'1,r eine Vorkehr zur Selbsmire darstent(泰 Ockt

sich diese Soziahilfepnicht auch auFdie bauliche htegttdOn.um diesbezuglichjegliche

AuslegungsprObleme zu verhindem,besHmmt§
lo5:

盤肥肥晟囲槻需蹴 鑓肥躍官轟鳳鮮面SmOnen d"

Ftir den Kanton Basel－Landschaft muss deshalb in Anbetracht der skizzierten

Verfassungswirklichkeit die Frage nach der Existenz eines Rechts auf eine behin－

dertengerechte Umwelt im Sinne ciner Verfassungsnorm mlt schutzwirkung bttaht

werden.Denn eine nfaSS`″ セ Eingliederung,sO wie sie§ lo5 gebietet,動 C度メhss
die an einer baulichen htetttiOn der bchinderten Menschen“

hdich interessierten
Personen das Recht aufeine behindertengcechte Umwelt nOtfans gaichdich durchsettm

kёnnen.und eine sOlche individuene lDurchsetzungs面
glichkeit setzt z_gend ein

verfassungsmaLsiges R∝ ht vOraus。  .
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ddd. Die Verfassung des Kantons Uri (1984)

Die neue Urner Verfassung stammt wie die baselliindische aus dem Jahre 1984. Sie geht
explizit nicht gar so weit wie die bereits besprochenen Kantonsverfassungen. Art. 2 lit. b
erkl?irt als Suatsziel:

"Rechte und Freiheiten des Einzelnen und der Familis zu schiitzen und Grundlagen frir
deren Venvirklichung bereitarstellen. "

Das drine Kapitel ist den Gnrndrechten und Pflichten gewidmer Aft. l0 schi.itzt die
Menschenwiirde. In Art. 11 Abs. 2 wird verbindlich festgehalten, dass niemand wegen
seiner sozialen Stellung benachteilig oder bevorargt werden diirfe. Auch fiir den Kanton
Uri wird meq aber nicht fehl gehen zu sagen, der verfassungsrechtlichen Wertordnung sei
ein Recht auf eine behindertengeiechte Umwelt, zumindest als Gesetzgebungsauftrag,
immanslg denn gemiiss Art 2lir b miissen wegen At 4 BV auch die Grundlagen fiir
die Verwirklichung der Rechte und Freiheiten der k6rperbehinderten Menschen bereit-
gestellt werden. Schon mehrmals wtrde dabei darauf hingewiesen, dass das Recht auf
eine behindenengerechte Umwelt eine unabdingbare Voraussetzung fiirdie Ausiibung der
ausdrticklich gew?ihrten Grun&echte darstellt. Die normativ zu regelnde bauliche
Integration der behinderten Menschen ist demnach bereits nach Art. 2 lit. b
verfassungsrechtlich geboten.
Art. 2 lit. c schiitzt dariiberhinaus die Integration der behinderten Menschen ganz
allgemein, denn er verpflichtet das Gemeinwesen - vorliegend den kantonalen
Baugesetzgeber -, "Voraussetzungen fiir ein menschengerechtes Dasein heranstellen"; und.
ein menschen- bzw. behindertengerechtes Dasein erfordert eine umfassende Eingtte-
derung.

eee. Die Verfassung des Kantons Solothurn (1986)

Die neue Verfassung des Kantons Solothurn stammt aus dem Jahr 1986 und nennt wie
jene des Kantons Aargau in ihrer Praambel als Zelvontellung eine Gesellschaftsordnwrg,
die der Endaltung und der sozialen Sicherheit des Menschen dienr Neben fur 6 (Schutz
der Menschenwiirde) und Art 7 (soziale Rechtsgleichheit) verdienen vor allem dte An- 22
(Sozialziele),94 (Verwirklichung der Sozialziele), 95 (Soziafhilfe) und 104 Abs. 2
(Anspnrch auf eine angemessene Bildung) Beachtung. Art. 22 entspricht dabei
weitgehend dem bereits angefiihnen $ 25 V AG und sei deshalb nicht zitiert. Arr 94
verpflichtet den Kanton, im Rahmen seiner Zustiindigkeit und derverfiigbaren Minel die
Sozialziele zu verwirklichen. Ein wichtiges Element stellt dabei die Fordenrng d.er
Selbsthilfe dar. ArL 95 Abs. 2 Satz2 statuiert denn zurecht eine Pflicht des Kantons und
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der Gemeinden, Vorkehren der Selbsthilfe zu f6rdern. Da Selbsthilfe der behinderten
Menschen nur im Zusammenhang mit einer umfassenden Integration denkbar und
sinnvoll ist, ist der kantonale Baugesetzgeber so verfassungsrechtlich gehalten, die
bauliche Integration der behinderten Menschen zu beriicksichtigen und diesbezi.igliche
Normen zu erlassen. Ftir den Bereich der dffentlichen Geb?iude, die Schulzwecken
dienen, folgt das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt direkt aus Art 109, der den
Kanton verpflichtet, wirtschaftliche, standortbedingte oder andere Erschwernfsse des
Schulbesuchs behindcrrer Kinder zu beseitigen oder zu mindern.

fff. Die Verfassung des Kantons Thurgau (1987)

Die neue thurgauische Verfassung vom 16. Miirz 1987 statuiert in g 3 das
Rechtsgleichheitsgebot. Der Wortlaut des Rechtsgleichheitsparagraphen ("Die Gleichheit
vor dem Recht ist gewdhrleistet.") scheint auf den ersten Blick zwar darauf hinzudeuten,
dass in $ 3 keine soziale Rechtsgleichheit statuiert wird; denn es heisst don ja nur, dass
Gleichheit vor dem Recht gewlhrleistet sein soll, und nicht auch, dass Gleichheit durch
das Recht anzustreben ist.
Doch $ 5 (Schutz der Wiirde und Freiheit des Menschen), g 6 (umfangreicher, iiber die
Bundesverfassung hinausreichender Freiheitsrechtskatalog), g 9 (direkte Dritnvirkung der
Grundrechte) und besonders die $$ 62 (Freiheit und Wohlergehen des Individuums als
Staatszweck), 65 (Soziale Sicherheit als staatliche Aufgabe), 67 (Vermeidung von
Arbeitslosigkeit als staatliche Aufgabe) und 69 (Eingliederung und Betreuung von
Kranken, Betagten und Behinderten) lassen als systematisches Auslegungselement wohl
nur den Schluss zu, dass auch der thurgauischen Verfassung eine soziale Rechtsgleich-
heitsauffassung zugrunde liegt. Dieser Schluss drringt sich ferner auch deshalb auf, weil
kantonale Rechtssiitze und damit auch kantonale Verfassungsnormen nach Mdglichkeit
bundesrechtskonform auszulegen sind59. Da dem Bundesverfassungsrecht, bei objektiv-
zeitgemlsser Betrachtung, eine soziale Rechtsgleichheit immanent ist, erscheint eine
solche Auslegung von $ 3 V TG ebenfalls unter dem Auslegungsgesichtspunkt einer
bundesverfassungskonformen Auslegung angezeigt. Damit steht aber klar fest, dass die
neue Verfassung des Kantons Thurgau das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt
im Sinne eines Gesetzgebungsauftrages gewlhn und das fiir die Regelung des 6f-
fentlichen Baurechts zustiindige Gemeinwesen solchermassen verbindlich anweist, eine
verhiiltnismiissige Pflicht zu einer behindertengerechten Bauweise zu statuieren. Kanton
und Gemeinden, wegen $ 63 Abs. 2 vorrangig die Gemeinden, mi.issen deshalb die
bauliche Integration der kdrperbehindenen Menschen normativ regeln. In diesem Sinne ist
denn $ 69 zu verstehen, wenn er bestimmt:
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"Kanton und Gemeinden fiihren oder fdrdern Einrichtungen zur Pflege von Kranken,
Betagten oder Behinderten. Sie fdrdern die Eingliederung."

Wie in den anderen Kantonen (so etwa Uri, Aargau oder Solothurn), die zu einer
gesetzgeberischen Beriicksichtigung der baulichen Integration der k6rperbehinderten
Menschen verpflichten, stellt sich auch ftir die thtrgauische Verfassung die wichtige
Frage, ob das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt nicht nur als objektives
Gestaltungsprinzip, sondern auch als verfassungsmdssiges Recht verstanden werden
darf. Bereits wurde darauf hingewiesen, dass das verfassungsmlissige Gebot einer
direlcen DrihvirLung, so wie es in $ 9 enthalten ist, ein starkes Indiz darstellt fiir die
Annahme eines verfassungsmiissigen Rechts. Denn wenn die Privaten gleichermassen
wie das Gemeinwesen an die Gnrndrechte ihrer Mitmenschen gebunden sind und so
beispielsweise enn a deren Wirtschaftsfreiheit beachten miissen, dann dr[ngt sich, vor
allem in Anlehnung an das individualistisch ausgepregte Privatrecht, der Gedanke auf,
dass mit der Pflicht auch ein gegentiber Staat und Privaten durchsetzbares Recht statuiert
wird- Dies verdeutlicht und erhiirtet die bereia rechtsdogmatisch begriindete Forderung
nach einer generellen Rechtsmittelbefugnis der an einer baulichen Integration rechtlich
interessierten Personen, die Wirkung eben auch gegeniiber nicht fiir den Staat handelnden
Personen entfaltet60. Ferner weist das in $ 13 statuierte Gebot eines optimalen
Rechtsschutzes eindeutig hin in Richnrng einer subjektiv-rechtlichen Ausgestalnrng des
Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt. Schliesslich sei auch darauf hingewiesen,
dass das Recht auf eine behindenengerechte Umwelt Teil des Behindertenrechts und
somit des Sozialrechs schlechthin isr Da eine "kompensaorische Funktion" das Wesen
des Sozialrechs ausmacht, ist eine solche subjektiwechtliche Ausgestalnrng des Rechts
auf eine behindertengerechte Umwelt ebenso unter diesem Gesichtspunkt angezeigt. Denn
der Zwer,k des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt besteht ja gerade darin, die
derzeitige behindertenfeindliche bauliche Umwelt zu korrigieren, zu kompensieren. Eine
solche Korrektur oder Kompensation ist jedoch nur und nur dann hinreichend
gewdhrleistet, wenn die bauliche Integration individuell durchsetzbar ist

ggg. Die Verfassung des Kantons Glarus (1988)

An der Landsgemeinde vom 1. Mai 1988 haben die Stimmberechtigten des Kantons
Glanrs die neue Verfassung gutgeheissen. Uns soll nicht der umfangreiche Grund-
rcchtskatalog, der ebenfalls eine Dritnvirkungsnorm kennt, interessieren, sondern vor
allem An 24 Abs. 1, der das Bauwesen regelt und wie g 42 Abs. 3 v AG die
$s?ialFflichtigkeit des kantonalen Bar:rechts betont Aft24Abs. 1 lautec

60 vgl.hicu vu.le§ 51B2b∝ aaa und hinten§ 51B6.
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鳳認 ttil:tflis計11111lILlif醤:leilS Bauwesen. Den Bedtrfnissen der

h dieser BesHmmung wird klar ein Recht auf eine behindertengerechte Umweltim Sinne

cines ottektiVen Cestaltungsp壺 nzips statuierL Die verfassungsr∝hdiche Bttahung der
htettion behinderter Menschen kommtた merin zwei weiteren Verfassungsnomen klar

zllm Ausdmck.Zllm emen verpnichtetん t26 Abs.l den Kanton und dic Gemeinden,

die soziale Sicherheit und die allgemeine WOhrah zu smem.Diese 6ffentliche

Untersttimng son die persё
=正

che Venntwortung und die selbsthire stttk〕 n(vgl.A重。
26 Abs.2)。 Zllm anderen garantiert ArL 39 Abs.l geistig und k61perlich behinderten

Kindem ein Recht aufunentgeldiche und angemessene Erzichung und Ausbildmgo Auch

fiir die glamerische Vdhssung kam deshalb gesagt werden,dass die ziderten Nomen,

weil sie aus den vor― ahnten Gを unden als schutznOrШ en verstanden werden mtissen,

押 n破dch ein verfassungsmttcsigeS Rechち das der individuenen】 Durchsetzung einer
baulichen hteptiOn der behindmen Menschen dient gew2盪

Ien.

E)ie bis anhin gem,chten Ausftihぼungen erlauben f01gende Schlussf01gerung: Auf

Bundesebene ist das Recht auF eine behindertengerechte Uェ
nwelt ein selbst:七ldiges

ungeschriebenes vJassШlgsm"osiges sOziales Gmnch∝ ht Die Kantone Aargau,Basel`
Landschaft,Glarus,Jura.S。 10thum,Thurgau und uri gewttn ebenfalls auf Ver－

fassungsstttb ein R∝ ht auf eine behindertengerechte Umwelt Dic Kantone s010thum

und Uri kennen keine auntickliche Verfassungsncnt die die bauliche hteFatiOn der

behinderten Mlnschen schu餞 h diesen beiden Kantonen erglbt sich das R∝
ht auf eine

behindertengerechte Umwdt宙 elmehr mittelbar aus demje nach verfassmg mehr Oder

weniger kOnJgetisierten VttassungsE国田dsatz einer sOzialen Rechtsgleichheit ln den

Kantonen Aargau,Basel－ Landschtt Glams,Juに md anurgau fOlgt das Recht auf eine

behindertengerechte Umwelt unmittelbar aus der in der Verfassung enthaltenen hte_

pt10nsnom bzw.― normen。

UnbeantwOrtet ist bis anhin die Frage geblieben, ob die skizzierte kantOnale

Verfassungswirklichkeit eine weitverbreitete im Sime der AnerkennungsvOraussetzung

ist,die das Bundesgericht wie erwぬ nt auFgestent hato wer mit der Anerkemung des

Rechts auF eine behindertengerechte Umwelt liebaugelち
der wird das MOrdemis als

erfiint betachten und seinen standpunh einmal mit dem Hinweis zu erha“
nl組suchen,

dass h Kantonen mit verfassungen,die vOr 1970 erlassen wurden,cin Recht auf eine

behindertengerechte Umwelt nicht erwartet werden kё
me,weil das behindertengeuhte

Bauen erst seit den 70er Jahren bekannt geworden sei.zudem wird er auf die Tatsache

hinweisen,dass in宙 elen dieser Kantone=Otz der"veralteten"Verfassungen das R∝
ht

auf eine behindertengerechte UInwelt in den baurechtlichen Erlassen Niederschlag

geinden hat,und sagen,dass alsO das b`λ
J′貿農7ne″g`“θcほeFα

“
′π αttF`“ Rθε加

`r－
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bindliches betrachtet werde. Schliesslich wird er auch daran erinnern, dass die Rechts-
gleichheitsanikel oder andere Norsren dieser Kantonsverfassungen bundesrechtskonform
auszulegen sind. Wer demgegeniiber aber sehr strenge Anforderungen an das Kriterium
einer weiwerb,reiteten Verfassungswirklichkeit stellt, den wird die nachgewiesene, mehr
wertnaf,,ssige Ber0cksichtigung des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt in den
Kantonsverfassungen seit den 70er Jahren unbeeindnrckt lassen. Er wird sagen, ein
ungeschriebenes verfassungsmlssiges Recht des Bundes k6nne nur dann anerkannt
wetrden, wenn eben dieses Recht in einer Mehrzahl der Kantone ein geschriebenes
verfassungsm[ssiges Recht darstelle.
Ganz abgesehen von der Frage, ob nun eine weitverbreitete Verfassungswirklichkeit vor-
lieg, muss klar gesagt werden, dass das Anerkennungskriterium der weiwerbreiteten
kantonalen Verfassungswirklichkeit h6chst fragwiirdig i5s6l. Denn es ist nicht
einzusehen, weshalb die Anerkennung eines geltend gemachten ungeschriebenen Rechts,
das unentbehrlicher Bestandteil der Verfassungsordnung des Bundes oder Vorausseuung
ftir die Austibwrg bereia bestehender verfassungsmlssiger Rechte des Bundes ist, noch
ans6tdich davon abhiingen soll, ob in einer Mehrzahl der Kantonsverfassungen dieses
Recht bereits besteht Wer ebensolches fordert, der macht die Bundesverfassung zur
Dienerin der Kantonsverfassunge[, zumal eine Wertposition, die der Bundesverfassung
selbst schon imms1s111 ist, ngr aus dem Grunde nicht anerkannt wird, weil jene von den
Kantonsverfassungen nicht geniigend gesch0tzt wid- So wird nur das als neu anerkannt,
was es schon gibt - und das ist mehr als bedenklich. Nicht die normative Kraft des
Faktischen, sondern die faktische Iftaft des Normativen sollte fiir die Anerkennung
ungeschriebener verfassungsmtlssiger Rechte des Bundes massgeblich sein!

ee. Exkurs: Das vtilkerechtliche Gebot einer trmfassenden Integration
der behinderten Menschen

Die schweizerische Rechtsordnung gewiihrt ein Recht auf eine behindertengerechte
Umwelt im Sinne eines ungeschriebenen verfassungsmlssigen Rechts, eines sozialen
Grundrechts. Diese rechtliche Tatsache stellt im internationalen Vergleich kein Novum
dar.
Es liesse sich nun nur durch Rechtsvergleichung genau ennitteln, welche Staaten in ihrem
Sozialrecht bzw. Behindertenrecht ein solches soziales Grundrecht garantieren und
welche rechtstheoretischen Unterschiede mit Bezug auf die gewdhrten Anspriiche zu
verzeichnen sind. Eine solche Analyse vorzunehmen soll aber nicht Zweck der
vorliegenden Darstellung sein. Vielmehr sei nicht auf die einzelnen Suaten eingegangen,

61v」.hiCu auch die Юn K血。S。 %am Kriteriuln der KonsensFahiょ由 rausserte Kritik.
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sondem seien einige der intematiOnalen, vё lkerrechtlichen Gmndlagen ftir eine

umfassende Eingliedenmg der behinderten Menschen gwttt.

E)ie Europttsche Sozlalcharta, das Gegenstiick zur Europttschen Menschenrechts_

konvention,甘at nm 26.Febmar 1965 in Kraft und wurde am 6.Mai 1976 von der

Schweiz unterzeichnet62. E)ie Ve躙 ぽagsparteien verpnichten sich dabei, ''mit allen

zweckdienlichen Mitteh smdicher und zwischenstaadicher Art einc Politik zu verfolgen,

die darauf abzielt, geeignete vOraussetzungen zu schaffen, d,7nit die tatsachliche

Ausubung[der in Teil l der sOzialcharta aufgefiihen]Rechte und crundsatze

gewttileistet"ist Z玉 15 von Ten l bes■ mmt:

嶽撃観躙鑑∬
総辞胤観翻踏L総蠍 illttA驚躍鴇緊

Gemass Art。 20 Zi工 1 五t a sind die VeJragsparteien an Teil l gebunden.Teil  Ⅱ
demgegeniber ist ftir die Vermgsparteien nur nach Massgabe vOnハ

ぼt202詢圧1l ht.b
und c bindend.Darin wird den Staaten eine in verschiedener Hinsicht eingeschankte

Wぬbёghchkeit gew油嶋 sie bmen,mtissen aber」cht ane in Teil  Ⅱ enthaltenen Anikel
als fur sich bindend erklhn.ハ gt 15 von Ten I163 stent dabei einen vOn den insgesamt

neunzehn zur diesbeziiglichen Vttgung stehenden Artikel dar

"D小瞳h」

=犠
甜:L寵鑑釧躍器糖幅劉臨鍔

ユdung

麟   脚 肇
Die Schweiz hat zwar die Elropttsche Sozialcharta untezeiclmet,Istibr aba bislang noch

nicht beigetreteno E)ie vorerwahnten Bestimmungen konnen deshalb nicht tt die

r∝hdiche Begttndung eines imerstaadichen Rech、 aufeine behindetngeuhte umwelt
herangezogen werdeno Auf der anderen Seite steht aber auch fest dass der sttderat nm

7. Maぼz 198464 und der Nationalrat am 2.  】Dezember 198765 den Bcitritt zur

62*rBundesrat hat m
beanrragg ae euoeaiscli!"rs s:,uh[*H:rlff3 (in BBI le83 tr ruL ft.)der Bundesversamrnluns

:i Vgl. zu Arr t5 von Teil tr BBI 1983 n 1336.
I Ju s{Oe{tlit.ttgn Debatre siehe Amtl. Sten Bull. 1984, S. 2g ff.vJ Lw natronarredichen Debare siehe Amtl. sten. Bull lggi, s. 1560 tr
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Europtiischen Sozialcharta nicht wegen fut. 15 abgelehnt haben55. Selbst wenn die
Schweiz der Europiiischen Sozialcharta beigetreten wdte, kdnnte aus der Europiiischen
Sozialcharta angesichts des "non-se1f-executing" Charakters ihrer BestimmungensT
h<ichstens ein Recht auf eine behindertengerechte Umwelt im Sinne eines objektiven
Gestaltungsprinzips bzw. eines Gesetzgebungsauftrages hergeleitet werden.
Aber nicht nur auf europd.ischer Ebene finden die behinderten Menschen Schuu58. Die
Generalversammlung der Vereinigten Nationen hat am 9. Dezember 1975 eine "Erklarung
iiber die Rechte der Behinderten"69 verabschiedet, und zwar - so die Prtiambel - "im
Hinblick auf die Aufgabe, kiirperliche und geistige Behinderungen zu verhiiren,
Behinderten nnter Heranziehung der verschiedensten T[tigkeitsbereiche zur Enfalnrng
ihrer Fiihigkeiten zu verhelfen und ihre Eingliederung ins normale Leben soweit als
mdglich zu fordern". Dieser Zielsetzung entsprechend werden in der UNO-Resolution
verschiedene Rechte aufgefiihrt ZLft.3 garantiert ein Recht auf ein mciglichst nonnales
und erfiilltes, menschenwUrdiges Leben. hft. 5 vermittelt den behinderten Menschen
einen Anspnrch auf Massnahmen, die ihnen helfen, so selbstiindig wie miiglich zu wer-
den. Ziff. 7 gewiihrt einen Anspruch auf wirtschaftliche und soziale Sicherheit und auf
einen menschenwiirdigen Lebensstandard. Ztff.2, 3 und 4 betonen die Gleichheit
zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen im Sinne einer sozialen
Rechtsgleichheit htf. I0 schliesslich verbietet jede diskriminierende, verletzende oder
erniedrigende Behandlung wie Regelung. Aus diesen v6lkerrechtlichen Postulaten der
Generalvenammlung der UNO liisst sich mangels einer Mitgliedschaft der Schwiiz^Nar
nichts Verbindliches frir meine These, die Bundesverfassung garantiere ein Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt, ableiten, doch illustrieren sie, dass das Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt nicht nur in der schweizerischen sondern auch in anderen
Rechtsordnungen ein rechtliches Sollen darstellr

tr. Die Funktion, derlnhalt und die Struktur des Rechts auf
eine behindertengerechte Umwelt

Ich habe za zeigen versucht, dass ein Recht auf eine behindertengerechte Umwelt im
Sinne eines selbstilndigen ungeschriebenen verfassungsmlissigen Rechts des Bundes
besteht, jedoch noch nicht die Funktion, den Inhdt und die rechtstheoretische Struknr
dieses sozielsl Grundrechts umschrieben. Das soll nunmehr geschehen.
Vorerst aber ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff behindenengerechte Umwelt ein
htichst relativer ist, denn: Was heisst iiberhaupt "behindertenger€cht", und welches ist die

^"r*T's**Xtia 
fitr die Nichratifrkation derEuroplischen Sozialcharta waren vielmehr Arr. I, Arr 6

9Tvet hierzu BBI 1983 tr 1265.
!l Zu Oen weiteren europ1ischen Schutznormen vgl. Hiprpel, S. 104.
o> ZiL bei Hippel, S. 1% ff.
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"LImwelt" eines Menschen? Zum Begriffder Behinderung liisst sich vereinfachend sagen,
dass Behinderung generell als negativ empfundene Abweichung von einem k1rperliclen
oder geistigen menschlichen ldealrypus defrniert werden kann. Richtig ist deshalb die
Begriffsumschreibung n z,ttf . 1 der bercits erwiihnten uNo-Resolution:

"Der Begriff >Behinderter< bezeichnet jede. Pe1s9n, die. infolge eines Mangels ihrerkdrperlichen.oder geistigen F?ihigkeiten, lteichgiittig ouaiei;i&rb";;iiioa", nicht,8a{l gdelteilweise tli+! i" der Lagg iit, Ae-A.nfSrderungen rfi"i not .ten Einzel-und/oder Gemeinschaftsleben selbstaidig zu erfiillen-',

Diese Abweichung vom menschlichen Idealtlpus kann sich entweder in k6rperlicher oder
geistiger Hinsicht manifestieren. Im ersten Fall spricht man oft pauschal von
Ktirperbehinderten und vergisst dabei v6llig, dass die giingigen Kategorien der verschie-
denen K6rperbehinderten, enva die Seh-, H6r- und Gehbehinderten sowie die Rollstuhl-
fahrer, unterschiedliche Bediirfnisstnrkturen aufweisen. Was einem Rollstuhlfahrer
dienlich ist, kann fiir andere Gehbehinderte gef?ihrlich sein - so etwa glatte, reibungsarme
Bircen (vgl. hierzu At 87 Abs. 2 lit a- BauVo BE). Im letzteren Fall spricht man oft von
den geistig Behinderten. Im vorliegenden Zusammenhang kann Behinderung ein-
schriinkend im Sinne einer Kdrperbehinderung verstanden werden, denn nur ihre
Abweichung von dem als gesollt gedachten kcirperiichen Idealtypus und die sich daraus
ergebenden Bedtirfnisse spielen eine Rolle fiir die Frage nach der baulichen Integration
Die Umwelt eines Menschen kann ebenso vielgestaltig sein wie d.ie Behinderungen. In
umfassender Weise bezeichnet dieser Begriff die gesarnte materielle und soziale Umwelt
eines Menschen; ebcn all das, was um einen Menschen herum ist Vorliegend kommt
nicht diese weitreichende Umschreibung zur Anwendung, sondern mit der eingang
vorgenommenen Formulierung der Fragestellung wurde bereits festgelegt, dass Umwelt
im Sinne der von Menschenhand geschaffenen und dem sozialen Leben dienenden
baulichen und damit nur materiellen Umwelt zu verstehen isr Der hier verwendetc Begriff
der baulichen Umwelt umfasst dermassen bloss einen Teil dermateriellen Umwelt.

A. Die Funktion

Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich die Funktion des Rechts auf eine behinderten-
gerechte Umwelc Dos Recht auf eine behindenengerechte (Jmweb dient imallgemeinen
der sozialen Integration und im besondercn der baulichen Integration der kirperbe-
hinderten Menschen Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt ist so nichts
anderes als das verfassungsrechtliche Korrektiv der behinderungsbedingten Unfreiheit
und muss deshalb alles das umfassen, was fiir eine umfassende bauliche Integration der
kdrperlich behinderten Menschen nonvendig ist
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Die eben vorgenommene Umschreibung der Funktion des Rechts auf eine behin-
dertengerechte Umwelt vernachliissigt die Interessen der geistig behindenen Menschen
nicht" denn die Integration der geistig behinderten Menschen ist nicht baulicher oder
baurechtlicher Natur, sondern muss - soweit mdglich - auf anderen Ebenen verwirklicht
oder verbessert werden. Ein geistig behinderter Mensch kann auch kdrperbehindert sein.
Dann aber werden seine diesbeziiglichen Interessen mit der gemachten Umschreibung der
Funktion des Rechs auf eine behindenengerechte Umwelt ebenfalls gewahrr

B. Derlnhalt

Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt soll die bauliche Integration der
k6rperbehinderten Menschen ermdglichen. Da die Funktion eines Rechts dessen Inhalt
bestimml muss nun in einem weiteren Schritt das Schutzobjekt des Rechts auf eine
behindertengerechte Umwelt etwas genauer umschrieben werden.
Es liegt nattirlich auf der Hand, dass auch dieses Recht wie andere Rechte nicht
schrankenlos ist Die durch das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt geschiitzten
Integrationsinteressen der dtrrch eine Behinderung unmittelbar oder mittelbar betroffenen
Personen prallen mit anderen, in gleichem Masse schiitzenswerten Interessen zusammen.
Diese Interessengegensiitze verlangen nach einer Abw6gung. Die rechtstheoretische
Abwiigung soll zwar im einzelnen erst sp6ter vorgenommen werd.n70; doch hat sie
insofern schon hier Bedeutung, als sich der nachfolgend zu beschreibende Inhalt des
Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt an der Richtschnur der Verhiiltnism?issigkeit
an orientieren hat.
Bevor jedoch auf die Inhaltsumschreibung eingegangen werden kann, seien einige
Begriffspaare eines besseren Verstflndnisses wegen kurz erliiutern. Wenn man die
bauliche Umwelt betrachrct, f?illt sofort auf, dass es eigentlich drei verschiedene Typen
von baulichen Erscheinungen gibt. Es sind dies die Bauten (2.B. Gebiiude und
gebiiudeiihnliche Objekte), Anlagen (2.B. Freizeit- oder Parkierungsanlagen) und
StrassenTl. Zur manchmal sshwierigen Abgrenzung der Bauten von den Anlagen sei auf
die Literatur und Praxis verwiesen. Wtihlt man einen die Bauten im eigentlichen Sinne
und Anlagen umfassenden Bautenbegdff, dann k<innen die Bauten im weiteren Sinne den
Strassen gegeniibergestellt werden. Die folgenden Ausftihnrngen vernachllissigen den
Strassenbau; an dieser Stelle sei tediglich darauf hingewiesen, dass das Recht auf eine
behindenengerechte Umwelt sich auch auf den Strassenbau beziehr Den Bediirfnissen
der k6rperlich behinderten Menschen ist auch im Strassenbau Rechnung zu rragen.
Folgerichtig nehmen denn einige kantonale Bau- oder Strassengesetze auf diese

絆獣盤l:詔臨,&“ .
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Bediirfrrisse bezug. So erwa der detaillierte Arr 88 der BauVO BE oder Art. 17 Abs. 1

des SG GR.
Ein weiteres Begriffspaar ist das der Offenrlichen und privaten Bauten. Diese
Unterscheidung folgt der Frage, wer die Bauhenin oder der Bauherr der betreffenden
Baute sei. Ist es eine Korperschaft oder Anstalt des offentlichen Rechts, muss von
tiffentlichen Bauten gesprochen werden; ist demgegeniiber eine natiirliche oder juistische
Person des Privatrechts Bauherrin, liegt eine private Baute vor.
Schliesslich muss auch noch zwischen Bauten und Anlagen mit und ohne
Publikumsverkehr unterschieden werden. Publikwnsbauten od,er -anlagen sind jene
Bauten und Anlag€n, die der Bevdlkerung offenstehen und regelmassrg von einer
grdsseren Zahl von Personen aufgesucht oder in Anspruch gernmmcn werden. Das
Unterscheidungskriterium ist bei diesem Begriffspaar somit die Zutrinsbercchtigung. Bei
Bauten oder Anlagen ohne Pubtikumsverkehr ist nur eine geringe Anzahl personen
zutrittsberechtigt; bei Bauten oder Anlagen mit Publikumsverkehr kann von einer
allgemeinen Zutrittsberechtigung gesprochen werden. Von einer solchen generellen
Zutrittsberechtigung muss auch dann ausgegangen werden, wenn der Zutritt bedingt
gewdhrt wird (2.B. nur gegen Vorweisung einer Einrittskarte) und diese Bed.ingung von
einer Vielzahl von Personen erfiillt werden kann.
Die vorstehend herausgearbeiteten Begriffe lassen sich - unterscheidet man die Bauten im
weiteren Sinne in Bauten im engeren Sinne und Anlagen - wie folgt kombinieren. Es gibt
dffentliche Anlagen mit Publikumsverkehr (2.B. Sportplatz), private Anlagen mit
Publikumsverkehr (2.8. privater, allgemein zugiinglicher Park), 6ffentliche Bauten mit
Publikumsverkehr (2.B. Gerichts und verwaltungsgebiiude sowie ciffentliche Schul-
htiuser), Private Bauten mit Publikumsverkehr (2.8. Einkaufszentren), private Bauten
ohne Publikumsverkehr (2.B. Einfamilienhaus), iiffentliche Bauten ohne publikums-
verkehr (2.B. Trafostation),Offentliche Anlagen ohne Publikumsverkehr (2.B. miliggi-
sche Anlagen) und private Anlagen ohne Publikumsverkehr (2.B. privatparkplatz).
Wenden wir uns nach dieser begrifflichen Klii.rung dem Inhalt des Rechts auf eine
behindertengerechte umwelt zu. Noch einmal sei darauf hingewiesen, dass dieses Recht
die bauliche Integration der kcirperbehinderten Menschen erm6glichen soll und sich
dessen sachlicher Geltungsbereich danach zu richten har Die offentlichen und privarcn
Bauten und Anlagen ohne publikumsverkehr seien an den Anfang gestellt

1' Zugiinglichkeit und Beniitzbarkeit der Bauten und Anlagen ohne hrblikumwerkehr

Bei Bauten und Anlagen' zu denen nicht jedermann potentiell zutrinsberechtigt ist, stellt
sich die Frage, ob das Recht auf eine behindenengerechte Umwelt iiberhaupt zum Tragen
kommen kann. Denn wer die Frage ohne Einschriinkung bejatren wiirde, wihde implizit
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verlangen, dass alle Einfamilienh[user behindertengerecht zu gestalten wiiren. So
fortschrittlich und angenehm das auch fiir die ktirperbehinderten Menschen wlire, eine
solche Forderung ist fiir eine Rechtsordnung wie die der Schweiz, die eine freiheitliche
Eigentumsordnung mit einer geringen Sozialpflichtigkeit des Eigentums kennr,
unverhiiltnismiissig.
Trotz dieses berechtigten Einwandes ist aber keineswegs gesagt, dass jede Baute oder
Anlage ohne Publikumsverkehr nicht behindertengerecht zu gestalten ist. Zum einen
kommt es wesentlich darauf an, wits das jeweilige Baugesetz unter Publikumsverkehr
versteht Wer wie z.B. der Kanton Bern unter Publikumsverkehr einen "erheblichen
Publikumsverkehr" versteht (vgl. An. 23 Abs. I BauG BE), der macht im Bereich der
Bauten und Anlagen ohne Publikumsverkehr Ausnahmen zugunsten einer behind.erten-
gerechten Gestaltung. So bestimmt Afi- 22 BauG BE, der sich iiber die Vorkehren frir
behinderte Menschen bei Bauten und Anlagen ohne erheblichen publikumsverkehr
aussprichu

"ztr industriellen und grOsser-en geryerllighen Bauten und Anlagen ist ein
LollsuhlgiingtrgerZugang zu-erstellen.-Zu Mehrfamilienhiiusern ist iin toUsi"ftfge"gig.i
Zugang vorzusehen, sofern dadurch nicht unverhflltnismflssige Kosten entii"tr"iia('A"b;.
2).
"In Gebduden mitvieroder mehr Stockwerken ist ein Lift einzubauen" (Abs. 3 Sau 1)."Eine Kabine von Personenliften muss ftir Rollstuhlbeniitzer geeignet una auf der Htihe
des Hauseingangs und auf allen vollgeschossen zugiinglich seIt" 1i,bs. q: -

Es kommt also wesentlich darauf an, wie der Begriff Publikumsverkehr definien wird.
Mtihe bereitet vor allem die Grauzone: Ist beispielsweise ein Mehrfamilienhaus oder eine
Arztpraxis wirklich (k)eine Fublikumsbaute? Und wenn jq aU welcher Gr6sse? Meines
Erachtens kann es hilfreich sein, die bisher tiblichen beiden Kategorien der Bauten und
Anlagen mit oder ohne Publikumsverkehr um eine dritte zu erweitern. In die hiervon mir
postulierte Kategorie der Bauten und Anlagen mit potentiellem Publikumsverkehr sind all
jene Bauten und Anlagen einzureihen, bei denen einiges ftir, anderes gegen eine
Publikumsbaute oder -anlage sprichr Diese Kategorie umfasst so die Grauzone und
ermoglicht eine sauberere Abgrenzung der Bauten und Anlagen mit oder ohne
Publikumsverkehr.
Wer im heute tiblichen dualistischen System an den Begriff des publikumsverkehrs
strenge Anforderungen stellt, wird aus Griinden der Verhflltnismiissigkeit gezwungen
sein, Ausnahmen hinsichtlich der Bauten und Anlagen ohne Publikumsverkehr zu
machen. Deshalb darf nicht von vornherein festgehalten werden, dass Bauten und
Anlagen ohne Publikumsverkehr nicht behindertengerecht zu gestalten sind. Diese
Aussage wird nur als Grundsatz verstanden werden diirfen. Vielnehr entscheidet eine
Interessenabwdgung, ob und allenfalls wieweit Bauten und Anlagen behindenengerecht
zu gestalten sind. Der Publikumsverkehr stellt deshalb ein blosses Indiz fiir eine pflicht zu

59



einer behindertengerechten Bauweise dar. Entscheidend ist nicht der Publikumsverkehr,
sondern eine Interessenabwdgung und damit die Verhdltnism[ssigkeit72. Im Ratrmen des
Bundesrechts wird man den Kantonen angesichts ihrer Rechsetzungskompetenz im
Bereich des iiffentlichen Baurechts die Freiheit belassen miissenz3, die Grenze zwischen
Verhii.ltnismiissigkeit und Unverhiiltnism?issigkeit festzulegen. Die Grenze, die im BauG
BE gezogen wird, scheint mir beziiglich der Pflicht zu einer unmittelbaren
behindertengerechten Gestaltung (im Sinne einer Zugiinglichkeit und Beniitzbarkeit)
verhiiltnismii,ssig zu sein. Denn diese L6sung ist ausgewogen, unterwirft sie doch
einerseits industrielle und gr6ssere gewerbliche Anlagen und Bauten und andererseits
Mehrfamilienh6user der Pflicht zu einer behindenengerechten Gestaltung. Dadurch wer-
den die berechtigten Interessen der k6rperbehinderten Menschen auf gesetzgeberischer
Ebene hinreichend geschiiut
Zum anderen kommt es aber neben dem Begriff des publiknmsverkehrs auch auf die
vorgesehene Massnahme an. Denn das behindertengerechte Bauen kann durch
verschiedene Massnahmen gefordert werden. Einerseits kann, und das ist der Regelfall,
zu einer unmittelbaren behindenengerechten Gestaltung verpflichtet werden. Diesfalls
sind die von dieser Pflicht crfassten Bauten und Anlagen so zu gestalten, dass sie ftir die
kcirperbehinderten Menschen zugiinglich und bentitzbar sind- Denkbar ist andererseits
aber auch eine bedingte Riicksichtnahme, vor allem im Bereich der Bauten und Anlagen
ohne Publikrrrn5vsfllsfu'. Dies deshalb, weil eine umfassende und generelle pflicht zu
einer behindertengerechten Bauweise - im Sinne einer Zug?inglichkeit und Beniitzbarkeit -
in diesem Bereich oft unverhiiltnimiissig sein wird. Diesbeziiglich wird man den
Grundsatz, dass Bauten und Anlagen ohne Publikumsverkehr nicht behindertengerecht zu
gestalten sind, vollumfiinglich bejahen miissen. Die von mir hier poshrlierte bedingte
Riicksichtnahme ist denn auch nicht eine solch generelle Pflicht, sondcrn eine
vorausschauende, die Eventualitlit einer Behinderung und d.ie daraus resultierenden
Bediirfrrisse mitberticksichtigende Planungs- und Bauweise. Was ist damit gemeint? Die
Bauherrin oder der Bauherr, die beispielsweise ein Einfamilien- oder Zweifamilienhaus zu
bauen gedenken, wiirden durch eine solche Pflicht gehalten, die Masse der zu bauenden
Zimmer, des Treppenhauses, der Tiiren, und der Giinge, etc. so zu w6hlen, dass das
jeweilige Gebtiude nachtriiglich ohne grdssere Umbauten und Kosten fiir einen
behinderten Menschen zugiinglich und beniitzbar gemacht werden k6nnte. So miissten
erwa die Masse eines Treppenhauses dergestalt sein, dass nachtr[glich ein Treppenlift
problemlos eingebaut werden kdnnteTa.

!?vetdazu hintenFn 75.

Jir1X".mffigfiT,fifl*"tr !"lBT'"*-, der lGntone im Bereich des behindertengerechten Bauens

'o Vgl. dazu eingehend hinren $ 5 tr B 3.
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2.Zugdnghchkeit und Bentitzbarkeit der Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr

Selbstverstiindlich wird man dort problemlos von Bauten und Anlagen mit
Publikumsverkehr sprechen dtirfen, wo eine allgemeine, in gewissen Fiillen bedingte
Zutrinsberechtigun g besteht. Folgende Kategorien von Publikumsbauten und -anlagen
krinnen etwa genannt werden:

(1) Bauten und Anlagen der Offentlic-hen Dienste (2.B. Verwaltungs- und Justizgebiiude,
Schulen, Spitiiler, Bauten des Gesundheitswesens wie Spitiiler), -
(2) Bauten und Anlagen fiir Freizeit, Kultur und Konsum (2.B. Theater, Kinos und
andere Saalbauten, Hotels, Restaurants, Verkaufslokalitiiten,'Freizeitanlagen, Hallen-
biider) und

(3) Infrastnrkturanlaqen_ur_rd --bauten (2.B. Verkehrsbauten, Parkierungsanlagen,
Bahnh6fe und dffentliche Bedi.irfnisanstalten).

Im Einzelfall kann es manchmal zwar schwierig sein zu entscheiden, ob nun ein Gebiiude
mit Publikumsverkehr vorliegt oder nicht75. Doch diese Schwierigkeit bedeutet selbst-
verstiindlich nicht, dass es iiberhaupt keine Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr
gibt. Aber auch bei den Bauten und Anlagen, die unbestrittenennassen Publikumsbauten
und -anlagen sind, darf nur als Grundsatz formuliert werden: Bauten und Anlagen mit
Publikumsverkehr sind behindertengerecht zu gestalten. Das Kriterium der Verh?ihnis-
rniissigkeit ist wiederum alleinentscheidend- Denn alles hiingt davon ab, ob es sich bei den
Bauten und Anlagen um neu an erstellende oder bereits bestehende handelt.

a- Neue Bauten und Anlagen

Bei neu zu erstellenden Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr ist eine Pflicht zu
einer behindertengerechten Gestaltung in aller Regel angemessen. Nur unter besonderen
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Voraussetzungen wird eine solche Verpnichtung unverhamismttssig sein.Diesbeziglich

♂にift der Grundsatz elner behindertengerechten Gestaltung deshalb vonumtthglich Platz.

Eine lBaute oder Anlage behindertengerecht gestalten heisst,daftir besorgt zu sein,dass

sie nilr kёperbehinderte Menschen zughghch und benttzbar ist Zur Zugttghchkeit sei

dreierlei hervorgehobeno Angesichts der Tatsache,dass die 6rendichen verkemmittelin

der Schwelz mcht behindmettundlich kOnzipiertsind und so behindm Menschen zu

hu Fortbewegung beinahe ausschliesshch aufprivate MotorfaLuge angemesen sind,

ist zu fordern,dass fiir dic Motorfateuge der bchinderten Menschen eine geeignete

Anzahl reservierter Abstenplatze in guter Bezichung zu den jewenigen Einghgen

bereimlstenen itt Dtsbeztiglich vOrbildlichおt Zi工 2.1.2 Weis Ⅱ:

槻肥鼈掘罵『調器蜜螺瑠ょT蹴蹴1∬
」iChSt nahe闘m

Fmerist darauf zu achten,dass dic Zugangswege stufenlos sind und Rmpen nicht mehr

als 6`%Steigung a山eiseno Schliesslich ist im Sime des Gleichbehandlungsgebotes zu

fordem,dass behinderte Menschen nicht speziell angepasste Neben¨
und/Oder Hinter－

eing!hge bentten missen狙 2.1.3 Weis  Ⅱ besHmrnt deshalb f01gerichdg:

Fiar die Beniitzbarkeit der Bauten md Anlagen muss zu Bett auf einen wesendichen

Punkt besonderes Gewicht gelegt werden: Kё rperbehinderte Menschen sind nicht

notwendigerweise nur gehbchinderte PersOnen oder Rollstuhlfahr.Das scheinen einige

kantOnale Baugesetzgeber zu uberschen,wenn etwa vne m Art.17c BauG UR fOmuliert

wird:

滉T品肥鮒露盤認:麗究瑠蹴∬γerkehshdsOagぃtalteL tts st鮨

Nicht nur auf die Bediirfnisse der Ronsdlrahrer und der gehbehinderten Personen ist

Rucksicht zu nehmen bei der inneren Gestaltung,sOndem auch aufjene der sch－ md
hζ,xhinderten Menscheno Eine klare RaumkonzeptiOn,gute Bdichtung  Шld Bdeuchtulg
so宙e induktive H転 magen76 sind ebenso zu Fodem wic Roustuhlghgigkeit.h diesem

Sinne ist ArL l Abs.l BauVO GL zu verstehen:

76 zo denbaulichen Bedtirfnisse der-!6r- und sehbehinderren Menschen vgl. Fachstelle Unt€rlagen, S. 6und die im Anhang wiedergegebene Ctg-Norm.
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I'Bei. d-er Errichtung ry! 9gi wesentlichgn Anderungen von Bauten und Anlagen sind
bauliche Barrieren ftir Behinderte nach Mciglictrkeiizu vermeiden. Die AnsprEche der
einzelnen B ehinderten gruppen sind gegeneinander abzuw[gen. "

Die Rollstuhlfahrer stossen wohl heute am meisten auf architektonische Ba:rieren. Vor
allem zwei Hindernisse sind es: fehlende oder unbeniiubare Lift- und WC-Anlagen.
Hinsichtlich dieser zentralen baulichen Bediirfnisse der Rollstuhlfahrer und ihrer
rechtlichen Erfassung seien als Beispiel7itr.2.2.6 und 2.2.8 weis tr zitiert:

"Gebflude mit Publikumsverkehr in den Stockwerken sind mit einem Personenaufzug
ausanriisten, der die folgenden Masse aufweist:
- Kabine: min 110 cm Brcite, 140 cm Tiefe
- Kabinentiirc: min 80 cm lichte Weite (wenn mdglich 90 cm)
- Bedienungstasten: 90 - 140 cm ab Boden
- Griffige Flaltestangen: 90 cm ab Boden"

"Bei 6ffentlichen Toilettenanlagen muss mindestens ein WC von Behinderten im Rollstuhl
beniiEt werden k6nnen. Dasselbe gilt fiirjedes Stockwerk in Verwaltungsgebiiuden."

Ferner ist das Erfordernis der Bentitzbarkeit erst dann erfiillt, wenn wichtige
Bedienungseinrichtungen wie Automaten, Briefkiisten sowie Schalter- und Kassen-
anlagen behindertengerecht konzipiert sind-

b. Bestehende Bauten und Anlagen

Bei bestehenden Bauten und Anlagen besteht offensichtlich ein grosser Gegensatz
zwischen den Interessen der behinderten Menschen auf Anpassung und jenen der
Eigentiimer auf Beibehaltung des bestehenden Zustandes. Angesichts dieses
Spannungsverhdltnisses ist es nicht erstaunlich, dass die kantonalen Baugeseue zur
Frage, ob bestehende Bauten und Anlagen mit Rrblikumsverkehr den Bedtirfnissen der
behinderten Menschen ananpassen sind, unterschiedlich Stellung beziehen. Angesichts
dieses ausgewiesenen Interessengegensatzes sind im Rahmen der Verhiiltnismiissigkeit
venchiedene Mdglichkeiten denkbar.
Zu absolut und damit gleichermassen unverhiiltnismiissig wie verfassungswidrig ist
jedoch die Regelung im Kanon Schwyz; $ 57 PBauG gl lssrimmt;

"Neue Bauten und Anlagen nit-qhgblichem Publikumsverkehr sind so zu gestalten, dass
sie auch fiir Behinderte zugiinglich sind und von diesen beniita werden kdnien."

Eine ausgewogenere Regelung findet sich im Kanton Bern. Aft 23 Abs. 3 BauG BE
statui€rt eine in zweierlei Hinsicht bedingte Anpassungspflicht:

"Bestehende Bauten und Allagen [mit erheblichem Publikumsverkehr, Anmerkung des
Verfassersl sind bei ihrer Erneuenrng oder bei wesentlichen Umbauien entspreciend
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露織獣漁:∬:L譜喘記
i糟

粗聖温置霜w智%:ml聯蹴entgegenstehen."

用ヒlhches bestimmen die Kantone Freiburg und Tessin(vgl.auch ArL 96 LATC VD):

榔難轡蹄螂警よ認靱

買  憾
h§ 157 Abs.3 PBG LU heisstes:

器 蹄 盟ms鑑 Ⅷ 麗∥:胤露e総導需蹴話為c概
.angemessen zu berticksichtigen.:

Z皿 5。 l Weis Ⅱ besHmmt gleiches:

蠍 洒 露 PiensindbeiNeub譴 “

nЮ宙e Li"ss∝nUm_bzwo Erghzungsbau“n

E)ie bundesrechtliche Weisung begniigt sich aber im Gegensatz zu den eben kコ
ぼz

dargelegten kantOnalen Regelungen dcht nur mit einer Ampassungspflicht vOn Publi_

kumsbauten bei g"SSeren Um¨ Oder Ergavungsbauten,son“ m statui∝ in Zェ 5。2 eine
zwar bedingに ,aber i_erhin gen∝ne Anpassungspflicht der bestehenden Bauten:

棚e圏富臨出緊竃:棋掘惚 1臨l「
O und h WdChem Umfangこe

Besonders hervOrzuheben gnt die tiberaus behindertenitundhche und klar verfassungs¨

konfome Waniser Regelung,die mitihra generenen und unbedinttn Anpassungspaicht

noch elnen Schritt welter geht als die bundesrechdiche Welsungo Der Grosse Rat des

Kantons wallis hat gestiitzt auF die Artike1 18 und 29 der Kantonsverfassung,・ m12.
Mai 1978 ein Cesetz iber dic lttssnahmen zugunsten Bchinderter erhssen.Darin wird in

umfassender Weise dic htettadOn der behinderten Menschen gemet unter anderem

auch die bauliche hteptiOn in den Art.22 und 23.h ArL 22 Abs.3 heisst es:

「
鳳柵躍 l脚e譜酬:億棚 ど鑑艦 諄
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Gestiita auf diese Delegationsnorm hat der Staatsrat am 16. Februar 1983 den Beschluss
betreffend die Beitr6ge fiir die Beseitigung bestehender bautechnischer Hindernisse an
privaten der Offentlichkeit zugiinglichen Bauten gefasst. Dieser Beschluss "findet
Anwendung auf die privaten der Offentlichkeit zugiinglichen Bauten, deren Zugang und
Beniitzung den k6rperlich behinderten Penonen durch die bautechnischen Hindernisse
verwehrt witd" (Art. 1). Die Kosten fiir die Beseitigung von Hindernissen, welche die
Fortbewegung der Behindenen venrnm<iglichen und fiir die Verbesserung der
Htirbedingungen fiir Schwerhdrige werden mit 60 Vo vomKanton subventioniert (vgl.
Art.2 und 5 Abs. 1). Noch weiter geht Art. 3 Abs. 1 des Reglements iiber die allge-
meinen Massnahmen angunsten der Eingliedenrng der Behinderten vom 18. November
1987, denn er statui€rt eine umfassende Anpassungspflicht:

"In den der Offentlichkeit zug?inglichen Bauten und in solchen, die vom Staat erstellt
ry9rden, sind die Konstruktions- und Gestaltungselemente, die fiir die Behinderten einHindernis bedeuten, zu ent'ernen."

Art 1 Abs. 2 umschreibt dabei in exemplarischer Aufziihlung die der Offentlichkeit
angiinglichen Bauten:

"IJnt€tr die der Offentlichkeit angtinglichen Bauten fallen: kirchliche Bauten, Verwal-
nrngsgebflude, Schulen,. Spillilef Helme, Geschiifte, Beherbergungs- und itestaura-
tionsbetriebe, Theater, Kino, Banken, Sporteinrichtungen, Verkehifueiiri"htong"n, sowie
andere vergleichbare Bauten, Installatiorien und Einricfr'nrngen." e

3. Anpassbarer Wohnungsbau

Bei der Beannrortung der Frage, ob Bauten und Anlagen ohne Publikumsverkehr
behindertengerecht zu gestalten seien, ergab sich, dass solche Bauten wegen des
Verhiiltnismdssigkeitsgebotes gnrnds6tzlich nicht behindertengerecht gestaltet werden
mtissen. Dies deshalb, weil die liberal-konzipierte Baufreiheit diesbeziiglich das Recht auf
eine behindertengerechte Umwelt fiberwiegt. Meines Erachtens kann dem
Verhiiltnismiissigkeitsgebot wie erwiihnt auch mit anpassbarem Wohnungsbau Rechnung
getragen werden. Den anpassbaren Wohnungsbau wird man als Ausnahme vom
obgenannten Grundsatz betrachten diirfen, handelt es sich doch nur um eine geringe
Beschriinkung der Baufreiheir
Im Gegensatz zur unminelbaren behindertengerechten Gestaltung, die gegenwarts-
orientiert ist, ist der anpassbare Wohnungsbau zulunftsorientiert. Denn er erfordert eine
Bauweise, die die Eventualitiit, dass dte kfrnftigen Benitzer der Bauten und Anlagen
behindert sein kdnnten bzw. werden, und die sich daraus ergebenden baulichen
Konsequenzen mitberiicksichtigt Die Zukunftsorientiertheit des anpassbaren Wohnungs-
baus bedeutet jedoch nicht, dass im Zeitpunkt der Erstellung oder Abtinderung der

65



fraglichen Baute oder Anlage nicht konkrete bauliche Massnaltrnen zu treffen wtiren.
vielmehr wird die aus dem baurechtlichen Grundsatz einer optimarss funltionalen Bau-
weise zu folgernde Pflicht zu einem an die baulichen Bediirfnisse der kdrperbehinderten
Menschen anpassbaren Wohnungsbau solche konloeten Massnalrmen erforderdT.
Es ist daher zu begriissen, dass gewisse Kantone in ihren baurechtlichen Erlassen eine
Pflicht zu einem anpassbaren Wohnungsbau im Bereiche der Bauten und Anlagen ohne
Publikumsverkehr statuieren oder kiinftig statuieren wollen. So bestimmt die MuBauO
7,G:

"Bei Mehrfa:nilienhiiusern sind Wohnungen im Erdgeschoss oder solche mitIiftenchliqsyn-g so zq erstellen, dass einJspltere Anp-assung ao die Bedtirfnisse
einzelner behindenergder betagter Bewohner itigUctr ist. fnsUeionOere e*oraert d.ies
eine rollstuhlgerechte Erschliessung."

Ferner sei auf Art 4 BehR VS hingewiesen:

"Vom Staat subventionierte Bauten mit zehn und mehr Wohnungen miissen eine odermehrere Einheiten davon nach der sogenannten anpassbatrn g-ao*eii;lemass denNormen SIrIV enthalten. "

Ob man dariiberhinaus als Folge des baurechtlichen Grund,satzes einer m6glichst
optimalen funltionalen Bauweise auch bei Ein- oder Zweifamilienhausern eine pflicht zu
einem anpassbaren Wohnungsbau festlegen kann und darf, ist fraglich. Eine solche
Pflicht wird dann unbedenklich sein, wenn an den anpassbaren Wohnungsbau nicht allzu
grosse und rigorose Anfordenrngen gestellt werden. Dies rechfenigt sich nur schon
deshalb, weil diese Zelsetzung in der Planungsphase ohne nennenswerten Mehraufwand
und ohne gravierende Einschr6nkung der Eigentumsgarantie beriicksichtigt und
verwirklicht werden kann. Art 1 Abs. 2 Bauvo GL bestirnmt deshalb zurcchr

"Wohnbauten sind unter der Voraussetzung, dass nicht unverhiiltnism6.ssige Kosten
llllf,h^T:_lo,:1-q"s"lten, dass eine spiiteie Anpassu-ng an die B"diirdidr k6t?;;:
behrnderter Menschen ohne wesentlichen Aufwand -mOgtcf, 

isr "

Je nachdem, ob man die Mehrfamilienhiiuser oder die gr6sseren Wohnbauten den Bauten
mit oder ohne Publikumsverkehr zuordnet, konnen die Anforderungen an deren
behindertengerechte Bauweise unterschiedlich sein. Ebenso ist denkbar, dass d.iese
Bauten zwar derselben Kategorie zugerechnet werden, die Bauvorschriften jedoch
unterschiedliche Anforderungen an die funktionale Ausgestaltung statuieren. Die Zager
und die Glarner Regelung betrachten die Mehrfamilienh?iuser beispielsweise als Bauten
ohne Publikumsverkehr und verpflichtet zu anpassbarem Wohnungsbau. Das Berner

鶴鑑疑1鵠躙 鳳 器￡棚辮雛箭】“
n nκhnglichen Ehhu ch“

mmerTIlaw。
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Baugeseu verpflichtet demgegeni.iber im Bereich der Mehrfamiiienhiiuser - diese sind
gemiiss Systematik des Gesetzes wie im Kanton Zug auch im Kanton Bern Bauten ohne
Publikumsverkehr - zu einer behindertengerechten Gestaltung.
Ich fiir meinen Teil ordne den Mehrfamilienhausbau der Kategorie der Bauten und
Anlagen mit potentiellem Publikumsverkehr zu. Fraglich ist, ob man beispielsweise
gosse Wohnblocks nicht gar als Bauten mit Publikumsverkehr bezeichnen kann. Denn je
mehr Wohnungen vermietbar sind, umso gr6sser ist der Mieterwechsel und damit die
Wahrscheinlichkeit der Betroffenheit behinderter Menschen. Aber eben: Wie man auch
immer einteilq entscheidend bleibt die Verhiiltnismiissigkeit. Und die spricht meines
Erachtens bei Mehrfamilienhiiusern und grosseren Wohnbauten fiir eine behinder-
tengerechte Gestaltung, und nicht nur fiir einen anpassbaren Wohnungsbau.

4. Verbindlicherkliirung der CRB-Norm SN 521 500

Eine behindertengerechte Bauweise, sei es eine behindertengerechte Gestaltung oder
anpassbarerWohnungsbau, erfordert eine genaue Kenntnis der baulichen Bediirfnisse der
kdrperbehinderten Menschen. Wer behindertengerecht bauen will, muss um die baulichen
Bedtirfrrisse der behinderten Menschen wissen und sie verwirklichen.
Da eine solche Zielsetzung ein spezielles Wissen voraussetzt und demrassen oft nur
wenige "Insider" dariiber verfiigen, ist es iiberaus wichtig, dass sich diejenigen, die eine
Baute oder Anlage behindertengerecht bauen mtrchten, vor einer diesbeziiglichen Planung
informieren. Denn eine nur halbe behindertengerechte Bauweise niita nichts. Deshalb
miissen allfiillige Nomtenwerke von Fachverbiinden, die das behindertengerechte Bauen
zum Inhalt haben, als verbindlich erkliirt werden - und zwar im Sinne einer
Mindestanforderung. Ftir die Schweiz ist die CRB-Norm SN 521 500 von 1988 das
einschlIgige NormenwerkT8. Es ist deshalb folgerichtig, dass viele Kantone auf diese
Normenwerke und andere Empfehlungen in verbindlicher Form verweisen. Als Beispiel
fiir eine allgemeine Verweisung sei der stilvollen Fassung wegen Art. 34 Abs. 4 VVO
RPBauG FR zitiert:

"Pour la constnrction de bdtiments adapt€s aux besoins des personnes handicap6es, les
architectes, les ingdnieurs, les maiues d'ceuwe et les autoritds s'inspircnt des directives
ou des recornmandations dtablies par les organismes sp€cialisds.tr -

鼈 攘轟鰤 鐵鋼鐵顎螺器嚇撫轟鐵撫
himweisen.

67



Einen klaren Verweis auf die CRB-Norm SN 521 500 findet man beispielsweise in Aft. 3
turVD7e'

,,f!}r. applicables les Directives du 12 novembre 1970 du Ddpartement f€d6ral deI'int€rieur concernant les mesures i prendre en faveur des handicar'p€s physiques dans le
domaine de la constnrction et la Norme SIW 521 500 du Centrd sui'ss.i a'Stoars po*
rationalisation du bitiment (CRB) concernant les logements pour inftrmeJ -oti tn dans la
rnesure ou ces directives y renvoienL"

5. Kantonale Beratungsstellen

Da das behindertengerechte Bauen eine spezielle, bisweilen unbekannte Materie ist, wdre
es wiinschenswert, wenn die bereits bestehenden, regionalen Beratungsstellen fiir
behindertengerechtes Bauenso staatliche Unterstiitzung erhalten wiirden oder der Kanton
diese privaten Stellen in die Verwaltungshierarchie eingliedern oder selbst eine spezielle
Kommission, Stelle oder Amt fiir das behindertengerechte Bauen schaffen wiirde. Dicse
Forderung findet ihre Rechdenigung jedoch nicht nur in der eingangs bereits enviihnten
Komplexittt der Materie, sondern auch im Grundsatz einer m6glichst effektiven
Rechsdurchsetzung.
Dies ist in einigen Kantonen bereits verwirklicht. So kennt der Kanton Bern seit 1979
eine kantonale Kommission zur Wahrung der Interessen der Behinderten im Bauwesen
(BBK). Diese Kommission ist im Bereich des behindertengerechten Bauens ein
"beratendes, begutachtendes und koordinierendes organ" (vgl An. I voBBK BE) und
besteht aus 12 bis 15 Mitgliedern. Ferner betreibt die Arbeitsgemeinschaft bernischer
Kranken- und Invaliden-selbsthilfeorganisationen (KIO) mit staatticher Unterstiitzung in
Bern, Biel und Thun regionale Bauberatungsstellen fiir behindertengerechtes Bauen8r.

6. Rechtsschuu

rm Bewusstsein, dass ein Recht stets nur so viel wert wie seine Durchsetzung ist, muss
auch beim Recht auf eine behindertengerechte Umwelt gefragt werden, wie es am
effizientesten durchgesetzt werden kann. Den Ausgangspunlc zu den nachfolgenden
Ausfiihnrngen muss die Feststellung bilden, dnss das Recht auf eine behindertengerechte
Umwelt eine ungeschriebene Verfassungsnonn ist, die ein verfassungsmlissiges Recht
statuiert Das Recht auf eine behindertengerechte umwelt ist deshatb keine unverbindliche
Zielvorgabe. In diesem sinne bestimmt Afi- 177 Abs.4 BauG lrl\il:

∬
営i」L『llil書 111)11::`F【

'Abs.6卜

lBau°

ZG,ArL 3 Abs.2 BchR VS,ArL 30 Abs.4
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"Auf Vorkehren fiir Behinderte darf nur verzichtet werden, wenn dadurch wesentliche
betriebliche Nachteile oder unverhiiltnismiissige Mehrkosten entstehen oder andere
Interessen iiberwiegen. "

Ebenso nff.1.5 Weis tr:

"Auf die Vorkehren ftir die Behinderten darf nur verzichtet werden, wenn sie mit
unverhdltnism?issig hohen Kosten oder erheblichen Nachteilen fiir den Betrieb verbunden
sind."

und $ 157 Abs. 4 PBG LU:

'Auf Vorkehren fiir Behinderte darf nur verzichtet werden, wenn dad.urch wesentliche
betriebliche Nachteile oder unverhd,ltnismiissige Mehrkosten entstehen oder andere
Interessen iiberwiegen. "

Was die Durchsetzung des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt anbelangt, so
mtissen in einem ersten Schritt die Problemfelder herausgearbeitet werden, die allenfalls
eine Rechtsverwirklichung zu vereiteln imstande wdren. Im Norrralfall geschieht
folgendes: Der frir das Bauwesen anstiindige Gesetzgeber erliisst diesbeztigliche Normen;
der Bauwillige reicht ein Baugesuch ein, dieses wird auf die materielle und forrnelle
Rechtmiissigkeit hin iiberpriifq wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfiillt sind, erhiilt
derBauwillige die Baubewilligung bei Venveigerung derBaubewitligung findet allenfalls
ein Rechtsminelverfahren statl Das ganze Prozedere lZisst sich in zwei Phasen unterteilen:
in die Phasc der Rechtsetzung (Erlass von Bauvorschriften durch den zustiindigen
kantonalen Geseugeber) und in die Phase der Rechtsanwendung (Baubewilligungs-
verfahrcn).
Es kann nun in diesen beiden Phasen verschiedenes "schieflaufen". Es kann sein, dass
keine das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt enthaltende oder dieses nur
ungeniigend schi.itzende Nonnen erlassen werden - dies ist das bereits erwiihnte Problem
der Rechtsverweigerung in der Rechtsetzung. Es kann aber auch sein, dass das
vorhandene Recht nicht richtig angewandt wird. In beiden F?illen fragt es sich, welches
"jr:ristische l(raut" dagegen gewachsen ist

a- Der Rechsschutz in der Rechsetanng

Was also kann getan werden gegen die Rechtsverweigerung in der Rechtsetzung? Es
muss differenziert werden. Bleibt der Gesetzgeber inaktiv, revidiert er die gegen
Bundesrecht verstossenden, bereits bestehenden Normen nicht, kdnnen keine Gerichte
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angerufen werden82. Dieser Mangel ergibt sich aus d.em Wesen d.er direkten oder
indirekten Demokratie und ist auch nr:r fiir eine demokratische Staatsform ertriiglich, denn
Demokratie heisst nichts anderes als Beteiligung der Gesetzesadressaten bei der
Gesetzgebung. Wenn aber der Biirger in mehr oder weniger verbind.licher Weise auf die
Rechtsetzung Einfluss nehmen kann (2.B. mittels Einzelinitiativen, Referenden und
verbindlichen Motionen), dann kann und soll es keine Mdglichkeit geben, gegen eine
solche "Rechtsvenreigerung" vorzugehen. Diesbeziiglich bilden die direkt- oderindirelr-
demolsatischen politischen Rechte das Korrektiv. Selbstredend gibt es auch in diesem
Bereich eine Grauzone: Wie miissen die politischen Rechte ausgestaltet sein, um den
beschriebenen Mangel einer hinzunehmenden Rechtsverweigerung rechfenigen zu
kdnnen?
Anders hingegen ist zu urteilen, wenn der Gesetzgeber aktiv wird., wenn neue Normen
erlassen werden, die nicht oder nur ungeniigend das Recht auf eine behindenengerechte
Umwelt schiitzen. Diesfalls ist es rechtsstaatlich geboten, dass die fraglichen Normen
(i.c. die Bestimmungen iiber die Ausgestaltung der Bauten und Anlagen) auf ihre
Verfassungsm6ssigkeit hin im Wege der abstrakten Normenkontrolle iiberpriift werden
kdnnen. Denn der Gesetzgeber soll nicht verfassungswidrige Normen erlassen diirfen
und in seinem rechtswidrigen Tun geschiitzt werden. In der Schweiz ist es auf
Bundesebene grundsiitdich die staatsrechtliche Beschwerde (vgl. Art. 84 ff. OG;s:,4i,
wegen einer Verletzung eines verfassungsmiissigen Rechts - des Bundes wie d.er Kantone- durch einen kantonalen Hoheitsakt erhoben werden kann. Die staatsrechtliche
Beschwerde ist zuliissig, wenn folgende voraussetzungen erfiillt sindg:

- Es muss ein kantonaler Hoheitsakt (Erlass oder Verfiigung bzw. Entscheidung)vorliegen (kt. 84 Abs. 1 OG),

- Es muss ein Beschwerdegrund im Sinne von Art. 84 Abs. 1 lir a - d und Aft g5 OGgegeben sein,

- Kein anderes bundesrechtliches Rechtsmittel ist gegeben (Art g4 Abs. 2 oG),
- Kein anderes kanonalrechtriches Rechtsmittel ist gegeben (Arr g6 oG),
- Der Beschwerdefiihrer ist zur Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde legitrmiert(Art.88 OG),

- Die 3Otiigige Beschwerdefrist muss eingehalten sein (Arr g9 oG) und

猾 需酬器概器i庶ギ響協
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- Die Beschwerdeschrift hat den Anforderungen von Art. 90 OG zu entsprechen.

Schwierigkeiten bereitet dabei vor allem die Auslegung von Arr 88 OG und damit die
Beantwortung der Frage, wer alles zur Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde
legitimien isr Nach BGE 1 14 Ia 311 E. 3b bedarf es ganz allgemein eines Betroffenseins
in rechtlich geschiitaen Interessen85:

"Gemitss Art. 88 OG steht das Recht zu Beschwerdefiihrung Btirgern (Privaten) undKorporation-en beziiglich solcher Re-ghtsverletzungen zi, die' sie'durch irge-
meinverbindliche oder sie pendnlich treffende Erlasse &er Verftigungen erlinen hab-en.
Ein tatsaciliches Interesse an der Beschwerdeftihnrng geniigt nici't; d-ie staatsrechtliche
Beschwerde ermdglicltt qgg Biir_ger nur die Geltendmic-hung-seinerrechtlich geschi.itzten
Interessen (BGE 113 Ia 249 mitHinweisen)."

BGE 1 L4I^ 223 E. lb umschreibt die Legitimationsvoraussetanngen in dem vorliegend.
ar Dslarssion stehenden Bereich der Rechtsetzung folgendermassen:

"Die.Legiti.mation des Beschwerdefiihrers zur staatsrechtlichen Beschwerde priift das
Bundesgericht von Amtes_w-egen. Zw staatsrechtlichen Beschwerde gegin einen
kantonalen Erlass yeggrl Verletzung verfassungsmiissiger Rechte ist naEtistiindiger
Rechtsprechung nur legitimierg wer durch den Erlass unmiaelbar oder anmindest virtriell
(d.tt. -it eineln Minimum an Wahrscheinlichkeit frtiher oder spiiter einmal) in seiner
rechtlich gesch0tzten Stellung betroffen ist (BGE Ll2 la 32 E. 2a, !82 E. lb, mit
Hinweisen). Art. 88 OG verlangt dafiir eine den Beschwerdefiihrer personlich treffende
Rechtsverletzung. Es geniigt nicht, dass er vom Erlass in bloss faktischen Interessen
betroffen ist oder Beschwerde zur Wahnurg von rein dffentlichen, allgemeinen Interessen
grhebt; die Popularbeschwerde ist ausgeschlossen (a.a.O., ferner BGE 111 Ia 117 E. 1b).
Macht der Beschwerdeftihrer geltend, der Erlass begiinstige Dritte in rechtswidriger
Weise, muss er sich il vergleichbarer Lage wie dei Begiinstigte befinden. Der d6m
Dritten gewiihrte Vorteil muss sich fiir ihn als Nachteil ausuiuken (vgl. BCE 110Ia 10 f.
E. la; 109 Ia 254 t. E. 4b und c)."

Zut staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen kantonalen Erlass, der das
verfassungsmiissige Recht auf eine behindertengerechte Umwelt verletzt, ist dermassen
nur befugt, wer durch diesen Erlass in der umschriebenen Weise in rechtlich geschiitzten
Interessen beeintr6chtigt wird. Ganz allgemein lflsst sich sagen, dass im streitigen
Rechtsetzungs- bzw. Rechtsanwendungsverfahren vor Bundesgericht all diejenigen
Personen, die in eigenem Namen zur Waltrung ihrer eigenen rechtlich geschiltzten
Interessen eine staatsrechtliche Beschwerde erheben, im Sinne von Art. 88 OG
beschwerdebefu gt sind.
Mit dem Zuliissigkeitserfordernis des in rechtlich geschiiuten Interessen Betroffenseins
erheben sich zwei Fragen. Zum einen fragt sich, wer denn alles Triiger des Rechts auf
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eine behindertengerechte Umwelt ist. Denn nur derjenige, dem das Recht auf eine
behindenengerechte Umwelt zusteht, kann tiberhaupt in rechtlich geschiitzten Intercssen
verletzt sein (vgl. BGE 1t4Ia94 E. 1). Zrrm anderen fragr sich aber auch, unter welchen
tatstichlichen Voraussetzungen die Rechtstrtiger durch den fraglichen kanonalen Erlass in
schiitzenswerten Interessen beeinttichtigt werden.
Wer also ist Triiger des Rechts auf eine behindenengerechte Umwelt? Sind das ngr die
behinderten oder auch die nichtbehinderten Menschen? Kdnnen sich ferner nur natiirliche
Personen auf das Recht auf eine behindenengerechte Umwelt berufen, oder k6nnen cs
auch juristische Personen tun? Wegen der Funktion des Rechs auf eine bchindenenge-
rechte Umwelt k6nnte man versucht sein, die Frage nach der Rechtstriigerschaft
dahingehend zu beantworten, dass nur den k6rperbehinderten Personen dieses soziale
Grundrecht zustehen k6nne. Dieses auf den ersten Anschein verniinftige Argument kann
aber angesichts der TaBachen, dass einerseis viele korperbehinderten Menschen auch mit
Bezug auf die Wahrnehmtrng ihrerrechtlichen und tatsiichlichen Interessen eingeschiinkr
sind und andererseits nichtbehinderte Personen rechtlich ztrWahrnehmung der Interes-
sen von behinderten Menschen verpflichtet sind, nicht stichhaltig sein. Deshalb wird man
auch nichtbehindene Menschen als Trlger des Rechts auf eine behind.ertengerechte
Umwelt anzuerkennen haben. Freilich liesse sich hinsichtlich derTriigenchaft des Rechts
auf eine behindenengerechte Umwelt einschrd,nkend sagen, dass d1e nichtbehinderten
Personen, die rechtlich zur Interessenwalrnehmung verpflichtet sind, eben als Vertreter
der korperbehinderten Menschen , d.h. in fremdem Namen zur Wahrung von fremden
rechtlich geschiltzten Interessen, eine staatsrechtliche Beschwerde zu erheben hli,nen und
solchermassen nicht als Triiger anerkannt werden miissten. Dieser Einwand mag im
Regelfall durchaus berechtigt sein, doch es sind auch F6lle denkbar, in denen trotz einer
rechtlichen Pflicht anr Inrcressenwahrnehmung ennveder ein geset'riches Venrerungs-
verhiiltnis nicht vorliegt (2.B. bei einer Behindenenorganisation, die statutarisch und
darnit privatrechtlich zur Interessenwahnrng ihrer Mitglieder verpflichtet ist, ohne dass
diese sie zur Prozessvertretung ermdchtigt hiitten) oder aber eine rechtsgeschiiftliche
Voltnacht wegen Handlungsunfiihigkeit der zu vertretenden korperbehinderten person
nicht erhiiltlich ist. Danrm ist davon auszugehen, dass das Faktum des Behindenseins mit
Bezug auf die Beantworhrng der Frage nach der Rechtstr[gerschaft irrelevant ist und
grundsatdich alle natiirlichen Personen als Triiger des Rechts auf eine behindenengerechte
Umwelt zu betrachten sind- Da eine umfassende Eingliederung im tiffentlichen Interesse
liegt und auch viele behinderten Menschen wegen ihrer Behinderung und den demil ygx.-
bundenen Folgen nicht flihig sind, das Recht auf eine behindenengerechte Umwelt selbst
wahrannehmen, ist es ferner auch angezeigL juristische Personen als m6glichc Trflger
dieses Rechts anzuerkennen. Eine Behindertenorganisation kann deshalb Triiger des
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Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt sein, jedoch nur dann, wenn sie als
juristische Person (2.B. als Verein) konzipiert isr
Im Zusammenhang mit dem verfahrensrechtlichen Schutz des Rechts auf eine behinder-
tengerechte Umwelt ist deshalb vielmehr nicht das hoblem der Rechtstrtigerschaft,
sondern das Mass des Betroffenseins entscheidend fiir die Frage, ob der Beschwerde-
fiihrer vom fraglichen kantonalen Rechtsakt in rechtlich schtitzenswerten Interessen
betroffen ist. Fest steht einmal ganz klar, dass all jene korperbehinderten Menschen, die
in dem Kanton, der die als verfassungswidrig geriigten Normen erlassen hat, wohnen,
durch diesen kantonalen Erlass unmittelbar in ihrer rechtlich geschtitzten Stellung
betroffen sind. Problematischer erscheint die Beantwortung der Frage, welche
kdrperbehinderten Personen, die ausserhalb des fraglichen Kantons ihren Wohnsitz
haben, virnrell betroffen sind. Diesbeztiglich wird von Fall zu Fall entschieden werden
miissen, ob jene vom Bundesgericht mindestens erforderliche Wahrscheinlichkeit, durch
den ausserkantonalen Erlass kiinftig beeintriichtigt zu werden, vorliegt oder nicht. Ebenso
liisst sich auf die Frage, welche nichtbehinderten Personen beschwerdelegitimiert sein
sollen, keine allgemeingiiltige und abschliessende Antwort finden. Den gesetzlichen
Vertretern eines behinderten Menschen (d.h. seinen Eltern oder seinem Vormund) muss
die Beschwerdelegitimation zugesprochen werden, weil es ihre rechtliche Aafgabe ist,
fiir das Wohl der vertretenen behinderten Person besorgt zu sein86. Und zwar sollten
diese Personen nicht nur als Vertreter, sondern auch in ihrem eigenen Namen zur
Wahrung ihrer eigenen, eben rechtlichen Interessen eine staatsrechtliche Beschwerde
erheben k<innen. Ob auch nichtbehinderte Personen, die eine solche rechtliche
Fiirsorgepflicht nicht trifft, im Sinne von Art. 88 OG in rechtlich geschiitzten Interessen
betroffen sein konnen, erscheint deshalb fraglich, weil ihr geltend gemachtes Interesse
nur ein tastichliches sein kann.
Da neben den erwtihnten nati.irlichen auch juristische Personen rechtlich zur Fdrderung
einer umfassenden Eingliederung der behinderten Menschen im allgemeinen und einer
baulichen Integration im besonderen verpflichtet sein kdnnen, sollte diesen juristischen
Personen die Moglichkeit, eine staatsrechtliche Beschwerde zu erheben, ebensosehr
offenstehen. Juristische Personen kdnnen jedoch im Bereich der Rechtsetzung eine
"Eigenbeschwerde", d.h. eine (staatsrechtliche) Beschwerde in eigenem Namen zur
Wahrnehmung eigener rechtlich geschiitzter Interessen, nicht erheben, weil sie als
unkdrperliche Rechtssubjekte durch einen kantonalen Erlass, der das Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt ungeni.igend schiitzt, nicht unmittelbar betroffen werden,
denn nicht die Vereinigung als soiche, sondern nur deren Mitglieder werden in ihren
rechtlich geschtizten Entfaltungsmciglichkeiten eingeschriinkr Trotz des bloss mittelbaren

滉 ぎダ
・desbttuttch e“ a Art.272,ArL 3∝ Ab&L Art.302 Ab,l und 2,Art.405 so宙 e Art.406
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BeEoffenseins k6nnen juristische Personen auch im Bereich der Rechtsetzung eine
staatsrechtliche Beschwerde erheben. Denn das Bundesgericht spricht in seiner
Rechtsprechung zu Art. 88 OG den juristischen Personen eine ausserordentliche
Beschwerdebefugnis dann zu, wenn die Voraussetzungen der "Verbandsbeschwerde"
erfiillt sind. Die "Verbandsbeschwerde" lllsst sich dadurch charakterisieren, dass die
juristische Person zwar in eigenem Namen, jedoch zur WaSnrng fremder rechtlich
geschiitzter Interessen eine staatsrechtliche Beschwerde erhebt BGE 1 L3Iz 4Zg E.2a
umschreibt die voraussetzungen der verbandsbeschwerde wie folgt:

"Als ideeller Verein, der sich fiir die Interessen seiner Mitglieder einsetzt, ist derBeschwerdefiihrer zur staatsrechtlichen Beschwerde nur le?dmien-*i"n er alsjuristische- P-erso4 tonstituiert ist, die einzelnen Mitgliedir" i* iiuatstlchtlichenBeschwerde berechtigt wflien, die Wahnrr-rg.der {urgh ein rerrasiung-r"rariges Recht
geschiitzten Interessen zu seinen statutarisihg,n Aufgaben getrOn-uria t"isii.frU"h einInteresse der Mehrheit oder mindestens einer Grossra6l der lftitgurdri gJtita gd;hiwird."

b.Der Rechtsschutz in der R∝ htsanwendung

Sind einmal verfasstlngskonfOェme No.men erlassen,miissen sie angewendet werden.

E)iese einzer」山口直ssige Umsemng der genereu¨ abstakten Bestimmungen geschiehtim

Rechtsanwendungsverfahren.Ausgegangen werden muss dabei von Art.22 RPC,der

dic Erstellung Oder Abandenmg von Bauten und Anlagen n士 bewinigungSpflichtig

erkltt nir die wahnten bauhchen Massnahmen bedarf es alsO derlDurchnih躙 はng elnes

vorganglgen Bewinigungsvrahrens.

Auch im Bereich des Rechtsschutzes in der Rechtsanwendlmg ist zu diffe■ nzieren.Eine

erste Unterscheidung ist dahingehend vOrzunehmen,dass das jeweilige ofLndiche

Baurecht eines Kantons richtig oder falsch angewendet werden kanno Eine zweite muss

getroffen werden hinsichtlich der Frage, ob die anzuwendenden Besti7nmungen

verfassungskonfom sind87,d.h.ob sie das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt

geniigend schiitzeno Es kann also seln,dass:

(1)daSIm:踊
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製en
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(4) das kantonale Baurecht nicht richtig angewandt wurde und die Normen, die
anzuwenden wfiren, nicht verfassungskonform sind-

Fall (1) stellt kein Problem dar, weil die eneilte Baubewilligung mit dem Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt in Einklang steht. Was hat aber in den Fiillen (2), (3) und (4)
zu geschehen? Fiir all diese Fiille muss beztglich des zu ergreifenden Rechtsmittels
zunflchst das jeweilige kantonale Bauverfahrensrecht befragt werden. Je nach Kanton
werden unterschiedliche Rechtsminel und Rechtsbehelfe zur Verfiigung stehen88. In der
Fallkonstellation (2) wird der Beschwerdefiihrer geltend machen miissen, die erteilte
Baubewilligung sei aufzuheben, weil die Gesetzesbestimmungen, auf die sich die
Baubewilligung stiiue, nicht verfassungsmiissig seien. Dieses vorfrageweise Riigen
bezeichnet man als sogenannte akzessorische NormenkontrolleS9. In Fallkonstellation (3)
geniigt das Begehren um richtige Rechtsanwendung; es wird beantragt werden miissen,
dass die Baubewilligung aufzuheben sei, weil das Gesetz nicht richtig angewandt wurde.
Die eher seltene Fallkonstellation (4) stellt eine Kombination der bereits besprochenen
Situationen dar. Die Beschwerdefiihrerin wird in diesem Fall zwei Begehren stellen
m0ssen. Sie wird die Auftrebung der Baubewilligung beantragen, weil das anwendbare
Recht nicht angewandt wude trnd dieses zudem gegen das verfassungsmd.ssige Recht auf
eine behindenengerechte Umwelt verstosse.
Was die Beschwerdebefugnis im kantonalen Rechtsmittelverfahren anbelangt, so ist von
ArL 33 Abs. 2 lir a RPG auszugehen. Diese bundesrechtliche Norm bestimmt, dass
durch das kantonale Bauverfahrensrecht die Legitimation zu den kantonalen
Rechtsmineln, die sich unter anderem gegen Verfiigungen richten, die sich auf das
Raumplanungsgesetz des Bundes und seine Ausfiihnrngsbestimmungen stiitzen,
mindestens im gleichen Umfang wie fiir die Verrraltungsgerichtsbeschwerde an das
Bundesgericht (vgl. Arl.. 97 ff. OG) gewiihrleistet werden muss. Da Art. 22 RPG eine
Bewilligungspflicht fiir bauliche Massnahmen statuiert, stellt sich die Frage, ob Art. 33
RPG auch im streitigen Baubewilligungwerfahren anzuwenden ist. Entgegen der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BGE 113 Ia 19 E. 3a) ist mit LEO
SCIIURMANI{go aus Zweckmiissigkeitsgrtinden davon auszugehen, dass die in Art. 33
RPGI statuierte verfahrensrechtliche Garantie auch im streitigen Baubewilligungsverfahren
gewiihrleistet werden muss. BGE 114 Ib 365 E. 2a umschreibt die Legitimation zur
Venralnrngsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht wie folgt:

蘊 :
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Bezuglich der beiden Fngen,ob das massgebliche lnteresse des Beschwerde嚇

ein

tatsachhches oder aber v7ie bei der staatsrechdichen Beschwerde cin rechdiches scin

miisse und Чne stark femer das relevante lnteresse zu seln habe,halten BGE l13 1b 2■

E.2 und l14 1b 307 E。 3c fest:
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B`け だ′レ91.Nach ArL 33 RPG muss wie dargelegt auch im steidgen

Baubewi五gungsverfahn vOr kantOnalen Gerichten die Beschwerdelegidmation im

gleichen Umfang Ⅵe nir die verwaltungsgenchtsbeschwtt ans Bundesgcncht gew油 ト
leistet sein.Kraft Bundesrecht sind deshalb all jenc PersOnen,die durch die

streitbefangene Verfiigung Oder Entscheidung (mindestens)in Schitzenswerten

tatsachlichen lnteressen be=offen sind, zur Erhebung der vOm kantonalen Recht

vorgeschenen Rechtsmittel und Rechtsbehere befugt und zwar selbst dann,wenn das

?lpt Beschwerdefilhrer muss also nicht Trlger des als verletzt geriigren verfassungsmdssigen Rechtssern-
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jeweilige kantonale Bauverfahrensrecht ein solches bloss tatslichliches Interesse nicht
geniigen l[sst (vgl. demgegeniiber aber BGE 113 Ia 19 f. E. 3).
Fest steht, dass einerseits die kdrperbehinderten Menschen und andererseits alle anderen
natiirlichen und juristischen Personen, die eine rechtliche Pflicht zur Interessen-
wahrnehmung rifft, nicht nur in tatsechlichen, sondern auch in rechtlichen Interessen
betroffen und deshalb gnrndsItzlich rechtsmittelbefugt sind. Ob und unter welchen
Voraussetzungen man dariiberhinaus auch weitercn nur tatsechlich betroffenen Personen,
z.B. solchen Personen, die rechtlich nicht zur F6rderung einer mdglichst optimalen
baulichen Integration behinderter Menschen verpflichtet sind (wie et'ra Freunde oder
Venrandte von behinderten Menschen), eine generelle Rechtsmittellegitimation anzuspre-
chen hat, kann hier insofern offen bleiben, als sich dieses schiitzenswerte tatsiichliche
Betroffensein abstrakt nicht beschreiben liissr
Gewiss ist auch im kantonalen Bauverfahrensrecht eine Popularbeschwerde unzuliissig
und die Rechsmiuellegitimation an sachliche Voraussetamgen zu kniipfen. So bestimmt
Art 35 Abs.2 BauG BE etwa:

"Zur Einsprache sind befugt:
a- Personen, die durch das Bauvorhaben in eigenen schiitzenswerten Interessen betroffen
sind;
!r. g5late Qrganisationen in Form einer juristischen Person, soweit die Wahnrng von
4nliegen dieses Gesetzes, insbesondere des Natur- und Heimatschutzes, nacf, d.en
Statuten zu ihrer dauernden _Hauptaufgaben geh6rt. Nicht einsprachebefugt sind.
Organisationen, die erst naeh B ekahntmachung-des B auvorhabens gegriindet ivord.en
sind."

Zu restriktiv ist meines Erachtens Arr. 108 Abs. 1 Enrwurf BauG sH:

"Das Beschwerderecht Blgen Plq_rungen rud Bauentscheide steht auch Vereinigungen an,
di-e sich stanrtengeTess haupnechtc-h der Raumplanung, dem Natur- und Helnaischutz
oder verwandten, rein ideellen Zielenwidmen, gesamtscf,weizerisch oder auf dem ganzen
Kantonsgebiet tiitig sind und seit mindestens 5 Iatren bestehen."

Der Grun4 weshalb diese Regelung zu restriktiv ist, ist in der zeitlichen Voraussetzung
zu erblicken. Es ist klar, dass es nicht angeht, in rechtsmissbrfluchlicher Art und Weise ad
hoc Vereinigungen an griinden, um gegen gewisse, unangenehme Bauvorhaben vorgehen
und deren Realisierung verzdgern zu k6nnen. Diese Gefahr erfordert geradezu eine
zeitliche Voraussetzung. Ein zeitliches Limit von fiinf fahren erscheint mir jedoch als zu
streng. Da ist die bernische Regelung verhiiltnismiissiger, weil sie auf den Zeitpunkt der
Bekarurtmachung des Bauvorhabens abstellt. Das geniigt vollauf fiir die Verhinderung
von unliebsamen ad hoc Griindungen. Besonders behindertenfreundlich ist g 202 Abs. 1

lir d. PBG LU, der der kantonalen Beratungsstelle fiir behindertengerechtes Bauen d1e
Einsprache und Beschwerdebefugnis ausdrticklich zusprichr
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Schliesslich kann nach Aussch(“ fung des kantonalen hstanzenzuges auch im Bceich der

Rechtsanwendung die s'・ ,tsrechdiche Beschwerde ans Bundesgericht erhoben werden92,

denn nicht nur kantonale Erlasse,sondem auch Verfiigungen oder Entscheidungen,die

gestiitzt auf kantonales Recht ergangen sind,sind gemass Art.84 Abs.1 0G mit der

staatsrechdichen Beschwerde anfechtbar,sOfem auch dic anderen,berelts_ahnten

zulassigkeitsvoraussetzungen erfiint sinこ GaJおs ArL 88 0G muss der Beschwerde－

mh∝ auchim B"ich der Rechtsanwendung dlrch den hglichen Rechtsaktin rechdich

geschitzten lnteressen betЮ ffen sein.Die ZulassigkeitsvOmussetzung des schitzens－

werten rechdichen Be=offenseins scheint im Bcreich des streitigen Baubewilli－

gungsv」 ahrens auf den ersten】Blick nicht edヽ■lt sein zu kёnnen,denn lm Bereich der

Rechtsanwendung wird slch ein Tttger des R∝hts auf eine behindertengerechte Umwelt

eine staatsrechthche lBeschwerde zu erheben nur gegen solche Vengung veranlasst

職 n,mit der das Cemeinwesen einemDガrra“ bewillis eine nicht behindetngaechte

Baute oder Anlage zuぃtneno wem sich nun aber ein Beschwerdeftihrer solchemassen

gegen eine V強 騨ng Oder einen Entscheid wendet,der sich nicht an ihn direkt sOndem

einzig an eine DriゅerSOn richtet dann－ sO wird man geneigt sein zu sagen－ kttne nie
ein rechdiches Bemffensein beim Nichtver－ ■gungsadressaten vOrliegen.Dies∝ Einwand
ist berechtigt und steht ttdsa國 ch s。lchen staatsrechdichen Beschwerden entgegen。

Das Bundesgericht hatjedoch in seiner Rechtsprechung zu Art 88 0G von diesem

G― dsatz Ausnahmen gemncht93 md so beispielsweise dic Nachbarbeschwerde auch im

Bereich der Rechtsanwendung94 alS Zu12ぉ sig bezeichneL Ein Beispiel aus der neueren

Rechtsprechlmg zur Nachbarbeschwerde stent BGE l13 1a 470 E.la d笙

r reco― les particuliers ou les collecti宙 t6s

慧壺苫驚藪覇据ま∬継
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la qualitd d9 p-a1ue lui ait 6td ou non reconnue en procddure cantonale (ATF IIZ Ia 89
consid. lb, 109 Ia 93, 172 consid. 4a, I07 Ia 74 consi d. 2a et les arrOts cii6s)"

Da das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt eine Verfassungsnonn mit
individueller Schutzwirkung ist und so auch das Interesse des einzelnen k6rper-
behindenen Menschen an einer baulichen Integration schtitzt, &iingt es sich deshalb in
Analogie zur Nachbar- und Konkur:entenbeschwerde auf, auch eine "Behinderten-
beschwerde" zuzulassen. Daher wird man die Triiger des Rechts auf eine behin-
dertengerechte Umwelt auch im Bereich der Rechtsanwendung grundstitzlich als
rechtsmittelbefugt anzusehen haben. Da nach Art. 88 OG ein Betroffensein in
schiltzenswerten rechtlichen Interessen Zul[ssigkeitserfordernis ist, wird jedoch die
rechtliche Tatsache, dass der Beschwerdefiihrer Triiger des Rechts auf eine behinder-
tengerechte Umwelt ist, noch nicht ausreichend sein fiir seine Beschwerdelegitimation.
Vielmehr bedarf es noch der Schutzwtirdigkeit seiner Rechtsbegehren. Wann diese genau
vorliegg kann abstrakt nicht beantwortet werden. Immerhin lassen sich Kriterien nennen,
die die Bejahung der Schutzwiirdigkeit nahelegen. So werden vor allem die Tatsache,
dass der Beschwerdefi.ihrer selbst korperbehindert ist, die Niihe der riiumlichen
Beziehung des Beschwerdefi.ihrers zum Streitgegenstand und die Art der angefochtenen
Baute oder Anlage bei der Beantwortung der Frage nach der Schutzwiirdigkeit
ensprechend zu wiirdigen sein.

C. Die Stnrkrur

Fiir die Beschreibung der rechtstheoretischen Struktur d.es Rechts auf eine
behindertengerechte Umwelt im Sinne einer ungeschriebenen Verfassungsnonn ist davon
auszugehen, dass jede Verfassungsnorrn ganz allgemein ein objektives Gestaltungsprinzip
darstellt, d.h. jede Verfassungsnorm gibt eine oder mehrere Vorgaben, wie die
Rechtsordung in einem bestimmten Bereich zu gestalten ist. Diese Vorgaben k6nnen
untenchiedlichster Art sein. Inhalt solcher verfassungsmiissiger Vorgaben konnen zum
Beispiel organisatorische Vorschriften, institutionelle Garantien, Wertentscheid.ungen,
Kompetenzabgrenzungen, Gesetzgebungsauftriige oder verfassungsmiissige Rechte sein.
Immer und nur dann, wenn eine Verfassungsnorm ein verfassungsmiissiges Recht
statuiert und damit den Rechtstragern die Befugnis erteilt, die verfassungsmiissige
Vorgabe gerichtlich durchzusetzen, handelt es sich bei dieser Verfassungsnonn nicht nur
um ein objektives Gestaltungsprinzip, sondern dariiberhinaus noch um ein subjektives
Rechq um ein einzelnen Personen zustehendes durchsetzbares Rechr
Die Beschreibung der Funktion und des Inhalts des Rechts auf eine behindertengerechte
Umwelt liisst dessen rechtstheoretische Struknr erkennen. Das Recht auf eine behinder-
tengerechte Umwelt ist eine ungescltriebene Verfassungsnonn mit individueller Schutz-
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wirhtng zugunsten einer urnfassenden baulichen Integration der behinderten Menschen,
und als solche stellt es einerseits ein Gesetzgebungsauftrag und andererseits ein
subjektives Recht dar.

1. Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt als subjektives Recht

Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt gewlhrt als eine ungeschriebene
Verfassungsnonn mit individueller Schutnvirhtng ein verfassungsmiissiges Rechtgs und
ist demit nonvendigerweise ein subjektives Recht, weil es den einzelnen k6rperlich
behinderten Menschen sowie allf?illigen Dritten eine durchsetzbare, individ.uelle
Rechtsmacht in dem Sinne gew?ilrt, als sie staatsrechtliche und baurechtliche Rechtsmittel
und Rechtsbehelfe zu erheben befugr sind. Aus dem Recht auf eine behindenengerechte
Umwelt folgt dermassen ganz allgemein eine generelle Rechtsminelbefugnis der an einer
baulichen Integration der behinderten Menschen in rechtlich oder tatsecilich relevanter
Weise interessierten Personen96.

Diese generelle Rechtsmittelbefugnis und die damit verbundene Rechtsmacht dienen der
Durchsetzung der verfassungsrechtlich gebotenen baulichen Integration der k6rperbe-
hinderten Menschen, und zwar im Bereich der Rechtsetzung wie auch im Bereich der
Rechtsanwendun99T.

2. Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt als Geseagebungsauftrag

Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt gewiihrt als objeltives Gestaltungs-
prinzip in seinem anspruchsbegriindenden Gehalt eine durchsetzbare individuelle
Rechtsmacht, es ist aber auch und vor allem ein verbindlicher Gesetzgebungsauffragge.
Dieser Teilgehalt ist die "programmatische Schicht" im Sinne von JORG PAUL
UOLTER:

"Grundrechte sind. ihrer verfassungsrechtlichen Funktion gemass auch objekdve,fundamentale Gestaltungsprinzipien {iir $as-gesamle Sraats*esjn, fiir necrrlisetzing undRechtsdurchsetzung. Agsespro-hen ist in dilsem Bedeutungszuiammenhang 
"or iUem

der. Gesetzgebe,r, 4gm oft zuallererst obliegt, dteVerfahrer, i'rrstitutiorui ttrul-mateiellen
K(tgrien_zu-schaffen, die fiir die GrundrcEhtsverwiiklichung massgCbend siin soUen; insolchen Fiillen setzen Gnrndrechte nur das Zel; sie sind-in itr5r programmatischen
Funktion nicht weniger verbindlich, aber von anderem nonnativem ft;rafi; als in ihremdirekt anspruchsbegrtindenden Gehalc Sie lassen in der Regel dem Gesetzgeber -ine 

- j;

|2r.*rBegriffdes verfassrmgsmdssigen Rechts vgl vorne $ 5 I A
i3 Vgt. dazu vome $ 5 I B 2 b cc bbb e^q- sowie $ S n g O a.
;jy-4.ryrDgrchrytzbarkeitdieserlntegrationspflichtimeinzelnenvorne$5trB6undhinten$5IIC2.
'-" Vgl. rlqzg im allgemeinen l.-P Miiller in BV-Kor4ment4r N 92 zu Einleinrng zu den Gnrndrechten undG. tvliiller in BV-Kdmmentar N i4 zu an i uio-iri't[iriiraenjn iofrJ$'jTH'ff,;ctil'b";;i**a'$'j tr E6a-
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nach normativer Aussagekraft des Grundrechts verschieden grosse - Gestaltungs-
freiheit"9.

Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt verpflichtet dermassen die kantonalen
Gesetzgeber, itr Offentliches Baurecht so auszugestalten, dass eine optimale bauliche
Integration der k6rperbehinderten Menschen m6glich wird. Es fragt sich nattirlich,
inwieweit diesem Gesetzgebungsauftrag eine unminelbare normative Gestaltungswirkung
zukommtl00.
Diese Gesetzgebungspflicht kann, wenn iiberhaupg nur schwerlich durchgesetzt werden.
Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt ist diesbeziiglich schlecht justiziabel und
damit grundsil,tzlich kein verfassungsmtissiges Recht. Denn wie will man einen
Gesetzgeber zur Rechtsetzung zwingen? Denkbar wiire zwar, dass anstelle des
Gesetzgebcrs cin fiir "Gesetzgeberklagen" zust6ndiges Gericht auf Klage hin eine
verfassungskonforme Regelung erlassen wiirde. Diesem Konzept steht jedoch zweierlei
entgegen. Einem ersten Einwand sind wir bereits begegnet. In einer Demokratie, vor
allem einer direlten wie der Schweiz, ist es Sache der Stimmberechtigten, den Anlass fiir
Gesetze an geben und den Beschluss iiber Gesetzesvorlagen an fassen. Freilich liesse sich
die richterliche Rechtsetzung in demokratische Formen bringen (2.B. nachtr[gliches
fakultatives oder obligatorisches Referendum). Doch ein rechtsstaatliches Unbehagen
bleibt, vorab bei all jenen, die den Gedanken derobjektiven Gewaltentrennung hochhalten
und sagen, einzige Sache des Richters sei die Rechtsprechung. Dieser zweite Einwand ist
berechtigt, aber nicht absolut hieb- und stichfest. Denn die Gerichte sind (zurecht) in
grossem Masse "stille Gesetzgeber"; sie legen die Gesetze aus, fiillen unbefried.igende
Gesetzesliicken auf, anerkennen neue verfassungsmflssige Rechte und Verfassungs-
grundsiitze, kreieren neue Rechtsfiguren, usw. Gewiss geschieht diese Art der
Rechtsetzung subsidiiir; aber sie geschieht! Ich will diesen Problemen nicht weiter
nachgehen, so interessant sie auch wiiren, sondern auf dem Boden der heutigen
rechtstheoretischen Realitiit bteiben und festhalten, dass das Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt hinsichtlich seines objelriven Teilgehalts (noch) nicht in
allen Belangen unmittelbar gerichtlich durchsetzbar ist. Das demokratische prinzip und
der Grundsatz der Gewaltenteilung stehen einer richterlichen Durchsetanng entgegen.
Anders an beurteilen ist hingegen die Sinration" wenn der Gesetzgegeber tiitig wird, wenn
er baurechtliche Normen erliisst. Diesfalls kann der davon betroffene Trlger des Rechts
auf eine behindertengerechte Umwelt von seinen ihm zustehenden prozessualen
Anspriichen wirkungsvollen Gebrauch machen und die erlassenen Normen des
dffentlichen Baurechts, die die Ausgestaltung der Bauten und Anlagen regeln, auf ihre

鰯 髪藁霧警害酬暴警aum“r Kan,ne m Berelch des behindertenger∝ hten
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Verfassungsmiissigkeit hin tiberpriifen lassen. Diesbeziiglich ist das Recht auf eine
behindenengerechte umwelt also ein verfassungsmdssiges Rechr
Bei Verfassungswidrigkeit einer kantonalen Rechtsnorm stellt sich die Frage, ob und
allenfalls in welchem Masse der Richter oder die Verwaltungsbeh6rden selbst Recht
setzen diirfen. Im Bereich der Rechtsetzung bzw. der abstrakten Normenkontrolle wird
man dem Richter aus den eben er6rterten rechtsstaatlichen und demokratischen
Erwiigungen heraus generell eine solche subsidiiire Rechtsetzungsbefugnis absprechen
miissen. Der Richter, der im Wege der abstrakten Nonnenkontrolle einen oder mehrere
Rechtss6tze wegen Verfassungswidrigkeit fiir nicht anwendbar erkliirt, kann dermassen
nicht neues Recht setzen. Im Bereich der Rechtsetzung kann der Einzelne also mit dem
Recht auf eine behindertengerechte Umwelt nur bestehende kantonale Gesetze und
Verordnungen zu Fall bringen und so den jeweiligen kantonalen Baugesetzgeber zu
verfassungskonformem I-egiferiercn anhalten.
Dem Problem der richterlichen Rechtsetzung begegnet man auch im Bereich der
Rechtsanwendung, niimlich dann, wenn die anwendbaren Bestimmungen des kantonalen
Baurechts, die das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt nicht oder ungeniigend
schiitzen, wegen Verfassungswidrigkeit vorfrageweise fiir nicht anwendbar erkl?irt,
gleichsem aufgehoben werden. Bei strenger Beachtung des Gewaltenteilungsgnrndsatzes
und des demolcatischen Prinzips mi.issten sich die rechtsanwendenden Verwaltungs-
behdrden im Venrattungsverfahren und der erkennende Richter im venpalnrngs- und dem
verfassungsgerichtlichen Verfahren auch diesfalls mit der Nichteneilung der Bau-
bewilligung bzw. Auftrebung der Baubewilligung begniigen und den Erlass
verfassungskonforrrer Bestimmungen dem zustiindigen Gesetzgeber iiberlassen. Im
Bereich der Rechtsanwendung tiberwicgt jedoch der ebenfalls rechtsstaatlich und
demokratisch motivierte Gedanke der Rechssicherheit die Bedenken, die eine behdrdliche
bzw. richterliche Rechtsetzung erweckt. Denn einem Rechtssuchenden kann nicht
zugemutet werden, auf das anwendbare Recht an warten; wer Recht begehrt, dem muss
es gegeben werden, im Nofall auch durch den Richter oder die Venralnrngsbehorden.
Erkliin also beispielsweise der Richter im streitigen Rechtsanwendungsverfat'en eine
Bestimmung wegen Verfassungswidrigkeit fiir nicht anwendbar, wird er die bestehende
Gesetzesliicke fiillen und das anzuwendende Recht als stellverretender Gesetzgeber
selber setzen miissen, um die unbefriedigende rechtliche Pan-Sitgation iibenrinden zu
kOnnen.

Unbeantwonet ist geblieben, ob es sich bei d.iesen Gesetzesliicken um echte oderunechte
Liicken handelt. Eine echte Liicke liegt dann vor, wenn der Baugesetzgeber in
Missachtung des verfassungsmiissigen Geseugebungsauftrages die Rechtsfragen, ob und
inwieweit eine Pflicht an einer behindertengerechten Bauweise besteht, nicht geregelt har
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Es wird allgemein als zulEssig erachtet, dass der Richter echte Liicken fiillen darf101.
Schwieriger zu beurteilen ist jedoch die Frage, ob der Richter auch unechte Liicken fiillen
darf. Denn bei einer unechten Lticke hat der Baugesetzgeber auf die erwflhnten
Rechtsfragen zwar eine Annvort gegeben, doch handelt es sich bei der vom Geseugeber
gegebenen um eine unbefiedigende Antworl Der Gewaltenteilungsgnrndsatz versagt
dem Richter gnrndsiielictr, unechte Liicken an fiillen, also billigeres Recht zu setzen. Nur
ausnahmsweise spricht die Rechsprechung dem Richter die Kompetenz z1r, unechte
Liicken zu fiillenl02. Eine solche unechte Liicke wird etwa dort vorliegen, wo der
Baugeseugeber eine Pflicht zur behindertengerechten Gestaltung nur der offentlichen
Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr statuiert und dabei die anderen moglichen
Tatbestf,nde zu regeln "vergessen" hat, Die Beantrrornrng der Frage, ob eine echte oder
unechte Lticke vorlieg! ist nicht immer einfach. Das verdeutlicht auch des eben genannte
Beispiel einer unechten Liicke. Denn man k6nnte sich mit guten Griinden ebenso auf den
Sandpunkt stellen, dass es sich bei dieser Liicke nicht um eine unechte, sondern um eine
echte Liicke handle, dass also der Baugesetzgehr die Fragen, ob und inwieweit private
Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr behindertengerecht an gestalten sind, nicht
geregelt und der Richter nun dieses "L@h" im objektiven Recht zu stopfen habe. Dieser
Abgrenzungsschwierigkeit wird man nur dann aus dem Weg gehen k6nnen, wenn man
dem Richter beim Vorliegen einer "planwidrigen Unvollst{ndigkeit"to: der anwendbaren
Rechssiitze generell eine subsidiiire Rechsetzungskompetenz anspricht. Dies ist vor allem
dann unbedenklich und mit dem Gewaltenteilungsgrundsatz wie dem demokratischen
Prinzip vereinbar, wenn der Richter gestiita auf eine vorgiingige Interessenabw[gung
eine generell-abstrakte Norm bildet, die praktikabel und justiziabel ist. Wenn nun der
Richter (oder eine rechtsanwendende Vemalnrngsbeh6rde) im Bereich der Rechtsan-
wendung eine oder mehrere lsstimmusgen wegen VerfassungswidrigkeitlH vorfrage-
weise fiir unanwendbar erkl6rt, dann liegt eine echte Liicke vor, denn das anwendbare
Recht (vorliegend sind das die Rechtss6tze, die die funktionale Ausgestaltung der Bauten
und Anlagen rcgeln) gibt auf die sich stellenden Rechtsfragen (d.h. ob und inwieweit eine
behindertengerechte Bauweise erforderlich ist) eine verfassungswidrige und darnit keine
Annrort Bei dieser echten Ltcke handelt es sich jedoch um einen atlpischen Fall einer
echten Liicke, denn der Gesetzgeber hat tatsiichlich zwar eine Ant'wort gegeben, eine
Antwort aber, die wegen ihres Verstosses gegen htiherrangiges Recht rechtlich als
nichtexistent betrachtet werden muss. Die Tasache, dass bei dieser atypischen echten
Liicke eine zwar tasiichlich, rechtlich aber nicht vorhandene Antwort vorliegt, genzt die
atypische echte Lticke auch von der unechten Lticke ab, bei der eine mit dem

ll                  
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htiherrangigen Recht in Einklang stehende und dnmil rechtskonforme tatsiichliche, jedoch
unbillige Annrort des zustlindigen Gesetzgebers vorliegl Der Richter, der Rechtssetze
vorfrageweise fiir nicht anwendbar erkl6rt, wird deshalb in rechtsstaatlich unbedenklicher
Weise ein Ersatzrecht setzen diirfen. Die Abgrenzung der echten Liicken, seien sie
tlpischer oder atlpischer Natur, von den unechten ist wie bereits erwiihnt zwar nicht
immer leichr Trotz dieser Schwierigkeit ist die kurz dargelegrc Liickentheuie dennoch
sinnvoll, denn sie fiihn ar einer richterlichen Rechtsetzung, diie begriindet zu sein hat
Hilfsmiael fiir diese zu begriindende richterliche Liickenfiillung bilden im vorliegenden
Zusammenhang die CRB-Norm und eine rechtsvergleichende Betrachnrng der verschiede-
nen kantonalen Bestimmungen iiber das behindenengerechte Bauen. Art34Abs. 4 yyg
RPBaUG FR weist deshalb anrecht Richter und Venraltungsbehorden ("les autorit€S,,) an,
die Lticken im Bereich des behindertengerechten Bauens anhand der vorhandenen
Empfehlungen von Fachorganisationen zu fiillen. Der liickenfiillende Richter wird
schliesslich auch die Konkretisierungsftlhigkeit des Rechts auf eine behindenengcrechrc
Umwelt mitzuberiicksichtigen haben105.
Zusamrnenfassend l6sst sich sagen, dass der Richter zum einen im Bereich der
Rechtsetzung kantonale Rechtssiitze auf ihre Verfassungsmiissigkeit hin iibcrpriifen und
die Anwendbarkeit von verfassungswidrigen Bestimmungen untersagen kann und zum
andern im Bereich der Rechtsanwendung slmtliche kantonalen baurechtlichen Normen,
die sich nach vorfrageweiser Prtifung als verfassungswidrig erweisen, im Wege der
richterlichen Liickenftillung ersetzen darf. Mit der Feststellung aber, dass dem Richter bei
Verfassungswidrigkeit einer Norm generell eine subsiditire Eingriffsm6gtchkeit ansteht,
stellt sich natiirlich die wichtige Frage, wann denn genau ein Rechtssatz des kanonalen
Baurechts verfassungswidrig i51105.

IIL Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt im Vertriiltnis ar
anderen verfassungsmfi ssigen Rechten oder prinzipien

Bisher wurde nur das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt betrachteg dessen
Funktion, Inhalt und Stnrktur erliiutert, und dabei das Verhdltnis dieses verfas-
sungsmiissigen Rechts zu anderen verfassungsmdssigen Rechten und prinzipien
vernachliissigt Diese "vetrfassungsrechtliche Einbettung" soll deshalb Gegenstand der
nachfolgenden Ausftihnrngen sein. Aus der Fiille der md,glichen Beziehungen sei vor
allem auf das Verhiiltnis zwischen der Eigentumsgarantie und dem Recht auf eine
behindeltengerechte Umwelt eingegangen.

l腱 :謝羅闇躙露
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A Das Recht auf eine behindenengerechte Umwelt und die Eigentumsgarantie

1. Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt als Eingriffin die Eigennrmsgarantie

Es gibt eine tiffentlichrechtliche und eine privatrechtliche Eigennrmsgarantie. Da der pri-
vatrechdichen EigentumsgarandsloT nur subsidiiire Bedeutung zukommt (vgl. Art. 641
Abs. 1, Art 680 Abs. 3 und Arr 686 ZGB), soll nachfolgend einzig auf das Verhtiltnis
zwischen der dffentlichrechtlichen Eigentumsgarantie und dem Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt eingegangen und dieses eingehend erliiutert werden.
Die Offentlichrechtliche Eigentumsgarantie findet sich in Art. 22ter BV10s. Die
Eigentumsgarantie sch0et als Institutsgarantie die Baufreiheitl0g. Wer Eigentiimer einer
Liegenschaft ist, ist - sehr vereinfachend gesagt - gnrndsiiulich berechtigt, diesen seinen
Grund und Boden seinem Willen gemIss zu bebauen. Angesichts dieser umfassenden
Nutzungsfreiheit ist es offensichtlich, dass das Recht auf eine behindertengerechte
Umwelt einen Eingriff in die Baufreiheit und damil auch in die Eigentumsgarantie
dantelh Ein Eingriff in die Eigentumsgarantie ist nur dann rechtmtissig, wenn er gestiitzt
auf eine gesetzliche Grundlage erfolgt, im tiffentlichen Interesse liegt und verhiilt-
nismiissig is1l10.

Einer besseren Verstiindlichkeit wegen muss jedoch, bevor auf diese Voraussetzungen
eingegangen werden kann, eine begritrliche Kldnrng erfolgen. Auszugehen ist von der
Normalsituation: Der kantonale Gesetzgeber verpflichtet d.ie Eigenttimer einer Liegen-
schaft zu einer behindertengerechten Bauweise. Nachfolgend. werde ich, um diese
Situation rechtlich erfassen zu kdnnen, von Eingriffsmittel, Eingriffszweck und
Eingriffswirkung sprechen. Eingriffsmittel ist dabei das Recht auf eine behinderten-
gerechte Umwelt bzw. die verfassungsmiissige Pflicht zur behindertengerechten
Bauweise, Eingriffszweck ist die bauliche Integration der kiirperbehinderten Menschen,
und die Eingritrswirkung ist schliesslich die verletzung der Baufreiheir

2. Die Rechtmiissigkeit des Eingritrs

a. Das Erfordernis der geseulichen Grundlage

In einem Rechtsstaat, der sich dem Legalitatsprinzip verpflichtet fiihlt, ist die erste
Voraussetzung fiir eine Beschriinlarng eines Freiheisrechts das Vorhandensein einer
gesetzlichen Grundlage. Die Rechtsadressaten sollen im voraus wissen, was sie unter

|ff zL'nnvatrec-htlic[e1lisgnr.uqsgarantie vgl. zB. IVteier-Ilayoz, s. l2g ff.
lXl vgl.ar Art ?2trrBV l*tfelinfiIallerN 1355 tr
iH Ygt llaller/I(arten, S. 126 und Schtlrmann, S. 32 f.
i]ir"fi: 'la'u llaller/Karlen, S. 126, G. Miiller in BV-Kommentar N 27 ff. zu Arr 22ter vdschiirmann,

85



welchen Bedingungen erwartet - eine Gesetzesbestimmung ist so nichts anderes als d,ie
rechtliche Vorwegnahme der Zukunfr Der Grundeigentiimer soll im voraus wissen, unrer
welchen Voraussetzungen Er bauen darf.
Zunichst ist ein geniigend lsstirnmtEr generell-abstrakter Rechtssatz zu fordern. Die
jeweiligen Normen mtissen sich an einen unbestimmten personenkreis richten, eine
Vielzahl von Fiillen regeln und dabei griffrg abgefasst sind- Die kantonalen Gesctzgeber
tun deshalb gut daran, die jeweiligen Voraussetzungen fiir eine Pflicht zur
behindertengerechten Bauweise klar zu umschreiben. Fraglich ist, ob ein Rechtssatz wie
er sich in $ SZ PBauG SZ findet, dem rechtsstaatlichen Ideal eines geniigend bestimmten
generell-abstrakt€n Rechtssatzes geniigt:

"Neue Bauten und Anlagenmil-erhe.blichem Publikumwerkehr sind so zu gestalten, dass
sie auch fiir Behinderte zugiinglich sind und von diesen beniita werden k6rffen."

Dies ist deshalb fraglich, weil in den entsprechenden Ausfiihnrngsbestimmungen des
Kantons Schwyz der Begriff "erheblicher Publikumsverkehr" nicht ndher konkretisiert
wkd- Art. 11 Abs. 2 RPG GR ist in dieser Hinsicht griffrger formuliert und erfiillt klar
die rechtsstaatliche Voraussetzung des geniigend bestimmten generell-abstrakten
Rechtssatzes:

"Bauten mit erheblichem Publilumwerkehr, wie Venraltungsgebiigde, Kirchen, Spitfller,Heime, Gastst6nen,-Thg..!".t, Kinos, Sportanlagen una aerltiittrln, Jo-wie-Vertet'san-lagen lF9 nqgh Mdglichkeit so zu-gestalt;n, dass sie-auctr- ierrUettinaenen undgebrechlichen Personen zugiinglich sind-n

Das Erfordernis einer gesetdichen Grundlage erfordert neben einem gentigend
bestimmlgn Rechtssatz ferner auch eine hinreichende Gesetzesform. In einem
demokratischen Rechtsstaat muss ein Rechtssatz, der eine wesentliche Einschrlnkung
eines Frciheitsrechs statuiert, demokratisch abgesichert sein Es darf nicht geniigen" rtass
ein Eingriff in ein Freiheitsrecht bloss in einem Rechtssatz vorgesehen wird, diese
Normen sollten zus?itdich von den Rechtsadressaten bzw. den Stimmberechtigten
gebilligt worden sein, sei es in direlcer oder ind.irekter Weise. Ngr ein eigentliches
Gesetz, und nicht eine Verordnung, wird gnrnds?itzlich diesem Erfordernis geniigen,
umso mehr es sich vorliegend - je nachdem wie weit man dasRecht auf eine behinderten-
gerechte Umwelt bejatrt - nm wesentliche Eingritre in die Bagfr,eiheithandelr Es kann a'f
den bereis zitierten Art 11 Abs. 2 RPG GR zuriickgegriffen und festgehalrcn werden,
dass diese Norm auch das Erfordernis der gentigenden Gesetzesform erfiillt, denn sie
findet sich in einem in demokratischer Weise verabschiedeten Gesetz, in einem formellen
Gesetz. Wer strenge Anforderungen an das Erfordernis der Gesetzesform stellt, der
wiirde es demgegeniiber nicht akzeptieren, wenn der genau gleich formulierte Art. 1l
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Abs. 2 in einer von der Exekutive erlassenen Verordnung enthalten wiire; dies vor allem
dann, wenn das eigentliche Gesetz keine diesbeziigliche Delegadonsnorur enthielte. Die
kantonalen Geseugeber sind danrm gut beraten, genfigendbestinmte, generell-abstrakte
Rechtssiiae auf Gesenessnse zu erlassenlll. f,sshi5staatlich vorbildlich sind im Bereich
des behindertengerechten Bauens z.B. Arr 22und23 BauG BE.

b. Das Erfordernis des tiffentlichen Interesses

Eine Beschriinkurg eines Freiheitsrechts und damil auch der Eigentumsgarantie kann nur
dann eine Rechdertigung erfahren, wenn sie im Interesse der Offentlichkeit erfolgt, wenn
das Interesse der Gesamtheit dasjenige des Betroffenen iiberwiegt. Das dffentliche
Interesse kann ein polizeiliches (2.B. 6ffentliche Sicherheit) oder ein nichtpolizeiliches
(2.B. Raumplanung) Interesse seinl 12.

Fiir eine Einschriinkung der Baufreiheit kommt gemf,ss bundesgerichtlicher Auslegung
von ArL 22tet Abs. 2 BV jedes Offenttiche Interesse in Frage, "sofern das angestrebte
Zel nicht rein fskalischer Art ist oder gegen andenreitige Verfassungsnonnen verst6sst"
(BGg 111 Ia 98;tn. Da das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt der baulichen
Integration der k6rperbehinderten Menschen dient, ergeben sich hinsichtlich des
Erfordernisses des tiffentlichen Interesses keine Probleme. Denn die Integration der
behinderten Menschen ist sozialpolitisch motiviert und liegt so im <iffentlichen Interesse.

c. Das Erfordernis der Verh?ilurism?issigkeit

Eine geseuliche Grundlage sowie ein Offentliches Interesse sind nonrendige, aber nicht
ausreichende Voraussetzungen fiir eine Freiheitsrechtsbesclriinlung. Eine solche ist erst
616nr1rcchffiiissig, wenn das Prinzip der Verhiiltrism{ssigkeit gewatrt bleibr

aa Die Eignung des Eingriffsmittels

Unverhiiltnismissig ist ein Eingriffeinmal dann, wenn mit einem untauglichen Mittel ein
wiinschbares Zel erreicht werden will und dabei ein Freiheitsrecht beschriinkt wird- Das
Eingriffsminel muss deshalb geeignet sein, den Eingriffsareck zu erreichen.
Diese Voraussetzung ist vorliegend unproblematisch, denn die pflicht zu einer
behindertengerechten Bauweise ist geeignet, die bauliche Integration d.er k6rperlich
behinderten Menschen herbeizufiihren

堪    鮒買W鷲胤 IIIrS
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bb. Die Erforderlichkeit des Eingriffsminels

Ein taugliches Eingriffsminel ist jedoch dann unverhfiltnismtissig, wenn es ein weiteres
taugliches Eingritrsminel gibt, das das jeweilige Freiheitsrecht nicht oder weniger als das
erster€ einschriinkt
Da die Pflicht zu einerbehindertengerechten Bauweise die einzige, geeignerc Moglichkeit
ist, u dic bauliche Integration der physisch behindeaen Menschen zu erreichen, ergeben
sich auch mit dieser Art einer m6glichen Unvertrliltnism:issigkeit keine hobleme.

cc. Die VeftAltrdsmfissigkeit ryvischen Eingritrswirkung und Eingriffszu,eck

Ein taugliches und erforderliches Eingriffsmittel ist schliesslich auch dann unverh?ilt-
nismiissig und deshalb widerrechtlich, wenn sich die durch dieses Eingriffsmittel
verursachte Freiheitsrechtsbeschrlinkung nicht durch den Zweck rechtrenigen liisst
Vorgenommen wcrden muss also eine Abwlgung zwischen den verletzten Inte,rcssen des
Eigentiimen @ingriffswirkung) una dem berechtigten Interesse der Offentlichkeit an
einer baulichen Integration der kdrpertch behinderten Menschen @ingritrszweck). Man
muss sich also im Einzelfall die Frage stellen: Was wiegt mehr - die Baufreiheit oder das
Recht auf eine behindertengerechte Umwelt?
Diese Wertungsfrage er6ffnet ein breites Feld von moglichen Antworten. Wer ein
seinorientierter Humanist ist, der wird der Waagschale der sozialen Integration der
behindenen Menschen mehr Gewicht geben als der der Baufrreiheir Diese seine von ihm
aus gesehene berechtigte Einseitigkeit wird er mit stichhaltigen Argumenrcn rechdertigen
Er wird sagen, eine behindertengerechte Bauweise diene nicht nur korperbehinderten
Menschen sondern auch einer breitcn Offentlictrkeit, letztlich gehe es in vielen Flllen nur
um wenige Zentimeter, eine behindenengerechte Bauweise sei in der Regel nicht
unverhiiltnismflssig tsss1114, der baurechtliche Grundsatz einer funktionalen Bauweise
gebiete eine behindertengerechte Bauweise, usw. Wer demgegeniiber habenorientiert
denkr" der wird ebenso einseitig argumentieren, die entstehenden Mehrkosten konnten
einem Privaten nicht zugemutet werden, es sei jeder fiir sich selbst veranrwortlich und
kdnne frei entscheiden, ob er "sein" Haus behindertengerecht gestalten wolle oder nicht,
so viele k<irperlich behinderte Menschen gebe es ja gar nicht, die Bauvorschriften seien
ohnehin schon zu einschrl'nkend, so schlimm sei es um die bauliche Integration der
behindenen Menschen nicht besteltt, usw. Es kann deslalb keinc allgemeingilttige wd
richrtge Interessenabwdgwg geben; es gibt nur eine mehr oder weniger menschliche
InteressenabwAgung. Dieser Relativitiit des Verhilltnismiissigkeitsgebotes muss man sich
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deshalb immer bewusst sein, und zwar vor allem dann, wenn keine klaren Fiille einer
verhfllrrism[ssigkeit oder einer unverhiilrrismiissigkeit vorliegen.
Im Zusammenhang mit der Frage der Verhiiltnism6ssigkeit stellt sich ferner auch d.as
zentrale Problem, inwieweit das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt der
Gestaltungsfreiheit der kantonalen Baugesetzgeber Schranken auferlegt. Der sich auf d1e
Rechtsvenreigenrng in der Rechsetz:ng beziehende BGE 114Ia 2E.3 geht zurechr vom
Gnrndsae einer weitgehenden gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit aus:

^p"-. Gesetzg.eber bleibt im Rahmen und des Willkiiryerbots ein weiter Spielraum derGestaltungsfreiheil"

Das sich aus Art. 4 BV ergebende Rechtsverweigerungsverbot auferlegt der
Gestaltungsfreiheit des zustlindigen kantonalen Baugesetzgebers also nur geringe
Schranken; der kantonale Gesetzgeber ist - mit den Worten des Bundesgerichts
ausgedrtickt - nur an das Willkiinrerbot gebunden. Und Willkiir liegt nicht schon dann
vor' wenn man in guten Treuen unt"tr.hiedlicher Meinung ist und es auch sein darf. Das
Bundesgericht umschreibt in BGE 113 Ia 19 f. E. 3 den Willktirbegrrff im Bereich der
Rechtsetzrurg folgendermassen:

,I*"_Ldq5:9!lqrechu.ng Uegt Willkiir nicht schon dann vor, wenn eine andere Ldsungin Betracht zu ziehen oder sogar voranziehen wiire; das Bundesgericht weicht nur danivom Entscheid der kantonalen Behdrde ab, wenn dieser offensic-httich unhaltbar ist, mitder tatsdchlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einenunumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletit oder in'stossender Weise d.em
$9rec\tig\eitsgedanken zuwidertiiuft (BGE tt}Ia 27 E. tc; iii ia l-q, iZg,l" -iiHinweisen)."

Angesichts dessen k6nnte man nun versucht sein zu sagen, dass die Kantone auch im
Bereich der normativen Ausgestaltung ihres Baurechts mit Bezug auf das behin-
dertengerechte Bauen nur an das Willkiirverbot gebunden und so in gcwisser Weise
ungehindert die Grenze der Verhtiltnism;ssigL"it an ziehen befugt seien. Dem kann jedoch
nicht zugestrmmt werden. Denn im Bereich des behindertengerechten Bauens schr[nkt
ausser Art. 4 BV auch rlas Recht auf eine behindertengerechte Umwelt die norrrative
Gestaltungsfreiheit der Kantone ein. Das von Lehre und Rechtsprechung aus Art. 4
gefolgerte Willkiinrerbot findet in jedem Fall von Gesetzgebung Anwendung, ist
gleichsam eine imrnsr zu beachtende, generelle Schranke des gesetzgeberischen
Spielraums. Anders verhii,lt es sich demgegeniiber mit dem Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt. Dieses soziale Grundrecht schriinkt als verbind.liches
objektives Gestaltungsprinzip die normative Gestaltungsfreiheit nur der kantonalen
Baugesetzgeber ein, ist somit eine in einem engen Sachbereich anwend.bare spezielle
Schranke der Rechtsetzung. Bei diesem Sachbereich handelt es sich dabei um jenen Teil
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der dffentlichrechtlichen Bauvorschriften, der die funktionale Ausgestaltung der Bauten
und Anlagen regelt.
Inwieweit geht das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt jedoch iiber die Sctranke,
die das Willkiirverbot statuiert, hinaus? Fiir die Beannpornrng dieser Frage hat man von
den sich stellenden Rechtsfragen auszugehen. Es sind dies die beiden Rechtsfragen, ob
wrd inwianteir eine behindertengerechte Bauweise zu erfolgen hat. Die Rechtsfrage nach
dem "Ob" ist dabei jene Frage, die kliirt" welche Bauten und Anlagen tiberhaupt unter die
verfassungsmlssige Pflicht zu einer behindenengerechten Bauweise fallen. Diese Frage
grenz/. so den objektsbezogenen Anwendungsbereich derbaulichen Integrationqpflicht ab.
Sind einmal mit dieser Frage diejenigen baulichen Objekte ermittelt, die der pflicht zu
einer behindertengerechten Bauweise unterliegen, stellr sich zwangsliiufrg die weitere
Frage, wieweit diese Pflicht reicht" Darauf gibt die Rechtsfrage nach dem "Inwieweit"
eine Ant'wort" Sie ist enscheidend frir den Umfang der im Einzelfall konket zu beach-
tenden behindertengerechten Bauweise. Gibt die erstere Frage also beispielsweise eine
Antwort darauf, ob auch private Bauten und Anlagen der Pflicht zu einer behinderten-
gerechten Bauweise unterliegen, so bestimmt demgegeniiber die Beannrornrng der
letzteren Frage, inwieweit eine private Baute behindertengerecht gestaltet werden muss.
Die Rechtsfragen nach dem "Ob iiberhaupt" und dem "Inwieweit denn" haben zweierlei
gemeinsan.Zumeinen ist der kantonale Baugesetzgeber gehalten, diese Rechtsfragen im
Rahmen der Verfassung rechtssatzmd.ssig zu regeln. Zum andern besteht eine weitere
Gemeinsamkeit darin, dass sich die Beantwortung beider Fragen nach dem Werarngs-
gesichspunlc der Verhiiltnismti,ssigkeit zu richten hat Diese Gemeinsamkeiten diirfen
jedoch nicht iiber die Unterschiede hinwegtiiuschen. Ein erster Unterschied ergibt sich mit
Bezug auf den Zwec,k der Fragestellung. Die Beantwortung der Frage nach dem "Ob
iiberhaupt" soll wie dargelegt zu einer objektsbezogenen Yorgabe ftihren, soll die bauli-
che Integrationspflicht objektsbezogen konlretisieren. Die Beannrornrng der Frage nach
dem "Inwieweit denn" demgegeniiber ist nichtobjektsbezogen,weil sie die An und den
Umfang der im Einzelfall vorzusehenden baulichen Massnahmell5 bestimmt. Die
Feststellung aber, dass sich die Frage nach dem "Inwieweit" immetr auf den Einzelfall
bezieht" liisst erkennen, dass von diesen beiden Fragen, wenn iiberhaupt, nur d.ie Frage
nach dem "Ob" von der Verfassung beantrrortet werden kann. Da ja die Verfassung die
Grundsiitze einer Rechtsordnung zu regeln hat, encheint es nicht abweglg zu sagen, die
Verfassung fiille im Bereich des behindertengercchten Bauens diesen objelmbezogenen
Grundsatzentscheid, der Gegenstand der Frage nach dem "Ob iiberhaupt" ist. Wenn aber
dieser Grundsatzentscheid von der Bundesverfassung getroffen whd, bedeutet das dann
aber auch, dass nur dre nichtobiektsbezogene Konkretisierung der Integrationspflicht in
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die Kompetenz der Kantone ftillt. Dem kantonalen Baugesetzgeber kommt diesbezi,iglich
jedoch eine umfassende Gestaltungsfreiheit zu, eine Gestaltungsfreiheit, deren einzige
Schranke ArL 4 BV und darnit das Willkiirverbot darstellt.
Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt als objektives Gestaltungsprinzip
schriinkt deshalb die gesetzgeberische kantonale Gestaltungsfreiheit lediglich mit Bezug
auf die Beantwortung der Rechtsfrage nach dem "Ob" ein. Denn das Gebot einer
optimalen baulichen Integration der behinderten Menschen, so wie es die Bundes-
verfassung zwingend vorschreibt, lisst sich von den kantonalen Baugesetzgebern eben
erst dann konkret befolgen, wenn sie um den objektsbezogenen Anwendungsbereich
dieser Integrationspflicht wissen. Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt
besnmmt also mit anderen Worten nur, welche Objekte der baulichen Integrationspflicht
unterliegen, und nicht das konkrete Anfordenrngsprofil, die jene Bauten und Anlagen, die
der Pflicht unterliegen, zu erfi,illen haben. Eine derartige Kompetenzverteilung ist zudem
auch sachlich mehr als gerechdertigt, denn dte Eingliedcrung d,er behindeften Menschen
stellt eine gesatntschweizerische Aufgabe dar und hat solchermassen nach einheitlichen
Grundsiitzen zu erfolgen.
Welche Bauten und Anlagen werden nun aber von dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe
erfasst? Sind das nur die d,ffentlichen oder auch die privaten Bauten? Falen nur Bauten
mit oder auch solche ohne Publikumsverkehr danrnter? Bei der Schilderung des Inhalts
des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt babe ich bereits eine Interessen_
abwiigung vorgenommen und meine Auffassung, wann eine verfassungsmiissige und
damit mit Art. 4 BV sowie dem Recht auf eine behindertengerechte Umwelt in Einklang
stehende Regelung vorliegt, dargelegr Ich befiinvorte, dass

(1) neue Bauten ohne Publikumsverkehr, die Wohnungszwecken dienen, so zu bauensind, dass sie im Bedarfsfalle ohne- gr!1se Kosten ati die Bedii*niss"'ait piyfi;h
bbhinderten Menschen an gep as s t w erde.-n k6nne n.

(2) bestehende Bauten und Anlagen ohne Publikumsverkehr nicht an die baulichen
Bedtirfnisse der kdrperbehinderten Menschen angepasst werden miissen.

(3) neue Bauten und Anlagen mit potentiellem Publikumsverkehr (Mehrfamilienhiiuser,
Wohnblocks, Arzt- und Therapiepraxen sowie grossere gewerbliche una inaustrietteBauten.und Anlagen) so zu bauen sind, dass sii rtir korp-erlich betind;tMenschen
Sg.anglicl und beniitzbg sind. In jedem Fall sind diese Biuten so zu bauen, dass sie imBedarfsfall ohne grosse Kosten an die Bediirfnisse der kolperlictr Uetrinaenen Menschen
angepasst werden k6nnen.

(4) bestehende Bauten-uq{ A-nlagen mit potentiellem Publikumsverkehr an die baulichenBediirfuisse der kdrperbehindenen Menslhen anzupilssen sind.

(5) neue Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr so zu bauen sind, dass sie fiirkdrperbehinderte Menschen angiin glich und beniiubar sind.

(6) bestehende Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr an die baulichen Bedtirfnisse
der k<irperbehinderten Menschen anzupassen sind-
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Dass auch Bauten und Anlagen ohne Publikumsverkehr unter die verfassungsmdssige
Pflicht zu einer behindertengerechten Bauweise fallen mtissen, ergibt sich daraus, dass
der Begriff des Pubiikumsverkehrs eine zu geringe Aussagekraft besitzt, um ftir die
Beantwornrng der Frage, welche Bauten und Anlagen von diesem verfassungsmiissigen
Gebot erfasst werden, massgeblich zu sein; und zwar gilt das selbst dann, wenn es sich
bei der fraglichen Baute ohne Publikumsverkehr um ein Einfamilienhaus la11dEl1115.
Ebenso kann auch nicht entscheidend sein, ob ein Privater oder das Gemeinwesen
Eigenttimer und Baugesuchsteller ist. Von der Eigenttmereigenschaft auf die Pflicht zu
einer behindertengerechte Bauweise schliessen zu wollen, ist deshalb unrichtig, weil auch
private Bauten und Anlagen, insbesondere solche mit ausgewiesenem Publikumsverkehr,
aus Griinden der Verhii.ltnismiissigkeit den behinderten Menschen offenzustehen haben.
Die beiden Kriterien des Publikumsverkehrs und derprivaten Eigentiimereigenschaft sind
deshalb ftir die Beannvortung der Frage nach dem "Ob tiberhaupt" nicht entscheidend.
Vielmehr liisst sich ganz generell sagen, dass srjrnrliche Bauten und Anlagen von Ver-
fassung wegen einer verhiiltnismdssigen Pflicht zu einer behindertengerechten Bauweise
unterliegen (vgl. Art. 22 /+bs.1 BauG BE). Das heisst nun aber nicht, dass diesen beiden
Kriterien iiberhaupt keine rechtliche Bedeutung zukomml Denn fiA die Beantwornrng der
Frage nach dem "Inwieweit denn" wird man sich ausschliesslich danach zu richten haben,
ob eine Baute oder Anlage mit oder ohne Publikumwerkehr bzw. eine Baute oder Anlage,
die eigentumsm?issig einem Privaten oder dem Gemeinwesens zugeordnet ist, vorliegt
oder nicht. Je nachdem, welcher An die fragliche Baute oder Anlage isq *d der Umfang
der Pflicht zu einer behindertengerechten Bauweise grdsser oder kleiner 5sin117.
Aus den eben gemachten Ausfiihrungen ergibt sich schliesslich auch eine klare Antwort
auf die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Norm des kantonalen Baurechts
verfassungswidrig ist. Gegen Art 4 BV als Rechtsverweigerungsverbot verstosst eine
kantonale normative Regelung des Offentlichen Baurechts, die die funktionale Aus-
gestaltung der Bauten und Anlagen festlegt, dann, wenn sie iiberhaupt keine oder zu
wenig differenzierte Bestimmungen iiber das behindertengerechte Bauen enthiilt, wenn sie
die beiden Rechtsfragen nach dem "Ob iiberhaupt" und dem "Inwieweit denn" nicht oder
nicht differenziert genug bzw. sachlich iiberzeugend beantwortet Damit aber steht einmal
ganz klar fest, dass all jene kantonalen Baurechte, insoweit sie keine Bestimmungen iiber
das behindertengerechte Bauen kennenll8, verfassungswidrig und darnit liickenhaft sind-
Eine mit Bezug auf die Rechtsfrage nach dem "Ob iiberhaupt" zu wenig differenzierte
Regelung liegt etwa dann vor, wenn einerseits nur dffentliche, nicht aber auch private
Bauten und Anlagen mit oder ohne Publikumsverkehr und andererseits nur neue, nicht
aber auch bestehende Bauten und Anlagen einer grundsiitzlichen Pflicht zu einer

lJ! vgt. hierzu vorne $ 5 U B 3.
lllVgt. hierzu eingehend vorne $ 5 II B I - 3.
I lu Bezuglich der Kantonb ohne Bestimmungen iiber daq behindertengerechte Bauen vgl. hinren g 8 I.
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behindertengerechten Bauweise unterworfen werden. Der Verfassungs- oder
Verwaltungsrichter wird diesfalls gehalten sein, im Bereich der Rechtsetzung bzw. der
abstrakten Normenkontrolle einer solchen Regelung die Anwendbarkeit zu versagen und
im Bereich der Rechtsanwendung dariiberhinaus im Wege der Liickenftillung ein ver-
fassungskonformes Ersatzrecht zu schaffen. Letztere Kompetenz gilt auch ftir die
rechtsanwendenden Verwaltungsbehdrden im Verwalnrngsverfahren; auch sie sind.
befugt" fiir jene Normen des kantonalen Bar:rechts, die das behindertengerechte Bauen
nicht oder ungeniigend regeln und sich so nach vorfrageweiser Priifung als
verfassungswidrig erweisen, ein Ersatzrecht zu setzen. Zu beachten gdt dabei, dass sich
dieses Ersatzecht mit Bezug auf die Rechtsfrage nach dem "Ob iiberhaupt" anhand des
Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt als objektives Gestaltungsprinzip
abschliessend konlcetisieren llissr Angesichts dieser "nomativen Aussagekraft" des
Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt wird in jenen Fiillen, in denen das kantonale
Baurecht die Rechtsfrage nach dem "Ob iiberhaupt" nicht oder ungeniigend beantwortet,
nicht nur ein Verstoss gegen Art. 4 BV als generelles Rechtsvenrreigerungsverbot,
sondern auch eine Verletzung des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt als
spezielles Rechtsverweigerungsverbot vorliegen. Aber nur dann, wenn die kantonale
Regelung als willkiirlich bezeichnet werden muss, konkurrieren Art. 4 BV und das Recht
auf eine behindertengerechte Umwelt miteinander und geht das Recht auf eine behin-
dertengerechte Umwelt als das speziellere und weitergehende Grundrecht vor.
Ein Verstoss gegen Art. 4 BV als Willkiirverbot liegt ferner dann vor, wenn zum einen
der kantonale Baugesetzgeber im Bereich der Rechtsetzung zwar die Rechtsfrage,
inwieweit die von dem Recht auf eine behindertengerechte Umwelt objektmlissig
besttmmten Bauten und furlagen behindertengerecht zu gestalten seien, geregelt hat, diese
Regelung aber als sctrlechthin unhaltbar und damit willkiirlich erscheint und zum anderen
die kantonalen rechtsanwendenden Organe im Bereich der Rechtsanwendung sachlich
nicht zu vertretende Rechtsakte erlassen. Eine solche stossende, sachlich tiberhaupt nicht
iiberzeugende Regelung wird beispielsweise dann etwa vorliegen, wenn nur d;e
Zugiinglictrkeit zu einer Baute mit Publikumsverkehr, nicht aber auch die Beniitzbarkeit
dieser Baute behindertengerecht zu sein hat. Festzuhalten ist, dass sich die Rechtsfrage
nach dem "Inwieweit denn" im Gegensatz zvt Rechtsfrage nach dem "Ob iiberhaupt"
generell nicht beantworten liisst, sondern stets im konkreten Einzelfall unter Wiirdigung
der gesamten Umstlinde entschieden werden muss, wie weit die Pflicht zu einer
behindertengerechten Bauweise reicht. Diesbeziiglich komnrt deshalb dem Recht auf eine
behindenengerechte Umwelt als einem objektiven Gestaltungsprinzip keine "normative
Aussagekraft" zu, und es kann hdchstens eine verletzung von Art. 4 BV als
Willkiirverbot vorliegen. Schliesslich hat das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt
als objektives Gestaltungsprinzip auch sonst und vor allem mit Bezug auf altf?illige or
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ganisatorischen und verfahrensrechtlichen Fragen, die das kantonale Recht zu
beantworten hat, keine solche rechtsverbindliche "normative Aussagekraft". Auch
diesbeziiglich sind die Kantone umfassend kompetent. Eine Ausnahme von diesem
Grundsatz besteht jedoch wie erwli,hnt hinsichtlich der Rechtsmittellegitimation;
diesbeziiglich entfaltet das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt eine weitere
unmittelbar anwendbare Gestaltungswirkung.

B. Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt und die Handels- und Gewerbefrreiheit

Art. 3l BV schiitzt die Handels- und Gewerbefreiheitllg. Da die "Ausiibung von Handel
und Gewerbe" oft gewisse bauliche Einrichtungen erforderr, wfud die Baufreiheit auch
durch dieses Grundrecht geschtital2O. pur Recht auf eine behindertengerechte Umwelt
tangert deshalb nicht nurdie Eigentumsgarantie, sondern im Bereich derwirtschaftlichen
Baufreiheit" bei Bauten und Anlagen mit wirtschaftlicher Zwecksetzung also, auch die
Handels- und Gewerbefreiheit.
Auch bei der Handels- und Gewerbefreiheit gelten grundsltzlich die gleichen
Einschrinkungsvoraussetzungen wie bei der Eigentumsgarantie. Bei der Handels- und
Gewerbefreiheit ist der Begriff des dffentlichen Interesses zwar enger zu fassen, denn
wirtschaftspolitische Massnahmen sind den Kantonen prinzipiell untersaglt2t. Da die
Pflicht zu einer behindertengerechten Bauweise eine sozialpolitische und keine
wirtschaftspolitische Massnahme darstellt, ergeben sich fiir die Rechtm[ssigkeits-
voraussetzungen einer Beschriinkung der Handels- und Gewerbefreiheit keine
Anderungen. Verwiesen werden kann deshalb auf die unter A. Z. gemachten
Ausftihrungen.

c. Das Recht auf eine behindertengerechte umwert'nd
das fbderalistische S taatsverfassungselement

Die Schweiz ist ein sozialer Rechtsstnat mit demokratisch-ftideralistischen Strukturen.
Dem fbrlleralistischen Staatsverfassungselement begegnet man in Art 3 BV. Dort heisst
es, dass die Kantone souveriin sind, soweit ihre Souveriinitiit nicht durch die
Bundesverfassung beschrtinkt ist. Es gilt also, zwei Kompetenzbereiche auseinander-
zuhalten, jenen des Bundes und jenen der Kantone.
Diese allgemeinen Uberlegungen fiihren zur Frage, ob die Kantone im Bauwesen
kompetent und sie bejahendenfalls an das Bundesrecht und damit an das Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt gebunden sind oder nichr Das Sachgebiet des materiellen

￨:ill:lil甘lii;:iili椰
lil争ふe§ 51B2b cc bbb bbbb。
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Baurechts liegt grundsiitzlich im Kompetenzbereich der Kantonel22. Unter dem
systematisch hier zu behandelnden Gesichspunkt interessiert vorab die Frage nach dem
Gebundenseins derkantonalen Gesetzgeber an das Bundesrecht Denn waren d.ie Kantone
nicht gebunden, mtissten sie das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt nicht
beachten, es sei denn, sie wiirden ein solches Recht auf kantonaler Verfassungssrufe
gewdhren.
Die Anrwort auf die Frage, ob der kantonale Gesetzgeber an das Bundesrecht gebunden
ist, ergibt sich aus den allgemeinen Kollisionsnormen. Von Bedeunrng ist vorliegend.
folge:nde Kollisionsnorm Lex superior derogat legi inferiori - das hoherrangige bricht das
nachgeordnete Rechu In diesem Sinne gilt im schweizerischen Bundesstaat: Bundesrecht
bricht kantonales Recht123. Der kantonale Geseugeber ist deshalb an das Recht auf eine
behindenengerechte Umwelt gebunden; das foderalistische prinzip steht mit anderen
Wsrten diesem Crnurdrecht nicht entgegen.

$ 6: Zusammenfassung

Ausgangspunlc der bisher gemachten Ausfiihnrngen bildete die Feststellung, dass es seit
Menschengedenken immer schon behinderte Menschen gegeben hat und ein
Grundproblem einer jeden Gesellschaft darin besteht, wie sie die aus dem Faktum einer
Behinderung sich ergebenden Probleme lcisen will. TantaleBedeutung kommt dabei den
Fragen zu, ob behinderte Menschen iiberhaupt ein lebenswertes und. darum sinnvolles
Leben fiihren kdnnen und ob sie bejahendenfalls im Rahmen ihrer bestehenden
Fiihigkeiten in das soziale Leben eingegliedert werden sollen oder nicht. Die Bedi.irfnisse
eines Menschen, sei er nun behindert oder nicht, ergeben d.ie Annyorten auf diese Fragen:
Jeder Mensch bedarf zu seinem Glfick der hunanistischen Freiheit. Die "Maschine"
Mensch liiuft erst dann optimal, wenn sie mit humanistischem "Ol" geschmiert wird.
Humanismus bedeutet fia die behinderten Menschen, dass sie als Menschen
bedingungslos akzeptiert und ihnen die Entfaltungsmdglichkeiten umsonst gewiihrt
werden, die sie zu ihrer optimalen Entwicklung bedi.irfen. Die humanistische Sicht
bekennt sich also zu einem potentiellen Lebenswert eines behinderten Lebens und
dartiberhinaus auch an einer umfassenden Integration.
Von diesem idealen Standpunkt aus betrachtet existiert ein Recht auf eine
behindertengerechte Umwelu Das Recht auf, eine behind,enengerechte (Jmwelt ist ein
ethisches SoIIen. Das Recht auf eine behindenengerechte Umwelt ist somit nanrrrechtlich
geboten. Da aber oft nicht die humanistischen Philosophen d.ie Geschicke eines Landes

麗Ⅷ:盤躙器N鮒棚管糧iぶ習f鍔洲ぶ塩h ArL 2 Ueb BぃLBI
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regieren und das "Recht" setzen, kommt es in vielen F6llen zu einer Diskrepanz zwischen
dem, was rechtens sein soll, und dem, was rechtens isr Angesichts dessen gilu Das
ethische Sollen muss sich nicht immer mit dem rechtlichen Sollen decken.
Damit stelltc sich aber, als das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt im Sinne eines
ethischen Sollens von mir bejaht wurde, die Frage, ob in der schweizerischen
Rechtsordnung das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt auch im Sinne eines
rechtlichen Sollens gilt oder nichr Im geltenden Burdesrecht gibt es keine Noru, die ein
Recht auf eine behindertengerechte Umwelt ausdriicklich gewiihrr Wir besannen uns
danrm auf die unsele Rechtsordnung tragenden Grundprinzipien: Demokratie, Ftide-
ralismus, Rechtsstaatlictrkeit und Sozialstaatlictrkeir Aus dem sozialen Rechtsstaat - vor
allem aus einem sozialen Rechtsgleichheitsverstiindnis - leitete ich cin Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt ab. Meine These lautec Das Recht auf eine behindenen-
gerechte Umwelt ist eine ungeschriebene Verfassungsnonn mit individueller Schuu-
wirkung zugunsten einer baulichen Integration der behinderten Menschen und gewiihrt ein
selbstiindiges ungeschriebenes verfassungsmdssiges Recht. Das Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt ist ein soziales Grundrecht. Damit grlt aber avch: Das Recht
auf eine behindertengerechte (Jmwelt ist ein rechtliches Sollen. Und dies wird den
Naturrechtler wie den Rechapositivisten gleicherrrassen freuen.
Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt dient der baulichen Integration der
k6rperlich behinderten Menschen und dermassen der Ausiibung der bereits anerkannten
Gnrndrechte. Alles, was dem Zwerkder baulichen Integration dient und dem Gebot der
Verhiiltnism6ssigkeit standhElt, ist verfassungsrechtlich geboten. Die rechtlichen
Tatsachen, dass die Kantone einerseits im Bereich des offentlichen Baurechts
grundslitdich kompetent und andererseits an das Bundesrrecht gebunden sind bestimmen
dabei die Stnrkn[ dieses ungeschriebenen Gnrndrechts. Es ist als verfassungsmiissiges
Recht ein subjektives Rechg weil es dem Einzelnen eine Rechsmacht, die sich in einer
generellen Rechtsminellegitimation manifestiert, gewiihn. Daneben verpflichtet es als
objektives Gestaltungsprinzip die kantonalen Gesetzgeber, in ihre Rechtsordnung
Normen iiber das behindertengerechte Bauen aufzunehmen oder die bestehenden zu
verbessern. Eine rechsverbindliche "normative Aussagelraft" kornmt dem Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt als einem objeltiven Gestaltungsprinzip jedoch nur insoweit
zu, als sich aus ihm die Pflicht zu einer behindenengerechte Umwelt objektsbezogen
konlrctisieren liisst
Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt ist nicht schrankenlos. In eine,m weitercn
Schrin wurden die geltenden rechtlichen Schranken dieses verfassungsmassigen Rechts
beschrieben, vorab die Eigentumsfreiheit, die die Baufreiheit schiitzr Jeder Eingriffin die
Baufreiheit rechdertigt sich nur dann, wenn er gestiitzt auf eine gesetzliche Gnrndlage
erfolgt, im dffentlichen Interesse liegt und verhiiltnismiissig isr Die Voraussetzung der
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gesetzlichen Grundlage ist nur insofern problematisch, als sie in den kantonalen Rechten
gegeben sein muss bzw. gegeben sein sollte. Auch das Erfordernis des offentlichen
Interesses bietet in einer Rechtsordnung wie dedenigen der Schweiz, die soziale Anliegen
als Offentliche Interessen anerkennt, keine Probleme. Vielmehr gab und gibt das Gebot
der Verhiiltnismiissigkeit zu reden. Denn die beiden Grundrechte stehen in diametralem
Gegensatz deshalb zueinander, weil das Recht auf eine behindenengerechte Umwelt
prinzipiell nichts anderes ist als die panielle Negation der Baufreiheir Die Frage, wo die
Grenze dieser Negation zu verlaufen haL liisst sich nicht allgemeingtiltig beantrvorten.
Denn die Wertordnung des jeweils im Einzelfall Enscheidenden ist massgeblich fiir die
fuitwort auf die Frage der Vertrehdsmiissigkeir
Angesichts der strengen Praxis des Bundesgerichts beziiglich der Anerkennung
ungeschriebener Grundrechte bleibt zwar fraglich, ob das von mir postulierte Grundrecht
auf eine behindertengerechte Umwelt als selbstiindiges oder auch nur als unselbstiindiges
ungeschriebenes verfassungsmtissiges Recht des Bundes im Wege der Auslegung vor
allem von Art. 4 BV anerkannt wiirde. Es ist aber zu hoffen, dass sich die heutigen
Bundesrichter auf die rechssch6pferische Ader ihrer VorgEinger besinnen und den
Bedtirfnissen der behinderten Menschen ihren richterlichen Schutz zukommen lassen und
das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt als ein selbstiindiges ungeschriebenes
verfassungsm?is5igss Recht anerkennen werden:

"A ce propos, le phdnomlne de la cr€ation de libertds non €crites manifeste la haute
ldgiti+itd acquise par le Tribunal fdddral dans les anndes soixante. Il signale et charactdrise
une d€cennie jurisprudentielle paniculiBrement brilliante, favorable eidynamique dans le
domaine des droits fondamentaux. Cette €poque est-elle r€volue aujorird'hui ou depuis
quinze ans, le Tribunal f€ddral s'est relusd i toute nouvelle Crdation de libtrt6
ind6pendante?,Il gst €videmrnent souhaitable que tel ne soit pas le cas et que, s'inspirant
de I'exemple de leurs prdd€cesseurs, les juges constitutionnels poursuivent la tiche
torfjours inachev€e, dans une socidtd en dvolution, de rdaliser la protection judiciaire des
valenrs et des exigences essentielles I ldpanouissement de la penonne humains,"tzt.
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ZWEITER TEIL
Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt in derkantonalen Rechtswirklichkeit

Bis anhin haben wir uns nur mit dem Sollen beschtiftigt und herausgearbeitet, dass den
behinderten Menschen ein Recht auf eine behindertengerechte Umwelt ethisch wie
rechtlich zusteht- Dabei wurde zwangsliiufig das Sein, die Rechtswtklichkeit,
vernachlllssigt Der zweirc Teil soll sich nun diesem rechtlichen Sein zuwenden und d.ie
kantonale Rechtswirklichkeit darstellen. Da im ersten Teil schon einiges iiber das
kantonale Recht gesagt wurde und im Anhang die einzelnen kantonalen Bestimmungsl
iiber das behindertengerechte Bauen aufgeftihn sin( rechdenigt es sich, im folgenden
nicht auf alle kantonalen Regelungen einzugehen; vielmehr seien ein paar pr[gnante
Beispiele ausfiihrlich behandelr

$ 7: Das Offentliche Ba'recht ars kantonare Kompetenz

Bei der Beant'wornrng dc Rage, ob dns ftjderalistische Staatsverfassungselement fiir das
Recht auf eine behindertengerechte Umwelt eine Einschrdnkung bedcute, konnte
festgestellt werden, dass das iiffentliche Baurecht grund,siitzlich in die kantonale
Kompetenz fiillt. Das offentliche Baurecht wird also nicht ausschliesslich durch
kantonales Recht geregelr
Deshalb stellt sich - bevor auf das kantonale Recht eingegangen werden kann - die Frage,
ob das Brurdesrecht im Bereich der baulichen Integration der korperbehinderten Menschen
neben dem Recht auf eine behindenengerechte Umwelt weitere Regelungen getroffen har
Es fragt sich also, ob die Kantone neben dem verfassungsm[ssigen Gesetzgebungs-
auftrag ferner an ausdriickliche burdesechtliche Normen gebunden sind-

Auf Bundesebene sind mir folgende Erlasse bekannc

- Richtlinien des Eid-g-endssischen Departementes des Innern iiber bauliche Vorkehren fiirBehinderte vom 12. November t970:
- Wcisungen 6ss Fidgendryisc]ren Amtes fiir Verkehr vom 26. Mai 1975 iiber baulicheund technische Vorkehren fiir Gehbehinderte im ttfiJntficfren Vertetrnwe;;-"
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- Richtlinien der Schweizerischen Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe vom 27. Mai
1975 iiber bauliche und technische Vorkehren fiir Gehbehinderte im 6ffentlichen
Verkehrswesen.

- Reglement200.7 der Schweizerischen Bundesbahnen vom 6. Juni 1975 iiber bauliche
und technische Vorkehren fiir Gehbehinderte im dffentlichen Verkehrswesen.

- Weisungen des Bundesnrtes fiir bauliche Vorkehren fiirGehbehinderte vom 15. Oktober
r975.

Von zentraler Bedeutung sind dabei die Weisungen des Bundesrates von 1975. Dies
deshalb, weil darin zum einen die Richtlinien des Depar:tements des Innern von 1970
aufgehoben werden (vgl. Arr 5 Abs. 2) und zum anderen das Amt der PTT und der SBB
sowie das Amt fiir Verkehr ermiichtigt werden, innerhatb ihres Kompetenzbereiches
eigene Weisungen iib€r das behindertengerechte Bauen aufzustellen (vgl. fut. 1 Abs. 2).
Die bundesriitlichen Weisungen finden im Rahmen der einschliigigen gesetzlichen
Vonchriften Anwendung auf die Bauten und Anlagen, die der Bund erstellt oder
subventioniert sowie auf den mit Bundeshilfe gefiirderten Wohnungsbau (vgl. An. I
Abs. 1). Bauten fiir die Landesverteidigung und den Zivilschutz sind nur dann
behindertengerecht zu bauen, wenn darin Arbeitspliitze fiir Gehbehinderte vorgesehen
sind und keine Sicherheits- oder Schutzbestimmungen beeintriichtigt werden (vgl. Arr. 1

Abs. 1). Der Umfang der behindertengerechten Bauweise richtet sich nach den Art. 2, 3
und 4. Statuiert wird in Aft.2 eine Riicksichtnahme auf die Bedi.irfnisse (leider nur) der
Gehbehinderten. Art. 4 schliesslich verweist auf die inzwischen revidierte CRB-Norm
SN521 500von 1974.
Wie enr?ihnt ermiichtigt Art. 1 Abs. 2 der bundesriitlichen Weisungen das Amt der PTT
und der SBB sowie das Amt ftir Verkehr, eigene Bestimmungen iiber das
behindertengerechte Bauen zu erlassen. Das Eidgen6ssische Amt fiir Verkehr, d.ie
Generaldirektion der PTT und jene der SBB haben von dieser Kompetenz Gebrauch
gemacht und gemeinsam Weisungen iiber bauliche und technische Vorkehren fiir
Gehbehinderte im dffentlichen Verkehrswesen erlassen. Diese Richtlinien stehen in Kraft
seit dem 1. September L975. Den sachlichen Geltungsbereich umschreiben die Ziff. L.2,
5.1 und 5.2 sowie 1.6.7itr.1.2 hiilt als Grundsatz fest:

"Diese Richtlinien finden Anwendung agf 4le Bauten, Verkehrsanlagen und Verkehrs-
minel, die dem Publikum zugiinglich sind oderin welchen Behindertei,erunicn tlitigsein
kdnnen."

Aber nicht nur neue, sondern auch bestehende Bauten mtissen gegebenenfails an die
baulichen Bediirfnisse der behinderten Menschen angepasst werden. Zttf. 5.L und 5.2
stattrieren:
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"Diese Richdinien sind bei Neubauten sowle bei『
6sseren Um－ b劉.Erganzungsbauten

anzuwenden。 '

掘e璧l露躍概温露■ま:ぶ馘惚 曲 ,IO und h Wdchem Umfang de

Das Recht auF eine behindertengerechte Umwelt wird jedoch nicht umfassend

gewttrbistet denn es muss nicht auFdie baulichen Bediirfnisse aner kol叩
erbehinderten,

sondem nur aufjene der gehbehinderten Menschen Rucksicht genommen werden.Dem

der Begriff"BchindeJげ wird in ziェ 1.l einschrhtnd dermiert:Als Bchinderte gelten

jenc Personen,"die infolge einer Alters－
,KOrper－ oder Sinnesschadigung in ihrer

Bewegungs－ und Geltthigkeit eingesc転 抽 sind".

Zri l.4 erkltt die inzwischen revi《五erte CRB－NoムШ SNV 521 500 von 1974■ r
anwendbar. Besonders hervOrzuheben ist dabei, dass die in dieser Richtlinic

vorgeschenen httlssnahmen(be2僣 glich der Hochbauten vgl.zr1 2.1五
,bezttglich der

Tiefbauten vgl. Ziff. 3.l fa und beziiglich des Rollmaterials der offentlichen

Verkehrsmittel vgl.:乙 に 4。 lm)eine udassende lntegratiOn eム 製Oghchen soneno Das
Gebot eing vOnw∝ugen hteFation iStin狙 1.3 enttalten:

囲:ゝ鳳鳳織踏    げ協 管驚躍:〕器穏蹴

Eine umfassende htegntion ist dabei gemass ziff。  1.5 unter allen Umstanden
anzustben:

蝋計
狙面面Sdg hOhen Kosぶ臨 謡鷺INぶ臨 寵槻識 漁識

Neben dem Recht auf eine behindertengerechte umwelt,das als OttektiVes

Gestaltungsprinzip den kantonalen Baugesetzgebem eine ottektsbezOgene VOrgabe gibt

und so deren Kompetenz mlt Bezug auF die BcantwOrtung der Rechtsttage nach dem

"Ob"chscirな止t scIIな止en die eben kutt skizzierten bundesrechdichen VOrschriften

innerhalb ihres Anwendungsbereichs nicht nur die Bcanh″
Ortung nach dem "Ob",

sondem auch nach dem 。'hwieweit・・ des Einzelfalles ein. VOn diesen wenigen

bundesrechdichen Vorschriften abgeschen snd dic kantonalen Gesetzgeber unter dem

Vorbehalt des Winktirverbotes ten,der verfassungsrechtlich gebOtenen Rucksichmahme

auf die physisch behinderten Menschen in ihren Baugesetzen und 
v̈erordnungen

Rechnung zu ngeno sie sind in diesem Berelch des offendichen】
Baurechts umfassend

kompetent
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$ 8: Die Kantone ohne Bestimmungen iiber das behindertengerechte Bauen

I. Im allgemeinen

Von den 26 Kantonen kennen zur Tnit fiinf Kantone keine ausdriicklichen gesetziichen
lsstimrnungen iiber das behindenengerechte Bauen Es sind dies die Kantone Appenzell-
Aus s err ho de n, B as e l - S tadt, Luz ern, O bw alde n und S c hafihants e n. D as Fehlen von klaren
Gesetzesbestimmungen bedeutet jedoch nicht, dass in diesen Kantonen im Bereich des
Baurechts iiberhaupt nicht auf die Bediirfnisse der korperlich behinderten Menschen
Riicksicht genommen wird. So versucht beispielsweise im Kanton Luzern dje
Beratungsstelle fiir behindertengerechtes Bauen darauf hinzuwirken, dass die Bediirfirisse
der behinderten Menschen verstiirlt beriiclsichtigt werden.
Von diesen fiinf Kantonen sind in Luzern, Obwalden und Schaffhausen Revisionen d.er
kantonalen Raumplanungs- und Baugesetze im Gange oder bereits abgeschlossen. In
Basel-Stadt haben schon verschiedene parlamenurische Vorstosse Bestimmungen i,iber
das behindertengercchte Bauen gefordert Es fragt sich deshalb, ob man das Recht auf
eine behindertengerechte Umwelt auch schon vor Erlass der geplanten Normen iiber das
behindertengerechte Bauen anmfen und ihm gerichtlich zum Durchbnrch verhelfen kann.
Von einer allf?illigen negativen Vorwirkung abgesehen whd bei strenger rcchtsstaatlicher
Sicht diesfalls das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt nicht dgrchgesetzt werden
k6nnen, denn wie gezeigt setzt eine Beschriinkung eines Freiheitsrechts eine gentigende
gesetzliche Grundlage voraus; und eine solche fehlt ja gerade in diesen fiinf Kantonen.
Dieses gnrndsiitzlich richtige Resultat ist aber meines Erachtens f,,usserst unbillig, denn
das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt stellt wie d.ie Baufreiheit ein
verfassungsmdssiges Recht dar, ist diesem gleichgeordnet. Auch gilt es zu bedenken,
dass das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt nur deshalb nicht zum Tragen
kommen kann, weil der kantonale Baugesetzgeber dem verfassungsmiissigen Gesetz-
gebungsauftrag nicht nachkomml Die verfassungsmiissige Gleichordnung des Rechts auf
eine behindertengerechte Umwelt und der Baufreiheit sowie die von den kantonalen
Baugeseugebern gegen Art 4 BV und das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt
verstossende Rechtsverweigerung in der Rechtsetzung rechfertigen meines Erachtens
eine Ausnahme vom rechtsstaatlich-demokratischen Erfordernis einer geniigenden
gesetdichen Grundlage, vor allem dann, wenn es sich um den Bau von Bauten oder
Anlagen mit offensichtlichem Publikumsverkehr handelt Diesfalls sollte das Recht auf
eine behindertengerechte Umwelt der Baufreiheit trotz des Nichworhandenseins einer
gentigenden geset'l i chen Grundlage vorgehenl 25.
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tr. DerKanton Luzern im besonderen

Als Beispiel der vorerwdhnten Revisionsbestrebungen sei auf den Luzerner Ennrurf des
Planungs- und Baugesetzes, der am 1. fanuar 1990 in Kraft tritt, eingegangen. Im
Bereich des Raumplanungsrechts wird in $ 73 Abs. I lit. e bestimmt, dass der Gestal-
tungsplan nach Bedarf Bes''mmungen iiber das behindertengerechte Bauen zu enthalten
hat.
Eine differenzierte Regelung trifft $ 157 fUr das eigentliche behindertengerechte Bauen.
Abs. 1 statuiert fiir neue Bauten und Anlagen mit Publilcumsverkehr eine generelle pflicht
zur behindertengercchten Gestaltung. Abs. 2 bestimmt fiir bestehende Bauten und
Anlagen eine Anpassungspflicht bei Erweitenrngen und neubaulhnlichen Umbauten.
Mehrfamilienh[user und griissere industrielle und gewerbliche Bauten und Anlagen sind
gemflss Abs. 3 bei ihrer Errichtung, Erweiterung oder einem neubauiihnlichen Umbau
behindertengerecht zu gestalten. Das Verhiilmismiissigkeitsgebot findet sich in Abs. 4.
Die Abs. 5 und 6 beinhalten Delegationsnonnen. Aus g 34, der die Gemeinden anm
Erlass von Baureglementen verpflichtet, wird ersichtlich, dass $ 157 als eine
Mindestvorschrift zu verstehen ist. Was diese kommunalen Baueglemente anbelangt,
fiihrt $ 36 Abs. 2 Z;itt. 8 ferner aus, dass die Gemeind.en soweit notwendig
weitergehende Vorschriften iiber das behindertengerechte Bauen zu erlassen haben.
In bauverfahrensrechtlicher Hinsicht interessant ist dabei vor allem, dass d;e
Beratungsstelle fiir behindertengerechtes Bauen in das Baubewilligungsverfa6ren mitein-
bezogen wird- Zum einen sind ihr gemdss $ 157 Abs. 5 i.V.m. $ 193 die Baugesuche der
Bauten und Anlagen im Sinne von $ 157 mitzuteilen; zum andern ist sie gestiitzt auf g 207
Abs. 1 lit. d einsprache- und beschwerdebefugt bei Bauten und Anlagen im Sinne von g
157.
Der Verordnungsentwuf regelt gewisse Punkte im Detail, so werden beispielsweise die
Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr genauer umschrieben. Uberdies verweist der
Verordnungsentwurf auf die CRB-Norm SN 521 500.

$ 9: Die Kantone mit Bestimmungen iiber das behindertengerechte Bauen

L Im allgemeinen

Ausser den bereits erwdhnten fiinf Kantonen, die keine Bestimmungen iiber das
behindertengerechte Bestimmungen kennen, kennen alle anderen Kantone ls5rirnmungen
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i.iber das behindertengerechte Bauen. Bei der Durchsicht der verschiedenen kantonalen
Gesetze und Verordnungen stellt man bald fest, dass es sich um eine iiusserst heterogene
Normierung handelt. Einige Kantone kennen nur vage, ungentigende Bestimmungen,
andere wiederum haben eine differenzierte Regelung geschaffen. Es soll nun nicht d.ie
Aufgabe dieser Darstellung sein, alle kantonalen Bestimrnungen aufzufiihren und zu
kommentieren- Wesentliches wurde ja bereits bei der Besprechung des Inhalts des Rechts
auf eine behindertengerechte Umwelt festgehalten, und ferner sind im Anhang die
einzelnen kantonalen Bestrmmungen iiber das behindertengerechte Bauen aufgeftihrt.
Deshalb erscheint eine Beschriinkung auf ein paar aussagektiftige kantonale Regelungen
als gerechtrertigt Der dartiber hinaus interessierte Leser sei auf den Anhang verwiesen.
Auch bei den Kantonen, die Bestim'nurgen iiber das behindertengerechte Bauen kennen,
stellt sich - vor allem wegen der enviihnten 6usserst heterogenen Normierung - die fiir die
gerichtliche Durchsetzung des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt zentrale
Frage, was zu geschehen hat, wenn eine dem rechtsstaatlicheri Ideal nicht gentgende
gesetdiche Grundlage im kantonalen Recht giinzlich fehlt bzw. deren Vorhandensein
zweifelhaft isr Eine ungentigende geset'liche Grundlage kann in verschiedener Hinsicht
gegeben sein. Den in den kantonalen Baugesetzen am hiiufigsten ananreffenden Fall einer
auf den ersten Blick ungentigenden gesetzlichen Grundlage bilden die vielen
Generalklauseln, die ganz grob eine Pflicht zum behindertengercchten Bauen statuieren.
Als Beispiele seien $ 6 Abs. 1 satz 2 Bpv BL, Art. 55 Abs. I RpBauG sG, Arr. 30
Abs. 1 Satz 4 RPBauG GL und $ 57 pBauG SZ aufgefiihn:

"Offentliche Bauten und solche mit erh6htem Publikumsverkehr sind behindenengerechtauszufiihren."

"Bei Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr ist auf korperlich Behinderte angemessenRticlsicht zu nehmenJ'

"Offentliche Gebiiude und Gebiiude mit grossem Publikumsverkehr sind behinder-tengerecht zu gestalten."

"Neue Bauten und Anlagenmig e$eblichem Publikumsverkehr sind. so zu gestalten, dasssie auch fiir Behinderte zugiinglich sind trnd von aiJJen-Uentita werden kcinnen.,'

Bei all diesen und den anderen iihnlich fonnulierten kantonalen lsstimmungen fiber das
behindertengerechte Bauen stellen sich verschiedene Fragen. Einigkeit besteht nur in
einem Punku Diese Normen stellen eine kantonalrechtliche Konlcetisierung des Rechts
auf eine behindertengerechte Umwelt dar und wollen so die bauliche Integration der
behinderten Menschen schiitzen. Doch iiber das genaue Wie und den Umfang der
behindertengerechten Bauweise schweigen sie sich grosstenteils aus. So wird zum einen
nicht gesagt' was denn genau nnter den Begriffen."erh6hter publikumsverkehr,,, ,,mi1
Publikumsverkehr", "grosser Publikumsverkehr" und "erheblicher publikumsverkehr,, zu

103



verstehen ist. Fallen beispielsweise auch Mehrfamilienhluser, Arzt- und Therapiepraxen
dannter, und wenn ja ab welchem Ausmass? Sind nur neue oder auch bestehende Bauten
und Anlagen der Pflicht zu einer behindertengerechten Bauweise unterworfen? Zum
anderen wird aber auch nichts iiber die Anforderungen an die behindertengerechte
Bauweise ausgefiihrt Was genau erfordert eine behindertengerechte Gestaltung - bedarf
es da einer unminelbaren Zug[nglichkeit und Bentitzbarkeit oder geniigr bereits eine
panielle Bentitzbarkeit oder gar nur eine Anpassbarkeit?
Die leider in der kantonalen Rechswirklictrkeit oft vorkommenden Generalklauseln geben
solchermassen bisweilen schwierige Auslegungsfragen auf und lassen daran zweifeln, ob
das Erfordernis einer rechtsstaatlich geniigenden gesetzlichen Grundlage erfiillt ist. Vor
allem bei gravierenderen Eingriffen in die Baufreiheit kann man sich mit guten Griinden
auf den Standpunkt stellen, dass derartige Generalklauseln mit dem rechtsstaatlichen
Postulat einer geniigenden gesetzlichen Grundlage unvereinbar seien, dass also die
Baufreiheit und damit die Eigentumsgarantie dem Recht auf eine behindenengerechte
Umwelt vorgehen miisse. Jene, die das tun, diirfen aber folgendes nicht vergessen:
Ausgegangen werden muss von der Gleichrangigkeit der Eigentumsgarantie bzw. der
Baufreiheit und des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt. Da diese ver-
fassungsmiissigen Rechte zentrale Grundwerte der Bundesverfassung garantieren,
verdienen sie beide gleichermassen Schutz. Das Recht auf eine behind.ertengerechte
Umwelt darf nicht iiber Gebiiln zulasten der Eigentumsgarantie betont werden, so wie
auch der Schutz der Eigentumsgarantie nicht iiber Gebiihr zulasten des Rechts auf eine
behindertengerechte Umwelt strapaziert werden darf. Es gilt also, eine vErniiftige, allseits
befriedigende Losung zu finden. Wer danrm fiir jeden auch noch so geringen Eingdffin
die Eigentumsgarantie eine explizite gesetzliche Gnrndlage fordert, der gewd,hrt der
Eigentumsgarantie einen rechtsstaatlichen Schutz, den sie nicht verd.ient. Ein solcher
Schutz geht zulasten des Rechts auf eine behindertengerechten Umwelt und ist
solchermassen unbillig und unverhiltnisrnf,,ssig. Eine verh[ltnismflssige I-6sung im
Widerstreit zwischen Eigentumsgarantie und dem Recht auf eine behindertengerechte
Umwelt llisst sich eben oft und gerade auch hier ohne eine ausdriickliche gesetzliche
Grundlage finden. Ferner spricht auch die Tatsache, dass in besonderen Ausnahmefiillen
die selten ausdriicklich statuierte Polizeigeneralklausel als geniigende gesetzliche
Grundlage betrachtet wfud, fiir eine Anerkennung der kantonalen Generalklauseln tiber
das behindertengerechte Bauen als gentigende gesetzliche Grundlage. Denn wenn schon
die oft ungeschriebene Pohzeigeneralklausel, freilich unter gafiz anderen, gravierenderen
Voraussetzungen, eine taugliche geseuliche Grundlage bildet, dann erfiillen auch die
geschriebenen Generalklauseln dieses rechtsstaatlich-demokratische Erfordernis. Diese
geschriebenen Generalklauseln sind mit anderen Worten rechtsgeniigsam und bilden eine
Ausnahme vom Grundsatz, dass nur ein geniigend bestimmter Rechssatz einen Eingdff
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in die Eigentumsfreiheit rechtfenigt. Eine Anerkennung ist umso mehr ange zeigt, als die
hier vorliegenden Generalklauseln in sehr grossem Masse konlcretisienrngsf?ihig sind und
so keine uneftreg[chen Rechtsunsicherheiten, die das I*galitiitsprin"ip zu vermeiden
trachtet, entstehen. Abgesehen von der Frage, wo genau im Einzelfall die Grenze der
Verhiiltnismiissigkeit zu verlaufen haL kann der krhalt des Rechts auf eine behinderten-
gerechte Umwelt lls'lsstimmt werden. Die objektsbezogene Konlcetisierungsftihigkeit
wurde bei der Beschreibung des sachlichen Geltungsbereiches des Rechts auf eine be-
hindemengerechte Umwelt sowie bei derFrage der Verhdlurismiissigkeit bereits eingehend
beschrieben und begriinder Hilfsminel fiir eine Konkretisierung des Rechts auf eine
behindertengerechte Umwelt bilden ferner die CRB-Norm und, eine rechtsvergleichende
Betrachtung der verschiedenen kantonalen Bestimmungen tiber das behindertengerechte
Bauen. An. 34 Abs. 4 WO RPBauG FR weist deshalb zurecht Richter und
Verwaltungsbeh6rden ("les autoritds") an, die Liicken im Bereich des behinderten-
gerechten Bauens anhand der vorhandenen Empfehlungen von Fachorganisationen zu
fiillen:

"Pour la constnrction de bAtiments adaptds aux be-soins des personnes handicap€es, les
architectes, les ingdnieury, les maitres d'euwe et les autorit€s s'inspirent alJairectives
ou des recommandations dtablies par les organismes sp€cialis6s."

Angesichts der belegten Konkretisierungsfiihigkeit und der nicht geringen "normativen
Aussagekraft" des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt fragt es sich schliesslich -
und zwar vor allem im Hinblick auf die gerichtliche Dr:rchsetzung des Rechts auf eine
behindenengerechte Umwelt in den Kantonen ohne Bestimmungen iiber das behin-
dertengerechte Bauen - denn ganz allgemein, ob nicht schon das in der Bund.esverfassung
garantierte Recht auf eine behindertengerechte Umwelt - eine im Gegensatz zu den
kantonalen Normen ungeschriebene Generalklausel bzw. Verfassungsnorm - eine
gentigende gesetzliche Grundlage fiir eine Beeintriichtigung der Baufreiheit darstelle. Eine
Bejahung dieser Frage wiirde insofern rechtsstaatliche Bedenken erwecken, als dass der
Schutz, den das Legalitltsprinzip dem Individuum gew?ihren will, eine bedenkliche
Aushdhlung erfahren wiirde. Das ist aber nur die eine Seite der rcchtssuatlichen Medaille.
Nicht ntrr dns lrgaliuitsprinzip ist rechtsstaatlich geboten, sondern auch und vor allem ein
gentigender Rechtsschutz des Rechtsunterworfenenl25. Eine Verneinung der Frage, ob
rlas Recht auf eine behindenengercchte Umwelt eine gentigende gesetzliche Grundlage
bilde, wiirde deshalb genauso wie die Bejatrung rechtsstaatlichc Bedenken hervomrfen.
Denn ein geniigender Rechtsschutz der behinderten Menschen ist nur und nur dann
gegeben, wenn sie das zentrale Recht auf eine gesellschaftliche Teilhabe und damit auch
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das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt gerichtlich durchsetzen kcinnen, wenn sie
- um es einmal krass auszudrtickeri - nicht um ihre verfassungsrechtlich gebotene
gesellschaftliche Teilhabe bei den kantonalen Baugesetzgebern oder den zustlindigen
Beamten betteln miissen. Dieses gerechtrertigte Rechsschutzbediirfnis und die Tatsache,
dass jene kantonalen Baugesetzgeber, die keine das Recht auf behindertengerechte
Umwelt konketisierenden Bestimmungen erlassen, eine gegen Aft. 4 BV und das Recht
auf eine behindertengerechte Umwelt verstossende Rechtsverweigerung in der
Rechtsetzung begehen, lassen mich die eingangs gestellte Frage, ob das Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt eine geniigende gesetzliche Grundlage sei, bejahen. Damit
ist eine fiir den Rechtsschutz taugliche Grundlage vorhanden, die es erlaubt" kantonale
Rechtsetzungs- und Rechtsanwendungsakte auf ihre Verfassungsmassigkeit hin
gerichtlich zu iiberpriifen. Einer mehr oder minder einheitlichen gesamtschweizerischen
gerichtlichen Durchsetamg des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt steht so trotz
der heterogenen kantonalen Normierung nichs im Weg.
Mit anderen Worten: Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt ist geniigend
konlcet, um einerseits im Bereich der Rechtsetzung verfassungsrechtlicher Spiegel fiir
generell-abstrakte Normen des kantonalen Offentlichen Baurechts, die abstrakt oder
vorfrageweise auf ihre Verfassungsmiissigkeit hin zu iiberpriifen sind, und andererseits
im Bereich der Rechtsanwendung entweder gentigende gesetzliche Grundlage, die einen
Eingriff in die Baufreiheit rechfertigt, oder aber Grundlage fiir die richterliche
Ltickenftillun 9127 zu sein.

tr. Einige Beispiele

A. Der Kanton Bern

Schon vor dem Erlass des neuen Baugesetzes von 1985 und der dazugeh6renden
Ausftihrungsvorschriften ist in Bern das Problem der baulichen Integration derk6rperlich
behinderten Menschen erkannt worden. Bereits im Baugesetz von 1970 fanden sich
Bestimmungen tiber das behindenengerechte Bauen, namentlich iiber die Zugdnglichkeit
von Publikumsbauten. Die bernischen lssdmmungen tiber das behindertengerechte
Bauen sind sehr detailliert und verdienen deshalb ein ganz spezielles Augenmerk
Wie die tiberwiegende Metrzahl der Kantone findet sich auch in Bern die Konlsetisienrng
des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt schwergewichtig in den eigentlich
baruechtlichen Erlassen, so im Baugesetz und der Bauverordnung. Von besonderem
Interesse sind dabei An- 22 und 23 BauG BE. An. 22 Abs. 1 wiederholt den ver-
fassungsrechtlichen Grundsatz, dass alle Bauten und Anlagen, unabhiingig von

127 vgl.zur Hchterlichen Luckenfulung im Bereich der Rechttmwendlmg vOne§
5Ⅱ C2.
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allfiilligem Publikumsverkehr, gnrndstitdich behindertengerecht zu gestalten sind. Der
Begriff des Publikumsverkehrs ist freilich auch im bernischen Recht von wesentlicher
Bedeutung. Denn die in Aft 22 Abs. 2 - 4 ferner vorgesehenen baulichen Vorkehren
zugunsten der behinderten Menschen betreffen nur noch die Bauten und Anlagen ohne
erheblichen Publikumsverkehr. Zwei Massnahmen werden vorgesehen.Zumeinen ist zu
industriellen und gr6sseren gewerblichen Bauten und Anlagen sowie zu
Mehrfamilienhilusern ein rollstuhlgiingiger Zugang zu erstellen (vgl. Abs. 2), zum
anderen muss bei Gebduden mit mehr als vier Stockwerken ein Lift, der fiir
Rollsruhlfatrer zugiinglich und beniitzbarist, eingebaut werden (vgl. Abs. 3 und 4). Wie
bereia enriihnt regelt fuL23 das Mass der behindertengerechten Gestaltung bei Bauten
urd Anlagen mit erheblichem Publikumsverkehr. Bei der ausgewogenen und detnillierten
Regelung ftillt auf, dass neben der Pflicht zu einer Bauweise, die die Zugiinglichkeit und
Bentitzbarkeit fiir behinderte Menschen zu gewiihren hat, auch weitere Pflichten statuiert
werden. So sind gemdss Abs. 1 lit. b Abstellpliitze fiir die Motorfahrzeuge der
behinderten Menschen vorzusehen und als solche zu bezeichnen. Abs. 3 schliesslich
regelt die Frage der Anpassungspflicht der bestehenden Bauten und Anlagen und
!65timm1 dabei, dass eine Anpassung vorzunehmen ist bei einer Erneuerung oder bei
einem wesentlichen Umbau. All diese Vorkehren sind jedoch nur im Rahmen der
verhiiltnismiissigkeit vorannehmen (vgl. Art.22 Abs. 2 und Art. 23 Abs. 3).
Diese grundsdtzliche Regelung des Baugesetzes wird einerseits durch die Voll-
ziehungsverordnung in den Art. 85 ff. und andererseits durch die "Empfehlungen zur
behindertengerechten Ausfiihnrng von Hochbauten" der kantonalen B audirektion (vgl.
Afi.22 Abs. 1 BauG) verdeutlichr Art 86 BauVO regelq was unter Rollsnrhlgtingigkeit
zu verstehen ist. Gemiiss An. 87 BauVO sind bei Gebfluden mit erheblichem
Publikumsverkehr die Bediirfnisse der behinderten Menschen zu beriicksichtigen,
inbesondere sind gleitsichere Bodenbel?ige zu verwenden, wichtige Bedienungs-
einrichtungen behindertengerecht anzubringen und rollstuhlg6ngige Toitetten einzurichten
(vgl. Arr 87 Abs. 2). Das Erfordernis der gleitsicheren Bodenbeldge erkliin sich daraus,
dass die Bediirfrrisse der gehbehinderten Menschen, die zu ihrer Fonbewegung nicht auf
einen Rollstuhl angewiesen sind, ber0cksichtigt werden. Trotz der Dominanz des
Kriteriums der Rollstuhlgiingrgkeit ltisst sich feststellen, dass die bErnische Regelung die
Interessen aller kdrperbehinderten Menschen mitberticksichtigt und schtita, so Art. 87
Abs. 2 lir a die der gehbehinderten, Art 88 Abs. 2lir a die der blinden und Art. 88 Abs.
4 die der sehbehindenen Menschen iiberhaupL
Der erwiihnte Art. 88 BauVO sowie Aft.24d SBG regeln in umfassender Weise die
behinderten gerechte S trassengestaltung.
Bei der Besprechung des Inhalts des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt wqrde
bereits auf eine Besonderheit der bernischen Regelung hingewiesen. Auf Antrag d.er
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Baudirekrion hat der Regierung$at des Kantons Bern am 13. Juni 1979 eine Kommission
zur Wahrung der Interessen der Behinderten im Bauwesen auf dem Verordnungswege
eingesetzt. Die Aufgabe dieser Kommission besteht vor allem in der Beratung der
Baubewilligungsbeh6rden, in der Begutachtung der Einsprachen, in der Koordination der
Besnebungen der dffentlichen und privaten Organisationen zugunsten einer besseren
baulichen Integration der behindeften Menschen und in der gammlung und Bereitstellung
von Entscheidungen, Normen und Literanrr iiber das behindertengerechte Bauen (vgl.
Art. I AbS.2VOBBK).
Ebenfalls erw[hnt wurde, dass der Kanton die drei regionalen Bauberatungsstellen fiir
behindertengerechtes Bauen in Bern, Biel und rhun untentiitzt

B. Der Kanton Glanrs

Das Baugesetz fiir den Kanton Glanrs vom 4. Mai 1952, welches am 1. Mai 19gg durch
ein neues Raumplanungs- und Baugesetz ersetzt wurde, kannte keine Bestimmungen iiber
das behindertengercchte Bauen. Im Verlaufe der Revisionsbestnebungen wurde jedoch der
verfassungsrechtlich gebotenen Riicksichtnahme auf d.ie bauliche Integration derphysisch
behinderten Menschen Rechnung getragen. ArL 30 des Enwurfs des Raumplanungs- und
Baugesetzes von 1988 bestimmte:

"lAlle Bauten undAnlagen sind.nach den anerkannten Regeln der Baukunde und mit fiirden betreffenden Pauzweck geeigneten Materialien auszuFtint"* piJ ronstrotcionsteitemiissen die fiir ihre. Bestim-ungen erforderliche Festigk"it *f*iiirn; von denverwendeten Materialien darf keinigesundheitsschiidigenae"wirtung;;;;h;r. Auf dieBedtirfnisse von Behindenen ist Riic[sicht zu n.t-"rr"---3Der Regierungsrat erliisst Vorschriften iiben
1 +: Vermeidung von baulichen Barrieren fiir Behinderte in tiffentlichen Gebiiuden und
lj_eba-rcten mit grossem Publikumwerkelrq
1?::9q^":lng-srat,kann, altstatt eigene Vorschriften zu erlassen, einschliigrge Normenuno EmPteruungen der anerkannten Fachorganisationen als verbindlich erklefui."

Diese wenig aussagekrlftige Regelung wurde in der landriitlichen Berarung vom 17.
Febnrar 1988 durch einen gutgeheissenen Antragl28 ysrs.Siirft. Dieser Antrag fiihrre zu
der nun vorliegenden und geltenden Fassung des Art. 30 RpBauG GL:

"lAlle Bauten und Anlagen sind.nach den anerkannten Regeln der Baukunde und mit fiirden betreffenden Bauzweck.geeigneten Materialien auszuftituen Di;E;st*ttionst"Gmtissen die fiir ihre. Bestimmungen erforderliche Festigkeit aufwiisen; von denverwendeten Materialien darf kein_e ge.sundheitsschtid.igende-Wittong uurl"frin. Auf dieBedtirfnisse von Behindenen ist Rtlcksicht zu nehm€n. 1ffe;ifi; Grii;ic und Ge-
?Yr^^ir.grossemPubtiktunsverkertrsindbehind,ene"grriiiiiii;;;"rm.*'rDer Regienrngsrat erliisst Vonchriften iiben
a. die Vermeidung von baulichen Barrieren fiir Behindene;

128 vgl.zu diesem Glamer Nachrichten Nr.40 vOm 18。
Februar 1988,S.2.
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概 鑑 r蹴問 麗品ξ聰 椒 静mmm

Aber nicht nur lm Bereich des kantonalen Baugesetzes erfuhr das】 Recht auf eine

behindertengerechte Umwelt die gebotene Bdcksichtigungo Paranel zur Revision des

Baugesetzes verlief auch eine RevisiOn der Kantonsverfassungo Angesichts der sich in der

Vcrnehmlassung abzelchnenden ungentigenden Fassung des ArL 30 im Entwurf der

vorberatenden landLadichen KommissiOn entschloss ich mich im Sommer 1987,cinen

Mmorialsanmg zwecks ErgattШ g der Verfassug d_ichen;dieser lauじ

“

宙e f01gt:

Memorialsanng

lch beantage,es sei ArL 24 der neuen Kantonsverfassung llm einen Abs.5 zu erganzen:

楡 富鵬 Rttm翼拙冨品甑      翼ま翼gestalcn."

Kommentar zu ArL 24 Abs.5 KV

轟認闘¶鷺鳳守i騒圏:視:出
blikumwerkeL塩島聾鵠溜t諄鷺1

盤P宙滝亀脱籠裁朧霊顎χ:&R磁::::鵬ln譜
跳:士:競

=缶
懸

:sbez遭gliche Vorschriften erlasst.Dabel lst

搬 黎薔婆撻掛ぶ薦縄聾熙   覆
:菱

:::
gewcわEchen odcindustienen Baute oder Al

霧塵帯i輔薄鷲藩犠
υtts艦響織    難嚇運

締灘響I鱗灘鷲
diesbeztigliche Pflicht vOrzusehen.
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Begriindung

Wenn wir uns die.Frage nach-dem- Schicksa-l und-der gesellschaftlichen Stellung der
Behinderten in friiheren Jahrhunderten stellen, bekohmen wir zur Ant'wort,-dass
behindene Menschen bis ins 20. Jahrhundert eine iiberaus triste Existenz hatten. D;
Fehlen g.eliipender medizinischer Venorgung begiin^stigte elng geringe Irbensenpanung,
und die bis heute Be_mphtg-Verkniipfung vo-n Stafe und Leid-tru{U""bei, dass jerii
Belinderten, dig qm Lcberr blieben, von Angehdrigen verstectr wurrd'en.
Mit aller Deutlictrkeit wird uns diese Hoffnungslbsigkeit vor Augen gefiihrt, wenn wir
uns mit der Geschic$g!9r Qqerschnitttlhmung-auseinandersetzenlseiidem flglptischen
Papynts Smith (ca- 1600 v. Chr.) finden wirbis ins 20. Jahrhundert immer-ivieder inalten medizinischen Schriften erschiitternde Zeugnisse fiir erfolglose Behand-
lungsversuche an Querschnittgel[hmten: Bis ins 20. Jahrhundert waien diese Tod-
g_eweihte auf Zeit Erst im 19. Jahrhundert begann sich ein Hoffnungsschimmer am
Horizont abzuzeichnen. Die zuteite H6lfte jenes Jahrhunderts brachte ii medizinischer
Hinsicht mit der E^infiihmng de1.A1!ernar[ose_(1846), der Formu[Jrung dis -tit"p-ti_schen Prinzips- (18,67) qnd der Einfiihnrng der R6ntgentechnik (1895) eirie wesentliche
Ve*esserung jn d91 -Cnirurgie und. P4gnostit.- 

-Paraltel zu der-hoffnungsvollen
medizinischen Ennvicklqng-vollzog srgh inj-nem Jatrhunden auch ein gesellscliaftlicher
Wandel, der die so:iale S.tr-Uo.ngdEs Individuulns, vornehmlich der Alien und l(ranken,
verbesserte. Die Allgeqeintreit Ube-rnahm nun in zunehmendem Masse die Aufgabe, fiirBehinderte und soziale Hf,nef?ille aufzukornmen. Diesen Gedanken firiden'wir
beispi-glsweise in einem 1843 enchienen Buch iiber Ikankenpflege folgendermassen
formuliert:

"Der heilbare IGanke soll vollkommen rehabilitiert werden. Er soll sich zu der Stellungwieder. erheben-, von welcher er herabgestiegen war. Er soll aas CefUnl seine?personlichen Freiheit wieder gewinnen und mit ihr-ein neues [.eben."

Dieser g-esellrchaf-tliche Wandel liess den ehemals liberalen Staat zu einem Sozialstaatheranreifen. Der Gedanke der Sozialstaatlichkeit obsiegte auch in aei Sctrweiz una ianaim. beginnenden_ 20. Jahrhundert Eingang in unserE nunaesvJJaiJune. So habenbeispielsweise Volk und Stdnde am d. Dlzember 1925 einen AtL-5,iiilater in dieB.undesverfassung aufgenommen,- welcher den Bund verpnictriei ttai f"fas}ahmen fiireine ausreichende 4ltos-, Hinterlassenen- und Invalideirvorsorge ai treifen und einediesem Zwecke dieneT.de.obligatorische Versicherung "yf_a-.-Gii"t4ro,.g,einzufiihren. Es dauerte all-errdings-3+ Jahre, 
-bir_ 

d* 
"ntrprrrf;""a" n*arri"rrt" iiber dieInvalidenversicherunq OVg), ielches am 1. Januar 1960 in Icafi At;i&en wqrde.pine5 der tragenden Grundsltze dieses Gesetzes lautetj Eingliedenr;; 6;R""te. DenInvaliden trifft im Rahmen des Zumutbaren also eine Eingieaefi"ErpriiSrri- -

Auch die moderne Rehabilitationsmedizin ist vom Besdben g"tilt"i, alr-gehinderten indie Gesellschaft einzugliedcrn- Der Gedanke einer umfassendjn nefriUifitation und damiteiner umfassenden Eingliedelgn-g leitet seit Guttmann-iigaaj-i* Fi.utten O"tParyp{eglkgrzgltren welt-weit. Ne5en das soziale Wollen giseutJ tiJr, a-."-*sen dasmedizinische Ktinnen. U_uerzzugt, dass der gehindJnJ;bilG"-lift;;hotr, fandensich viele Personen im Laufe der letaen Jahrzehnte zusammen, um siEh fUr'*iseriBedingungen_fiir den behinderten Menschen einzusetzen. So **ae Gr;i;ileise 1962der Glarner Invalidelb-uqd gegriindet, der in den 25 latgin ieio"i'gri;hens vielerreichte. Der nzichste Schriu iuf-diesem Weg.sol]ngn aie toUiottlat gile C;;alhrrg d*p+yqlt sein, denn: Yo_lo Eingliederung-dgr Behinderten tt;Affirr 
""Lrr 

zu einerbehindertenfreundlichen Umwelt Ja sagen!-Ak Menschen, Oe viritltren una 
"erstanaensein--wollen, haben die BehindenEn Anrecht auf iine akiir" T;ilnahme amgesellschaftlictrer-r Leben. Sie haben nicht nur eine Pflicht ^t einguedfi;I, sonaernauch ein Recht hierzu_,_welches, will es vollst[ndig sein, auch- a;-R;;hi'auf eine

. behindertengerechte Umwelt umfasst. Man wird' einluwenaro- "iiro.tren, aiebehindertenfreundliche Gestalnrng sei in finanzieller Hinsichi ontr"gU*. *rin"fU iirrengrdssere-n- und damit tetueren Lift einbauen, der vielleicht nie odEr kaum von einemRollstuhlfahrer bentiut wird? Einem solchen Interessenskonn*r mnn arrrcfr grfass;"rg,
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wogener Vorschriften, welche. sich nm Verhiiltnismiissigkeitsgnrndsatz orientieren,
leee8net-werden. Finanzielle Uberlegungen \6nnen jeAoc-tr nirttii-*-Fnata,aichen
Recht auf Gestaltung einer behinderieng-erechten Ufrwelt anaern, iiiTon*o nur imEinzelfall gemacht rygrden, um unverhAluismiissige Fordenrngen ^ refati"ier"n.
Die ge-machten Au-sftihrungen.lTstiirken ryqh im 6lauben, dasTa; ;geregdt i;*t in dieneue Kantonsverfassung geh6rt,- zumal im heute noch geltenaefr Ciugisetz keine
$esbeziigliche Besti-'nunE enthalten ist und im neuen Biuleseu, *etcrrii"Jch ny z*itin der Vernehmlassung-befindet, keine urnfassende Pflicht Zur Riicksichtnahme auf dieBediirfnisse der Behin-derten vorgesehen ist, denn Art. 30 Abs. 3 fit a ais-vorgefigren
Entrn'urfs bezieht sich nr:r auf Bauien und Aniagen mit grossem Rrbliku-suittrtt

Der Memdialsan誡lg―de unterschiedlich aufgenomrne■ Der Regiemngsrat hat dicses

Begehren mit der Bettndung abgelehnt,cin s01ches Anhegen geh6re nicht in die

Verfassungo Die diesen AnttlgvOrberatende landrattche KomrnissiOnjedoch beantrage

dem L田よ鴫 Abs.l vOn Art.21 der Kantonsverfassung zu erghan mit dem Satz:

"Den Bedinnissen der Bchinderten ist angemessen R∝ hnmgzu mgen".

Diese Ergttzung setzte sich gegen andere Fo.muliemngsan薔 lge durch und wurde den

Sdmmbiirgem zur Annahme empfOhleno Diesc haben nm l.Mai 1988 an der Lands－

gemeinde der neuen Kantonsverfassung wie dem re宙 dierten Ral17nplanungs－ und Bau－

gesetz,das,ml.Oktober 1989 in Kraft dt,zugesHmmL Meinen Memorialsanttag habe

th an der Landsgemeinde wegen Cegenstandslosigkeit劉 mckge2●gen.

Der BauverordnungsentwE vOm 8。 November 1988 zum neuen Raumplanungs― und
BaugeseLι ― de den verfassungsmaにsigen und gesetzlichen Vorgaben,insbesondere den

bundesrechdichen MindestvOrschriften,jedoch nicht gerecht,denn in Art。 1 lmd 2 hiess

es:

￨

:l Di鑑
轟譜慇なl:紺鶴難

難

蠍 鸞 蹴 癬
[轟轟出 需 辮 常

Angesichts des zu wenig differenzierten und deshalb ungentigenden Verordnungs－

entWШ由3S habe ich den VerantwOrdichen der Baudirektion des Kantons Glarus einen

ausfomulierten,dem Recht auF eine behindertengerechte Umwelt entgegenko_enden

Vorschlag unterbreitet.Er lautet wie fOlgt:
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Verordnungsentt zum R躍
譜

ungS－ und Baugeset

Vemeidungvmbaulichenttnttkё 事歳hhderte Mensぬm

Art。 1

Bchindmengeuhtes Bauenlm angemelnen

i   電』憮 響鼈 奮   i乱躍器 md∝
abzuwagen。

ArL 2
Bauten und Anlagen ohne〔 要ossen Publikumsvttehr

羅翻鮮ま騨難熙鸞  轟nach=aglich Ohne wesendichen Aufwand`

響温柵槻籠認T凛肥認田tmsindttwTユ
器君管瀧I

踏お￡冨肥搬棚蹴:=轟撃
raXel:111lIIS°Weit behindertengerecht zu

Ai 3
Bauten md Anlagen mit"ssem Publikumsverkchr

tkumsverkehr slnd behindertengerecht zu

iblikumsverkehr gelten s01che lBauten und

genommen werdeno Publikumsbauten und－
￨

酷盤軍甕軍基盤
entgegensthen.

ArL 4
Anfordemngen an die behindeFtengcechte Bauweise

漁rttd“・ d黒繕T臨鑑鳳:薔緊:醍競臨露淵留淵酬
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,rechte]Bauwelse besummen slch nach der
dertengerechtes Bauen,der Schwelzenschen

rt namendich,dass:

rlung entsprechend fiir behinderte Menschen

誼馴嘲獄1胤棚凱,拙:

ahrem an Schalter－ und Kassenanlagen zu

盤響驀墨I

ArL 5
Fttmngslnassnahen

拙 肥『脇 認
豪 構 憾 群 織 機 曇∬聯:蹴漁EI智糧」盟解胤F

楡 Ъ艦議鷺l寓
e geW搬・ Bdmgsges“ he shd tt de Baud“ 轟on dcs

m=震路肥驚器淑器1盤1駆llぎ譜山°
rganis江onen,de ttch zur Haupもκhe

3n。

Der〕Bauverordnungsentwtt vOm 6.Juni 1989,der ebenfalis am l.Oktober 1989 in

hft tit hat mit Ausn」hme von Art.5(Fёttierungslnassnahmen)und der ebenfalls

vorgeschlagenen umfassenden Anpassungspflicht samtliche dieser VOrschlage

sinngemぶ s verwirklicht insbesOndere werden in Art. l Abs.2]BauV(D auch p五 vate

Bauten ολ″
` Publikurneverkehr,die Wohnungszwecken dienen,zu einer behinder―

ten『震chten Bauwelselm Sime d∝ Anpassbarkeit verpnichtet:

轟 織職島辮肥需庶鳴搬
C. Der Kanton Jrua

An. 15 Abs- 1 LCAT IU bestimmt, dass vorab bei neuen Bauten und Anlagen mit
Publikumsverkehr sowie Mehrfamilienh6usern ("ensembles d.'habitation") auf die
Bediirfnisse der kd,rperbehinderten Menschen geachtet werden muss. Abs. 2 spezifiziert
dieses gnrndsatdiche Gebot dahingehend, dass zu den in Abs. 1 aufgefiihrten Gebiiuden
rollstuhlgiingige Zugiinge vorzusehen sind, in Gebiiuden mit mehr als vier Stockwerken

113



ein rollstuhlgiingtger Lift eingebaut werden muss und schliesslich reservierte Abstellplfltze
ftir Motorfahrzeuge behinderter Menschen zu erstellen sind.. Auch muss bei der
architektonischen Gestaltung der der Offentlictrkeit zug?inglichen Geb[udeteile auf d1e
baulichen Bedtirfnisse der behinderten Menschen Rticksicht genonrmen werden. Nach
Abs. 3 wird das Baudepartement anm Erlass von Ausftihnrngsbestimmungen ermiichtigt
Diese finden sich in sechs detaillierten Artikeln der Bauverord.nung. Art. 92 Ord ru
wiederholt in seinem ersten Absatz die grundsltzliche Pflicht, beim Bau von Bauten und
Anlagen mit Fublikumsverkehr sowie Strassenanlagen die baulichen Bediirfnisse der
kdrperbehinderten Menschen mitzuberiicksichtigen, sofern nicht Griinde der Ver-
hiiltnism[ssigkeit dagegen sprechen (Abs. 2). Die Art. 93 - 95 umschreiben dabei die bei
den Bauten zu treffenden baulichen Vorkehren, Art. 96 regelt die bei den Anlagen
vorzusehenden Massnahmen. fut 93 Abs. 2 verweist als Grunds atz avf die CRB-Norm
und bestimmt deren Verbindlichkeit. Die Art 94 und 95 exemplifizieren diesen Grundsatz
und bestimmen, dass die Gebiiudezuglinge fiir Rollstuhlfahrer zugiinglich sein mtissen,
Autoabstellpliize mit einer Mindestbreite von 350 cm vorzusehen sind, das Innere der
Gebiiude stufen und schwellenlos sowie fiir Rollstuhlfahrer beniitzbar zu sein hat und
schliesslich rollstuhlgiingige wC-Anlagen eingerichtet werden sollen.

D. Der Kanton Tessin

Art. 34bis, der das behindertengerechte Bauen regelt, wurde 1978 ins kantonale
Baugesetz aufgenomt"en. Gemiiss Abs. I sind die Bauten und Anlagen mit
Publikumsverkehr bei der Erstellung, einem wesentlichen Umbau oder einer Renovation
behindertengerecht zu gestalten; keine Rticksichtnahme auf die baulichen Bediirfnisse der
kolperbehindenen Menschen ist erforderlich, wenn iibermiissige Kosrcn entstehen oder
andere Grtinde einer Unverhliltnismiissigkeit vorliegen. Abs. 2 verweist auf die CRB-
Norm 521 500.
Ebenso verweist auch Art. 8 Abs. 1 des Wohnungsgesetzes auf die CRB-Norm. Dieses
Gesetz bestimmt ferner, dass der Kanton, namentlich den behinderten Kantons-
einwohnern' zur Fdrderung des Wohnungsbaues jlihrliche Beitriige in der H6he von 1,2
vo an dte anrechenbaren Investitionskosten gew?ihrt (vgl. Arr 5 Abs. I LsA Tr).

' E. DerKanton Wallis

Wie der Kanton Bern verdient auch der Kanton Wallis eine besondere Berachtung, denn
die getroffene Regelung wird dem verfassungsmllssig gebotenen Recht auf eine
behindertengerechte Umwelt weitestgehend gerechr
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Der Grosse Rat des Kantons Wallis hat, gestiitzt auf die Artikel 18 und 29 der

Kantonsverfassung, am 12. Mai 1978 ein Gesetz iiber dic Massnahmen zugunsten

Bchinderter erlassen.Dann wird in un」 hssender Weise c五c lntegration der behinderten

Menschen gefttert,unter anderem auch die bauliche lntegration in den Art.22 und 23.

Art.22 Abs.l besdmmt:

珊   i驚
el踊t語

熟計
SS der zugmg und der(

胤ぷ躍
[繋基 楓

ギ稲電:踏T憶粍踏:翠I器盤『

Gestiitzt auf diese DelegationsnOェュ.hat der staatsrat nm 18。  November 1987 ein
Reglement iiber dic allgemeinen Massnahmen zugunsten der Eingliederung der

Bchinderten verabschiedet.Dieses Reglement hat die bis anhin geltende Verordntng vOm

27.Januar 1982 iiber die lVIassnahmen zugunsten der beru■
chen und gesellschaftlichen

Ehgliedemng der Bchinderten aufgehOben.Der Celtungsbereich dieses Reglements

erstreckt sich aufder Offendichkeit zughghche Bauten und auf solche Bauten,die vOm

Kanton Wallis erstellt,umgebaut oder subvendoniert werden(vglo Art.l Abs.1)。
BCi der

Pr●ekdemng und Ausfiittung dieser Bauten llnd Anlagen ist den baulichen Bedtthissen

der kёrperbehinderten Menschen Rechnung zu ttagen,sOfen daraus nicht unverhalt_

nismぶsige Kosten oder andere erhebliche Nachtene erwachsen(vgl.Art.2)。
Massgeblich

fiir die behindertengerechte Bauweise ist die geltende CRB―
No.Ц1521500(vgl.Art.3

Abs.2).

Von besonderem hteresse ist aber nicht die Regelung bei den neuen IBauten und Anlagen,

sondemjene fiir die bereits bestehenden.Auszugehen ist dabei vOn Art.l Abs.3 BchR,

der bestimmt, dass Erweiterungsbauten vOn erheblicher Bedeutung und grossere

Urnbauten als Neubauten gelten.Folge壺 chtig bestimmt denn Art.3 Abs. l BchR che
unfassende zへnpassungspflicht:

棚:隠電出謂緊麗
=ょ

。Ind Ge通躍蝋驚謂せよ ざ理』羅ぶ蹴

Das flnanzielle Korrektiv zu dieser AnpassungspJttcht,die ja auch p五
vate Bauten und

Anlagen mit Publikumsverkehr uEfasst,flndet sich im Beschluss bet℃
ffend die Beitage
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ftir die Beseitigung bestehenda bautechnischer Hindemisse an pnvaten der atndichkeit

zuganglichen Bauteno E)ieser Beschluss flndet, wie erwahnt,  ・lAnwendung auf die

p五vaten der Offendichkeit zuganglichen Bauten,deren Zugang und Benttzung den

kёっerlich behinderten Personen durch die bautechnischen Hindemisse verweltt wird"

(Art。 l Satz l).Dabei fallen jed∝ h nur Anpassungsarbeiten in Betacht,die vor dem

lttTattКten dieses Beschlusses entstanden sinこ Die Kosten,dieim ZusAmmenhang mlt

der Beseitigung von Hindemissen, welche die Fortbewegung der Bchinderten

verunmoglichen,und der Verbesserung der nシ bedingungen nir schwerh“ ge entstehen,

werden mlt 60%vom Kanton subvendoniert(vgl.Art.2 und 5 Abs.1)。

Das kantonale Amt ftir Bchinderte httt iiber die praktischen Auswirkungen dieses

Beschlusses fest:

輔鸞I鶯撫職榊
灘 圭聴鱗群齢i鷲鱗 盤奎熙脚繊姿ギ肇

榊灘灘燃鐵鸞鸞醜鸞鸞
(ca.F■ 481000.¨

)。 Zwei Gesuche werden zu

F. Der Kanton Ziirich

Ais letzte kantonale Regelung soll jene des Kantons Ztirich skizziert werden. Mit diesem
Vorgehen sei eine deutschschweizer l5sung der im Bereich des behindertengerechten
Bauens insgesamt iiberaus detaillierten Normierung der welschen Kantonc
gegeniibergestellt und das feststellbare west-ost-Gefiille dokumentiert

$ 239 Abs. 3 PBG UI besnmmt:

"Bei Bauten und Anlagen, die dem Publikum zugiinglich sind, bei denen nach ihrerZweckbestiTn].l8 sonst ein Bedarf besteht oder die d=as Gemeinwesen durch Beitriige
unterstiitzt, sind hinsichtlich Gestaltung und Ausriisnrng die Bedtirfnisse von BehindertEn
und Gebrechlichen angemessen zu beriicksichtigen. "

Was unter Bauten und Anlagen, die dem Publikum zugiinglich sind, zu verstehen isL
erkliirt $ 34 BesBauVO ZI. Auffallend ist, dass gem?iss lit. c nur Wohnbauten, die das
Gemeinwesen erstellt oder mit kantonalen oder kommunalen Beitriigen unterstiitzt

:篤L羅景:卜搬認l問鳳躙 譜辮 n dnem B●ごvOm 6 0ktob∝ り88額 de
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werden, der Pflicht zu einer behindertengerechten Bauweise unterstellt sind. Da im
I(anton Zfich Wohnbauten der Pflicht an einer behindertengerechten Bauweise untersteilt
sind, muss der Begriff "dem Pubtikum zugiinglich" nicht wie z.B. im Kanton Bern im
Sinne eines erheblichen Publikumsverkehrs verstanden werden. Die zi.ircherische
Regelung geht jedoch im Bereich der Wohnbauten (insbesondere Mehrfamilienhiiuser)
nicht so weit wie die bernische, denn es werden wie erwtihnt nicht alle Wohnbauten einer
generellen Pflicht zu einer behindertengerechten Bauweise untenrorfen (vgl. dagegen Art.
22 Abs. 2 - 4 BauG BE). Dieser gesetzgeberische Mangel wird teilweise durch g 40
BesBauVO ZXI wengemacht, denn er statuiert eine Liftenctrliessungspflicht bei Gebluden
mit mehr als fiinf Stockwerken iiber oder unter dem Eingangsgeschoss. Auch die
Empfehlungen der seit L982 bestehenden kantonalen Beratungsstelle ftir
behindenengerechtes Bauen, dem Hochbauamt zugeordnet, verrrogen diesem Mangel
entgegenzuwirken. Diese faktische Rechtsanwendung wird dem Grundrecht auf eine
behindertengerechte Umwelt aber nicht gerecht
Wenn man beim Vergleich mit Bern bleiben will, ergeben sich weitere Unterschiede, so
vor allem aus $ 35 BesBauVO ZTL Sau 1 sei zitiert:

"Solche Bauten und_Anlaggn sind, soweit dadurch nicht unverhiiltnismiissige Kosten oder
andere erhebliche Nachteile erwachsen, so zu projektieren und auszufiihren, dass sie fiir
Behinderte und Gebrechliche beniiubar sind."

Der Wortlaut ("zu projektieren und auszufiihren") liisst meines Erachtens einzig die
Folgerung zu, dass der Pflicht zu einer behindertengerechten Bauweise nur neu zu
erstellende Bauten und Anlagen unterworfen sind. Im Kanton Bern dagegen miissen
bestehende Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr bei ihrer Erneuerung oder bei
einem wesentlichen Umbau an die baulichen Bediirfnisse der kdrperbehinderten
Menschen angepasst werden (vgl An. 23 Abs. 3 BauG BE). Und noch weiter geht wie
dargelegt die Walliser Regelung.
Der Regierungsrat des Kantons Ziirich hat 1981 die inzwischen revidierte CRB-Norm
521 500 von 1974 als Richtlinie verbindlich erkliirt

$ 10: Zusammenfassung

Die bisherigen Ausfiihrungen haben sich aus den genannten Grtinden auf eine Dantellung
von einigen wenigen kantonalen Regelungen beschriinkr Das gewlihlte Vorgehen
verunm6glichte so natiirlich eine vergleichende Gesamtschau. Diesem Mangel sei
nachfolgend mit einer Gegeniiberstellung der Kantone Rechnung getragen. Die fiir diese
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Gegeniiberstellung massgeblichen Kriterien sind: Regelungsdichte @), Erlasszeipunkt
@), Normenhierarchie (N) und Entrvnrf.
Zum Kriterium der Regelungsdichte sei bemertg dass das Symbol :l** fiil eine grosse
Regelungsdichte steht Diese Klassifrzierung wurde von mir dann gewdhlt, wenn ein
Kanton das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt in grossem Masse venxdrklicht
hat- Das Symbol * bezeichnet demgegeniiber solche kantonalen Regelungen, denen eine
behindertengerechte Bauweisc zwar nicht fremd ist, die aber bloss eine stereotype
Bestimrnung enthalten wic:

"Bei Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr ist auf korperlich Behinderte angemessenRiicksicht an nehmentr

Das Kriterium der Regelungsdichte weist einen quantitativen wie einen qualitativen
Aspekt auf. Der quantitative Aspekt bezieht sich auf die Summe der Rechtssdtze, die das
behindertengerechtc Bauen normieren, der qualitative Aspekt hingegen auf den sachlichen
Geltungsbereich dieser Normen. Dieses gilt es zu bedenken. Denn mit dem Symbsl **
werden jene kantonalen Baurechtsnorrnen bezeichnet, d.ie sich entweder in qualitativer
und/oder quantitativer Hinsicht von den ungeniigenden Minimallosungen, die wie
erwiihnt mit * gekennzeichnet sind, abheben.
In einer weiteren Kolonne ist der erstmalige Erlasszeitpunkt der kantonalen Norm bzw.
Normen iiberdas behindertengerechte Bauen aufgefthrt DieserErlasszeitpqnktdarf nichtmit dem Erlasszeipunkt des gegenwiirtig geltenden Baugesetzes verwechselt werden,
denn in einigen F?illen (2.B. im Kanton uri) wurde in das Geseu erst nachtr6glich eineBestimmung iiber das behindertengerechte Bauen eingefiigt oder es wurden (2.B. im
Kanton Bern) die ursfiinglich vorhandenen Normen iiberdas behindertengerechte Bauen
durch neue ersetzl
Das Kriterium der Normenhierarchie bezieht sich auf die An und weise der
hierarchischen Regelung. Es fragt sich hier, auf welcher (welchen) gesetzlichen stufe(n)
das behindertengerechte Bauen in den Kantonen normiert ist
Das Einteilungskriterium Entwurf schliesslich unterscheidet die Kantone dahingehen4 obein Teil der jeweiligen kantonalen Normen, die das behindertengerechte Bauen regeln,
revidiert oder erst geschaffen werden. Das symbol der Regelungsdichte findet - soweit
moglich - sinngem{ss Anwendung.
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SCHLUSSBETRACHTUNG

Das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt ist ein soziales Grundrecht. Wie jedes
andere Grundrecht weist auch das Recht auf eine behindertengerechte Umwelt einen
anspruchsbegriindenden und einen nichtanspruchsbegriindenden Teilgehalt auf. Der
anspruchsbegriindende Teilgehalt des Rechts auf eine behindertengerechte Umweit
gewiihrt den kdrperbehinderten Menschen und anderen Dritten eine individuelle
Rechtsmacht im Sinne eines Rechtsschutzanspruches gegentiber den staatlichen
Gerichten, und zwar dient dieser Rechtsschutzanspnrch der Dr:rchsetzung des Rechts auf
eine behindertengerechte Umwelt. Diesbeziiglich ist das soziale Gnrndrecht auf eine
behindertengerechte Umwelt ein subjektives Recht. Der nichtanspruchsbegriindende
Teilgehalt dieses verfassungsm6ssigen Individualrechts verpflichtet den zustiindigen
kantonalen Geseugeber, Normen zu erlassen, die das Recht auf eine behindertengerechte
Umwelt in einer umfassenden Weise schtitzen. Diesbeziiglich ist das soziale Grundrecht
auf eine behindertengerechte Umwelt ein zwar verbindlicher, jedoch direkt nicht
durchsetzbarer Gesetzgebungsauftrag, ein objeltives Gestaltungsprinzip.
Diesen verfassungsmiissig gebotenen Gesetzgebungsauftrag hat bis anhin kein kantonaler
Gesetzgeber vollstflndig erfUllt. Sehr nahe an eine oprimale Realisierung kommen die
Kantone Bern und Wallis mit ihren Normierungen, die in unterschiedlichem Masse
Regelungen enthalten iiben

(1) die Zug[nglichkeit und Beniitzbarkeit von Bauten und Anlagen ohne Publi-
kumsverkehr,

(2) Ae Zgsfnglichkeit und Bentitzbarkeit von Bauten und Anlagen mit potentiellem Publi-
kumsverkehr,

(3) die Zugtinglichkeit und Beniitzbarkeit von Bauten und fuilagen mit Publikumsverkehr,

(a) die Beseitigung bestehender architektonischer Barrieren,

(5) die Verbindlicherkl?inrng von Nomrenwerken iiber das behindertengerechte Bauen
und

(6) die staatliche Untenttitzung der kantonalen Beranrngsstellen fiir behindertengerechtes
Bauen.
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Es ist zu hoffen, dass das Recht auf eine behindenengerechte Umwelt im Sinne eines
selbstiindigen verfassungsm?issigen Rechts vom Bundesgericht anerkannt wird.. Das
Recht auf eine behindertengerechte Umwelt verdient deshalb anerkannt zu werden, weil
es ein unabdingbares Element der Bundesverfassung darstellt und der Austibung der
bestehenden verfassungsm[ssi gen Rechte der kdrperbehinderten Menschen d.ient. Nur
durch die Anerkennung des Rechts auf eine behindertengerechte Umwelt kann die
humanistische Freiheit iiberhaupt je erreicht werden.
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Einghed―g dt tchinderten(zit BchR VS)。

Kanton Zug:

－Musterbauordnung der]BaudirektiOn des Kantons Zug betreffend behinderten－ und
betagtengerechtes Bauen vOm 18.August 1988(zit MuBauo ZG)。
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IGnton Ztirich:
- Planungs- und Baugesetz des Kantons Ztirich vom 7. September 1975 (zir PBG ZFI).
- Verordnung iiber die ordentlichen technischen und tibrigen Anforderungen an Bauten,
Anlagen, Ausstatnrngen und Ausriistungen (Besondere Bauverordnung I) vom 6. Mai
1981 (zir BesBVO Z{).

Bo Rechtsqudlen des Bundes

－Reglement 200。 7 der Schweizerischen】Bundesbahnen vom 6。 Juni 1975 iiber bauhche

und techi"he Vorkeh"n flir Gehbehinderte im  ёffendichen Verkehrswesen,Bcrn 1975

(Zit Weis⊃。

－Richdinien des EidgenOssischen Departements des lnnem iiber bauliche Vorkehren lヽ L

Bchinderte vom 12。 November 1970,in:BBl1970  Ⅱ 1349五 (zit Richt Dep)。

－Richdinien der Schweizerischen Post― ,Telefon－ und Telettfenbetriebe von1 27.Mai

1975 iiber bauliche und technische VOrkehren ftir Gehbehinderte im  ёffentlichen

Verkehrswesen,Bem 1975(五 to Weis Ⅱ)。

－Weisungen des Bundesrates mr bauliche Vorkehren ftir Gchbchinderte vom 15。

Oktober 1975,in:BBl 1975 Ⅱ 1792玉 (zito Weis I)。

－Weisungen des Eidgen6ssischen Amtes ftir Verkehr vOm 26。 Mai 1975 iiber bauliche

und technische Vorkehren lヽ ビGchbehinderte im ё

“

endichen Verkeluswesen,Bem 1975

(五to Weis⊃ .
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ANHANG
E)ie Bestlmmungen uber das behindertengerechte lBauen des Bundes und der Kantone,
die CRB―No.1..S卜J521 500 von 1988 und der Forderungskatalog'!Bchindertengerecht

Bauen"
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$ 11: Die bundesrechtlichen Bestimmungen liber das behindertengerechte Bauen
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$ 12: Die kantonalrechtlichen Bestimmungen i.iber das behindertengerechte Bauen
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Kanton Aargau

$7VAG:
"lDie Grundrechte binden alle <iffentliche Gewalt.
2Soweit sie ihrem Wesen nach dazu geeignet sind, verpflichten sie Privatpersonen unrer-
einander." (1980)

$ 10vAG:
"lAlle Menschen sind vor dem Gesetze gleich.
2Niemand darf wegen seines Geschlecfits, seiner Abstammung, seiner Herkunft, seiner
Sprac!9,.seiner Rasse, seiner sozialen Stellung, seiner Bekenntniszugeh6rigkeit od.er sei-
ryI^r^eligldsen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder -bevoriugt werden."
(1e80)

$25VAG:
"lDer Staat fordert die allgemeine Wohlfahrt und die soziale Sicherheit.2In Beachtung der Verantwortung d.es Einzelnen trifft er im Rahmen seiner Gesetz-
gebungsbefugnisse und des Bundesrechts Vorkehren, damit jedermann:
a) sich nach seinen Flihigkeiten und Neigungen bilden und weiterbilden kann,
b) seinen Unterhalt durch angemessene Arbeit bestreiten kann und gegen ungerecht-
fertigten Verlust des Arbeitsplatzes und die Folgen der Arbeitslosigkeit ges-chtiut ist,
c) eine angemessene Wohnung zu ragbaren Bedingungen finden kann,
d) die fiir seine Existenz unerliisslichen Mittel hat." (1980)

$ 28 Abs. 1 V AG:
"Jedes Kind hat Anspruch auf eine seinen Fiihigkeiten angemessene Bildung." (1980)

$ 34 Abs. 3 V AG:
"Fiir Kinder, die wegen der Lage ihres Wohnortes oder aus sozialen Gri.inden oder
wegen Behinderung benachteiligt sind, sorgen die Triiger der Schulen ftir ausgleichende
Massnahmen." (1980)

$ 14 Abs. 3 V AG:
"Er [der Kanton] kann den sozialen Wohnungsbau, die Wohnbausanierung und die
Sueuung des Wohneigentums fordern." (1980)

$ 35 WO BauG AG:
"Beim Bau und Ausbau offentlicher Gebiiude ist darauf zu achten, dass diese auch ftir
Behinderte gut zugiinglich sind." (1972)

$ 29 NBO AG:
"Beim Bau und Ausbau offentlicher Gebiiude ist darauf zu achten, dass diese auch ftir
Behinderte gut zug[nglich sind." (1972)
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Kanton Appenzell-Innerrhoden

Art.57 BauG AI:
"Bauten mit erheblichem Publikumsverkehr und Verkehrsanlagen sind so zu gestalten,
dass sie auch von gehbehinderten und gebrechlichen Personen bentitzt werden kdnnen.
Bei Mehrfamilienhiiusern mit 6 und mehr Wohnungen soll in der Regel mindestens das
Erdgeschoss behindertengerecht gestaltet werden." ( 1985)

Kanton Basel-Landschaft

$5VBL:
"lDie Wiirde des Menschen ist unantastbar.
2Sie zu achten ist Verpflichtung aller, sie zu schiiuen vornehmste Aufgabe staatlicher Ge-
walt." (1984)

$7VBL:
"lAlle Menschen sind vor dem Gesetze gleich.
2lnsbesondere darf niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner
Herkunft, seiner Rasse, seiner sozialen Stellung, seiner weltanschaulichen, politischen
oder religitisen Ueberzeugung benachteiligt der bevorzugt werden." (1984)

$17 V BL:
"Kanton und Gemeinden streben im Rahmen ihrer Zustiindigkeiten und der verfiigbaren
Mittel sowie in Ergiinzung der personlichen Verantworhrng und Initiative danach, dass:
a. jeder sich nach seinen Ftihigkeiten und Neigungen bilden und weiterbilden sowie am
Kulnrleben teilnehmen kann,
b. jeder seinen Unterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten kann,
c. jeder fiir gleiche Arbeit gleichen Lohn erhtilt und in den Genuss bezahlter Ferien und
ausreichender Erholun gsmoglichkeiten gelan gt,
d. jeder eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden kann und als
Mieter vor Missbriiuchen geschtita ist." (1984)

$ 103 V BL:
"lKanton und Gemeinden sorgen in Zusammenarbeit mit privaten Organisationen fiir
hilfsbediirfti ge Menschen.
2Sie sind inibesondgre bestrebt, sozialen Notlagen vorzubeugen, deren Ursachen zu be-
seitigen und deren Folgen zu beheben. Sie fordern die Vorkehren zur Selbsthilfe.
3Sie kdnnen Vorsorge- und Fiirsorgeeinrichtungen schaffen oder unterstiitzen sowie d.ie
Leistungen des Bundes ftr die soziale Sicherheit ergd,nzen." (1984)

$ 10s v BL:
"Kanton und Gemeinden fordern in Zusammenarbeit mit den Organisationen der In-
validenhilfe die berufliche und soziale Eingliederung der Behinderten." 1198+;

$.F Abs. 1 Sau 2 BPV BL:
"Offentliche Bauten und solche mit erhdhtem Publikumsverkehr sind behindertengerecht
auszuftihren." (1982)
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Kanton Bern

2. Vott.hr.nti. Sahrnda.ra
2.1 lo
allg.dl.inan

2.2 Erutrn cnd
Anltgan mr3
fobhturnrva'laht

4.8.l.nnt.
macnung;
Ein5gttcnan

BauG BE:

3. Konstruktion, Eetrieb und Unterhalt

Arl.22 | Eauten und Anlagen sind nach M6glichkeit so zu gestal-
ten. dass ihre Benritzung auch den Behinderten offensteht. Die kan-
tonale Baudirektion gibt dar0ber Empfehlungen heraus.
2 Zu industriellen und gr6sseren gewerblichen Bauten und Anlagen
ist ein rollstuhlgingiger Zugang zu erstellen. Zu Mehrfamilienhiu-
sern ist ein rollstuhlgingiger Zugang vorzusehen, sofern dadurch
nicht unverhiltnismdssige Kosten entstehen.
I ln Gebiuden mit vier oder mehr Stockwerken ist ein Lift einzu-
bauen. Als Stockwerk zihlen das Geschoss mit dern Hauseingang
und die dar0berliegenden Vollgeschosse.
' Eine Kabine von Personenliften muss f0r Rollstuhlben0tzer geeig-
net und auf der Hohe des Hauseingangs und auf allen Vollgesclhoss-
ebenen zugdnglich sein.

Art.23 rFOr Geb6ude mit erheblichem Publikumsverkehr (Verwal-
tungsgebiude, grrissere Geschiftshiiuser. Gastgewerbebetriebe,
Kinos, Theater. Museen, Schulen, SpitSler, Heimo, Kirchen und dgl.)
gelten folgende Vorschriften:
a Der Zugang von der Strasse zu den Publikumsr6umen (Verhand-

lungs- und Veranstaltungslokale, Verkaufs- und Bedienungs-
riume, Aufenthaltsriume; Autoeinstsllhallen und dgl.! ist roll-
stuhlgangig zu gestalten

b Es sind AbstellplStze f0r die Motorfahrzeuge der Behinderten vor-
zusehen und als solche zu bezeichnen.

c Bei der baulichen Gpstaltung der f&r das publikum bestimmten
Gebdudeteile ist auf dle Eed0rfnisse behinderter Gebiiudeben0t-
zer Riicksicht zu nehmeri.

2 Der Allgemeinheit zur Verf0gung stehende Bauten und Anlagen
f0r Sport, Spiel und Erholung sind so zu gestalten, dass sie frir Be-
hinderte zugdnglich und ben0tzbar sind.
t Bestehende Bauten und Anlagen sind bei ihrer Erneuerung oder
bei wesentlichen Umbauten entsprechend anzupassan, sofern nicht
unverhiiltnismdssige Kosten entstehen und keine 0benariegenden ln-
teressen, insbesondere solch'e des ortsbildschutzes und -der Denk-
malpflege, entgegenstehen.

6. B a u bewi ll ig u ng sverfa h ren
Art.35 'Bau- und Ausnahmegesuche sind nach den Bestimmun-
gen des Baubewilligungsdakrets zu verriffentlichen oder den An-
stossern sowie weiteren Personen, ciie davon betroffen sein k<inn-
ten, mitzuteilen. Der Bekanntmachung ist der Hinweis auf das Recht
zur Einsprache beizufiigen.
2 Zur Einsprache sind befugt
a Personen, die durch das Eauvorhaben in eigenen schritzenswer-

ten lnteressen betroffen sihd;
b private Organisationen in Form einer luristischen person, soweit

die Wahrung von Anliegen dieses Gesetzes. insbesondere des
Natur- und Heimatschutzes, nach den Statuten zu ihren dauern-
den Hauptaufgaben gehort. Nicht einsprachebefugt sind Organr-
sationen, die erst nach Bekanntmachung des gauvorhabens ge-
gr0ndet worden sind;

c die Behorden der Gemeinden und die Organe von Gemeindever-
bindungen, des Staates und des Bundes zur Wahrung der ihnen
anvertrauten offentlichen lnteressen.
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Bauverordnung vom 6.M6rz 1985, BauV (BSG 721.1)

{ll. Vorkehren f0r Behinderte
Art.85 | Bauten und Anlagen sind m6glichst so zu gestalten, dass
sie f0r Sltere und f0r behinderte Personen gut erreichbar und be-
ntitzbar sind und keine vermeidbaren Verleuungsgefahren schaffen.
2 lm einzelnen sind zu beachten die Vorschriften 0ber
a den erforderlichen rollstuhlg6ngigen Zugang zu industriellen und

gr6sseren gewerblichen Bauten und Anlagen, zu Mehrfamilien.
h6usern und zu Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr
lAtt.22 Abs. 2 und 23 Abs. 1 Buchst. a BauG 'l);6 die Ufteinbaupflicht in GebSuden mit vier oder mehr Stockwerken
(An.22 Abs.3 und 4 BauG);

c die R0cksichtnahme auf die Bed0rfnisse der Behinderten bei der
Gestaltung von Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr
(Art.23 BauG) sowie von Strassenanlagen (Art.24d SBGrI).

I Diese Vorschritten sind, soweit n6tig, in den nachstehenden Be-
stimmungen ndher ausgef0hrt. lm 0brigen sind die Empfehlungen
der kantonalen Baudirektion 0ber Vorkehren f0r Behinderte im
Hochbau und im Strassenbau zu beachten lArt.22 Abs.1 BauG,
Att.24d Abs.4 SBG).

Art.86 'Der Zugang zu einem Gebiude oder zu einer Anlage gilt
als rollstuhlgingig. wenn er eine ohne wesentlichen Widerstand be.
fahrbare Oberfliche besitzt, nicht mehr als 6 Prozent Steigung und
keine Stufen oder Schwellen aufweist; vorbehalten bleibt der Ein.
bau von Liften oder von Hebevorrichtungen fOr Rollstuhlfahrer.
I ln Gebduden mit Lifteinbaupflicht m0ssen auf allen mit Lift er.
schlossenen Geschossen auch die Verbindungsginge und T0ren zu
den Wohnungen beziehungsweise zu den haupts6chlichen Arbeits-
riiumen (Art.53 Abs.2) rollstuhlgingig sein; T0ren m0ssen eine
Mindestbreite von 80 cm aufweisen.

Art.87 I ln Gebduden mit erheblichem Publikumsverkehr im
Sinne von Artikel 23 des Baugesetzesrl muss der Zugang zu den f0r
die Offentlichkeit bestimmten Riumen (Art.23 Abs. I guchst. a
BauG j rollstuhlgingig sein.
: Bei der Gestaltung der dem Publikum offEnen Gebdudeteile sind
die Bedtrfnisse der behinderten Benttzer zu bertcksichtigen. lnsbe-
sondere sind
a gleitsichere Bodenbel6ge zu verwenden;
b wichtige Bedienungseinrichtungen (T0rfallen. Schalter und d9l.)

behindertengerecht anzubringen und auszuf0hren;
c Toiletten f0r Rollstuhlben0tzer einzurichten;
d die Bedienung von Rollstuhlben0tzern an Schalter- und Kassen-

anlagen zu ermciglichen.
! ln 6ffentlichen Sportanlagen und Bidern sind fiir Behinderte ge-
eignete UmkleiderSume einzurichten.
' Die AbstellplStze fiir Motorfahrzeuge Behinderter sind als solche
zu bezeichnen und m0ssen so angelegt oder dimensioniert sein,
dass Auto und Rollstuhl nebeneinander aufgestellt werden konnen
(Platzbedarf 3,5 m).

'l BSG 721fl 8sG 732.11
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Dekret vom lO.Februar 1970 0ber das Baubewilligungsverfahren. BewD
(BSG 72s.1)

! anwrindr Art.29r) rDie Baubewilligungsbeh6rde hat die zustdndigen kan-bcond"'rA't tonalen Fachstellen zu konsultieren, wenn gegen ein Bauvbrhaben
Einwinde der nachgenannten Art bestehen, die nicht offensichtlich
unbegrtndet sind:
a Beeintrichtigung des Ortsbildes oder der Landschaft;
6 Gefihrdung der Sicherheit oder allgemeinen Gesundheit;
c feuerpolizeiliche Bedenken;
d Missachtung von Vorschriften Sber Vorkehren im lnteresse Eehin-

derter;
e Beeintrechtigung der Umwelt.
2 Die kantonale Baudirektion f0hrt das Verzeichnis der zust6ndigen
kantonalen Fachstellen und macht es bekannt.
r Wo leistungsfShige 6rtliche Fachstellen bestehen, kiinnen diese
konsultiert werden.
. Die Baubewilligungsbeh6rde stellt den Beteiligten die Berichte
der Fachstellen mit dem Bauentscheid zu.rl

rl Fassung vom 11.9.1984tl Eingefogt am I 1 .9. I 984

Gesetz vom 2.Februar 1964 0ber Bau und Unterhalt der Strassen, SBG
(BSG 732.11)

rd vorr.hr.n Art.24dtl rVerkehrswege sollen f0r dltere und behinderte Perso-
'0' 

8'hnd'^' nen moglichst ohne fremde Hilfe und gefahrlos ben0tzbar sein.
r Zu diesem Zwecke sind insbesondere
a Fuss- und Gehwege sowie Strasseniiberquerungen rollstuhlgin'

Sig 1u gestalten;
b die 0berquerung breiter, schnell oder dicht befahrener Strassen

zu erleichtern;
c Einrichtungen so anzubringen und zu gestalten, dass Verletzungs-

. gefahren moglichst vermieden werden.
! Aui offentlichen ParkplStzen sind Parkfelder ftlr Rollstuhtben0tzer
vorzusehen und deutlich als solche zu kennzeichnen.

' Das NShere regett die Verordnung des Regierungsrates. Die kan-
tonale Baudirektion kann erginzende Empfehlungen herausgeben.

') Eingef0gt am 12.2. 1985

15r



Kanton Freiburg

Art. 156 RPBauG FR:
"Les constructions ouvertes au public, telle que bAtiments administratifs, commerciaux,
hospitaliers et culturel, 6coles, installations sportives, ainsi que leur accds doivent €tre
congus de fagon d en permettre aux personnes handicapees." (1983)

Aft 34 WO RPBaUG FR:
"ll'usage par les personnes handicap€es d'une constnrction ouverte au public consiste
dans la possibilitd d'y accdder et d'y circuler avec des moyens auxiliakes.
2Il convient, en particulier, d'y am6nager des places de stationnement r6serv6es aux
vdhicules des personnes handicap€es d proximit6 imm6diate du b6.timent, ainsi que des
voies et des rampes d'accBs.
3l,es circulationi intdrieures ne doivent pas 6tre entrav€es par des obstacles inutiies tels
que marches ou seuils. La largeur des portes et les dimensions des ascenseur doivent
pennettre de maneuwer en fauteuil roulant
4Pour la constnrction de bdtiments adaptds aux besoins des personnes handicapdes, les
architectes, les ing6nieurs, les maitres d'euwe et les autorit€s s'inspirent des directives
ou des recommandations €tablies par les organismes sp6cialis6s
SI-es constnrctions existantes seront adaptdEs aux bes6ins des personnes hand.icapdes lors
de transformations ou de rdparations importantes affectant les acc6s ou les cirdulations
intdrieures." (1984)
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Kanton Genf

L: construetlons
et lnstallatlona dlversec

Date: zs-s-rser I L
Nouvelle
tenqur
dA3 le: 参瞬
X:￨:119791ご習L1 1

F6publique et canton de Gen6va

―- 53 -―

Art 1?8
Darrr la mesure orl ll n'y est pat d6rog€ par l'article 1?7, Disl'ositio'rr

les dlspcitlons appllcableri ta quatrllme zotte 
",rtare 

toni applilut'lt'
applicables aux constnrcfloru 6dlff6es daru la zone des vU-
lages prot€g€s.

CHAPITRE  Ⅸ

Dispositiorul concernant certaines
eat6gories de conshrctions

Ar't 1?9
Ie rlglernent dappllcaflon determlne les condldors que coil.sf, ric-

doivent rcmpltr ler corutnrcttons i destlnation sp€cdale. Ii?li",r"
celles qul pr€sentent des tnconv6nlents gatllcullers pour le
voisinage et celles desdn6€ A recevoir un grand nombre
de persorures.

Att 1?9 A (r)
r Dcg dlspodUons sont prlses porrr facdllter la drcu' /)iuposirririts

ladon des bandtcap€s phydques, notammeni d" ""* t" tLnl,t""'
tl6plagant en fauteuil roulant 7 ltttit'litup4>

a) dans leg uouveaux batlments publlcs i P/rysiritt;r

b) ilaru les noweaur bAttments ouverts au publlc
(notamcnt sallss de spectlcles, plsdncs) et les
nouvcaux bltlmcnu lndustrlels, cela dans la mesute
du posdbla.

c) dans leg nouveaux immeubles locatlfs' (:'r)

3 Lel nouvcau( enssmbles d'irnneubles locatlfs b€n6'
Odsrt ds I'aldc des powoin publlcs dolvent comporter
un certain nombrre d'appartements congus pour faciUter la
drculadon des haadtcaPds p\ydqueC notamnent de ceun
cc dAplagant elr fauteull roulant

a I* d6parte[rent peut exiger certains arn6nagements
simples et peu onEreux dans les imrneubles odstants' a
l'effet d'en faciliter I'accds, voire I'habitat, aux handicap€s
physiques. (r)

(1)Nouヽel arucle introduit par lol du 3 dOcembre  ■971, d“ lo 15 ,anvier 1972

(■ )Nouvelle lettre introdulte par lol du 8 ma" 1979, dOs le 20  ∝tobre 1979

t3)4N● ●ut・el alinda introduit par lol du 8 mars■979, dOs te 20 ∝tobre 1979
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Kanton Glants

Art.2Abs.2VGL:
"Jederrrann soll bei Ausi,ibung seiner Grundrechte die Rechte anderer achten." (1988)

An3VGL:
"Persdnlichkeit, Wi,irde und Freiheit des Menschen sind unantastbar." (1988)

Art 4 V GL:
"lDie Rechsgleichheit ist fiir jedermann gewiihrleister
2Niemand dif wegen seines Geschlechls, seiner Sprache, seiner Rasse, seiner Heimat
oder Herkunft, seiner religiosen, weltanschaulichen oder politischen Ansichten benach-
teiligt oder bevorzugt werden." (1988)

An.24Abs. l VGL:
"Der Kanton und die Gemeinden regeln das Bauwesen. Den Bedtirfnissen der Behin-
derten ist angemessen Rechnung zu tragen." (1988)

Aft.26 Abs. l und2VGL:
"lDer Kanton und die Gemeinden fordern die soziale Sicherheit und die allgemeine Wohl-
fahrt.
2Die 6ffentliche Untersttitzung soll die pers6nliche Verantwortung und die Selbsthilfe
stiirken." (1988)

An 37 Abs. 5 V GL:;ir taer Kantonl erleichert die Ausbildung durch Stipendien und soziale Massnahmen."
(1988)

Art. 39 Abs. 1 V GL:;'G-irtig und kdrperlich behinderte Kinder erhalten unentgeltlich eine angemessene Er-
ziehung und Ausbildung." (1988)

Art. 30 Abs. 1 RPBauG GL:
"Alle Bauten und Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Baukunde und mit fi.ir
aen Ue-triifenden Bauzieck geeigneten Materialien auszuftihren. Die Konstruktionsteile
-tirirn die ftir ihre Bestiminun-gen erforderliche Festig_keit aufweisen; von den ver-
*ina"t"n Materialien darf keine fesundheitsschiidigende-Wirkung au.sgehen. Auf die Be-
JUrfnitir von Behinderten ist Rtilksicht zu nehmen. Offentliche Gebiiude und Gebtiude

-it grorr"- Publikumsverkehr sind behindertengerecht zu gestalten." (1988)

Art. 30 Abs. 3 lit. a. RPBauG GL:
"Der Regierungsrat erliisst Vorschriften iiber die Vermeidung von baulichen Barrieren fiir
Behinderte." (1988)

tul 30 Abs. 4 RPBauG GL:
"Der Regierungsrat kann, anstatt eigene Vorschriften zu erlassen,--einschlLgige Nory9n
und Emplfehlun-gen der anerkanntenFachorganisationen als verbindlich erkliiren." (1988)

An. 1 BauVO GL:
"Allgemeine Massnahmen
tBeider Errichtung und bei wesentlichen Anderungen von Bauten und Aniagen sind
bauliche Barrieren ltir Behinderte nach Mciglichkeit zu vermeiden. Die Anspriiche der
einzelnen Behindertengruppen sind gegeneinander abzuwdgen.
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2wohnbauten sind unter der Voraussetzung, dass nicht unverhtiltnismiissige Kosten ent-
s-tehen, _so ztl gestalten, dass-eine spAtere Anpassung an die Bediirfnisse korperbehin-
derter Menschen ohne wesentlichen Aufwand mclglichisr3lndustriellg 9n4 gewerbliche Bauten und Anlagin sind, unter der Voraussetzung, dass
nicht unverhiiltnism[ssige Kosten entstehen, behindenengerecht zu gestalten." (198'9)

Aft.2 BauVO GL:
"Anforderungen und Nachweis bei Offentlichen Bauten und Bauten mit grossem Publi-
kumsverkehr.
lAls Offentliche Bauten und-Anlagen gelten insbesondere Schulen, Heime, Spitliler, Kir-
thgn, Sport- und Freizeitanlagen sowie Bauten und Anlagen fiir den dffentlichen Ver-
kehr.
2Als Bauten und Anlagen mit grossem Publikumsverkehr gelten insbesondere Laden-
ggschiifte, Warenhtiuser, Einkaufszentren, Banken, Ant- und Anwaltspr:u(en, Theater,
!(inos, Restaurations- und.Beherbergungsbetriebe.
3Bei der _Eryg.lrtung und lindgryngnoi'Offentlichen Bauten und Anlagen solchen mit
grossem-Publikumsverkehr sind die Anforderungen der Norm SN 521-'500, behinder-
tengerechtgl^Ba.uen, der Schweizerischen Zentralstelle fiir Baurationalisierung CRB,
Ausgabe 1988 einzuhalten. Der Nachweis tiber die Einhaltung hat der GesuchstEller zu
erbringen. -lt. timmende Gutachten von $sanisationen, welchi sich zurHauptsache mit
dem Bauen fiir Behinderte befassen, werden als Nachweis anerkannt." (1999i

Kanton Graubiinden

Art。 1l Abs.2 RPG GR:       ・

醗   鷺
思:鯛朧硼 激∬器雷羅t驚観識ょ]淵キ禦:篤:搬11急里

椰 搬 構 選1撥:搬lttmy富曹
igen sind."(1985)

Kanton Jura

Art.6 VJU:

獅懺欄 蠍 熙置、艦譜∫辮'あ潟…“m

2化l'露二盤胤F:冨器器盤 d6vebppement“ sa persOnndit6 et h r6gdi“ des

Art.14 Abs.2 V JU:
"Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d!aumЩ。"(1977)
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An. 18 V IU:
"ll.'Etat et les communes favorisent le bien-€tre g6n€ral et la s€curit6 sociale.
2lls protdgent en par:ticulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur age, de
leur santd et de leur situation €conomique ou sociale.
3lls encouragent I'insertion des migranis dans le milieu social jurassien." (1977)

Art. 19 Abs. 5 V JU:

Art. 36 V JU:
"L'Etat entretient ou encourage les €tablissements spdcialisds dans les quels les handi-
cap€s regoivent une formation adapt€e i leur €tzt." (1977)

(EtirTwt RF) 393

顧REP∪BLIQ∪E巨丁CANTON D∪ 」∪RA
PARLE卜【ENT

Loi
sur les constructions eE 1'amdnagenent du terricoire

du 25 Juin 1987

Le Parlement de Ia R6Publique et Canton du Jura'

l0.8arribres
ardritecilrr+
les

vu Ia loi fdddrale du 22 juin
du territoire (LAT)(1 ),
vu les articles 45 r 46 et 48
tonale ( 2) ,
arr3te !

1979 sur l'an6nagement

de la congtitution can-

Art. l5 1 Lorsqu'ils sont nouveaux, les batinents
ETT-nsuflationi ouverts au public, les logements
pour personnes ig6es, les ensenbles d'habitations'
ies v6ies et installations seront congus aussi en
fonct,ion des besoins des handicap6s.
2 Les besoins des handicapds sont notanment pris en
compte par I'application des nesures suivantes :
a) Itaccbs nenant de la rue aux locaux ouverts au

oublic doit atre praticable en fauteuil roulant;
b) ies batinents de iuatre 6tages et plus doivent

6tre €quip6E d'un ascenseur ayant des dimensions
adapt6es aux fauteuils roulants ic) la ioniept,ion arehitecturale des parties de biti-
rnents destin6es au public doit tenir comPte des
handicap6s;d) des plales de stationnement pour v6hicuLes i oo-
teuri des handicap6s ooivent Stre r6serv6es et
signal6es.

3 rc o6partement peut exiger deE an6nagenents sim-
ples et peu on6reux dang les inmeubles existants, i1'effet d'en faciliter I'accEs aux handicap6s.
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Kanton Luzern

$ 36 Abs. 1 und Abs. 2 Zitf.8 PBG LU:
"Die Gemeinden erlassen in den Bau- und Zonenreglementen allgemeine Bau- und Nut-
zungsvorschriften fiir das ganze Gemeindegebiet und spezielle Bau- und Nutzungsvor-
schriften fiir die einzelnen Zonen.
Soweit notwendig, sind insbesondere Vorschriften zu erlassen iiber behindertengerechtes
Bauen." (1989)

$ 73 Abs. I lir e PBG:
"Der Gestaltungsplan ist im Massstab 1 : 200 oder 1 : 500 anzufertigen. Er enthiilt nach
Bedarf Bestimmungen namentlich iiber behindenengerechtes Bauen. " ( 1 9 89)

$ 157 PBG LU:
"lNeue Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr sind so zu gestalten, dass sie fiir Be-
hinderte zugiinglich und bentitzbar sind.
2Bestehende Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr sind bei Erweiterungen und
neubauiihnlichen Umbauten den Bedtirfnissen der Behinderten anzupassen.
3Bei der Enichtung von Mehrfamilienh[usern und grdsseren industriellen und gewerb-
lichen Bauten und Anlagen sowie bei deren Erweiterung und neubauiihnlichem Umbau
sind die Bedtirfnisse der Behinderten angemessen zu beriicksichtigen.
aAuf Vorkehren fiir Behinderte darf nur verzichtet werden, wenn dadurch wesentliche
beniebliche Nachteile oder unverhtiltnismlissige Mehrkosten entstehen oder andere
Interessen iiberwiegen.
5Der Regierungsrat bestimmt in der Vollzugsverordnung, welche Baugesuche fiir Bauten
und Anlagen im Sinne der Absiitze 1 - 3 der Beratungsstelle ftir behindertengerechtes
Bauen gemliss $ 193 mitzuteilen sind-
6Er erllisst in der Vollzugsverordnung Detailvorschriften iiber die baulichen Massnahmen
ftir Behinderte und legt fest, welche dadurch bedingten MeMllichen bei der Berechnung
der Bruttogeschossflliche in Abzug gebracht werden kdnnen." (1989)

$ 193 PBG LU:
"Ist das Baugesuch im Sinne von $ 192 vorschriftsgemiiss eingereicht, ist es sofon
6ffentlich bekanntzumachen und zusammen mit den Beilagen wdhrend 20 Tagen zur
offentlichen Einsicht aufzulegen. Den Anst6ssern, den interessierten Amsstellen und bei
Bauten im Sinne von $ 157 der Beratungsstelle fiir behindertengerechtes Bauen ist vom
Gemeinderat oder von der von ihm bezeichneten Stelle mit eingeschriebenem Brief Minei-
lung zu machen. In der Bekanntmachung und im Brief ist auf die Einsprachemoglichkeit
hinzuweisen." (1989)

g 207 Abs. 1 lit. d PBG LU:
"Zur Erhebung von Einsprachen und Beschwerden nach diesem Gesetz sind befugt [...]
die Beratungsstelle fiir behindertengerechtes Bauen bei Bauten im Sinne des $ 157."
(1e8e)

Kanton Neuenburg

Art. 11 lir c LsC NE:
"Le conseil d'Etat €dicte les rdglements ndcessaires d I'application de la prdsente loi et en
particulier sur les mesures pennettant, lors de la constnrction ou de transformations im-
portantes d un b6timent, de faciliter le d6placement des personnes handicapees physique-
ment et de rdpondre aux besoins de leur 6tat." (1982)
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Kanton Nidwalden

tut 50 Abs.l und Abs. 2nff.6 BauG NW:
"In den Bau- und Zonenreglemente! erlassen die Gemeinden allgemeine Bau- und
Nutzung^svorsgh{ftel fiir das ganze Gemeindegebiet und spezielle B-au- und Nutzungs-
vonchriften fiir die einzelnen Zonen.
Soweit notwendig, sind im Rahmen dieses Gesetzes insbesondere Vorschriften zu
erlassen iiber behindertengerechtes B auen. " ( 1 9 8 8)

Art. 95 Abs. t htf.4 BauG NW:
lDgr Qgstalungsplan ist im Massstab 1 : 500 oder I : 200 anzufertigen. Er enthiilt nach
Bedarf Bestimmungen namentlich iiber behinderten gerechtes B auen.'. ( 1 9 8 8 )

Art.l77 BauG NW:
"Neue riffentliche Baryen-.ugd Anlagen mit Publikumsverkehr sind so zu gestalten, dass
sie fiA Behinderte zugiingtich und bentiubar sind.
Bestehende Offentliche Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr sind bei Erweite-
gqggn'rnd neubauiihnlichen Umbauten den Bediirfnissen der Behinderten anzupassen.
lei der Errichtung. von Wohniiberbauungen und gldsseren industriellen und lewerbli-chen Bauten und Anllgeg sowie bei deren Erweiierung und neubauahnlicheri Umbau
sind die Bedtirfnisse der Behinderten angemessen zu bJriicksichtigen; der Gemeinderat
kann fiir behindertengerechtes lau-en beztiglich der Bauziffern einei Bonus gewiihren.
Auf Vorkehren fiir Behinderte darf nur ver-zichtet werden, wenn dadurch we"sentliche be-
triebliche Nachteile oder unverhiiitnismiissige Mehrkosten entstehen oder andere Interes-
sen iiberwiegen.
Der Landrat erlilsst iq der Vollziehungsverordnung Detailvorschriften iiber die baulichen
Massnahmen fiir Behinderte." (1988) -

Kanton Schaffhausen

Art 48 Ennvurf BauG SH:
_BlJltl T4l"Jugen mit erheblichem Publikumsverkehr sind so zu gestalten, dass sieauch von Behinderten und gebrechlichen Personen benttzt werden ktjnien.Beim Bau von Wohnsie-dlungen- und Mehrfamilienhiiusern mit mindeiiens sect s Woh-
Ir_rJngen kann die Be.willigungsbehcirde vorschreiben, dass der Zugant ;;d einzelne
Iofttttttg.l so erstellt und..e.{n^g^e{chtet werden, das$ ri" rirrt }tit f;hi""d; und ge-brechliche Personen eignen." (1t88)

Kanton Schwyz

$ 57 PBauG SZ:
"Neue Bauten und Anlagen mil.e$eblichem Publikumsverkehr sind so zu gestalren, dasssie auch fiir Behindene iugiingtich sind und von dd;b";utzt werden rcltinen." (19g7)

Art 25 Abs.3 Entwurf Baureglement:
"Bauten gn$.Allagen mit erheblichem Publikumsverkehr sind. so zu gestalten, dass sieauch fiir Behinderte zugtinglich sind und von ihnen bentitzi t""t6in i|n.n;;f ii'dgg) 

-
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Kanton Solothurn

Art. 6 V SO:
"Die Wtirde des Menschen ist unantastbar." (1986)

4ft22 V SO:
'.h Bgfintung der Privaten Initiative und Verantwortung strebt der Kanton auf dem Weg
der Gesetzgebung danach, dass im Rahmen seiner Zuitandigkeit und der verfi,igbarei
Muel
a) Menschen, die wegen ihres Alters, ihrer Gesundheit sowie ihrer wirtschaftlichen oder
:g1|le.11 I-qgp !nlf: brauchen, die ftir ihre Existenz nonrirendigen Minel erhalten;
b) dig Familie in der Erfiilhurg ihrer Aufgaben unterstiita und gefordert wird;
g) j-eder-sich nryh seinen Fiihigkeiten und Neigungen bilden ind weiterbilden sowie am
Kulturleben teilnehmen kann;
d) jeder seinen Unterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten kann
und gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit geschtitzt ist;
e) jeder eine angemessene Wohnung zu tagbaren Bedingungen finden kann." (1986)

4fi.94 V SO:
"In Erglnzung der privaten Initiative und Verantwornrng verwirklicht der Kanton, im
Rahmen seiner Zustiindigkeit und derverfiigbaren Mittel, die Sozialziele." (1986)

Art 95 V SO:
"lKanton und Gemeinden sorgen in Zusammenarbeit mit Offentlichen und privaten
Organisationen fiir hilfsbediirftige Menschen.
2sie kdnnen Vorsorge- und Fiirsorgeeinrichtungen schaffen oder untersttitzen. Sie f6r-
dern Vorkehren zur Selbsthilfe." (1986)

$ 143 Abs. 4 BauG SO:
"Bauten und bauliche Anlagen mit erheblichem Publikumsverkehr sind so zu gestalten,
dass sie auch gehbehinderten Personen zugiinglich sind und von diesen bentitzt werden
kdnnen. Beim Bau von Wohnsiedlungen und Mehrfamilienhiiuser legt die Baubeh<irde
die erforderlichen Bedingungen und Auflagen im Einzelfall fest. Insbesondere kann sie
vorschreiben, dass einzelne Wohnungen so erstellt und eingerichtet werden, dass sie sich
fiir gehbehinderte Personen besonders eignen." (1978)

$ 58 BauR SO:
"Bauten und bauliche Anlagen mit erheblichem Publikumsverkehr sind so zu gestalten,
dass sie auch gehbehinderten Penonen zugiinglich sind und von diesen beniitzt werden
kdnnen. Beim Bau von Wohnsiedlungen und Mehrfamilienhliuser legt die Baubehorde
die erforderlichen Bedingungen und Auflagen im Einzelfall fest. Insbesondere kann sie
vorschreiben, dass einzelne Wohnungen so erstellt und eingerichtet werden, dass sie sich
fiir gehbehinderte Personen besonders eignen." (1978)

Kanton St. Gallen

Art.55 RPBauG SG:
"Bei Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr ist auf krirperlich Behinderte angemes-
sen Riicksicht zu nehmen.
Eine Mehrausniitzung kann gewiihrt werden, wenn Wohnungen erstellt werden, die den
Bediirfnissen korperlich Behinderter angepasst sind." (1983) -
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Kanton Tessin

Art.34bis LEC TI:

Legge ettda cantOnale

(`l`う 1 1911)l,Htil)197:3)

IL CTTAN CONSIGLIO
DELLA REPUI}BLICA E CANTONII DRL'I'ICTNO

visto il nrer*rggio 2 girrgrro ltl70 n. 165() tlt'l ('orrsiglio (li Strrr(),

rlorrretr:

Art. :l{. Per gli esel'cizi ptrbblici, i tt'ntri, le palestre, le snle rli ritr.
nione, i llvntoi, oce., il Consiglio rli Stoto onrancr.ir in vi* rli regollmento
xpecinlo, lo nornrc pnrticolrrri,

Art. 8{ hls r). r Nallrr costrrrzione tli erlifici o impianti pubblici o pri.
vrrti oeeessibili ol pubblico, come puro negli antplinrnenti o trnsfornr.t-
zioni rli rrna eorto importtrnzn, rlov'c*rert tenuto conto <k'i bisogni tlegli
invelirli nrotulcsi, in qrrnnto non inror.grlno eosti sproporzionrrti o rlltri
notovoli inconvenicnt i.

! Sono dctrrrrninonti le prcscrizioni tecniche etnonnte rlrrl Centlo *riz-
zoro tli strrrlio per ln nrzionrr,lizz.nziomr rlelli'rlilizirr rr Zrrrigo.

t Lo eonce,ssiont rli rlts..irli lnrir esscrn srrborrlinirtrr nlt'rrrlozione rli
lrlegrrnt,i provvetlirnt'nti n frrvore rlegli invrrlirli rnotrrk.*i, inrligx.nrlcntt..
rnerrta rlull'rrso prrbblico o privato rlelle costnrzioni c rk.gli irrrpitnti.

231

Locrll
puhbllcl.

illrurc u
tevorc defli
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Kanton Thurgau

§5V TG:
"Der Staat achtet und schitzt Wurde und Freiheit des Einzehen."(1987)

§9V TG:
"Dic Grundrechte gelten simgemass auch unter Privaten."(1987)

§13 V TG:
"Jedemann hat Anspruch auf Schutz seiner Rechte."(1987)

§62 V TG:
"lDer Staat schiitzt(五e Freiheit und fttert das Wohlergehen des Vokes,der Fnmllie und
des Einzelnen."(1987)

§65 V TG:

胞糧胤翻寵躙 撫l魔i。昭新
たherhdt St Юnnen V∝sorg←,Fむsorg←

§69 V TG:
"Kanton und(3emeinden fiihren oder fёrdem Einrichtungen zur Pflege von Kranken,
Betagten oder Bchinderteno Sieお rdem die Eingliedemng。 "(1987)

§104 BauG TG:

殿譜肌盤悧蹴肥盤酬蠅恙 轟

'鰐

絆
Ю狙いdに・

Kanton Uri

Art.z V UR:
"Der Kanton und die Gemeinden streben insbesondere an,
3) gine.gerechte Ordnung {tir @s friedliche Zusammenleben der Menschen zu schaffen;
b) Rechte und freiheiten des Einzelnen und der Famitie zu schiitzen und CrunOfigJn fiir
deren Verwirklichung bereitzustellen;
c) die Voraussetzungen fiir ein menschengerechtes Dasein herzustellen." (1984)

Art. 10 V UR:
"Die Wiirde des Menschen ist unantastbar." (1984)

Art. 11 V UR:
"lAlle Menschen sind vor dem Gesetze gleich.
2Niemand. darf wegen seiner Herkunft, ieines Geschlechts, seiner Rasse, seinEr Sprache,
seiner sozialen Stell llgoder seiner Weltanschauung oder Religion benaihteiligt oAer be-
vorzugt werden." ( 1984)

Art. 17c BauG UR:
lPq,:tl W $"l"gen mit erheblichem Publikumsverkehr sind so zu gestalten, dass siefiir Gehbehinderte und Gebrechliche zugiinglich sind." (1981)
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Kanton Waadt

Art。 94－ 96 LATC VD:

Phdpe

…

饉

“
atX“

… “

腱 dmm●
山 tan●

I.oi
du 4 d6cembre 1985

. sur I'andnagenent du territoire
et les c-onstructions (LATC)

LE GRAIVD CONSEIL DU CAI{TON DE VAUD

vr le projet de loi pr6sent6 par le Conseil d'EtatI

(RSV 6.6)

ilecrerc

Chapitre III

Suppression des bari€res arehitecnrrales

Art.94. - I^a constnrction des locaux et des installations acces-
sibles au public, de m€me que des immeubles d'habitations collec'
tives et des bltiments detines i l'activit6 professiounelle, doit €tre
conque en tenrnt compte, dans la mesur€ du possible, des besoins
des personnes handicap6es ou 6g6es, en partiorlier de celles se
d6plagant en fauteuil roulant.

Art 95. - Le r€glement cantonal, en tenant compte des norutes
en la matidre, fixe les mesures concemant I'accds aux bAtiments' la
largeur de passage libre des portes et des d6gagements n6cessaires
ainsi que les dispositions i prendre pour certains locaux ou instal-
l*ions tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascetuieurs.

Art. 96. - Lors de travaux importants de transfor"mation ou de
modiffcation des 6l6ments de constmction mentionn6s a l'article 95,
les mesures pr6wes i cet article sont applicables si la situation de
I'immgulls, sastrucbure et son organisation int6rieure le permettent
sans frais disproportiorut6s.
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Kanton Wanis

Gesetz
vom 12. Mai 1978

iibcr die Messnahmen zugunsteo Behinderter

DER GROSSE RAT DES KANTONS WALLIS,
Willens, die beruIliche und gesellschaftliche Eingliederung der

Behinderten in die Gesellschaft durch geeignete Massnahmen zu fiirdern,
die Behinderten in ihren persiinlichen Anstrengungen und ienen ihrer
Familien zu ermuntem;

Willens, die lnitiative entsprechender iiffentlicher oder privater und
als gemeinn0tzig anerkannter lnstitutionen zu unterstiitzen und im
Bedarfsfall die lcistungen der lnvalidenversicherung zu ergiinzen;

Eingesehen die Artikel t8 und 20 der Kantonsverfassung;
Auf fuitrag des Staatsrates,

beschliesst:

l. Allgeneinc Bestinmun gen

Art. I
t Das vorliegende Gesetz fiirdcrt die lVtassnahmen, die mit Riicksicht zw*

auf die Behinderten zu ttrffen sind.
2 ln Erginzung der bestehenden eidgeniissischen und kantonalen Ge-

setzgebung ordnet es die Tlitigkeit des Staates auf diesem Gebiet.

Att.2
{m Sinne des vorliegenden Gesetzes versteht man unter Behindertem s.rrilt}

jede Persoq deren Zustand aufgrund einer angeborenen oder erworbenen 6our
Schiidigung kiirperlicher oder geistiger Ari besondere nichtmedizinische
Massnahmen notwendig macht. Diese Massnahmen betreffen die Fr0her-
fassung, die Erziehung, die Ausbildung, die Wiedereingliedenrng, die
Eeherbergung oder die soziale und benrfliche Eingliederung.

IV. Allgeneiac Marsnahmcn zuSuoslen dcr Einglicdcrung Behinder{er

4n.22rDie der Offentlichkeit zugAnglichen Bauten (kirchliche Bauten, ,A-qid,
Verwaltungsgebiiude, Schulen, Spitiler, Heime, Geschifte, Herbergen, 'rtrldilie
Theater, Kino, Banken, Sporteinrichtungen usw.) sowie die Verkehrsein-
richtungen miissen, soweit das miiglich ist, so angelegt sein, dass der
Zugang und der Gebrauch kiirperlich behindener Personen ermtiglicht
wird.

: Die Baubewilligung ist von der Anwendung der vorliegenden
Bcstimmungen abhingig.t Der Staatsrat kann auf dem Verordnungswege spezielle Bestim-
mungen iiber baulechnische Hindemisse erlassen und Beitriige zur
Beseitigung bestehender bautechnischer Hindemisse gewiihren.

Der Staabrat kann die c"*efl;?""n gesetzlichen Beitrigen an den
Bau oder den Umbau von lmmobilien davon abhingig macherl dass
gewissc Wohnungen aufgrund einer angepassten Bauweise kcirperlich
Behindenen zuginglich sind, von ihnen gebraucht werden ktinnen und
auch dic Beniitzung des Rollstuhls ermiiglichen.

W…
餞 饉 椰 踵

ー

Beschluss
vom 16.Februar 1985

betFdttd de Lidge ttr db鷺 」d電肌」蹴1:1亀:棚scher lundemisse an p● vaten
Bauten

DER STAATSRAT DES l!4n\TONS WALLIS
Eingesehen die Bestimmungen des Artikels 22 des Gesetzes vom

12. Mai 1978 iiber die Massnahmen zugunsten Behinderter und des
Artikels 20 des Allgemeinen Vollzugsdekr€tes vom 11. November
1981 das obgenannte Gesetz betreffend;

Erwiigend, dass es notwendig ist, die bestehenden bautechni
schen Hindernisse zu beseitigen, um die Integration der Behinderten
zu fiirdern;

Auf Antrag des Departementes der Sozialdienste und des Bau-
bcscttesst:
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Dieser Beschluss findet A"*;li"g auf die privaten der Offent-
lichkeit zugdnglichen Bauten, deren Zugang und Beniitzung den kdr-
perlich behinderten Personen durch die bautechnischen Hindernisse
verwehrt wird. Es werden nur Arbeiten in Betracht gezogen, die an
Gebiiuden und Bauwerken ausgefiihrt werden, welche vor dem In-
krafttreten des vorliegenden Beschlusses entstanden sind.

Art.2
. In Betracht gezogen werden die Kosten fiir die Beseitigung von

Hindemissen, welche die Fortbewegung der Behinderten verunmiigli-
chen, sowie die Kosten fiir die Verbesserung der Hdrbedingungen iiirSchwerhiirige. 

Art. 3
Unter Kosten versteht man die speziellen durch die Beseitigung

der bautechnischen Hindernisse verursachten Auslagen.
Sie werden vom kantonalen Hochbauamt festgelegt.

r Art.4
. Pig c-9ryrihryng der Beitriige beschriinkt sich auf die privaten

der-Otfgn-tlichkeit zugiinglichen Bauten, die nicht irgendeini finan-
zielle- Hilfe aufgrund andettr gesetzlicher Bestimmungen des Kan-
tons beanspruchen kiinnen.

Der Subventionsansatz *iril;i *t, der anrechenbaren Kosren
festgelegt.

Dieser Ansatz kann herabgesetzt werden, wenn die Umbauarbei-
ten den Ertragswert des betreffenden Gebiiudes erhtihen.

Art.6
Das Beitragsgesuch ist an das kantonale Amt fiir Behinderte zu

richten. Es sind die Pliinc, aus denen die auszufiihrenden Umbauar-
beiten ersichtlich sind, und der detaillierte Kostenvoranschlag beizu-
legen.

Art.7
. _Dig.Beitrige werden nach Anerkennung der Arbeiten aufgrund

der Originalrechnungen und der Zahlungsbelege und unter Be-riick-
sichtigung der finanziellen M6glichkeiten des Staates ausbezahlt.

Art. E
Anstiinde, die sich aus der Auslegung dieses Beschlusses ergeben

kiinnen, werden vom Departement entschieden. Eine Beschwer-de an
den Staatsrat innert drcissig Tagen ist miiglich.

Art.9
Der vorliegende Beschluss tritt am l. Miirz lgEJ in Kraft.
So verordnet im Staatsrat zu Sitten, den 16. Februar 1985 um ins

Amtsblatt eingeriickt zu werden.
Der Priisident des Staatsrates : G. Genoud

Der Staatskanzler: G. Moulin
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Beschluss
vom 11. September 1985

welcber den Artikel 5, Absatz I qsubveotionsansatzD, des Beschlusses vom
16. Februar 1.9E3 bcteffend die Eeindge fiir die Beseitigung besrehender
bautechnischer Hindernissc qo privatm der offenttichlieit-zugfinglichen

Bauten abindcrt
DER STAATSRAT DES KAIITONS WALLLIS

- .Eingesehen den Artikel 5 des Beschlusses vom 16. Febnrar l98i betref-fend die Beitrdge fiir .die Beseitigung bestehenaer Uauiictrnir;fi;; Hi;;;;-
nrsse an pnvaten der offentlichkeit zugdnglichen Bauten, der den subven-tionsansatz auf l0 % der anrechenbaren-Koitcn festlegt;

Erwiigen{, dass den,Besitzern duch die notweidigen Umbauarbeitentrotz der.gewiihrten Hi.lfe hohe Kosten entstehen;
. Erwigend' d9_ss die Integration der Behinderten zu fiirdem, indem diebautechnischen Hindernisse beseitigt werden, dringend ist;

Auf Antrag des Departementes der Soziaidiens-te,
bcechliesst:

Art. I
_ _Der Artikel 5, Absatz 1 .subventionsansatzr, des Beschlusses vom

16. Februar t98i betreffend die Beitrdge fiir {ie tieseitigunj beit.h.;;;;bautechnischer Hindernisse an private-n a.t ortentiictri"ii'dl;lr;i;;i't;
Bauten wird wie folgt abgeindert:

Art 5, Abs. l. (n€uer Wortlaur).Der subventionsansatz kann bis zu 60% der anrechenbaren Kostenbetragen." Att.2
Diese Abinderung, welche ebenfalls auf die laufenden Arbeiten an-

wendbar ist, tritt mit ihrer Veriiffentlichung im Amtsblatt in Kraft.
So beschlossen in Sitten. den ll. September 1985 um im Amtsblatt ein-geriickt zu werden. Der Prdsident des Staatsrates: Dr. Bernard Bornet

Der Staatskanzler: Gaston Moulin
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Reglement
vom 18. November l9E7

iibcr die ellseoeiocn 
".*a;ffi;i.z;a.l-teo 

der Ei.nilieelcrury dcr

DEN ETAATSRAT DES TqNTONS WALLIS
Eingesehen die Bcstimmungen der AniLet 22 und 23 des Geset'

zcs voriUl. Mai 1!l7S ober die Massnahmen zu8,un$l€r Behinderter;
Eingeseheo dic Weisungcn des Bundtsrates vorn 15. Ohtobcr

ll)75 iibir die baulichen Vorhehren fiir Gchbchinderre;
Auf Anlreg det Dcpanementcs der Sozialdienste, des Baudcpar-

temcntct, Cer Voltrwirischrfudepartemcnl€s uld der Finanzdepar'
t€menEl; bo$!lic$t:

Art. I
Diescs Reglemcnl findct Anwendun3 quf die der Offcntlichkeit

zugiinglichcn Bautcn, rowic suf solchc, dic vorn Kanton ersteUt,
umc.cbaul oder eubventionictl werden.-Untcr die der Offcntlichkeil zugdn3lichen Bauten fallcn: kirch-
liche Blulen, VcrwaltunS,sS,ebdude, Schulen, Spitdler, Hc-tme'
Geschafte, Beherbergungs. und Resteurationsbctriebc, Theatcr, Kino,
Bsnken, Sporteinrichtungen, Vcrkehrscinrichrungen, sowic lnderc
vergleichbare Bautcn, lnsiallationcn und Einrichtungen.

.'Ewcitcrungrbaulcn von erhcblichcr Bedeutung und grOssere
Umbrutcn gelten alr Ncubouten.

Art.2
Bei dcr Proiekticrung und Ausfiihrung dcr Bauten und Anlagen

ist den Bcdiirfniiscn der [iirpctlich Bchinderten Rechnung zu lragrn,
totcrn aaraur nicht unverhiiitnismiissige Kosten oder anderc erhebli'
che Nachtcile crvachscn. Art. !

In dcn dcr Offentlichkcit zugiinglichen Bautcn und in colchen,
aie rom Stairersicllt, umgebaut &er subventioniert werdcn, sind die
Xonstruttions- und Gestaitungselcmente, dic fiir die Bchinderten cin
Hindernis bcdcutcn, zu entfcrnen.

Marsgeblich fiii die baulichen Vorkehren irt die geltende Norm
SNv *ftff;nd baulichc Massnrhmen fiir Gehbehindertc der
Sctr*eiii;Jctren Zcntralstclle fiir Bsurationalisierung (CRB), ZLrich'

Die Weisungcn des Bundesratcs iiber bauliche Vorkehren fiir
Gehbchindertc bteibcn vorbehalten.

Art.4
Vom Staet subventioniertc Bsutcn mit zchn und mehr Wohnun'

gcn miirsen einc oder mehrere Einhe iten davon nach dcr sogenannten
inpassbarcn Bauwcisc gemiiss den Normen SNV enthalten'

Art. t
Dic Erieilung der Baubewiltigung witd von der Einhaltung der

vorliic,cnden Besiimmungen sbhlingiS gcmacht. Die kantonale Bau'
foinnfission (fnl() unteiUreitct dei -Dicnststellc fiir Arbeitnehmer-
l"-tuli unO Oiensftcrhiiltnisse dic Gesuche fiir Baulen, die. diese
piinttttiU. bctrcffcn. Gesuche fiir die 6brigen Bauten unterbreitet
Jii air Oiinststcllc fiir Hochbau zur Priifung und Stellungnahme'

Art.6
Bei dcr Priifung diescr Baugesuchc arbeiten das Amt f0r Behin'

acrtJuna die andcin bctreffendcn Dicnsrtellen dcs Staates mit dcr
Di"nctstellc fiir Arbeitnehmenchulz und Dicnstvcrhiiltnisse sowic
mit dcr Dienststelle fiir Hochbau zusrmmcn.

Arl.7
Dic Gcmcindcn, wcnn niitig dar Amt fiis Behinderte und die

rndcren Letroffcnen Dienststclhn des Staatcs, iibcrwachen die
Anwendung dcr vorgenanntcn Bcstimmungcn sowie die Ausfiihntng
der bctreffc-nden Batitcn Semisr angenommcncn Plan'

Sic crgreifen naitigc;faU3 ent+rchcndc Massnahmen, um dic
Bc*itigun! dcr bautcchnischcn Hindemisse zu verlangcn.

Att. E
Der vorlicgendc Reglement tritt am 1. fonuar lgEE in Kraft' Eg

hcbt dic Vcror-dnunc vdm 27. lanuar l9E2 iibcr dic Massnahmen
iugunsten der bcruflichcn und !,csellschsftlichcn Einglicdcnrng dcr
Bchlndcrtcn ruf.

So beschlossen im Staatsrat zu Sittcn, dcn 18. Novcmbcr 19t7,
um in Amtrblrtt veriiffenllicht zu werdcn.

Dcr Prisident dcs Staatsrate3: H. Wycr
fler Staatskanzler: G. Moulln

0t-.rrclr3
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Kanton Zug

I. lnhaltdcr 1.,..
Bauordnung

Baugesetz fiir den Kanton Zug
Anderung vom 28. Januar 1988

Der Kantonsrat des.Kantons Zug,
gestritzt auf $ 4l Bst. b der Kantonsverfassung,

beschliesst:

I.
- ,Das Baugesetz ftir den Kanton Zug vom 18. Mai 1967t) wird wie folgt ge-
dndert:

$ JtcrI r' *flT*
3 Der Regierungsrat bestellt eine aus fiinf Mitgliedern beste-

hende Kommission, die Kanton und Gemeinden in Belangen
des behinderten- und betagtengerechten Bauens beratend zur
Verfiigung steht. Die Aufgabe kann auch einer privaten Bera-
tungsstelle ribertragen werden.

$17

14. die baulichen Massnahmen fiir Behinderte und Betagte.

Vorschrift ijber behinderten- und betagtengerechEes Bfluen in der
l,lusterbauordnung fiir dj,e Einwohnergemeinden des Kantons Zug

! ... f Gebdude und Anlagen mlt publlkumsverkehr mijssen fUr Be-hl,nd.rtc und Bctagte zugangll,ch und benutzbar se1n, nanent-llch Frelzolt- und Kulturgcbaudc, Gastgewerbebctriebe,Dlenstlelstungsbetrtebc, Aus- und WelterblLdungsstetten,
Bauten dcs Gcaundheltswescns und Vcrkehrsanlagen. Das Bau-aDt l.gt fest, welchc Cebaudeteile behj,ndcrtengerccht zugcsta:,tcn slnd.
2 B"t il"hrf-rlllenheuscrn sind rdohnungcn lm Erdgeschoss odersolcha mr,t Llfterschllessung so zu er!tel,len, dass elne spe_tcrc Anpassung an d1€ geduranlss€ clnzclner behlnderter octerbetagtrr Bcvohncr niJgllch 1st. Insbasondere .rford€rt dlesclnc rcllstuhlgercchta Erschllessung.
3 Bcl Ucbcrbauungcn nlt m.hr als AO Uohnclnhelten, bel Areal-bebauungcn odcr bai vcrdlchtet.r Baul{clse solL der Antell.von KLclnrrohnungcn rnlndestens 15 * bctragen.
A- FUr Gcbeudc, d1a Arbcltsplatzc enthalten, g1lt slnngeneEsAbs. 2.
5 8c1 Unbautcn und !{utzungsendarungrn darf auf d!.. Massnah-nan ftlr B.hlnd.rta und Batagtc nuF vcrzlchtat w.rden, lrennd.r Aufyand unverhaltnlroasslg vgrc odcr eln sl,nnwldrlgesErScbnls cntstund..
6 l.lessgcbend fur behlndcrten- und betagtengerechtes Bauen1st dlc Norra CRB SN SZ1 5OO, Bchlndcrtengcrecht.s Bauen,
1988.

Zu barljckslchtlgen alnd folgcndc Gnndsatzc:- FUr Bchhdertc und Botagte sol,Ien dl€ gl€l.chen Zugangc wl€fur dlc Nlchtb.hlndcrten bcnutzbar se!.n.- Abstcllpl,etzc fur !.lotorfalrrzsuge von Behtndcrtcn soIlcn 30angcordn€t sc1n, dass Iangc Wcge vernledcn w€rden.- Pro Gebeudc und Anlaga musE mlndestens clnc behindertengE_r.chts lrc-Anlagc vorhandan scln (Bauten und Anlagen m1tPubl lkunsv.rk.hr) .

16.8。 1988
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BcSntr

700.1

Gesetz

Planungs- und Baugesetz

iiber die Raumplanung und das dffentliche Baurecht
(Planungs- und Baugesetr)
(vom 7. September 1975)

$ 239. Bauten und Anlagen mtssen nach Fundation, Konstruktion
und Material den anerkannten Regeln der Baukunde entsprechen. Sie
diirfen weder bei ihrer Erstellung noch durch ihren Bestand Personen
oder Sachen gefihrden.

Bauten haben nach aussen wie im Innern den Geboten der Wohn-
und Arbeitshygiene sowie des Brandschutzes zu genrigen. Sie sind im
Hinblick auf einen moglichst geringen Energieverbrauch ausreichend zu
isolieren.

Bei Bauten und Anlagen. die dem Publikum zugiinglich sind, bei
denen nach ihrer Zweckbestimmung sonst ein Bedarf besteht oder die
das Gemeinwesen durch Beitriige unterstitzt, sind hinsichtlich Gestal-
tung und Ausriistung die Bediirfnisse von Behinderten und Gebrechli-
chen angemessen zu beriicksichtigen.

C. Sonstige
Beschallenheit

Staatskanzlei

8090 Ziirich

700.21

Januar 1982

Verordnung
iiber die ordentlichen technischen und iibrigen
Anfordenrngen an Baulen, Anlagen, Ausstattungen und
Ausriistungen
(Besondere Bauverordnung I)
(vom 6. Mai 1981)

Der Regierungsrat,

gestritzt auf $ 359 des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September
L975t,

beschliesst:

YI. Teil: Behinderte und Gebrechliche

$ 34. Als Bauten und Anlagen im Sinne von $ 239 Abs.3 PBGr
gelten insbesondere:
a) Verwaltungs- und Justizgebiiude, Schulen, Kirchen, Friedhofanla-

gen, Theater, Saalbauten, Sportanlagen fiir den Publikumssport,
auch ftr den Invalidensport geeigrete Anlagen, Hotels, Restau-
rants, Verkaufsldden, Verkehnbauten, dffentliche Parkierungsanla-
gen, dffentliche Bediirfrrisanstalten;

b) Spitiiler, Alten- und Pflegeheime, Ambulatorien;
c) Wohnbauten, die vom Gemeinwesen erstellt oder mit kantonalen

. oder kommunalen Beitrigen fiir die Wohnbaufdrderung unterstiitzt
werden.

$ 35. Solche Bauten und Anlagen sind, soweit dadurch nicht unver-
hiiltnismiissige Kosten oder andere erhebliche Nachteile erwachsen, so
an projektieren und auszufiihren, dass sie fiir Behinderte und Gebrechli-
che benitzbar sind. Dabei sind unter angemessener Beriicksichtigung
der ortlichen und baulichen Gegebenheiten sowie der Zweckbestim-
mung des Bauvorhabens alle vermeidbaren hinderlichen Konstruktions-
und Gestaltungselemente weganlassen und die fiir die Benriuer notwen-
digen Ausstattungen und Ausriistungen in hinreichender Zahl behinder-
tenfreundlich auszugestalten und an dimensionieren.

Anfordcrungen



い 出 U BRU-lmGEN SIND8

PBG § 239 Abs. 3

lauten und Anlaqen
- die den hrbliktrm zuglinglich

sirtd

- bei denen nach ihrer Zreck-
bestinm.rng ein Bedarf besteht

- die d-. Gereinscsen &:rdr
tseitr5ge unterstiitzt

nAS ttNGS－  UND BAUGESじΓZ VOM 7.9.1975  じND DIE 3-lDERE 
…

 l VOM 6。  MA工  1981 BEsTI∥ ■N: DASS INSBESeDERE 「U:】く

FOLCENDE BAUTEN UND ANIX;EN HINSICImcH cFSTrV.―  UND AUSRU…  DIE BEDUmISSE MON BD:INDERTttND G…LIQ:EN ANGR－

B「JI § 34 1it a, b, c …
s RR3 3215/1981 9■lt

als Richtlinie dic C3－
brm 521 500/1974

rrorlSufige Auslegung

- Venaltungsgeblin&

- Justsizge!*iu&

- Schulen

- Xir$en

- Eriedhofanlagen

- llEater

_も■1ヽ1lten

―寧 麒窟ユ仰 fむ

- gortanlagen ftir
Invali&nsport

- Hotels

- Restaurants

- Verkarfsl&len

- Verletrrsbauten

- 6Ef . Parkienrngsanlagen

-6ff. 腱 むfdsanstalten

- Spitliler

- Alterstefue

- Pffegeh.:ine

- Jtnkrlatorien

A effentlich zugiingliche
Bauten und AnLagen

Ar dieser Frategorie zHhlen
Offentliche urd private Bau-
ten, die den tublikurn zugiing-
lich sind, wie ArsbiJ.drrng-
und ArbeitsstetEn (Schulen,
llccttschulen, Venraltunggeb5ude,
Florschungs- und laborbauten,
ParlarEnte wd dgf.). Dienst-
leistunFbetriebe (Verkauf s-
lokale), Foststellen, Banken,
Stfunlokale und dgL.), Ver-
t<ehrsanfagen (Strassen, Balur-
b6:Ee, FlugplEtze u.@1.), Be-
gegnungssteEten (sport. IQrltur,
Kirchen, Eteizeitanlagen, Ars-
stellungsanlagen, Parks und
dgl. ).
Die in dieser Kategorie erfor-
&rlichen baulichen Massnahn€n
sollen &n Befiinderten ZugEng-
lict*e.it und Beniitang dieser
Geb:irrde und Anlagen gar5hrlei-
sten.
Sie sind j.n Salce A der lbrrn
dargesteut,.

- Strassen und Pl5tzerdie zur
Ersctrl.iessuhg von lebensr:ot-
rcndigen Einrichtungcn
odissen i-sr Rollscuhl befahrbar
sein (llf ).

- In Grossparkanlagen ist aufje 50 ParlglStze I ?ehin&r-
tengarlglacz rtoraseten (133)

- Bei je&n 6ff. cebeude ist
nt!d. 1 &hindertenparkplatz
rlorasehen (134).

- Bei 6ff. llcilettenanlagen
ntss je eine Klosectzelle
rollstultl.g,lhgig sein. Sie
ist trtit den ICPA-Si,gnet. zu
bczeichnen (243).

- alle dgn tublikum zugiinglichen
Riiue inkl. Zugang und rrC

-&
- Hgeschossklassenzirrrer, SFe-

zialrHune, !€, Pausenaufent-
halt, inkl.. Zugang

- alle detn tublikun zug5nglichen
RAurre, inkl- Zugang und !€

- ganze Anlagen

- al,Ie den hrblikurn zug5nglichen
RAure, 2l der SitzplStze inkl.
Zugang rrnd 9C

-&
- nJJin- und Sportiallen, trC, Gar-

deroben und Duschen (sofern
nicht sep.) sowie Zuschauer-
galerie, inJci. Zugeng

- SctuirrnbSder rrnd HallenbHder,
rc, Garderoben und Drschen so-
wie Zuschauergalerie

- *ortanlagen irn Fleien (arrch
fiir Invalidenzuschauer )

- gianze Anlage

- 2C der Zifir€r lnit etrt-spr. KLo-
settraum, inkl. Zugang

- lokal, !€, Zugang

- l.lettola&rrflibhe lnJcl. Zugar-ig

- Strassen, Pletze, !€ge, olrter-
und tleberfifin:r:gen, lYottoj,rs
urrd nrssgiingers treif en

- fschliessung der Bauten

- 2t der Parkpletze, mrn. jedoch
I eehj,n&rtenFrrkpla:z pro Par-
kienlrgsanlage bar. off .Gebiui-c

- lOt de! !€, min. jedah je f
KlGettzelle pro 6ff .zuglinglj.-
drer Eediirfnisanstalt rollscdU-
g:hsig

- alle &m Eesucher zuglinglichcn
Rliwe inkl. zugang

-&
-&
-&



PBG § 239 Abs. 3

uten u:rd Anlagen
l.i- ricn Frblih-m zrrgAnglich
sifii

:ei &rtrn rrach ihrer Zl'Eck-
€stirrung ein Bedarf basteht

iie rl-. Ger.einr,esen durclr
a:itrEqe unterstiitzt

.ich. oktOtcr 1982

Ibotaktadrcssen:

国  I § 34

- g0chnbarten, die das Cere.in-
Leselr erstell!

- Hchnbauten die mit kantcna-
len oder kcnnunal.en B:itregen
frir die }Irturbarrfcirden:ng un-
tersetitzt r.erden

Gem6ss RR3 3215/1981 9■ lt
als Richtlinie die cR3-
Norrn 521 500/1974

- B lbhnbau
Die llorm unterscheid€t drei
Kategorien &s t€hnlcaus:

- Bl lktrrnaler libhnbar!

Diese f\aEgorie urfasst, Cen
iibl.iclsr, 6ffenelichen oder
privaten t{Crnbau, die in
dieser Kat€cgorie erforder-
lidren baulicherr PtassnahrEn
sollen cinerseits einenr Celr-
b€hir&rEen erleictrEern, eine
nidtc speziell fit ihn Eebau-te fbhnung zu erreichen und
asderseits Eetagten erm6g-liclcn, ihre 96tunrng bi.s in
ein vcrgerii:ktes Nter zu
beniitzen. Die erforderlichen
!|assrlalllll3n sind in Spalte Bt
dieser lbm dargesteilr.

- 82 Anpassbar€r l$rnbau
Di,ese l(ategorie enthalt h::h-
nungen, die durch Ergiinzungen
und Einlrauten olure eigent-lide Lfnbauarbeiten leichtjrr &hindertenrr=tr:rungen unrgelnrelt rer&n konnen. Die
erfor&rliclren !€ssnatungn
shd in Stratte ts2 dieser Alcnn
d,argestellt.
t V2t aller r€uerstellten
9bhnungen sollten als anpa:s-
bare lbturungen gebaut bErden.

- 83 Spezieller giciurbzu

Diese l€tegorie rnrfasst spe-zielle Belr-in&r*en "c!rnrng-:n .
Sie haben den d.arrcrnden Be-
diirfnissen Car Cetrbchinderr-en
an entsprechen. Die zu cref-
fenden Vorkehrunge.l ergeha.r
sich aus der Eefolgrng &rfiir delr anpassiraren tbhnbau
vorgeselEnen Vossnahnren, wie
sie in Spalte 82 dargestellt
sind, ergiinzt &rch einzelne
spezifische, i.n itsxt gesn-
dert aufgefilrte trtcrkehren.
1,/2t aller neuersteJ.lten !tfi-
Nngen sollten als spezielle
9ttnungen gebaut r.E!den. (Die
gleichen t€ssnahnE l sind arrchftir ehir&rtenlrei.ne zu be-
ribksictrtlgen) .

－ Pabauant dOs KantorLS Zurich
Beratungsst01le fur behindertengerechtes
∥b■chestrasse ll′  8006 Ztrich
Tb13 259 29 56

－ 驚hWe12eriSChe ごェ hstOllo fur
Lhindorton9crochtos  し、ton

7rntralstrasse 153, 8o03 Zむ rich
■じl. 242 55 57

rrcrl5uf ige Arslcgr.ng

Die Erdgeschossrrchnungen und,
sofern ein Lift vorhanden, all.e
iibrigen hl*rnwgen sollen .,rcn
einsn Behinderten ohne frerrleItilfe besrrclrt .erdcn k6nnen
(Strasse bis lbhnzjrnner inkl-.hC)

Mino pro 50 - 70 卜bhnungen soll
l angepasste lヾ ohnung gebaut

…

・

Min. pro 2CC !€hnungen sol.I I
spezielle rblurung gebaut ."E!CEn.
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Katalog der Forderungcn
in die gesetzlichen Grundlagen der Kantone (Gemeinden) au inlegrienen.
r(AlIOt{:

Zrcckartiftel: Gebautes soll allen !lenschen dienlich sein: Integration errlihnen.

Eauten und Anlagen rit Publiltursvcrkchr und 6ffentlichcn Zugang n[issen fiir
Eehinderte und Eetagte zugenglich und ben0tzbar sein

(cv.) tticht abschliessende AufzEhlung: Als Eauten und Anlagen nit Publikursven-
kehr gelLen:

- dffcntliche Dienste, ric Verraltungs- und JustizgebEude'
Schulen, Bauten des GcsundheitsresEns' usr.

- Bauten f0r Freizeit, KuIlur und Konsun, rie Saalbauten,
Kirchen, Theater, Kinos, tlotels, Restaurants, Verkaufs-
liden, Freizeitanlagen, Hallenbider, usr.

- Infrastrukturanlagen, rie Verkehrsbauten, Parkierungsan-
lagen, Bahnh6fc, 6ffentliche Eed0rfnisanstalten' ust.

(ev.) llauptforderungen aufzlhlen:
- ab Vcrkehrsnittcl /-reg bis Lift: keine Stufen, Steigung nax 62,

- Liftkabine nin. 110/140co' Liftt0re oin. 80co,
- ab Lift bis Ziei: keine Stufen (Lift helt auf Vollgeschoss)
- kein T0rlicht unter 80cr, T0ren ohne Schrellen (oax. 2,5cm)

- ab 4 Vollgeschosscn LiFteinbau Vorschrift, in VerraltungsgebEuden
ro Lifteinbau nicht n6glich: rollstuhlgingiges Besprechungszinner im

Erdgeschoss.
- lC-Anlagen: aindestens I Einheit geeignet fiin Personen in Rollstuhl
- Behindcrtc Personen sollen den gleichen Eingang sie nichtbehinderte

beniitzcn kdnnen.
- Schbehindcrtc: klare Konzeption, gute Belichtung und Beleuchtung

- ll6rbchinderta: induktive H6ranlagen

In bcstahcnden Eautan und Anlagen rit Publikursvcrkehr sind die vorhandenen Hinder-
nisse abzubauen.
Oer Regierungsrat kann

- Fristen setzen
- Richtlinien erlassen, nach denen f0r die Beseitigung bestehender Hinder-

nisse Eeitr5ge ger5hrt verden kdnnen.

Anpassbarec lohnungsbau: Insbesondere bei llehrfamilienhSusern sind die tlohnungen

ir Erdgeschoss und diejenigcn nit Lifterschliessung rollstuhlglingig zu erschlies-
sen.0ie enlsprechenden llohnungen sind so zu gestalten, dass sie io Eedarfsfall
an die Eediirfnisse cinzelner behinderter oder betagter Eerohncr angepasst rer-
den kiinnen

(ev. ) Hauptfopdcrungcn aufzihlen:
- ab Verkehrsrittel /-reg bis lohnungstUre: keine Stufen, Steigung nax.6Z
- ab 4 Vollgcschossen LiFt erpfohlen
- LiFtkabine oin. ll0/l4ocn, Lifttiire ain.80cn (Uift natt auF Votlgesch.)
- kein Iiirlicht unter 80cc, Iiiren ohne Schvellen (nrar.2,5cn)
- GrundflSche aindestens I Sanitlirraunes ausreichend Fiir Anpassung

Schweizensrhe"T:?
behindcncngcrechtcs

Eoucn

,"^";:i,Y
Ia constuaion

odoPtee
aux hondicoPis

'"'^r::7;-'
lo osauzionc

odotu
ogli ondicowti
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und:
ein ausr"eichend durchrischtes Angebot an verschiedenen anpassbaren
l{ohnungen
die Erstellung von behinderten- und bctagtengerechten Einliegerroh-
nungen in besteh enden und neuen EinfarilienhEusern begUnstigen

Arbcitsplitze: Filr ArbeitsplStzc aelten sinngeniss die gleichen Forderungen rie
fiir den anpassbaren lohnungsbau.

(ev.) fUr industrielle und gererbliche Bauten ab ca.50 ArbcitsplStzen, zusltz-
liche Anforderungen aufzihlen

- allc Personaleinrichtungen (l(antine, Ganderobe, etc. rollstuhlg:ingig)
- bci lC-Anlagen rin. I Einhcit rollstuhlgEngig
- Lift ab 3 Geschosscn (Kellcrgeschosse ritgezihlt)

Ocr Regierungsrat erlisst reitere Vorschriften zur behindertengerechten Eauen

AbstellplStzc fiir lotorfahrzeuge: Fiir die llotorfahrzeuge von Behinderten ist die
geeignetc Anzahl rcservierter Abstellpl?itze in guter Beziehung zu den Einglngen
beceitzustellen.

lorr cR8 sx 521 500 nBehindcrtenEcrechtrs Eauenn, t€€€': Zu den obenstehenden
Forderungen sind die llininalanspr0che in der Noro CRB Stl 521 500tt8ehinder-
tengi:rechtes Bauenrr, rl99$, definiert.

Sonderbauten: Filr Sonderbauten (Chronischkrankenheine, Heire fiir Schuenstbehin-
derte, Spit?iler und dengl.) sind besondere Anforderungen zu beachten.

Rcgionale Eeratungsstcllen f0r bchindertengerechtes 8auen, Schreizerische
Fachstcllc: llinceis

Eauten und Anlagcn sind den gcsetzlichen Vorschriften anzupassen.

Ausnahrcn: 8ci ulbautcn und llutzungslnderungen darf auf die Anpassungen, bei
lleubautcn darf auf die llassnahren zugunsten Sehinderter und Betagter nur ver-
zichtet rerden, rcnn der Aufvand unvcrhiltnisoissig rlra, ein sinnridriges
trgebnis entst0nde oder ein Uberriegcndes Intercsse zu tahren ist.

Einsprachcn: Einzelpersonen sind bcrechtigt, gegcn Bauprojekte, die ihre Inte-
ressen rassgeblich becintrichtigcn, Einsprache zu erhcben. Geneinngtzige Ver-
binde/0rganisationen sind cbenfal'ls zu lahrung dcr Intcressen ihrer llitglie-
dcr zur Einsprache zu legitiriercn. Dic kantonale tegislative beschliesst auf
cnts prcchcndc Gesuchstellung cinc abschlicssende Liste.

9. Septelber 1988 /sta
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