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Forderung des
Produktionsstandortes Schweiz:
Die Rolle des Staates
Otto Piller*

Die Schweiz ist in diesem Jahrhundert
vom Armenhaus Europas zu einem der
reichsten Lander der Erde aufgestiegen.
Eine gute Berufsausbildung, von der Be-
rufslehre bis hin zur Hochschule, ein gros-
ser Arbeitswille und ein stabiles politi-
sches System bildeten dazu die wesentli-
chen Grundlagen. Eine hohe, auf Spitzen-
qualitat ausgerichtete exportorientierte
Produktion hat uns einen nie dagewese-
nen Wohlstand gebracht.

Diese Spitzenposition, auf die wir si-
cher zurecht lange stolz waren, ist heute
gefahrdet. Verschiedene Gri.inde haben
dazu gefi.ihrt:
- 'Swiss made' war lange der Inbegriff

fi.ir hochste Qualitat, die kaum von
unseren Konkurrenten erreicht wer-
den konnte. Dies hat sich geandert.
Viele Industrienationen haben gewal-
tig aufgeholt und produzieren qual ita-
tiv auf gleichem Niveau wie die
Schweiz.

- In der Zeit der Hochkonjunktur haben
wir es uns leisten konnen, den Binnen-
markt Schweiz gegen auslandische
Konkurrenz abzuschotten und intern
den Wettbewerb i.iber Kartelle, Mono-
pole und Absprachen weitgehend aus-
zuschalten. Dies fi.ihrte zum Teil zu
i.ibersetzten Investitionskosten und
Konsumentenpreisen, die uns heute
zusatz]ich belasten und den Produkti-
onsstandort Schweiz gefahrden.

- Das Nein der Schweiz yom 6. Dezem-
ber 1992 zum EWR wird unseren Ex-
porten von Waren und Dienstleistun-
gen zusatzlicheHindernisse in den Weg
legen. Es geni.igt nicht, gute Produkte
und Dienstleistungen zu produzieren.
Diese mi.issen auch verkauft werden
konnen. Der beste Kunde unserer Ex-
portwirtschaft ist der Europaische Wirt-
schaftsraum.ln diesem gel ten voraus-
sichtlich ab 1.1.] 994 neue 'Spielre-
geln'. Mit dem freien Verkehr von
Waren und Dienstleistungen wird ein
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verbindliches Pri.if- und Zertifizie-
rungswesen eingefi.ihrt, von dem die
Schweiz insbesondere im gesetz]ich
geregelten Bereich weitgehend ausge-
sch]ossen sein wird. Wir werden in die
sogenannte Drittland- Position versetzt,
verbunden mit entsprechenden Han-
delserschwernissen. Unsere Konkur-
renzfahigkeit wird dadurch zusatzlich
belastet.
Es ist wohl eine Binsenwahrheit, dass

nur ein konkurrenzfahiger, starker Werk-
platz Schweiz uns unseren Wohlstand auf
die Dauer erhalten kann. Die Verantwort-
lichen in Politik und Wirtschaft mi.issen
deshalb alles daran setzen, diesen Werk-
platz zu erhalten und auszubauen. Nach
Artikel2 der Bundesvetfassung ist es die
vornehme Aufgabe des Staates, insbeson-
dere auch die Wohlfahrt aller Bi.irgerinnen
und Bi.irger zu mehren.

Es wurde in letzter Zeit sehr viel von
Revitalisierung unserer Wirtschaft gespro-
chen und geschrieben. Nicht aile verste-
hen darunter wohl das Gleiche. Wir mi.is-
sen uns bewusst sein, dass eine zukunfts-
fahige Revitalisierung ein mi.ihsamer Pro-
zess ist, der viele Opfer, Verzicht auf
Wohlerworbenes sowie Wille und Mut zu
Veranderungen abverlangt.

Der Bundesrat hat nach dem 6. De-
zember 1992 klar seinen Willen bekundet,
diesen Weg zu gehen, und entsprechende
VorschIage gemacht. Er braucht dazu aber
die volle Untersti.itzung des Volkes, des
Parlamentes, der Verbande und der Wirt-
schaft. Was gibt es zu tun?
1) Wir mi.issen auch ki.inftig in der Lage

sein, dem neuesten Stand der Technik
entsprechend, hochqualitative Gi.iter
und Dienstleistungen zu produzieren
und anzubieten.

2) Wirmi.issen den Binnenmarkt Schweiz
liberalisieren, damit der Wettbewerb
spiel en kann. Die i.ibersetzten und die
Volkswirtschaft schadigenden Preise
mi.issen auf ein gerechtes Mass zu-
ri.ickgenommen werden konnen.

3) Wir mi.issen europa- und weltweit den
freien Marktzugang mit moglichst
wenigHandelshemmnissen ha]ten kon-
nen.

Punkt 1 konnen wir erfi.illen, wenn es
uns gelingt, die rasante technische und
technologische Entwicklung weiterzutra-
gen und mitzuverfolgen. Es braucht dazu
eine berufliche Ausbildung hochsten Ni-
veaus auf allen Stufen und eine nieht er-
lahmende Weiterbildung. Staat und Un-
ternehmen sind speziell gefordert, gerade
aueh in Zeiten der Rezession, der Aus-
und Weiterbildung hochste Prioritat ein-
zuraumen. Nur so kann ein hoher Grad an
geistiger Beweglichkeit, Erfindergeist und
Motivation erhalten bleiben. Es ware fi.ir
die Zukunft verhangnisvoll, ausgereehnet
heute im Bi]dungsbereieh den 'Sparhe-
bel' anzusetzen.

Unsere duale Berufsausbildung (Be-
rufslehre und HTL-Ausbildung oder Ma-
tura und Hochsehule) hat sieh in der Ver-
gangenheit bestens bewahrt. Dies ist wohl
auch mit ein Grund, dass Forderungen
naeh Reformen allzu lange ungeh()rt blie-
ben, und dass sich ein ungesunder Behar-
rungszustand ei nste IIteo

Seit vielen Jahrzehnten wird in unse-
rem Land der technische Fortsehritt getm-
gen und vorangetrieben von Berufsleuten.
den HTL- und ETH-Ingenieuren. In einer
geringen Zahl gesellen sich Absolventen
N aturwissenschaftl ieher Uni versittitsfa-
kultaten dazu.

Wenn wir die Anzahl BildungssHtttcll
und die jahrlichen Abgange betrachten.
erkennen wir, dass dem Ingenieur-HTL
eine Schli.isselbedeutung zukommt. Mehr
als doppelt soviel HTL-Ingenieure treten
jahrlich ins Erwerbsleben ein als ETH-
Ingenieure.

Mit in der Regel einer vierjahrigen
Berufsausbildung und drei Jahren Inge-
nieurschule, verfi.igt der Ingenieur-HTL
i.iber eine lange und sehr solide, praxisbe-
zogene Ausbildung. Die Gesamtausbil-
dungsdauer ist vergleichbar mit deljeni-
gen von Hochschulabsolventen.

Trotzdem hat der Ingenieur-HTL we-
der gesellschaftlich noch beruflich die
Anerkennung erhalten, die er eigentlich
verdienen wi.irde. Wohl werden die Ver-
antwortlichen in Staat und Wirtschaft nicht
mi.ide, die Bedeutung der HTL-lngenieure
hervorzuheben: ihre Praxisbezogenheit
gepaart mit einer hochstehendell techni-
schen Ausbildung. In Tat und Wahrheit
werden diese aber sehr oft das Image nicht
los, Berufsleute mit einer hochqualifizier-
ten Zusatzausbildung zu sein. Dies zeigt
sich einmal schon beim Lohn, dann aber
auch an den Lehrplanen und Ausbildungs-
zielen und femer auch daran, dass das
lngenieur-HTL-Studium im Berufsbil-
dungsgesetz unter beruf1icher Spezialaus-
bildung geregelt ist. Einmal ausgebildet,
darf er sich nicht dip\. Ingenieur-HTL,
sondern nur Ingenieur-HTL nennen, ob-
wohl er ein Diplom erhalt. Die finanziel-
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len und person ellen Mittel zur Ausbildung
des Ingenieurs-HTL stehen im Vergleich
zu den Hochschulen geradezu bescheiden
da. Dem Ingenieur-HTL-Student wird der
freiheitliche Hochschulbetrieb vorenthal-
ten. In Anlehnung an den Berufsunterricht
wird ein Schulbetrieb weitergefiihrt, der
eine zu hohe Wochenstundenzahl festlegt,
welehe das kreative Schaffen verunmog-
1icht. Freirliume fehlen, in denen der Stu-
dent seine eigenen Fahigkeiten und Nei-
gungen entwickeln kann. Dies obwohl die
meisten Studenten beim Eintritt ins HTL-
Studium das 20. Altersjahr i.iberschritten
haben und mi.indige Bi.irger sind.

Vnd nachdem sich nun im vereinigen-
den Europa innert ki.irzester Zeit im Bil-
dungsbereich eine allseitige Anerkennung
der Berufsdiplome vollzogen hat, stellt
sich heraus, dass unser HTL-Ingenieur
wohl i.iber eine lange, hochqualifizierte
Berufsausbildung verfiigt, dass aber sein
Titel nicht £lIsgleichwertig, beispielswei-
se mit dem eines Fachhochschulabsolven-
ten aus Deutschland, eingestuft werden
kann. Der lngenieur-HTL hat wohl eine
lange, und gemessen an der beruflichen
wie gesellschaftlichen Stellung, zu lange
Ausbildung; diese ist aber zu wenig breit.

Diese Tatsache fi.ihrte dazu, dass in
den letzten Jahren die Mittelschulen einen
ungebrochenen Zulaufverzeichnen konn-
ten, wlihrend bei den abgeschlossenen
Lehrvertragen ein deutlicher Ri.ickgang
festzustellen war. Immer mehr gute Schi.i-
ler wahlten, trotz Flair fUr eine eher pra-
xisbezogene Ausbildung, den Weg i.iber
das Gymnasium.

Die heute vorliegenden Reformvor-
schllige des Bundesrates, die allerdings
spilt, sehr split kommen, wollen dieser
Tendenz entgegenwirken und die Bemfs-
ausbi Idung i.iber die Lehre wieder aufwer-
ten. Sie sind deshalb sehr zu begri.issen,
voll zu untersti.itzen und rasch zu verwirk-
lichen.

Mit der EinfUhrung der Berufsmatura
wird der Jugend eine praktisch gleichwer-
tige Ausbildung angeboten, wie dies die
Mittelschulen tun. Insbesondere wird die
bis heute an den Berufsschulen ZlI stark
vernach llissigte Allgemein bi Idung wesent-
lich verbessert. Der vorgeschlagene pri.i-
fungsfreie Ubertritt an die lngenieurschu-
len eliminiert eine weitere und st6rende
Diskri minierung der Berufsschi.iler gegen-
i.iber den Mittelschi.ilern. Ein bedeutender
Reformschritt erfolgt schliesslich mit der
Aufwertung derlngenieurschulen zu Fach-
hochschulen. Damit erhlilt der Schweizer
Ingenieur-HTL endlich die Anerkennung,
die ihm schon lange gebi.ihrt. Die HTL-
Ausbildung kann damit £lIs gleichwertig
(nicht glcichartig) gegeni.iber der Ausbil-
dung an einer Technischen Hochschule
eingestuft werden. Sie wird nicht mehr,

basierend auf dem Berufsbildungsgesetz,
£lIsberufliche Wei terbi Idung in ungerecht-
fertigter Weise unterbewertet.

Personlich bin ich gli.icklich, dass diese
Reformvorschliige nun endlich auf dem
Tisch sind, und ich hoffe, dass trotz unserem
schwerfalligen Vemehmlassungsvelfahren
diese aUe rasch im ganzen Land verwirk-
Iicht werden. Sie sind ein wichtiger Schritt
in den Bemi.ihungen, dem Werkplatz
Schweiz wieder eine Zukunft zu geben.

Punkt 2 zu verwirklichen heisst vor
allem Pfri.inde, erworbene Rechte (Vor-
rechte) und Privilegien abzubauen.

Wir sind stolz, wenn wir im Ausland
Kraftwerke bauen konnen, in U-Bahnnet-
zen von Grossstadten Uberwachungs- und
Steuerungsanlagen installieren dUrfen,
auslandische Staatsbahnen mit Roll mate-
rial inkl. Lokomotiven ausrUsten konnen
usw. Aber sind wir etwa bereit, bei uns fi.ir
Grossprojekte ohne wenn und aber aus-
landische Konkurrenzofferten zu akzep-
tieren? Diese Frage lasse ich im Raume
stehen. Tatsache ist doch, dass wir im
eigenen Lande sehr oft Mi.ihe haben, Kon-
kurrenz von einem Untemehmen einer
Nachbargemeinde und noch mehr aus ei-
nem Nachbarkanton zu akzeptieren, wenn
es sich um Arbeitsvergaben der Offentli-
chen Hand handelt. Kartelle, Monopole
und Absprachen beherrschen den Binnen-
markt Schweiz. Es ist deshalb auch der
erklarte Willie des Bundesrates, mehr
Wettbewerb herzustellen.

Ein echter Wettbewerb kann jedoch
nur erreicht werden, wenn es uns gelingt,
i.iber griffige Gesetzesanderungen Miss-
stande zu beseitigen.

In unserem Land gibt es einekaum
i.iberblickbare Kartellisierung. Das Kar-
tellgesetz ist in Revision. Letztlich echten
Erfolg werden wir aber nur haben, wenn
wir den Mut aufbringen, ein Kartellverbot
zu erlassen und kartellahnliche Abspra-
chen unter Strafe zu stellen, wie das be-
spielsweise in den USA der Fall ist. Nur so
konnen wir verhindem, dass ungerecht-
fertigte Gewinne, die fijr die Volkswirt-
schaft immer schadlich sind, erzielt wer-
den konnen.

Auch Monopole haben nur dort eine
Berechtigung, wo sie zur Erbringung von
gemeinwirtschaftlichen Leistungen uner-
lasslich sind. Beispielsweise das Netzmo-
nopol der PTT: Damit soil garantiert wer-
den, dass jede Bi.irgerin und jeder Bi.irger
unseres Landes, wo immer sich der Wohn-
sitz befindet, einen Netzanschluss zu glei-
chen Bedingungen erhalt. Monopole, die
sich nicht durch eine staatspolitische Not-
wendigkeit begri.inden lassen, soli ten mog-
lichst bald der Vergangenheit angehoren.

Urn diese anstehenden Gesetzesande-
rungen wirksam durchzufi.ihren, braucht
es ein Abri.icken von Partikularinteressen,

die Bereitschaft, zugunsten des Gemein-
wohls Privilegien abzugeben und eine
Absage an den Lobbyismus, insbesondere
auch im Schweizer Pm·lament. lch hoffe
auf einen Erfolg, kann mich aber nagen-
den Zweifeln nicht ganz erwehren.

In Punkt 3 geht es darum, die durch das
Nein der Schweiz zum EWR zusatzlich
entstehenden Handelshemmnisse mog-
lichstgering zu halten und weltweite neue
Markte fi.irunsere Produkte und Dienstlei-
stungen zu erschliessen.

Die Schweiz exportiert i.iber70% ihrer
Produkte und Dienstleistungen in die
EWR-Staaten. Voraussichtlich tritt nun
der EWR- Vertrag am 1.1.1994 in Kraft,
und dann gelten im Bereiche der Zertifi-
zierung von Waren und Dienstleistungen
neue 'Spielregeln'. Insbesondere gilt der
Grundsatz: 'Ein Produkt wird nur noch an
einem Ort gepri.ift und zertifiziert.' Es
kann dann im ganzen EWR frei in Verkehr
gesetzt werden. Zu diesem Zwecke wurde
auch ein vertrauenswi.irdiges europliisches
Pri.if- und Zertifizierungswcsen geschaf-
fen. Dies, urn zu en-eichen, dass die jewei-
ligen Zertifikate und Konformi@serkla-
rungen, unabhangig yom jeweils ausstel-
lenden Organ innerhalb des EWR, das
gleiche Qualitatsniveau aufweisen. In ei-
ner Europanorm (EN 45000) wurden die
zu erfi.illenden Kriterien festgelegt.

Die Schweiz hat alles Interesse daran,
im Bereiche der technischen Normen und
Vorschriften moglichst vollstandig mit den
Regelungen im EWR zu harmonisieren.
Aus diesem Grunde hat der Bundesrat
rasch gehandelt und die Gesetze, die im
Eurolex-Paket unbestritten waren und die-
sen Bereich betrafen, angepasst und dem
Parlament vorgelegt. National- und Stan-
derat haben im Laufe dieses Jahres den
Anderungen zugestimmt.

Trotzdem miissen wiruns bewusstsein,
dass negative Auswirkungen wegen des
Neins zum EWR bestehen bleiben. Diese
wirken sich im gesetzlich geregelten Be-
reich aus. Die EG unterscheidet hier zwi-
schen harmonisiertem und nichtharmoni-
siertem Bereich. 1m hm-monisierten Be-
reich soli en europaische Pri.ifzertifikate
und KonformitatserkIlirungen (inkl. Pro-
duktezertifizierung, Qualitlitssicherungs-
system und Personalzertifizierung) Be-
horden die Gewissheit geben, dass die in
den Verkehr gebrachten Produkte, insbe-
sondere in Bezug auf den Gesundheits-
schutz und die Sicherheit von Beni.itzern
und Verbrauchern, den Anforderungen der
EG-Richtlinien gerecht werden. Stellen,
die solehe Dokumente ausfertigen, mi.is-
sen in der Regel nach EN 45000 akkredi-
tiert sein. In der Schweiz ist das Eidgenos-
sische Amt fi.ir Messwesen mit dieser
Aufgabe betraut worden. 1m nichtharmo-
nisierten Bereich giltdas Prinzipder Aqui-
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Der Produktionsstandort Schweiz
als Herausforderung an die che-
misch-pharmazeutische Industrie

valenz der einzelstaatlichen Vorschriften
(Cassis de Dijon-Prinzip). Dokumente sind
dann anzuerkennen, wenn die ausstellen-
den Stellen akkreditiert sind. 1m gesamten
gesetzlich geregelten und harmonisierten
Bereich kommt aber noch hinzu, dass alle
diese Stellen in Briissel gemeldet (notifi-
ziert) sein miissen. Und diese Notifizie-
rung steht nur EWR-Staaten zu. Akkredi-
tierte Stellen der Schweiz sind SOInit aus-
geschlossen.

1mgesetzlich nicht geregelten Bereich
liegen die Dinge anders. Hier werden pri-
mar industriepolitische Ziele verfolgt. Die
Schweiz ist Mitglied der Europaischen
Organisation fUr Testen und Zertifizieren
(EOTC). Mehrere 'Memoranda of Und-
erstandings' (MOU's).wurdenabgeschlos-
sen und von der EOTC anerkannt. Nach
EN 45000-akkreditierte Stellen, die im
gesetzlich nicht geregelten Bereich Hitig
sind, konnen also davon ausgehen, dass
ihre erstellten Dokumente innerhalb des
EWR voll anerkannt werden. Allerdings
basiert diese Anerkennung auf Freiwillig-
keit. Ein Kunde kannjederzeiteine erneu-
te Priifung in seinem Land verlangen.
Dasselbe gilt auch zwischen EWR-Staa-
ten. Es ist aber wohl versHindlich, dass
dies die Ausnahme bilden wird, sind doch
Zusatzpriifungen immer mit Kosten ver-
bunden.

1m gesetzlich geregelten Bereich ste-
hen nun fUr die nahere und fernere Zu-
kunft folgende Wege fUr die akkreditier-
ten Stellen der Schweiz offen:

Andres F. Leuenberger*

Es freut mich besonders, hier an der
ilmac 93 zu den fiir die chemische Produk-
tion unmittelbar Zustandigen sprechen zu
diirren. Ich danke der Neuen Schweizeri-
schen Chemischen Gesellschaft fUr die
Einladung. Das Symposium bietet mir die
Gelegenheit, Ihnen meine Beurteilung des
heutigen Zustandes des Produktionsstand-
orts Schweiz vorzustellen. Ich bin sicher,
dass ich in Ihrem Kreis weniger Uberzeu-

Das Subcontracting. Akkreditierte Stel-
len legen mit einer notifizierten Stelle im
EWR vertraglich eine Zusammenarbeit
fest und arbeiten fUr diese im Auftragsver-
haltnis. Mit ein paar wenigen Ausnahmen
ist dies nach EG-Recht zuHissig. Dieser
Weg kann kurzfristig gewahlt werden.

Das Drittland-Abkommen. Nach EWR-
Vertrag konnen Drittlander mit den EWR-
Staaten in gewissen Bereichen Vertrage
abschliessen. Ein solcher Vertrag wiirde
es der Schweiz ermoglichen, sich auf dem
Gebiete des Testens und Zertifizierens
vall dem EWR anzuschliessen. Es braucht
dafUr jedoch die Zustimmung aller EWR-
Staaten. Dieser Weg wird kurzfristig nicht
gangbar sein, da nicht alle EWR-Staaten
der Schweiz nach dem EWR-Nein diese
privilegierte SteHung so schnell zu geben
bereit sind.

Ein spaterer EWR-Beintritt. Yolk und
Stande haben am 6. Dezember 1992 zu
EWR Nein gesagt. Diesen Entscheid ha-
ben wir zu akzeptieren. Der Bundesrat
soIlte in den kommenden Monaten in aIler
ObjektiviHit aile Vor- und Nachteile des
EWR-Neins auflisten und die Offentlich-
keit periodisch dariiber informieren. Sol1-
ten, wie dies zu befUrchten ist, die Nach-
teile stark iiberwiegen und unseren Werk-
platz in hohem Masse bedrohen, k6nnte
der Wunsch nach einer erneuten Abstim-
mung yom Yolke selbst ausgehen. Eine
baldige zweite Abstimmung ist deshalb
durchaus moglich.
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gungsarbeit werde leisten miissen als bei
Politikern. Denn in Ihrer Arbeit spiiren Sie
den angeschlagenen Zustand des Standorts
Schweiz da und dort wohl unrnittelbar.

Entgegen dem allgemeinen wirtschaft-
lichen Trend ist der Geschaftsverlauf der
schweizerischen chemisch-pharmazeuti-
schen Industrie im laufenden Jahr befriedi-
gend. Sie vermochte sich gesamthaft besser
zu behaupten als die chemischen Industrien

Von grosser BedeutungfUrdie Schweiz
ist auch das erfolgreiche Abschliessen der
laufenden GATT-Verhandlungen. Ein
Zustandekommen des Abkommens wiir-
de uns den weltweiten Marktzugang er-
heblich erleichtern. Es entbindet uns je-
doch nicht von der Aufgabe, insbesondere
in den sogenannten Schwellenlandern
politisch sehr aktiv zu werden, um neue
Absatzmarkte fUr unsere Produkte und
Dienstleistungen zu erschliessen. Dazu
miissen wir aber auch bereit sein, unsere
Grenze fUr Produkte eben diesel' Lander
zu offnen. Sehr oft handelt es sich dabei
um Rohstoffe und landwirtschaftliche Er-
zeugnisse. Dies erfordert in unserem Lan-
deeine neue Landwirtschaftspolitik. War-
urn produzieren wir bespielsweise mit
Importfutter in Mastbetrieben das teuerste
Fleisch der Welt oder in Horsol-Betrieben
die teuersten Tomaten und unterste11en
diese Produkte dann dem Grenzschutz?
Kehren wir um! Produzieren wir weniger,
dafUr hochqualitati v und okologisch.
Schaffen wir damit die Moglichkeit fUr
Importe aus Uindern, denen wir unsere
Industrieprodukte verkaufen wollen.

Unser Werkplatz Schweiz hat eine
Zukunft. Wir miissen diese aber wollen
und uns in Politik und Wirtschaft mit allen
Kraften dafUr einsetzen. Es braucht dazu
mutige Schritte. Geschenkt wird uns diese
Zukunft nach dem EWR-Nein sicher nicht.
Handeln tut Not. Wir aile sind dazu aufge-
fordert.

anderer europaischer Uindern, die teilwei-
se massive Einbussen hinnehmen mussten.
So nahmen im ersten Halbjahr 1993 die
Exporte aller chemischen Erzeugnisse um
3,8% zu. Auch die SGCl-Konjunkturkenn-
zahlen fUr Umsatz und Produktion deuten
auf eine verhaltene Erholung nach einem
schwachen ersten Quartal. 1m Branchen-
durchschnitt nahmen die Umsatze im er-
sten Semester 1993 um knapp 5% zu. Die
Produktion konnte nach einem anfangli-
chen Ri.ickgang um 3,7% gesteigert wer-
den. Der seit zwei Jahren anhaltende Be-
schaftigungsabbau kam praktisch zum
Stillstand.

In den einzelnen Sparten verlief die
Entwicklung allerdings recht uneinhei tlich.
Das Spektrum reicht yom erfreulichen Ver-
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