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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.

Chimia 47 (1993) 459-462
© Neue Schweizerische Chemische Gesellschaft
ISSN 0009-4293

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-

*Korresponden::.: Dr. Andres F. Leuenberger
Prasident der Schweizerischen Gesellschaft fUr
Chemische Industrie (SGCI)
Vizeprasident des Verwaltungsrates und
stellvertretender Vorsitzender der Konzernlei-
tung der
F. Hoffmann-La Roche AG
CH-4002 Basel
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kaufswachstum bei den pharmazeutischen
Produkten bis zum empfindlichen Ein-
bruch auf dem DUngemittelmarkt. Als all-
gemeine Regel konnte gelten: je speziali-
sierter und innovativer, je hoherwertiger
und je naher an den GrundbedUrfnissen der
Menschen, um so konjunkturresistenter ist
die Nachfrage nach diesen Erzeugnissen
und urn so stabiler der Geschaftsverlauf.

Diese Entwicklung zeigt, dass nach wie
vor primar die untemehmerische Leistung
und nieht nur die Qualitat des Standorts fUr
den geschaftlichen Erfolg eines Untemeh-
mens ausschlaggebend ist. 1m wesentli-
chen ist es die von unserer Industrie seit
vielen Jahren velfolgte Spezialitatenstrate-
gie, die heute ihre FrUchte tragt.

Die konsequente Ausrichtung auf die
Herstellung hochwertiger Nischenproduk-
te lasst sich jedoch nicht Uber Nacht reali-
sieren. Sie erfordert besondere und langjah-
rige Anstrengungen in der Forschung und
Entwicklung. Nurdurch fortwtihrende Pro-
dukt- undProzessinnovation kann die inter-
nationale Wettbewerbsposition der
schweizerischen chemischen Industrie er-
halten oder verbessert werden. Die Globa-
lisierung der Markte bewirkt auch auf die-
sem Gebiet eine Verscharfung des Wettbe-
werbs. Unsere Untemehmen kbnnen ihre
intemationale Marktstellung nur erhalten,
wenn sie dauemd neue und bessere Produk-
te und Dienstleistungen anbieten. 'Gut
sein' allein genUgt im heutigen Umfeld
nicht mehr, urn an der Spitze zu bleiben.

Forschung und Entwicklung sind somit
der Lebensnerv unserer lndustrie. Rund 6
MiaFr. wurden vergangenesJahrallein von
den drei grossen Basler Chemie-Untemeh-
men fUr diese Aktivitaten ausgegeben.
Rund die Halfte dieser Ausgaben wurde in
der Schweiz getatigt. Dies zeigt die grosse
Bedeutung, die unsere Firmen der Schweiz
als Forschungsstandort zumessen. Die Fi-
nanzierung dieser Forschung und Entwick-
lung erfolgt vollstandig aus privatwirt-
schaftlichen Mitteln, das heisst aus den
Verkaufserlbsen unserer weltweit ver-
markteten Produkte. Exporte aus der
Schweiz sind somit unabdingbar, um die
Forschung und Entwicklung in der
Schweiz zu finanzieren.

Der Forschungsstandort Schweiz kann
nicht yom Produktionsstandort Schweiz
getrennt werden. Denn ohne Produktion in
der Schweiz konnen wir nieht exportieren,
und ohne Exporte aus der Schweiz lasst sich
die Forschung undEntwicklungin unserem
Land nicht finanzieren.

Weltweit fallen die Grenzen und die
Markte werden grosser. Die momentanen
Verzbgerungen in der EG oder im NAFT A
vermbgen daran nichts zu andem. Die
Mobilitat von Arbeit und Kapital steigt und
verscharft den Wettbewerb zwischen den
Standorten. Die politische Antwort der

Staaten darauf sind Massnahmen zur Ver-
besserung ihrer Attraktivitat fUrInvestitio-
nen. Mit der Globalisierung der Wirtschaft
hat somit auch ein weltweiter Wettbewerb
um die Standortgunst eingesetzt.

Die Schweiz gehOrte als Wirtschafts-
standort lange zu den ersten Adressen. In
den Jahren des wirtschaftlichen Erfolgs
nahm bei uns jedoch die Versuchung zu,
unsere Krafte auf die Sicherung des Er-
reichten zu konzentrieren. Anstattim Wan-
del eine Chance fur die Festigung unserer
Starken zu sehen, wird er in der Schweiz
eher als Bedrohung empfunden. Wir sind
von den freiheitlichen Grundwerten, die
uns in der Nachkriegszeit zu Wohlstand
gefUhrt haben, mehr und mehr abgekom-
men.

Es besteht ein dringender Handlungsbe-
darf, damit unser Land fUrdie hier ansassi-
gen Untemehmen interessant bleibt und flir
die GrUndung neuer Firmen attraktiv wird.
Diese Hausaufgaben mUssen wir seIber
machen, auch wenn sie unbequem sind.
Nur so verhindem wir, dass unser Land
langerfristig wirtschaftlichen Schaden er-
leidet.

In der Schweiz benotigen wir im Ver-
gleich zu heute weniger, einfachere, ver-
standlichere und dauerhaftere Regeln,
welche die Handels- und Gewerbefreiheit,
die Eigentumsrechte sowie den Wettbe-
werb starken. Nur so schaffen wir Freirau-
me fUr untemehmerisches Handeln und er-
muntem zur Obemahme von Selbstverant-
wortung. Kurz: Wir mUssen den Weg zu-
ruck zu einer geradlinigen, marktorientier-
ten Wirtschaftsordnung beschreiten.

Erfreulicherweise beginnt sich diese
Erkenntnis zunehmend auch in den politi-
schen Kreisen der Schweiz durchzusetzen.
Das bundesratliche Fitnessprogranlm fiir
die Wirtschaft ist zwar ein Schritt in die
richtige Richtung; iiber erste zaghafte
Schritte ist das Programm jedoch noch
nicht hinausgekommen. Es fehlt an der
Konkretisierung, am politischen Mut und
am Durchsetzungswillen. Zudem zeigt sich
gerade an diesen Arbeiten, wie sehr unsere
Konkordanzpolitik selbst positive und im
Grundsatz unbestrittene Postulate in der
Konkretisierung verzbgert oder gar verhin-
dert. Dabei sind wir uns im klaren: Jeder
Tag, den wir mit Worten, aber ohne konkre-
te Taten verstreichen lassen, ist flir die
Wettbewerbsfahigkeit unserer Untemeh-
men ein verlorener Tag.

Vordringlich bleibt, den Wettbewerb
im Schweizer Binnenmarkt zu realisieren.
Es sind oft staatliche Regelungen, welche
die Markte gegen in- und auslandische
Konkurrenz abschotten. Sie biirden den
Konsumenten, Steuerzahlem und der Wirt-
schaftjahrlich unn6tige Kosten in Milliar-
denhOhe auf. Unter den hohen Kosten lei-
den besonders die im intemationalen Wett-

bewerb stehenden Branchen, die den wich-
tigsten Pfeilerunseres Wohlstandes bilden.
Den Hebel mUssen wir bei den kUnstlichen
Marktzutrittsbarrieren wie den Importkar-
tellen, dem 6ffentlichen Beschaffungswe-
sen sowie der Landwirtschafts-, Arbeits-
markt- und Auliinderpolitik ansetzen. Ko-
stentreibend wirken zudem die aufwendi-
gen und langwierigen Bewilligungsverfah-
reno

Eine wichtige Nagelprobe des Willens
zur Verbesserung der Standortqualitiit un-
seres Landes steht uns im nachsten Monat
bevor, wenn das Yolk Uber die Mehrwert-
steuervorlage zu entscheiden hat. Der Sy-
stemwechsel - weg von der Warenumsatz-
steuer zur Mehrwertsteuer - wiirde endl ich
die investitionshemmende 'taxe occulte'
abschaffen und unsere Exporte aus der
Schweiz entlasten. Die Mehrwertsteuer ist
der Warenumsatzsteuer klar i.iberlegen.
flihrt zu mehr Steuergerechtigkeit und ist
ein wiehtiger Faktor zur Verbesserung der
Wettbewerbsfahigkeit des Wirtschafts-
standortes Schweiz. Wenn wir uns der
Hauptfrage 'Systemwechsel' widmen und
dabei der Satzfrage die ihr gebUhrende
Nebenrolle i.iberlassen, so bin ich zuver-
sichtlich, dass die Mehrwertsteuer diesmal
- im vielten Anlauf-die Abstimmungshi.ir-
de nehmen wird. Denn der Schweizer
StimmbUrger kann sich erstmals zum rei-
nen Systemwechsel aussprechen und ist
nicht mit einem undurchsichtigen Multipa-
ket konfrontiert.

Eine weitere, sehr konkrete Sttirkung
der Wettbewerbsfahigkeit unserer lndu-
strie erwarten wir durch branchenspezifi-
sche Massnahmen. Gerade in den intema-
tional tatigen Untemehmen spUren wir zu-
nehmend, wie sehr auch kleine administra-
tive Hiirden unsere Wettbewerbsfahigkeit
beeintrachtigen. N6tig ist vor allem die
Angleichung der schweizerischen Vor-
schriften an die Chemikaliengesetzgebung
der EG, die Erstreckung der Patentdauer bei
pharmazeutischen Produkten und eine Ver-
kUrzung der Ausbildungszeiten. Selbst
wenn es unserer lndustrie heute vergleichs-
weise noch gut geht, diirfen diese Massnah-
men nicht auf die lange Bank geschoben
werden. Der Erfolg in der Vergangenheit ist
kein Garant flir eine kiinftige gedeihliche
Entwicklung!

Ein besonderer Handlungsbedarf be-
steht auf dem Gebiet der Schltisseltech-
nologie 'Gentechnik'. Hier sollten die
schweizerischen Rahmenbedingungen
moglichst rasch mitjenen in den USA und
in Japan - den beiden fiihrenden Nationen
auf dem Gebiet der Gentechnologie - ver-
gleichbar gestaltet werden. Dazu braucht es
Anpassungen an der bestehenden Gesetz-
gebung, beispielsweise am Umweltschutz-
gesetz. Die yom Bundesrat kUrzlich einge-
nommene Haltung zur Frage der Patentie-
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rung von Pflanzen und Tieren ist ein Schritt
in die richtige Riehtung. Ein eigentliches
Gentechnikgesetz nach deutschem Vorbild
lehnen wir nach wie vor entschieden aboEs
ware eine falsch verstandene Europafahig-
keit, wenn wir uns heute restriktiven Be-
stimmungen in der EG anpassten, die selbst
dort unter starken Beschuss geraten sind
und liberalisiert werden dtirften.

Auch bei der anstehenden Revision des
UmweItschutzgesetzes dtirfen die Ziele der
Revitalisierung nicht vergessen werden.
Dem revidierten Umweltschutzgesetz
muss eine integrierte und zukunftsweisen-
de Betrachtung zugrundeliegen; die Revisi-
on darf nicht zu einem untibersichtlichen
und perfektionistischen Flickwerk fi.ihren.
In diesem Licht betrachtet, ist die Einfi.ih-
rung von Lenkungsabgaben ein erster,
wenn auch nur zaghafter Schritt hin zu
frachtorientierten, marktkonformen Instru-
menten. Wir vermis sen in der Botschaft
andere marktkonforme Instrumente wie
beispielsweise die Vereinbarungen. Nach
wie vorsind wirtiberzeugt, dass das von uns
entwickelte Dualinstrument 'Lenkungsab-
gabeNereinbarung' zu einer umweltre-
levanten und kostengtinstigen Verminde-
rung der VOC-Emissionen beitragen kbnn-
te und im umweltpolitischen Instrumenten-
kasten keinesfalls fehlen sollte. Gemessen
an unserem 7-Punkteprogramm sind aber
auch an der Ausgestaltung der Lenkungs-
abgaben auf f1tichtigen organischen Ver-
bindungen (VOC) noch erhebliche Korrek-
turen anzubringen, und die Lenkungsabga-
ben auf Heizbl 'extraleicht' sowie auf
Pflanzenbehandlungsmitteln und Dtinger
kbnnen wir nicht akzeptieren. Die Mbg-
lichkeit zur staatlichen Forderung von
Umweltschutztechnologien widerspricht
dem Geist der Revitalisierung; wir lehnen
diese Art von staatlichem Dirigismus abo
Die Forderung ist im tibrigen auch nicht
notig: die schweizerische Industrie gehbrt
auch ohne staatliche Krticken zu den Spit-
zenanbietem auf diesem Sektor.

Auf dem Arzneimittelsektor drohen
unserer Industrie wegen innenpolitischer
Unklarheiten konkrete Nachteile auf den
europaischen Markten. Nachdem das tiber
90jahrige Interkantonale Konkordat zur
Heilmittelkontrolle wegen des Wider-
stands des Ztircher Kantonsrates nicht revi-
diert werden kann, kbnnen die Vorausset-
zungen flir die intemationale Anerkennung
der schweizerischen Herstellungskontrol-
len (GMP) nicht sichergestellt werden.
Ohne diese Anerkennung kbnnen wir aber
nicht mehr diskriminationsfrei in die EG-
und EWR-Lander liefern. Der Bund muss
deshalb moglichst rasch die Arzneimittel-
kontrolle durch ein Bundesgesetz regeln.
Oabei sind institutionell einfache und prag-
matische Lbsungen zu suchen. Beispiels-
weise kbnnte die heutige Interkantonale

Kontrollstelle ftir Heilmittel IKS in eine
autonome offentlich-rechtliche Anstalt des
Bundes umgewandelt werden; die guten
Erfahrungen mit dieser Losung in Schwe-
den, Grossbritannien und Holland legen
diesen Wegjedenfalls nahe.

Damit bin ich an der aussenwirtschatli-
chen Front angelangt: auch hier besteht
Handlungsbedarf. Die international stark
verflochtene Schweizer Wirtschaft braucht
den Zugang zu den Weltmarkten.

In erster Linie ist alles daran zu setzen,
die Uruguay-Runde des GAIT erfolgreich
zu beenden und die Ergebnisse in der
Schweiz zu ratifizieren. Nur ein modernes
und gestrafftes multilaterales Welthandels-
system, das der zunehmenden Globalisie-
rung der Markte Rechnung tragt, vermag
die wachsende Bedrohung des freien inter-
nationalen Handels durch protektionisti-
sche Geli.iste einzelner Staaten abzuwen-
den. Ohne klare und verbindliche Regeln
droht im internationalen Handel ein poli-
tisch motiviertes Kraftemessen, bei dem
vor allem die kleineren Staaten wie die
Schweiz als Verlierer dastehen wtirden.
Dartiber hinaus wtirde der Abschluss der
Uruguay-Runde dem WeIthandel auch die
dringend erforderlichen Impulse verleihen,
auf we1che die schweizerische Industrie
angewiesen ist. Das Schweizer Yolk muss
in nachster Zeit umfassend tiber die vorran-
gige Bedeutung der GA IT-Regeln flir die
schweizerische Wirtschaft und somit flir
den Wohlstandjedes Schweizers undjeder
Schweizerin orientiert werden. Nur so kbn-
nen die Voraussetzungen ftir einen mtindi-
gen ktinftigen GATT-Entscheid des
schweizerischen Souverans geschaffen
werden.

In Europa muss ein moglichst diskrimi-
nationsfreier Marktzutritt un serer Produkte
und Dienstleistungen zum Europaischen
Wirtschaftsraum sichergestellt werden.
Wie die Dinge heute liegen, hat allerdings
weder ein EWR- noch ein EG-Beitritt vor
dem Schweizer Yolk in absehbarer Zeit
eine Chance. Zurzeit steht uns realistischer-
weise nur der Weg tiber bilaterale Verhand-
lungen offen. Vordringlieh ist aus unserer
Sicht vor allem eine Losung der Ursprungs-
regelungen. Langerfristig muss die gegen-
seitige Anerkennung der Marktzulassun-
gen angestrebt werden. Dabei haben wir
keine Il\usionen: die bilateralen Verhand-
lungen dtirften sehr schwierig sein und der
Schweiz auch unangenehme Konzessionen
abverlangen, wie die letzten Informationen
aus Bri.issel deutlich zeigen. Es ist deshalb
wichtig, dass wir Schweizer uns in den
nachsten Jahren einig werden, wie wir un-
sere kiinftigen Beziehungen zur Europai-
schen Gemeinschaft regeln wollen.

Wir brauchen mehr Selbstvertrauen in
die Tatsache, dass der Kleinstaat Schweiz
international etwas zu sagen hat. Wir mtis-

sen aber auch zur Einsicht kommen, dass
wesentliche Probleme nur international
gelOst werden konnen. In diesem Sinne
mtissen wir uns mehr denn je auf unsere
politische Tradition zuri.ickbesinnen und
die intemationale Integration aktiv anstre-
ben.

Nach diesen Ausflihrungen zur Verbes-
serung der Rahmenbedingungen konnte
leicht der Eindruck entstehen, es seien vor
allem staatliche Massnahmen, we1che den
ktinftigen Geschaftserfolg von Schweizer
Unternehmen sicherstellen. Diese Sicht tei-
Ie ich nicht. Der Staat hat weder die Mittel
noch das Know-how, die Unternehmerdar-
in aktiv zu untersti.itzen. Er hat es jedoch in
der Hand, die wiltschaftliche EntfaItung
unseres Landes mit gesetzlichen Regulie-
rungen zu hemmen oderzu erleichtern. Wir
mtissen in unserer Wittschaftspolitik von
der Idee der staatliehen Sttitzung und For-
derung wegkommen hin zur Idee der Schaf-
fung von Freiraumen ftir unternehmeri-
sches Handeln. Schliesslich wird der Erfolg
eines Unternehmens primar durch die Lei-
stung der Unternehmensleitung und ihrer
Mitarbeiter bestimmt. Die Entwicklung
konkurrenzfahiger Produkte und Dienstlei-
stungen muss von unseren Unternehmen
selbst ausgehen.

Vorstellungskraft, Flexibilitat und Risi-
kobereitschaft gehoren zu jenen untemeh-
merischen Eigenschaften, die der Markt
den erfolgreichen Unternehmen immer
wieder abverlangt. Ohne eine Vorstellung
der zuktinftigen Marktverhaltnisse konnen
wir nicht zukunftsorientiert und zielgerich-
tet entscheiden; ohne Flexibilitat konnen
wir uns nicht tiber alte Entscheidungen hin-
wegsetzen und die Notwendigkeiten der
neuen Zeit durchsetzen, und ohne Risiko-
bereitschaft fehlt uns zum Notigen der Mut.

Ich bin tiberzeugt, dass es gerade diese
unternehmerischen Tugenden sind, welche
auch in der heutigen Zeit grosser Ungewis-
sheit wiederum in besonderem Masse ge-
fordert sind. Geht es nicht auch heute dar-
um, sich vorzustellen, was die Veranderun-
gen in unserem europaischen Umfeld ftir
uns Untemehmer bedeuten? Mtissen wir
nicht auch heute weitreichende strategische
Entscheidungen treffen? Brauchen wir als
Unternehmer nieht auch den Mut, alte Si-
cherheiten aufzugeben zugunsten ktinftiger
Moglichkeiten?

Nicht nur die Untemehmen, sondern
auch die Schweiz als Staat braucht unter-
nehmerische Tugenden!

Die Schweiz muss mit Blick in die Zu-
kunft ihren Platz in der internationalen
Staatengemeinschaft neu definieren. Dazu
mtissen wir auch unsere in der Vergangen-
heit bewahrten politischen Institutionen
tiberdenken, und uns allenfalls auch neue
Ziele setzen. Staatspolitische Tabus haben
keinen Platz mehr.
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Europaische Integration -
wenigstens im Bildungsbereich

Die Schweiz muss tlexibel sein. Wir sind
Meister der Analyse,jedoch Anfanger in der
Konkretisierung. Denn beweglich sind wir
nicht: wer seine Pfri.inde gefahrdet walmt,
legt sein Veto ein. Wir blockieren uns damit
gegenseitig und sind zunehmend handlungs-
unfahig. 1m heutigen Umfeld bedeutet aber
schon Stillstand einen Ri.ickschritt. Zur Er-
haltung der Handlungsfahigkeit unseres
Staates mi.issen wir die politischen Prozesse
und Entscheide beschleunigen.

Die Schweiz braucht auch den Mut,
bewusst Freiraume zur untemehmerischen
Entfaltung zu schaffen. Das Prinzip der
Eigenverantwortung muss dortin den Vor-
dergrund ri.icken, wo Initiative und Ideen-
vielfaIt, aber auch die Verantwortung des
Einzelnen staatspolitisch und geseUschaft-
lich erwi.inscht sind.

Hans-Rudolf Striebel*

1. Nach dem EWR-NEIN: Teilberei-
che realisieren

Das EWR-Abkommen ist am 6. De-
zember 1992von der Mehrheitdes Schwei-
zervolkes und der eidgenossischen Stande
abgelehnt worden. Die Schweiz wird sich
deshalb einstweilen nicht am umfassen-
den Beziehungsnetz beteiligen konnen,
welches durch dieses Abkommen geschaf-
fen wurde. Sofort nach der Abstimmung
haben sich die Westschweizer Kantone
und die beiden Basel sowie die Schweize-
rische Erziehungsdirektorenkonferenz
EDK und die Schweizerische Hochschul-
konferenz SHK mit der Frage befasst,
inwieweit Teile des EWR-Abkommens
trotzdem umgesetzt werden konnten. Da-

*Korrespondenz: Prof. Dr. H.-R. Striebel
Prasident der Schweizerischen
Hochschulkonferenz
Vorsteher des Erziehungsdepartements des
Kantons Basel-Stadt
Milnsterplatz 2
CH-4001 Basel

Sie braucht auch den Mut, die Erkennt-
nisse in die Tat umzusetzen. Dabei mi.issen
wir vermehrt nach Losungen suchen, die
vieUeicht nicht die Interessen aller befriedi-
gen, aber einen echten Schritt 'vorwarts'
bedeuten. Wir mtissen wegkommen von
unserem Hang zu perfektionistischen De-
tailvorschriften, die jede Initiative bereits
im Keirn ersticken. Politisch brauchen wir
den Mut, uns auf einfache und verstandli-
che Losungen zu einigen, die ftir den Btir-
ger und den Unternehmer nachvoUziehbar
sind. Keine gesetzlichen Regelungen sind
da zu treffen, wo private Initiative und
Ideenvielfalt, die Verantwortung des Ein-
zelnen staatspolitisch und geseUschaftlich
erwtinscht sind.

Urn die anstehenden Reformen erfolg-
reich durchfiihren zu konnen, brauchen wir
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bei mi.issen die beiden Grundsatze der
Gegenseitigkeit und der Nicht-Diskrimi-
nierung gewahrleistet sein.

Zu den tlankierenden Politiken im
EWR gehoren die Bereiche der Bildung
und der Forschung. Es liegt auf der Hand,
dass eine Integration ohne EWR-Beitritt
am ehesten in diesen Teilen moglich ist.
Deshalb werden die EDK und die SHK
zusammen mit den BundesbehOrden die
entsprechenden Integrationsbemi.ihungen
fortsetzen.

2. Ausgangslage

Das Bildungswesen in der Schweiz
liegt mit Ausnahme der Eidgenossischen
Technischen Hochschulen vollstandig in
der Kompetenz der Kantone. Dementspre-
chend vielfaltig ist unser Bildungssystem
auf allen Stufen, und bis vor kurzem wa-
ren Schul- und Universitatstibertritte von
einem Kanton in den anderen mit grossen
Schwierigkeiten verbunden. Selbstredend
sind soIche Ubertritte tiber die Landes-

mehr Selbstveltrauen und Entscheidungs-
kraft. Wir werden namlich nichts erreichen,
wenn wir uns in der Weiterentwicklung
unseres Landes gegenseitig selbst mit Ein-
sprachen und Referenden lahmlegen! Wie
unsere Unternehmen so soUten auch die
politischen Entscheidungstrager die Be-
deutung der Innovation ftir unser Land er-
kennen. Urn international wettbewerbsfa-
hig zu bleiben, braucht es nicht nur Innova-
tion bei Produkten und Dienstleistungen,
sondem auch eine Verwesentlichung unse-
rerdemokratischen Institutionen. Es gilt, an
bewahrten Traditionen festzuhalten und die
in der Schweiz vorhandenen Tugenden
sorgfaltig zu ptlegen. -

Der Wirtschaftsstandort Schweiz ist in
Gefahr, wenn wir nicht rasch handeln. Wir
dtirfen unsere Chance nicht verpassen.

grenze in beiden Richtungen noch viel
schwieriger.

Erst vor flinf Jahren wurde der Schul-
anfang in den allgemein bildenden Schu-
len auf dem Umweg tiber einen Verfas-
sungsartikel ftir alle Schweizer Kantone
verbindlich und einheitlich auf den Spat-
sommer festgelegt. Ich will damit beto-
nen, wie wenig koordinations- und inte-
grationsfreudig die Schweiz war.

Das hat sich wenigstens im Bildungs-
wesen geandert, als ein EWR- oder gar
EG-Beitritt in Aussicht genommen wur-
de. Man beschloss, seit langem in der
Schublade liegende Konventionen des
Europarates und der UNESCO zu ratifi-
zieren, sich vermehrt und intensiver an
europaischen Bildungs- und Forschungs-
programmen zu beteiligen, die hahere
Berufsausbildung mit der EG schrittweise
zu harmonisieren und fijr die Studienab-
schltisse eine gegenseitige Anerkennung
auszuhandeln. Vor allem aber wurde man
gewahr, wie wenig koordiniert die Bil-
dungssysteme innerhalb unseres kleinen
Landes selbst sind. Deshalb wurden gros-
se Anstrengungen unternommen, urn zu-
erst interkantonal die Integration weiter-
zutreiben, als sie durch die Gesetzgebung
ftir die Medizinalberufe inklusi ve die Ma-
turitatsanerkennungsverordnung und
durch das Berufsbildungsgesetz bereits
gegeben war.

Eine Harmonisierung wurde insbeson-
dere bei den Diplommittelschulen, beim
Beginn des Untenichts in der ersten Fremd-
sprache (im ftinften Schuljahr) und teil-
weise bei der Anerkennung anderer Ab-
schltisse als der Maturitat ftir den Hoch-
schulzugang erreicht.


