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1. Der Wirtschaftsplatz Schweiz von
aussen besehen

Ein aussenstehender Beobachter konn-
te die wirtschaftlichen Gegebenheiten un-
seres Landes etwa wie folgt einstufen:

Innerhalb der industrialisierten Welt
ist die Schweiz eines der wirtschafts- und
finanzstarken Lander (Hinweis auf' WorId
Competitiveness Report'). Sie gehort zur
Gruppe der Kapitalgeber, und ihre bliihen-
de Wirtschaft kennt praktisch nur eine
geringe Arbeitslosigkeit. Dariiber hinaus
beschaftigt sie tiber 800 000 ausIandische
Arbeitskrafte. Nur 1,5 Promille der Welt-
bevo]kerung ]eben in der Schweiz; anders
gesagt, rund ha]b so vie] wie in den Agglo-
merationen Tokyo oder New York oder
ahn]ich vie] wie London. Trotzdem nimmt
der Wirtschaftsplatz Schweiz in der We]t-
wirtschaft eine bemerkenswerte Stellung
ein. Dieses auf den ersten Blick sonnige
Bi]d hat aber auch seine Schattenseiten. In
jiingster Zeit und auch beziig]ich EWRJ
EG 93 nehmen die K]agen iiber die wach-
senden Nachtei]e des Produktionsstandor-
tes Schweiz zu. Die Symptome der Bedro-
hung der schweizerischen Industrie sind
uniibersehbar: Restrukturierungen, Be-
triebsschliessungen, Fusionen, Personal-
abbau und Verlagerungen ins Aus]and sind
haufige Massnahmen. Die Situation
scheint paradox. Was stimmt? Gehen wir
der Sache auf den Grund.

Der Wirtschaftsplatz Schweiz ist ein
komp]exes System mit den Elementen
Werkp]atz, Denkplatz, Hande]sp]atz und
Finanzp]atz. Diese Tei]e beeinflussen und
bedingen sich gegenseitig. Heute und in
Zukunft ist unbestritten, dass ein gut
funktionierender Wirtschaftsp]atz Schweiz
eines konkurrenzfahigen Werkplatzes
Schweiz bedarf. Darauf werde ich meine
Betrachtungen konzentrieren mit Schwer-
gewicht 'Industrie'. Welche Bedeutung
kommt dem Werkplatz und Denkplatz
Schweiz heute zu?

Die schweizerische Industrie beschaf-
tigt zur Zeit rund 860000 Personen In
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8000 Betrieben. Die Zahl der Beschaftig-
ten ist von 1985-1990 etwa konstant ge-
blieben. Wahrenddessen hat sich das Vo-
lumen der Warenausfuhr in gleichen Zeit-
raum verdoppelt. Ein Blick auf den bedeu-
tendsten Zweig der schweizerischen Indu-
strie, namlich die Maschinen- und Metall-
industrie, zeigt: Die Schweizer Maschi-
nenindustrie nimmt weltweiteinen bedeu-
tenden Platz im internationalen Handel
ein. 1m Jahre 1990 trug sie rund 4% zum
gesamten Maschinenexport der westlichen
IndustrieUinder bei. Dies brachte die
Schweiz auf Platz 7. In verschiedenen
Fachzweigen steht die Schweiz sogar noch
weiter vorne, so bei den Textilmaschinen,
Prazisionswerkzeugen, Werkzeugmaschi-
nen sowie den Papierverarbeitungs- und
Druckmaschinen.

Ein Blick auf die Waren- und Handels-
strome der Schweiz mit den EG-Staaten
zeigt heute schon deren Dominanz: 70%
der Importe und 59% der Exporte tatigt die
Schweiz im EG-Raum. Hingegen gilt es
ebenso ungeschminkt festzustellen, dass
die Schweiz innerhalb der EG mit weniger
als 3% Export-/Importvolumen hOchstens
die dritte Geige spielt. Zusammenfassend:
Die Vergangenheit zeigt vier deut]iche
Trends fUr die gesamte schweizerische
Industrie:
- Die Anzahl der Beschaftigten blieb

1985 -1990 konstant;
- der Wert der Warenausfuhren hat trotz-

dem markant zugenommen;
- Die EG ist wichtigster Industrie- und

Handelspartner fUr die Schweiz;
- einze]ne Branchen und Produktberei-

che verzeichneten iiberdurchschnitt]i-
che Marktanteile im weltweiten Ver-
gleich.
Nun ist es ja aber so, dass die Vergan-

genheit zwar als gute Ausgangsbasis be-
nutzt werden kann, dass unsere Aufgabe
jedoch darin besteht, die Zukunft zu mei-
stern. Entscheidend ist also die Fahigkeit,
mit den Veranderungen der Gegenwart
und der Zukunft erfolgreich umzugehen
und nicht mit der Statistik der Vergangen-
heit. Jede Industrienation, so auch der
Werkplatz Schweiz, sieht sich den unter-
schiedlichsten, sich verandemden Span-
nungsfeldern ausgesetzt: Veranderungen
bei Produkten, Absatzmarkten, Preisen,

Wahrungen, Kosten, Strukturen, wirt-
schaftlichem Umfeld, Technologien, oko-
logischem Umfeld, sozialem Geftige, urn
nur die wichtigsten zu nennen. Es sind
Spannungsfelder weltweiter Natur. Es
braucht keinen Propheten, urn vorauszu-
sagen, dass Vergleichsmoglichkeiten am
Markt und damit die Konkurrenz direkter,
internationaler und umfassender werden.
Diese Entwicklung ist gleichermassen
Chance wie Gefahr.

Die beiden Abkiirzungen EG 92 fiir
das Binnenmarktprogramm der 'Europai-
schen Gemeinschaft' und EWR fiir 'Euro-
paischen Wirtschaftsraum' sind heute be-
reits normale Gebrauchsworter. Bereits im
EWG-Vertrag von 1957 war ein gemein-
samer Markt mit binnenmarktahnlichen
Verhaltnissen vorgesehen. Nach i.iber 30
Jahren wird dieses Gebilde nun Wirklich-
keit werden, ein EG-Markt ohne Binnen-
grenzen, in dem der freie Verkehr von
Waren, Personen Dienstleistungen und
Kapital gewiihrleistet ist. Leider ohne die
Schweiz.

Die Hoffnung der Schweiz, sich als
Einzelgangerin wie bisher mit i.iber ] 00
Einze]vertragen auch in Zukunft mit ver-
schiedenen Sonderwiinschen bilateral
schrittweise mit der EG zu arrangieren, ist
mit einem Schlag nicht mehr realistisch.
Es gilt jetzt fUr die Neinsager und Politi-
ker, mit Losungsvorschlagen zu kommen.
Die Industrieuntemehmen haben solche
Losungen. Sie tonen nicht schon fUr die
Schweizer Ohren. Aber sie werden funk-
tionieren, mindestens fi.irden Sulzer Kon-
zern.

2. Sulzer als internationaler Technolo-
giekonzern

Wenn ich im folgenden zur Illustration
der Spannungsfelder fUr den Wirtschafts-
platz Schweiz Beispiele aus dem Sulzer-
Konzern heranziehe, bin ich mir bewusst,
dass diese weder vorbildlich, noch unbe-
sehen iibertragbar sind. Ich meine jedoch,
dass allgemein gehaltene Aussagen zu
wenig Handlllngsdevisen abgeben. Also
konkrete Faile!

1m weiteren stellt sich in der internatio-
na]en Tatigkeit des Su/zer-Konzerns bei-
nahe taglich die Standortfrage Schweiz -
Ausland.

Was ulld wer is! dieser Sulzer-
KOllzem?

Der Sulzer-Konzern verfi.igt iiber ein
breites, technisch orientiertes Produkte-
spektrum. Die strategischen Geschaftsein-
heiten sind die sogenannten Produktberei-
che, zwOlf an der Zahl. Es ist unser Ziel,
mitjedem dieser Produktbereiche im ent-
sprechenden Markt den jeweiligen Kun-
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den ein fUhrender und kompetenter Part-
ner zu sein. Dies setzt Spitzen]eistungen
und Spitzendienst]eistungen im intema-
tionalen Verg]eich voraus. Die Vmsatz-
grosse der Produktbereiche variiert von
tiber I Milliarde Fr. pro Jahr im Fall der
Betriebs- und Gebaudetechnik sowie der
Webmaschinen bis zur Grossenordnung
von rund 50 Millionen Fr. in Spezia]itaten-
geschaften wie Lokomotiven.

Ein B]ick auf die Markte der Sulzer-
Produktbereiche zeigt eine intemationa]e
Ausrichtung. Die Schweiz ist nur mit rund
]8% am Konzembestellungseingang be-
tei]igt. Auf der Persona]seite ergibt sich
eine halftige Auftei]ung zwischen Perso-
na] in der Schweiz und Mitarbeitem im
Ausland. Der schweizerische Anteil zeigt
sinkende Tendenz. Diese Tendenz ist das
Resultat der standigen Optimierung der
Wertschopfungskette.

Eine kurze Ana]yse der Aktivitaten der
Produktbereiche zeigt, dass sich der Sul-
zer-Konzem seit Jahren von einem Ma-
schinenbaukonzem in einen Technologie-
konzem gewandelt hat, also hin zum Denk-
und Dienstleistungssektor: Beispie]swei-
se die Sulzer-Infra-Betriebs- und Gebau-
detechnik, welche sich mit Installationen
im Baugewerbe beschaftigt. Haupttatig-
keit sind Planung, AusfUhrung und Vnter-
halt von Installationen auf dem Gebiet
Heizung, Klima, Luftung und Kalte. Die
Herstellung von entsprechenden Kompo-
nenten oder Aggregaten ist im Sulzer-Kon-
zem praktisch nicht vorhanden. Solches
Material wird eingekauft. Das Wissen und
Konnen Iiegt in den Kopfen der Mitarbei-
tef.

Ein weiteres Beispiel: Die Produkte
von Sulzer-Medica konnen im weitesten
Sinn als mensch]iche Ersatztei]e bezeich-
net werden. Mit Maschinenbau haben sie
wenig zu tun, mit medizinischem Wissen,
mit Materia]technologie, mit modemsten
Herstellverfahren, mit hochster Qualitats-
sicherung jedoch sehr viel. Daneben gibt
es aber durchaus noch traditionelle Ma-
schinenbauprodukte wieetwa Webmaschi-
nen, Pumpen oder Turbokompressoren.
Doch auch hier stellen Wissen und Kon-
nen unserer Mitarbeiter den entscheiden-
den Erfolgsfaktor dar.

Zur Auswahl der Marktgebiete von
Sulzer: Vnsere Pfeilergeschafte decken
elementare Grundbedtirfnisse der Mensch-
heit aboTextillBekIeidung, Behausungund
Gesundheit. Die mittelgrossen Produktbe-
reiche gehoren zu den Spezialprodukten,
wo der Weltmarkt zwar beschrankt ist, wir
aber eine Spitzenstellung einnehmen.

Wertschopfungsstruktur
- Einkaufsanteil
- Ein Blick auf die Wertschopfungsstruk-

tur des Sulze r-Konzems zeigt, dass rund

1/5 mit Kapitalkosten und rund 4/5 mit
Persona]kosten erbracht werden. In-
nerhalb der schweizerischen Industri-
en bestehen grosse Unterschiede. So
ist vor allem die chemische Industrie
bei geringerem Einfluss der Personal-
kosten sehr kapitalintensiv. Auch in-
nerhalb des Sulze r-Konzems sind mar-
kante Unterschiede vorhanden.
Das einzige industrielle Serienprodukt

im Konzem, die Webmaschinen, weist
erwartungsgemass eine hahere Abhangig-
keit von Kapitalkosten auf. Der Grund
]iegt in der permantenten Anstrengung
wahrend der vergangenen Jahre zur Auto-
matisierung und zur Rationalisierung der
bestehenden Produktionsstrukturen. Noch
Mitte der achtziger Jahre, a]s das Produk-
tionskonzept 90 fUr die Webmaschinen
mit Standort Schweiz entstand, war auf-
grund der Zinssituation kIar, dass Kapital
in der Schweiz billiger war als im ver-
gleichbaren Ausland. Dies fuhrte dazu,
dass die Devise nur ]auten konnte: 'Inve-
stition in anspruchsvolle, kapitalintensive
Fertigung', um von diesem Vorteil gegen-
tiber dem Aus]and Gebrauch zu machen.
In der Zwischenzeit haben sich die Kapi-
ta]kosten aber markant und entscheidend
verandert. Das Ende der Zinsinsel Sch weiz
ist eine Tatsache. Eine Ruckkehr zu einem
permanenten Vortei] ist un wahrscheinlich.
Darnit ist dieser bisherige Vortei] kIar nicht
mehr vorhanden. Wir kampfen hier be-
stenfalls mit g]eich ]angen Spiessen wie
unsere Hauptkonkurrenten aus Deutsch-
land oder Japan.

Beztig]ich der Persona]kosten stehen
wir vor einer ahnlich ungUnstigen Ent-
wick]ung. Aus zwar verstandlichen, aber
keineswegs logischen Gri.inden sind die
Lohnkosten und damit die Personalkosten
mehr oder weniger starr an den Teue-
rungsindex gebunden. Ein Blick auf die
Entwicklung der Inflationsraten der ver-
gangenen zwei Jahre zeigt eine Spitzen-
entwickI ung fUrdie Schweiz, welche wohl
niemandem so recht Freude macht. Die
Inflationsraten der Schweiz lagen im Ver-
gleich zu denjenigen unserer Hauptkon-
kurrenzlandem Deutschland und Japan fast
doppelt so hoch. Dadurch sind auch unsere
Personalkosten in der jtingsten Vergan-
genheit sHirker angestiegen als in den i.ib-
rigen Landem.

Nun bin ich ja keineswegs der Mei-
nung, dass unsere Personalkosten absolut
gesehen zu hoch seien. Die Frage ist viel-
mehr, ob diesen hohen Persona]kosten auch
eine entsprechend hohe Produktivitat ge-
gentibersteht. Einer interessanten Statistik
unseres Volkswirtschaftsdepartementes
entnehme ich folgendes: 1m Jahre 1985/86
waren die schweizerischen Lohne bereits
europaische Spitzenklasse. Sie lagen leicht
tiber denjenigen der Bundesrepublik

Deutsch]and. Diesen hohen Lahnen ent-
sprach aber auch eine entsprechend hohe
Produktivitat. Diese Statistik wird aile flinf
Jahre aufgrund von Betriebszahlungen er-
stellt. Es ist anzunehmen, dass die gleiche
Darstellung fUr das Jahr 1991 die Spitzen-
stellung der Schweiz bei den Lohnkosten
bestiitigen wird. Wenn ich im weiteren
davon ausgehe, dass die Zunahme der Pro-
duktivitat bei uns mit derjenigen von
Deutschland und Japan Schritt gehalten-hat, so ist zu beftirchten, dass unsere rela-
tive Stellung zu ausliindischen Konkur-
renten dadurch deutlich abgenommen hat
- im gesamten gesehen also nicht gerade
eine ermutigende Entwicklung.

Der Handlungsspielraum fUrAktivita-
ten und Wertschapfungsschritte, welche
in der Schweiz noch konkurrenzfahig aus-
geftihrt werden konnen, hat also in den
vergangenen Jahren nochmals deutlich
abgenommen. Der untemehmerische Frei-
heitsgrad wird damit kleiner, die Randbe-
dingungen schwieriger, und die Frage ist
berechtigt, wie lange es noch dauert, bis
wir in unserem Land entsprechende Mass-
nahmen ergreifen.

Sulzer hat eine erste Phase der Neuaus-
rich tung auf die 90er Jahre abgeschlossen.
Ziel tiber das Jahr 2000 hinaus bleiben der
Aufbau und die Weiterentwick lung eines
erfo]greichen Produktportfolios, basierend
auf technisch orientierten Produktberei-
chen: Ausgewahlte starke Pfeiler und eine
beschrankte Anzah] Aufbaugeschafte bil-
den dieses Portfolio. Erfolgsfaktor werden
Spitzenleistungen auf allen Gebieten von
der Entwicklung tiber die Prodllktion,
Vermarktung, Service bis hin zur Finan-
zierung bleiben. Massstab ist und bleibt
die internationale Konkurrenzfahigkeit.

3. Spannungsfelder fUr den Wirt-
schaftsplatz Schweiz beziiglich EG

Die Marschrichtung des EWR ist cha-
rakterisiert durch Freiztigigkeit ftir Wa-
ren, Personen, Dienstleistungen lind Kapi-
tal.

3.1. Freizugigkeit von Waren- und Gu-
terverkehr: Kleiner Heimmarkt erfordert
Konzentratioll der Kriifte. Die nationale
Basis mit 6,5 Mio. Einwohnem ist schmal.
Das ist eine gegebene Randbedingung.
Der Export, also das Ausweichen allf
Weltmarkte, ist somit eine absolute Not-
wendigkeit. Am Beispiel der Schweizer
Maschinen- und Metallindustrie zeigt sich
eine Exportquote von rund zwei Dritteln.
1m Sulzer-Konzern ist der Ex portantei I
noch haher. 1990 betrug er tiber 80%. Der
kleine Heimmarkt behindert den Aufbau
von Industrien, welche nach Gross-Serien
rufen. So ist die Schweiz z.B. nicht nam-
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haft in del' Automobilindustrie oder in der
Grossstahlindustrie tatig. Auch die Flug-
zeugindustrie ist nur klein. Die AktiviHiten
auf diesen Gebieten beschranken sich auf
Zulieferungen von Komponenten oder auf
eine elfolgreicheMarktnischenpolitik. Als
Konsequenz daraus hat sich die Schweizer
Industrie in der Vergangenheit auf eigent-
liche Spezialitaten mit entsprechendem
Know-How konzentriert. Als Beispiele
seien erwahnt:
- Mettler-Instrumente, Greifensee; Pra-

zisionswaagen: Diese Firma ist seit
Jahren weltweit die Nummer eins auf
diesem Gebiet.

- Victorinox, Ibach; Taschenmesser: Seit
dem Zweiten Weltkrieg ist der Famili-
enbetrieb der grosste Taschenmesser-
hersteller del' Welt.

- SLM, Winterthur; Zahnradbahnen:
Weltweit Marktfi.ihrer in diesel' Spe-
zialitat.

- Textilmaschinen: Spinnereimaschinen
von Rieter und Webmaschinen von
Sulzer Rliti sind weltweit Spitzenrei-
tel', dies trotz momentaner Konjunk-
turschwache.
Soviel zur Vergangenheit. Un sere

'Vorfahren' haben uns also eine gute Aus-
gangslage hinterlassen. Welche Tenden-
zen zeichnen sich ftir die Zukunft ab?

Forschungspolitik international abstiit-
zen. Ein wesentlicher Eintluss des k!einen
Heimmarktes betrifft die Forschung und
Entwicklung. Del' eng begrenzte Heim-
markterlaubt keine breite, umfassend an-
gelegte Grundlagenforschung. Wirtschaft-
liche Grossmachte wie USA oder Japan
operieren auf den Gebieten von Forschung
und Entwicklung mit ganz anderen Gros-
senordnungen. Auch im EG-Raum ist die-
se Tendenz mit den europaischen For-
schungsprogrammen EUREKA, SPRITE,
COST, etc. klar vorgezeichnet. Sowohl
personell wie finanziell stehen dort andere
Mittel ZlIr Verfligung. Konzentration und
kluge Auswahl werden und sind fi.ir die
Schweiz daher eine unabdingbare Konse-
quenz. Wenn sich abel' auch die Teilneh-
mer am intemationalen Wettbewerb ver-
mehrt konzentrieren, wie dies momentan
im EG-Raum der Fall ist, versHirkt sich der
Nachteil des kleinen Heimmarktes noch-
mals entscheidend. A priori hohere Intelli-
genz fUr uns anZllnehmen, ware wohl ein
stratlicher Fehler.

Als Beispiel aus del' Industrie sei zi-
tiert: Auf dem Gebiet der Materialfor-
schung laufen umfangreiche europaische
Programme. In den USA sind ebensolche
Programme im Gang. Aus dem Verteidi-
gungsbudget tliessen namhafte Mittel. In
den letzten Jahren hat sich Japan ebenfalls
zur staatlichen Forderung dieser For-
schungsrichtung entschlossen. Ftir die

schweizerische Industrie und insbesonde-
re fUr den Sulzer-Konzern stellen Materi-
altechnologie-Entwicklungen Kemfahig-
keiten dar. So hangt z.B. der Erfolg der
ktinstlichen Gelenke, der Hochleistungs-
webmaschinen, der Apparate fUr die Ver-
fahrenstechnik, der Pumpen, der Wasser-
turbinen, der Hochleistungslokomotiven,
abel' auch der Umwelttechnik ganz we-
sentlich von neuen, besseren Materialien
abo Falls es uns nicht gelingt, vollen An-
schluss an die EG- Programme zu erhalten,
werden wir uns als international tatiger
Technologiekonzern gezwungen sehen,
solche Forschungstatigkeiten ins Ausland
ZlIverlagern, namlich an Standorte, wo ein
direkter Zugang ZlI diesen Programmen
vorhanden ist.

Ich spreche hier nicht etwa einer staat-
lichen ForschungsfOrderung das Wort.
Angewandte Forschung und Entwicklung
ist die Domane der Unternehmer und sie
wird es auch bleiben. Aufgabe des Staates
ist es, gemass den AusfUhrungen des EG-
Spezialisten, Prof. Hauser, 'komparative
Vorteile' zu schaffen.

Diese bestehen im vorliegenden Fall
darin, anzuerkennen, dass libemationale
ForschungsfOrderungsprogramme existie-
reno Der Staat hat Voraussetzungen zu
schaffen, dass die Schweizer Industrie
daran teilnehmen kann. Denn ein Parallel-
fi.ihren del' Forschungsanstrengungen ist
angesichts der finanziellen Grossenord-
nungen nicht denkbar. Hingegen ist ein
Aufbauen im Anschluss an die tiberstaatli-
chen Forschungsergebnisse durchaus er-
folgversprechend. Noch ist es nicht ZlI
spat, hier korrigierend einzugreifen, aber
viel Zeit bleibt uns nicht mehr.

Normen nach internationalem Mass.
Damit die FreizUgigkeit bei GUtem und
Waren funktioniert, ist die gegenseitige
Anerkennung von Normen, Regelungen
und PrUfverfahren erforderlich. Auf die
Dauer werden einheitliche europaische
Standards angestrebt. Erst dann ist die
Freiztigigkeit von GUtem voll gewahrlei-
stet. Bis ZlIdiesem Zustand istes ein wei tel'
Weg, reicht doch der Katalog der mogli-
chen Regelungen von Offentlicher Sitt-
lichkeit tiber die Ordnung und Sicherheit
bis hin zu Schutzmassnahmen. FUr ein
nicht zum EWR gehorendes Land gilt als
Konsequenz, dass Zollformalitaten, Ur-
sprungslandnachweis und Nachweis von
Sicherheitsstandard gegenUber jedem der
17 EWR-Staaten ZlIerftillen sind. FUr das
Nichtmitglied Schweiz bedeutet das fUr
jedes Exportgut (Ausnahme vorlaufig nur
Chemie) konsequenterweise zusatzliche
Priifverfahren in der Schweiz und in jedem
der 17 EWR-Lander. Die Exportindustrie
ist also doppelt benachteiligt.

In diesem Zusammenhang sei darauf

hingewiesen, dass die schweizerischen
Zulieferer, also die kleinen und mittel-
grossen Betriebe, welehe den Grossteil
(tiber 80%) der schweizerischen Industrie
darstellen, sehr hart betroffen sein werden.
Zwar sind diese Betriebe weniger export-
orientiert als die Grossuntemehmen. Da-
mit ein soleh kleines oder mittleres Unter-
nehmen als Zulieferant fUr ein exportori-
entiertes Unternehmen in Frage kommt,
mtissen also seine wirtschaftlichen Bedin-
gungen so gtinstig sein, dass die zusatzli-
chen Prtifkosten und Zollformalitaten aus
der Schweiz heraus gUnstiger sind als der
Zukauf entsprechender Komponenten oder
Dienstleistungen aus dem EWR-Raum.
Angesichts unserer Hochpreis- und Hoch-
lohnsituation sind das wohl pessimisti-
sche und dtistere Aussichten.

Offnung der Markte als Chance wahr-
nehmen. Schliesslich sei als drittes Bei-
spiel unter dem Stichwort Fl'eizUgigkeit
bei GUtel'- und Warenverkehr auf die Off-
nung del' mehrheitlich affentlichen Be-
schaffungsmarkte im Einkauf und Sub-
missionswesen hingewiesen. Das el'klarte
Ziel ist die volle Liberalisierung fUr Auf-
trage im EWR-Raum, welehe eine be-
stimmte Mindestgl'osse Uberschrei ten. Die-
se Chance wird sich fUr Schweizer Un ter-
nehmen nicht eroffnen. Wir werden nam-
lich - normalerweise - nicht mehr ZlIr
Offeltabgabe eingeladen. Warum bietet
diesel' Punkt so viel Anlass zu Furcht und
Sorge? Flir ein konkurrenzfahiges Unter-
nehmen mtisstees doch in erster Linie eine
Chance sein, die Konkurrenzfahigkeit auch
im internationalen Vergleich unter Be-
weis ZlI stellen. Wir haben echte Wettbe-
werbsfahigkeit in Europa einem ki.instli-
chen Heimatschutz mit Kartel1regelungen
und kaum ZlIrechtfertigender lokaler Pro-
tektionswirtschaft geopfert. Ich meine,
dass wir damit viele Chancen bei wenig
Risiken vertan haben.

3.2. Freiziigigkeit bei Personen. Auslan-
der in der Schweiz. Das Saisonnierstatut
und ahnliche Spezialbestimmungen miis-
sen wir so oder so anpassen, abel' ohne
daftir einen Preis zu erhalten. Bei nachtli-
chen Rundgangen durch unsere Betriebe
stelle ich fest, dass del' Grossteil der
Schichtarbeiter Auslander sind. Da die
moderne Fertigung zu mehr Schichtarbeit
tendiert, werden wir diese Mitarbeiter aus
dem Ausland auch weiterhin benotigen.

Die Schweiz als Hochlohninsel? Bleibt
die Attraktivitat unserer hohen Lahne ZlI
beri.icksichtigen. Dieses hohe Lohnni veau
ist eine Tatsache. Es trifft allerdings auch
fiirunsere unmittelbaren nordlichen Nach-
bam, namlich Baden- Wiirttemberg und
Bayern, zu. Die bffnung des Wirtschafts-
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raumes Europa wird eine gewisse Nivel-
lierung der Lohnkosten bringen. Ob es
sich dabei wie in der Vergangenheit um
eine Nivellierung der Lahne in tieferlie-
genden Ui.ndern nach oben handelt oder
ob umgekehrt ein effektiver Abbau unse-
rer hohen Lohn- und damit der Produkti-
onskosten eintreten wird, bleibt offen.
Nachdem sich ein Ende der Zinsinsel
Schweiz besUi.tigt hat, halte ich ein Absin-
ken unseres sehr hohen Niveaus leider fUr
wahrscheinlich.

Unsere Isolierung, verbunden mit den
vorher erwahnten erhahten Export- und
Importkosten, di.irfte den Lohnzerfall eher
beschleunigen und nicht verhindern.

Anerkennung von Berufsabschliissen.
Einen sehr wichtigen Punkt im freien Per-
sonenverkehr stellt die gegenseitige Aner-
kennung von Berufsabschli.issen, seien es
nun Lehrabschli.isse, HTL-, HWV- oder
Hochschulabschli.isse, dar. Trotz qualita-
tiv vergleichbarer Ausbildung bleibt den
Diplomen und Abschli.issen eine Aner-
kennung versagt.

4. Was ist zu tun?

4.1. Chancen nutzen. Die Kleinheit der
Schweiz hat auch einen potentiellen Vor-
tei!. Wir sprechen von Anpassung an Ver-
anderungen. Auch andere Staaten - ob
so1che der EG oder nicht - mi.issen sich
anpassen, d.h. Veranderungen durchfi.ih-
ren.

Andere Staaten sind grasser. Kleine
Einheiten wie die Schweiz sollten also in

der Lage sein, sich schneller zu andern als
grassere Gebilde. Warum eigentlich nicht?

4.2. Unternehmerische Innovation. Inno-
vation als wichtigster Erfolgsfaktor fUrdas
zuki.inftige Bestehen von Unternehmen
umfasst nicht nur das Kreieren von neuen
Ideen, sondern auch deren gezielte Beur-
teilung und Realisierung. Wille zur ra-
schen Umsetzung, motivierte, gut ausge-
bildete Mitarbeiterteams, aber vor all em
auch harte Arbeit sind erfolgsentscheidend.

Urn diese Chance zu nutzen, mi.issen
Unternehmen - ob klein, mittel oder gross
- auch ihre Schwachen erkennen und mag-
lichst rasch el iminieren. Vorausschauende
und aktive Restrukturierung sind Schli.is-
sel zum Erfolg. Sie brauchen dazu Infor-
mation und leistungsfahjge Verbande.
Nicht Subventionen, sondern Hilfe zur
Selbsthilfe ist die marktwirtschaftliche
Lasung. Schlagworte helfen nicht. Ich
meine, die erreichte internationale Markt-
stellung, gut ausgebildete und motivierte
Mitarbeiterteams berechtigen auf verscrue-
denen Gebieten zu Optimismus. Erfolg
setzt aber weiterhin harte und intelligente
Arbeit voraus!

4.3. Interne Integration und gute Rah-
menbedingungen. Wir mi.issen in der
Schweiz endlich glaubwi.irdig darangehen,
un sere Innenwirtschaft EG-fahig zu ge-
stalten. Dazu geharen mehr Wettbewerb,
Abbau kantonaler und kommunaler Bar-
rieren, Verzicht auf administrative und 10-
kale Hindernisse bei Normenregelungen,
aber auch Anpassungen der Steuersyste-
me, der Schulabschli.isse, etc.

Die kleineren und mittleren Unterneh-
men werden auch ki.inftig das Ri.ickgrat
der schweizerischen Volkswirtschaft bil-
den. Sie sind auf marktwirtschaftliche Rah-
menbedingungen des schweizerischen
Staates angewiesen. Dazu geharen Dere-
gulierungen, also Reduktion der heutigen
Regelungsflut, Abbau der direkten Steu-
ern, Soziallasten nach Verursacher- und
Nutzniesserprinzip und nicht zuletzt auch
eine langfristig gesicherte Energieversor-
gung. Oder anders ausgedri.ickt: Landes-
interne Untersti.itzung durch eine effizien-
te Regierung und dienstleistungsorientierte
Administration ist die eine Seite. Die an-
dere: Der EWR muss dies anerkennen,
wenn die erarbeiteten Wettbewerbsposi-
tionen und unsere Lebensqualitat auch
unseren Nachkommen erhalten bleiben
sollen. Ob diese zweite Voraussetzung zu
erfi.illen sein wird, muss heute offenblei-
ben.

Dies alles bedingt ein Umdenken. Der
n~tive Sonderfall Schweiz mit eigenen
Vorschriften fUr alles und jedes sowie
'Kant6nligeist' kann in einen echt prospe-
rierenden Lebensraum Schweiz i.iberge-
fi.ihrt werden. Wir mi.issen unsere Geistes-
haltung andern und daraus Vorteil ziehen,
dass wir selbst im Rahmen des grossen
Europas etwas zu bieten haben. Die Vor-
aussetzungen dazu haben wir uns aller-
dings sehr ungi.instig gestaltet. Ich kann
nur hoffen, dass wir auch bereit sind, die-
sen Sonderpreis zu bezahlen. Wir, als in-
ternational tatiges Unternehmen, werden
unseren Beitrag leisten, solange wir kon-
nen.
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Le long chemin de nos
industries a travers les
institutions politiques
Michel Barde*

Le titre qui m'a ete suggere pour cet necessites de I'economie d'une part, et
expose est a lui seul revelateur d' une pro- ceux du monde politiqued' autre part. Leurs
blematiquequi depasselargementlesfron- vocations propres et surtout leurs modes
tieres helvetiques. Tous les pays connais- de fonctionnement respectifs, fort diffe-
sent en effet, sinon un antagonisme, du rents, expliquent, a defaut de les justifier,
moins des volets d'incomprehension mu- ces incomprehensions. A preuve, les re-
tuelle et reciproque entre les besoins et les vendications du monde de l' economie

denon~ant les lourdeurs et les lenteurs du
processus decisionnel au niveau politique
et les revendications inverses de toute une
frange de la c1asse politique - essentielle-
ment sur la gauche de l'echiquier - ex i-
geant davantage de democratie dans la
conduite et au sein des entreprises.

Jean-Franr;ois Aubert, ancien Con-
seiller national et ancien Conseiller aux
Etats neuchatelois, ecrivait un jour qu'il
faut pourtant bien voir la difference. Les
entreprises, comme les ecoles par exem-
pIe, poursuivent un but qui est generale-
ment impose du dehors. Ce qu'on attend
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