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Herausforderungen
an der Schwelle zum dritten
Jahrtausend

Prof. Dr. Hans Sieber*
Direktor des Bundesamts fUr Konjunkturfragen und
Prasident del' Kommission fi.ir Technologie und Innovation

(Uberarbeitetes Referat yom Januar 1994 anHisslich der SATW-Klausurtagung)

Mit we1chen Herausforderungen sind wir an der Schwelle zum dritten Jahrtausend
konfrontiert? Tennesse Williams hat einmal gesagt: 'Ein Prognostiker ist ein Mann, del'
in lichten Momenten di.istere Ahnungen hat.' Nachdem das Jahr 2000 schon Hi.ngst in
den Planungshorizont gut gefi.ihrter Unternehmen eingekehrt ist, vermag mich die eben
zitierte Aussage allerdings nicht zu erschi.ittem.
Ich gliedere mein Referat in drei Teile:
- Einen ersten Teil widme ich del' Befindlichkeit unserer Volkswirtschaft, ist doch der

Zustand unseres Landes besser als seine Befindliehkeit.
- In einem zweiten Teil konfrontiere ieh diesen Zustand mit einigen wichtigen, heute

absehbaren Trends, urn
- im letzten Teil Antworten auf die Herausforderungen del' Zukunft zu formulieren.

Diese haben wir zumindest teilweise neu zu definieren. Denn allein mit dem Gepiick
einer erfolgreichen Vergangenheit im Rucksack ist die Zukunft nicht mehr zu
packen. Noeh plakativer ausgedri.iekt: Die Fortschreibung der Vergangenheit ist
kein Programm mit Zukunft!
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Industrie wird OECD-weit mit Abstand
am wenigsten subventioniert. Aueh naeh
den i.iber 300 Bewertungskriterien des
World Management Forums yon Prof.
Klaus Schwab in Genf befinden wir uns
noeh immer auf einem ode I' sehr nahe
einem der drei Podestplatze. BesUitigt wird
diese Aussage auch durch die neuesten
Ergebnisse des yom BFK finanzierten In-
novationstestes der KOF/ETHZ.

1.2. Stark diversifizierte Wirtschafts-
struktur
- Eine der historiseh gewaehsenen Star-

ken unserer Volkswirtschaft liegt in
ihrer diversifizierten Struktur, nach
Branchen, Sektoren, abel' auch nach
Betriebsgrossen. Eine ersteBedingung
fUr Innoyationen ist das Vorhanden-
sein yon Vielfalt. Das Gegenteil von
Vielfalt ist bekanntlich Einfalt (zitiert
nach Dr. Guntern).
Un sere Wirtschaftsstruktur wird von
kleinen und mittleren Unternehmun-
gen dominiert. 99,8% aileI' schweize-
risehen Betriebe, welche rund 3/4 aileI'
Arbeitnehmer in unserem Lande be-
schaftigen, sind sogenannte KMU. Sie
kennen jene Aussage (Drucker): 'Heute
ist es wiehtig, die richtige Grosse zu
haben. Elefanten tun sich schwer mit
der Anpassung. Ki.ichenschaben i.iber-
leben immer.' Wir stellen fest, samtli-
ehe Grossfirmen in del' Schweiz haben
in den letzten Jahren ihre Belegsehaft
abgebaut.

Teill.
Unsere Ausgangslage im Sinne eines Starken-, Schwachen-
profils unter dem Oberbegriff der Wettbewerbsfahigkeit?

Naehdem in unserem Lande seit ge-
raumer Zeit die Optik des halbleeren Gla-
ses dominiert, werden Sie es mir nieht
veri.ibeln, wenn ieh mit unseren SUirken
beginne. Gli.icklicherweisehaben wirnoeh
solche. Wir besitzen Trumpfkarten, ob-
wohl wir sie gerade inji.ingster Zeit nicht
immer optimal zu spielen wissen. Was
besagen die Fakten?

*Korrespondenz: Prof. Dr. H. Sieber
Bundesamt fUr Konjunkturfragen
Belpstrasse 53
CH-3003 Bern

1. Starken

1.1. Unsere Wettbewerbsposition ist -
generell gesehen - intakt

Die in wirtschaftlich harten Zeiten mit
schoner Regelmassigkeit in Umlauf ge-
setzte These, wonach wir gegeni.iber unse-
ren auslandischen Hauptkonkurrenten ein
Innovationsdefizit aufweisen, lasst sich
im Lichte der Fakten nieht halten. Dies gilt
ganz besonders fi.ir die von unserer Ex-
portwirtsehaft angebotenen Leistungen.
Chemie und Uhren haben beispielsweise
in der ji.ingsten Vergangenheit klar an
Weltmarktanteilen zulegen konnen; die
Masehinenindustrie ihrerseits hat die aus-
gepragte Nachfrageschwache im Inland
dureh Erfolge im Export wettzumachen
vermocht. Ein Leistungsausweis, der ohne
Staatskri.icken zustande kommt. Unsere

1.3. Die Wettbewerbsfiihigkeit einer
Volkswirtschaft hiingt von der Wettbe-
werbsfiihigkeit ihrer Arbeitskriifte ab

QualitatsetztQualifikation voraus. Wir
verfiigen iiberein im internationalen Quer-
vergleieh gutes und entsprechend lei-
stungsf<ihiges Aus- und Weiterbildungs-
system. Wir haben vor allem auf del' mitt-
leren Stufe (Berufsbildung, hahere Faeh-
schulen) die Nase vorn; dies trotz des
unbestrittenen Reformbedarfes aueh auf
dieser Ebene. Damit ist zugleich auch an-
getont, dass es moglicherweise weniger
gut bestellt ist um die Forderung der be-
sonders Begabten, del' Elite.

Noeh immerverfi.igen wiri.ibereineim
allgemeinen motivierte und entspreehend
leistu ngsberei te Arbei tnehmerschaft (Hi n-
weis auf die im internationalen Querver-
gleich niedrige Absenzenquote). Mit be-
zug auf die effektiv geleisteten Arbeits-
stunden - und das ist fi.irdie internationale
Konkurrenzposition entseheidend - neh-
men wir zusammen mit Japan eine Spit-
zenposition ein. Nieht ganz zu unreeht
nennt man uns bisweilen aueh die 'Japa-
ner' Europas.
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1.4. Vergessen wirdariiberhinaus nicht,
- dass wir seit Sommer 1991 unsere

Teuerung von 6,6% sukzessive auf
unter 2% drticken konnten und dabei
erst noch die EinfUhrung der Mehr-
wertsteuer zu verkraften haben

- dass wir im Wirtschaftsverkehr mit
dem Ausland Jahr fUr Jahr Uberschtis-
se in Milliardenhohe erzielen (1994
nicht weniger a]s 8 BIP-Prozentpunk-
te)

und
- dass wir gegentiber dem Aus]and -

weltweit - eine der starksten Netto-
gUiubigerpositionen einnehmen.
E]emente, die es auch einmal anzu-

sprechen gilt, wenn tiber die Starke und
Harte des Frankens debattiert wird.

2. Schwachen

Den obigen Aktivposten ist allerdings
eine Reihe von Prob]em- und Schwach-
steIlen gegentiberzusteIlen.

2.1. Wir haben Defizite bei den hausge-
machten Rahmenbedingungen

Protektionistische Beschaffungsprak-
tiken der Offentlichen Hand (Lokalpatrio-
tismus bzw. Heimatschutz); Langwierige
behOrdliche Bewill igungsverfahren a]s In-
vestitionsblockade; Standesrege]n schtit-
zen Einkommenspositionen; eine zu we-
nig wettbewerbsfreundliche Binnenwirt-
schaftspo1itik verursacht - jahrlich wie-
derkehrend - vo]kswirtschaft]iche Kosten
in MilliardenhOhe.

2.2. Ein Preisniveauvergleich Schweiz-
OECD - allerdings auf den vergangenen
Werten des Jahres 1990 beruhend - besagt
eigentlich alles:
- legt 'Sein und Schein' unserer hohen

Nominallohne offen; dem hohen No-
minallohn, den eine Firma als Kosten
in ihre Offerte hineinrechnen muss,
steht beim Arbeitnehmer jedoch keine
entsprechende Kaufkraft bei Einkau-
fen im Inland gegentiber (deshalb: Ein-
kaufstourismus in den Grenzregionen);

- liefert die Bestatigung fUr den Um-
stand, dass die Vie]zahl binnenwirt-
schaftlicher Schutzmechanismen weit
mehr die Kosten und Preise als die
Leistungen in die Hbhe treiben;

- belegt das Sparpotential fUr den Fis-
kus;

- bestatigt ganz allgemein das Preissen-
kungspotentia] im Zuge einer Liberali-
sierung unseres Binnenmarktes und
seiner vermehrten bffnung gegen aus-
sen.

2.3. 1m Zuge des verschiirften interna-
tionalen Standortwettlaufs verlieren
wir WertschOpfungspotentiale und
damit Arbeitspliitze ans Ausland. Die
Expansion der Schweizer Wirtschaft
findet vor aUem im Ausland statt

A]lein zwischen 1990 und 1993 hat sie
im Aus]and rund 300000 neue Arbeits-
pUitze geschaffen; dies tiberwiegend im
Bereiche der Dienst]eistungen. Unsere
Wirtschaft forscht heute im Ausland mehr
als in der Schweiz. Stellvertretend fUrSek-
toren wie die chemische Industrie, die
Banken und Versicherungen mochte ich
auf die jtingsten Ergebnisse einer Umfra-
ge des VSM verweisen.

1m In]and dagegen wollen aIle sch]an-
ker werden. Vielleicht mtissen sie auch
sch]anker werden, urn konkurrenzfahig zu
bleiben: schlanker Staat, schlanke Unter-
nehmen, schlanke Strukturen. Weniger
vornehm ausgedriickt: Arbeitsplatzabbau.
Solche Tendenzen mochten so lange an-
gehen, a]s unsereigener Arbeitsmarktaus-
getrocknet war, a]s weder freie Industrie-
noch Btiro- oder Gewerbeflachen zur Ver-
fUgung standen. Heute haben wir tiber
140000 Arbeits]ose. 10% aller bestehen-
den Btiro-, Gewerbe-, Industrieflachen ste-
hen leer; ein Anteil, der sich in den nach-
sten 10 Jahren verdreifachen solI.

2.4. Wir sind Champions auf traditio-
nellen Gebieten - jedoch auf neuen,
zukunftstriichtigen Gebieten unterver-
treten

Die aktuelle Innovationstatigkeit am
Standort Schweiz - ich habe es bereits
erwahnt - befindet sich auf einem hohen
Niveau. Sie entwickelt sich allerdings
tiberwiegend ent]ang bereits seit langem
beschrittener Entwicklungspfade. Weiter-
und nicht Neuentwick]ungen stehen im
Vordergrund. Wir zehren zu grossen Tei-
len von den Stiirken der Vergangenheit.

So ergeben die Befunde renommierter
Institute ein beunruhigendes Bi]d tiber
unsere relativen Stacken bzw. Schwachen
zu Beginn des 21. Jahrhunderts. In der
Ausrichtung auf die in ftinf bis zehn Jah-
ren mutmasslich relevanten Produktvisio-
nen sind wir offensichtlich schlechter po-
sitioniert als unsere Konkurrenten. So fal-
len beispielsweise unsere Patentaktivita-
ten in denjenigen Bereichen unterdurch-
schnittlich aus, in weIchen die Experten
aus aller Welt klinftig liberdurchschnitt-
lich haufig Innovationen erwarten wie z.B.
'Datenverarbeitung', 'Kommunikations-
technik', 'audiovisuelle Technik', 'Halb-
leiter' oder 'Biotechno10gie'. Insofern
bestehtWrTeilederschweizerischen Wirt-
schaft eine strukturelle Herausforderung
im Sinne einer beherzteren Umorientie-

rung auf zukunftstrachtige Aktivitatsfe]-
der. Symptomatisch daftir auch die Fest-
stellung, dass in den Augen aus]andischer
Investoren der Wirtschaftsstandort
Schweiz heute eher als Refugium denn als
dynamischer, Impu]se vermitte]nder In-
dustriestandort gehandelt wird.

2.5. Wir sindferner Weltmeister in der
Analyse

Dabei drohen wir zur Hand]ungsunfa-
higkeit zu verkommen. Am meisten ste-
hen wir uns seIber im Wege. Unsere wirk-
lichen Probleme sind mentaler Natur. Das
gut schweizerische Tempo ('Langsam,
aber sicher') konnen wir uns nicht mehr
leisten; der internationale Wettbewerb
waltet als unerbittlicher Strafriehter. Die
Wirtschaft spricht von dramatischen, ja
revolutionaren Veranderungen. Ieh gewin-
ne jedenfalls nicht den Eindruck, dass
diese Wahrnehmung das bffentliche Be-
wusstsein bereits erreieht hat.

2.6. Ein zu wenig innovationsfreundli-
ehes Klima

James Watt, zweifelsohne einer, der es
wissen mtisste, hat einmal festgestellt: 'Es
gibt nichts Torichteres als eine Erfindung
zu machen, die von der Gesellschaft nicht
akzeptiert wird'. Ich meine - und in die-
sem Sinne erweitere ich diese Aussage-,
fUr das Bestehen im Innovationswettbe-
werb ist das lnnovationsklima von i.iberra-
gender Bedeutung.

Fo]gende Faktoren pragen die Innova-
tionskuItur eines Landes:
- die Technikakzeptanz in der BevOlke-

rung. Nur vor diesem Hintergrund ist
beispielsweise leiderdie beinahe schon
wieder in Vergessenheit geratene Lei-
densgeschichte (Bewilligungsverfah-
ren und Auflagen) des Biozentrums in
Basel zu verstehen.

- die Fehlertoleranz. Wie soli Neuesent-
stehen kbnnen, wenn nichts in die Ho-
sen gehen darf? Nobelpreistrager Prof.
Richard Ernst von der ETHZ hat un-
!angst festgehalten: Aufjeden schwei-
zerischen Erfinder gibt es mindestens
einen Kreativittitstbter und die sitzen
eigentlich fast tiberall ktindigungssi-
cher in den Behbrden, in der Industrie,
in Finanzinstituten und in den Hoch-
schulen.

- das wettbewerbspolitische Bewusstsein
auf allen Stufen. Wir brauchen drin-
gend wieder jenes 'feu sacre', haben
doch aile Innovationsarten einen ge-
meinsamen Hauptfeind: den Anpas-
sungswiderstand (Prof. Thom).

- die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
als GegenstUck zu der bei uns vorherr-
schenden Einzelkampfermental itat des:
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'lieber eigenstandig untergehen als
gemeinsam das Uberleben suchen'.
Unsere Beurteilung insgesamt: die

Schweiz kann zwar noch immer aus einer
Position der relativen Starke heraus agie-
ren. Dennoch besteht zur Erhaltung einer
Spitzenstellung, zur Sicherung unserer
Wettbewerbsfahigkeit, Handlungsbedarf.
Dies ganz besonders im Lichte gewisser
sich klar abzeichnender Trends.

Teilli.
Heute absehbare Trends

1. Ein erster Trend:
Die dritte industrielle Revolution

Wir gehen davon aus, dass der intema-
tionale Produktivitatswettlauf in Verbin-
dung mit den Moglichkeiten der integrier-
ten Produktionstechnologien, den neuen
Organisations- und Managementkonzep-
ten das Ende des immer noch vorherr-
schenden Taylorismus, der arbeitsteiligen
Produktionsweise einHiuten wird. leh er-
spare Ihnen die immer langer werdende
Liste neuer Produktions- und Manage-
mentkonzepte resp. Schlagworte. Gemein-
sam ist all diesen Konzepten die Zielrich-
tung: vennehrte Kundenorientierung, die
Steigerung der Effizienz, Flexibilitat, zeit-
lichen Reagibilitat (time to market) und
Qualitat, der radikalen Senkung der Ko-
sten, der nachhaltigen Sicherung von
Wettbewerbsvorteilen u.a. liber
- die Optimierung der Wertschopfungs-

kette bei systematischer Ausschop-
fung grenzliberschreitender Verlage-
rungsmoglichkeiten auf allen Stufen
dieser Kette;

- die Konzentration auf die Kernkom-
petenzen: Was andere besser und billi-
ger konnen, wird ausgelagert. Den
Zulieferanten (ilberwiegend KMU)
wird ein riesiges Potential an neuen
Betatigungsfeldern erschlossen, sofem
sie zu international konkurrenzfahi-
gen Bedingungen solche besetzen kon-
nen.

2. Ein zweiter Trend: Internationali-
sierung des Wirtschaftsgeschehens

Die Globalisierung des Wirtschaftsge-
schehens geht auf allen Stufen mit erhoh-
ter Dynamik weiter. International sind die
Finanz- und Technologiemarkte, global
ist der Wettbewerb, die Nachfrage der
Konsumenten etc. (Hamburger, Jeans,
Coca-Cola, etc.).

Diese Dynamik geht weiter:
- weil die grenziiberschreitende Mobili-

tiitvon Kapital, Wissen, Management-
fiihigkeiten weiter zunimmt. Das Po-
tential an unternehmerischen AktiviUi-
ten, die verlagert werden konnen, steigt.
Diese Entwicklung erfasst zunehmend
auch mittelgrosse Betriebe.

- weil sich das Gefiille bei wichtigen
Standortfaktoren ausweitet. Dr. Gas-
ser, ABB, hat unlangst folgende Daten
liber Ingenieurlohne verschiedener
Lander genannt: Ein Ingenieur in
Deutschland West verdient 75 OM pro
Stunde, in Deutschland Ost 35 OM, in
Tschechien noch ganze 3.80 OM. Ein
Arbeiter kostet in Deutschland West
45.80 OM, in Deutschland Ost 20.90
DM, in Polen 3.90 DM, in Tschechien
nur 2.90 OM pro Stunde.

- wei! zwischen den Staaten der Kampf
um Investitionen und damit um Ar-
beitsp!iitze aggressiv gefiihrtwird. Die
Konkurrenz der Untemehmen wird von
einem Wettbewerb der Standorte liber-
lagert. So wuchsen die Strome der Di-
rektinvestitionen in den letzten zehn
Jahren mehr als dreimal so schnell wie
die Weltexporte.

3. Ein dritter Trend: die Verlagerung
der weltwirtschaftlichen Dynamik in
den asiatischen Raum

Dazu das folgende Zitat: 'Die Europa-
er sind wie Kinder, die auf Geleisen spie-
len, ohne sich bewusst zu sein, welche
Lokomotive auf sie zurast'. 'Europa fUr
uns zwar ein zukunftstrachtiges Projekt,
global gesehen aber auf absteigendem Ast'
(so ein Professor an der HSG). Infolge der
Offnung der lateinamerikanischen und
siidasiatischen Markte sowie der dynami-
schen wirtschaftlichen Entwicklung in Ost-
und Siidostasien erhoht sich die Zahl po-
tentieller Konsumenten im Weltmassstab
mittelfristig um ca. 3 Mrd. Gleichzeitig
drangen aber auch ca. 1,5 Mrd. arbeitsfa-
hige und -willige Menschen zusatzlich auf
die Weltmarkte: Verlagerung des we/t-
wirtschaftlichen Gravitationszentrums in
den asiatischen Nicht-OECD-Raum als
Folge (Prof. H. Hauser, HSG).

4. Ein vierter Trend: Dramatische
Verschiebung im Altersautbau der
BevOikerung in den westlichen Indu-
striestaaten

Nicht nur die Schweiz, sondern auch
die meisten Staaten der OECD befinden
sich - im buchstablichen Sinne des Wor-

tes-aufdem Wegzu alternden Volkswirt-
schaften. Wir werden am Ende dieses Jahl'-
hunderts mit einem neuen Phanomen kon-
frontiert sein, fUr welches bislang histori-
sche Erfahrungen fehlen. Das erste Mal in
der Geschichte wird sich der BevOlke-
rungsaufbau umkehren. Aufeinem schma-
len Schaft der jungen Generation wird ein
liberhangender Hut der liber 50jahrigen
lasten. Die demographische A!terung wird
zu einem Hauptproblem der westlichen
Gesellschaften. Nicht nur wird die Sicher-
stellung der sozialen Systeme in Frage
gestellt. Es werden praktisch alle Bereiche
unseres Lebens berlihrt. Gemass den Schat-
zungen derOECO istdie Schweizdasjeni-
ge Land, welches von der demographi-
schen Alterung mit am stiirksten betroffen
sein wird.

Teillll.
Vier Antworten auf die Her-
ausforderungen der Zukunft

Ich beschranke mich auf vier Antwor-
ten, lasse dabei bewusst zwei zentrale
Bereiche mit ausgewiesenem Handlungs-
bedarf ausser Betracht, d.h.
- die Bereinigung unseres Verhaltnisses

zu Europa sowie die
- Aussohnung zwischen Okonomie und

Okologie. Dazu nur ein einziger Satz:
Die natiirlichen Ressourcen der Erde
werden nach amerikanischen Progno-
sen schon bald nur noch ausreichen,
eine ansprechende Lebensqualitat fLir
zwei Milliarden Menschen zu sichern.
Das sind aber rund vier Milliarden
Menschen weniger, als heute unseren
Planeten bevolkern. Vergessen wir
nicht: Jeder fiinfte Mensch muss heute
mit weniger als einem Dollar pro Tag
auskommen.

Die vier Antworten, die ich in del' gebote-
nen Klirze ansprechen mochte, sind
- die marktwirtschaftlichen Reformen
- die innovative Erneuerung unseres

Leistungsangebotes
- ein neuer Sozialpakt sowie
- ein 'Ruck' muss durch dieses Land.

1. Meine erste Antwort: Marktwirt-
schaftliche Reformen

An einschlagiger Programmatik gibt
es mehr als genug. Unsere Schubladen
mogen all die gescheiten Analysen gar
nicht mehr fassen. Gross ist auch der Kon-



LEITARTIKELILEADING ARTICLES 8
C'HIMIA 50 (1996) Nr. 1/2 (Januar/Fchmar)

sens tiber die Bereiche mit Reform- und
Handl ungs bedarf.

Bedeutend weniger weit ist dagegen
die Auseinandersetzung mit den Schwie-
rigkeiten gediehen, die sich der konkreten
Umsetzung der Reformvorhaben im poli-
tischen Raume in den Weg stellen, geht es
doch in vielen Hillen urn ein 'Knacken'
hergebrachter, hartnackig verteidigter Be-
sitzesstande. Dies alles im Umfeld einer
Vollkaskomentalitat, wo die Bewahrung
des Erreichten noch immer Motor und
Motivation des Handelns sind.

Die Stunde der Wahrheit fur den poli-
tischen Reformwillen hat geschlagen (das
Gros der Voriagen zur marktwirtschaftli-
chen Erneuerung befindet sich in pari a-
mentarischer Beratung): Ganz besonders
gilt dies fur den wettbewerbspolitischen
Quantensprung - fur mich der Kern der
Reformen -, wie er tiber die folgenden, in
einem innern Zusammenhang stehenden
Vorlagen realisiert werden solI. Es sind
dies:
- Die Revision des Kartellgesetzes mit

seinem hohen Symbolgehalt fUr die
Glaubwtirdigkeit der marktwirtschaft-
lichen Erneuerung im Verbund mit

- dem Binnenmarktgesetz mit der ange-
strebten Verwirklichung der vier Frei-
heiten auf dem schweizerischen In-
landmarkt;

- besonders deregulierungstrachtig so-
dann das Bundesgesetz i.iber techni-
sche Handelshemmnisse, welche die
vielerorts unheilige Symbiose zwi-
schen bffentlich- rechtlichen Regulie-
rungen und privaten Wettbewerbsab-
sprachen zerschlagen und damit vie-
len sog. Kartelloiden den Teppich un-
ter den Fussen wegziehen werden im

- Verbund mit den eidgenbssischen und
kantonalen Gesetzen i.iber die Libera-
lisierung des bffentlichen Vergabewe-
sens in Nachachtung der Ergebnisse
der Uruguay-Runde.

Der marktwirtschaftliche Reformpro-
zess muss weitergehen. Nur so lasst sich
die ins Ausland abgewanderte Dynamik
unserer Wirtschaft wieder vermehrt an
den Wirtschaftsstandort Schweiz zuruck-
holen. Marktwirtschaftliche Erneuerung
- eine notwendige, keinesfallsjedoch hin-
reichende Bedingung. Ich pliidiere des-
halb - zweitens - fi.irderen Ergiinzung urn
eine innovationsorientierte Wirtschafts-
politik.

2. Meine zweite Antwort: Innovative
Erneuerung unseres Leistungsangebo-
tes auf allen Stufen

- Die Innovation ist ein Schlusselele-
mentder internationalen Wettbewerbs-
fahigkei t einer Volkswirtschaft oder in
abgewandelter Anlehnung an John F.
Welch von General Electric: 'Wenn
der Innovationsgrad innerhalb eines
Unternehmens kleiner ist als der Inno-
vationsgrad ausserhalb, dann ist das
Ende nahe'. Oder noch pointierter: 'In
ten years there are just two kinds of
companies: innovative companies and
dead companies.'

- Experten behaupten, dass unsere Wirt-
schaft mit ihremLeistungsangebot etwa
zu 75% auf gesattigten Markten ope-
riert.

- Wenn wir einseitig nur auf eine immer
schlankere Produktion setzen, auf mehr
Effizienz, auf hohere Produktivitiit,
kbnnte es eines Tages ein bbses Erwa-
chen geben. Das Resultat ware dann
nicht so sehr ein schlanker als viel-
mehr ein magersuchtiger industrieller
Sektor (Beispiel Schweden). Ange-
sichts der wechselseitigen Abhangig-
keiten zwischen lndustrie- und Dienst-
leistungssektor eine wenig verheis-
sungsvolle Perspektive!
Es gibt m.E. ftir unser Land nur eine
zielfi.ihrende Strategie; diese hat auf
drei Beinen zu stehen:
- Steigerung der Effizienz in allen

Bereichen
- Senkung des Kostenblockes in

Franken sowie
- die kontinuierliche innovatorische

Erneuerung unseres Leistungsan-
gebotes.

- Werden wir unfahig zur Innovation,
bleibt uns nur der Verzehr des bisher
Erworbenen; die Zahl der Mi.inder wird
immer grosser, der Kuchen immer klei-
ner (Branco Weiss). Vorausschicken
mbchte ich, dass ich nach bald 30jiihri-
ger Tiitigkeit im Dienste des Bundes
nicht der Illusion anhange, der Staat
kbnne die Wirtschaftsentwicklung bis
hin zu einzelnen Innovationen gezielt
und erfolgreich lenken. Ebenso tiber-
holt ist allerdings auch die gegenteili-
ge Vorstellung, wonach sich der Staat
bequem zuri.icklehnen konne, urn alles
den anonym en Marktprozessen zu
tiberantworten.

Gefordert ist der Staat in ftinf Berei-
chen:
- In der Wettbewerbspolitik, davon habe

ich bereits gesprochen. Klaus Endress
von der Fa. Flow-tech in Reinach hat

unlangst festgestellt: 'Mit unserem
Kartelldenken, unserer Abschottungs-
mentalitat haben wir llns selbst eine
der wichtigsten Triebfedern fUr Inno-
vationen genommen. Daftir mtissen wir
heute und in den nachsten Jahren zab-
len'.

- Zu eineminnovationsfreundlichen Kli-
ma gehort auch ein entsprechendesfis-
kalisches Umfeld. Dies gilt ganz be-
sonders ftir unsere mittelstandisch do-
minierte Wirtschaft.

- Wir brauchen - drittens - den Abbau
administrativer Belastungen. Staat-
liche Vorschriften verursachen Kosten,
fallen unabhangig von der Betriebs-
grosse an, belasten Klein- und Mittel-
betriebe starker als Grossunterneh-
men.
Viertens pladiere ich fur eine innovati-
onsorientierte Beschaffungspolitikder
offentlichen Hand. Statt Hoflieferan-
ten zu pflegen, ware die Nachfrage-
macht der bffentlichen Hand (27-30
Mrd. jii.hrlich) vermehrt innovativ ein-
zusetzen sowie

- fi.inftens ist eine engere Anbindung,
engere Verzahnung zwischen den KMU
und unseren Bildungs- und For-
schungsstiitten vonnoten. Die Meiste-
rung einer komplexer und dynamischer
gewordenen technologischen Heraus-
forderung wird zur zentralen Existenz-
frage vieler KMU.

3. Meine dritte Antwort: Wir brau-
chen einen neuen Sozialpakt

Mit der zunehmenden Liberalisierung
des Arbeitsmarktes, der wachsenden
grenztiberschreitenden Freizi.igigkeit del'
Arbeitskriifte und dem erreichten Ausbau-
standard der Arbeitslosenversicherung
stellen sich neue Herausforderungen fUr
die Beziehungen zwischen den Sozial-
partnern. Ende 1994 hat die Bevorschus-
sung der Arbeitslosenversicherung durch
Bund und Kantone den Betrag von 8 Mrd.
Franken erreicht. Allein die Verzinsung
dieser Summe verschlingt taglich eine Mio.
Franken.

Dazu kommt ein zweites:
- Lohnnebenkosten entwickeln sich zu

einem immer bedeutenderen Kosten-
faktor der Unternehmen, den nicht sie
und ihre Beschiiftigten, sondern der
Staat kontrolliert.

- Die Einnahmen der Sozialversicherun-
gen haben sich von 1970 bis 1990 von
13,6 BIP auf 23% des BIP erhoht.
Jeder vierte erwirtschaftete Franken
f1iesst heute in die Sozialwerke.

- 1m gleichen Zeitraum stiegen
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'Wir haben zuviele la-Sager, die den Mut zum Nein nicht /1Qben.
Wir haben zuviele Nein-Sager, die das la-Sagen verlernt /wben.
Wir haben zuviele, die nichts sagen, obwohl sie etwas sagen konnten.
Wir haben zuviele, die etwas sagen, obwohl sie nichts zu sagen haben, ausserjedes
und alles zu zerreden.
Wir brauchen Bessermacher, nicht Besserwisser, wir brauchen Problem lOser und
nicht Problemverursacher'.

- die Leistungen del' Arbeitgeber urn
50%;

- die Arbeitnehmerleistungen sogar urn
70%.
Wenn ich sage, wir brauchen einen

neuen Sozialpakt, so meine ich insbeson-
dere nach zwei Richtungen:
- Zwischen A rbeitgebern undArbeitneh-

mern: Seitens del' Arbeitnehmer: bei-
spielsweise eine vermehrte Flexibili-
Hit bezUglich Lohne und ihrer Struktur
sowie bezUglich Arbeitszeit. Seitens
der Arbeitgeber im Gegenzug eine re-
lative Arbeitsplatzsicherheit Uber den
Konjunkturzyklus sowie der Einbau
permanenter Weiterbildungsmoglich-
keiten als Bestandteil von Arbeitsver-
tragen. Denn: Wertschopfungsinten-
sive Leistungserstellung - ein Muss
fUr ein Hochlohn- und Hochkosten-
land wie die Schweiz - setzt qualifi-
zierte Arbeitskrafte voraus.
Personlich finde ich die Frage: Geht

uns die Arbeit aus? falsch gestellt. Ergie-
biger ware wohl die Diskussion Uber die
Frage: Zu welchem Preis finden Arbeits-
willige Arbeit?

Aus vielen Gesprachen mit Unterneh-
mern glaube ich herauszuspUren, dass wir
mit den Kosten fUr hochqualifizierte Ar-
beitskrafte und Fachkrafte international
wettbewerbsfahig sind; die Konkurrenz-
nachteile dagegen bei den Arbeitskosten
fUr weniger qualifizierte Krafte spiirbar
ins Gewichtfallen. M.a.W.: Lohnstruktur
und strukturelle Arbeitslosigkeit diiiften
miteinander zu tun /wben. Wie andel'S
ware wohl der folgende Tatbestand zu
erklaren?: Gemass OECD sind in den letz-
ten 30 Jahren in Nordamerika etwa 30
Mio. Stellen in der Privatwirtschaft und 5
Mio. beim Staatgeschaffen worden. In der
EU ebenfalls 5 Mio. neue Stellen beim
Staat - sonst aber keine. Nach Uber 30
Jahren gross en Wiltschaftswachstums liegt
del' Beschaftigungsindex in Nordamerika
bei knapp 200%, inderEU abernurgerade
bei 108%.
- Zwischen den Gene rationen, eingedenk

del' Tatsache, dass sich die politische
Diskussion der Frage del' Iangerfristi-
gen Sicherung del' Finanzierung del'
Altersvorsorge anzunehmen hat. Zu
erinnern ist, dass zur Zeit der Inkraft-
setzung der AHV (1948) die Relation
zwischen Zahlenden und Anspruch-
berechtigten 9,5: 1 betragen hat, heute
auf dem Stand von 3:1 gesunken ist
und in den niichsten vier Jahrzehnten
auf einen Stand von 2: 1 absinken wird.

4. Meine vierte Antwort: Unsere gros-
sten Probleme sind mentaler Natur.
Deshalb: Ein 'Ruck' muss durch dieses
Land! (so Bundesrat A. Koller)

Sie kennen unsere mentalen Probleme
und die sie charakterisierenden Stichwor-
te:
- 700 Jahre Eidgenossenschaft sind

genug;
- die Schweiz: vom Sonder- zum Sani-

erungsfall ;
- die Schweiz auf del' Kriech- und nicht

auf der Uberholspur;
- unser Lorbeeren-Fauteuil ist durchge-

sessen;
- die Schweiz ist ein Land, wo nur sehr

wenige Dinge ihren Anfang nehmen,
abel' viele ihr Ende (Scott Fitzgerald).
Aus del' Wirtschaftsgeschichte wissen

wir, tiefgreifende Reformen gelingen nur
bei Vorhandensein von 'Leaderships' oder
wenn -und das ist die zynische Kehrseite
del' Medaille - del' Problem- und Leidens-
druck so gross geworden ist, dass es fUr
jedermann einsichtig wird, dass es so wie
bisher nicht mehr weitergehen kann.

Leadership ist bei uns nicht gefragt,
hat doch schon Gottfried Keller resign ie-
rend feststellen mUssen: 'Man ragt nicht

ungestraft Uber das Waldesdickicht der
Nation hinaus' oder: Bei uns ware ein
Mozart nie an eine Musik-Schule berufen
worden!

Es mUsste daher - zur Verhinderung
dieser zynischen Kehrseite del' Medaille
- einen Mittelweg geben, del' die massge-
benden Krafte unseres Landes veranlas-
sen wUrde, wiederum am gleichen Strick
und in die gleiche Richtung zu ziehen.
Mit Rezepten, die sich gegenseitig aufhe-
ben, lost man nicht die Probleme am Ende
des 20. Jahrhunderts. Von den meisten
politischen Gruppierungen ist vor aHem
bekannt, was sie nicht wollen und gegen
neue Ideen werden in del' Regel zunachst
einmal Bedenken geaussert! Ein erster
konkreter Ansatz mi.isste m.E. darin lie-
gen, dass ein nationaler Dialog Uber die
Frage in Gang kommt, wo liegen zu-
kunftsbezogen unsere Chancen, welches
sind die Kernfahigkeiten, die nul' schwer
imitierbaren Trumpfkarten unserer
'Schweiz AG' und was ist zu tun, urn
diese auch tatsiichlich erfolgreich zu nut-
zen.

Gerade aus diesel' Optik mochte ich
meine Ausfi.ihrungen miteinem Lieblings-
zitat schliessen. Es stammt von Branco
Weiss:


