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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-
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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.
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In der Forschung ist die europaische
Zusammenarbeit der Schweiz bis jetzt vor
allem bei apparativ aufwendigen Wissen-
schaften schon weit gediehen: Seit Jahr-
zehnten beteiligt sich die Schweiz an in-
ternationalen Forschungszentren und -pro-
jekten. Allen voran ist das Centre Euro-
peen des Recherches Nucleaires (CERN)
in Genf zu nennen, welches von der
Schweiz mitinitiiert wurde. 1m weiteren
sind die Schweiz und Schweizer Forscher
am Europaischen Raumfahrtsprogramm
und am astronomischen 'European Ob-
servatory of the Southern Hemisphere' in
Chile beteiligl. Ausserdem bestehen sehr
viele Austauschprojekte und -programme
auf personlicher Basis zwischen einzel-
nen Instituten, insbesondere im Bereich
der Naturwissenschaften.

Vor exakt vier Jahren wurde die Zu-
sammenarbeitder sieben UniversiUiten am
Oberrhein, zu den en schweizerischerseits
die Universitat Basel zahlt, vertraglich
institutionalisierl. Die Europaische Kon-
fOderation der Oberrheinischen Universi-
taten EUCOR sieht unter anderem vor,
Wissenschaftler und Studierende auszu-
tauschen, gemeinsame Studiengange ein-
zurichten und Studienleistungen gegen-
seitig anzuerkennen, gemeinsame wissen-
schaftliche Vorhaben durchzufUhren und
interuni versitlire Weiterbildungsprogram-
me aufzubauen. Vieles davon ist schon in
vollem Gange.

3. Das schweizerische Bildungssystem
aus der Sieht des Auslandes

Eine interessante Gesamtschau von
aussen ergab das sogenannte Landerex-
amen der OECD, der Organisation fUr
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung. 1989 begutachteten vier Exper-
ten aus Deutschland, Osterreich, Italien
und Frankreich im Auftrag des Bundes
und der Erziehungsdirektorenkonferenz
der Schweiz EDK die schweizerische Bil-
dungspolitik. Auf einen Satz reduziert,
kamen sie zum Schluss, dass dem auslan-
dischen Beobachter sofort auffalle, wie
gross die Kluft zwischen dem geradezu
erobernden internationalen (gar multina-
tionalen) wirtschaftlichen Schwung der
Schweiz und der Bewegungslosigkeit des
Bildungssystems sei. Es wird ein Mangel
an Konzeptarbeit und Zukunftsanalyse
beklagt. Das Bildungssystem sei auf Pro-
blemlOsung und nicht auf Problementdek-
kung angelegl. Beides ware aber wichtig.
Es wird vorgeschlagen, dass die EDK und
der Bund eine gemeinsame Institution zur
laufenden Analyse und zur Festlegung
von Leitlinien im Bildungsbereich bilden
soli ten. Ferner sollten Allgemeinbildung
und Berufsbildung beim Bund wie bei den

Kantonen in der Hand eines Departemen-
tes liegen.

Die Berichterstatter der OECD bezeu-
gen indessen aufgrund von Gesprachen
mit Erziehungsverantwortlichen und auf-
grund von Schulbesuchen die hohe Quali-
tat unseres Bildungsangebots. Wortlich
wird ausgeftihrt:

'Wir sind uberzeugt, dass dieses Bil-
dungssystem noch leistungsfiihiger wer-
den kann, wenn es sich selbst und seine
Zukunft besser kennenlemt und wenn es
besser ausgestattet wird, einige grundle-
gende Rahmenbedingungengemeinsam zu
setzen. Um eine Reihe der von uns aufge-
worfenen Fragen zu IOsen, verfiigt das
schweizerische Bildungssystem in der Tat
uber viele positive Elemente, die man in
anderen Mitgliedstaaten der OECD we-
der so zahlreich noch dermassen im Volk
verankert findet. Wir konnten beispiels-
weise bei unseren Gespriichspartnernsehr
hiiufig einpersonliches Engagement, eine
Motivation, ein Verantwortungsgefuhlund
eine Handlungsfiihigkeit feststellen, die
durchaus auch mit dem verfassungsmiis-
sigen und institutionellen Rahmen des Bil-
dungssystems zusammenhiingen. 1mgan-
zen erreicht das Zusammenspiel zwischen
den politischen und administrativen In-
stanzen und den verschiedenen betroffe-
nen Personen und Personenkreisen, wie
uns scheint, nur deswegen die oben er-
wiihnten guten Leistungen, wei! es sich
gleichzeitig auf eine breit mitgetragene
'Ethik der Schule' (ithique de l'ecole}
stutzen kann. Man kann nur wunschen,
dass diese gemeinsame Werthaltung auch
die wichtigen Entscheide begleitet, die im
Hinblick auf die Zukunft getroffen und
realisiert werden mussen. '

1m OECD-Bericht tiber die Wissen-
schafts- und Technologiepolitik in der
Schweiz, der ebenfalls 1989 entstand,
wurden drei Spannungsfelder, die die
Schweizer Wissenschaftspolitik durch-
dringen, ausgemachl.
1) Nach der traditionellen Aufgabentei-

lung tibernimmt die Offentliche Hand
fast nur die universitare Ausbildung
und die Grundlagenforschung, wah-
rend die angewandte Forschung und
technische Entwicklung weitgehend
von privaten Handen getragen werden.

2) Die relativ weitgehende Autonomie
der schweizerischen Universitaten er-
schwert die Ausrichtung der Forschung
auf wechselnde Bedtirfnisse und die
Bildung von Schwerpunkten.

3) Der traditionelle Foderalismus im Bil-
dungswesen erschwert die Verkntip-
fung der weitgehend kantonalen Bil-
dungs- und Forschungspolitik mit der
vorwiegend eidgenossischen Wirt-
schafts- und Aussenpolitik.
Dementsprechend zeige unsere eidge-

nossische Wissenschafts- und Technolo-
giepolitik Ungentigen im Anregen von
industriell verwertbarer Forschung, in der
internationalen Forschungszusammenar-
beit und in der technologischen AusnUt-
zung der Forschung. 1m Gegensatz zur
Privatwirtschaft verftige die offentliche
Hand nur tiber bescheidene Mittel zur
Forderung der Forschung. Vm so wichti-
ger sei die Setzung von Schwerpunkten.
Die nationalen Forschungsprogramme
stellten dafUr ein gutes Hilfsmittel dar.
Die universitare Ausbildung leide unter
wachsendem Andrang der Studierenden
bei gleichzeitiger Beschrankung der Mit-
tel. Die BetreuungsverhaItnisse seien un-
gUnstig und der Apparatepark teilweise
veraltel.

Den Ingenieurschulen wird eine wach-
sende Bedeutung ftir die Ausbildung von
Ingenieuren und fUrden Technologietrans-
fer eingerauml.

Schliesslich wird festgehalten, dass die
Schweiz traditionellerweise tiber viele
Kanale an internationalen Forschungs-und
Technologieprojekten teilnimmt und da-
von bedeutenden Nutzen ziehl. Mit dem
Nein der Schweizer zum EWR-Vertrag
verlieren wir zwa.r die gleichberechtigte
Teilnahme an den EG-Forschungspro-
grammen; was bleibt ist die Beteiligung
auf Projektstufe.

4. Die Hochschulkonventionen des
Europarats uod der UNESCO

Diese insgesamt sechs Konventionen
bezwecken, die Mobilitat der europilischen
Studierenden tiber die nationalen Grenzen
zu fOrdern und die internationale Aner-
kennung von Studien, TeilprUfungen und
StudienabschlUssen zu erreichen. Nach der
Konvention von 1953 solljedes Vertrags-
land die Reifezeugnisse, die in den Part-
nerJandern zur Zulassung an den dortigen
Hochschulen berechtigen, auch an den
eigenen Hochschulen als Zulassungsaus-
weis gel ten lassen. Die Konventionen von
1956 und 1990 verlangen, dass ausgewie-
sene Teilstudien und Teilprtifungen in den
Partnerlandern anerkannt und angerech-
net werden. Aus dem Jahr 1959 stammt
die Konvention, wonach die Signatarstaa-
ten gegenseitig die von ihren Hochschu-
len verliehenen akademischen Grade und
Zeugnisse anerkennen, und die Konventi-
on von 1969 sieht die Fortzahlung von
Stipendien an Studierende wahrend eines
Studienaufenthaltes im Ausland VOL Die
UNESCO-Konvention umfasst im wesent-
lichen die Anerkennung von Hochschul-
studien und -diplomen sowie von akade-
mischen Graden innerhalb der Signarstaa-
ten. Diese Konventionen wurden lange
Zeit in unserem Land als unerwUnscht
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bezeichnet. Erst als der EWR -Vertrag vor
der Ttir stand, d.h. im Frtihjahr ]99], rati-
fizierte der Bund mit dem Segen der Kan-
tone die sechs Hochschulkonventionen.
Voll zum Tragen gekommen sind sie al-
lerdings noch nicht, weil ihnen noch nicht
einmal innerhalb unseres eigenen kleinen
Landes voIlsUindig nachgelebt wird.

Dieses landesinnere Manko wurde und
wird nun schrittweise behoben durch Ab-
kommen unter den Schweizer Hochschu-
len und durch ein Mobilitats- und Aus-
tauschprogramm innerhalb der Schweiz
mit eidgenossischer Unterstiitzung. In den
ersten anderthalb Jahren erfreute sich die-
ses Programm eines rasch wachsenden
Interesses.

Mit der Ratifizierung der Hochschul-
konventionen bekennt sich unser Land
auch formell zu internationaler Zusam-
menarbeit im Bereich von Bildung und
Wissenschaft. Dies geschah auch gemein-
sam mit den Kantonen im Bundesgesetz
tiber die Hochschulforderung vom 22.
Marz 1991. Absatz I des Artikels ] halt als
Zweck fest:

'Gemeinsam mit den Kantonenfordert
der Bund eine koordinierte Hochschulpo-
litik, welche auch die internationale Zu-
sammenarbeit beriicksichtigt. '

5. Schweizerisches Mobilitatsfijrde-
rungsprogramm

Zur Forderung der gegenseitigen An-
erkennung von Studien1eistungen sowie
der Mobilitat hat der Bund ein schweize-
risches MobilitatsfOrderungsprogramm
beschlossen, welches am 1. Oktober 1991
in Kraft getreten ist. Dieses Programm
soIl zur Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen den Hochschulen und zur
VersUindigung in unserem Land tiber die
Sprachgrenzen hinweg beitragen. In der
Botschaft des Bundesrates an die eidge-
nossischen Rate tiber die Massnahmen ftir
die internationale Zusammenarbeit im
Bereich der hoheren Bildung und fUr die
Mobilitatsfbrderung vom 17. September
1990 wird betont, dass der Einsatz zugun-
sten einer grosseren akademischen Mobi-
litat in Europa wenig glaubwtirdig ist,
wenn nicht auch die Mobilitiit innerhalb
der Schweiz gefordert wird. Die inner-
schweizerische Mobilitat muss ebenso at-
traktiv sein wie die internationa]e. Mit
dem innerschweizerischen MobilitiitsfOr-
derungsprogramm wurden gleichzeitig die
Voraussetzungen fUr eine aktive Teilnah-
me am EG- Programm ERASM US geschaf-
fen (Teilnahme seit WS 92/93).

Mit der Schaffung der Mobilitatskom-
mission (KOMOB) im Rahmen der Hoch-
schulkonferenz im Jahre] 988 - sie setzt

sich mit Fragen der nationalen und inter-
nationalen MobilitatsfOrderung der Do-
zenten, Assistenten, Doktoranden und Stu-
dierenden auseinander-entstandein wich-
tiges Koordinations- und Diskussionsor-
gan. Die KOMOB stellt ferner den Infor-
mationsfluss zwischen Bund, Kantonen
und Hochschulen sicher.

Anjeder schweizerischen Hochschule
und Universitat wurden Mobilitatsstellen
erOffnet, die mit der Information und Be-
ratung der Studierenden tiber das Mobili-
tatsforderungsprogramm beauftragt sind.
Diese dezentralen Stellen sind ein wichti-
ges Vollzugsorgan zur Realisierung des
Mobili tatsfOrderu ngs pro grammes.

Zur Ausarbeitung von disziplinbezo-
genen Vereinbarungen zur gegenseitigen
Anerkennung von Studienzeiten, -leistun-
gen und Diplomen an den schweizeri-
schen Hochschulen wurden Arbeitsgrup-
pen gebildet - zusammengesetzt aus ei-
nem Fachvertreter pro Hochschule -, de-
ren Mitglieder die Realisierung der ge-
schaffenen Vereinbarungen sichern. Bis
zum heutigen Zeitpunkt konnten 14 diszi-
plinbezogene Abkommen in Kraft gesetzt
werden. Den Mobilitatsstudierenden wird
zur Deckung des Mehraufwandes, der
durch einen Mobilitatsaufenthalt entsteht,
ein Stipendium von Fr. 2000.- je Semester
bereitgestellt, sofern sie gewisse Voraus-
setzungen (Studienaufenthalt im anderen
Sprachraum, Aufenthalt von maximal zwei
Semestern, Anerkennung des Aufenthal-
tes) erftillen.

1m WS 91/92 waren 162 Studierende
mobil; im SS 92 190; im WS 92/93 249; im
SS 93 sind es 2] 9 Studierende.

6. EG-Programm ERASMUS

Mit dem internationalen Programm
ERASM US (EuRopean Action Scheme for
the Mobility of University Students) fOr-
dert die EG die Mobilitat von Hochschul-
studierenden und Lehrkraften sowie die
interuniversitare Zusammenarbeit. Das
Programm gliedert sich in vier 'Aktio-
nen':
1) Aufbau und Betrieb eines Hochschul-

netzes mit dem Zweck, interuniversi-
tare Austauschprogramme mit voller
gegenseitiger Anerkennung von Stu-
dienzeiten und -leistungen durchzu-
fUhren (Hochschulkooperationspro-
gramme- HKP). Die beteiligten Hoch-
schul en treffen Vereinbarungen fUrden
Austausch von Studierenden und Do-
zierenden; sie stellen gemeinsame
Lehrprogramme auf. Dozenten und
Hochschulverwaltungen besuchen zu
diesem Zweck auch personlich Hoch-
schulinstitutionen anderer Mitglied-
staaten.

2) Gewiihrung von Stipendien an Studie-
rende, die mindestens ein Semester
und maximal zwei Semester in einem
anderen Mitgliedstaat studieren. Be-
vorzugt werden Studienaufenthalte im
Rahmen eines HKP, doch sind auch
sogenannte 'free movers' zugelassen.
Die Stipendien dienen lediglich der
Deckung der durch die Mobilitat ent-
stehenden Mehrkosten.

3) Verbesserung der gegenseitigen Aner-
kennung von Diplomen und Studien-
zeiten mittels eines Systems zur An-
rechnung von Studienleistungen (Eu-
ropean Community Course Credit
Transfer System: ECTS). Forderung
gemeinsamer Curriculum-Entwicklun-
gen zwischen den Hochschulen und
Weiterentwicklung des schon von
ERASMUS aufgebauten Netzes von
1nformationszentren tiber die akade-
mische Anerkennung.

4) FlankierendeMassnahmen: Untersttitzt
werden 1ntensivprografflme, 1nforma-
tionsveranstaltungen und -kampagnen,
VerOffentlichungen usw.
Die Schweiz beteiligt sich am EG-

Programm ERASMUS seit dem WS 1992/
93. Die schweizerische Teilnahme istdurch
ein separates Abkommen zwischen der
Schweiz und der EO geregelt, das auch
nach dem EWR-Nein bestehen bleibt.

Aus dem Ausland haben sich 1992/93
347 HKP-Studierende fUr einen Aufent-
halt an einer Schweizer Hochschule ange-
meldet und1993/94 sind es 841. Free
movers an Schweizer Hochschu len gibt es
nur sehr wenige.

1merstenTeilnahmejahrmeldeten sich
391 Studierende aus der Schweiz fUreinen
Aufenthalt an einer Hochschule in einem
EO-Land an. 344 Studierende sind dann
auch effektiv abgereist. Rund die Halfte
aller ERASMUS-Studierenden aus der
Schweiz waren sogenannte free movers,
nahmen also an keinem HKP tei!. Die
durchschni ttliche Aufenthaltsdauer betrug
6-7 Monate. Beliebteste Ziellander waren
Deutschland und Frankreich.

1m WS 1993/94 sind mehr als doppelt
so viele ERASMUS-Studierende zu erwar-
ten: Es haben sich bereits 982 Studierende
fUr einen Aufenthalt an einer ausUindi-
schen Hochschule angemeldet. Wieder-
urn erfreuen sich Frankreich und Deutsch-
land grosster Beliebtheit als Zielland, ge-
folgt von Grossbritanien.

Wegen der Ablehnung des EWR-Bei-
tritts ist die Anerkennung unserer Studi-
enabschlussdiplome und -lizentiate nicht
gewiihrleistet. Diese ist vielmehr durch
bilaterale Verhandlungen zu erreichen. Der
Bund hat vor zwei Jahren im Einverneh-
men mit den Kantonen beschlossen, ent-
sprechende Aquivalenzverhandlungen
vorerst mit Deutschland und bsterreich
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aufzunehmen. VOl' kurzem konnten diese
Arbeiten abgeschlossen werden, so dass
womoglich noch in diesem Jahr die Ver-
einbarungen unterzeichnet werden kon-
nen.

7. EG-koml?atible Ausbildung zum
Ingenieur, Okonomen, etc.

Wenn die Schweiz dem EWR-Beitritt
zugestimmt hatte, waren unsere Hoheren
Fachschulen wie die Ingenieurschulen odeI'
Hoheren Wirtschafts- und Verwaltungs-
schulen als Fachhochschulen anerkannt
worden. Die Absolventen hatten im gan-
zen Europaischen Wirtschaftsraum ihren
Beruf unbehindert ausiiben konnen, und
das Abschlussdiplom ware voll anerkannt
worden. Einzig die Architekten del' HTL
hatten eine zusatzliche Qualifikation be-
natigt.

Nach del' Abstimmung yom 6. Dezem-
bel' 1992 werden Schweizer Diplome und
Titel gleich behandelt wie solche aus Ost-
europa oder aus anderen Kontinenten. Urn
dies zu andern, wurden, wie bereits er-
wahnt, mit Deutschland und Osterreich
bilaterale Aquivalenzverhandlungen auf-
genommen. Ausserdem wird auch ein
Abkommen mit del' Federation Europeen-
ne des Associations Nationales d'lnge-
nieurs (FEANI) angestrebt, urn unseren
Ingenieuren den Titel Europa-Ingenieur
und die Aufnahme ins FEANI -Register zu
verschaffen. Dazu wird nebst einem min-
destens dreijahrigen Ingenieurstudium
vorgangig ein erfolgreicher Abschluss der
Sekundarstufe 2 mit fachgebundener oder
allgemeiner Hochschulreife, d.h. eine Be-
rufsmatur oder eine gymnasiale Matur,
vorausgesetzt.

In Deutschland und in anderen EG-
Landern sind die Fachhochschulen, in
Grossbritannien die Polytechnics, in Frank-
reich die Instituts uni versitaires professio-
nalises Hingst eingefi.ihrt. Ftir die Schweiz
hat der Bundesrat als eines der Legislatur-
ziele festgehalten, dass er 'mittels Schaf-
fung eines Bundesgesetzes tiber Fachhoch-
schulen die dafUr in Frage kommenden
Schulen des nicht-universitaren Tertiar-
bereiches zu Fachhochschulen umgestal-
ten und sich ftir ihre internationale Aner-
kennung einsetzen' will .

Die Berufsmatur und die Fachhoch-
schulen sollen den Studierenden eine soli-
de Allgemeinbildung, eine praktische
Grundschulung und ein generalistisches
wissenschaftliches Studium bieten. Die
Spezialisierung erfolgt dann als 'training
on the job' am Arbeitsplatz sowie in Wei-
terbildungsveranstaltungen del' Fachhoch-
schulen. Ausser dem Unterricht betreiben
Fachhochschulen anwendungsorientierte
Forschung und Entwicktung sowie Wis-

sens- und Technologietransfer zugunsten
von Wirtschaft und Offentlichkeit. Die
Studiendauer betragt drei Jahre Vollzeit.
Zunachst soli en geeignete Ingenieurschu-
len HTL und Hahere Wirtschafts- und
Verwaltungsschu1en HWV spater auch
anspruchsvolle Hahere Fachschulen ftir
Gestaltung und etliche andere Institutio-
nen des tertiaren Bildungssektors zu Fach-
hochschulen aufgewertet und damit EG-
kompatibel gemacht werden.

Von der Einfi.ihrung der Fachhoch-
schulen erhofft man sich ausserdem eine
gewisseEntiastung der Universittiten, eine
Mobilisierung strebsamer, intelligenter,
abermehrpraktisch als akademisch orien-
tierter junger Leute und die Ausstattung
der Wirtschaft und Verwaltung mit ge-
wieften praxisorientierten Kader1euten.

Ftir die Vorbereitung auf den Besuch
der Fachhochschule ist die Absolvierung
einer Berufsmaturschule wahrend der
Lehrzeit vorgesehen. Die ersten PilotkJas-
sen diesel' Schule haben diesen Spatsom-
mer ihren Unterricht bereits aufgenom-
men. Auch an der Einftihrung der Fach-
hochschu1en wird mit vollem Einsatz ge-
arbeitet, geht es doch nicht einfach urn die
Namensanderung bestehender haherer
Fachschulen.

Es mtissen vielmehr vorgangig, dem
Hochschulcharakter entsprechend, die
Anforderungsprofile del' Dozierenden fest-
gelegt, die Studienprogramme ausgear-
beitetsowiedie minimal notwendigeGros-
se und Ausstattung der Fachhochschulen
definiert werden. An del' Finanzierung die-
ser neuen lnstitutionen muss und will sich
del' Bund namhaft beteiligen. Dies darf
jedoch nicht auf Kosten der Bundesbeitra-
ge fi.irdas Hochschulwesen geschehen. Es
ist zu befilrchten, dass die Finanzierungs-
frage die schwierigste sein wird, sind doch
gegenwartig beim Bund wie bei den Kan-
tonen die Kassen leer. Trotzdem ist der
politische Wille zur Schaffung der Fach-
hochschulen ungebrochen. Denn die Fra-
ge ist weniger, ob wir uns Fachhochschu-
len leisten konnen, sondern viel mehr, ob
wir uns leisten konnen, auf sie zu verzich-
ten.

8. Weitere Entwicklungen im eidge-
nossischen Schulgeschehen

Seit einigen Jahren befassen sich Ex-
pertengruppen mit der Neugestaltung des
Unterrichts an den allgemein bildenden
Schu1en sowie mit del' Frage der Selektion
beim Ubertritt von einer Stufe zur nach-
sten. Unter dem Titel erweiterte Lernfor-
men (ELF) wird eine Erneuerung des Un-
terrichts geplant und erprobt: Del' frontal-
monologische Unterricht wird zugunsten
von aktivierend-dialogischem Unterricht

abgebaut, die isolierte Einzelarbeit zu-
gunsten der Gruppenarbeit und der Fach-
unterricht zugunsten themenzentriertem
Projektunterricht reduziert. Ziel diesel'
Reform ist die Forderung und Erhaltung
del' Lernfreude und damit des Lernerfol-
ges sowie die Farderung von sozialem
Verhalten und ganzheitlichem, lebensna-
hem Denken.

Die Frage del' Selektion stellt sich VOl"

aHem in del' Mittelschule und im Gymna-
sium. AHseits befriedigende Lasungen
existieren nicht. Deshalb werden neue
Wege gesucht, bei denen auf Forderung
und Beratung das Hauptgewicht gelegt
wird und die Selektion nur als ultima ratio
zum Zuge kommt.

Ftir die Gymnasien steht eine neue Ver-
einbarung zwischen Bund und Kantonen
bevor, welche die Maturitatsanerken-
nungsverordnung des Bundes ablasen soil.
Dabei ist vorgesehen, dass die heutigen
Maturitatstypen A bis E abgeschafft und
durch ein System von Kern- und Wah Ita-
chern ersetzt werden. Ein erster Entwurf
der neuen Vereinbarung fand nur teilweise
Zustimmung, weil darin del' naturwissen-
schaftlicheTeil zu kurzkam. Begri.isst wur-
de dagegen mehrheitlich die Authebung
der spezifischen Maturitatstypen und die
Einfi.ihrung eines Unterrichts in Wirt-
schafts- und Rechtsfragen. Ein zweiter Ent-
wurf ist im kommenden Jahr zu erwillten.

Zunehmende Kritik wird an unserem
Bildungssystem deshalb getibt, wei! unse-
rejungen Leute verglichen mitdenjenigen
etlicher andereI' Industrielander bis zum
Abschluss der Berufsausbildung ein bis
drei Jahre mehr benotigen. Dieser Unter-
schied entsteht durch verspatete Einschu-
lung der Kinder, Iangere Dauer des Gym-
nasiums und Verzagerungen beim Studi-
urn. In Anbetracht del' immer wichtiger
werdenden Weiter- und Fortbildung wiegt
die lange Dauer del' Erstausbildung be-
sonders schwer. Deshalb werden entspre-
chende Anstrengungen unternommen, ins-
besondere zur Reduktion der Schulzeit bis
zur Maturitat auf zwalf Jahre und zur
Straffung des Studiums, so dass das Di-
plom odeI' Lizentiat in der Regel nach vier
und das Doktorat womaglich innerhalb
von weiteren drei Jahren erreicht wird. In
der Romandie ist dies bereits weitgehend
del' Fall.

9. Zusammenfassung

Wenn auch der Beitritt zum Europlii-
schen Wirtschaftsraum yom Schweizer-
volk abgelehnt wurde, so bemtihen sich
die Erziehungs-, Bildungs- und Wissen-
schaftsbeharden unseres Landes doch die
Beteiligung an europaischen Program men
und Projekten sowie die Anerkennung
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unserer Berufsausbildungen und Ab-
schlussdiplome zu erreichen. Dazu mus-
sen wir erst im eigenen Land die noch
fehlenden Freiztigigkeiten und Harmoni-
sierungen einfUhren sowie die Mobilitat
der Lehrenden und Lernenden fOrdern. 1m
Bereich der hoheren Berufsausbildung ist

die EG-KompatibilWit durch Schaffung
einer Berufsmatur und neuer Fachhoch-
schulen zu erreichen. Trotz betrachtlichem
finanziellem Aufwand ist dies der erklarte
Wille von Bund und Kantonen. Die Betei-
ligung an europaischen Bildungs- und
Forschungsprogrammen und die gegen-

seitige Anerkennung der Berufsabschlils-
se sind nach dem EWR-Nein einzeln aus-
zuhandeln. AlledieseBemtihungen befin-
den sich auf gutem Weg, so dass mit Recht
zu erwarten ist, dass wenigstens im Bil-
dungsbereich unserem Land die Integrati-
on in Europa bald gelingen wird.
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Standortpolitik als Teil der
Unternehmensstrategie

1) Management der Standortstrukturen:
Standortportfolio des Konzerns, geo-
grafische Verteilung, personelle und
anlagenmassige Ressourcenausstat-
tung

2) Managementder Standortnutzung: Pro-
duktionssortiment, Auslastung, Pro-
duktionsverlagerungen, etc.

Hans Kindler*

1. Einleitung

Aufwirtschaftspolitischer Ebene wird
das Standort- Thema immer dann beson-
ders aktuell, wenn es wirtschaftlich
schlechtgeht. Meldungen tiber Abbau von
Arbeitsplatzen, Betriebsschliessungen und
Produktionsverlagerungen ins billigere
Ausland werden zu Schlagzeilen in den
Offentlichen Medien. Obwohl in der
Schweiz die Arbeitslosigkeit im europai-
schen Vergleich zum GlUck relativ nied-
rig ist, beklagen zahlreiche Kommentare-
auch im Zusammenhang mit der EWR-
Ablehnung - den schleichenden Nieder-
gang der Wettbewerbsfahigkeit des Pro-
duktionsstandortes Schweiz. Und in
Deutschland soil die nationale Standortat-
trakti vitat sogar per Gesetz gesichert wer-
den (Standortsicherungsgesetz). Fur in-
dustrielle Unternehmen gehoren Stand-
ort-Fragen beinahe zur Tagesordnung.
Jeder grossere Investitions- und jeder Des-

Fig. 1

investitionsentscheid ist auch ein Stand-
ortentscheid.

Ftir einen international tatigen Kon-
zern wie Ciba, der sich im Umfeld globa-
ler Markte und internationaler Konkur-
renz behaupten muss, mussen Standort-
entscheide auf einem langfristig ausge-
richteten Konzept beruhen, das mit den
strategischen Absichten des Gesamtkon-
zerns und seiner Divisionen im Einklang
steht.

Aus diesem Grunde lohnt es sich, zu-
nachst das Ziel und die Sachgrundlagen
der Standortpolitik etwas naher zu be-
Ieuchten, bevor ich auf Zukunftsaspekte
des Produktionsstandortes Schweiz fUr
Ciba zu sprechen komme.

2. Unternehmerische Bedeutung der
StandortpoJitik
2.1. Aufgabe. Standortpolitik umfasst im
wesentlichen zwei Aufgabenkomplexe

2.2. Ziele. Ziel der Standortpolitik ist die
Jangfristige Optimierung der Standort-
strukturen und die eher kurz- bis mittelfri-
stige Optimierung der Nutzung dereinzel-
nen Standorte. Das Optimum ist - unwis-
senschaftlich ausgedrtickt -dann erreicht,
wenn die unternehmensspezifischen
Standortanforderungen durch die jeweili-
gen Gegebenheiten moglichst weitgehend
erfUllt sind oder die Erftillung durch ge-
zielte Massnahmen geschaffen wird.

Wie die Praxis zahlreicher Standort-
entscheide von Ciba und anderen Unter-
nehmen zeigt, bietet sich dem Entschei-
dungstrager bei der heute herrschenden
Standortkonkurrenz zwischen den Natio-
nen trotz restriktiver Sachzwange und hi-
storischen Gegebenheiten eine Vielzahl
von strategischen Optionen.

2.3. Einfluss- und Entscheidungsgros-
sen. Die Diskussion tiber die Attraktivitat
und Wettbewerbsfahigkeit von Standor-
ten wird haufig auf einen einzigen Faktor,
die Arbeitskosten, eingeengt. Ohne die
Bedeutung der Kosten fi.ir den Produkti-
onsfaktor Arbeit ZU unterschtitzen, mach-
te ich anhand der Fig. ] darlegen, welch
eine komplexe Vielzahl von Eintluss und
Entscheidungsparametern bei konkreten
Standortentscheidungen berticksichtigt
werden muss.

2.4. Konsequenzen.
- Standortpolitik ist ein permanenter und

komplexer ProblemlOsungsprozess zur
Annaherung an das - theoretische -
Optimum.
Standortpolitik, zur Hauptsache das
Management des Standort-Portfolios,
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