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Das jiingere der beiden Publikations-
organe der Neuen Schweizerischen Che-
mischen Gesellschaft, die CHIMIA, feiert
ihr 50jahriges Jubilaum. Seit einem hal-
ben lahrhundert bereits iibernimmt dieses
Heft eine wichtige Rolle einerseits als
Publikationsforum ftir wissenschaftliche
Arbeiten und andererseits als Oiskussi-
onsforum fUr wissenschafts- und gesell-
schaftspolitische Fragen zur Chemie in
der Schweiz. lch freue mich deshalb iiber
die Gelegenheit, hier einige personliche
Gedanken zu zukiinftigen Entwicklungs-
moglichkeiten der Chemie an den Hoch-
schulen der Schweiz ausdriicken zu diir-
fen.

In neuerer Zeit sind in der Chemie
Entwicklungen im Gange, die einerseits
durch einen rasanten Autbruch der Wis-
senschaft in neue Horizonte gekennzeich-
net sind, sowie andererseits durch einen
tiefgreifenden strukturellen Wandel der
chemise hen Industrie mit Konsequenzen
vor aHem in gesellschaftlicher Hinsicht
gepragt sind. 1m wissenschaftlichen Be-
reich breiten sich interdisziplinare For-
schungsansatze ausserst erfolgreich aus
und katalysieren damit das Zusammen-
flies sen der Subdisziplinen der Chemie
einerseits, sowie die Bildung wesentlicher
neuer Kompetenzbereiche in Verbindung
mit benachbarten Wissenschaften wie der
Physik, der Biologie und der Medizin an-
dererseits. Zeugen dieses Prozesses sind
beispielsweise Neuerscheinungen im BHi.t-
terwald der Fachliteratur, wie das Journal
Chemistry & Biology. Die industrielle
Entwicklung auf der anderen Seite ist ge-
kennzeichnet durch einen Globalisierungs-
und Konzentrationsprozess, in welchem
die Artenvielfalt der Betriebe generell ab-
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nimmt und die Uberlebenden saurierarti-
ge Dimensionen annehmen. Solche Kon-
zentrationsprozesse-dieFusion von Ciba-
Geigy mit Sandoz als letztes Beispiel -
haben kurzfristig praktisch immer negati-
ve Auswirkungen auf bestehende und zu-
ktinftige ArbeitspHitze und lOsen somit
Verunsicherung aus, nicht nur bei den
Arbeitnehmem in der Chemie, sondern
auch bei den in Ausbildung oder vor der
Berufswahl stehenden Studenten und
SchUlern. Die Gesellschaft schliesslich
schreitet in ihrer Emanzipation der Che-
mie gegeniiber stetig voran. Selbst in ge-
geniiber der Chemie traditionell wohlge-
sinnten Kreisen wird besonders in Zeiten
finanzieller Knappheit die Kosten/Nut-
zen-Frage, und damit auch diejenige der
Transparenz, Effizienz und Relevanz che-
mischer Forschung immer Ofter und im-
mer eindringlicher gestellt.

Ohne auf hellseherische Fahigkeiten
zuriickgreifen zu miissen, setzen diese
Entwicklungen ein deutliches Zeichen in
Richtung eines Wandels des Berufsbildes
des Chemikers. Es ergeht nun die Frage an
die Auszubildenden, wie dieser Wandel in
Lehre und Forschung zu konkretisieren
und schliesslich umzusetzen sei. Dazu im
folgenden einige Gedanken, die zur Dis-
kussion anregen sollen.

Zur Ausbildung

Ausbildung in Chemie beginnt nicht
an der Hochschule, sondern bereits in der
Mittelschule. Da die Mittelschule die letz-
te Instanz ist, bei welcher aile SchUler mit
dem Fach Chemie konfrontiert werden, ist
es besonders wichtig den Chemieunter-
richt in Zukunft vermehrt an die grosse
Mehrheit der nicht naturwissenschaftlich
orientierten SchUler zu richten. Sie sind
es, welche spater zu wichtigen Entschei-
dungstragem in Politik und Wirtschaft
werden, und gerade sie sollten deshalb ein
korrektes, tragfahiges und modernes Bild
der Chemie mit sich auf ihren Weg neh-

men konnen. Ein Unterricht, in welchem
beispielsweise aktuelle Fragestellungen
zur Chemie im tag lichen Leben und Ge-
sellschaft im Zentrum sti.inden, wenn no-
tig auf Kosten von spezifischem Fachwis-
sen, welches ohnehin in die ersten beiden
Semester des universitaren Chemiestudi-
urns gehort, wtirde auch die an der Natur-
wissenschaft Chemie a priori interessier-
ten SchUler nicht enttauschen, sondern sie
erst recht zum Chemiestudium animieren.

Das Chemiestudium auf Hochschul-
ebene hat in der Schweiz in den letzten
Jahren durch die Koordination der Lehr-
plane an Koharenz gewonnen. Den Stu-
denten ist es nun moglich innerhalb ihrer
Studienzeit mobil zu sein und Teile ihres
Studiums an verschiedenen Universitaten
ohne Zeitverlust zu absolvieren. Viele
UniversiUi.ten haben ihre Studienplane
auch europaweit koordiniert und durch
Anerkennung des 'european credit trans-
fer' Systems den Rahmen der Mobilitat
fiir Studenten noch erweitert. Die Studien-
zeiten wurden inzwischen praktisch iiber-
all auf 8-9 Semester reduziert und auch
die Dissertationszeiten sind daran, auf eine
Richtzeit von drei Jahren zu schrumpfen.

Es ist dies jedoch nicht der Moment
urn auf Erreichtem auszuruhen, sondem
eher Zeit um einmal mehriiber bestehende
Lehrformen und -inhalte nachzudenken,
Prioritaten und Posterioritaten festzuhal-
ten und neue wiinschbare Richtungen zu
definieren. Die Erarbeitung eines moder-
nisierten Leitbildes zur Hochschulausbil-
dung steht somit an. Wichtig ist dabei,
dass nicht nur die Hochschulen, sondern
auch die schweizerische chemische lndu-
strie ihre Ansichten und Wiinsche zu die-
sem Thema aussern. Nur so lasst sich
langfristig die Kompetitivitat frisch aus-
gebildeter schweizerischer Chemiker auf
dem heimischen Markt beibehalten re-
spektive verbessern, und das Vertrauen
der Industrie in die Qualitat der schweize-
rischen Universitatsausbildung erhalten.

1m wissenschaftlichen Bereich erWnt
in letzter Zeit immer haufiger der Ruf nach
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besserer Einbettung andereI' natur- odeI'
nichtnaturwissenschaftlicher Flicher in die
Chemieausbildung. Dem liesse sich bei-
spielsweise nachkommen durch eine Er-
leichterung der Diffusion von Studenten
innerhalb del' naturwissenschaftlichen
Disziplinen einerseits und zwischen Ab-
tei Iungen/Fakultliten andererseits. Es
konnte eher Regel werden als Ausnahme
bleiben, dass beispielsweise Chemiker sich
i.iberlegen auf einem Fachgebiet del' Me-
dizin zu doktorieren oder umgekehrt, ge-
nauso wie Physiker vermehrt in der Che-
mie doktorieren konnten und umgekehrt.
Eine Voraussetzung dazu ware jedoch eine
individuelle, auf die jeweiligen Bedi.irf-
nisse angepasste Erganzungsausbildung
beispielsweise via' graduate courses' wah-
rend del' Dissertation.

Es ist dari.iber hinaus keine verlorene
Zeit dari.iber nachzudenken, ob nicht
ein allgemeines naturwissenschaftliches
Grundstudium nach angelsachsischem
Muster, in welchem aile Naturwissenschaf-
tel' einschliesslich Mediziner zusammen-
gefasst sind, unsere facherdifferenzierten
ersten Semester im Grundstudium erset-
zen k6nnten. Die Entscheidung i.iber die
Vertiefungsrichtung wi.irde damit verscho-
ben und die eigentliche Berufswahl inner-
halb del' Naturwissenschaften von del'
Maturitat mindestens auf das Ende des
ersten Studienjahres verschoben.

Chemieausbildung betrifft nicht nur
Studenten sondern auch im Berufsleben
stehende Chemiker im Rahmen del' Wei-
terbildung. Es ist eine durchaus plausible
Annahme, dass diese Ausbildungsform an
Bedeutung gewinnen wird, da die Karrie-
re eines lndustriechemikers in Zukunft
durch haufigeren Wechsel des aktuellen
Tatigkeitsfeldes charakterisiert sein wird.
In der Vergangenheit haben die schwei-
zerischen UniversiUiten sich massgeblich
an Program men zur Weiterbildung von
Industriechemikern beteiligt. Erwtihnens-
wert ist hier beispielsweise die Reihe del'
'Modern Synthetic Methods' Seminare in
Interlaken. An einer ki.irzlich von der
NSCG Sektion Weiterbildung einberufe-
nen Diskussionsrunde zum Thema der
Weiterfi.ihrung solcher Seminarreihen,
waren bezi.iglich des Bedi.irfnisses solcher
Veranstaltungen aus lndustriekreisen er-
staunlicherweise deutlich negative Signa-
Ie zu vernehmen. Auch in del' Weiterbil-
dungsfrage zeichnet sich offensichtlich
ein unaufhaltsamer Wandel del' schweize-
rischen Industrie in Richtung zu globalen
Losungen abo Es ware schade, wenn hier
das Potential del' eigenen Hochschulen
verkannt wi.irde.

Eine wichtige Zukunftsaufgabe betrifft
auch die Wissensvermittlung an interes-

sierte Kreise der Bev6lkerung. Wahrend
die Chemie, sowohl Hochschule als auch
Industrie, sich diesbezi.iglich in der Ver-
gangenheit in vornehmer Zuri.ickhaltung
i.ibte, wird in Zukunft die Frage im Zen-
trum stehen, wie Information und Aufkla-
rung breiten Bevolkerungskreisen zugang-
Iich gemacht werden k6nnte. Dazu soli ten
auch die Hochschulen ihren Beitrag lei-
sten. Einmal wi.irden sich hier Veranstal-
tungen im Rahmen von Volksuniversita-
ten eignen; ganz sicher sollte jedoch in
Zukunft die gezielte Nutzung neuer Mas-
senmedien wie Internet zu diesem Zweck
gepri.ift werden. Wichtig ist in jedem Fall
eine sachlich i.iberzeugende Argumentati-
on in allgemein verstlindlichen Worten
tiber den Nutzen der Chemie fi.ir unsere
Gesellschaft. Ohne Akzeptanz der Che-
mie in der BevOlkerung ist keine prospe-
rierende Zukunft dieser Wissenschaft und
del' dazugehorigen Industrie zu erwarten.

Zur Forschung

Die letzten Entwicklungen innerhalb
der chemischen lndustrie lassen zumin-
dest aus optimistischer Perspektive den
Schluss zu, dass del' Spitzenforschung in
der Schweiz relativ zu anderen Betliti-
gungsfeldern in del' Chemie, Hingerfristig
gr6sseres Gewicht zukommen wird als
bisher. Wie kann und soli die Hochschule
in ihren Forschungsbestrebungen dieser
Situation gerecht werden?

Nach wie vor steht an erster Stelle in
del' Doktoratsausbildung die Anleitung zu
selbststandigem und verantwortungsbe-
wusstem chemischen Forschen und Ex-
perimentieren. Neben der Flihigkeit rele-
vante und aktuelle wissenschaftliche Fra-
gen richtig zu stellen und zu IOsen, gehort
auch dazu, dass Doktoranden den Stellen-
wert ihrer eigenen Arbeit in einem i.iberge-
ordneten Rahmen erkennen und selbstbe-
wusst vertreten lernen. Ferner soli die
Arbeit in einem Klima entstehen, welches
Offenheit gegentiber samtlichen wissen-
schaftlichen Disziplinen erlaubt. Die Er-
ftillung diesel' Grundkriterien sind wichti-
ger als die spezifische thematische Aus-
richtung einer Doktorarbeit. Dieses State-
ment enthalt wenig Neues im Vergleich zu
bisherigen und unterstreicht damit dessen
Aktualitlit im Bereiche del' Forschungs-
philosophie.

1m Bereiche des spezifischen Experi-
mentierens und damit des Forschungs-
handwerks sind in Zukunftjedoch grosse-
re Anderungen zu erwarten. 1m Grenzge-
biet zu anderen Wissenschaften tatige
Chemiker haben haufig mit Moleki.ilen
zunehmender Grosse und Komplexitlit zu

tun, welche neue, meist finanziell und
technisch aufwendige Herstellungstech-
niken und Analysemethoden erfordern.
ComputergestUtzte Methoden etablieren
sich an immer prominenterer Stelle in del'
Chemie. Selbst im Bereiche synthetischer
Experimentierkunst wird sich das Hand-
werk laufend verandern (vgl. Laborauto-
mati on und Anpassung chemischerTrans-
formationen im Zuge kombinatorischer
Synthesetechniken). lnsgesamt ist ein
Trend nach fachertibergreifender, damr
weniger spezialisierter Arbeitslllethodik
unverkennbar. Die Sicht, dass von einelll
organischen Chemiker in Zukunft bei-
spielsweise eher manuelle Erfahrungen in
molekularbiologischen Arbeitstechniken
als in speziellen chemischen Transforma-
tionsmethoden erwartet wird, ist durchaus
real.

1m experimentellen Bereich sollte es
weiterhin Ziel universitarer Forschung
bleiben, Doktoranden mit Illodernen, zeit-
gemassen Arbeitsmethodiken in Kontakt
zu bringen. Es sind die Techniken in der
Herstellung und Behandlung von Mole-
ki.ilen und nicht etwa die Moleki.ile selbst,
die sie in ihrelll Rucksack mit auf den
spateren Berufsweg nehmen. Die kompe-
tente Vermittlung von verschiedenen Ar-
beitstechniken lasst sich dann effizient
realisieren, wenn sie beispielsweise via
Kooperationen zwischen komplementli-
ren Forschungsgruppen erfolgen kann -
ein Prozess, der bereits an vie1en Orten
praktiziert wird. In logischer Konsequenz
sol1te dies in Zukunft verlllehrt zu einelll
DissertationsmodelI fi.ihren, in welchem
die Betreuung eines DoklOranden durch
zwei aufverschiedenen Gebieten am glei-
chen Projekt operierenden Gruppenleitern
wahrgenommen wird.

Universitare Forschung kostet Geld.
Es ist keine Frage, dass in Zeiten knapper
finanzieller Mittel, aile Moglichkeiten zur
Effizienzsteigerung vorhandener univer-
sitatseigener und Drittmittel auszusch6p-
fen sind. Del' Drittmitteleinwerbung wird
in Zukunft eine grossere Bedeutung zu-
kommen als bisher, und sie wird mit
deutlich mehr Aufwand verbunden sein.
Neben nationalen und internationalen
Fonds war die chemische lndustrie stets
ein zuverlassiger Sponsor schweizerischer
Hochschulforschung. Bleibt zu hoffen,
dass dies auch in Zukunft zum Wohle
unserer Doktoranden so sein wird.

Eingegangen am 8. Mai 1996


