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schliesslich Glucosesensoren, die auf enzy-
matischen Reaktionen beruhen. Obwohl
gewaltige Anstrengungen unternommen
wurden (bis Ende August 1990 ca. 1200
VerOffentlichungen, wovon iiber 300 Pa-
tente, die Glucosesensoren umfassen [8)),
ist noch kein implantierbarer Glucosesen-
sor in Sicht, der sich zur Steuerung von
Insulinpumpen eignen wiirde. Es ist frag-
lich, ob dies je mit herkommlichen Enzy-
men gelingen wird. Die Erkennung von
Glucose mit wohl geplanten, synthetischen
Produkten der klassischen organischen
Chemie erscheint hoffnungsvoller, da so
die durch den Sensor und seinen Einsatz
gestellten Randbedingungen besser erfUllt
werden konnen [9]. Ein Lichtblick zur ge-
zielten Herstellung von Enzymen fUr Sen-
soren sind die sogenannten katalytischen
Antik6rper [10], die mittlerweile auch Ab-
zyme genannt werden [II]. Bereits liegen
erste Anwendungen in chemischen Senso-
ren vor [12].

Neuentwicklungen im Bereiche der Si-
gnalumwandlung andererseits sind zurzeit
vorwiegend auf optische Phiinomene aus-
gerichtet [9][13-17]. Dies ist vor allem auf
Fortschritte in der faseroptischen Si-
gnaliibermittlung und ihrer Unempfind-
lichkeit gegeniiber elektrischen Storfeldern
zuriickzufiihren. Liingerfristig wird die op-
tische Umwandlung des Erkennungspro-
zesses mit rein optisch arbeitenden bzw.
optoelektronischen integrierten Chips
[17][18] gekoppelt werden, wie das heute
recht elegant und erfolgreich mit der ampe-
rometrischen Transduktion und konven-
tionellen Chips (Glucose-Sensor der ersten
Generation auf Chip [19)) erfolgt. Ebenso
elegant, aber mit Ausnahme des ISFET zur
pH-Messung mit weit weniger Erfolg ist
dies mit der potentiometrischen Transduc-
tion (Ion-Selective Ficld Effect Transistors

(20)) mit elektronischen Chips realisiert
worden. Klassische potentiometrische Mi-
krosensoren werden jedoch in vieler Hin-
sicht kaum zu iiberbieten sein, da sie be-
reits heute nahe an der theoretisch zu er-
wartenden Grenze (Spitzendurchmesser
ca. 50 nm, Erfassungsgrenze: 1O-9M Ca2+,

Detektionsvolumen ~ 10-18 I (21)) arbei-
ten.

Konsequenzen fUr die Schweiz

Obwohl in der Schweiz auch aufgrund
der Rohstoffarmut und des Reichtums an
Know-how im Sensorbereich [IS] [16] [19]
[21] denkbar giinstige Voraussetzungen fUr
eine Nutzung dieser Hochtechnologie be-
stehen, verpasst un sere Industrie wohl er-
neut eine Chance. Eine Aufholjagd ist vor-
programmiert bzw. bereits im Gange. Es
miisste aber das Ziel sein, selbst wieder
durch eine Vorwiirtsstrategie die Speer-
spitze des Fortschrittes zu bilden und die
Spielregeln selbst zu bestimmen statt sie
aufgezwungen zu bekommen [22]. Es ist
dies ein Grund dafUr, dass der Autor ange-
regt hat, im Rahmen des Technoparks Zii-
rich ein Schweizerisches Zentrum fUr Che-
mische Sensoren zu realisieren. Dieses
Zentrum miisste durch eine Institution im
Bereiche der physikalischen Sensoren er-
giinzt werden, fUr das die Westschweiz ge-
radezu priidestiniert ware.
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Es freut mich, dass ich hier als Vertreter
der ESC1S -- der Expertenkommission fiir
Sicherheit in der chemischen Industrie der
Schweiz - sprechen darf, und ich danke
dem Schweizerischen Chemikerverband
dafiir, dass er der ESCIS die M6glichkeit
gibt, an so prominenter Stelle den Chemie-
Sicherheitspreis 1990 zu ver/eihen. Damit
dokumentiert der Schweizerische Chemi-

kerverband deutlich, we1chen hohen Stel-
lenwert er der Sicherheit in der Chemie
beimisst.

Dies ist in der heutigen Zeit aber auch
besonders wichtig, denn mit den Themen
Chemie, Sicherheit in def. chemischen In-
dustrie, Umweltschutz, usw. werden wir
heute stiindig konfrontiert und jedermann
iiussert sich dazu. Leider wird aber hiiufig

ohne die n6tigen Grundkenntnisse der
Chemie und der technischen Zusammen-
hiinge diskutiert. Hiiufig ist fachliche
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Kompetenz auch gar nicht gefragt. Dies
fi.ihrt zu falschen Verallgemeinerungen
und unrealistischen Forderungen, wobei
meist wedel' die Erfahrungen geniigend be-
riicksichtigt werden, noch mit den gelten-
den Werten und Ma13staben verglichen
wird. Die Forderung nach dem Nullrisiko
kann nicht erfi.illt werden, es sei denn, man
stelle die Aktivitaten ein. Fiir jeden chemi-
schen Prozess gilt del' Vorbehalt, dass die
lelzte Gewissheit iiber aile Wirkungen
meist erst nach langem Gebrauch moglich
ist. Zwar konnen fast aile Risiken im Expe-
riment und bei del' Durchfiihrung del' Risi-
koanalysen festgestellt werden; es wird
abel' immer wieder zu Zwischen fallen und
Schadenereignissen kommen, die noch un-
bekannte Risiken erkennen lassen. Solange
diese Restrisiken, insbesondere beziiglich
Tragweite, auf einem tiefen, tolerierbaren
Niveau sind, muss ein Prozess abel' durch-
fiihrbar bleiben. Auf chinesisch heisst Ri-
siko 'Wei-Si', die erste Silbe 'Wei' bedeutet
Gefahr, die zweite Silbe 'Si' steht fiir
Chance. Del' chinesische Ausdruck macht
klar, dass Gefahr und Chance bzw. Scha-
den und N utzen nicht voneinander zu tren-
nen sind und Nutzen nicht erreicht wird
ohne Inkaufnahme eines Risikos bzw. ei-
nes moglichen Schadens.

Wenn auch die Kritik an del' Chemie,
insbesondere beziiglich Sicherheit, haufig
fachlich ungeniigend oder schlecht begriin-
det ist, so muss man sie doch ernst nehmen,
solange sie von gutem Willen und echten
Motiven getragen ist. Hatten die Kritiker
aber bessere Grundkenntnisse der Chemie
und waren ihnen die naturwissenschaftli-
chen und technischen Zusammenhange
bessel' vertraut, dann konnte Kritik ra-
scher und positiver wirken, und erfolgver-
sprechende Losungen konnten schneller
realisiert werden. Diese Kenntnisse kon-
nen durch wiederholte, verstandliche In-
formationen und insbesondere durch ent-
sprechende Ausbildung vermittelt werden.
Mancher Kritiker konnte bei besserem
fachlichem Verstandnis del' Chemiepro-
bleme yom Forderer zum Forderer im Be-
reiche del' Chemiesicherheit werden.

Die ESCIS nimmt sich auf dem Gebiete
del' Chemiesicherheit insbesondere diesel'
Aus- und Weiterbildung an. Sie wendet
sich zwar nicht an das breite Publikum,
wirkt abel' diesbezi.iglich indirekt via Be-
horden und Fachleute in Industrie und an
Lehranstalten. Die ESCIS ist bestrebt, die
Sicherheitsbelange auf breiter Basis in die

naturwissenschaftliche Ausbildung und
damit in die Lehrplane zu integrieren. In
diesem Zusammenhang leistet sie aktive
Ausbildungsbeitrage durch Kurse, Be-
triebsbesichtigungen, Fachreferate und
Publikationen. So wurden beispielsweise
bis heute in del' Schriftenreihe 'Sicherheit'
acht Hefte zu verschiedenen Themenkrei-
sen publiziert; zwei weitere folgen dem-
nachst. Ausserdem werden seit bald 10
Jahren Seminarien und Einfiihrungskurse
zu den Gebieten Risikoanalyse und Elek-
trostatik durchgefiihrt.

Neben dem Engagement im Bereich del'
Aus- und Weiterbildung will die ESCIS die
Sicherheit in del' Chemischen Industrie
durch weitere Aktivitaten fordern. So ist
sie bestrebt, aktuelle Sicherheitsprobleme
und grundsatzliche Sicherheitsaspekte von
besonderer Bedeutung friihzeitig zu erken-
nen und deren Bearbeitung durch Fach-
leute einzuleiten und zu unterstiitzen. Die
ESCIS bemiiht sich ausserdem in Zusam-
menarbeit mit den zustandigen Behorden
und Institutionen urn sinn volle Interpreta-
tionen und praktische Losungen im Rah-
men von Gesetzen und Vorschriften. Bei
del' Vorbereitung von gesetzlichen Grund-
lagen und Richtlinien steht die ESCIS dem
Gesetzgeber als Gesprachspartner zur Ver-
fiigung.

Das neue Logo del' ESCIS zeigt auf, in
welchem Sinne die Aktivitiiten del' ESCIS
zu verstehen sind:
- Das llodifizierte Chemiesymbol steht

fiir Chern ie, Ausstrahlung, Transport
von Ideen, Wegweiser, Ausbildung.

- Das stilisierte S steht fUr Sicherheit,
Schutz, kann abel' auch als Blitz und
damit als Hinweis auf Gefahr interpre-
tiert werden.

- Das Netz als Hintergrund soli hinweisen
auf Vernetzung, Ganzheitlichkeit, Lo-
gik, moderne Technik und Industrie. Es
symbolisiert abel' auch Ma13stab und Be-
zugssystem, und mit dem offenen Rand
soli Offenheit und Evolution angedeutet
werden.
Die ESCIS hat sich in letzter Zeit abel'

nicht nul' mit solchen leicht diffusen Inter-
pretationsversuchen des Logos beschi:if-
tigt, sie hat vielmehr ganz konkret be-
schlossen nach 1983 und 1987 ZUll dritten
Mal den Chemie-Sicherheitspreis zu verlei-
hen. Del' Preis fiir das Jahr 1990 wird in del'
vollen Hohe von SFr. 10000.- Herrn Dr.
Gerard Kille, Dozent an del' Ecole Natio-
nale Superieure de Chimie de Mulhouse
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zugesprochen. Seit Ende del' 70er Jahre hat
sich Dr. Kille mit grossem Engagement fiir
die Sicherheit in del' Chemie, speziell in del'
industriellen Chemie, eingesetzt und dieses
Sachgebiet systematisch ins Lehrpro-
gramm aufgenommen. Mit tatkri:iftiger
Unterstiitzung durch verschiedene Person-
Iichkeiten, insbesondere die Herren Jean
Rielhmann und Rene Wendling, wurde
1978 ein erster Kongress fiir Sicherheit in
Chemie organisiert, und ab 1979 bis heute
wurden alljahrlich spezielle Kurse auf dem
Gebiet del' wissenschaftlich-technischen
Sicherheitsausbildung durchgefiihrt. Wur-
den diese Aktivitaten zu Beginn im Neben-
amt ausgefiihrt, so wandte sich Dr. Kille
schon bald vollamtlich dem Spezialgebiete
zu, und in del' Foige wurde die wissen-
schaftlich -technische Sicherhei tsaus bil-
dung als Wahlfach im normalen Studien-
gang angeboten. Heute belegen rund 25 %
del' Chemie-Ingenieur-Studenten dieses
Wahlfach, ein wahrlich grosser Erfolg. Seit
1984 wird ausserdem eine einjahrige Nach-
diplomausbildung auf dem Gebiete del'
Chemiesicherheit angeboten. Aile diese
Aktivitaten, die in Frankreich und andern
Landern ihresgleichen suchen, wurden an
del' Ecole Nationale Superieure de Chimie
de Mulhouse, del' altesten Chemieschule
Frankreichs, mit Idealismus und Pragma-
tismus vorangetrieben; del' Schule und ih-
rem Dozenten gebiihrt fiir diese Pioniertat
Anerkennung und Dank. Die ESCIS will
mit del' Verleihung des Sicherheitspreises
an Dr. Kille VOl' allem seine Verdicnste
wiirdigen; sie will damit aber auch den
Dank aussprechen fUr die Verbreitung ih-
reI' Anliegen und die Verwendung ihrer
Hefte. Sie will ausserdem eine Offnung
iiber die Landesgrenzen hinaus si-
gnalisieren, ein Schritt, del' mit del' Ver-
breitung einiger ESCIS-Hefte in englischer
und franzosischer Sprache VOl'einiger Zeit
eingeleitet wurde und Val' dem Hinter-
grund del' sich entwickelnden europai-
schen Gemeinschaft zu schen ist.

Sehr geehrter Herr Dr. Kille
Ich freue mich, Ihnen den ESCIS-Preis

1990 iiberreichen zu diirfen. Dies, wie es
hier auf del' Ehrenurkunde heisst, in Wiir-
digung Ihrer besonderen Verdienste um die
wissenschaftlich-technische Sicherheits-
ausbildung auf dem Gebiete del' Chemie.

Ich gratulieren Ihnen namens del' ESCIS
herzlich zu Ihren Leistungen und wiinsche
Ihnen weiterhin Erfolg bei Ihrer Lehrtatig-
keit.


