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Die Abteilung Chemie an der
Ingenieurschule Burgdorf*

2. Die fiinf Hauptgebiete

gehalten werden. Dies wareinerseits m6g-
lich durch den unermiidlichen Einsatz der
Dozentenschaft (oft genug von der Schul-
leitung unterstiitzt) im Stellen von ent-
sprechenden Gesuchen an den Regierungs-
rat und Grossrat des Kantons Bern. Die
Beh6rden haben denn auch in fast allen
Fallen die Kreditbegehren in zustimmen-
dem Sinn beantwortet. Andererseits stand
uns die' Stiftung zur F6rderung der Abtei-
lung Chemie an der ISB' hilfreich mit
bedeutenden Mitteln zu unserer Seite: In
den Jahren 1980 bis 1989 wurden bei-
spielsweise rund 60% aller apparativen
Investitionen durch diese Institution fi-
nanziert! Dieser Stiftung sind wir zu gros-
sem Dank verpflichtet.

1m folgenden stellen die fUnf Labara-
toriumsvorstande Thren Unterricht und ihre
Praktikas einzeln vor.
1. Allgemeine und anorganische Chemie

Prof. Dr. ChI'. Ziist
2. Chemische Analytik

Prof. Dr. HP. Stauffer
3. Organische Chemie

Prof. Dr. F. Baumberger
4. Physikalische Chemie

Prof. Dr. M. Bro/1niman/1
5. Chemie-Ingenieur-Technik

Prof. Dr. P. lakober

Der Unterricht in den allgemeinbilden-
den Fachern findet gr6sstenteils im Haupt-
gebaude der ISB statt, derjenige des che-
mischen Fachunterrichts eher in den Ge-
bauden C und V. Das Gebaude C wurde im
Jahr 1953 erbaut mit einer internen Um-
strukturierung und Erneuerung im Jahr
1980. Das Gebaude V datiert aus dem Jahr
1970 und beherbergt nebst einem moder-
nen H6rsaal zwei Raume fUr das Prakti-
kum Chemie-Ingenieur- Technik. Die stets
angespannte Finanzlage des Kantons Bern
fUhrte beim Bau beider Gebaude dazu,
dass keine Raumreserven geschaffen wer-
den konnten. Die raumlichen Verhaltnisse
sind heute dementsprechend prekar. Dies
gilt sowohl fUr die zur Verfiigung stehen-
de Grundflache wie auch - besonders
schmerzlich empfunden in der CIT - fiir
die Raumh6he. Die apparative Ausriistung
hingegen konnte in den verflossenen Jah-
ren auf einem erfreulich hohen Niveau

*Korrespondenz: Dr. P. lakober
(Vorst. Abt. Chemie)
Ingenieurschule Burgdorf
Pestalozzistrasse 20
CH-3400 Burgdorf

1. Einleitung

Die Abteilung Chemie ist die kleinste
aller Abteilungen an der Ingenieurschule
Burgdorf. Die Klassen sind im Gegensatz
zu den anderen Abteilungen nur einfach
geflihrt. Zudem sind die Klassengr6ssen-
bedingt durch die Zahl der zur Verfiigung
stehenden Laborplatze - auf20 Studieren-
de beschrankt. Dies fUhrt dazu, dass die
Abteilung Chemie als 'small, but beauti-
ful' bezeichnet werden kann. Der Lehr-
k6rper ist mit zehn hauptamtlichen Do-
zenten, davon fUnf Chemiker, iibersicht-
lich, und die Kontakte zwischen den ein-
zelnen Kollegen funktionieren im allge-
meinen hervorragend. Die Betreuung die-
ser relativ kleinen Zahl von Studierenden
durch Dozenten, Assistenten und das tech-
nische Personal sowohl in Theorie als
auch Praktika (diese werden oft in Halb-
klassen durchgefUhrt) kann sehr intensiv
sein. Entsprechend positiv darf der durch-
schnittliche Lernerfolg bewertet werden.

Das Studium gliedert sich in einen
allgemeinbildenden und einen fachspezi-
fischen Tei!. Die Zahl der Lektionen ist
mit 37-40 pro Woche sehr hoch, urn nicht
zu sagen zu hoch. Zusammen mit der
Fiinftagewoche fUhrt dies zu hohen physi-
schen und psychischen Belastungen der
Studierenden wie der Lehrenden!

Das Schwergewicht der Ausbildung
der unteren Semester liegt bei den prop a-
deutischen Fachern:
- Sprachen: Deutsch und Englisch (ink!.

technisches Englisch)
- Mathematik, Geometrie, Informatik

(ink\. Praktikum)
- Physik (ink!. Praktikum)

1m Verlauf des Studiums verschiebt
sich dieses Schwergewicht immer mehr in
Richtung chemische Facher. Erst im 6.
Semester tritt noch Betriebspsychologie
und Staats-, Rechts- und Wirtschaftslehre
aus dem allgemeinbildenden Teil neu dazu.
(s. Tab. 'Lehrplan').
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2.3. Organische Chemie
Zu Beginn der Ausbildung in Organi-

seher Chemie (2. Semester) liegt das
Schwergewieht auf der Einteilung der
funktionellen Gruppen in zwei Klassen:
Solche, die bevorzugt als Nukleophile
agieren, und solche, die vorwiegend als

entieren und nieht an der Bedeutung ein-
zeIner Verfahren fi.ir die Routineanalytik.
Diese Uberlegungen lassen sieh auch auf
die Auswahl des Gerateparkes i.ibertra-
gen. Wir verwenden z.B. sowohl bei den
Spektralfotometern wie auch bei den Chro-
matographen sehr einfache, manuell ge-
steuerte Gerate und modernste Typen mit
Mikroprozessoren (Dioden-Array-Spek-
trometer; FT-IR; HPLC mit dreidimen-
sionaler Darstellung der Registrogram-
me). DerTrend zu Messvorrichtungen mit
'blach box' erschwert eine praktisehe Ein-
fi.ihrung in die Messteehniken sehr.

Ein betraehtlieher Teil unserer Absol-
venten wird sieh naeh der Diplomierung
sehwergewiehtig mit ehemisch-analyti-
schen Fragen befassen. Von besonderem
und aktuellem Interesse ist hierbei die Um-
weltanalytik, ein Gebiet aus dem immer
wieder Themen in Form von Semester-
und Diplomarbeiten behandelt werden.
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Ferner erfolgt die Einfi.ihrung in die elek-
troanalytisehen Verfahren im Rahmen der
physikalischen Chern ie, wahrenddem die
thermometrisehen Methoden in der Ana-
Iytik besonders gepflegt werden. Ahnli-
ches gilt fUr die oben erwahnte Ange-
wandte Statistik, deren Unterricht man
sich durchaus auch in einem anderen Kon-
text vorstellen konnte.

Der Studierende an einer HTL ist, ge-
rade in der chemischen Analytik, in einer
besonderen Lage, indem er ein gutes faeh-
lich-technisches Ri.istzeug schon von sei-
ner Vorbildung her mitbringt. Demnaeh
versuehen wir sehwergewiehtig neuere und
grundsatzliehe Uberlegungen in den Un-
terricht einzubringen. Einige Stichworte
mogen hier geniigen: Informationssyste-
me, Planen und Auswerten von Versu-
ehen mit statistisehen Methoden, Unter-
suehung von Messparametern bei instru-
mentellen Verfahren, 'Reporting', etc.
Kurz, wir sind der Meinung, dass die Ana-
lytik als eine Form der Messtechnik zur
Informationsgewinnung erlebt werden
sollte und nieht als eine EinfUhrung in die
gangigsten Untersuehungsmethoden. An-
ders ausgedri.iekt, die Auswahl des Stoffes
und der Beispiele muss sieh an metho-
diseh-didaktisehen Gesiehtspunkten ori-

2.2. Chemische Analytik
Die Lehrveranstaltungen umfassen die

folgenden Gebiete: Analytische Chemie,
Instrumentalanalyse, Angewandte Stati-
stik, Praktikum fUr klassisehe Analyse in
Halbmikroteehnik und Praktikum fUr In-
strumentalanalyse.

Wie i.iberall wird versueht Ubersehnei-
dungen mit anderen Faehgebieten mog-
liehst gering zu halten. Dureh Abspraehe
mit Kollegen kommt man zu Abgrenzun-
gen, die durehaus aueh personenbezogen
sind. Naeh unserer Erfahrung erwies es
sieh als zweckmassig die Ubungen zur IR-
und NMR-Spektroskopie in den Unter-
richt in organiseher Chemie zu integrie-
ren. Hingegen werden die messteehnisehen
Aspekte dieser Verfahren im Faeh Instru-
mentalanalyse im 4. Semester behandelt.

2.1. Allgemeine und anorganische
Chemie

An der ISB werden diese Hieher in den
ersten vier Semestern mit total 14 Seme-
sterstunden Theorie und einem Praktikum
von aeht Lektionen im 1. und 2. Semester
unterriehtet. Der Absehluss gesehieht in
einer viersttindigen sehriftliehen Vor-
diplompri.ifung am Ende des 4. Semesters.
Die Vorstufe, d.h. im allgemeinen die
Gewerbesehule, zusammen mit der prak-
tisehen Lehre im Betrieb, vermittelt den
angehenden Chemielaboranten meist eine
solide Grundausbildung fUr ihren zuki.inf-
tigen Beruf. Doeh sehon die Aufnahme-
pri.ifung an eine Ingenieursehule erfordet
meist eine zusatzliehe 'Sehnellbleiehe' an
Theorie und wird von Privatinstituten er-
teilt. An unserer Sehule und speziell in den
genannten Disziplinen sollten dann ver-
tiefte theoretisehe Grundlagen, zusammen
mit den praktisehen Ubungen im Labor,
die Sieht fi.irZusammenhange Mfnen. Hier
kommen dann die Sehwaehen des fri.ihe-
ren enzyklopadisehen Unterriehts sehr
schnell zum Vorsehein, indem sieh die
meisten Studenten der Bedeutung der wis-
sensehaftliehen (Denk -)Modelle gar nicht
bewusst sind. Es bereitet Ihnen die gros-
sten Sehwierigkeiten, yom 'So ist es'-
Denken zu einem einer bestimmten Fra-
gestellung angepassten Modelldenken
i.iberzugehen. Bohr's Sehatten bleibt in
den meisten (halb- und pseudowissen-
sehaftliehen) Kopfen und wird sieh wahr-
seheinlieh trotz unserer Bemi.ihungen
noeh weit ins naehste Jahrtausend hin-
i.iberretten! Aha-Erlebnisse und aueh Ver-
unsieherung lost im allgemeinen die Un-
terriehtstaktik aus, zu jedem Kapitel die
adaquaten Madelle zu benutzen und zu-
satzlieh mit aktuellen Beispielen - die
meist leicht gefunden werden konnen -
das Versagen odeI' die Unzulanglichkeit
der betreffenden Modellvorstellung auf-
zuzeigen.
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Elektrophile reagieren. Wenn die Studen-
ten diese Einteilung begriffen haben, wer-
den die einzelnen Stoffklassen (z.B. Alko-
hole, Alkyl-halogenide etc.), deren Reak-
tivitat und die fiir sie typischen Reaktio-
nen behandelt. 1m Vordergrund steht da-
bei nicht das Abhandeln einer moglichst
grossen Anzahl verschiedener Reaktio-
nen, vielmehr soli der Student lemen, Ge-
meinsamkeiten der Verbindungsklassen
zu erkennen und unterschiedliche Reakti-
v itaten gegeneinander abzuschatzen.
Wichtiger als das Auswendigwissen einer
moglichst umfassenden Anzahl von Re-
aktionen ist die Fahigkeit des Studieren-
den, mogliche Nebenreaktionen zu erken-
nen, oder das Einsehen, wie man eine
Reaktion katalysieren konnte. Oem Ver-
stehen von Reaktivitaten ordne ich heute
einen hoheren Stellen wert zu als dem Aus-
wendiglemen moglichst vieler Reaktions-
typen.

1m Praktikum IOsen die Studierenden
individuelle Aufgaben. Es gibt kein Kurs-
praktikum. Zu Beginn werden die Aufga-
ben so ausgewahlt, dass jeder Student an
moglichst vielen verschiedenen Geraten
arbeiten muss. Nach dieser Anfangspha-
se, Grundoperationen genannt, kannjedes
Gerat im Praktikum von mindestens ei-
nem Studierenden bedient werden. So gibt
es fiir jeden Apparat schliesslich einen
Sachverstandigen, der seinen Kollegen zu
einem spateren Zeitpunkt mit Rat und Tat
zur Seite stehen kann. Beispielsweise ar-
beitet ein Student am LUWA-Verdamp-
fer, ein zweiter vollzieht eine Isomeren-
trennung an der Fischer-Spaltrohrkolon-
ne, andere trennen mit Hilfe von MPLC
oder 'Flash' -Chromatographie ein Ge-
misch auf. In jedem Fall steht aber die
Identifikation der Verbindungen mit Hilfe
von IR, 'H-NMR, Schmelzpunkt und/oder
Siedepunkt aufdem Aufgabenzettel. Nach
dieser Anfangsphase werden erste, meist
ein- bis zweistufige Synthesen der klassi-
schen organischen Chemie (oft 'Org. Syn-

thesis'-Praparate) ausgefiihrt. 1m 6. Se-
mester stehen komplexere Synthesen aus
der neuen Literatur auf dem Plan, die auch
mit ungewohnten Reagenzien vertraut ma-
chen sollen, oder bei denen unter wasser-
freien Bedingungen und/oder unter Schutz-
gas gearbeitet werden muss.

1m Bericht lege ich Wert darauf, dass
die spektralen Daten nicht nur aufgelistet,
sondem auch interpretiert werden. Ziel ist
es, dem Studierenden zu zeigen, dass Spek-
trenauswertung geistige Arbeit ist, und
diese oft nicht einfacher ausfallt, als die
praparative Laborarbeit. Es wird sowohl
in Kleinmengen (100 mg-l g), als auch in
grossen Mengen (10 g-200 g) gearbeitet.
Beides scheint mir wichtig: Kleinmengen,
damit der Student sauber arbeiten lernt
und sieht, dass es oft angenehmer ist, nur
200 mg aufzuarbeiten als 50 g. Scale-up
ist aber notwendig, urn ihn mit den Pro-
blemen der Gramm- Mengen-Chemie ver-
traut zu machen, die da sind: langere Re-
aktionszeiten, unhandliche Apparaturen
und Gefasse, langere Aufarbeitungszei-
ten.

2.4. Physikalische Chemie
Wie alte Lehrplane zeigen, entwickel-

te sich das Unterrichtsfach Physikalische
Chemie ab etwa 1930 aus der damaligen
Elektrochemie. 1m Kantonalen Techni-
kum Burgdorf, der heutigen Ingenieur-
schule, wurde aber - wohl vor allem aus
personellen Griinden - noch bis gegen
1950 neben dem physikalisch-chemisehen
Praktikum ein spezielles Praktikum fUr
Elektroehemie beibehalten, wo z.B. orga-
nische Elektrolysen und sogar Alumini-
um-Schmelzflusselektrolyse ausgefiihrt
werden. Diese historisch bedingte Vorl ie-
be fiir Elektroehemie besteht in abge-
schwachter Form noch heute, sowohl im
Theorieunterricht wie auch im Praktikum.
Daneben besehaftigen wir uns vorwie-
gend mit chemischer Thermodynamik,
Reaktionskinetik, Photochemie (inklusi-

ve Radiochemie) sowie Strukturbestim-
mung durch Rontgenbeugung.

Die Physikalische Chemie zahlt heute
zum unentbehrlichen Riistzeug fiir jede
Art chemischer Tatigkeit. Schon der be-
riihmte R.W. Bunsen soil gesagt haben:
'Ein Chemiker, der von Physik nichts
weiss, weiss iiberhaupt nichts!' Die Ver-
antwortungfiirden Unterrichtdieses weit-
laufigen Gebietes liegt darum nicht mehr
aussehliesslieh beim Physikochemiker,
sondem es hat sich in unserer Abteilung
im Laufe der Zeit eine Arbeitsteilung her-
ausgebildet. Danaeh werden z.B. Atom-
bau, chemische Bindung und quantenche-
mische Grundlagen im Fach Allgemeine
Chemie behandelt, Spektroskopie und ther-
moanalytische Methoden fallen unter In-
strumentalanalyse und Organische Che-
mie, wogegen Reaktionskalorimetrie,
Rheologie u.a.m. im Fachbereich Che-
mie-Ingenieur- Technik untergebracht
sind. Natiirlich iibemehmen aueh die Fa-
cher Physik, Informatik (Praktikum) und
BCT (Biologie-Chemie-Technik) ihren
Teil. So kann sich der Dozent im eigentli-
chen Lehrfach Physikalische Chemie auf
die schon erwahnten Schwerpunkte kon-
zentrieren, wo deshalb ein angemessenes
Niveau erreieht wird. Der Unterrieht be-
steht gegenwfutig aus insgesamt 12 Theo-
rie-Lektionen pro Woche, verteilt auf das
3. bis 5. Semester und je 4 Lektionen
Praktikum pro Woche im 5. und 6. Seme-
ster. Dieses Pensum wird von allen unse-
ren Chemiestudierenden absolviert. Wer
sich noch vermehrt mit physikalisch-che-
misehen Fragen befassen moehte, kann
eine entsprechende Semester- oder Diplo-
marbeit wahlen.

In den hellen, zweckmassig eingerich-
teten Laboratorien stehen nieht nur neue
Gerate, sie werden auch gepflegt und funk-
tionieren meist gut. Durch Kopplung mit
Personal Computem kann manche Mes-
sung automatisiert, die Auswertung der
Daten verbessert und beschleunigt wer-

Abb. 2. HPLC-System Abb. 3. Arheiten am lonenchromatographen
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Abb. 4. Durchfiihrung einer
Synthese im organischen
Praktikum

den, doch ist dabei zu beachten, dass die
physikalische Chemie nicht nur auf dem
Bildschinn stattfindet. Verschiedene ma-
nuelle Fertigkeiten, wie der erfolgreiche
Umgang mit Hochvakuum-Geraten, Mi-
kroskopen usw. gehoren ebenfalls zur Aus-
bildung. Dass in einer praxisorientierten
Schule auch die Ubungsaufgaben entspre-
chend ausgewahlt sind, scheint selbstver-
standlich, fordert aber vom Praktikums-
leiter vollen Einsatz.

2.5. Chemie-lngenieur-Technik (inkl.
Sicherheit und Okologie)

Der Sammelname Chemie-Ingenieur-
Technik CIT beinhaltet eine grossere Zahl
von Gebieten, die in total 18 Semester-
Lektionen gelehrt werden:

1. Semester: Sicherheit in Labor und Be-
trieb

3. Semester: Einftihrung in die Verfah-
renstechnik: Chemischer
Apparate- und Anlagenbau;
Grundlagen der Planung;
Werkstoffe; Reaktoren; Ein-
ftihrung in die Ahnlichkeits-
theorie

4. Semester: Physikalische Grundlagen
der Verfahrenstechnik: Stro-
mungslehre (sofern nicht
schon in der Physik behan-
delt); Warme- und Stoff-
transport

5. Semester: Ausgewahlte mechanische
und thermische Einheitsope-
rationen

6. Semester: Okologie: Grundbegriffe;
Vermeidung, Verminde-
rung und umwe\tschonende
Umwandlung von Schad-
stoffen in allen Aggregat-
zustanden; Prozessicherheit

Die Praktika im 5. und 6. Semester
finden in Halbklassen statt. An total 14
Unterrichtstagen werden Standardversu-
che aus den oben aufgefUhrten Gebieten
ausgeftihrt. Die Versuchseinrichtungen
dUrfen als zeitgemass bezeichnet werden,
einzelne Anlagen reprasentieren den neu-
esten Stand derTechnik, so z.B. die RUhr-
kesselreaktorgruppe (s. Ahh. 8), der RUhr-
werksstand oder die Pervaporationsanla-
ge.

Der gesamte Unterricht in CIT hat das
Ziel, den Studierenden die Welt der Che-
mie im technischen Massstab zu eroffnen.
Dies vor allem auch deshalb, weil ein sehr
grosser Anteil der HTL-Absolventen in
ihrer spateren Praxis in den Tatigkeitsbe-
reichen Produktion (18%), Entwicklung
(18%), Okologie (12%) und technische
Dienste anzutreffen sind (Zahlen aus der
SVCT-Umfrage 1991).

Die besondere Schwierigkeit im CIT-
Unterricht ist im Umstand zu sehen, dass
die Vorbildung der Laboranten dieses
Fachgebiet nicht beinhaltet und deshalb
oft eine gewisse Schwellenangst festzll-
stellen ist. Diese gilt es zu tiberwinden,
was zum GlUck dann doch recht oft ge-
lingt. Bei einigen Studierenden findet das
neue Fachgebiet sogar ausgesprochen
Gefallen ...

3. Semester- und Diplomarbeit

1m 6. Semester wird eine Semesterar-
beit in Angriff genommen. Dabei kann
ein Thema aus einem der fOnf Hauptge-
biete ausgewahlt werden. Den Abschluss
der Laboratoriumsarbeit bildet die fOnf-
wochige praktische Diplomarbeit, die

Abb. 5. Arbeitsplalzjur inverse Voltammelrie Abb. 6. Versuchsaujbau zur Untersuchung einer Aluminium-Chlor-
BrennslOffzelle
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Abb. 7. LUWA-Dunnschichrverdampfer Abb. 8. 160-I-Ruhrkesselanlage mil klassischer Regefung und Regelung
iiber ein PC-Combilah-Syslem

meist einem Thema aus der Industrie ge-
widmet ist.

Nebst dem regu laren Unterricht finden
Spezialvorlesungen fUr einzelne Klassen
oder die ganze Abteilung statt. Erwahnt
seien etwa die 'Okotage', an denen Refe-
renten aus Forschung, Industrie, Unter-
richt oder Verwaltung einzelne Gebiete
aus dem Problemkreis des Umweltschut-
zes und der Okologie behandeln. 1991
stand z.B. das Thema 'Die Luft, die wir
atmen ... ' zur Diskussion. Weitere regel-
massig stattfindende Veranstaltungen sind
die Seminarien 'Lem- und Arbeitstech-
nik' fiir die Studierenden des 1. Seme-
sters, die BrandlOschiibungen im Zivil-
schutzzentrum Batterkinden oder die Ex-
perimentalvorlesung 'Elektrostatik', ge-
halten von Spezialisten aus der Firma Ciha-
Geigy AG, Basel. Dazu kommen oft Ver-
anstaltungen, die nur einmal stattfinden.

4. Soziales Eigenleben

Exkursionen in die industrielle Praxis
unterbrechen den Stress des Studiums fUr
Studierende und Dozenten. Meist sind die-
se von eintagiger, hie und da von zweita-
giger Dauer. Eine Ausnahme macht die
Diplomreise, die iiblicherweise ins Aus-
land fiihrt und eine Woche dauert.

Dariiber hinaus wird aber auch der
gemiitlichere Teil des Zusammenlebens
in der Abteilung gepflegt: Vor den Som-
merferien findet das Mittsommer-Fest
'MiSoFe' statt, ein frohliches Beisammen-
sein bei Speis und Trank unter den be-
kannten Burgdorfer Sandsteinfliihen -die
Letzten gehen meist erst am Morgen des
folgenden Tages heimzu ... Das Pendant
zum MiSoFe bildet in der Weihnachtszeit
der 'Crambambulj'-Abend in der Che-
mie-Bibliothek. Bei beiden Festen wirkt
sich die Kleinheit der Abteilung beson-
ders giinstig aus.

s. Organisatorisches

Der Betrieb in der Abteilung Chemie
ware vollig undenkbar ohne eine entspre-
chende personelle Infrastruktur. Es stehen
der Abteilung zwei technische Angestell-
te, zwei Assistenten und eine Laborantin
zur Verfiigung. Die technischen Ange-
stell ten teilen sich in die Aufgaben Mate-
rial- und Chemikalien-Bestellung und -
Verwaltung und den Unterhalt der Gerate
und Apparate. Zudem sind sie z.T. auch in
den Praktika, zusammen mit der Laboran-
tin, bei der Instruktion der Studierenden
im Einsatz. Eine weitere Aufgabe besteht
darin, Experimente bei den nichtchemi-
schen Abteilungen vorzubereiten und in
den Horsalen aufzustellen. Die Assisten-
ten werden tumusmassig einem der flinf
Fachdozenten zugeteilt, wo sie fiir die
Entwicklung von Unterrichtshilfen, neu-
en Versuchen, der Mithilfe bei der Evalua-
tion neuer Gerate und Apparate, aber auch
fiir administrative Zwecke eingesetzt wer-
den. Dabei haben sie die Moglichkeit der
personlichen Weiterbildung in Spezialge-
bieten. Die Assistenten rekrutieren sich
meist aus ehemaligen Studierenden der
Abteilung. Einem der Assistenten obliegt
zudem die Aufgabe, den Laboranten-Lehr-
ling der Abteilung zu betreuen.

Die zunehmende Zahl von hochspe-
zialisierten und entsprechend komplizier-
ten Einrichtungen fiihrt dazu, dass die
oben aufgefUhrten Aufgaben oft kaum
mehr bewaltigt werden konnen und z.B.
Unterhaltsarbeiten verrnehrt durch aus-
senstehende Firmen ausgefUhrt werden
miissen.

6. Blick in die Zukunft

Ein Blick in die Zukunft der Abtei-
lung: Noch in diesem Jahrzehnt werden
drei der jetzigen Chemie-Fachdozenten

die Schule altershalber verlassen. Dies
wird bestimmt Anlass sein fUr eine Lehr-
planrevision grosseren Umfangs. Beein-
flusst wird die Revision durch das weitere
Umfeld des Unterrichts: Wird das 'VIS'-
Jahr (Vorschule Ingenieurschule, mit Ab-
schluss technischeMatur) eingefiihrt? Wie
steht es mit mit dem 6+-Modell (6. Seme-
ster: Vollsemester, Diplomzeitim 7. Halb-
semester)? Beide Vorhaben wiirden die
Studiums-Qualitat wesentlich verbessern,
dies v.a., weil die in der Einfiihrung er-
wahnte zu hohe wochentliche Lektionen-
belastung der Studierenden wie - hoffent-
lich - auch der Dozenten erheblich redu-
ziert werden konnte.

Die stete Emeuerung und Modemisie-
rung des Apparate- und Geriiteparkes be-
darf auch in Zukunft des unerrni.idlichen
Einsatzes aller Beteiligten. Auf dem per-
soneHen Sektor ware eine Erweiterung
sowohl der technischen AngesteHten wie
auch der Assistenten notwendig. Dies auch,
wei Ivon der Schule die Mitarbeit in F- und
E-Projekten verrnehrt erwartet wird. Die
knappe raumliche Situation wird iiber kurz
oder lang nach baulichen Veranderungen
rufen: Sei es, dass die bestehenden Gebau-
de aufgestockt werden oder dass sich so-
gar ein Neubau als notwendig erweist.
Von weiterfiihrenden Projekten, wie z.B.
etwa der bereits vor iiber zehn Jahren
diskutierten Einflihrung eines zweiten
Klassenzuges in einer neu zu schaffenden
Richtung Biochemie, kann im Moment
nur visionar getraumt werden.

Ohne Zweifel wird der zukiinftigen
Generation von Mitarbeitem an der Abtei-
lung die Arbeit nie ausgehen, eine Arbeit,
die letztlich dem Wohl und Gedeihjunger
Leute dienen soli, die in der Chemie die
Realisation ihrer beruflichen Lebensziele
sehen. Diese zu leistende Arbeit war, ist
und bleibt trotz vieler Widerwartigkeiten
und Schwierigkeiten unseren vollen Ein-
satz wert.


