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Portrait der Chemie-Abteilung
am TWI*

50 .

prUfung via Technikum Chemiker zu wer-
den.

Diese Veranderungen blieben nicht
ohne Auswirkungen fUrunsere Abteilung.
Am offensichtlichsten war dies wohl auf
del' quantitativen Seite, indem ab 1946
zwei Parallelklassen gefUhrt werden mus-
sten. In den ]etzten 10 Jahren legten durch-
schnittlich 35 Studierende die Dip]om-
prUfung abo

Auch qualitativ anderte sich die Aus-
bildung. Stand der Herr Professor frUher
voreiner Reihe SchUler, die wenig chemi-
sche Erfahrungen mit sich brachten, so
hatte er es nun meist mit Laboranten, die
teilweise mehrere Berufsjahre als Spezia-
listen auf einem bestimmten Gebiet hinter
sich hatten, zu tun. Dies zeigte sich auch
im Lehrplan, indem von 1947 bis 69 die
Fachrichtung 'Textilchemie' im 5. und 6.
Semester eine Ausbi]dung fUr Textilche-
miker anbot.

Del' anschliessend, d.h. im Jahr 1969 in
Kraft getretene Lehrplan hatte das Ziel, in
einem sechssemestrigen Studium (man
sprach nun auch offiziell von Studieren-
den und nicht mehr von SchUlem oder gar
Zoglingen) die wichtigsten Grundlagen
und damit ein breites Spektrum zu vermit-
teln, urn dem Absolventen einen Einsatz
auf den verschiedensten Gebieten der prak-
tischen Tatigkeit zu ermoglichen. Eine
Spezialisierung war seither nicht mehr
moglich.

Baulich geschah einiges in jenen Jah-
ren. So wurde 1940 das neue Chemiege-
baude eroffnet, 1960 kam die Halle fUr die
Praktika in chemischer Verfahrenstech-
nik dazu und schliesslich 1974, d.h. im
Jahr des 100jahrigen Jubilaums unserer
Schule, das neue Laborgebaude. In den
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Fig. 1. Am TW1 erteilte Chemie-Diplome

mutet dieses Ausbi]dungsziel auch heute
noch durchaus modem an. Die dama]ige
'Schu]e fUrChemiker' wurde in den ersten
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts von etwa
10 bis 15 SchUlem pro Jahr besucht, ver-
einze]t, wie es im Jahresbericht heisst,
auch von SchUlerinnen, 'die sich in der
Praxis a]s Ana]ytikerinnen durchaus be-
wahrt haben' .

Die Chemie]aboranten]ehre a]s Insti-
tution war bis zum zweiten We]tkrieg
wenig bekannt. So konnte noch ]936 ein
Absolvent sein Chemie-Studium im An-
sch]uss an die Vo]ksschu]e beginnen und
im A]ter von 19 Jahren abschliessen. Das
Studium selbst muss damals alles andere
als idyllisch gewesen sein, betrug doch die
Durchfallsquote iiber 70%! Diese Situati-
on erleichterte immerhin die schwierige
Stellensuche der Vorkriegsabsolventen.

Nach dem zweiten Weltkrieg anderte
sich die Situation drastisch. Einerseits er-
moglichte der gewa]tige Ausbau derGym-
nasien und des Stipendienwesens immer
neuen Kreisen den Zugang zu ei nem Hoch-
schulstudium, andererseits wurden jahr-
]ich einige hundert Laboranten ausgebil-
det. FUr die Begabten unter ihnen ergab
sich so die Moglichkeit, ohne Maturitats-

Heiner G. Buhrer** und Gaston
Wolf*

1.1. Die Chemie-Abteilung: Gestern und
heute

Die Chemie-Abteilung am TWI ist die
alteste ihrer Art an einer Schweizer Inge-
nieurschule. Der folgende Artikel zeigt
auf, wie aus der alten 'Schule fur Chemi-
ker' eine moderne, grosse Chemieabtei-
lung entstanden ist.

Unsere Chemie-Abteilung wurde 1875,
also ein Jahr nach der Griindung unserer
Schule, eroffnet. 1m nachhinein kann man
den Mut Friedrich Autenheimers, der als
GrUnder unserer Schu]e gelten darf, nur
bewundern, in der Stadt der Maschinenin-
dustrie eine 'Schu]e fiir Chemiker', wie
sie damals hiess, auf die Beine zu stellen.
Allerdings muss man erkennen, dass die
Ausbildung an einem Technikum dama]s
ein anderes Publikum ansprach als heute,
nam]ich junge Leute vor allem aus ]andli-
chen Gegenden, die entweder keinen Zu-
gang zum Gymnasium und damit zum
Hochschu]studium hatten oder die aus
wirtschaftlichen oder familiaren GrUnden
auf einen friihen Abschluss des Studiums
angewiesen waren. Die Aufgabe der Che-
mie-Schule wurde wie folgt umschrieben:

'Die Schule fUr Chemiker bezweckt
die Heranbi]dung zur chemischen Praxis
in Gewerbe und Industrie. Sie gewahrt
daher, nach Gewinnung der fUr aIle che-
mischen Industrien notwendigen allgemei-
nen theoretischen Ausbildung, den SchU-
]ern Ge]egenheit zu Spezia]studien in ei-
nem bestimmten Fach und nimmt dabei
vorzugsweise auf die BedUrfnisse des spa-
teren Bleichers, Appreteurs, Farbers oder
Druckers RUcksicht.' Lasst man die Be-
rufsbezeichnungen ausser Betracht, so

1. Die Chemie-Abteilung

*Korrespondenz: Prof. Dr. G. Wolf
(Abteilungsvorstand)
Technikum Winterthur Ingenieurschule TWI
Postfach 805
CH-8401 Winterthur

** Prof. Dr. H.G. BUhrer, TWI
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ten, wo begabte Jugendliche aus geogra-
phischen oder finanziellen Grtinden den
Besuch einer Mittelschule verpassten Lind
dann via Lehre sehr gute Technikumsab-
solventen wurden, sind weitgehend vor-
bei. Andererseits ist eine HTL-Ausbil-
dung fUr einen Gymnasiasten noch wenig
attraktiv, selbst wenn er seine Starken
mehr auf der praktischen als der theoreti-
schen Seite siehl. Die Begabtenreserve
sehen wir deshalb am ehesten bei den
Frauen (s. oben).

Die erhohte DurchHissigkeit zeigt sich
sowohl beim Eintritt in unsere Schule wie
auch beim Ubertritt an eine Hochschule.
Als Beispiel fUr den ersten Fall sei die
Ubertrittsregelung fUr Laboranten HFP,
aber auch filr Maturanden, an die Chemie-
Abteilung genannt. Ais Beispiel ftir den
zweiten Fall diene die bekannte Uber-
trittsregelung HTL-ETHZ.
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Tab. 1. Lehrplan der Chemie-Abteilung (ab 1989)
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Heute und morgen'), soli im neuen - ab
1993 giiltigen Lehrplan - mit den dann
angebotenen Vertiefungsrichtungen (s.
neuer Lehrplan) die Attrakti vital fiir Frau-
en erhoht werden.

lnfrastruktur und Finanzen sind Dau-
erthemen. Die bauliche Infrastruktur darf
dabei als sehr gut bezeichnet werden. Auch
bei der Anschaffung von Apparaten und
Maschinen sind wir in den letzten Jahren
meist auf eine versUindnisvolle Haltung
der Oberbehorden gestossen. Sorgen be-
reitet uns dagegen die personelle Situation
bei den Angestellten. Beim Kanton ZUrich
herrscht ein faktischer Personalstop, der
eine Anpassung an neue Gerate und Tech-
nologien sehr erschwert.

Das bildungspolitische Umfeld Hi.sst
sich vielleicht mit den Begriffen 'Akti vie-
rung der Begabtenreserven' und 'erhohte
DurchHi.ssigkeit' charakterisieren. DieZei-

80er Jahren konnten das Chemiegebaude
total renoviert und die Halle filr Verfah-
renstechnik umgebaut werden.

Die heutige Situation unserer Abtei-
lung lasst sich wohl am besten charakteri-
sieren, wenn wir die Schwerpunkte be-
trachten:
- Lehrplan

Lehrkorper
Mittelbau

- Studenten
Infrastruktur und Finanzen sowie

- bildungspolitisches Umfeld
Zunachst zum Lehrplan: Der Lehrplan

1969 wurde seither viennal geandert, zu-
letzt im Jahr 1989. Dieser heutige Lehr-
plan wird im folgenden kurz vorgestellt:

Kennzeichen sind: Breite Ausbildung
in den Grundlagenfachern, Verzicht auf
Spezialisierung zugunsten einer generali-
stischen Ausbildung, Einstieg in die Bio-
technologie und gezielte Vertiefung im
Laborunterricht. So kann sich der Studie-
rende im sechsten Semester in einem der
Facher (s. Tab. J)

Industriell-chemisches Praktikum,
- Organisch-chemisches Praktikum,
- Physikalisch-chemisches Praktikum
oder
- Verfahrenstechnisches Praktikum
vertiefen und dort nach Ende des sechsten
Semesters mit einer Diplomarbeit
abschliessen.

Der Lehrkorper im Bereich Chemie
umfasst eine Dozentin und neun Dozenten
sowie eine etwagleich grosse Anzahl Lehr-
beauftragte. Diese relativ grosse Zahl er-
gibt ei n brei tes Spektrum an Spezialwissen,
das vor allem positiv bei den Semester-
und Diplomarbeiten zum Ausdruck
kommt. Die 22 Pflichtstunden der haupt-
amtlichen Dozenten erschweren dem-
gegenUber den notwendigen Kontakt mit
der Praxis und die heute unerlassliche
Weiterbildung in Industrie und Hochschu-
Ie.

Der Mittelbau (Assistenten) bestehtaus
vier ehemaligen Absolventen, die norma-
lerweise ein Jahr als Assistent talig sind.
Das vorteilhafte Zahlenverhaltnis DozentJ
Student sollte bei der heutigen intensiven
Praktikumsausbildung durch ein vermehr-
tes und Iangerdauerndes Assistentenenga-
gement erganzt werden konnen.

Bei den Studenten haben wir es heute
mi t ei ner im allgemei nen arbeitsfreudigen,
wissensbegierigen Generation zu tun, die
im Vergleich zu ihren VorgangernjUnger,
vielleicht etwas kritischer, vielleicht auch
etwas weniger selbsWndig und praktisch
veranlagt ist. Zu denken gibt uns der im-
mer noch zu geringe Anteil an Studentin-
nen, del' gegenwartig bei 15% liegt. Da vor
allem ftir Biolaborantinnen eine ihrer Vor-
bildung angepasste Studienmoglichkeit
fehlt (s. H.G. Biihrer 'Chemiker HTL:
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1.2. Allgemeinbildende Fiicher

Eduard BHittler*

Einleitung

1m folgenden ist die Rede von alIge-
meinbildenden Hichem ausserhalb der Be-
reiche Naturwissenschaften und Technik.
Diese Vorbemerkung ist notwendig, denn
es gibt die durchaus sinn volle Anwen-
dung des Begriffs Allgemeinbildung in-
nerhalb der naturwissenschaftlichen und
teehnisehen Disziplinen.

In fragmentarischer Form sollen zu-
nachst einige Gedanken zur Aufgabe der
allgemeinbildenden Heher in der aktuel-
len Ausbildung von Architekten, Inge-
nieuren und Chemikem auf der Stufe HTL
geaussert werden. Ansehliessend wird
anhand der Facher Deutsch und Staats-
kunde eine kurze Konkretisierung und Il-
lustration versucht.

Zur Aufgabe der allgerneinbildenden
Facher

Haufig haftet den philosophisch-histo-
rischen Hchem das Pradikat 'wertvoll'
an, und man meint damit wohlwollend
eine sinnvolle und ehrbare Beschaftigung,
die zwar nicht unbedingt notwendig ware,
die sich jedoch von Zeit zu Zeit als ntitz-
lich erweist, mindestens als ausgleichen-
de und erholsame Feierabendbeschafti-
gung.

1m Gegensatz dazu wird in der moder-
nen Ausbildung auf der Stufe Ingenieur-
schule den allgemeinbildenden Fachem
heute keine Verstaubtheit und kein Ab-
seitsstehen mehr zugestanden. Sie haben
vielmehrdie dringliche und wichtige Auf-
gabe, durch Vermittlung von zusatzlichen,
erganzenden Qualitaten die fachspezifi-
sche Qualifikation derartzu erganzen, dass
eine optimale Berufsausiibung ermaglicht
wird. Letztere stellt in der sich immer
rascher andernden Welt nieht geringe
Anforderungen an die jungen Ingenieure,
Chemiker und Architekten. In einer de-
mokratischen Gesellschaft darf es keine
grundsatzliehe und achselzuckende Dele-
gation von Verantwortung geben. Ein
Grossteil der heute zur Lasung anstehen-
den Probleme ist direkt oder indirekt mit
der Technik verkntipft. Sei es, dass die
naturwissenschaftliche Forschung und ihre
Anwendung die Probleme erst geschaffen
haben, sei es, dass diese nur durch techni-
sche Forsehung und Entwicklung tiber-

*Prof. Dr. E. Blattler, TWI

haupt IOsbar sind, oder - was sogar die
Regel sein dtirfte - dass Naturwissen-
schaften und Technik in evolutionarer
Spirale Probleme schaffen und IOsen. Da-
durch wird der Absolvent einer Ingenieur-
schule aber tiber das tibliche Mass staats-
btirgerlicher Verantwortung hinaus ver-
pflichtet, sich Gedanken tiber sein Tun
und Lassen zu machen sowie nach bestem
Wissen und Gewissen informierend zu
wirken.

Welche Rolle kommt dabei aber den
allgemeinbildenden Fachem zu? Wenn
Verantwortung darin besteht, das eigene
Handeln in seiner vielfaltigen Wechselbe-
ziehung zu sehen und damit als ein gesell-
schaftliches Handeln zu verstehen, das
gegentiber Vorfahren, Zeitgenossen und
Nachkommen unbedingt verpflichtet ist,
wenn sich femer daraus ergibt, dass die
Gesellschaft zwecks sinnvoller Mitbestim-
mung aufgeklart werden muss tiber natur-
wissenschaftliche und technische Losungs-
schritte, so erfordert ebendiese Verant-
wortung eine stufenangepasste und er-
wachsenengerechte Vermittlung von
sprachlichen, historischen, gesellschaftli-
chen, ja philosophischen Inhalten.

Vor bald zehn Jahren forderte Prof. H.
Ursprung am Nationalen Kongress der
Schweizerischen Akademie der Techni-
schen Wissenschaften in seinem Referat
«Die Verantwortung der Ingenieure in der
Gesellschaft» 'mehr geistes- und sozial-
wissenschaftliehe Schulung ... (denn) bei
aller technisch bedi ngten Arbeitstei Iigkei t
solI ten wir wieder vermehrt sittliches Be-
wusstsein entwickeln' (ETW-Heft 33/
1982, S. 46ff). Und er schloss seine Aus-
fiihrungen, indem er Goethe zitierend den
ichstichtigen Torquato Tasso sagen lasst:
'Erlaubt ist, was gefallt!' Worauf die Prin-
zessin Leonore diesen in die Schranken
weist: 'Erlaubt ist, was sich ziemt!' Neben
der eher praktischen und angewandten
Aufgabe, kommunikative Kompetenz zu
vermitteln - zu der notgedrungen auch so
unattraktive Dinge wie z.B. Orthographie
oder Interpunktion gehbren -, ist es das
Hauptanliegen allgemeinbildender Facher
an Ingenieurschulen, einen individuellen
Massstab erstellen zu helfen, an dem das
Ziemliche und Erlaubte und somit Verant-
wortbare gemessen werden kann.

Es braueht hier nieht eigens betont zu
werden, dass die Ingenieurschule ganz
spezifische Rahmenbedingungen aufweist,
denen mit entsprechendemmethodischem
und didaktischem Lehrerverhalten zu be-
gegnen ist. Dies gilt in besonderem Masse
aueh ftir den allgemeinbildenden Unter-
richt, weil er sich an Studierende wendet,
die sich gemass Neigung und Eignung fUr
eine Berufsausbildung im naturwissen-
schaftlich-technisehen Bereich entschie-
den haben und die leider nieht selten auf-
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grund frustrierender Erfahrungen emotio-
nale Barrieren gegen nichttechnische Fach-
gebiete aufgebaut haben.

Anderseits bringen studierendeBerufs-
leute unbestreitbar einen Wert mit an die
HTL, der sich gerade im allgemeinbilden-
den Unterrieht als ausserst fruchtbar er-
weisen kann. Es ist dies die Summe aller
Erfahrungen, die deshalb so wichtig ist,
weil sie der junge Mensch ausserhalb der
Schule gesammelt hat: 'Non scholae, sed
vitae discimus' hat eine reale, biograph i-
sche Basis. Gelingtes dem Dozenten, sieh
yom Humboldtschen Ideal umfassender,
detailreicher und theoriefundierter Ftille
zu IOsen, wagt er den Schritt zu einem
themenzentrierten, exemplarischen Unter-
richt, nimmt er sich die Mtihe, sprachfor-
male Mangel punktuell - allenfalls sogar
individuell - anzugehen, so erreicht sein
Bemtihen in der Regel interessierte und
kooperative Studierende.

Zurn Beispiel Deutsch und Staatskunde

Aufgrundderoben dargestellten Uber-
legungen wurden am TWI in den vergan-
genen Jahren bei Lehrplanrevisionen der
Abteilungen eng verwandte Facher im
Bereich Allgemeinbildung zusammenge-
legt, und das neu entstandene Fach tragt
nundieBezeichnung 'Kultur-Gesellschaft-
Sprache' (KGS). Den gleichen Schritt wird
auch die Abteilung ftir Chemie bei der
laufenden Lehrplanrevision tun, im Mo-
ment bestehen aber die beiden Faeher
Deutsche Spraehe und Staatskunde noch
nebeneinander. Der Vollstandigkeit hal-
ber sei noch erwahnt, dass zu den allge-
meinbildenden Fachern in der Abteilung
fUr Chemie noch Englisehe Sprache, Be-
triebswirtschaft und das Wahlfach Kultu-
reller Unterricht gehoren.

1m laufenden Semester beschaftigt sich
die Klasse I Cb zunachst einmal mit dem
Projekt 'CH/EWRlEG'; daran beteiligt
sind die beiden Hcher Deutsch und Staats-
kunde. Dabei geht es nicht nur urn Inhalte,
urn Wissen, sondern ebenso wichtig ist
der Weg, der dazu ftihrt: Arbeitsmetho-
den, Materialbeschaffung, Gruppenbil-
dung, Kontakte nach aussen, gegenseitige
Information, Themenabgrenzungen, Ter-
mine, Prasentationsformen u.a.m. miissen
zunachst erarbeitet werden, bevor jene
konkrete Fragen im Zusammenhang mit
einem Beitritt der Schweiz zur EG tiber-
haupt gestellt werden kbnnen, die dann
spiiter in Referaten und Artikeln beant-
wortet werden. Da in der Klasse bereits in
einer frtihen Phase die Verbreitung einer
ganz bestimmten sprachformalen Schwa-
ehe festgestellt worden ist, lauft nun paral-
lel ein zeitlich begrenztes Repetitionspro-
gramm mit Ubungen.
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Noch lasst sich natiirlich nicht sagen,
ob das Projekt gelingen wird, noch ist
offen, wie viel der allgemeinbildende
Unterricht am Schluss des Winterseme-
sters jeder und jedem mitgegeben haben
wird, doch der Schreibende ist (aus didak-
tischen Griinden zunachst noch heimlich)
zuversichtlich.

1.3. Mathematik-Unterricht

Rudolf Fehr*

Dass die Mathematik fiir den Chemi-
ker, ja fiir den Naturwissenschaftler und
Ingenieur allgemein, ein sehr wichtiges
Hilfsmittel ist, wird sicher niemand be-
streiten. Vielmehr stellt sich die Frage,
was nun effektiv minimal, was optimal,
aus der grossen Fiille der mathematischen
Erkenntnisse und Verfahren angewendet
werden soll und kann. Dabei sollen so-
wohl Starken und Schwachen, als auch die
Besonderheiten, der verwendeten Metho-
den bekannt sein, sodass deren zweck-
massiger Einsatz erfolgen kann.

Schon immer hatte der Mensch das
Bedtirfnis, seine Umgebung zu ergrtin-
den, Erscheinungen und deren Zusam-
menhange zu verstehen und auch qualita-
tiv und quantitativ zu beschreiben. Die
Mehrzahl dieser Phanomene ist jedoch
recht komplex und damit ist eine Erfas-
sung normalerweise nur moglieh, wenn
massive Vereinfachungen oder Isolierun-
gen von der Umgebung durchgefiihrt wer-
den. Immer aber soIlen Modelle, welche
mathematisch und praxisbezogen zweck-
massig behandelt werden konnen, zur Be-
schreibung hinzugezogen werden.

R,'a{itQr
t

elf/tnl issellSchaftlTecllllik
t

Malhemarik

Darnit ist klar, dass komplexe, allge-
meine Beschreibungen der Realitat in der
Regel theoretisch anspruchsvolle und in
der Durchfiihrung aufwendige Verfahren
verlangen. Soll die Behandlung mit einfa-
chen mathematischen Kenntnissen erfol-
gen konnen, dann sind Abstraktionen no-
tig, welche in der Realitat kaum sinnvoll
sind. Wollen wir die Moglichkeiten der
verschiedenen mathematischen Verfahren
kennen, deren Starken und Schwachen
klar beurteilen und die Aussagekraft der
Resultate richtig bewerten konnen, dann

*Prof. R. Fehr, TWI

mtissen wir uns intensiv mit den Metho-
den der Mathematik befassen.

'Aber dazu haben wir ja die Mathema-
tiker, unsere Fachleute.'

Sicher ist dies so, doch ist dazu not-
wendig, dass sowohl der Praktiker genug
von Mathematik, als auch der Mathemati-
ker genug von der Praxis versteht. Nur so
kann sichergestellt werden, dass optirnale
rnathematische Methoden eingesetzt wer-
den, welche es uns dann erlauben, diejeni-
gen Schliisse zu ziehen und Aussagen zu
machen, welche wir brauchen. Ein reger
Kontakt zwischen den Anwendern und
Mathernatikern ist also eine Grundvor-
aussetzung fiir eine erfolgreiche Tatig-
keit.

Bine massgebende Komponente na-
turwissenschaftlichen Arbeitens und Den-
kens stellt offensichtlich die Abstraktion
undModell-Bildungdar. Untersuchen und
Bearbeiten von Problemen bedeutet aber
immer auch ein Zerlegen in Teilprobleme,
welche einzeln relati v einfach und zweck-
rnassig behandelt werden konnen. Wer-
den nun all diese Losungen der Teilpro-
bleme wieder zusammengefiigt, so sind
sie in ihren Ubergangen sorgfaltig zu ko-
ordinieren, um so eine optimale Gesamt-
16sung sicherzusteIlen. Je vielseitiger ein
Problem also beleuchtet, bearbeitet und
beurteilt werden kann, umso grosser ist
die Chance fiir eine dem Problem ange-
passte Behandlung. Vergleich mit ver-
wandten oder Uberfiihren in bekannte Pro-
blemstellungen vergrossert die Zahl der
Moglichkeiten.

Leistungsfahige und kostengiinstige
Computer und die grosse Vielfalt fixferti-
ger, erprobter (und auch unerprobter),
leichtzuganglicher Anwendungsprogram-
me Mfnen bald jedermann unzahlige Be-
handlungs- und Beurteilungsmoglichkei-
ten. Sehr oft sind aber gerade hier die

Grenzen der verwendeten Methoden
schlecht oder gar nicht ersichtlich. Durch
ein Testen der Programme mit extremen,
kritischen und rechneraufwendigen Situa-
tionen kann ein Uberblick tiber die Mog-
lichkeiten gewonnen werden. Dies aber
verlangt, dass Abschatzungen zuverlas-
sig, rasch undmiteinfachenMitteln durch-
geftihrt werden konnen.

Was bedeutet dies alles nun fur die Aus-
bildung in Mathematikfur Chemiker?

An ausgewahlten, anfangs sicher ein-
fachen, Problemen sollen die Abstraktion
und Modell-Bildung, wie auch die vielsei-
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tige Betrachtung geschult werden. 'Zu-
rechtbiegen' der Probleme, damit sie in
einen Formelnraster passen, kann sicher
nieht der riehtige Weg sein. Viele geome-
trische Fragenstellungen, die den Studie-
renden gelaufig sind, ermogliehen gerade
diese Denkschulung. Beispielsweise er-
lauben Planimetrie, Trigonometrie, Glei-
chungen und Funktionen eine sehr ver-
schiedenartige Betrachtung ein und des-
selben Problems. Es sei aber doch ver-
merkt, dass leider gerade die Geometrie
bei Chemikern keine direkten Erfolge ga-
rantiert und damit eine gewisse Motivati-
on verlangt. Auch Sicherheit und Gewandt-
heit beim algebraischen Umformen sind
fiir die mathematisehe Entwicklung rnin-
destens so wichtig, wie auswendig gelern-
tes Wissen der hohern Mathematik.

Denn damit lassen sich Terme, Glei-
chungen und Probleme in solche tiberfUh-
ren, die zweckmassig I6sbar und beurteil-
bar sind.

Bei jeder sich bietenden Moglichkeit
sollen Abschatzungen und Uberpriifun-
gen (z.B. mit DimensionskontroIlen) ge-
iibt werden.

Mathematische Kenntnisse und Erfah-
rungen beim Studienbeginn/Probleme
- vor allem Chancen - fur Studierende
und Lehrer

Die auf den ersten Blick zu hoch ange-
setzten Ziele, welche von den Studieren-
den in der kurzen Zeit erreicht werden
soIlen, und die Fahigkeiten zu Beginn des
Studiums ergeben einen rechtgrossen Bil-
dungs- und Ausbildungsauftrag. Erschwe-
rend kommt noch eine sehr heterogene
Ausbildung von der Berufsmittelschule
und Berufsschule dazu.

Beinahe das Problem der Quadratur
des Kreises.

Gerade hier bietet sich ein ftir aile
Beteiligten spannendes und anregendes
Betatigungsfeld. 1m Grunde genom men
ist sehr viel Wissen, Fertigkeit, mathema-
tisches Denken, guter Wille und Einsatz-
freude vorhanden. Nutzen wir alles, was
vorhanden ist, erkennen wir die Llicken
und erganzen diese gezielt, dann ist eine
fruchtbare Zusammenarbeit moglich.
Durch geeignete Problemstellungen wer-
den die Lticken aufgedeckt und bewusst-
gemacht. Speziell zusammengestellte
Aufgaben- und Arbeitsblatter, Themen flir
Selbststudium und deren Prasentation im
Klassenverband erlauben das Arbeiten mit
Unterlagen, Nachschlagen in versehieden-
artiger Literatur, Diskussionen in kleinern
und grossern Gremien, das Verfechten der
gewahlten Methode, das Uberpriifen des
eigenen und auch fremden Wissens und
der Fahigkeiten.

Eine gewisse Systematik, aber auch
ein exemplarisches Erarbeiten der ver-



AUSBILDUNG

schiedenen Themen der Mathematik, sol-
len die zu Beginn des Studiums gewonne-
nen Denkweisen, Arbeitsmethoden, Hi-
higkeiten immer wieder bewusst werden
lassen; durch die anspruchsvollere The-
matik werden sie gefestigt. Ein besonde-
res Augenmerk gilt der versuchung,jedes
Problem auf eine Formel oder auf ein
schematisches Beispiel zuri.ickzufi.ihren.
Jedes Problem ist und bleibt ein neuer Fall
zum Bearbeiten! Je besser es gelingt, die
Fortschritte in der Mathematik in den an-
dern Fachern anzuwenden, sie dort zu
motivieren und durch die Anwendung auch
zu festigen, umso grosser ist der Erfolg fUr
die Ausbildung allgemein.

1.4. Physik-Unterricht

Regula Keller*

Von jeher wurde an der Abteilung
Chernie des TWI dem Grundlagenfach
Physik ein hoher Stellenwert zuerkannt.
So etwa durften sich die Studierenden der
Chemie lange Zeit als einzige auch im
physikalischen Praktikum betatigen. War-
urn das? Betrachtet man den Naturwissen-
schafts-Charakter der Chemie, so kann sie
als ein Zweig der Physik angesehen wer-
den. Betrachtet man den Ingenieur-Cha-
rakter der Chern ie, so leuchtet sofort ein,
dassjede Analysenmethode und fastjedes
Trennverfahren aufphysikalischen Grund-
lagen beruht. lnhaltlich ist die Chernie so
eng verwoben mit allen sogenannten Ge-
bieten der Physik, dass sich fUr den Phy-
sikunterricht die Entscheidung zwischen
fachbezogener Physik oder breiter Grund-
lagenausbildung nicht in demselben Mas-
se wie fUrandere lngenieurdisziplinen auf-
drangt. Das heisst nati.irlich nicht, dass
sich die Chemie mit den Klotzen und
Spulen des Physik-Unterrichts ereignet.

Stichwort KlOtze. Wir beobachten ver-
schiedene St6sse und definieren den Un-
terschied zwischen elastischen und inela-
stischen Stossen. In der kinetischen
Gastheorie machen wir uns ein Bild von
den Vorgangen in einem Gas. Wir begrei-
fen den Gasdruck auf die Behalterwand
als Resultat der elastischen Zusammen-
stosse der Gas'k16tze' mit der Wand. In
der Stromungslehre wird den Studieren-
den der Begriff der viskosittit vermittelt.
Auch Gase sind viskos, d.h. sie konnen
tangentiale Krafte von einer bewegten
Wand auf eine ruhende Wand Ubertragen.
Die Gas-Molekiile verlassen die Wand

*Dr. R. Keller, TWI

mit einem Zusatzimpuls entprechend der
Bewegung der Wand. Sie fungieren als
Paketboten fi.irdiesen Impuls. Bei hoherer
Temperatur sind die Gasmolektile schnel-
ler, der Impulstransport also effizienter.
Darum nimmt die Viskositat von Gasen
mit steigender Temperatur zu. Dies im
Gegensatz zum verhalten von FlUssigkei-
ten, das den Studierenden aus Erfahrung
bekannt ist. Berechnen wir schliesslich
mit der aus der Modellvorstellung gewon-
nenen Formel fUrdie Viskositat eines Gases
die Molektilgrosse, so stimmt das Resultat
erstaunlich gut Uberein mit Werten, die
aus ganz anderen Quellen stammen. Uber-
legen wir uns aber den Zusammenstoss
Moleki.il-Wand noch etwas genauer, so
sehen wir, dass die makroskopische Klas-
sifizierung elastischlinelastisch im mikro-
skopischen Bereich ihren Sinn verliert:
die Wand selbst ist gewissermassen ther-
misch belebt. Das Modell muss verfeinert
werden: die Moleki.ile bleiben eine Weile
an der Wand kleben und werden dann als
fremde Eindringlinge wieder hinausge-
worfen. Sie erhalten so nieht nur den Zu-
satzimpuls der bewegten Wand, sondern
auch die mittlere Geschwindigkeit, die der
Wandtemperatur entspricht.

1m eben geschilderten Prozess laufen
einige der wichtigsten Elemente des Phy-
sik-Unterrichts ab:
- die Anschauung anhand geeigneter De-

monstrationen
- die saubere Begriffsbildung und Klas-

sifikation der Erscheinungen
- die verallgemeinerung der beobachte-

ten Gesetzmassigkeiten in Form der
Grundgesetze

- die Entwicklung einer mikroskopi-
schen Modell vorstell ung zur Erklarung
des makroskopisch beobachtbaren ver-
haltens der Materie

- der formelmassige und quantitative
Aspekt der Physik

- die Kontrolle und alWillige Verfeine-
rung eines Modells
Stichwort Spulen. Spulen brauchtman

zur Erzeugung von Magnetfeldern, und
starke Magnetfelder sind die Grundlage
fUr die heute wohl wichtigste Methode zur
chemischen Analyse und zur Strukturbe-
stimmung von Molektilen: die magneti-
sche Kernresonanz. Was in einem Benzol-
ring, den man in ein Magnetfeld bringt,
passiert, ist dasselbe, was wir auch bei
einer makroskopischen geschlossenen
Spule beobachten: es wird ein Ringstrom
induziert. 1m Benzolring gibt es aber kei-
nen elektrischen Widerstand. Dass dann
der induzierte Strom bestehen bleibt, wenn
der magnetische Fluss sich nicht mehr
andert, konnen wir an einem Hochtempe-
ratursupraleiter beobachten.

Anfangs haben die Studierenden den
Eindruck, K16tze und Spulen wi.irden nur
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urn ihrer selbst willen 'behandelt'. Erst im
Veri auf des Unterrichts erschliessen sich
ihnen die Zusammenhange. Der Physik-
unterricht hat aber noch eine allgemeinere
Zielsetzung. Die Studierenden soli en eine
Orientierungshilfe in der Natur und in der
technisch-industriellen Kulturerhalten. Sie
lernen daher, die Grundgesetze der Physik
auch aufProblemstellungen ausNaturllnd
Technik anzuwenden und dabei Wichti-
ges von Nebensachlichem zu unterschei-
den. Gelegentlich gibt es einen Abstecher
in die Welt des Ingenieurs. Wir bespre-
chen z.B. den Druckabbau in Rohrleitlln-
gen. Von der Physik her ist die EinfUhrung
der Rohrreibungszahl ein Eingestandnis
der Kapitulation vor der Komplexittit der
Wirklichkeit. Didaktisches Ziel ist, den
Studierenden zu zeigen, dass solche Koef-
fizienten und Formeln nicht allgemein-
gtiltig sind, sondern ganz klar nur benUtzt
werden dUrfen, wenn aIle Begleitllmstan-
de stimmen.

Eng verwandt mit der Modellbildung
ist das Denken in Analogien. Wir verglei-
chen Speicherung und Transport von Ma-
terie, elektrischer Ladung und Energie.
Wer gelernt hat, mit Analogien zu arbei-
ten, kann seine Gedachtniskapazitat bes-
ser nutzen und gelangt fUr ein neues Pro-
blem oft zu i.iberraschenden Losungen.

Ein schaner Teil der Unterrichtszei t ist
der Arbeit im physikalischen Praktikum
vorbehalten. Schwerpunkt ist die Mess-
technik. Viele Analysegerate sind sozusa-
gen in ihrer Urform vorhanden. So zerle-
gen und analysieren wir Licht mit Hilfe
von Prisma und Gitter. Mit dem Halb-
schattenpolarimeter von Lippich erleben
wir, wie raffiniert die Physiologie des
Auges zur Steigerung der Genauigkeit
ausgeni.itzt wird. Schaltungen mit einem
Operationsverstarker sind ein Verbin-
dungsglied in der Kette vom Grundprin-
zip der Messung zur black box eines mo-
dernen Gerates. Neben dem Wie einer
Messung darf auch das Warum nicht zu
kurz kommen. Einblick in die Arbeitswei-
se der Naturwissenschaft ist fiir jeden Stu-
dierenden von Nutzen, auch wenn nur
wenige unserer Absolventen schliesslich
in der Forschung arbeiten. Es muss gelernt
werden, Beziehungen zwischen Messgros-
sen zu erfassen, zu dokumentieren und Zll
analysieren - auch wenn oder eher gerade
weil dies alles heute oft von einem Com-
puter erledigt wird. Es ist wichtig einzuse-
hen, dass ein Resultat nur brauchbar ist,
wenn man auch seine Genauigkeit angibt.

Von der Reform unserer Ausbildung
erwarte ich, dass die Studierenden die Zeit
haben, urn sich Zusammenhange vermehrt
seIber zu erarbeiten.
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1.5. Allgemeine und anorganische
Chemie

Gaudenz Marx*

'Wer von der Stoffwelt nichtfasziniert
ist, sol/ besser nicht Chemie studieren'

Vorbemerkung

Das Lehrziel der allgemeinen Chemie
ist im Lehrplan 1989 umschrieben mit:
'Zusammenhange zwischen Erscheinung,
Eigenschaften und Struktur der Stoffe er-
kennen und auf bindungstheoretische
Uberlegungen zurtickftihren'.

Mit diesem Satz ist das zentrale
Anliegen des Unterrichts in allgemeiner
Chemie umrissen - gleichzeitig sind darin
aber auch die Probleme dieses Unterrichts
enthalten.

Wir konnen davon ausgehen, dass aus-
gebildete Chemielaboranten - sie bilden
vorlaufig den Hauptteil der Absolventen
an der Chemieabteilung - die Erscheinun-
gen der allgemeinen Chemie (Mischpha-
sen, Trennverfahren, feste, fltissige und
gasfOrmige Phasen, Bildung von Atom-
verbiinden, chemische Reaktionen) ken-
nen, d.h. schon gesehen haben. Der Unter-
richt in allgemeiner Chemie bringt yom
Stoff her nichts Nelles, trotzdem erftillt er
zwei wichtige Funktionen: Es geht darum
I. die recht grossen Unterschiede in den
verfi.igbaren Kenntnissen der Studienan-
fanger auszugleichen und eine 'einheitli-
che Sprache' zu finden; dam it ist gemeint,
dass die Studierenden unter einem Fach-
begriff (z.B. 'Orbital') dasselbe verstehen
und, soweit moglich, gleichartige Vorstel-
lungen entwickeln. 2. Die wichtigereFunk-
tion besteht darin, den 'Laboranten zum
Chemiker HTL zu wandeln'. Dieser leicht
missverstandliche Ausdruck bedarf einer
Erlauterung:

Die Laborantin/der Laborant wird vor
allem im praktischen Bereich geschult und
ausgebildet, die Theorie konzentriert sich
- richtigerweise - auf die Grundlagen, die
zur Bewaltigung der in der Praxis gestell-
ten Aufgaben notwendig ist.

Daher besteht die Hauptaufgabe der
allgemeinen Chemie darin, Fragen nach
dem 'Warum' anzuregen, das Denken in
Model/en - die Mehrzahl ist bewusst ge-
schrieben - zu fOrdern und zu zeigen, dass
es zu einer Problemstellung durchaus
mehrere Antworten geben kann, die dann
allerdings evaluiert werden mtissen.

*Prof. Dr. G. Marx, TW.

Unterrichtsschwerpunkte

I. Wir mtissen der Tatsache Rechnung
tragen, dass die heutigen Chemielaboran-
ten weniger breite Stoftkenntnisse mit-
bringen als frtiher, dafUr meist in einem
engeren Bereich sehr gut ausgebi Idet sind.
So drangtsich in der allgemeinen wie auch
in der anorganischen Chemie der Experi-
mentalunterricht auf; zahlreiche Demon-
strationsexperimente (zur Zeit etwa 300)
zeigen das Verhalten der Stoffe. Wichtig
ist eine Auswertung der Versuchserkennt-
nisse, sonst verkommt der Experimental-
unterricht zum Cabaret.
2. Das chemische Grundwissen steht

auf drei Pfeilern:
2.1. einem ausreichenden Verstandnis der

(chemischen) Elektronenhtillenmo-
delle

2.2. den darauf aufbauenden praktisch
anwendbaren Kenntnissen der che-
mischen Bindung und

2.3. dem VerstandnisderchemischenRe-
aktion.

Dabei steht ftir Stoffumwandlungen
das HSAB-Konzept im Vordergrund, das
sich im anorganischen und organischen
Stoffbereich, in wasserigen und nichtwas-
serigen Systemen gleichermassen anwen-
den Hisst. Elementare Kenntisse der Ener-
getik und der Kinetik sowie das Beherr-
schen der rechnerischen Belange (Stochio-
metrie) gehoren selbstverstandlich dazu.

Praxisorientierter Unterricht?

Vorbemerkung
Der Studienreform am TWI liegt die

Erkenntnis zugrunde, dass 'der Chemiker
von heute und morgen:
- die naturwissenschaftlichen und tech-

nischen Grundlagen nicht nur kennen,
sondern verstehen muss,

- sich innert ntitzlicher Frist in ein bisher
unbekanntes Fachgebiet, welches nicht
Gegenstand der (bisherigen) Ausbil-
dung war, einarbeiten kann .... ' (Zitat
aus dem (genehmigten) Antrag ftir die
Studienreform am TWI)
An dieser Zielsetzung ist die Gestal-

tung des Unterrichts auszurichten.
1m Gegensatz zur forschungsorientier-

ten Hochschule, die aus den mathema-
tisch-physikalischen Grundlagen die che-
mischen Modelle entwickelt, gehen wir
immer von der beobachtbaren und erleb-
baren Erscheinung aus. Daraus werden
die Modellvorstellungen so weit entwik-
kelt, wie es zum (qualitativen) Verstand-
nis notwendig ist, so dass der Studierende
in die Lage versetzt wird, neue Aufgaben
mitHilfe dieser Modellvorstellungen oder
Theorien zu I6sen. 1m Vordergrund steht
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dabei - im Anfangerunterricht - das qua-
litative Verstdndnis der Model/e.

Anorganische Chemie

Das weitgespannte Gebiet der anorga-
nischen Chemie kann in der knapp bemes-
senen Unten'ichtszeit unmoglich umfas-
send dargestellt werden. Es gilt, bei der
Gratwanderung zwischen exemplru'ischem
U nterricht und einer- immer notwendiger
werdenden - Kenntnis der Stoffe und ihrer
Reaktionen (' Stoff]ehre') nicht abzusti.ir-
zen.

Die deskriptive anorganische Techno-
logie und Laborchemie wie auch die Che-
mie von Festkorpern di.irfen nicht vollig
vernachIassigt werden. Es ist unabdingbar
dass der Chemiker/die Chemikerin HTL
ein ausreichendes Wissen um Aussehen
und wichtigenEigenschaften der gebrauch-
lichen Chemikalien hat.

Dieses Wissen kann durch Literatur-
studium, erganzt durch Erfahrungen im
Praktikum, beides koordiniert mit dem
Theorieunterricht, erworben werden. Ein
Schwerpunkt im Unterricht in anorgani-
scher Chemie bildet die Chemie der Me-
tallionen. In diesem Bereich lasst sich
das Konzept der Lewis-Sauren und - Ba-
sen universell an wenden und auf gUnstige
Weise mit der Klassifikation in unselekti-
ve und selektive Liganden bzw. a- und b-
lonen nach G. Schwarzenbach kombinie-
ren,

Diese Betrachtungsweise eignet sich
sowohl fi.irdie Beschreibung aller Koordi-
nationsanderungen in wasserigen und
nichtwasserigen Systemen als auch ftir die
Behandlung von Koordinationsverbindun-
gen mit 1t-Acceptor-liganden und gestat-
tet Querverbindungen zur metallorgani-
schen und bioanorganischen Chemie und
auch zur katalytischen Reaktionen mit
aktiven metallischen Reaktionszentren.

Zur anorganischen Chemie gehort auch
die - exemplarische - Kenntnis von Ele-
mentkreislaufen in der Natur; dabei dran-
gen sich Beispiele von umweIt -relevanten
Elementen wie Quecksilber, Blei, Cadmi-
um oder Schwefel geradezu auf.

Damit wird auch die Querverbindung
zur analytischen Chemie hergestellt.

Kehren wir nach diesem 'Tour d'hori-
zion' zurtick zum Anfang: Der Chemiker
braucht beides; die (abstrakte) Modell-
vorstellung und die stoffliche Betrach-
tungsweise. Oder mit den Worten von H.
Primas: 'Die ftir den Moleki.ilbegriff not-
wendigen Abstraktionen sind grundver-
schieden von den Abstraktionen, welche
zum Stoffbegriff und zur Thermodyna-
mik ftihren. Eine Betrachtungsweise ist
nie wahr, sie kann richtig sein, wenn sie
passend, zweckmassig und miteinerwohl-
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spezifizierten Klasse von Experimenten
in Ubereinstimmung ist.

Die molekulare Beschreibung der
Materie ist mit der Quantenmechanik ver-
traglich und empirisch richtig, aber sie
erfasst nur einem Bruchteil des Wesens
der Stoffe.'

Gute Chemiker haben immer Freude
an der Stoffivelt.

1.6. Analytische Chemie

Eduard Gamp*

1m lOr Zeit giiltigen Lehrplan wird der
anal ytisch -chemische Theorieunterricht
mit insgesamt II Semesterstunden ausge-
wiesen. Dabei liegt im ersten Studienjahr
(5 Semesterstunden) der Schwerpunkt bei
grundlegenden Aspekten der Analytik, bei
Trennverfahren und bei nasschemischen
Analysetechniken. Bei letzteren wird dem
Prinzip des chemischen Gleichgewichtes
und des sen Konsequenzen fUr die ana-
lytische Arbeit besondere Beachtung ge-
schenkt. In den nachfolgenden drei Seme-
stern mit je 2 Semesterstunden werden
dann vor allem spektroskopische, chro-
matographische und elektrochemische
Verfahren behandelt. Die kombinierte An-
wendung spektralanalytischer Methoden
lOr Strukturanalyse organischer Verbin-
dungen erhalt breiten Raum, ebenso die
generelle Schulung in der Beurteilung ana-
Iytischer Methoden.

Die Methodik der Instrumentalanalytik
hat in den letzten Jahren eine derart breite
und teilweise hochspezialisierte Entwick-
lung erfahren, dass eine umfassende Wis-
sensvermittlung auf diesem Gebiet abso-
lut unmoglich geworden ist. In der lOr
Verfi.igung stehenden Zeit wird deshalb
vielmehr versucht, die Studierenden so
weit lo bringen, dass sie nach dem Studi-
urn fahig sind, sich in eine beliebige ana-
Iytische Methode einzuarbeiten, diese auf
ihre Tauglichkeit fUr ein gegebenes Pro-
blem zu UberprUfen und dann selbstandig
ein Analysenverfahren lo entwickeln und
grUndlich lo validieren.

Parallel zum U nterricht sind auch Prak-
tika lo absolvieren: 1m ersten Studienjahr
ein chemisch-analytisches Praktikum mit
total 18 Semesterstunden (Schwerpunkte:
nasschemische Trenn- und Messtechni-
ken, Verfeinerung der allgemeinen Ar-
beitstechnik) und im zweiten Studienjahr
ein instrumentalanalytisches Praktikum

*Dr. E. Gamp, TWI

mit ebenfalls 18 Semesterstunden. Hier
bearbeiten die Studierenden einzeln oder
in kleinen Gruppen an modernen Geraten
kleine analytische Projekte aus den Berei-
chen Chromatographie, Spektroskopie,
Thermoanalyse und Elektrochemie. Wie-
der spielt, wie im theoretischen Unter-
richt, die Beurteilung der verwendeten
Methoden eine wichtige Rolle und das
Verfassen von Analyseberichten, bzw.
Vortragen wird ebenfalls geschult.

Wie Tab. 2 zeigt, kommen die Pro-
blemstellungen aus den Gebieten der Le-
bensmittel- und Umweltanalytik, derQua-
litatskontrolle von Werkstoffen und der
organischen Strukturanalyse. FUr die Aus-
wertung der Messdaten wird teilweise
EDV eingesetzt, so z.B. fUr die Mehrkom-
ponentenanalyse, fUr statistische Auswer-
tungen, zur Methodenoptimierung oder
fUr die Spektreninterpretation.

Auch bei diesen praktischen Arbeiten
ist das vorrangige Ziel nicht, dass der
Student lernen solI, eine Methode oder ein
Gerat bis ins Detail zu beherrschen, son-
dern dass er primar das Funktionsprinzip
begreift und erkennt, wo Vor- und Nach-
teile der Methode liegen und wie man
einige dieser Nachteile durch Eigeninitia-
tive bewaltigen kann.

In einer schriftlichen Priifung, welche
Bestandteil des Schlussdiploms ist, hat
der Studierende abschliessend lo be wei-
sen, dass er ausgewahlte spektroskopi-
sche, chromatographische und elektroche-

Abb. 1. Instrumentalanalytisches Praktikum
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mische Methoden in der qualitativen und
quantitativen Analyse einsetzen kann, und
dass er auch imstande ist, fUr beliebige
analytische Problemstellungen geeignete
Methoden zu entwickeln und auf ihre Eig-
nung lo UberprUfen.

1m Rahmen der Vertiefungsrichtung
Physikalische Chemie besteht die Mog-
lichkeit zur DurchfUhrung einer umfas-
senden Arbeit in analytischer Chemie und
einer anschliessenden praktischen Diplo-
marbeit , Tab. 3 zeigt Beispiele von The-
men solcher Diplomarbeiten.

Die analytische Chemie im neuen Lehr-
plan

Wie bereits ausgefUhrt, hat die ana-
Iytische Chemie in den letzten Jahren im
Technikum Winterthur immer mehr Ge-
wicht erhalten. Dies wiederspiegelt die
Situation auf dem Arbeitsmarkt, gehen
doch etwa ein FUnftel aller Absolventen
der Abteilung Chemie des TWI in die
Analytik. Der Anteil dUrfte in nachster
Zukunft eher noch steigen, da vor allem
aufdem Gebietdes Umweltschutzes, bzw.
der Okologie ein grosser Bedarf an ana-
lytischen Chemikern besteht, sowohl bei
Behorden wie in der Privatwirtschaft.

Diesen Tatsachen wird im neuen Lehr-
plan der Abteilung Chemie, welcher mit
der Studienreform ab Herbst 1993 in Kraft
treten soli, und der jetzt im Entwurf vor-
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Absorption und Streuung von Licht, Elek-
trodenpotentiale etc. Es werden Modelle
zur qualitativen und quantitativen Be-
schreibung dieser Phanomene erarbeitet
und del' Student soli den Umgang mit
Modellen erlernen und deren Grenzen
abschatzen konnen.

Die Nahe zur Praxis ist ein wichtiges
Element der Ausbildung zum Chemiker
HTL. Dem Grundlagenfach Physikali-
sche Chemie kommt dabei die Aufgabe
zu, Zusammenhange zu erarbeiten als Basis
fUr das Verstandnis wichtiger Phanome-
ne. Damit erhalt del' Student die Werkzeu-
ge zur Entwicklung und Anwendung von
Modellen, Methoden und Verfahren, die
in den Bereichen Analytische, Technische
und Organische Chemie sowie del' Um-
welt- und Biochemie eingesetzt werden.

pc/iellc pc!.:te

Allf chillS,. achwclsgrcn/cn
Eliminicrung \'on Ibrun"'n
Wicucrfinuunl!, raten
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Tab. 3. Beispiele von Diplomarbeiten mit analytischem Schwerpunkt

Tab, 2. Beispiele von Problemstellungen im instrumentalanalytischen Praktikum
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'Hier strotzt die Backe voller Saft,
da hangt die Hand, gefiillt mit Kraft .
Die Kraft, infolge der Erregung,
verwandelt sich in Schwingbewegung.
Bewegung die in schnellem Blitze
zur Backe eilt, wird hier zur Hitze.
Ohifeige heisst man diese Handlung,
der Forschernenntes Kraftverwandlung. '

Quantitative naly sc \ on Mchrkompn- !\iMR
ncnlcns)'slcmen mil 1R

liegt, Rechnung getragen: Bis zum Vordi-
plom erhalten alle Chemiestudenten eine
theoretische und praktische analytische
Grundausbildung, die in etwa dem Wis-
sensstand des vierten Semesters nach heu-
tigem Lehrplan entspricht. Nach dem
Vordiplom kann sich del' Studierende dann
neu flir die Vertiefungsrichtung Ana-
lytische und Physikalische Chemie als
eine von drei Moglichkeiten entscheiden.
Er erhalt damit die Mbglichkeit zu einer
vertieften instrumentalanalytischen Aus-
bildung und kann in einem Vertiefungs-
praktikum grossere Projektarbeiten, z.B.
auf dem Gebiet der Umwelt- und Spuren-
analytik, bearbeiten und anschliessend
auch eine Diplomarbeit auf diesem Gebiet
ausfUhren.

Del' vertiefte analytische Unterricht
steht auch allen andern Chemie-Absol-
venten (Vertiefungsrichtungen Organi-
sche/Biochemie, bzw. Industrielle Che-
mieNerfahrenstechnik) als Wahlpf1icht-
fach offen.

In allen Vertiefungsrichtungen wer-
den zudem die in der analytischen Grund-
ausbildung behandelten Prinzipien und
Methoden problemspezifisch angewendet
und wei tel' entwickelt, so etwa bei del'
Prozesskontrolle in der Verfahrenstech-
nik oder bei der Strukturanalyse organi-
scher Syntheseprodukte.

1.7. Physikalische Chemie

Andreas Amrein*

'Da nun die Elemente keine gemisch-
ten Korper bilden konnen, es sei denn, sie
wiirden verandert, da sie aber nicht ver-
andert werden konnen, wenn sie nicht
aufeinander einwirken, und da sie nicht
aufeinander einwirken konnen, wenn sie
sich nicht gegenseitig beriihren, miissen
wir uns zunachst ein wenig mit diesem
Kontakt oder der gegenseitigen Beriih-
rung, der Aktion, dem Erleiden und der
Reaktion beschaftigen. '

Daniel Sennert (1669)

Als Bindeglied zwischen Physik und
Chemie ist ein Ziel der Physikalischen
Chemie einen tieferen Einblick in die Ur-
sachen makroskopisch beobachtbarer Ph a-
nomene zu geben. Flir den Chemiker typi-
sche Beispiele sind das Stattfinden einer
chemischen Reaktion und die damit ver-
bundene Warmetonung, chromatographi-
sche Trennungen, Diffusion, Adsorption,

*Dr. A. Amrein, Lehrbeauftragter

Wilhelm Busch

Del' Fachbereich Physikalische Che-
mie setzt sich aus den drei folgenden Fa-
chern zusammen: Physikalische Chemie
(Theorie) sowie Physikalisch-Chemisches
Grundlagen- und Vertiefungspraktikum.

Das Theoriefach wird libel' die letz-
ten vier Semester mit je zwei Wochen-
stunden erteilt. Flir den Chemiker zentral
sind die Fragen nach der Lage eines che-
mischen Gleichgewichtes und del' Ge-
schwindigkeit chemischer Reaktionen.
Schwerpunkt bildet also die Vermittlung
der Grundlagen der chemischen Thermo-
dynamjk und Reaktionskinetik. Weiter
wird auch eine kurze Einflihrung in die
Moleki.ilspektroskopie gegeben. Das Ziel
ist eine solide, auf die Anwendung ausge-
richtete Grundlagenausbildung. Einige
Themen del' Kinetik sind die Konzentrati-
ons- und Temperaturabhangigkeitder Re-
aktionsgeschwindigkeit, Kettenreaktio-
nen, Explosionen, diffusionskontrollierte
Reaktionen, homogene (Enzymkinetik)
und heterogene Katalyse und Atmosph~l-
renchemie. In der Thermodynamik wer-
den Reaktions-, Phasen- und Verteilungs-
gleichgewichte behandelt. Weitere The-
men sind Transport- und Grenztlachen-
phanomene, Elektrochemie und die Be-
handlung realer System (Aktivitaten).

In den Physikalisch-Chemischen
Praktika sollen die in der Theorie gelern-
ten Grundlagen unter Einbezug der in an-
deren Fachern erworbenen Kenntnisse
angewendet werden. Durch die selbstan-
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Fig. 2. Tiitigkeitsgebiete des Chemiker HTL ill der illdustriellen Praxis

dige Bearbeitung von Problemen solI das
SelbstveJ1rauen des Studenten in seine
Hihigkeiten, Erfahrungen und neue Ideen
erfolgreich umzusetzen, gefOrdert werden.
Voraussetzung sind eine durchdachte Ar-
beitsplanung und eine solide Literaturar-
beit. Durch Kurzvortrage und Diskussio-
nen im Seminarstil solI der Erfahrungs-
austausch und die gegenseitige Beratung
unterden Studenten gefardert werden und
damit auch ihre Kommunikationsfahig-
keit.

Das Grundlagenpraktikum wird von
Studenten der Vertiefungsrichtung Orga-
nische Chemie besucht. Dieser Umstand
wird bei der Themenauswahl berticksich-
tigt. Neben Arbeiten aus den Bereichen
Kalorimetrie, Phasengleichgewichte, Ver-
teilung und Elektrochemie bilden Versu-
che zur Spektroskopie (UV /VIS/IR, Fluo-
reszenz) und Kinetik (Enzymkinetik, Sau-
re- und Base-Katalyse, Esterverseifung
usw.) den Schwerpunkt.

Die Studenten des Vertiefungsprak-
tikums schliessen nach dem 6. Semester
mit einer Diplomarbeit in Physikalischer
Chemie abo In kleinen 'Projektarbeiten'
solI hier das selbstandige Erkennen von
Problemen und die Suche nach Lasungs-
wegen trainiert werden, um den Absol-
venten das Rtistzeug zur Lasung von Pro-
blemen der Praxis mitzugeben. Dazu ge-
hart auch das Abschatzen der Realisier-
barkeit von Ideen, das Setzen von Schwer-
punkten und die Wahl zweckmassiger
Methoden. In diesem Sinn sind die Arbei-
ten natUrlich umfassender als im Grund-
lagenpraktikum. Um Motivation und Pra-
xisnahe zu gewahrleisten, liegtein thema-
tischer Schwerpunkt bei der Untersuchung
akologischer und chemischer Probleme
mit den Methoden der Physikalischen
Chemie. Dabei werden Maglichkeiten,
angepasste Entwicklungsarbeiten in Zu-
sammenarbeit mit der Industrie oder an-
deren Labors durchzufUhren, gesucht und
gerne wahrgenommen.

Die Aufstellung einiger Probleme, an
denen zur Zeit gearbeitet wird, soli einen
Eindruck vermitteln:
- Untersuchung der Verteilung von

Schwermetallen im System Wasser/
Erde und ihrer Aufnahme durch Pflan-
zen

- Untersuchung des Einflusses verschie-
dener Parameter auf die Produktever-
teilung beim katalytischen Cracken von
Kohlenwasserstoffen

- Ktipenfarbung: Untersuchung der Far-
bekinetik und der dabei involvierten
Prozesse

- Optimierung eines Verfahrens zur frak-
tionierten Kristallisation

- Untersuchungen an ionenselektiven
Elektroden: Diffusions- und Donnan-
potentiale

- UntersuchungvonFltissigkeit-Dampf-
Phasengleichgewichten binarer Syste-
me

- Untersuchung des Mechanismus einer
enzymatischen Peptidsynthese (Kine-
tik)
Um einen Einblick in Aufbau und Funk-

tions weise moderner Gerate und der Tech-
nik der Messdatenerfassung zu bekom-
men, ist fUr die nahe Zukunft der Zusam-
menbau messtechnischer Systeme im Bau-
kastenprinzip geplant. Zum Beispiel der
Aufbau eines Spektrometers zur Messung
einer schnell en Kinetik mit dem 'stopped
flow' -Verfahren.

Denn so sagte Demokrit:
'Nur dem Anscheine nach gibt es Susses,
Bitteres, Warmes, Ka/tes und Farbiges, in
Wahrheit gibt es nur Atome und den /ee-
ren Raum.'

1.8. Organische Chemie und Biochemie

Urs Michel*

Ausbildungsziele in den Fachern Orga-
nische Chemie und Biochemie

Die Ausbildungsziele in den beiden
angesprochenen Fachern rich ten sich nach
den wichtigsten ktinftigen Tatigkeitsge-
bieten des Chemiker HTL in der Praxis.
Gemass einer Umfrage des SVCT aus
dem Jahre 1991 sehen diese wie folgt aus:

8% 4%

3%

10%

In der 'Schweizer Chemie' entspricht
der Hauptanteil an Produkten, die herge-
steIlt, analysiert und vertrieben werden,
Organischen Stoffe in Form reiner Ver-
bindungen oder formulierten Produkten

*Prof. Dr. U. Michel, TWI

wie Lacke, Farben, Bindemittel, Kunst-
stoffe und vieles andere mehr.

Was fUr Anforderungen stellen die
wichtigsten Tatigkeitsgebiete an den Che-
miker HTL und welche Konsequenzen
ergeben sich beztiglich dem Fachbereich
Organische ChemielBiochemie?
- Forschung und Entwicklung beschaf-

tigen gemass dieser Umfrage immer
noch einen grossen Teil der Chemiker
HTL. Allerdings finden Chemiker HTL
in diesem Bereich vor allem in der
Entwicklung (Neue Verfahren, For-
mulierungen u.a.m.) eine Tatigkeit,
jedoch nur in den seltensten Hillen in
der 'Reinen Forschung' im Sinne der
Herstellung neuartiger organischer
Verbindungen. Dies ist eine Domane
der Hochschu1chemiker.
Die Tatigkeit als Entwicklungschemi-
ker verlangt Kenntnisse tiber Metho-
den der Optimierung neuer als auch
bereits laufender Herstellungsverfah-
ren. Diese Optimierung hat sowohl eine
chemische als auch verfahrenstechni-
sche Seite. Die chemische Optimie-
rung eines Herstellungsverfahrens or-
ganischer Produkte verlangt gute
Kenntnisse tiber die Zusammenhange
von Struktur und Reaktivitat sowie
sekundarer Rahmenbedingungen (La-
sungsmittel, Temperatur, Druck, Pro-
bleme des Upscaling usw.) auf die zu
optimierenden Reaktionsparameter.

- Analytik und Qualitatskontrolle ha-
ben angesichts der stUndig steigenden
Anforderungen an die Produkte wie
auch deren Herstellungsvelfahren eine
zunehmende Bedeutung. Diese Auf-

• Forschung

II EnlWicklung

Analytik und Qualilatskontrolle

~ Produklion und Betrieb

o Technische Dienste

Ver1<auf und Marketing

Appplikation

\ 7% 0 Administration und Planung

rLI Oekologie

o Diverse

gaben werden vorab mit instrumentel-
len Methoden gelDst. Die Analytik rei-
ner wie formulierter Produkte mit in-
strumentalanalytischen Methoden ver-
langt aber nach wie vor Fachwissen
beztiglich Struktur und chem. Eigen-
schaften der zu analysierenden Pro-
dukte. Ftir den Chemiker HTL bedeu-
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tet dies fundierte Kenntnisse in der
Beni.itzung der chemischen Formel-
sprache, in der Ableitung der chern i-
schen Struktur und der damit verbun-
denen Eigenschaften sowie in den ge-
halts- und strukturanalytischen Analy-
senmethoden organischer Verbindun-
gen.

- Pilot Plant und Produktion: In bei-
den Bereichen sind die Probleme der
bereits erwahnten Verfahrensentwick-
lung und instrumentellen Analytik ak-
tuell, doch treten in diesem Arbeitsbe-
reich in zunehmendem Masse Pla-
nungs-, Fi.ihrungs- wie auch okonomi-
sche und okologische Fragen in den
Vordergrund.

- Okologie ist ein Tatigkeitsbereich, der
eine Verbindung mit dem Bereich
'Analytik und Qualitatskontrolle' hat.
Andrerseits haben hier biotechnologi-
sche Fragestellungen eine grosse Be-
deutung. Der Lehrplan der Abteilung
fi.ir Chemie versucht diesel' Tendenz
Rechnung zu tragen, indem im jetzi-
gen Lehrplan biotechnologische Fa-
cher - u.a. auch in Biochemie - als
'Angewandte Organische Chemie' der
Biosphare unterrichtet wird. Allerdings
sind die Stundendotierungen als Folge
del' knappen Ausbildungszeit margi-
nal.

- Marketing und Verkauf ist ebenfalls
ein bedeutender Tatigkeitsbereich des
Chemiker HTL. Hier sind von der che-
mischen Seite her vor allem gute Stoff-
kenntnisse i.iber das zu bearbeitende
Produktesortiment verlangt. Ange-
sichts der riesigen Breite angebotener
reiner wie formulierter organischer
Produkte sowie der relativen Kurzle-
bigkeit gibt es fUr eine Schule wenig
Sinn, diesen stofflich orientierten
Kenntnisbereich abzudecken. Man ver-
sucht soweit fundierte Grundlagen in
Organischer Chemie und Biochemie
zu legen, dass sich der Chemiker HTL
innert ki.irzester Zeit in ein neues Ar-
beitsgebiet einarbeiten kann.
Aus dieser Analyse konnen Schwer-

punkte der Ausbildung des Chemiker HTL
in Organischer Chemie und Biochemie
gezogen werden. Diese kommen in den
Lernzielen des zur Zeit aktuellen Lehr-
plans der Abteilung fUr Chemie zum Aus-
druck.

Lernziele im Fach 'Organische Chemie':
- Organische Verbindungen gemiiss

lUPAC-Richtlinien einteilen und be-
zeichnen.

- Elemente der Struktur definieren, an
gegebenen Beispielen erkennen und
deren Zusammenhang mit physikali-
schen und chemischen Eigenschaften
beschreiben.

- Organisch-chemische Reaktionen klas-
sieren und den Einfluss der Reaktions-
bedingungen auf den Reaktionsverlauf
erliiutern.

- Mit Hi(fe einfacher bindungstheoreti-
scher Modelle Zusammenhange zwi-
schen Struktur und Reaktionsverhal-
ten ableiten.
Aspekte der Symmetrie von Orbitalen
erkennen und Konsequenzen auf den
Reaktionsablauf und die Stereochemie
reagierender Molekiile ableiten.

- Arbeitsmethodik der Planung von Syn-
thesen kennen und an ausgewahlten
industriellen Beispielen unter Einbe-
zug toxikologischer, okologischer und
sicherheitstechnischer Aspekte anwen-
den.
Nichtim Vordergrund stehtjedoch eine

vertiefte Ausbildung in organisch-chemi-
schen Synthese-Methoden sowie Strate-
gie und Taktik bei der Planung komplexer
org. chern. Synthesen. Aus bereits darge-
stell ten Gri.inden ist dies eine Domane der
Hochschulchemiker.

Lernziele im Fach 'Biochemie':
- Aujbau, Funktion und daraus abgelei-

tete Klassierung von Enzymen kennen.
Kinetik enzymkatalysierter, biochemi-
scher Prozesse mit Hilfe einfacher Mo-
delle beschreiben.
Methoden zur Modifikation VOnEnzy-
men kennen, sowie deren Bedeutung
bei technisch wichtigenProzessen ver-
stehen.

- Anwendungsmoglichkeiten von Enzy-
men fur analytische und priiparative
Zwecke erkennen.
Grundmechanismen des Stoffwechsels
an wichtigen ausgewahlten Beispielen
erkennen.
Die Biochemie ist demzufolge in er-

ster Linie eine Enzymologie. Auf Stoff-
wechselvorgange sowie deren Regulation
kann aus zeitlichen Gri.inden nur rudimen-
tar eingegangen werden.

Das Organisch-Chemische Praktikum

Das Organisch-Chemische Praktikum
beginnt, wie die bereits erwahnte Stun-
dentafel aufzeigt, mit dem 5. Semester
und dauert zwei Semester, wobei fUr Stu-
dierende mitDiplomfach 'Organische Che-
mie' das Praktikum im 6. Semester fi.ir
vertiefende Semesterarbeiten stundenmas-
sig etwas starker dotiert ist.

Was sind die Allsbildungsziele im
Organisch-Chemischen Praktikum? 1m
Lehrplan 1989 finden sich die folgenden
Lernziele:
- Praparative Arbeiten selbststandig pla-

nen, sicherheitsgerecht durchfuhren
und auswerten.
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Abb. 2. Apparatur zur Durchfiihrung \'IiII orgll-
nisclz-clzemischen Symhesen

- Experimentelle Resultate interpretie-
ren und gemiiss den iiblichen Metho-
den eindeutig beschreiben.

- Aujbau und Bedeutung der wicht(f!,-
sten Fachliteratur, Fachdokumentati-
on sowie elektronischer Datenhanken
kennen und aufkonkrete Aufgahen der
Informtiollsbeschaffung an wenden.

- Methoden der Synthese und Charakte-
risierung enantiomerenreiner organi-
scher Verhindungen kennen lind unter
Berucksichtigung enzymatischer I\'ie
auchfermentativer Verfahren onwen-
den.
Schwerpllnkt ist eine verfahrensorien-

tierte Einfi.ihrung in die Praparative Orga-
nische Chemie. Das heisst: Weg von der
Mentalitatdes 'Praparate-Dllrchkochens',
im Vordergrund stehen vielmehr Frage-
stellllngen wie:
- Existieren in der Fachliteratllr alterna-

tive Losungsmoglichen fi.ir das zu 10-
sende praparative Problem? Wie sind
die einschIagigen Informationen aus
der Fachliteratur zu erhalten?

- Was fUr analytische Methoden stehen
zur Verfi.igung, um Umsatz und Selek-
tivitat der gewahlten Herstellungsme-
thode eindeutig und mit vertretbarem
Aufwand abzuklaren?

- Was fUr Moglichkeiten stehen offen,
um Umsatz und Selektivittit zu verbes-
sern?

- Wie kann man die vorgegebene Ver-
fahrensfi.ihrung von Reaktion und Auf-
arbeitung okonomisch und sicherheit-
stechnisch ohne chemische Einbussen
verbessern?

- Welche Methoden eignen sich im vor-
liegenden Faile zur Beantwortung von
gehalts- und strllkturanalytischen Fra-
gestellungen?
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- Wie sind die erarbeiteten experimen-
tellen Resultate schriftlich festzuhal-
ten, dass sie dem heute iiblichen Publi-
kations-Standard entsprechen?
Die zu bearbeitenden Projekte werden

yom zusUindigen Lehrer, vielfach in Zu-
sammenarbeit mit einzelnen Industriebe-
trieben, formuliert. Dies gilt vor allem flir
Diplomarbeiten. 1m Sinne einer Verstar-
kung des Beins 'Sanfte Chemie' werden
zunehmend Naturstoffe in verschieden-
ster Hinsicht bearbeitet. Diese verlangen
mildere Bearbeitungsmethoden, stellen
grossere strukturanalytische Probleme und
haben zudem den Vorteil, dass biotechno-
logische Methoden (Enzymatische Me-
thoden mit nativen oder modifizierten
Enzymen, Biotransformationen bzw. Fer-
mentationen) bearbeitet werden konnen.

Die apparative Ausriistung der Labo-
ratorien entspricht den erwahnten Zielset-
zungen, ebenso die analytische Infrastruk-
tur flir die Losung der diversen ana-
lytischen Fragestellungen (DC, HPLC, GC
sowie NMR, IR und UV NIS). Seit kur-
zem steht uns auch ein modernes Hoch-
feld-NMR-Gerat flir die Struktur-Analy-
se komplexerer organischer Verbindun-
gen zur Verfiigung.

Ausblick

Die Abteilung flir Chemie des TWI hat
erfreulicherweise in den letzten Jahren
instrumentell eine starke Entwicklung er-
fahren. Ebenso gibt die geplante Studien-
reform zu Hoffnungen Anlass, die Quali-
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tat der Ausbildung den heutigen Anforde-
rungen anzupassen. Trotzdem seien ein-
schrankende Rahmenbedingungen nicht
verschwiegen, die uns die Erreichung der
gesetzten Ausbildungsziele erschweren:

- 1m Vergleich zu einer forschungsori-
entierten Hochschule stehen flir die
praktischen Ausbildung an unserer
Schule relativ wenig Unterrichtsstun-
den im Organisch-Chemischen Prakti-
kum zur Verfiigung. Oem kann entge-
gengehalten werden, dass unsere Stu-
dienanfanger zumeist ausgebildete La-
boranten mitgeniigend praktischen Fer-
tigkeiten sind. Trotzdem stellen wir
fest, dass die zunehmende Spezialisie-
rung unserer Studierenden als Labo-
rant am friiheren Arbeitsplatz dazu
flihrt, dass einschlagiges Handwerk,
das an sich zur Ausbildung als Labo-
rant gehort, von unserer Schule ver-
mittelt werden muss.

- Un sere Schule hat im wesentlichen
immer noch die gleiche Struktur wie
zur Griindungszeit. Die stets kiirzer
werdende Halbwertszeit des Fachwis-
sens als auch die zunehmend komple-
xer werdenden Geratesysteme berei-
ten den Dozenten unter den gegebenen
Rahmenbedingungen in zunehmendem
Masse Miihe, ihr Fachwissen zu aktua-
lisieren, sowie neuartige Geratesyste-
me einzuflihren, zu betreuen und eine
zeitgemasse Ausbildung zu gewahr-
leisten.

1.9. Mikro- ulld Zellbiologie

Ursula Graf-Hausner*

Abb. 4. PFT-NMR-Spektrometer (IH: 300 MHz)

Die kleinsten Lebewesen an der Che-
mie-Abteilung

Seit 1990 wachsen und vermehren sie
sich und ftihlen sich wohl im Biologiela-
bor: Mikroorganismen wie Bakterien
und Pilze.

In den letzten Jahren wurden Anwen-
dungen biologischer Systeme an der Che-
mie-Abteilung zunehmend aktueller. Mi-
krobiologische Prozesse wurden in ver-
schiedene Praktika integriert, biochemi-
sche und biotechnologische Begriffe ge-
wannen mehr und mehr an Bedeutung und
das Verstandnis okologischerZusammen-
hange wurde zur Pflicht des HTL-Chemi-
kers. Es drangte sich deshalb auf, die no-

*Dr. U. Graf-Hausner, TWI
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Abb. 5. Arbei{en im Mikrobiologischen Labor

tigen biologischen Grundlagen system a-
tisch zu vermitteln und die Biologie im
Lehrplan derChemie-Abteilung zu veran-
kern.

Nun beginnen die Studenten im 2. Se-
mester mit dem Fach 'Mikrobiologie mit
Obungen' . Ausgehend von Bodenproben
mit natlirlich vorkommenden Mikroorga-
nismen werden einige Bakterien und Pilze
angereichert, isoliert und zu Reinkulturen
herangezuchtet. Dabei erlernen die Stu-
denten die sterile Arbeitsweise, insbeson-
dere die sichere und umweJtgerechte Hand-
habung von Mikroorganismen und die
Entsorgung von'Bioabfallen'. Zahlreiche
morphologische, cytologische und phy-
siologische Versllche dienen dazu, die
Eigenschaften biologischer Systeme zu
erkennen und die mikrobiellen Grundla-
gen der Okologie zu verstehen.

Erfreulicherweise konnten wir in den
vergangenen zwei Jahren ein stattJiches
Biologjelabor einrichten. Nicht zuletzt
dank der Unterstiitzung der Industrie be-
steht unsere Infrastruktur heute aus mo-
dernsten Lichtmi kroskopen, gentigend ste-
rilen Werkbanken, Autoklaven, thermo-
statisierten Schuttelapparaturen und an-
derem mehr.

Un sere Biologielaborantin betreut die
umfangreiche Bakterien- und Pilzstamm-
sammJung und ist behilflich bei den zeit-
raubenden Vorbereitungsarbeiten.

Bio- und umwelttechnologische
Projekte

Sobald die Studenten gelernt haben,
mit den Anspruchen der Kleinstlebewe-
sen umzugehen, werden biotechnologi-

sche Projekte in Angriff genommen. So
wird als klassisches Beispiel der Schim-
melpilz Penicillium chrysogenum geziich-
tet und zur Produktion von Penicillin ver-
anJasst. Die Produktion eines Insektento-
xins durch Bacillus thuringiensis und die
Untersuchung der Wirkung auf Insekten-
larven gibt einen Einblick in Methoden
der modernen Agrarforschung.

Auch in den nachsten Semestern des
Studiums beginnen einzelne Projekte an-
derer Hicher im mikrobiologischen La-
bor. So gelang z.B. die Anzucht von Me-
thylenchlorid-abbauenden Bakterien, die
Optimierung der Degradationsbedingun-
gen und ein beachtlicher Abbau im techni-
schen Massstab in einem Wirbelschicht-
Bioreaktor im Fach Verfahrenstechnik (Th.
Spielmann). SoIche Projekte in Zusam-
menarbeit mit anderen Fachern sind er-
freulich fUr Studenten und Dozenten und
erm6glichen eine praxisnahe Ausbildung.

Die Welt der Zellen

Das Fach ZellbioJogie erwartet die Stu-
denten im 5. Semester, wo bereits genli-
gend Kenntnisse in organischer Chemie
vorhanden sind, urn auf die molekulare
Ebene der Zelle eingehen zu k6nnen. Das
Studium der Zellbestandteile, ihrer Funk-
tion und ihres Zusammenwirkens erm6g-
licht eine Auseinandersetzung mit bren-
nend aktuellen Themen. So werden z.B.

. nach dem Erarbeiten der Grundlagen die
Moglichkeiten der pflanzJichen und tieti-
schen Zellkulturen aufgezeigt. Ein Ein-
blick in die Genetik und Gentechnologie
erm6glicht eine Diskussion der damit ver-
bundenen ethischen und rechtlichen Pro-
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bJeme. Das Erfahren der Komplexitat bio-
logischer Systeme wie das Immunsystem
bewirkt die Sensibilisierung fur die aktu-
elle Forschung.

Vernetztes Denken

Obwohl Mikrobiologie mit nur zwei
und Zellbiologie mit nur einer Semester-
stunde dotiert sind, Hisst sich im Blockun-
terricht und in Halbklassen ein Einblick in
die vernetzten Systeme der Biologie und
ihre Bedeutung fur den Chemiker erarbei-
ten. Die Vermittlung biologischer Grund-
kenntnisse kann und will kein Schwer-
punkt in der Chemieausbildung sein. Und
doch, wer sich heute als umweltbewusster
Chemiker versteht, kommt nicht umhin,
sich mit den biologischen Prozessen in
unserer UmweJt auseinanderzusetzen.
Durch das personliche Beobachten und
Erleben von biologischen Zusammenhan-
gen in Theorie und Praxis wird einerseits
die Aufmerksamkeit und Verantwortlich-
keit gegenUber der Natur, zugleich aber
auch die sachliche Beurteilungsfahigkeit
aktiv gefordert.

1.10.lngenieurchemische Fiicher

Heiner G. Biihrer* und
Heinz B. Winzeler**

Einleitung

Dass Chemikerinnen und Chemiker
als Allrounder mit ingenieurchemischen
Grundkenntnissen ausgebildet werden,
steHt international gesehen eher die Aus-
nahme aJs die Regel dar. So spaltet sich
z.B. das Studium an der Fachhochschule
fur Technik in Mannheim nach einem
gemeinsamen, einjahrigen Grundstudium
in die Studiengange Chemische Technik,
Chemie und Biotechnologie auf, die zu-
satzliche vier Semester dauern. Demge-
genliber legen die Schweizer HTL Wert
darauf, ihre Absolventen m6glichst hreit
auszubilden, also immer sowohl syntheti-
sche, anaJytische wie auch ingenieurche-
mischeFacherzu unterrichten. Diese brei-
te AusbiJdung erwies sich auch an den
typischen ArbeitspHitzen der HTL-Che-
miker (Entwicklung, Analytik/QualiUits-
sicherung, ProduktionlBetrieb und Oko-
logie) als vorteilhaft, auch wenn sie gele-
gentlich zu Lasten der Vertiefung geht.

* Prof. Dr. H.G. BUhrer, TWI
** Prof. Dr. H.B. Winzeler, TWl
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Scale-Up-Fragen tiber ihren Wlirmefluss
dH/dt zu erforschen. Gleichzeitig lernt der
Studierende die Arbeit an einem comput-
ergesteuerten und -geregelten Reaktor
kennen. 1m Grundlagenpraktikum sind
dabei folgende Arbeiten typisch: Bestim-
mung von Mischungsenthalpien oder Neu-
tralisations- bzw. Kristallisationswarmen
oder Optimierung einer einfachen Reakti-
on (z.B. Natriumbisulfit-Oxidation). 1m
Vertiefungspraktikum steht mehr Zeit fUr
praxisnahe Optimierungsarbeiten zur Ver-
ftigung. Auch kann die Arbeit am Reak-
tionskalorimeter hier Fortsetzung bzw.
Abschluss einer Laborentwicklung oder
Startpunkt fUr eine halbtechnische Pro-
duktion sein.

Dieanwenderbezogene Informatikhielt
in den Ietzten Jahren stiirmischen Einzug
in unseren Laboratorien. Erste Impulse
kamen von computerisierten Geraten wie
dem RCl, die Daten in digitaler Form
liefern. Die Manipulation dieser Daten fUr
weiterfUhrende Berechnungen oder ihre
graphische Darstellung sowie der Import
in Textverarbeitungsprogramme [I] ftihr-
te zu einer intensiven Beschaftigung mit
diesen Themenkreisen und schliesslich zu
einem Fakultativkurs im 3. Semester, wel-
cherden bestehenden Informatikunterricht
aus chemischer Sicht erganzt. Neue Mag-
lichkeiten erOffneten sich durch das Mo-
lecular Modeling, das zum Beispiel bei
Konfigurations- und Konformationsfra-
gen an Makromoleki.ilen weiterhilft [2].
Ein drittes Gebiet sei erwahnt, namlich
das Arbeiten mit Oatenbanken. Auf clem
Kunststoffgebiet hat hier eine rasche Ent-
wicklung eingesetzt, die das bisher tiber-
wiegend in dicken Katalogen vorhandene

VTP 25%

VT23%

ICP 25%

RT8%

IC20%

Trenn- und Mischverfahren durchgeftihrt
werden. In den folgenden zwei Kapiteln
werden typische Arbeiten aus den beiden
Laboratorien vorgestellt.

Das Industriell-Chemische Praktikum

gen,
- anwenderbezogene Informatik und
- kunststoffspezifische Ausbildung.

Fur reaktionskalorimetrische Unter-
suchungen besitzen wir mit dem Reak-
tionskalorimeter RCI ein modernes Ge-
rat, urn Reaktionen bei Sicherheits- und

Das rcp ist als Grundlagenpraktikum
im 5. Semester und als Vertiefungsprakti-
kum im 6. Semester angelegt. Die Diplom-
arbeit schliesst an das 6. Semester an und
dauert vier Wochen. Drei Themenkreise
aus dem ICP seien naher betrachtet, nam-
lich
- reaktionskalorimetrische Untersuchun-

A1lgemeln- ...••
bildung

Biotechnologle

Analyt.
Facher

AJIg.chem.
Fl!cher

Fig. 3. Prozentuale Stundenverteilung il1lChel1lielehrplan 1989 des TWI: linksfiir
das Gesal1ltstudium, reclus fiir die ingenieurchemischen Flicher

Die Praktika fUr Chemische Verfah-
renstechnik und Industrielle Chemie leh-
nen sich fachlich eng an den jeweiligen
Theorieunterricht an, k6nnen aber zeitlich
nicht immer optimal koordiniert werden.

Beide Laboratorien besitzen eine In-
frastuktur, die in den letzten Jahren erneu-
ert und erganzt werden konnte. Sie kann
sowohl bei der praktischen Grundlagenaus-
bildung wie auch bei der anspruchsvollen
Diplomarbeit genutzt werden und ermog-
licht die Arbeit an Entwicklungsprojek-
ten. Gemeinsamkeiten bei derpraktischen
Ausbildung in beiden Fachern sind inte-
grierende Aufgabenstellungen, Sicher-
heitsprUfungen, Optimierungen, Scale-Up-
Untersuchungen, intensiver EDV-Ge-
brauch, biotechnische Verfahren sowie
Problemstellungen des integrierten Um-
weltschutzes. Daneben werden folgende
Schwerpunkte gesetzt: Chemische Stoff-
umwandlungen werden primar in der In-
dustriellen Chemie durchgefiihrt, wahrend
im Verfahrenstechnischen Laboratorium
vor allem physikalische Verfahren des
Stoff- und Warmeaustausches sowie Abb. 6. Arbeit am Reaktiollska/orimeter

Die ingenieurchemischen Facher am
TWI gliedern sich in:
- Industrielle Chemie (IC bzw. Indu-

striell-chemisches Praktikum ICP),
- Chemische Verfahrenstechnik (VT

bzw. VTP) und
- Regelungstechnik (RT).

Die Stellung dieser Eicher im Rahmen
der Ausbildung zum Chemiker HTL ist
aus Fig. 3 ersichtlich:

Die Stundendotation liegt eher an der
unteren Grenze, zwingt aber so zum ex-
emplarischen Unterricht und zur standi-
gen Uberarbeitung der Lehrinhalte. Wenn
im folgenden fast ausschliesslich tiber die
praktische Ausbildung im rcp und VTP
berichtet wird, so deshalb, weil hier Ziele
und Anliegen konkreter als im Theorieun-
terricht zum Ausdruck kommen.

Ingenieurchemische Praktika
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Abb. 7. Extruderversuche im Kunststo,/jlaboratorium

Abb. 8. Ex-Labor fur Arbeiten mit Losungsmitteln (Zone 2)

aktuellen Bedlirfnisse abgestimmten Ap-
paraten [5] ausgerlistet. Halbtechnische
Anlagen zur Rektifikation und zur Spl'i.ih-
trocknung sind aus sicherheitstechnischen
GrUnden automatisiert, werden abel' zu
Ausbildungszwecken zuerst stets von Hand
gefahl'en. .

Flir die Prozessanalyse stehen dieiijbLi-
chen Standardmethoden zur Verfi:igung.
Daneben wird auch ein Coulter Counter
flir die Partikelanalyse eingesetzt. Auf-
grund del' Grossenverteilung kann die
Wirkung einer Mahlung oder einer Mi-
krofiltration beurteilt werden. Ebenso Hisst
sich das Wachstum von Kulturen mittels
Partikelzahlung verfolgen.

Fi:ir die Sicherheitspri.ifung bei Fest-
stoffen sind standardisierte Pri:ifmethoden
nach Ciba-Geigy-Klihner in einem Staub-
labor instal1iert. VOl' del' Bearbeitung von
Feststoffen mittels Mahlung oder Trok-
kung werden damit Sicherheitskenndaten
wie Zlind-, Brenn- und Staubexplosions-
verhalten sowie Exothermien ermittelt.
Diese erganzen die reaktionskalorimetri-
schen Untersuchungen im ICP flir Fliis-
sigsysteme.

Anhand von Beispielen soli die Be-
handlung al1sgewahlterThemenkreise kl1rz
erlautert werden:

Bioreaktortechnik und Aufarbeitung
- Computersimulation und
- technischer Umweltschutz.

Flir die Bioreaktionstechnik stehen
Fermenter bis 160 I Inhalt zur Verfligung.
In diesen werden nebst Zellzlichtungen
auch regelungstechnische Obungen durch-
gefiihrt. Versuche zur pH-Regelung ma-
chen die Problematik des Mischens in
grosseren Reaktoren deutlich. Flirdie Tem-

verfahren, sowie Fliessbilder und einfa-
cheBilanzierungen erarbeitet werden, ste-
hen im 5. Semester eine rationel1e Arbeits-
planung und die selbstandige Bearbeitung
verfahrentechnischer Problemstellungen
im Vordergrund. Hier geht es z.B. urn
Aspekte des Scale-Up, del' Automatisie-
rung von Teilprozessen oder urn Verglei-
che zwischen Model1rechung und Experi-
ment. Verfahrenstechnik kann im 6. Se-
mester als Diplomrichtung mit grosseren
Projektarbeiten gewahlt werden.

Das neue Laboratorium fUr Verfahren-
stechnik ist mit modernen und auf die

Das Verfahrenstechnische Praktikum

Die Ausbildung im VTP erfolgt in drei
Stufen: Wahrendim4. Semester Grundla-
gen zu mechanischen Trenn- und Misch-

Materialwissen durch auf Diskette gespei-
cherte Datenbanken leichter zuganglich
macht. Diese Datenbanken sind heute meist
unter del' einheitlichen Benutzeroberfla-
che CAMPUS [3] lauffahig, und ihr Ein-
satz im Labor ist problemlos.

1m ICP existiert eine kunststoffspezifi-
sche Ausbildung fUrChemiker mit Schwer-
punkten in Kunststoffchemie, -physik und
-technologie [4]. Die Herstellung von
Kunststoffen sowie ihre Charakterisierung
mit physikalisch-chemischen Methoden
(Standardmethoden sowie Gelpermeati-
onschromatographie, Differential Scan-
ning Calorimetry, Thermomechanische
Analyse, LosungsviskosiUit etc.) erfolgt
dabei in zwei 'Nasschemie-Laboratorien'
mit je einem angrenzenden Instrumen-
ten labor. Dort kann auch eine allfallige
Optimierung del' Polyreaktion mit dem
Reaktionskalorimeter erfolgen.

Flir die Verarbeitung und die anwen-
dungstechnische Prlifung von Kunststof-
fen steht ein eigentliches Kunststofflabo-
ratorium zur VerfUgung. Es umfasst im
verarbeitungstechnischen Teil folgende
Maschinen: Walzwerk, Ko-Kneter, Pres-
se, Extruder mit Breitschlitzdlise und eine
Wirbelsinterapparatur (Eigenbau). Del'
Kunststoffpri:ifung dienen ein Formen-
stanzgerat, ein Schmelzindexpri:ifgerat,
eine elektronische Zugprlifmaschine so-
wie ein Hartepri:ifer.
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Abb. 9. Flowsheeting und Bilanzmessungen am Bioreaktor

peraturkontrolle unter KuItur- und Sterili-
sationsbedingungen muss das Fliessbild
analysiert und erganzt werden. Der Stoff-
transport wird unter verschiedenen Be-
dingungen (Salzgehalt, Begasungsart) mit
einfachen Mitteln untersucht.

Bei der Bioaufarbeitung stehen Trenn-
verfahren fUr Proteine und mikrobielle
Suspensionen im Vordergrund. Membra-
nen und Module werden gepriift, und L6-
sungen mittels Umkehrosmose entsalzt.
AusEntwicklungsarbeiten entstanden neu-
artige Membranmodule, welche dank ei-
ner speziellen StromfUhrung (Sekundar-
wirbel) zu einer Vervielfachung derTrenn-
leistung fiihren [6][7].

Computersimulationen werden bei aus-
gewahlten Fragestellungen eingesetzt und
mit praktischen Labormessungen kombi-
niert. Dabei wird ein Programm einge-
setzt, mit dem auch im experimentellen
Unterricht des Fachbereiches Physik ge-
arbeitet wird. Am Beispiel einer KuItur
kann deren Wachstum oder Hemmung
schnell und auf einfache Weise erfahren
und begriffen werden.

Bei den Verfahren des technischen
Umweltschutzes werden Versuche zur
Gasabsorption und zur Reinigung 16sungs-
mittelhaltiger Abluft (LRV!) mittels Wa-
scher oder biokatalytisch durchgefUhrt.
Zur Aufarbeitung von Wasser werden so-
wohl physikalische als auch mikrobielle
Prozesse im Hinblick auf Massstabsver-
gr6sserungen und Messtechnik bearbei-
tet.

Ausblick

Die in den beiden vorhergegangenen
Abschnitten beschriebene Infrastruktur der
ingenieurchemischen Laboratorien ist si-
cher sehr erfreulich. Mit zunehmender
Komplexitat der Anlagen und Apparate

steigt aber auch der Aufwand fUr Unter-
haIt und Reparaturen sowie die Anspriiche
an die Betreuer. Probleme stellen sich da-
her beim Mangel an Personal - unsere
Infrastruktur wird im wesentlichen von
einem Mechaniker und zwei jahrlich wech-
selnden Assistenten betreut - und bei den
Mitteln fUrdie laufenden Kosten. Der zwar
von jedermann begriisste enge Kontakt
der Dozenten mit der industriellen Praxis
bei Diplom- und Entwicklungsarbeiten
wird durch die hohe Pt1ichtstundenzahl
sehr erschwert.

Offene Fragen stellen sich auch bei
dem zur Zeit in Bearbeitung befindlichen
Lehrplan 1993, der fiir das Studium nach
der TWI-Reform gelten solI. Die Anfor-
derungen des zugrundeliegenden Leitbil-
des bestimmen heute schon das Profil des
angehenden Chemikers, miissen aber im
kiinftigen Studium noch mehr betont wer-
den.

Auch in Zukunft wird es weiterhin nur
einen Chemiker HTL mit breiter Grundla-
genausbildung geben. Urn aberden indivi-
duellen Wiinschen und Fahigkeiten der
Studierenden besser Rechnung tragen zu
konnen, werden die auch heute schon in
beschranktem Umfang vorhandenen Ver-
tiefungsmoglichkeiten wesentlich erwei-
tert: Ab dem 7. Semester wird der Studie-
rende die Wahl zwischen drei Vertiefungs-
richtungen haben, von denen eine ihren
Schwerpunkt bei den ingenieurchemischen
Fachern IC und VT setzt.

[1] H.G. BUhrer, Chimia 1991, 45, 199,
[2] H.G. BUhrer, Chimia 1990, 44, 259 .
[3] H.G. BUhrer, M. Sonderegger, Techn. RUlld-

schau 1990, 26, 64.
[4] H.G. BUhrer, Schweizer Journal 1987/4, 29.
[5] H.B. Winzeler, Techlnfo 1988, 72,
[6] H.B. Winzeler, Chimia 1990,44, 288.
[7] H.B. Winzeler, H. Schomberg, 3. Aachener

Membrankolloquium, Aachen, 1991.

2. Weiterbildung an der Chemie-Abtei-
lung des TWI

Nachdiplomstudium Biotechnologie am
TWI [1]

Gaston Wolf*

The Winterthur Polytechnic (TWI) of-
fers since fall 1989 during a period of five
years a one year full time postgraduate
Diploma Course (PgD) in Biotechnology
for chemists or other engineers wi th corre-
sponding knowledge and practice.

Together with partner Polytechnics in
England, Gernlany, and Holland, the TWI
is preparing for 1992 an European Master
Course in Biotechnology, the PgD being
the first year of the two year MSc course.

Einleitung

Der Werkplatz Schweiz kann in Zu-
kunft nur attraktiv bleiben, wenn Produk-
tionszweige mit h6chster Wertsch6pfung
und positiven Synergieeffekten auf ande-
re industrielle Tatigkeiten Fuss fassen
k6nnen. Zweifellos geh6rt eine Schritt-
machertechnologie wie die Biotechnolo-
gie dazu.

Wie steht es mit Ausbildungsmoglich-
keiten in diesem Bereich? An den Eidge-
nossisch Technischen Hochschulen (ETH)
und Universitaten gibt es bereits for-
schungsorientierte Lehrgange in Biotech-
nologie. Auf den Gebieten der Entwick-
lung und Produktion (der Domane der
Ingenieure und Chemiker HTL) fehlt ge-
samtschweizerisch mit Ausnahme des
Lebensmittelbereichs das Ausbildungsan-
gebot. Dies war einer der Griinde fiir unser
Nachdiplomstudium [2-5],

Ausbildungsziele

Ausbildungsziel des Nachdiplomstu-
diums ist die theoretische und praktische
Einfiihrung in die Biotechnologie und de-
ren Anwendung in den Gebieten Biover-
fahrenstechnik, Analytik und Okologie.

Die Absolventen werden fiir die fol-
genden Haupteinsatzgebiete ausgebildet:
- Betreiben von Bioreaktoren (Fermen-

tationsverfahren, Produktgewinnung)
- Auslegung von Bioreaktoren (Appa-

rate- und Anlagenbau)

*Prof. G. Wolf, TWI
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Tab. 4. Ausbildungsschwerpunkte der Fachgruppen

Zdl- WIC' ''',rohioloRi'
1\1orphologil' unt! Ph) lologi~ \()n pro- lind cukaryonti, chen Z'lIen unt! eW ben
1310lcchnlllllgisl:h wichtige Buklcricn lind Pille. lcrili 'ationSlcchnik und Entsorgung.
Anreichl'nlllg. Rl'indan.tellllng und physiologbche hamktenslcrung \on Mikroorganismen.
lksummung vun WUl'hstumspammelcm und I Umet. bolit~n
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\\ Ichuge Mlkroorgani. m n. Immunologic. Kun ervll:rung und lilbiliuit \ m tammen.
\ll1lagcnl'se. Okologic von :-'likroorganismen, usgew;ihlte m,krobl'lIe PrO/es,e. Methodik
der cllk.try l1Iischcn Zdlkultur.

•\JIJ/l·/.;/lllIrbiol()~ it·
Thcorcti chI.'Grundlagl'n ocr Genl'lIk so\" ie rbcilen mil likr rgam'men und Phagen in dcn

J ,htcll:n: 1utution. Transtllmlallon, , e1ektion. Klonierllnl!.. Expression und Transfcktion.
D - und Plasmidi olicrung lind dercn nal) lik. SOWIC tudi •..n tiher; Genorgunisati n.
R glliatilln, • pres. i In. urllcrung und cquen/ierung.
Qllalitlllssicherung, Bioslcherhcit. GMP lind Elhik
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Ideal alsBasis istein HTL- bzw. ETH-
Diplom in Chemie. FUrInteressenten mit
andern Ingenieurdiplomen (z.E. Appara-
tebau) werden bei Bedarf individuelle
Vorbereitungskurse angeboten.

Aufbau

Es handelt sich urn ein zweisemestri-
ges Studium mit 30 Wochenstunden und
12 Studienplatzen .

1mersten Semester werden die Grund-
lagen vermittelt: Das Verhaltnis derTheo-
riefacher zu den Praktika betragt ca. I: 1.

1mzweiten Semester liegtdas Schwer-
gewicht auf der praktischen Anwendung:
Das Verhaltnis der Theoriefacher zu den
Praktika betragt daher ca. 1:2.

Der Kurs ist in vier Fachgruppen ein-
geteilt, die je von einem GruppenleiterIn
geftihrt werden. In Tab. 4 sind die Ausbil-
dungsschwerpunkte der vier Gruppen auf-
gefi.ihrt.

Aus den Ausbildungsschwerpunkten
leitet sich die in Tab. 5 zusammengestellte
Stundentafel abo

Organisation

Instrumentierung und Verfahrenssteu-
erung (Mess- und Regelungstechnik,
Prozessleittechnik) .
Produktaufarbeitung (Down-stream-
processing, Isolierungs- und Reini-
gungsverfahren, verfahrenstechnische
Grundoperationen)
Analytik (prozessbegleitende Analytik,
Laboranalytik, Umweltanalytik)
Umweltbiotechnologie (Abwasserrei-
nigung, Abfallbeseitigung, Abluftrei-
nigung)
Mikrobiologie (Isolierung, Screening

und Stamrnhaltung von Mikroorganis-
men)
Zellkulturtechnik (ZUchtung von Zel-
len in speziellen Bioreaktoren)

Vorbildung der Absolventen

Chemiker und Ingenieure mit geeigne-
ter Vorbildung erhalten damit eine, in der
Schweiz erstmalige Gelegenheit, Uberein
einjahriges Nachdiplomstudium in diese
Zukunftstechnologie einzusteigen.

Das Nachdiplomstudium wird geleitet
vom Vorstand der Chemie-Abteilung un-
ter Mithilfe von vier hauptamtlichen Do-
zentinnen und Dozenten dieser Abteilung.

1m weiteren beteiligen sich tiber 30
Fachleute aus bekannten Hochschulen
(ETH ZUrich, Universitat ZUrich,Biozen-
trum der Universitat Basel) sowie der In-
dustrie (Ciba-Geigy AG, Sandoz AG, F.
Hoffmann-La Roche AG, Basel, Phar-
macia AG, Mibelle AG, etc.).

Der Hauptteil des Unterrichts erfolgt
in Laboratorien unserer Schule, die mit
neuesten Geraten eingerichtet worden sind.

Tab. 5. Stundentafel Nachdiplomstudium Biotechn%gie

Zcllblologie
Mikmbiologic
.\1ikrohiulogi. .:hcs Pr,lktikum
. 11Id.ulargcn ,til..
Mllickul, rgencti t'hes Praktiklllll
Bioch 'nil 'he und Biophysik,lllschc ruodlagen, nal}tik
Biochcl1Iischcs PmJ..tiklll1lr
Biochl'lIlischcs I mktikul1l II
Biolechnolngische Pro/css\.' und mwcht 'chnik
Qualltdtssi hcrung lind Biosichcrheit
BioreaktlOnstechlll
Pro/' slelltc hnik
Biorcaktionstechnischcs PmkliklllTI
Auturhcitungslc hnd,

ufarhcitungstechni ches Prukllkul1I
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Abb. 10. Trennapparatur fiir Proteingemische
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ten der Biotechnologie. Es scheint mir
daher im Sinne der Realisierbarkeit und
der Okonomie der Krafte zwingend, die-
ser Herausforderung durch tiberregionale
Zusammenarbeit von staatlichen Institu-
tionen und Unternehmen zu begegnen.

Die Teilnahme an COMETT II be-
zweckt die Offnung unserer Schule ftir
internationale Zusammenarbeit in Aus-
und vor all em Weiterbildung.

Ein weiteres Ziel ist der gegenseitige
Studentenaustausch im Rahmen von Pra-
xissemestern oder Diplomarbeiten wie ihn
zwei unserer Diplomanden an der Hoge-
school Heerlen wahrgenommen haben
bzw. wahrnehmen.

Dabei geht es auch hier urn Anerken-
nungsfragen. Wegen fehlender Anerken-
nung unserer Diplome konnen z.B. unsere
Absolventen immer noch nicht an Weiter-
bildungskursen deutscher Fachhochschu-
len teilnehmen. Deshalb steht der folgen-
de Satz im Kooperationsvertrag des TWI
mit der Fachhochschule fUr Technik in
Mannheim: 'Insbesondere solI hierdurch
ein Beitrag geleistet werden lOr Uberwin-
dung bestehender administrativer und sta-
tusbezogener Fragen sowie der Probleme
bei der akademischen Zusammenarbeit
zwischen Mitgliedern und Nichtmitglie-
dern der Europaischen Gemeinschaft'.

Nachdem die Schweiz tiber die EFTA
auch dem ERASMUS-Programm beige-
treten ist, wurde am 25.10.1991 tiber die
Partnerschule FHT Mannheim ftir 1992
ein entsprechender Antrag nach Bri.issel
gesandt.

Das Nachdiplomstudium ist nicht nur
ein Modell fUr die Schweiz, diese Weiter-
bildung auf der Basis eines Ingenieurdi-
ploms ist auch in Europa ein Novum und
ist u.a. auf reges Interesse in Deutschland,
Holland und England gestossen (Fig. J 5).

Am 31.10.89 wurdeein Partnerschafts-
abkommen mit Schulen aus diesen Lan-

Die permanente Weiterbildung wird
im Ingenieurberuf immer wichtiger, des-
halb sind Aus- und Weiterbildung als Ein-
heit aufzufassen. Ausbildung ohne Wei-
terbildung ist wie ein Gerat ohne War-
tung, namlich sehr bald unbrauchbar. Das
gilt nattirlich nicht nur fUr uns Dozenten,
sondern auch fUr aBe unsere Absolventen.

Ein Blick tiber die Grenzen zeigt, wie
andere Lander diese Probleme anpacken.
So haben Ingenieure in Japan bereits heute
bis zu 25% ihrer Arbeitszeit fUrWeiterbil-
dung zur Verftigung. Wenn wir Schweizer
international mithalten wollen, mtissen wir
unsere Anstrengungen in diesem Bereich
gewaltig verstarken. Sehr oft ist aber der
Aufwand, den permanente Weiterbildung
erfordert, fUr eine Schule allein viel zu
gross, so vorlaufig noch in einigen Gebie-

Internationale Weiterbildungsmog-
lichkeiten

Nationale und internationale Zusam-
menarbeit

Fig.4.Durchdie
Biotechnologie
aufgebaute Be-
ziehungen

Die durch das Nachdiplomstudium
angebahnten Beziehungen mit nationalen
und internationalen Organisationen, Part-
nerschulen im In- und Ausland, Behar-
den, Firmen und Banken zeigt die Darstel-
lung in Fig. 4.

Die Finanzierung ist fUr die geplante
Projektdauer von fUnf Jahren gesichert.
Der Kanton ZUrich hat dafUr die namhafte
Summe von 3,3 Millionen sFr. bereitge-
steHt. Sponsoren aus Industrie- und Ban-
kenkreisen untersti.itzten das Projekt bis-
her mit Leistungen im Wert von insgesamt
tiber einer Million sFr.

Zusammen mit der Open Uni versity of
The Netherlands, Heerlen, Thames Po-
lytechnic, London, Ciba-Geigy, Basel und
andern Partnern mach en wir am COMETT
II-Programm 'BIOTOL' (BIOTechnolo-
gy by Open Learning) mit.

Damit arbeiten wir nun auch im Be-
reich der berufsbegleitenden Weiterbil-
dung (Open Learning, abgektirzt OL) auf i

der Basis von Fernkursen in Biotechnolo-
gie zusammen. Abb. 11. Partnergesprdche in London am ]3.6.89

Ausnahmen bilden das Bioreaktions-
technische Praktikum, das bei Prof. Dr. A.
Fiechter an der ETH-Honggerberg, und
ein Teil des Aufarbeitungstechnischen
Praktikums, das bei der Firma Pharmacia
AG in Freiburg im Breisgau, stattfindet.
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Abb. 13. Besuch der englischen Validierungskommission am 11.10.91 in Winterthur

Abb. 12. Validierung des Master of Science Projektes am 26.4.91 am Teesside Polytechnic

schen Praxis vorbereiten. Es soli i.iberdies
die Mitarbeiter kleinerer bis mittlerer Be-
triebe befiihigen, die neuen Technologien
in ihren Firmen einzuftihren und ihnen die
Entscheidungsgrundlagen zu vermitteln,
wann und wo ein Spezialist beigezogen
werden muss.

Es sind drei weitere Kurse geplant. Del'
Nachste findet vom 6.1.1992 bis ca.
30.10.1992 statt. FUr die Durchfi.ihrung
sind wir weiterhin auf die Mithilfe exter-
ner Fachleute aus Industrie, Lehre und
Forschung angewiesen, wird doch die
Hauptlast des Unterrichts von ihnen getra-
gen.

Nach diesen Kursen wird entschieden,
ob das Nachdiplomstudium weitergefilhrt
wird oderob an unserer Schule eine Abtei-
kmg fill' Biotechnologie erbffnet werden
soIl. Bereits beschlossen ist (ab Inkrafttre-
ten des Lehrplanes 1993) eine Vertiefungs-
richtung Biotechnologie/Organische Che-
mie innerhalb des Chemiestudiums.

Zum Schluss gebi.ihrt ein herzlicher
Dank all denen, die das Projekt tatkraftig
untersti.itzt haben.

[1] Erweiterte und aktualisierte Fassung eines
Referates gehalten am 20. [nternationalen
Symposium 'Ingenieurpadagogik '91' del'
InternationaJen Gesellschaft fUr Ingenieur-
padagogik an del' Technischen UniverstUt
Dresden am ]4.9.91, im Druck bei del' Zeit-
schrift Weiterbildung in Wirtschaft undTech-
nik 1991.

[2] G.Wolf, Chimia 1988,42,242.
[3] G.Wolf, Chimia 1990,44, 33.
[4] G.Wolf, Lebensmittel-Techn. 1990,23, 135.
[5] G.Wolf, Schweizerische Technische Z. 1990,

Nr. 3, 17.
[6] G.Wolf, Techinfo 1991, Nr. 4, 34.
[7] M.White, PolyGRAM 1991, No. 30, 6.

Ausblick

Durch die Moglichkeit, in nul' zwei
Jahren zu einem Master of Science (als
Vergleich: die ETH Obertrittsregelung
dauert drei Jahre bis zum Diplom) gelan-
gen zu konnen, werden die Startchancen
im neuen Beruf entscheidend erhoht. Da-
mit wird auch die Gegenleistung fUr die
hohe finanzielle lnvestition markant ver-
bessert. Das Studium ist mit einem wich-
tigen Aufenthalt im Ausland und dazu im
englischen Sprachraum verbunden.

Zudem besteht filr sehr gute Absol ven-
ten die Moglichkeit, direkt mit einer Dis-
sertation (Ph.D.) weiterzufahren.

Das Ausbildungsangebot am TWI soli
die Absolventen des N achdi plomstudi urns
auf ihren Einsatz in del' biotechnologi-

dern unterzeichnet, zur gemeinsamen
DurchfUhrung eines europaischen Auf-
baustudiums Biotechnologie mit dem
Lehrplan aus Winterthur als Basis. Die
inzwischen weitergefUhrten Verhandlun-
gen haben die folgende Weiterbildungs-
moglichkeit zum Ziel: FUr Teilnehmer,
welche die dazu notwendigen Pri.ifungen
bestehen, gibt es ab 1992 die Moglichkeit,
innerhalb eines weiteren Studienjahres in
England, einen Master of Science in Bio-
technology zu erwerben [6].

'Partners launch Euro Biotechnology
Degree. Five Europe's leading technolo-
gical Institutions of higher education are
pooling their expertise to launch a pan-
European Masters Degree in Biotechno-
logy. The new course crosses four natio-
nal boundaries with the main partners be-
eing Teesside Polytechnic; Hogeschool
Heerlen, Netherlands; Fachhochschule fUr
Technik, Mannheim, Germany; Techni-
kum Winterthur, Switzerland, and North
East Surrey College of Technology' [7].

Die entscheidenden Verhandlungen mit
unsern oben erwillmten europiii schen Part-
nerschulen wurden mit einem Besuch del'
englischen Validierungskommission bei
uns in Winterthur am 11. Oktober 1991
abgeschlossen (vgl. Fig. 17). Fill' uns ein
Meilenstein im Bereiche der internationa-
len akademischen Anerkennung unserer
Diplome. Diesel' Master of Science wird
vom Council for National Academic
Awards (CNAA) anerkannt und damit ist
unser Chemiediplom einem Bachelor of
Science (B.Sc.) aquiva1ent.

Unser Nachdiplomstudi urn Biotechno-
10gie ist ein einjiihriges Vollzeitstudium
im Bereiche der Weiterbildung. Weiter-
bildungsstudien werden, von ganz selte-
nen Ausnahmen abgesehen, nicht stipen-
diert.

FUr viele Teilnehmer bringt diese Tat-
sache Finanzierungsprobleme.



AUSBILDUNG S6
CHIMIA 46 (1992) Nr. 1/2 (JanllarlFehrunr)

Fig. 6. Die Struktur der neuen Ausbildung ab November 1993

kompetenz und die sachliche Diskussions-
fahigkeit gefOrdert. Diese Verbesserun-
gen lassen sich nicht mit einer Aufstok-
kung der Unterrichtsstunden erreichen.
Wichtig istim Gegenteil, dass mehr Studi-
enzeit ausserhalb des U nterrichts zur Ver-
fiigung steht, in welcher von den Studie-
renden selbstandige und eigenverantwort-
liche Arbeit gefordert werden kann. Vor-
aussetzung ftir die Verwirklichung des
Reformkonzeptes ist deshalb, dass die in
den Mindestvorschriften des Bundes ftir
die Anerkennung der HTL vorgeschriebe-
ne Mindestanzahl von 4200 Lektionen auf
eine Hingere Zeitspanne verteilt werden
kann. Erst dadurch wird es moglich, das
wochentliche Unterrichtspensum der Stu-
dierenden auf durchschnittlich rund 28
Lektionen herabzusetzen (Fig. 5) und so
wesentlich mehr Zeit fiir selbstandige Ar-
beiten einzuraumen (Fig. 6).

Ftirden Eintritt ins Grundstudium wird
eine Aufnahmepriifung durchgefiihrt. Die
Anforderungen bleiben dabei im Wesent-
lichen im bisherigen Rahmen. Inhaber ei-

HauplsludlumGrundsludlum

August
Ferlen Ferlen Ferlen Ferlen
PrQfung DlplompnJlung

September RS
Diplomarbeit

Oktober

November Olplomleler

Dezember

Januar
2.Jahr 3.J hr- Grundsludlum 1.Jahr

Februar Vordiplom

Marz

April

Mai

Juni

Juli Ferlen Ferlen Ferlen Ferlen

Selbslandiges M

Selbslandiges It Lernen ~
Lernen ~

lUnlerricht Un enichl M
M ~K!

.J.
Fig. 5. Verteilung : bisher lieu

1993 1994 1995 1996 1997

Kreativitat und interdisziplinares Denken
der Absolventen zu fOrdern.

Dieses Ziel wird mit einer Umstruktu-
rierung der Ausbilung und neuen Unter-
richtsformen, die das Lernverhalten der
Studierenden entsprechend beeinflussen,
angestrebt. Hauptmerkmal der neuen Un-
terrichtsfiihrung ist die enge Verflechtung
von Phasen des Unterrichts und des Selbst-
studiums. Der Studierende wird dazu an-
geleitet, sich den Stoffvermehrtim Selbst-
studium, z.B. anhand bereitgestellter Fach-
texte, anzueignen. Dadurch wird Unter-
richtszeit frei fUr andere Aufgaben, wel-
che die Mitwirkung des Lehrers als Fach-
mann erfordern (Kltirung von Fragen,
Darlegung der studierten Sachverhalte
durch die Studierenden, wichtige Versu-
che, Diskussion von Projektlosungen
usw.). Auf diese Weise werden bei den
Studierenden die aktivere Auseinander-
setzung mit dem Stoff, die Fahigkeit zum
Selbststudium als wichtige Voraussetzung
ftir die spatere permanente Weiterbildung,
das logische Denken, die aktive Sprach-

3. Zukunft der Chemie-Abteilung am
TWI

Die Ausbildung am TWI soil den An-
forderungen, welche heute junge Chemi-
kerinnen und Chemiker, Ingenieurinnen
undlngenieure, sowieArchitektinnen und
Architekten erfiillen miissen, besser Rech-
nung tragen konnen. Dabei soil von den
heute anerkannten und erfolgversprechen-
den Prinzipien der Erwachsenenbildung
ausgegangen werden. Der Grundgedanke
besteht darin, vermehrt fUr den Ingenieur-
beruf wichtige Eigenschaften wie Selb-
standigkeit, Eigenverantwortlichkeit,

Peter Fuchs*

Nachdem sich schon seit einigen Jah-
ren eine vom Lehrerkonvent eingesetzte
Reformkommission mit den Konsequen-
zen des rasanten technischen Wandels fUr
die HTL-Ausbildung auseinandergesetzt
hatte, verabschiedete der Lehrerkonvent
am 19. Nov. 1987 einen Antrag fiir eine
Studienreform am TW!. Die Aufsichts-
kommission des TWI stimmte diesem
Antrag am 16. Marz 1988 zu. Auf Grund
dieses Antrags verabschiedete der Regie-
rungsrat des Kantons Ziirich am 22. Nov.
1989 einen Beschluss tiber die Studienre-
form am TWI. Da dieser Beschluss eine
Verlangerung des Studiums zur Folge hat,
musste er dem Kantonsrat zur Genehmi-
gung unterbreitet werden (Antrag des
Regierungsrates yom 18. Juli 1990 Nr.
3043a). AnHisslich seiner Sitzung yom 8.
Okt. 1990 stimmte der Kantonsrat dem
Antrag des Regierungsrates zu. Der Be-
schluss wurde vom Regierungsrat am 7.
Nov. 1990 auf den 1. Jan. 1991 inkraft
gesetzt. Darnit waren die folgenden A.nde-
rungen endgiiltig beschlossen:

1. Als Ubergangslosung werden die prak-
tischen Diplomarbeiten in den Jahren
1991-1995 nach dem Abschluss des 6.
Semesters durchgefiihrt.

2. 1m November 1993 beginnt das neue
vierjahrige Studium erstrnals nach dem
neuen Modell. Dieses Studium glie-
dert sich in ein Grundstudi urn von drei-
viertel Jahren, ein Hauptstudium von
drei Jahren und eine Diplomzeit von
einem Vierteljahr.

Die Vorgeschichte

Die Zielsetzungen

3.1. Die Studienreform am TWI

*Prof. Dr. P. Fuchs, TWI
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nes durch den Kanton Ztirich anerkannten
Berufsmittelschulausweises werden ohne
AufnahmeprUfung ins Grundstudium zu-
gelassen. Weiter mUssen die Kandidatin-
nen und Kandidaten von der Aufsichts-
kommission erlassene Vorschriften fUrdie
praktische Ausbildung erfUllen.

Eine weitere Prtifung, die zum Eintritt
ins Hauptstudium berechtigt, findet im
Anschluss ans Grundstudium statt. In die-
ser Pri.ifung werden die Kandidatinnen
und Kandidaten unter anderem die Befa-
higung nachweisen mUssen, dass sie ein
vorgegebenes Thema selbstsUindig erar-
beiten und prasentieren konnen.

In der Mitte des Hauptstudiums wird
ein Vordiplom zu bestehen sein. Das Stu-
dium schliesst am Ende des Hauptstudi-
urns mit einer Diplomprtifung und einer
Diplomarbeit abo

Der aktuelle Planungsstand

Die Projektierungsarbeitist bereits weit
fortgeschritten. Seit dem Sommerseme-
ster 1990 ist eine Projektleitung, beste-
hend aus einem Mitglied der Schulleitung,
einem Projektleiterund einem Stellvertre-
ter des Projektleiters eingesetzt. Das Pro-
jekt ist in mehrere Aufgaben gegliedert,
die von Konventskommissionen in Zu-
sammenarbeit mit Studierenden und Ver-
tretern der Angestellten bearbeitet wer-
den. So konnte der Erziehungsrat des Kan-
tons ZUrich in seiner Sitzung yom 20.
August 1991 bereits tiber ein ganzes Paket
von Grundsatzentscheiden zu den folgen-
den Papieren befinden: 'Aufnahme ins
Grundstudium', 'Rahmenbedingungen fUr
das Grundstudium', 'Rahmenbedingun-
gen ftir das Hauptstudium', 'Promotionen
und PrUfungen'. Abgesehen von kleinen
Modifikationen wurden aile Antrage der
Schule gutgeheissen. An derselben Sit-
zung verabschiedete der Erziehungsrat
bereits definitiv die Regelungen fUr die
Ubergangszeit yom dreijahrigen zum vier-
jahrigen Studium.

Gegenwartig sind aile flinf Abteilun-
gen des TWI mit der Projektierung der
neuen Lehrplane beschaftigt. Gleichzeitig
werden die Verordnung tiber das TWI und
die tibrigen Reglemente tiberarbeitet. Eine
spezielle Kommission bearbeitet aIle not-
wendigen infrastrukturellen Anpassungen.

Last but not least seien noch die inten-
siven Weiterbildungsaktivitaten der Leh-
rer erwahnt. Es geht darum, einen vollig
neuartigen Unterricht zu konzipieren, der
nicht mehr lediglich aus einer klassischen
Unterrichtsvorbeitung bestehen wird, son-
dern eine Gesamtplanung der Ausbildung
anstrebt. Dazu gehoren neben dem Aufar-
beiten der Lehrinhalte neu auch der Einbe-
zug der unterrichtsfreien Zeit, die Beach-

tung der in den Reformzielen festgehalte-
nen Schliisselqualifikationen, die Formu-
lierung von Lernzielen sowie deren Uber-
prUfung und schliesslich auch die Pflege
von Industriekontakten. Urn diese Aufga-
be zu unterstiitzen, organisiert eine spezi-
ell dafUr eingesetzte Weiterbildungskom-
mission laufend Kollegengesprache und
eine breite Palette von Weiterbildungs-
kursen.

Die Schulleitung des TWI und die Pro-
jektleitung sind ilberzeugt, dass das ent-
stehende Modell das Pradikat 'Hochschul-
fahigkeit' verdient. Ftir die Anerkennung
der HTL's im Ausland fehlt allerdings
noch eine wichtige Voraussetzung, nam-
lich die Einordnung dieser Schulen inner-
halb der Schweiz im Hochschulbereich.
Bestrebungen in dieser Richtung sind im
Gang. Es ist zu hoffen dass hier baldmog-
lichst die notwendigen Massnahmen ge-
troffen werden.

3.2. Leitbild der Chemie-Abteilung

Gaston Wolf*

Die in 3.1 von P. Fuchs beschriebene
Studienreform gibt den Rahmen jUr eine
reformierte Schule. Das Leitbild seW die
Ziele flir die reformierte Chemie-Abtei-
lung und solt als Wegweiser fur die nach-
stenfunf bis zehn Jahre dienen.

Die Basis fUr das Leitbild war eine
Umfrage bei tiber vierzig Firmen und In-
stitutionen. Gefragt war nach dem Anfor-
derungsprofil des Chemikers HTL in den
kommenden Jahren. Zusammen mit den
Vorstellungen der Leitbildkommission, die
sich aus Vertretern der Dozenten, Ehema-
ligen, einem Vorstandsmitglieddes SVCT,
der Assistenten, Mitarbeiter und Studie-
renden zusammensetzte, ist das Leitbild
entstanden. Es wurde einstimmig von der
Abteilungskonferenz verabschiedet und
in Druck gegeben.

Die vieIen wertvollen Anregungen der
Befragten konnten fUr die Formulierung
von Lernzielen und -inhalten sinnvoll ver-
wendet werden.

Das Leitbild ist Wegweiser fUr die
nachsten ftinf bis zehn Jahre. Es enthalt
richtungsweisende und auch bewusstidea-
lisierte Vorstellungen. Wie im Vorwort
erwahnt, sollen sich daraus konkrete
Massnahmen und bildungspolitische Kon-
sequenzen ergeben, die zu einem perma-
nenten Entwicklungsprozess ftihren. So
basiert der von G. Marx im nachsten Bei-
trag (3.3) vorgestellte Lehrplan 1993 auf
dem Leitbild. Durch geeignete Massnah-
men wird sichergesteIlt, dass die Ideen des
Leitbildes realisiert werden und dass recht-

* Prof. Dr. G. Wolf, TWI
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zeitig neue Entwicklungen zu seiner Revi-
sion fUhren. Zu diesem Zweck wurde eine
Kontrollkommission unter dem Vorsitz
des Abteilungsvorstandes geschaffen, die
mindestens einmal im Jahr tagt.

Leitbild der Chemie-Abteilung

Vorwort

Das Leitbild der Chemieabteilung bie-
tet ihren Angehorigen die Grundlage fi.ir
das Higliche Handeln und ;wkunftsorien-
tierte Planen. Aile erforderlichen Mass-
nahmen und die bildungspolitischen Kon-
sequenzen werden daraus abgeleitet.

Grundlagen

Eine breite naturwissenschaftliche
Schulung, vernetztes Denken bezi.iglich
Okologie, Okonomie und den menschli-
chen Aspekten sind Grundlagen der Aus-
bildung. Interdisziplinares Arbeiten ist
unabdingbare Voraussetzung, permanen-
te Weiterbildung essentiell.

Menschliche Kompetenz

Art und Umfang der Ausbildung fOr-
dem sowohl das selbstandige Arbeiten als
auch die Tearnarbeit. Fi.ihrungsqualitaten
zu entwickeln und Verantwortung gegen-
i.iber Mitarbeitern zu tibernehmen ist ein
wesentliches Ziel. Innovatives unterneh-
merisches Denken und Handeln werden in
Projektarbeiten theoretisch und praktisch
geschult.

Umwelt

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Abteilung flir Chemie haben zum Ziel,
Chemiker auszubilden, die Umweltpro-
bleme erkennen und verstehen. Sie lernen,
ihre Verantwortung gegenUber der Natur
und dem Leben wahrzunehmen und die
Grenzen des Wachstums zu beachten.

Arbeitstechnik

Absolventen beherrschen systemati-
sches Arbeiten, Methoden zur seriosen,
umfassenden Planung und zur Beschaf-
fung, Bewertung und Umsetzung von In-
formation in Theorie und Praxis.

Kommunikation

Wichtiges Anliegen zur VervollsUin-
digung der Ausbildung ist die Fahigkeit
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zum schriftlichen und mtindlichen Aus-
druck in den Sprachen Deutsch und Eng-
lisch. Kommunikation, Rhetorik und Uber-
zeugungskraft werden intensiv geschult.

Fachliche Kompetenz

Chemiker sollen am Ende der Ausbil-
dung tiber ein breites, praxisbezogenes
und anwendungsorientiertes Fachwissen
verfUgen. Es ermoglicht ihnen, kompe-
tente ProblemlOsungen zu finden und effi-
zient umzusetzen.

3.3. Lehrplan 1993

Gaudenz Marx*

Ausbildungsziel

Auf der Grundlage des Leitbildes der
Chemie-Abteilung wurde das allgemeine
Ausbildungsziel formuliert:
- 'Die Abteilung fUr Chemie bildet auf

der Basis ihres Leitbildes vielseitig
einsetzbare und praxisorientierte Che-
miker aus.
Grundlage des Studiums ist eine breite
Ausbildung in Naturwissenschaften,
Mathematik und Chemie-Ingenieur-
Technik.
Die allgemeinbildenden Hcher fOr-
dern die spraehliehe Kompetenz und
befahigen die Absolventen, sich mit
kulturellen und sprachlichen Fragen
auseinanderzusetzen.
Gegen Ende des Studiums vertiefen
die Studierenden ihre Kenntnisse und
Fertigkeiten an ausgewahIten Projek-
ten.'

Grundlagen des Lehrplans 93

meist im Frontalunterricht - erteilten Stun-
den verlangte eine grundlegende Neuge-
staltung der Stundentafel und ZUl11Teil
auch der Lehrinhalte der Hieher. Beson-
dere Aufl11erksamkeit wurde der stoffli-
chen und zeitlichen Koordination unter
den Fachern geschenkt. Dadurch sollen
Doppelspurigkeiten verrnieden, aber Syn-
ergieeffekte zwischen den verschiedenen
Fachern gefOrdert werden.

Dank der gesteigerten Attrakti vi tat des
neuen Lehrplanes ist - trotz sinkender
Laborantenlehrlingszahlen - wie bis an-
hin vorgesehen, zwei Chemieklassen pa-
rallel zu fUhren.

Das Lehrplankonzept

Der zunehmende Bedarf und Einsatz
von Chemikerinnen und Chemikern im
Umweltbereich ruft zwingend nach ver-
mehrter Ausbildung in biologischen Fa-
chern. Dies bietet auch den Absolventen
und vor aHem den Absolventinnen von
nichtchemischen Ausbildungsrichtungen
die Mogliehkeit einer attrakti yen und viel-
seitigen Ausbildung an der Chemie-Ab-
teilung. Das Grundstudium und die Ver-
tiefungsrichtungen im letzten Studienjahr
sind so ausgerichtet, dass der Einstieg
dieser Studentinnen und Studenten erheb-
lich erleichtert wird.

Damit wird - erstl11als in der Schweiz
- eine bisher nicht bestehende Weiterbil-
dungsmoglichkeit fUr Biologie- und me-
dizinisch chemische Laborantinnen und
Laboranten angeboten.

1m Grundstudium liegt das Schwer-
gewicht auf den allgemeinbildenden Hi-
chern (Sprachen, kulturelle Belange und
gesellschaftliche Zusammenhange) und
den naturwissenschaftlichen Grundlagen
(Mathematik, Physik, Informatik). Die
Chernielaboranten werden in die Biologie
eingefUhrt, wah rend fi.ir Laboranten aus
anderen Fachrichtungen Grundlagen-
kenntnisse in Chemie vermittelt werden,
so dass am Ende des Grundstudiums die
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Kenntnisse in Chemie ausgeglichen sind.
Der Ausgleich der praktischen Fertigkei-
ten soIl in einem individuell gestalteten
chemischen Grundpraktikum (ein Tag pro
Woche) erreicht werden.

Das Hauptstudium legt in den ersten
vier Semestern die fachlichen Grundlagen
mit den Fachern allgemeine Chemie, an-
organische Chemie, organische Chemie,
analytische Chemie, physikalische Che-
mie, industrielle Chemie und chemische
Verfahrenstechnik, begleitet von Praktika
in Instrumentalanalytik, praparati ver Che-
mie (anorganisch und organisch) und Ver-
fahrenstechnik.

Die Bereiche Sicherheit, Toxikolo-
gie, Okologie, Mikrobiologie und Zell-
biologie werden ebenfalls integriert.

Nach diesen vier Semestern konnen
die Studierenden im letzten Studienjahr
unter drei Vertiefungsrichtungen wahlen:

1. Organische Chemie/Biotechnologie
2. Analytik und physikalische Chemie
3. Industrielle Chernie und Chemische

Vert"ahrenstechnik

Neben richtungsspezifischen Pflicht-
Fachern konnen die Studierenden unter
verschiedenen Wahlpflichtnichern wah-
len, wie Tab. 6 zeigt.

Es besteht auch die Moglichkeit, ne-
ben drei chemischen Fachern als viertes
Fach Mathematik, Physik oder Englisch
als Wahlpflichtfach zu wahlen.

Die Bereiche Prozessautomation,
Messtechnik und Datenverarbeitung,
sowie Werkstoffe und Korrosion wer-
den in die Vertiefungsrichtungen integriert.

Die praktische Ausbildung erfolgt mit
grosseren Projektarbeiten im Vertiefungs-
fach (im 7. und 8. Semester total 22 Wo-
chenstunden) erganzt durch ein Wahl prak-
tikum im 7. Semester (6 Wochenstunden).

Mit diesem Konzept soll das Ausbil-
dungsziel des praxisorientierten chemi-
schen 'Generalisten' mit vertieften Kennt-
nissen in einem Fachbereich verwirklicht
werden.

Tab. 6. Pflicht- und Wahlpflichtfi:icher
Der neue, auf die Studienreform zuge-

sehnittene Lehrplan, im folgenden Text
mit 'Lehrplan 93' abgektirzt, gliedert das
vieljahrige Studium in ein zweisemestri-
ges Grundstudium und ein seehssemestri-
ges Haupt-(Fach- )studium.

Ul11den Studierenden die Mogliehkeit
zu vermehrter selbstandiger Arbeit zu ge-
ben, wurde die Stundenzahl auf 28 h pro
Woche festgelegt. Es wird dafi.ir gesorgt,
dass die Studierenden etwa gleiehviele
Stunden pro Woehe an Eigenarbeit auf-
wenden mi.issen, so dass die Gesamtbela-
stung ungefahr gleieh bleibt wie bisher.
Die Reduktion der im Klassenverband -

* Prof. Dr. G. Marx, TWI
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Microscale Organic
Experiments

Unter diesem Tite] haben gegen
Ende des vergangenen Jahres an
sechs verschiedenen Orten in del'
Schweiz Vortrage und Workshops
mit Experimentaldemonstrationen
stattgefunden. Ztirich, Basel, Bern,
Neuchi'itel, Lausanne und Genf wa-
ren dieStationen. Referent war Prof.
Kenneth L. Willamson (Mount Ho-
lyoke College, South Hadley, Mas-
sachusetts). Er hat die Methode del'
'Microscale Organic Experiments'
entwickelt und in zwei Btichern be-
schrieben [I ][2].

Die Initiative fUr den Workshop
ging von Prof. Dr. Peter Schiess
(Institut flir Organische Chemie del'
Universitat Basel), Dr. Andor FUrst
(Schweizerisches Komitee ftir Che-
mie, Basel) sowie vom Schreiben-
den aus. Die gleiche Gruppe zeich-
nete auch ftir Planung und Organi-
sation verantwortlich. Die Durch-
ftihrung oblag den betreffenden
Universittiten in Zusammenarbeit
mit den regionalen Chemielehrer-
Organisationen. Zielpublikum wa-
ren denn auch Hochschulprofesso-
ren del' AnfUngersemester und VOl'
allem die Chemielehrerinnen und
Chemielehrer del' Gymnasien. Ins-
gesamt haben gegen 180 Chemie-
lehrerinnen und Chemielehrer an
diesem Workshop teilgenommen.
Die betreffenden Experimente sind
von Studenten del' Universitat Basel
unter Prof. Dr. U. Sequin im Rah-
men eines Pilotprojektes vorgangig
ausprobiert und eingerichtet wor-
den.

Organische Experimente im Mi-
kro-Massstab zeichnen sich durch
geringe Stoffmengen aus. Ansatze
von 10 bis 200 mg sind die Regel.
Dadurch ist es moglich, aile Experi-
mente in kleinen Gemssen durchzu-
flihren. Das ganze Experimentalset
hatte in del' Hosentasche des Refe-
renten Platz! Er konnte das Material
- sehr zllm Ergotzen del' Zuhorer-
schaft - wahrend des Referats ge-
samthaft auf dem Schreibprojektor
prasentieren!

Ausrtistung

Die Ausrtistung besteht aus ei-
nem kleinen, kompakten 'Kit'. Sie
enthtiIt insgesamt etwa 30 Einzel-
stUcke, worunter ein Chromatogra-
phierohr mit Polypropylen- Trichter,
Glassaule lind Polyethen-Fritte, zwei
5 ml RlIndkolbchen, vier 10 ml-

Erlenmeyer-Kolbchen, ein 2S ml-
Erlenmeyer mit Saugstlltzen, vier
Reaktionsrohrchen 10 x 100 mm,
ein 15-ml-Zentrifugenglas, ein
Hirschtrichter mit eingebauter Po-
Iyethen-Fritte, eine einfachen De-
stillierkolonne, die allch als Gas-
Sammelrohr oder LlIftkondenser
verwendet werden kann, einen 105°-
Adapter, einen Claisen-Adapter,
eine Glasspritze, einen Polyethylen-
Nylon-Hahn und einen Stahlspatel.
Dazu kommen eine Allzweck-
Kunststoffhalterung, diverse Ver-
bindungsstticke aus Kunststoff und
Septa lind ein Polyethenschlauch
(DlIrchmesser= 1,7mm). Dasgan-
ze Set ist nicht grosser als eine gute
Praline-Schachtel...

Herz-Sttick ftir die Technik im
Mikro-Massstab ist ein handliches,
elektrisch beheiztes Sandbad. Mit
ihm kann sofort und schonend ge-
heizt werden. Del' Sand befindet sich
in einer halbkugelformigen Vertie-
fung. Die Temperatur des Sandba-
des nimmt von oben nach unten kon-
tinuierlich zu. Dadurch wirdes mog-
lich, die Temperatur sehr prazise
einzustellen. Durch Anhaufen oder
Wegschieben von etwas Sand an del'
Ober£lache des Glasgerats wird die
Temperatur kontrolliert und, wenn
notig, korrigiert.

Vorteile der neuen Technik

Die Vorteile diesel' neuen Tech-
nik sind offensichtlich:
- Kosten: Geringe Materialkosten,

was sowohl ftir die Anschaffung
del' Gerate als auch ftir die Che-
mikalien und deren Entsorgung
gilt.

- Okologie: Geringste Entsorgungs-
probleme (das ist besonders wich-
tig, weil heute in del' Chemie die
Kosten derfachgerechten Entsor-
gung etwa fUnf bis zehnmal gros-
ser sind als die Materialbeschaf-
fungskosten! ).

- Platzbedarf: Wenige und kleine
Gerate

- Kinetik und Energie: Da mit klei-
nen Geraten gearbeitet wird, wer-
den die Abstande del' Reaktanden
geringer. Das bedeutet grossere
Reaktionsgeschwindigkeiten. Es
konnen in kllrzer Zeit und ohne
zusatzliches Heizen auch solche
Reaktionen durchgeftihrt werden,
auf die aus Zeitgri.inden bisher
verzichtet werden musste. Das ist

fur die organische Chemie von
Bedeutung! Und fUr den Experi-
mentalunterricht!

- Zeitbedarf: Wesentlich kurzere
Versuchszeiten ftir Synthesen und
Analysen sind die Folge.

- Versuchsvielfalt: Es werden fUr
den Experimentalunterricht mehr
Experimente zuganglich.

- Sicherheit: Kleine Stoffmengen
und Energie£ltisse bedeuten gros-
sere Sicherheit.

- Sandbad: Es wird mit dem (elek-
trisch beheizten) Sandbad gear-
beitet. Dies ermoglichteinen scho-
nenden Umgang mit den Chemi-
kalien und hohe Sicherheit.

- Einfache Technik: Viele Reak-
tionen und Kristallisationen wer-
den in einem speziellen 'Reak-
tionsrohrchen' durchgefUhrt. Das
Arbeiten im Reagenzglas istnicht
neu. Neu hingegen sind die Ab-
messungen: Ein derartiges Rohr-
chen besitzt einen Durchmesser
von 10 mm und eine Utnge von
100 mm. Es ist im Verhaltnis zur
Lange viel engel' als ein konven-
tionelles Reagenzglas (das alte
Reagenzglas hat hier ausge-
dient...). Dadurch kann im glei-
chen Reaktionsrohrchen gleich-
zeitig geheizt und ohne zusatzli-
che Wasserktihlung gektihlt wer-
den. Laboroperationen wie Rtick-
£luss, Destillation, Sublimation
usw. werden zum Kinderspiel!

- Eignung del' Versuche im Unter-
richt: Viele del' beschriebenen
Experimente eignen sich sowohl
fUrden Demonstrationsunterricht
als auch fUr das Schi.ilerprakti-
kum. In kurzer Zeit liegtein sicht-
bares Versuchsresultat vor.

- Praxis: Viele organisch-chemi-
sche Reaktionen, die bisher am
Gymnasium nurtheoretisch (oder
nicht...) behandelt werden konn-
ten, werden jetzt in del' Praxis
durchfuhrbar!

Und hier ein paar Rosinen aus
dem Kuchen:

- Siedepunktsbestimmung einer
unbekannten Substanz

- 'Kurzzeit'.-Saulenchromatogra-
phie

- Sublimation und Identifikation
einer unbekannten Substanz

- Diverse Kristallisationen aus Lo-
sungen mit anschliessender
Schmel zpun ktsbesti mmung

- Nachweis und Bestimmung von
Coffein in Schwarztee, Kaffee,
Instam-Kaffee oder Cola dllrch
Sublimation

- Alkoholische Garung

- Gewinnung von Cholesterol aus
menschlichen Gallensteinen

- Oxidation von Cyclohexanol Zl1
Cyclohexanon

- Oxidation von Cyclohexanon zu
Adipinsaure

- Synthese von Phenylmagnesium-
bromid (Grigllard-Reaktion) lind
Benzoestiure aus Brombenzol
(war bisher im Ublichen Che-
mieuntericht an del' Schule lIn-
denkbar!)

- Veresterung: Synthese von Butyl-
acetat und azeotrope Destilla-
tion mit Wasser (Verfolgen von
G leichgewichtsei nstelillngen:
Sichtbarmachen des Prinzips von
Le Chiitelier)

- Cracking von Dicyclopentadicn
(Die ls-Al de 1'- Reaktion)

- Farbstoff-Synthese
- Aldol-Kondensation
usw.

Wir dUrfen mit grosser Genugtu-
ung feststellen, dass del' ganzen
Veranstaltung ein grosser Erfolg
beschieden war. Die Chemielehre-
rinnen und Chemielehrer, die sich
an diesem Workshop beteiligt ha-
ben, warenjedenfalls begeistelt! Ich
bin sichel', dass diese neue Technik
an unseren UniversitUten und Gym-
nasi en Einzug halten wird. Prof. Dr.
K. Bernauer (Neuchatel) hat sich
jedenfalls spontan dazu bereit er-
klart, die Methode in einem Pilot-
projekt mit einer Grllppe von Stu-
demen mit Chemie im Nebenfach
auszuprobieren.

Fur die Organisation und die In-
itiative zu diesem wichtigen Works-
hop mochte ich Herrn Dr. Am/or
FUrst und Prof. Dr. Peter Schiess an
diesel' Stelle im Namen del' Schwei-
zerischen Chemielehrerschaft den
herzlichsten Dank aussprechen. Ein
besonderer Dank gehort dem
Schweizerischen Komitee fUr Che-
mie (eSC), das die Durchfiihrung
del' Workshops in finanzieller Hin-
sicht betrachtlich unterstUtzt und
damitermoglichthat. Ebenfalls spe-
ziell danken mochte ieh dem Refe-
renten, Herrn Prof. Kellneth L. Wi/-
lamson. Er hat es verstanden, in an-
regender, humorvoller und dennoch
sehr engagierter Art und Weise uns
die Feinheiten del' 'Microscale Or-
ganic Experiments' vorzuzeigen.

Besonders wertvoll waren auch-
neben del' neuen Technik - die Kon-
takte, die zwischen den einzelnen
Universitaten und den Mittelschu-
len erneuert oder hergestellt werden
konnten. Die Chemielehrerinnen
und Chemielehrer del' Schweiz hof-
fen, dass weitere Veranstaltungen
diesel' Art folgen. Wir meinen, dies
sei eine gllte Form del' ZlIsammen-
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arbeit von Hoch- und Mittelschule.
Das gilt vor allem auch im Hinblick
auf einen hoffentlich ba]digen Bei-
tritt der Mittelschul-Chemie]ehrer
zur neuen Schweizerischen Chemi-
ker-Organisation (NSCG)!

Walter Christen-Marchal
Gymnasium Liestal
Abtei]ung Chemie
CH-44 10 Liestal

[I] K. L. Williamson, 'Microscale
Organic Experiments', D. C.
Heath and Company Lexington,
Massachusetts- Toronto, 1987,
ISBN: 0-669-14922-5.

[2] K. L. Williamson, 'Macroscale
and Microscale Organic Expe-
riments', D.C. Heath and Com-
pany Lexington, Massachusetts
- Toronto, 1989, ISBN: 0-669-
19429-8.
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macht auf die vorgesehenen Aktivitaten 92 aufmerksam: GrUndungs-
versammlung der NSCG in Genf, die Anacon, sowie die Herbstver-
sammlung der SACh im Oktober 92 in Bern.

8. Varia
Der Prasident verteilt Anme]deformulare fUr die SACh

1m Anschluss an die Hauptversammlung lassen Dr. H. Wagner und Prof.
H. Brandenberger in eindrUckJicher Weise die 38jiihrige Geschichte der
SGIM und damit auch ein StUck Geschichte der Analytischen Chemie von
1952 bis 1991 Revue passieren. Es ist vorgesehen den Vortrag von Dr.
Wagner auszugsweise in der Chimia zu publizieren.
Urn 12.30 Uhr wird die Versammlung gesch]ossen.

Dr. Franz Heinzer, Prasident
Schweizerische Gesellschaft fur Instrumentalanalytik
und Mikrochemle Basel

Protokoll der ausserordentlichen Hauptversammlung und der 39. ordent-
lichen Hauptversamm]ung yom IS. November 1991 bei Ciba-Geigy in
Basel.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Zur Auflosung der 8GIM per
31.12.1991 :

Gesellschaft Schweizerischer Mikroanalytiker und
Schweizerische Gesellschaft fUr Instrumentalanalytik und
Mikrochemie 1953-1991

Einziges Traktandum:
Antrag des Vorstandes, die Gesellschaft per 31.12.199] aufzu]osen und

sich als Einzelmitglieder moglichst zahlreich der neugegri.indeten Sektion
'Analytische Chemie' der Neuen Schweizerischen Chemischen Gesell-
schaft anzuschliessen.

Der Prasident begri.indet den Antrag des Vorstandes, der sich u.a. auf eine
im FrUhjahr 199 I durchgefUhrte Umfrage bei den Mitgliedem stUtzt, worin
83% der abgegebenen Antwortbogen einen derartigen Schritt angesichts
der neuen 'Chemie]andschaft' in der Schweiz befUrworteten. Nach kurzer
Diskussion wurde abgestimmt:

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 14
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen 0
Enthaltungen: I

Notwendige Stimmenzahl zur Auflosung der Gesellschaft: 75% der
abgegebenen Stimmen (Statuten, Paragraph 7.1) entsprechend 11 Stimmen
von 14 abgegebenen.

Die Schweizerische Gesellschaft fUr Instrumentalanalytik und Mikro-
chemie wird somit per Ende 1991 aufgelosl. Das Gesellschaftsvermogen zu
diesem Zeitpunkt wird gemass Statuten (Prargraph 7.2) dem Pestalozzidorf
Trogen Uberwiesen. Die Archive verbleiben bis auf weiteres bei Prof. W.
Haerde an der Universitiit Geneve.

39. Ordentliche Hauptversammlung

I. Protokoll der letzten Versammlung:
Wird nicht verlesen und genehmigt

2. Bericht des Prasidenten 1990:
Publiziert im Jahrbuch der SANW, wird nicht verlesen und genehmigt

3. Mitg]iederbewegung 91:
Bisher 5 Austritte, kein Neueintritt; demnach betragt der aktuelle
Mitgliederbestand per 31. 10. 1991 total] 87 Mitglieder (147 Einzel-
mitglieder und 40 Firmenmitg]ieder)

4. Jahresrechnung 1990
Die Betriebsrechnung 1990 schliesst mit einem AusgabenUberschuss
von Fr. 288.45. Das Gesellschaftsvermogen per 31. 12. 1990 betragt
somit Fr. 18940.95.

5. Bericht der Revisoren:
Wird ohne Diskussion genehmigt

6. Wahlen:
Wegen Gesellschaftsauflosung hinfallig

7. Ausblick auf 1992
Prof. Widmer, Prasident der SACh (Sektion Analytische Chemie)

VortragvonDr.H. Wagner, Rein-
ach/BL (Ehrenmitglied SGIM) an-
]asslich der ausserordentlichen
Hauptversammlung yom IS. No-
vember ]991 (KUrzungen: Dr. F.
Heinzer):

Der folgende Beitrag Uber die
GrUndung und den Werdegang die-
serGesellschaftentstand im wesent-
lichen aus der Erinnerung und an
Hand nur einiger weniger Unterla-
gen.

Lassen Sie mich in das Jahr 1950
zurilckblenden. 1m Juli 1950 fand
der Erste Internationale Mikroche-
mie-Kongress in Graz statl. Dieses
intemationale Treffen - es war die
erste bedeutende ana]ytisch-chemi-
sche Zusammenkunft nach
Kriegsende - hatte die mikroana-
Iytisch-tiitigen Chemiker nach den
langen Jahren der Isolation und Kon-
taktlosigkeit zusammengefiihrt. Nun
hatte man erstmals wieder Gelegen-
heit Gedanken auszutauschen, ein-
ander etwas an praktischer Erfah-
rung mitzugeben und sich person-
lich kennenzulernen. 120 Vortriige
wurden gehalten, die Teilnehll1er
kamen aus Uber 30 verschiedenen
Landern. Aus der Schweiz war ei ne
relativ grosse Gruppe Analytiker
gekomll1en, unter ihnen H. Gysel,
H. Gubser, W.ManserundH. Wald-
mann.

Die Erkenntnisse der Vorteile ei-
nes person lichen Gedankenaustau-
sches waren ein auslosender lmpuls
zur GrUndung unserer Gesellschafl.
Ein zweiter lmpuls war, dass in die-
sen Jahren die organische Mikro-
analyse fUrdie organisch-chemische
lndustrie immer notwendiger WUT-

de. Nachdem zuvor schon an den
Hochschulen (etwa an der ETH-

ZUrich oder an den Universitaten
Basel und ZUrich) diese Arbeitsme-
thoden gepflegt worden waren, wur-
den mikroanalytische Laboratorien
inder Industrieeingerichtet, bei Ciba,
Geigy, Givaudan, F. Hoffmann-La
Roche, Sandoz und Wander. Ver-
gessen wir nicht, fUr die Untersu-
chung, Kennzeichnung und Aufklii-
rung von organischen Substanzen
gab es zu jener Zeit neben nass-
chemische Methoden der funktio-
nell en Gruppenbestimmung - da-
mals zumeist noch im Makro-Mass-
stab ausgefUhrt - a]lein die organi-
sche Elementarana]yse.

Papierchromatographie und IR-
Spektroskopie befanden sich in sta-
tu nascendi, andere uns heute getau-
fige analytische Methoden waren
nicht verfUgbaroderexistierten noch
nichl. Und diese Elementaranalyse
war nicht allzulange zuvor erst durch
die EinfUhrung von sogenannten
Halbmikro- und Mikromethoden ra-
tionell und praktikabel geworden.
Am 28. Marz ]953 fand in Basel im
Restaurant Rialto die GrUndungszu-
sall1menkunft stall. 17 Personen
waren anwesend. Zum 'Prasidenten'
dieser jungen Vereinigung, die man-
gels Statu ten und mangels Kasse ei-
gentlich noch keine richtige Gesell-
schaft war, wurde H. Gysel ernannl.
Dieser hatte die Aufgabe, das sozu-
sagen am Biertisch entstandene Ge-
bi]de zu einer richtigen wissenschaft-
lichen Gesellschaft zu formen.

Am 24. April 1954 fand dann die
konstituierende Sitzung im Chemie-
gebaude statt und es wurde die Ge-
sellschaft Schweizerischer Mikro-
analytiker gegriindel.

1m Jahr 1955 - anliiss]ich des
Zweiten Illtemationalen Mikroche-
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arbeit von Hoch- und Mittelschule.
Das gilt vor allem auch im Hinblick
auf einen hoffentlich baldigen Bei-
tritt der Mittelschul-Chemielehrer
zur neuen Schweizerischen Chemi-
ker-Organisation (NSCG)!

Walter Christen-Marchal
Gymnasium Liestal
Abteilung Chemie
CH-44lO Liestal

[I] K. L. Williamson, 'Microscale
Organic Experiments', D. C.
Heath and Company Lexington,
Massachusetts - Toronto, 1987,
ISBN: 0-669-14922-5.

[2] K. L. Williamson, 'Macroscale
and Microscale Organic Expe-
riments', D.C. Heath and Com-
pany Lexington, Massachusetts
- Toronto, 1989, ISBN: 0-669-
19429-8.
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macht auf die vorgesehenen Aktivitaten 92 aufmerksam: GrUndungs-
versammlung der NSCG in Genf, die Anacon, sowie die Herbstver-
sammlung der SACh im Oktober 92 in Bern.

8. Varia
Der Prasident verteilt Anmeldeformulare fUr die SACh

1m Anschluss an die Hauptversammlung lassen Dr. H. Wagner und Prof.
H. Brandenberger in eindrUckJicher Weise die 38jahrige Geschichte der
SGIM und damit auch ein Sttick Geschichte der Analytischen Chemie von
1952 bis 1991 Revue passieren. Es ist vorgesehen den Vortrag von Dr.
Wagner auszugsweise in der Chimia zu publizieren.
Urn 12.30 Uhr wird die Versammlung geschlossen.

Dr. Franz Heinzer, Prasident
Schweizerische Gesellschaft fur Instrumentalanalytik
und Mikrochemle Basel

Protokoll der ausserordentIichen Hauptversarnmlung und der 39. ordent-
lichen Hauptversammlung vom 15. November 1991 bei Ciba-Geigy in
Basel.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Zur Auflosung der SGIM per
31.12.1991 :

Gesellschaft Schweizerischer Mikroanalytiker und
Schweizerische Gesellschaft fur Instrumentalanalytik und
Mikrochemie 1953-1991

Einziges Traktandum:
Antrag des Vorstandes, die Gesellschaft per 31.12.1991 aufzulosen und

sich als Einzelmitglieder moglichst zahlreich der neugegrtindeten Sektion
'Analytische Chemie' der Neuen Schweizerischen Chemischen Gesell-
schaft anzuschliessen.

Der Prasident begrtindet den Antrag des Vorstandes, der sich u.a. auf eine
im Frtihjahr 1991 durchgefUhrte Umfrage bei den Mitgliedem stUtzt, worin
83% der abgegebenen Antwortbogen einen derartigen Schritt angesichts
der neuen 'Chemielandschaft' in der Schweiz beftirworteten. Nach kurzer
Diskussion wurde abgestimmt:

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 14
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen 0
Enthaltungen: I

Notwendige Stimmenzahl zur Auflosung der Gesellschaft: 75% der
abgegebenen Stimmen (Statuten, Paragraph 7.1) entsprechend 11 Stimmen
von 14 abgegebenen.

Die Schweizerische Gesellschaft fUr Instrumentalanalytik und Mikro-
chemie wird somit per Ende 1991 aufgelost. Das Gesellschaftsvermogen zu
diesem Zeitpunkt wird gemass Statuten (Prargraph 7.2) dem Pestalozzidorf
Trogen tiberwiesen. Die Archive verbleiben bis auf wei teres bei Prof. W.
Haerde an der Universitat Geneve.

39. Ordentliche Hauptversammlung

I. Protokoll der letzten Versammlung:
Wird nicht verlesen und genehmigt

2. Bericht des Prasidenten 1990:
Publiziert im Jahrbuch der SANW, wird nicht verlesen und genehmigt

3. Mitgliederbewegung 91:
Bisher 5 Austritte, kein Neueintritt; demnach betragt der aktuelle
Mitgliederbestand per 31. 10. 1991 total 187 Mitglieder (147 Einzel-
mitglieder und 40 Firmenmitglieder)

4. Jahresrechnung 1990
Die Betriebsrechnung 1990 schliesst mit einem AusgabenUberschuss
von Fr. 288.45. Das Gesellschaftsvermogen per 31. 12. 1990 betragt
somit Fr. 18940.95.

5. Bericht der Revisoren:
Wird ohne Diskussion genehmigt

6. Wahlen:
Wegen Gesellschaftsauflosung hinfallig

7. Ausblick auf 1992
Prof. Widmer, Prasident der SACh (Sektion Analytische Chemie)

Vortrag von Dr. H. Wagner. Rein-
achlBL (Ehrenmitglied S01M) an-
lasslich der ausserordentlichen
Hauptversammlung yom 15. No-
vember 1991 (KUrzungen: Dr. F.
Heinzer):

Der folgende Beitrag Uber die
Grtindung und den Werdegang die-
serGesellschaftentstand im wesent-
lichen aus der Erinnerung und an
Hand nur einiger weniger Unterla-
gen.

Lassen Sie mich in das Jahr 1950
zurtickblenden. 1m Juli 1950 fand
der Erste Internationale Mikroche-
mie-Kongress in Graz statt. Dieses
intemationale Treffen - es war die
erste bedeutende analytisch-chemi-
sche Zusammenkunft nach
Kriegsende - hatte die mikroana-
Iytisch-tatigen Chemiker nach den
langenJahren derIsolation und Kon-
taktlosigkeit zusammengefiihrt. Nun
hatte man erstmals wieder Gelegen-
heit Gedanken auszutauschen, ein-
ander etwas an praktischer Erfah-
rung mitzugeben und sich person-
lich kennenzulernen. 120 Vortrage
wurden gehalten, die Teilnehmer
kamen aus tiber 30 verschiedenen
Landem. Aus der Schweiz war eine
relativ grosse Gruppe Analytiker
gekommen, unter ihnen H. Gysel,
H. Gubser, W.ManserundH. Wald-
mann.

Die Erkenntnisse der Vorteile ei-
nes personlichen Gedankenaustau-
sches waren ein auslosender Impuls
zur Grtindung unserer Gesellschaft.
Ein zweiter Impuls war, dass in die-
sen Jahren die organische Mikro-
analyse fUrdie organisch-chemische
Industrie immer notwendiger wur-
de. Nachdem zuvor schon an den
Hochschulen (etwa an der ETH-

ZUrich oder an den Universitaten
Basel und ZUrich) diese Arbeitsme-
thad en gepflegt worden waren, wur-
den mikroanalytische Laboratorien
inder Industrieeingerichtet, bei Ciba,
Geigy, Givaudan, F. Hoffmann-La
Roche, Sando::. und Wander. Ver-
gessen wir nicht, fUr die Untersu-
chung, Kennzeichnung und Aufkla-
rung von organischen Substanzen
gab es zu jener Zeit neben nass-
chemische Methoden der funktio-
nellen Gruppenbestimmung - da-
mals zumeist noch im Makro-Mass-
stab ausgefUhrt - allein die organi-
sche Elementaranalyse.

Papierchromatographie und IR-
Spektroskopie befanden sich in sta-
tu nascendi, andere uns heute geliiu-
fige analytische Methoden waren
nicht verfUgbaroderexistierten noch
nicht. Und diese Elementaranalyse
war nicht allzulange zuvorerst durch
die EinfUhrung von sogenannten
Halbmikro- und Mikromethoden ra-
tionell und praktikabel geworden.
Am 28. Man 1953 fand in Basel im
Restaurant Rialto die GrUndungszu-
sammenkunft stall. 17 Personen
waren anwesend. Zum 'Prasidenten'
dieser jungen Vereinigung, die man-
gels Statuten und mangels Kasse ei-
gentlich noch keine richtige Gesell-
schaft war, wurde H. Gysel ern ann!.
Dieser hatte die Aufgabe, das sozu-
sagen am Biertisch entstandene Ge-
bilde zu einer richtigen wissenschaft-
lichen Gesellschaft zu formen.

Am 24. April 1954 fand dann die
konstituierende Sitzung im Chemie-
gebiiude statt und es wurde die Ge-
sel/schaft Schweizerischer Mikro-
analytiker gegriindet.

1m Jahr 1955 - anliisslich des
Zweiten Intemationalen Mikroche-
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arbeit von Hoch- und Mittelschule.
Das gilt vor allem auch im Hinblick
auf einen hoffentlich baldigen Bei-
tritt der Mittelschul-Chemielehrer
zur neuen Schweizerischen Chemi-
ker-Organisation (NSCG)!

Walter Christen-Marchal
Gymnasium Liestal
Abteilung Chemie
CH-44lO Liestal

[I] K. L. Williamson, 'Microscale
Organic Experiments', D. C.
Heath and Company Lexington,
Massachusetts - Toronto, 1987,
ISBN: 0-669-14922-5.

[2] K. L. Williamson, 'Macroscale
and Microscale Organic Expe-
riments', D.C. Heath and Com-
pany Lexington, Massachusetts
- Toronto, 1989, ISBN: 0-669-
19429-8.
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macht auf die vorgesehenen Aktivitaten 92 aufmerksam: GrUndungs-
versammlung der NSCG in Genf, die Anacon, sowie die Herbstver-
sammlung der SACh im Oktober 92 in Bern.

8. Varia
Der Prasident verteilt Anmeldeformulare fUr die SACh

1m Anschluss an die Hauptversammlung lassen Dr. H. Wagner und Prof.
H. Brandenberger in eindrUckJicher Weise die 38jahrige Geschichte der
SGIM und damit auch ein Sttick Geschichte der Analytischen Chemie von
1952 bis 1991 Revue passieren. Es ist vorgesehen den Vortrag von Dr.
Wagner auszugsweise in der Chimia zu publizieren.
Urn 12.30 Uhr wird die Versammlung geschlossen.

Dr. Franz Heinzer, Prasident
Schweizerische Gesellschaft fur Instrumentalanalytik
und Mikrochemle Basel

Protokoll der ausserordentIichen Hauptversarnmlung und der 39. ordent-
lichen Hauptversammlung vom 15. November 1991 bei Ciba-Geigy in
Basel.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Zur Auflosung der SGIM per
31.12.1991 :

Gesellschaft Schweizerischer Mikroanalytiker und
Schweizerische Gesellschaft fur Instrumentalanalytik und
Mikrochemie 1953-1991

Einziges Traktandum:
Antrag des Vorstandes, die Gesellschaft per 31.12.1991 aufzulosen und

sich als Einzelmitglieder moglichst zahlreich der neugegrtindeten Sektion
'Analytische Chemie' der Neuen Schweizerischen Chemischen Gesell-
schaft anzuschliessen.

Der Prasident begrtindet den Antrag des Vorstandes, der sich u.a. auf eine
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Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 14
Ja-Stimmen: 13
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Die Betriebsrechnung 1990 schliesst mit einem AusgabenUberschuss
von Fr. 288.45. Das Gesellschaftsvermogen per 31. 12. 1990 betragt
somit Fr. 18940.95.
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Wird ohne Diskussion genehmigt

6. Wahlen:
Wegen Gesellschaftsauflosung hinfallig
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Vortrag von Dr. H. Wagner. Rein-
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lasslich der ausserordentlichen
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vember 1991 (KUrzungen: Dr. F.
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Der folgende Beitrag Uber die
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Hand nur einiger weniger Unterla-
gen.

Lassen Sie mich in das Jahr 1950
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intemationale Treffen - es war die
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Kriegsende - hatte die mikroana-
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kamen aus tiber 30 verschiedenen
Landem. Aus der Schweiz war eine
relativ grosse Gruppe Analytiker
gekommen, unter ihnen H. Gysel,
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mann.

Die Erkenntnisse der Vorteile ei-
nes personlichen Gedankenaustau-
sches waren ein auslosender Impuls
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Ein zweiter Impuls war, dass in die-
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Industrie immer notwendiger wur-
de. Nachdem zuvor schon an den
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mals zumeist noch im Makro-Mass-
stab ausgefUhrt - allein die organi-
sche Elementaranalyse.

Papierchromatographie und IR-
Spektroskopie befanden sich in sta-
tu nascendi, andere uns heute geliiu-
fige analytische Methoden waren
nicht verfUgbaroderexistierten noch
nicht. Und diese Elementaranalyse
war nicht allzulange zuvorerst durch
die EinfUhrung von sogenannten
Halbmikro- und Mikromethoden ra-
tionell und praktikabel geworden.
Am 28. Man 1953 fand in Basel im
Restaurant Rialto die GrUndungszu-
sammenkunft stall. 17 Personen
waren anwesend. Zum 'Prasidenten'
dieser jungen Vereinigung, die man-
gels Statuten und mangels Kasse ei-
gentlich noch keine richtige Gesell-
schaft war, wurde H. Gysel ern ann!.
Dieser hatte die Aufgabe, das sozu-
sagen am Biertisch entstandene Ge-
bilde zu einer richtigen wissenschaft-
lichen Gesellschaft zu formen.

Am 24. April 1954 fand dann die
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Organized Molecular Assemblies

Polymer Group of Switzerland
Spring Meeting

10.00 h Welcome and Registration
10_30 h Opening
10.45 h 'Optical Characterization of Complex Monolayers'

Prof. D. Mobius (Max-Planck-Institut fUr Biophysikalische Che-
mie, Gottingen, Germany)

11.45 h 'Supermolecular Architecture by the Langmuir-Blodgett Method'
Prof. A. Barraud (Commissariat a I'Energie Atomique, Gif-sur-
Yvette, France)

12.45 h Lunch
14.30 h 'Chirality in Liquid Crystals - Thermochromics and Ferroelectrics'

Prof. J. W. Goodby (University of Hull, England)
15.30 h 'Organized Polymeric Structures from Liquid-Crystalline Buil-

ding Blocks'
Prof. R_ J. M. Nolte (University of Nijmegen, The Netherlands)

16.30 h Closing

und als

den Grenzen. Oer Fachfremde hat
zumeist keine Ahnung von den Grt)s-
senordnungen, in die hinabzustei-
gen es gelungen ist; er ist sich nicht
bewusst, dass jedes Vordringen in
tiefere Konzentrationsbereiche ein
stark erhohtes Risiko bezUglich
Richtigkeit und Genauigkeit sowie
an Kostensteigerung nach sich ziehl.
Der Analytiker fUhrt einen Mehr-
frontenkampf um Verbesserung und
Sicherung der Aussage und um Sen-
kung der Kosten, er kampft abel'
eben so gegen gesetzliche und be-
hordliche Auflagen, die oftmals del'
Realittit .widersprechen; Stich wort
'Nullkonzentration' .

Ich sagte oben: Jede Generation
mUsse die passende Organisations-
form fUr die Bewiiltigung cler AlIf-
gaben finden. Neue Herausforde-
rungen fUr die neuzuschaffenden
Fachverbande sehe ich - neben alt-
hergebrachten - in Gespriichen mit
Behorden, im Kontakt mit Politi-
kern und zur Offentlichkeit und in
noch intensiverer Zusammenarbeit
mit auslandischen Fachvereinigun-
gen. Solches kann nul' im grossen
Verband durch Konzentration der
geistigen und finanziellen Krlifte
bewaltigt werden. Deshalb bin ich
i.iberzeugt, dass der heute anvisierte
Zusammenschluss im grosseren
Verband richtig ist, wenn ich auch
allsserordentlich bedaure, dass die
Gesellschaft aus iiusseren GrUnden
aufgelost wurde.

Ich wUnsche mir, dass zahlreichc
Mitglieder der aufgel6sten Gesell-
schaft den Weg in die neuen lnstitu-
tionen finden und einiges yom kol-
legial-freundschaftlichen Geist und
Elan der GrUndergeneration der
Gesellschaft Schweizerischer Mi-
kroanalytiker weiterwirkt.

Universite de Nellchiitel, lnstitut de Chimie
Av. de Bellevaux 5 1,2000 Neuchatel (Switzerland)
Thursday, March 26, 1992
Prof. R. Deschenaux
Tel.: 038 25 28 15, Fax: 038 21 4081

Location:

Date:
Contact:

Jene Analytikergeneration, wel-
che die Gesellschaft gegri.indet hat,
war bestrebt die damals als 'Mikro'
bezeichnete Grossenordnung stan-
dig sicherer und aussagekraftiger zu
machen. Als Folge davon wurden
die Nachweis- und Erfassbarkeits-
grenzen sukzessive hinunterge-
dri.ickt. Ende der 40-er Jahre war im
wesentlichen das Milligramm und
das Mikrogramm der Grenzbereich,
daher das 'Mikro' im Namen unse-
rer Gesellschaft. Heute sind ppb, ppt
und ppq die zur Diskussion stehen-

fur analytische und angewandte
Chemie.

Eine neue Zeit ist angebrochen,
die Neugestaltung Europas wirkt
sich auf unser Land und unserer
Institutionen aus. Jede Generation
muss die passende Form finden, sich
zu organisieren, im Grossen wie im
Kleinen, im Makro- wie auch im
Mikro-Massstab.

Ich darf im Namen aller Mitglie-
der den Herren, die sich im Vor-
stand um die Entwicklung und For-
derung unsererGesellschaft verdient
gemacht haben, danken. Besonde-
rer Dank gebi.ihrt jenen Herren die
sich als Prasidenten:

H. Gysel, H. Lehner, J. T. Clerc, W.
Haerdi, F. Heinzer

Aktuare:

H. Gubser, H. Wagner, R. Kiibler,
W. Haerdi

H. Waldmann und B. Schreiber
voll eingesetzt haben.

Finanzverwalter:

Nach der zweifellos sehr erfolg-
reichen Peri ode bis Ende der 70-er,
Anfang der 80-er Jahre war ein suk-
zessives Abbrockeln des Interesses
festzustellen.

Zusammenki.infte mit erschrek-
kend kleinen Teilnehmerzahlen
wurden haufiger und Anlasse mus-
sten gelegentlich sogar mangels
Beteiligung abgesagt werden. Nach
solchen Misserfolgen neigen die
Organisatoren dazu, i.iberein Zuvie1
an wissenschaftlichen Anlassen Zll
wettern und i.iber die mangelnde
Bereitschaft der heutigen Generati-
on, ihre Freizeit oder gareinen Sams-
tag oder ein Wochenende zu opfem.
Mir scheint noch ein anderer Um-
stand bemerkenswert: In zunehmen-
dem Masse werden in grosserenFir-
men und von Instrumentenherstel-
lern Informationsveranstaltungen
mit wissenschaftlichen Vortragen
abgehalten, deren Inhalt wm Teil
erheblich i.iber eine firmenspezifi-
sche Information hinausgeht. Ein
zweiter Punkt ist, dass es heute in
unserer informationsUberfluteten
und kommunikationsbereiten Ge-
sellschaft vielleichter geworden ist,
Informationen zu erhalten als vor 40
Jahren. Dies alles tragt zweifellos
dazu bei, die Teinehmerzahlen an
den Tagungen zu beeintrachtigen.
Trotzdem ist es gerechtfertigt, dass
Fachvereinigungen auch in Zukunft
bestehen, die es sich nach wie vor
zur Aufgabe machen, Bindeglied
zwischen Forschung, Entwicklung
und Routine, zwischen Hochschule
und Industrie und in vermehrtem
Masse auch zur Offentlichkeit zu
sem.

1m Jahr 1953 wurde die Gesell-
schaft gegri.indet, 1991 wurde sie
aufgelOst. Diese 38 Jahre waren in
der Geschichte der Chemie gepragt
von einer ausserordentlich sti.irmi-
schen Entwicklungder analytischen
Chemie, die analytischen Tatigkei-
ten im Laboratorium und die Ein-
richtungen haben sich in diesem
Zeitraum vollkommen gewandelt.
Unsere Gesellschaft hat mit diesen
technischen Umwa1zungen Schritt
gehalten, denn unsere Mitglieder
haben sehr aktiv an dieser Umge-
staltung mitgewirkt. Aus einem 10-
sen Zusammenschluss von einer
handvoll Personen mit gleichen Ar-
beitsaufgaben und Berufsinteressen,
wurde eine Gesellschaft mit vielfal-
tigen fachspezifischen Interessen.
Entsprechend dieser Entwicklung
waren die Verantwortlichen im Vor-
stand immer bemi.iht die Beziehun-
gen zum Umfeld entsprechend zu
gestalten. Die Gesellschaft gehorte
dem Schweizerischen Komitee fur
Chemiean, warMitgliedderSchwei-
zerischen Naturforschenden Ge-
sellschaft und unterhielt freund-
schaftliche Beziehungen zu ande-
ren fachspezifischen Gesellschaften.
Besonders Zllihrer Schwestergesell-
schaft Schweizerische Gesellschaft

mie-Kongress in Wien - trat unsere
Gesellschaft mit einer starken Dele-
gation in Erscheinung.

Es spielte sich ein, dass jahrlich
zwei Tagungen im Rahmen unserer
Gesellschaft abgehalten wurden. Die
Zahl der Mitglieder nahm zu, die
Zusammenki.infte waren gut besucht,
die Referenten rekrutierten sich vor-
wiegend aus unserem Mitglieder-
kreis. Bald jedoch konnten wir uns
auch Gastreferenten leisten, Zllerst
aus der Schweiz, dann auch aus dem
Ausland.

1m 10. Jahr ihres Bestehens um-
fasste die Gesellschaft bereits 76
Einzelmitglieder, 6 Hochschulinsti-
tute und 10 Firmenmitglieder. Kon-
takte i.iber die Grenzen hinaus wur-
den mit deutschen und osterreichi-
schen Gesellschaften aufgenommen
und die eine oder andere gemeinsa-
me Tagung organisiert.

Durch die sti.irmische Entwick-
lung der analytischen Chemie, das
Aufkommen neuer und wirkungs-
voller Trennmethoden sowie opti-
scher und physikalischer Methoden,
ergab sich eine sukzessive Veri age-
rung der Interessen vieler unserer
Mitglieder im Verlaufe des zweiten
Dezenniums. Es zeigte sich, dass
nur mehr etwa 10% auf dem Gebiet
der organischen Mikroanalyse im
urspri.inglichen Sinn Uitig waren.

Es hatte sich durch den Einsatz
instrumenteller Methoden eine zu-
kunftsorientierte Umgestaltung er-
geben, an die verschiedene Mitglie-
der unserer Gesellschaft an Hoch-
schule und in chemischer Industrie
einen ausserordentlich wirksamen
Beitrag leisteten. Urn dereffektiven
und breit gefacherten nitigkeit der
Gesellschaftsangehorigen gerecht zu
werden, wurde ein neuer Name ge-
wahlt: 'Schweizerische Gesellschaft

fur Instrumentalanalytik und Mi-
krochemie' und die Statuten revi-
diert. Die Gesellschaft wuchs wei-
ter. 1m 25. Jahr ihres Bestehens wa-
ren 144 Einzel-, 7 Hochschul- und
22 Firmen-Mitglieder zu verzeich-
nen. Das 25jahrige JubiIaum wurde
mit einer zwei-tiigigen Zusammen-
kunft auf der Rigi begangen, es nah-
men Uber 100Aktiv-Mitgliederteil.
Diese Jahre waren die BlUtezeit un-
serer Gesellschaft.

Durchschnittlich 50 Personen nah-
men jewei Is an den Veranstaltungen
tei1.Eine der beiden Jahresversamm-
lungen wurde i.iblicherweise mit ei-
ner Laboratoriumsbesichtigung ver-
bunden. So besuchten wir ana-
Iytische Laboratorien an den Hoch-
schulen, der chemischen Industrie
(z.B. Ciba, Firmenich, Geigy, Gi-
vaudan, F. Hoffmann-La Roche,
Sandoz, Siegfried) sowie von Gera-
teherstellem (KontronAG, Metrohm
AG, Mettler Instrumente AG, Per-
kin-Elmer AG, Technikon). Die Zu-
sammenki.infte fanden grundsatzlich
an Samstagen statt, ab und zu wurde
der Sonntag dazugenommen.
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Verband richtig ist, wenn ich auch
allsserordentlich bedaure, dass die
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grenzen sukzessive hinunterge-
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der den Herren, die sich im Vor-
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Aktuare:
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W. Haerdi

H. Waldmann und B. Schreiber
voll eingesetzt haben.

Finanzverwalter:
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fur Instrumentalanalytik und Mi-
krochemie' und die Statuten revi-
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ter. 1m25. Jahr ihres Bestehens wa-
ren 144 Einzel-, 7 Hochschul- und
22 Firmen-Mitglieder zu verzeich-
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Durchschnittlich 50 Personen nah-

men jewei Is an den Veranstaltungen
tei1.Eine der beiden Jahresversamm-
lungen wurde i.iblicherweise mit ei-
ner Laboratoriumsbesichtigung ver-
bunden. So besuchten wir ana-
Iytische Laboratorien an den Hoch-
schulen, der chemischen Industrie
(z.B. Ciba, Firmenich, Geigy, Gi-
vaudan, F. Hoffmann-La Roche,
Sandoz, Siegfried) sowie von Gera-
teherstellem (KontronAG, Metrohm
AG, Mettler Instrumente AG, Per-
kin-Elmer AG, Technikon). Die Zu-
sammenki.infte fanden grundsatzlich
an Samstagen statt, ab und zu wurde
der Sonntag dazugenommen.
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Synopsis

Recommendations for Nomenclature in Laboratory
Robotics and Automation

Nomenclature, Symbols, and Definitions in
Electrochemical Engineering

I) Institut fUrChemische Technolo-
gie Anorganischer Stoffe, Johan-
nes Kepler Universitiit, A-4040
Linz, Austria

2) Dechema.I nstitut, 0-6000 Frank-
furt am Main, Germany.

Comments on the document are
welcome and should be sent by 31
December 1992 to: Prof. G. Gritz-
ner, Institut fUrChemische Techno-
logie Anorganischer Stoffe, Johan-
nes Kepler Universitlit, A-4040
Linz, Austria.

new definition was prepared. Atten-
tion has been given to defining spe-
cific robot types, coordinate systems,
parameters, attributes and associa-
ted workstations and hardware. Dia-
grams have been included to illus-
trate specific concepts that can best
be understood by visualization.

It is hoped that these assembled
definitions will be useful for the
practitioners of laboratory robotic
automation.

Comments on the doculllent are
welcome and should be sent by 3 I
October 1992 to: Dr. Colin Graham,
Haworth Building, Deptartment of
Chemistry, University of Binning-
ham, P.O. Box 363, Birmingham
B 15 2TT, UK.

Gerhard Gritzner') and Gerhard
Kreysa2)

For registration and hotel reservation, please contact the Conference
Chai rman:
Dr. M. Volkan KisakUrek
Editor, Helvetica Chimica Acta
Postfach 3] 3
CH-40 I0 Basel, Switzerland
Phone: 061 272 49 73
Fax: 061 272 40 89

This document treats perfor-
mance parameters in electrochemi-
cal engineering. Nomenclature and
definitions for electrochemical en-
gineering together with the respec-
tive symbols are given. Parameters
to account for electrochemical re-
actions in electrolysis as well as for
electrochemical power sources
(electrochemical energy generators)
are included in this document.

RELATED EVENTS
A ceremony marking the union of the Swiss Chemical Society and the
Association of Swiss Chemists will take place on Wednesday. April 22
(10:00, Uni Dufour, Geneva) followed by the allocation of awards and the
Paracelsus Lecture.
A commemorative stamp (marking the historical importance of the 'Geneva
Conference') will be issued by the Swiss Postal Authorities.

These recommended terms have
been prepared to help provide a uni-
form approach to terminology and
notation in robotic laboratory auto-
mation. Since it has been derived
from diverse backgrounds, the ter-
minology used in laboratory robo-
tics is often vague, imprecise, and in
some cases, in conflict with classi-
cal robotic nomenclature. These
definitions have been assembled
from monographs, dictionaries,jour-
nal articles, and documents of orga-
nizations emphasizing laboratory
and industrial robotics. When ap-
propriate, definitions have been ta-
ken di recti y from the origi nal source.
However, in some cases no accepta-
ble definition could be found and a

A Commemorative
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on the Centennial
Anniversary of the

'Geneva Conference',
the First
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Organic Chemica]
Nomenclature
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of the Art

22-24 April, 1992
Geneva

Switzerland
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American Chemical Soc:iet\'
Division of Histol")' of ChemistI")'
Imernational Union of Pure
and Applied Chemistr)' (IUPAC)

Marjorie C. Caserio, University of California, San Diego, USA
'The Importance of Language in the Teaching of Organic Chem-
istry'

Jack D. Dunitz, ETH-ZUrich, ZUrich, Switzerland
'Forty Years of Ferrocene'

Edward Godly, Laboratory of Government Chemists, London, United
Kingdom
'Chemical Nomenclature in the Government Laboratory'

Paul A. Grieco, Indiana University, Bloomington, USA
'Organic Chemistry in Unconventional Solvents'

Louis S. Hegedus, Colorado State University, Fort Collins, USA
'Syntheses of New Heterocyclic Systems by Photochemical Re-

actions of Chromium Carbene Complexes with Imidazolines'
M. Volkan Kisakilrek, Helvetica Chimica Acta, Basel, Switzerland

'Chemistry Journals and Nomenclature'
.Jean-Marie Lehn, Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France

'The Concepts and Language of Supramolecular Chemistry'
Kurt L. Loening, Topterm, Columbus, Ohio, USA

'Organic Nomenclature: the Geneva Conference and the Second
Fifty Years; Some Personal Observations'

Klaus Milller, F. Hoffmann-La Roche AG, Basel, Switzerland
'The 'Peptide Language': How Much Can We Inferfrom Peptide
Sequences? '

Wolfgang Oppolzer, Universite de Geneve, Geneve, Switzerland
'Recent Progress in Asymmetric Synthesis'
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Vortrage

Lonza erhoht die Produktionskapazitaten fur Diketen in
Europa und in den USA

Basler Chemische Gesellschaft

Universitat Bern, Institut fur Organische Chemie

Seminar in Organischer Chemie

Prof. M. Makosza
Polish Academy of Science, Warschau
'Vicarious Nucleophilic Substitution'

Prof. P. Siegler
Yale University, New Haven, Connecticut, USA
'Crystallography Reveals the Role of Water in
Macromolecular Recognition'

26. Marz 1992

4. Marz 1992
Mittwoch 16.30 Uhr
S379

Institut fUr Org. Chemie
Donnerstag 16.45 Uhr
Kleiner Horsaal

Diketen ist ein wichtiges Schliis-
selprodukt fUr die Herstellung von
Zwischenprodukten, welche fi.irdie
Produktion von Pflanzenschutzmit-
teln, Pharmazeutika, Pigmenten,
Farbstoffen und anderen chemischen
Substanzen eingesetzt werden.
Die Lanza, ein Unternehmen der

weltweit tatigen Alusuisse-Lonza
Gruppe, ist eine fi.ihrende Herstelle-
rin von Feinchemikalien, Wirkstof-
fen flir Pharmazeutika und Pflan-
zenschutzmittel sowie chemischen
Spezialitaten. Das Unternehmen hat
seinen Sitz in Basel, Schweiz, und
ist in den USA durch die Lanza Inc.,
Fair Lawn, New Jersey, tatig.

Die Lanza, eine weltweit fUhren-
de Herstellerin von Diketen und
dessen Derivaten, mit Fabrikations-
statten in Visp (Schweiz), Waldshut
(Deutschland) und Bayport (Texas,
USA) will ihre Marktposition aus-
bauen. Deshalb, und urn den wach-
senden Bedarf an Diketenproduk-
ten auch in Zukunft abdecken zu
konnen, will Lanza ihreentsprechen-
den Produktionskapazitaten in Visp
und Bayport erhohen.
Die fUr die Modernisierung und

die Erweiterung der Anlagen vorge-
sehenen lnvestitionskosten belaufen
sich fUr das Werk Visp auf ca. 40
Mio. SFr. und fUrdie Anlagen Bay-
port auf ca. 10 Mio. US$.

OMAG AG nicht betroffen Ehrungen

Reisestipendien fur Chromatographie- Tagungen

1m Zusammenhang mit der vor
kurzem erschienenen Pressemel-
dung i.iber den Stellenabbau bei der
omag Produktions AG ist zu prazi-
sieren, dass in Mels/SG zwei Fir-
men den Namen Omag in der Fir-
menbezeichnung tragen, dass jedoch
die beiden Firmen OMAG AG und
omag Produktions AG rechtlich,
besitzll1assig und unternehll1erisch
vollig unabhangig sind. Sie haben
lediglich einen gemeinsamen Ur-
sprung in der ehemaligen Omag
Optik & Mechanik AG.
Wie die Geschaftsleitung der zum

Leica Konzern gehorenden OMAC
AG mitteilt, ist ihre Gesellschaft er-

Der SChV hat beschlossen, fUr
Chromatographie- Tagungen, an
Schweizerstudenten, Reiseunter-
sti.itzungsbeitrage zu vergeben. Ein
Gremium, bestehend aus Prof. Dr.
W.Simon, ETH, Zi.irich,Dr. G.Haas,
Ciba-Geigy, Basel, Dr. F. Emi, San-
doz PharmaAC, Basel, werden i.iber
die Stipendienvergabe entscheiden.

folgreich und beabsichtigt keinen
Stellenabbau und keinerlei Ein-
schrankung der GeschaftsUHigkeit.
Ihre 25 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter betreuen seit Jahrzehnten er-
folgreich die Beratung und den Ver-
trieb von Produkten der Marke DU
PONT fUrdie grafische und elektro-
nische lndustrie der Schweiz.
Das Verkaufsprogramm der

OMAC AC besteht aus grafischen
Filmen, Chemikalien, Maschinen
und Geraten fUr die grafische Indu-
strie und den Flexodruck sowie aus
Materialien flir die Herstellung von
elektronischen Leiterplatten.

Anfragen sind zu richten an: Dr.
Fritz Erni, Analytische Forschung
und Entwicklung, Sandoz Phartna
AG, 4002 Basel.

Es ist geplant, erste Stipendien
fUr die HPLC'92 Tagung in Balti-
morelUSA, zuzusprechen.

Akademische Ehrungen

Prof. Dr. Wilhelm Simon, Profes-
sor der ETH-Ziirich fiir analytische
Chemie, wurde von der Shanghai
University of Technology geehrt: er
wurde zum 'Honorary Professor'
emannt und erhielt die 'Golden
Medal' dieser Universitat und des
Shanghai Municipal Government.

Prof. Dr. Werner Stumm, Profes-
sor der ETH-Zi.irich fi.ir Gewasser-
schutz und Direktor der EAWAG,
wurde von der American Society of
Civil Engineers (ASCE) der 1991
Simon W. Freese Environmental
Engineering Award and Lectures-
hip verliehen fUr seine Arbeit in

Beforderungen

Umweltwissenschaften im allgemei-
nen und in aquatischer Chemie illl
speziellen.

Conrad Hans Eugster, Honorar-
professor fUr Organische Chemie,
Universitat ZUrich, wurde zum Mit-
glied der Royal Norwegian Society
of Sciences and Letters ernannt.

J. Robert Huber, Ordentlicher Pro-
fessor flir Physikalische Chemie,
Universitat ZUrich, wurde durch die
Science and Technology Agency der
japanischen Regierung zum Recipi-
ent of the Japanese Governement
Research Award for Foreign Specia-
lists ernannt.

Beforderungen in der Industrie

Preis Sandoz AG

Auf den I. Januar 1992 wurden ernannt:

Ruzicka-Preis 1992

Aus dem Fonds fi.irden Ruzicka-
Preis wird alljahrlich einem jungen
Forscherodereinerjungen Forsche-
rin fi.ir eine hervolTagende verOf-
fentlichte Arbeit auf dem Gebiete
der allgemeinen Chern ie, die entwe-
der in der Schweiz oder von einell1
Schweizer bzw. einer Schweizerin
im Ausland ausgefi.ihrt wurde, ein

Preis verliehen. Vorschlagefi.ir Kan-
didaten und Kandidatinnen, die das
40. Altersjahr nicht i.iberschritten
haben, konnen bis spatestens 31.
Marz 1992 dem Prasidenten des
Schweizerischen Schulrates, ETH-
Zentrum, 8092 Zi.irich, unterbreitet
werden.

Zu Abteilungsdirektoren

Sandoz Pharma AG
Sandoz Ernahrung AG

Zu stellvertretenden Direktoren

Sandoz Pharma AG

Sandoz International AG

Sandoz Agro AG
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Europa und in den USA

Basler Chemische Gesellschaft

Universitat Bern, Institut fur Organische Chemie

Seminar in Organischer Chemie

Prof. M. Makosza
Polish Academy of Science, Warschau
'Vicarious Nucleophilic Substitution'

Prof. P. Siegler
Yale University, New Haven, Connecticut, USA
'Crystallography Reveals the Role of Water in
Macromolecular Recognition'

26. Marz 1992

4. Marz 1992
Mittwoch 16.30 Uhr
S379

Institut fUr Org. Chemie
Donnerstag 16.45 Uhr
Kleiner Horsaal

Diketen ist ein wichtiges Schliis-
selprodukt fUr die Herstellung von
Zwischenprodukten, welche fi.irdie
Produktion von Pflanzenschutzmit-
teln, Pharmazeutika, Pigmenten,
Farbstoffen und anderen chemischen
Substanzen eingesetzt werden.
Die Lanza, ein Unternehmen der

weltweit tatigen Alusuisse-Lonza
Gruppe, ist eine fi.ihrende Herstelle-
rin von Feinchemikalien, Wirkstof-
fen flir Pharmazeutika und Pflan-
zenschutzmittel sowie chemischen
Spezialitaten. Das Unternehmen hat
seinen Sitz in Basel, Schweiz, und
ist in den USA durch die Lanza Inc.,
Fair Lawn, New Jersey, tatig.

Die Lanza, eine weltweit fUhren-
de Herstellerin von Diketen und
dessen Derivaten, mit Fabrikations-
statten in Visp (Schweiz), Waldshut
(Deutschland) und Bayport (Texas,
USA) will ihre Marktposition aus-
bauen. Deshalb, und urn den wach-
senden Bedarf an Diketenproduk-
ten auch in Zukunft abdecken zu
konnen, will Lanza ihreentsprechen-
den Produktionskapazitaten in Visp
und Bayport erhohen.
Die fUr die Modernisierung und

die Erweiterung der Anlagen vorge-
sehenen lnvestitionskosten belaufen
sich fUr das Werk Visp auf ca. 40
Mio. SFr. und fUrdie Anlagen Bay-
port auf ca. 10 Mio. US$.

OMAG AG nicht betroffen Ehrungen

Reisestipendien fur Chromatographie- Tagungen

1m Zusammenhang mit der vor
kurzem erschienenen Pressemel-
dung i.iber den Stellenabbau bei der
omag Produktions AG ist zu prazi-
sieren, dass in Mels/SG zwei Fir-
men den Namen Omag in der Fir-
menbezeichnung tragen, dass jedoch
die beiden Firmen OMAG AG und
omag Produktions AG rechtlich,
besitzll1assig und unternehll1erisch
vollig unabhangig sind. Sie haben
lediglich einen gemeinsamen Ur-
sprung in der ehemaligen Omag
Optik & Mechanik AG.
Wie die Geschaftsleitung der zum

Leica Konzern gehorenden OMAC
AG mitteilt, ist ihre Gesellschaft er-

Der SChV hat beschlossen, fUr
Chromatographie- Tagungen, an
Schweizerstudenten, Reiseunter-
sti.itzungsbeitrage zu vergeben. Ein
Gremium, bestehend aus Prof. Dr.
W.Simon, ETH, Zi.irich,Dr. G.Haas,
Ciba-Geigy, Basel, Dr. F. Emi, San-
doz PharmaAC, Basel, werden i.iber
die Stipendienvergabe entscheiden.

folgreich und beabsichtigt keinen
Stellenabbau und keinerlei Ein-
schrankung der GeschaftsUHigkeit.
Ihre 25 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter betreuen seit Jahrzehnten er-
folgreich die Beratung und den Ver-
trieb von Produkten der Marke DU
PONT fUrdie grafische und elektro-
nische lndustrie der Schweiz.
Das Verkaufsprogramm der

OMAC AC besteht aus grafischen
Filmen, Chemikalien, Maschinen
und Geraten fUr die grafische Indu-
strie und den Flexodruck sowie aus
Materialien flir die Herstellung von
elektronischen Leiterplatten.

Anfragen sind zu richten an: Dr.
Fritz Erni, Analytische Forschung
und Entwicklung, Sandoz Phartna
AG, 4002 Basel.

Es ist geplant, erste Stipendien
fUr die HPLC'92 Tagung in Balti-
morelUSA, zuzusprechen.

Akademische Ehrungen

Prof. Dr. Wilhelm Simon, Profes-
sor der ETH-Ziirich fiir analytische
Chemie, wurde von der Shanghai
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wurde zum 'Honorary Professor'
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Shanghai Municipal Government.
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Civil Engineers (ASCE) der 1991
Simon W. Freese Environmental
Engineering Award and Lectures-
hip verliehen fUr seine Arbeit in

Beforderungen

Umweltwissenschaften im allgemei-
nen und in aquatischer Chemie illl
speziellen.

Conrad Hans Eugster, Honorar-
professor fUr Organische Chemie,
Universitat ZUrich, wurde zum Mit-
glied der Royal Norwegian Society
of Sciences and Letters ernannt.

J. Robert Huber, Ordentlicher Pro-
fessor flir Physikalische Chemie,
Universitat ZUrich, wurde durch die
Science and Technology Agency der
japanischen Regierung zum Recipi-
ent of the Japanese Governement
Research Award for Foreign Specia-
lists ernannt.

Beforderungen in der Industrie

Preis Sandoz AG

Auf den I. Januar 1992 wurden ernannt:

Ruzicka-Preis 1992

Aus dem Fonds fi.irden Ruzicka-
Preis wird alljahrlich einem jungen
Forscherodereinerjungen Forsche-
rin fi.ir eine hervolTagende verOf-
fentlichte Arbeit auf dem Gebiete
der allgemeinen Chern ie, die entwe-
der in der Schweiz oder von einell1
Schweizer bzw. einer Schweizerin
im Ausland ausgefi.ihrt wurde, ein

Preis verliehen. Vorschlagefi.ir Kan-
didaten und Kandidatinnen, die das
40. Altersjahr nicht i.iberschritten
haben, konnen bis spatestens 31.
Marz 1992 dem Prasidenten des
Schweizerischen Schulrates, ETH-
Zentrum, 8092 Zi.irich, unterbreitet
werden.

Zu Abteilungsdirektoren

Sandoz Pharma AG
Sandoz Ernahrung AG

Zu stellvertretenden Direktoren

Sandoz Pharma AG

Sandoz International AG

Sandoz Agro AG

Dr. Erwin Schillinger
Finn G. Madison

Dr. George C. Butler
Manfred Braml
Bjorn Edlund
Jesus Pardo
Dr. Verena Trutmann
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Vortrage

Lonza erhoht die Produktionskapazitaten fur Diketen in
Europa und in den USA

Basler Chemische Gesellschaft

Universitat Bern, Institut fur Organische Chemie

Seminar in Organischer Chemie

Prof. M. Makosza
Polish Academy of Science, Warschau
'Vicarious Nucleophilic Substitution'

Prof. P. Siegler
Yale University, New Haven, Connecticut, USA
'Crystallography Reveals the Role of Water in
Macromolecular Recognition'

26. Marz 1992

4. Marz 1992
Mittwoch 16.30 Uhr
S379

Institut fUr Org. Chemie
Donnerstag 16.45 Uhr
Kleiner Horsaal

Diketen ist ein wichtiges Schliis-
selprodukt fUr die Herstellung von
Zwischenprodukten, welche fi.irdie
Produktion von Pflanzenschutzmit-
teln, Pharmazeutika, Pigmenten,
Farbstoffen und anderen chemischen
Substanzen eingesetzt werden.
Die Lanza, ein Unternehmen der

weltweit tatigen Alusuisse-Lonza
Gruppe, ist eine fi.ihrende Herstelle-
rin von Feinchemikalien, Wirkstof-
fen flir Pharmazeutika und Pflan-
zenschutzmittel sowie chemischen
Spezialitaten. Das Unternehmen hat
seinen Sitz in Basel, Schweiz, und
ist in den USA durch die Lanza Inc.,
Fair Lawn, New Jersey, tatig.

Die Lanza, eine weltweit fUhren-
de Herstellerin von Diketen und
dessen Derivaten, mit Fabrikations-
statten in Visp (Schweiz), Waldshut
(Deutschland) und Bayport (Texas,
USA) will ihre Marktposition aus-
bauen. Deshalb, und urn den wach-
senden Bedarf an Diketenproduk-
ten auch in Zukunft abdecken zu
konnen, will Lanza ihreentsprechen-
den Produktionskapazitaten in Visp
und Bayport erhohen.
Die fUr die Modernisierung und

die Erweiterung der Anlagen vorge-
sehenen lnvestitionskosten belaufen
sich fUr das Werk Visp auf ca. 40
Mio. SFr. und fUrdie Anlagen Bay-
port auf ca. 10 Mio. US$.

OMAG AG nicht betroffen Ehrungen

Reisestipendien fur Chromatographie- Tagungen

1m Zusammenhang mit der vor
kurzem erschienenen Pressemel-
dung i.iber den Stellenabbau bei der
omag Produktions AG ist zu prazi-
sieren, dass in Mels/SG zwei Fir-
men den Namen Omag in der Fir-
menbezeichnung tragen, dass jedoch
die beiden Firmen OMAG AG und
omag Produktions AG rechtlich,
besitzll1assig und unternehll1erisch
vollig unabhangig sind. Sie haben
lediglich einen gemeinsamen Ur-
sprung in der ehemaligen Omag
Optik & Mechanik AG.
Wie die Geschaftsleitung der zum

Leica Konzern gehorenden OMAC
AG mitteilt, ist ihre Gesellschaft er-

Der SChV hat beschlossen, fUr
Chromatographie- Tagungen, an
Schweizerstudenten, Reiseunter-
sti.itzungsbeitrage zu vergeben. Ein
Gremium, bestehend aus Prof. Dr.
W.Simon, ETH, Zi.irich,Dr. G.Haas,
Ciba-Geigy, Basel, Dr. F. Emi, San-
doz PharmaAC, Basel, werden i.iber
die Stipendienvergabe entscheiden.

folgreich und beabsichtigt keinen
Stellenabbau und keinerlei Ein-
schrankung der GeschaftsUHigkeit.
Ihre 25 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter betreuen seit Jahrzehnten er-
folgreich die Beratung und den Ver-
trieb von Produkten der Marke DU
PONT fUrdie grafische und elektro-
nische lndustrie der Schweiz.
Das Verkaufsprogramm der

OMAC AC besteht aus grafischen
Filmen, Chemikalien, Maschinen
und Geraten fUr die grafische Indu-
strie und den Flexodruck sowie aus
Materialien flir die Herstellung von
elektronischen Leiterplatten.

Anfragen sind zu richten an: Dr.
Fritz Erni, Analytische Forschung
und Entwicklung, Sandoz Phartna
AG, 4002 Basel.

Es ist geplant, erste Stipendien
fUr die HPLC'92 Tagung in Balti-
morelUSA, zuzusprechen.

Akademische Ehrungen

Prof. Dr. Wilhelm Simon, Profes-
sor der ETH-Ziirich fiir analytische
Chemie, wurde von der Shanghai
University of Technology geehrt: er
wurde zum 'Honorary Professor'
emannt und erhielt die 'Golden
Medal' dieser Universitat und des
Shanghai Municipal Government.

Prof. Dr. Werner Stumm, Profes-
sor der ETH-Zi.irich fi.ir Gewasser-
schutz und Direktor der EAWAG,
wurde von der American Society of
Civil Engineers (ASCE) der 1991
Simon W. Freese Environmental
Engineering Award and Lectures-
hip verliehen fUr seine Arbeit in

Beforderungen

Umweltwissenschaften im allgemei-
nen und in aquatischer Chemie illl
speziellen.

Conrad Hans Eugster, Honorar-
professor fUr Organische Chemie,
Universitat ZUrich, wurde zum Mit-
glied der Royal Norwegian Society
of Sciences and Letters ernannt.

J. Robert Huber, Ordentlicher Pro-
fessor flir Physikalische Chemie,
Universitat ZUrich, wurde durch die
Science and Technology Agency der
japanischen Regierung zum Recipi-
ent of the Japanese Governement
Research Award for Foreign Specia-
lists ernannt.

Beforderungen in der Industrie

Preis Sandoz AG

Auf den I. Januar 1992 wurden ernannt:

Ruzicka-Preis 1992

Aus dem Fonds fi.irden Ruzicka-
Preis wird alljahrlich einem jungen
Forscherodereinerjungen Forsche-
rin fi.ir eine hervolTagende verOf-
fentlichte Arbeit auf dem Gebiete
der allgemeinen Chern ie, die entwe-
der in der Schweiz oder von einell1
Schweizer bzw. einer Schweizerin
im Ausland ausgefi.ihrt wurde, ein

Preis verliehen. Vorschlagefi.ir Kan-
didaten und Kandidatinnen, die das
40. Altersjahr nicht i.iberschritten
haben, konnen bis spatestens 31.
Marz 1992 dem Prasidenten des
Schweizerischen Schulrates, ETH-
Zentrum, 8092 Zi.irich, unterbreitet
werden.

Zu Abteilungsdirektoren

Sandoz Pharma AG
Sandoz Ernahrung AG

Zu stellvertretenden Direktoren

Sandoz Pharma AG

Sandoz International AG

Sandoz Agro AG

Dr. Erwin Schillinger
Finn G. Madison

Dr. George C. Butler
Manfred Braml
Bjorn Edlund
Jesus Pardo
Dr. Verena Trutmann
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Vortrage

Lonza erhoht die Produktionskapazitaten fur Diketen in
Europa und in den USA

Basler Chemische Gesellschaft

Universitat Bern, Institut fur Organische Chemie

Seminar in Organischer Chemie

Prof. M. Makosza
Polish Academy of Science, Warschau
'Vicarious Nucleophilic Substitution'

Prof. P. Siegler
Yale University, New Haven, Connecticut, USA
'Crystallography Reveals the Role of Water in
Macromolecular Recognition'

26. Marz 1992

4. Marz 1992
Mittwoch 16.30 Uhr
S379

Institut fUr Org. Chemie
Donnerstag 16.45 Uhr
Kleiner Horsaal

Diketen ist ein wichtiges Schliis-
selprodukt fUr die Herstellung von
Zwischenprodukten, welche fi.irdie
Produktion von Pflanzenschutzmit-
teln, Pharmazeutika, Pigmenten,
Farbstoffen und anderen chemischen
Substanzen eingesetzt werden.

Die Lanza, ein Unternehmen der
weltweit tatigen Alusuisse-Lonza
Gruppe, ist eine fi.ihrende Herstelle-
rin von Feinchemikalien, Wirkstof-
fen flir Pharmazeutika und Pflan-
zenschutzmittel sowie chemischen
Spezialitaten. Das Unternehmen hat
seinen Sitz in Basel, Schweiz, und
ist in den USA durch die Lanza Inc.,
Fair Lawn, New Jersey, tatig.

Die Lanza, eine weltweit fUhren-
de Herstellerin von Diketen und
dessen Derivaten, mit Fabrikations-
statten in Visp (Schweiz), Waldshut
(Deutschland) und Bayport (Texas,
USA) will ihre Marktposition aus-
bauen. Deshalb, und urn den wach-
senden Bedarf an Diketenproduk-
ten auch in Zukunft abdecken zu
konnen, will Lanza ihreentsprechen-
den Produktionskapazitaten in Visp
und Bayport erhohen.

Die fUr die Modernisierung und
die Erweiterung der Anlagen vorge-
sehenen lnvestitionskosten belaufen
sich fUr das Werk Visp auf ca. 40
Mio. SFr. und fUrdie Anlagen Bay-
port auf ca. 10 Mio. US$.

OMAG AG nicht betroffen Ehrungen

Reisestipendien fur Chromatographie- Tagungen

1m Zusammenhang mit der vor
kurzem erschienenen Pressemel-
dung i.iber den Stellenabbau bei der
omag Produktions AG ist zu prazi-
sieren, dass in Mels/SG zwei Fir-
men den Namen Omag in der Fir-
menbezeichnung tragen, dass jedoch
die beiden Firmen OMAG AG und
omag Produktions AG rechtlich,
besitzll1assig und unternehll1erisch
vollig unabhangig sind. Sie haben
lediglich einen gemeinsamen Ur-
sprung in der ehemaligen Omag
Optik & Mechanik AG.

Wie die Geschaftsleitung der zum
Leica Konzern gehorenden OMAC
AG mitteilt, ist ihre Gesellschaft er-

Der SChV hat beschlossen, fUr
Chromatographie- Tagungen, an
Schweizerstudenten, Reiseunter-
sti.itzungsbeitrage zu vergeben. Ein
Gremium, bestehend aus Prof. Dr.
W.Simon, ETH, Zi.irich,Dr. G. Haas,
Ciba-Geigy, Basel, Dr. F. Emi, San-
doz PharmaAC, Basel, werden i.iber
die Stipendienvergabe entscheiden.

folgreich und beabsichtigt keinen
Stellenabbau und keinerlei Ein-
schrankung der GeschaftsUHigkeit.
Ihre 25 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter betreuen seit Jahrzehnten er-
folgreich die Beratung und den Ver-
trieb von Produkten der Marke DU
PONT fUrdie grafische und elektro-
nische lndustrie der Schweiz.

Das Verkaufsprogramm der
OMAC AC besteht aus grafischen
Filmen, Chemikalien, Maschinen
und Geraten fUr die grafische Indu-
strie und den Flexodruck sowie aus
Materialien flir die Herstellung von
elektronischen Leiterplatten.

Anfragen sind zu richten an: Dr.
Fritz Erni, Analytische Forschung
und Entwicklung, Sandoz Phartna
AG, 4002 Basel.

Es ist geplant, erste Stipendien
fUr die HPLC'92 Tagung in Balti-
morelUSA, zuzusprechen.

Akademische Ehrungen

Prof. Dr. Wilhelm Simon, Profes-
sor der ETH-Ziirich fiir analytische
Chemie, wurde von der Shanghai
University of Technology geehrt: er
wurde zum 'Honorary Professor'
emannt und erhielt die 'Golden
Medal' dieser Universitat und des
Shanghai Municipal Government.

Prof. Dr. Werner Stumm, Profes-
sor der ETH-Zi.irich fi.ir Gewasser-
schutz und Direktor der EAWAG,
wurde von der American Society of
Civil Engineers (ASCE) der 1991
Simon W. Freese Environmental
Engineering Award and Lectures-
hip verliehen fUr seine Arbeit in

Beforderungen

Umweltwissenschaften im allgemei-
nen und in aquatischer Chemie illl
speziellen.

Conrad Hans Eugster, Honorar-
professor fUr Organische Chemie,
Universitat ZUrich, wurde zum Mit-
glied der Royal Norwegian Society
of Sciences and Letters ernannt.

J. Robert Huber, Ordentlicher Pro-
fessor flir Physikalische Chemie,
Universitat ZUrich, wurde durch die
Science and Technology Agency der
japanischen Regierung zum Recipi-
ent of the Japanese Governement
Research Award for Foreign Specia-
lists ernannt.

Beforderungen in der Industrie

Preis Sandoz AG

Auf den I. Januar 1992 wurden ernannt:

Ruzicka-Preis 1992

Aus dem Fonds fi.irden Ruzicka-
Preis wird alljahrlich einem jungen
Forscherodereinerjungen Forsche-
rin fi.ir eine hervolTagende verOf-
fentlichte Arbeit auf dem Gebiete
der allgemeinen Chern ie, die entwe-
der in der Schweiz oder von einell1
Schweizer bzw. einer Schweizerin
im Ausland ausgefi.ihrt wurde, ein

Preis verliehen. Vorschlagefi.ir Kan-
didaten und Kandidatinnen, die das
40. Altersjahr nicht i.iberschritten
haben, konnen bis spatestens 31.
Marz 1992 dem Prasidenten des
Schweizerischen Schulrates, ETH-
Zentrum, 8092 Zi.irich, unterbreitet
werden.

Zu Abteilungsdirektoren

Sandoz Pharma AG
Sandoz Ernahrung AG

Zu stellvertretenden Direktoren

Sandoz Pharma AG

Sandoz International AG

Sandoz Agro AG

Dr. Erwin Schillinger
Finn G. Madison

Dr. George C. Butler
Manfred Braml
Bjorn Edlund
Jesus Pardo
Dr. Verena Trutmann
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Bereich Organische Chemie/Lonza Organics

Per I. Januar 1992 wurden folgende Damen und Herren befOrdert:

Hans-Karl Wagner
Dr. Ulrich Zirngibl

Dr. Lothar Ehrhardt
Peter Brandenberg

Hansjorg Furrer
Dr. Gareth J. Griffiths
Dr. Thomas Meul
Dr. Martin Schumacher
Dr. Wilhelm Quittmann
Felix Wyss

Marino Buser
Patrick B. Brown

Dr. Horst M. Sobek
Dr. Hanspeter Knopfel

Dr. Herbert Marketz
Hans-Rudolf Mooser
Giorgio Scartazzini
Dr. Valeriano Giacobini
Patrice Charcosset
(seit 1.7.1991)
Bernd Koppenhofer
Jurg A. Muhlberg
Philippe Noirjean
Paul Schnyder
Bernhard Vogel in
Jean-Claude Wildi
Markus Barmettler
Hans-Peter Eyer (seit 1.5.1991)
Rene Goy
Dr. Dietrich Habermann
Edith Haldemann
Dr. Michael Helwig
Kurt Hengartner
Dr. Josef Heveling
Gerd Heydkamp
Norbert Imhof
Maja Kunz
Dr. Florian Lichtenberg
Ken McMahon
Egon Maier
(seit 1.7.1991)
Matthew Robin
Beat Steinmann
Kurt Thuswaldner
Barbara Trefzger

LonzaAG

Werner Amati
Werner Fluri
Felix Luscher
Ji.irg K. Maier
Dr. Peter Altwegg
Bruno Eschbach
Rudolf Meyer
Emma Zoeller

Die nachstehend aufgefuhrten, aus Konzerngesellschaften nach Basel
berufenen oder neu angestellten Mitarbeiter wurden im Verlaufe des Jahres
1991 wie folgt eingegliedert:

Ais stellvertretende Direktoren

Vizedirektor
Prokura

Handlungsvollmacht

Hoherer Technischer Sachbearbeiter

Stellvertretender Direktor

Als Handlungsbevollmachtigte

Sandoz International AG
Sandoz Produkte (Schweiz) AG

Als Vizedirektoren

Sandoz Pharma AG
Sandoz Chemikalien AG

Als Prokuristen

Sandoz Pharma AG
Sandoz Seeds AG

Sandoz Agro AG

Sandoz Produkte (Schweiz) AG

Sandoz Pharma AG
Sandoz Produkte (Schweiz) AG

Parallelhierarchie

Technischer Spezialist
Hoherer Wissenschaflicher
Sachbearbeiter

Rudolf Attenhofer
PD Dr. Arthur Einsele
Peter F. Genkinger
Dr. Peter Rick1i
Sheila Bodmer
Daniel Galle
Dr. Anton Tschopp
Prof. Dr. MoYse Azria
Dr. Anton Beck
Dr. Werner Niederberger
Peter Schlienger
Dr. Robert Sieber
Dr. Justinus van Gennep
Dr. Luis Villalba
Dr. Alfred Jenny
Alfred Kohli

Felix Eichhorn
Gerard Nobile
Eddi Brander
Dr. Gerhard Hauk
Urs Jermann
Werner Lenz
John Anthony McStea
Dr. Friedwart Reuter
Dr. Ralph Rutte
Peter Schranz
Dr. Hermann J. Thoene
Dr. Hans Baumann
Dr. Dieter Bellof
Dr. Karel de Bruijn
Dr. Patrick de Haes
Hans Fritz
Dr. Kurt Gathof
Dr. Dieter Geyl
Rajiv Haksar
Dr. Hans O. Kalkman
Dr. Michel Lemaire
Dr. Andrew MacKenzie
Dr. Rainer Metternich
Dr. Alex Roesle
Kurt Roth
Dr. Christoph Sarry
Dr. Willi Suter
Dr. Roger John Till
Dr. Bernard Vogel
Eduardo von Achenbach
Dr. Frances A. Wildhaber-Jay

Reto Brandli
Josef Schuler
Dr. Georg Suter
Dr. Beatrice Molac
Dr. Heinz Bader
Wolfgang.Hiemesch
Dr. Hans P. Kocher
Dr. Peter Krebser
Charles Pitts
Dr. Laszlo Revesz
Dr. Peter Ruegg
Dr. Andreas Rummelt
Peter Sala
Allan Thompson
Dr. Malcolm D. Walkinshaw
Ralph Geering
Peter Kohler
Urs Krieg
Gerhard Moilers
Rene-Henri Muller
Georg Schoefberger
Dr. Peter Kuser
Dr. Werner Langer

Zu Prokuristen

Sandoz International AG

Sandoz Pharma AG

Sandoz Produkte (Schweiz) AG

Zu Vizedirektoren

Sandoz International AG

Sandoz Pharma AG

Sandoz Pharma AG

Sandoz Technologie AG

Zu Handlungsbevollmachtigten

Sandoz International AG

Sandoz Produkte (Schweiz) AG
Sandoz Agro AG

Sandoz Technologie AG

Sandoz Agro AG

Sandoz Technologie AG
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~~SI-IIMACZU
KNF Neuberger (Schweiz) AG
CH-8362 8alterswll
'E' (073) 431485, Fax (073) 431360

Evakuieren,
Fordern,
Verdichten

SHIMADZU PHOTOMETER
MODELL UV-1201 (200-1100 nm)

• Exzellentes Preis-/Leistungsverhaltnis
• Einfachste Bedienung, Dialogsprache wahlbar
• Grafik-Bildschirm (LCD)
• Programm- und Datenspeicherung (IC-Card)
• Diverse Schnittstellen
• Grosser Probenraum mit autom. 6-fach Wechsler

Preis: Fr. 10990.- exkl. WUST

InBURKARD INSTRUMENTE
Buckh,lUserstrassc 26. 8048 Zurich
hi 01 491 5000

• von aggressiven
Medien

• durch Membran-
system,

• 100 % Olfrei,
und das

• konlrolliert
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bis 2 m bar
bis 7 baro
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