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Das Berufsbild des Chemikers
im Wandel der Zeit

Tobias Studer*

(Dberarbeitete Fassung eines Vortrags ge-
halten anHisslich der73. Generalversamm-
lung des Schweizerischen Chemiker- Ver-
bandes am 21. April 1992 in Gent)

1. Einleitung

'Gentechnologie wird noch jahrzehn-
telang nicht viel bringen!' Dieser Satz
wurde 1982, d.h. vor genau zehn Jahren,
von einem erfolgreichen Chemiker ausge-
sprochen, der die Entwicklung der Che-
mie wahrend eines halben Jahrhunderts
aktiv miterlebt hatte. Dabei hatte er sich
zwar an das rasante Entwicklungstempo
in Wissenschaft und Industrie gew6hnt.
Wenn er dieses jedoch in die Zukunft
projizierte, wollte er erste wirtschaftliche
Erfolge der Gentechnologie erst tief im
21. Jahrhundert ansetzen. In Wirklichkeit
war und ist das Entwicklungstempo der
Chemie eben nicht nur rasant, sondern
auch progressiv. Dies bezieht sich nicht
nur auf die Zahl der bekannten chemi-
schen Verbindungen und Reaktionen so-
wie die Flut der Ver6ffentlichungen, son-
dern manifestiert sich insbesondere auch
in der beangstigend sinkenden Halbwerts-
zeit chemischen Wissens und der sinken-
den Nutzungsdauer wissenschaftlicher
Instrumente.

Dass ein Chemiestudent noch in den
50er Jahren einen grossen Teil seines
Wissens aus dem damals mehr als ein
halbes Jahrhundert alten und in 34. Aufla-
ge vorliegenden Gattermann sch6pfte, ist
heute kaum noch vorstellbar. Fast noch
mehr Fantasie brauchtes, urn nachvollzie-
hen zu k6nnen, dass noch in der Jahrhun-
dertmitte in der chemischen Forschung
gravimetrische Analysen mit Hilfe40 Jahre
alter Analysewaagen durchgeflihrt wur-
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den. Heute sieht sich ein potentieller Lehr-
buchautor mit dem Risiko konfrontiert,
dass sein Werk in der Zeit von der Manu-
skripterstellung bis zur Auslieferung ver-
alten k6nnte, ein Forscher mit dem Risiko,
dass ein wissenschaftliches Gerat zwi-
schen Bestellzeitpunkt und Inbetriebnah-
me obso1et werden k6nnte. So munkelt
man denn gelegentlich von Apparaturen,
die zwar noch angeliefert, aber gar nicht
mehr ausgepackt werden, sondern direkt
im Keller verschwinden, bis die Anstands-
frist fUr eine ordentliche Entsorgung ab-
gelaufen ist.

Genau so rasant wie die Chemie selbst
hat sich auch das Berufsbild des Industrie-
chemikers in diesem lahrhundert gewan-
delt. In den letzten 10 Jahren hat sich der
Autor mit einer grossen Zahl von Indu-
striechemikern ausfi.ihrlich tiber die Son-
nen- und Schattenseiten des Chemikerbe-
rufes unterhalten. Uber 100 dieser meist
mehrsttindigen Gesprache wurden detail-
liert aufgezeichnet, so dass eine faszinie-
rende Dokumentation entstand, auf wel-
cher die nachfolgenden AusfUhrungen im
wesentlichen basieren. Der alteste Ge-
sprachspartner wies Jahrgang 1900 auf,
der jtingste 1962, so dass die berufliche
Wirklichkeit des Industriechemikers ab
ca. 1925 bis 1992 aufgrund von unbesch6-
nigten Informationen aus erster Hand be-
schrieben werden k6nnen. Dabei werden
etwas vereinfachend drei Chemikergene-
rationen unterschieden, namlich eine alte-
re Generation, die noch vor dem 2. WeIt-
krieg in die industrielle Praxis einstieg,
eine mittlere Generation, die in den Boom-
zeiten vom 2. Weltkrieg bis zu den frtihen
70er Jahren ihr Berufsleben begann, und
eine jUngere Generation, die in der harter
werdenden Zeit seit der Olkrise zur che-
mischen Industrie stiess.

2. Das Berufsbild der alteren
Chemikergeneration

2.1.Herkunft und Berufswahl
Die altere Chemikergeneration stamm-

te noch fast ausschliesslich aus gehobenen

gesellschaftlichen Kreisen. War Studie-
ren an und fUr sich schon teuer und fUr
Angeh6rige aus wirtschaftlich schwache-
ren Kreisen kaum erschwinglich, so blieb
ein Chemiestudium - wegen der teuren
Chemikalien und Gerate mindestens dop-
pelt so teuer wie ein sonstiges naturwis-
senschaftliches Studium - erst recht einer
kleinen Schicht von Interessenten offen.
Die Gesamtkosten eines Chemiestudiums
entsprachen in etwa zwei bis drei Jahres-
gehtiItem eineslndustriearbeiters. Fi.ireine
Chemikerlaufbahn kamen daher primar
S6hne von Unternehmern, h6heren Be-
amten, Arzten und Juristen in Frage. Ihrer
sozialen Herkunft entsprechend bildeten
sie noch vor der Aufnahme des Studiums
eine gesellschaftlich homogene privile-
gierte Gruppe.

Viele angehende Chemiker trafen -
und daran hat sich bis heute nichts gean-
dert - erstens ihre Berufswahl relativ frUh,
z.B. mit 12-16 lahren, und zweitens ohne
klare Vorstellung hinsichtlich ihrer sp~ite-
ren Tatigkeit. Damals war es allerdings
noch v611ig unvorstellbar, dass ein Gym-
nasiastoder Student zum Zweck der Infor-
mationsbeschaffung einen Betrieb der
chemischen Industrie besichtigen konnte.
Fur die jungere Chemikergeneration war
dies zwar bereits m6glich, aber zwischen
Berufswahl und Studienabschluss konnte
sich so viel andern, dass diese Informatio-
nen aus erster Hand trotzdem rasch obso-
let werden konnten.

2.2. Studium
Das Chemiestudium war im ersten

Drittel unseres lahrhunderts das einzige
im ganzen naturwissenschaftlichen Be-
reich, welches tiberhaupt Aussichten auf
eine berufliche Tatigkeit ausserhalb der
Lehre bot. Fi.ir Mathematiker, Physiker,
Biologen, Mineralogen etc. hattedie Wirt-
schaft keinen Bedarf. Wer sich zu den
Naturwissenschaften im weitesten Sinn
hingezogen fUhlte, landete nach rationaler
Einschatzung spaterer Arbeitsm6glichkei-
ten fast zwangslaufig beim Hauptfach
Chemie. Demzufolge war das Chemiestu-
dium auch das meistfrequentierte im na-
turwissenschaftlichen Bereich.

Das Studium selbst warmeist kurz und
btindig. Bis zur Promotion vergingen sie-
ben bis zehn Semester. Vier Jahre galten
als 'vernunftige' Studiendauer, und dies
sowohl an Universitaten wie auch an der
ETH. Vorlesungen im Hauptfach gab es
relativ wenige. Urn die Studienzeit zu fUl-
len, verschrieb man den Studenten viele
Vorlesungen aus benachbarten Gebieten,
wobei Physik und Mathematik noch kei-
nen direkten Bezug zur Chemie hatten und
vielfach als unn6tiger Ballast empfunden
wurden. Wahrend des Studiums blieb noch
genug Raum fi.irVorlesungen aus anderen
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FakulUiten sowie ein bis zwei Auslandse-
mester, vorwiegend an deutschsprachigen
Universitaten, da Chemie noch eine fast
rein deutsche Wissenschaft war. Mit an-
gelsachsischer Literatur kam der Student
- wenn Uberhaupt - nur wahrend der Dis-
sertation in Kontakt. Englisch musste er
daher nicht konnen. Die chemische Indu-
strie nahm bereitwillig darauf RUcksicht,
indem sie noch bis in die 50er Jahre hinein
Ubersetzer fUr englische Fachliteratur be-
schaftigte.

In den hOheren Semestem bestand das
Studium nur noch £IUSrein handwerkli-
cher Labortatigkeit. 'Labor von 8-12 und
2-4 Uhr und hemach gesellige Freizeit'
erinnert sich ein Zeitzeuge. Vor all em
wurde viel gefeielt und gebechert. In der
RUckschau war das Studium fUr die mei-
sten 'froh und gemUtlich'. Auch prUfungs-
technisch war es nicht eigentlich schwie-
rig, denn PrUfungen (ausschl iesslich mUnd-
liche) gabs nur am Schluss und 'man fiel
sowieso nicht durch'. Auf einen Professor
entfielen hochstens wenige Dutzend Stu-
dierende, so dass sich in der Regel bis zur
Pri.ifung auch personliche Beziehungen
ergaben, die ein Durchfallen eher unwahr-
scheinlich machten.

FUr die Dissertation war bis zu den
20er Jahren mit einem zeitlichen Auf-
wand von Wochen oder Monaten zu rech-
nen. 1m Vorwort einer so1chen Arbeit £IUS
jener Zeit findet sich denn auch der bemer-
kenswerte Hinweis, die vorliegende Dis-
sertation sei in den Sommerferien an-
lasslich eines Aufenthaltes auf dem Land-
gut des verehrten Doktorvaters entstan-
den. Aus heutiger Sicht wUrde man denn
auch viele damaligen Dissertationen hoch-
stens £lIsSeminararbeiten einstufen. Trotz-
dem machten sie Sinn, da sie in der Regel
von klaren Aufgabenstellungen ausgin-
gen und den Kandidaten zu selbstiindigem
Arbeiten zwangen. Letzteres gewohnte
man ihm in den 30er Jahren eher wieder
ab, indem sich zuerst an der ETH, dann
auch an den Universitaten ein vollig neu-
es, studienverliingemdes Dissertationskon-
zept entwickelte, bei welchem der Kandi-
dat £lIs rein handwerkliche Hilfskraft fi.ir
umfangreiche Forschungsprojektedes Pro-
fessors eingesetzt wurde, in die er selbst
gelegentlich nureinen nebulOsen Einblick
hatte. Er arbeitete mehrere Jahre oft ohne
jeden eigenen Spielraum nach detaillier-
testen Anleitungen des Doktorvaters, bis
dieser das erlosende Wort sprach: 'Sie
konnen jetzt zusammenschreiben'. Dar-
£IUSentstanden nicht selten sehr heteroge-
ne Dissertationen ohne eigentliches The-
rna mit dem ominosen Titel 'Zur Kenntnis
von ... '. Was allenfalls an wissenschaft-
lich brauchbarer Erkenntnis angefallen
war, erschien in Publikationen des Dok-
torvaters.

2.3. Eintritt in das Berufsieben
In den 20er Jahren konnte der ange-

hen de Chemiker in der Regel bereits mit
24 Jahren seinen Doktorhut aufsetzen und
sein Berufsleben in Angriff nehmen. Ge-
gen Ende der 30er Jahre war er zu diesem
Zeitpunkt jedoch oft schon 25-27 Jahre
£lIt.Viel schneller schafften es die Absol-
venten eines Technikums. Sie gelangten
im Extremfall bereits mit 18 Jahren auf
den Markt, hatten aber bis gegen Ende der
30er Jahre in der Schweiz in der Regel
noch keinen Zugang zur chemischen
Grossindustrie. Ihr typisches Berufsfeld
waren die Farbereibetriebe.

Wie kam nun ein frisch promovierter
Hochschulchemiker zu seiner ersten Stel-
le? Der Arbeitsmarkt fUr Chemiker war in
den 20er und 30er Jahren generell sehr
ZM. Die Nachfrage war vor allem zahlen-
massig bescheiden. Roche z.B. beschaf-
tigte Mitte der 20er Jahre etwa zwei Dut-
zend Chemiker. Auf dem ganzen Platz
Basel waren es knapp uber 100 und der
Einstellungsbedarf der ganzen Baslerche-
mischen Industrie lag in einem typischen
Jahr naher bei fi.inf £lIsbei zehn. Das war
sehr wenig im Vergleich zum jahrlichen
Output der schweizerischen Hochschu-
len. Daher brauchte ein Studienabganger
etwas GlUck, urn in der chemischen Indu-
strie unterzukommen. Was mit den vielen
geschah, die es nicht schaff ten, ist leider
nie erforscht worden. Wer es jedoch schaff-
te, hatte entweder personliche Beziehun-
gen zu massgebenden Personlichkeiten
oder er kam durch Vermittlung seines
Doktorvaters zu einer Stelle.

Zufalligkeiten bewirkten dabei bedeut-
same berutliche Weichenstellungen: Ka-
tholiken und Bi.indner landeten in der Re-
gel bei Ciba, Protestanten, Welsche und
Karrer-SchUler bei Sandoz, Rucizcka-
Schi.iler und Juden bei Roche. Professoren
hatten oft ein Interesse daran, ihre Schtiler
in bestimmte Firmen zu lenken, da sie eine
aHzu grosse Streuung ihres Know-haws
vermeiden wollten. So scheiterte ein
Rucizcka-Schiiler, der £IUSeigenem An-
trieb zur Geigy wollte, am Veto seines
Lehrers, derdie Anstellung hintertrieb und
den Kandidaten an Roche vermittelte.

Die Einstellung eines neuen Chemi-
kers war fUr die damals nach heutigen
Vorstellungen noch mittelgrossen Betrie-
be der Basler chemischen Industrie stets
ein bedeutsames Ereignis. Der Chemiker
wurde daher yom obersten Firmenchef
personlich empfangen und eingestellt. Bei
Roche war allenfalls noch die graue Emi-
nenz der Firma, Barells Sekretarin Dora
Bider anwesend, die gelegentlich das letz-
te Wort betreffend Einstellung gespro-
chen haben soil. Es herrschten demnach
Verhaltnisse, wie wir sie heute noch bei
einer mittelgrossen Bauunternehmung
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vorfinden konnten. Zu verhandeln gab es
nichts. Die Anstellungsbedingungen wur-
den dem Kandidaten einfach mitgeteilt.

Das Anfangssalareines Hochschulche-
mikers lag in den 20er und 30er Jahren im
Bereich von 350-500 Fr., meist jedoch
nahe bei 450 Fr. Dies entsprach zwar dem
Doppelten eines Chemiearbeiterlohnes,
erlaubte jedoch noch keinen standesge-
massen Lebensstil mit Familie. Sal arab-
weichungen nach oben kamen nur bei
Vorliegen besonderer Umstande vor, so
etwa, wenn der Kandidat im Ausland bei
einem besonders berUhmten Professor
gearbeitet hatte und Know-how mitbrach-
te, welcher in der Schweiz sonst nicht
verfiigbar war. Bewahrte sich der junge
Chemiker, stieg sein Einkommen rasch
und nachhaltig an und konnte sich in we-
nigen Jahren real vervielfachen, insbeson-
dere wegen der damals noch iiblichen Er-
folgsbetei Iigung. Der Chemiker stellte sich
damit etwa von seinem 30. Lebensjahr an
materiell gut bis sehr gut.

Am ersten Arbeitstag wurde der junge
Chemiker samtlichen Kollegen und damit
automatisch auch allen Flihrungskraften
vorgestellt, wow nicht mehr als ein hatber
Morgen erforderlich war. Er gehOrte da-
mit yom ersten Tag an zum engen Kreis
der Firmenelite, welche die Interessen ih-
res Berufsstandes wirksam zu wahren
wusste. Und dann begann sein industriel-
Ier Alltag.

2.4. Berufsalltag
Von seiner Ausbildung her war der

Chemiker damals ein handwerkl ich orien-
tierter Generalist. Er war mit den gangi-
gen praparativen Verfahren der organi-
schen Chemie vertraut und konnte fiir
samtliche Tatigkeitsbereiche der chemi-
schen Industrie eingesetzt werden: Far-
ben, technische Chemikalien, Textilhilfs-
stoffe oder Pharmazeutika. Eine funktio-
nelle Spezialisierung nach Forschung und
Produktion war zunachst noch uni.iblich.
Es war damals noch selbstverstandlich,
dass jeder Chemiker selbstandig nach neu-
en Verbindungen und Verfahren suchte,
dabei Analysen seiber durchfiihrte, allfal-
lige Patente seIber anmeldete, Produk-
tionsverfahren seiber ausarbeitete und die
Produktion 'seiner' Produkte seIber be-
treute. Letzteres war ja das eigentliche
Berufsziel. Nicht die Produktion von Wis-
sen, sondern von Handelsprodukten war
seine Aufgabe.

Der Begriff 'Forschung' kam in der
chemischen Industrie erst nach dem 2.
Weltkrieg auf. Vorher machte man eben
schlicht 'Chemie', ohne sich £lIsPorscher
zu empfinden. Die primar handwerkliche
Tatigkeit wie Glasblasen, Holz und Metal!
bearbeiten, Apparaturen basteln, Kork
bohren, Schmelzpunkte bestimmen etc.
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hatte auch nichts mit dem jeweils aktuel-
len Geschehen an der wissenschaftlichen
Front zu tun. Von dieser war der praktisch
Uitige Industriechemiker weitentfemt. Die
BUcher, die ihn durch das Studium beglei-
tet hatten, dienten ihm aueh in der Praxis
noch jahrzehntelang. Originalarbeiten las
er kaum. Zur Kenntnis nahm er allenfalls
die neuesten Patente in seinem Arbeitsge-
biet. An den Besuch von Weiterbildungs-
veranstaltungen oder Kongresssen dachte
er nicht im Traum.

Eine innerbetriebliche Information war
vollkommen inexistent. Aus Grunden der
Diskretion arbeitete jeder Chemiker v61-
lig einsam und ohne jeden fachlichen
Kontakt zu Kollegen, wobei Doppelspu-
rigkeiten in Kauf zu nehmen waren. Sie
waren anderseits aueh ein wirksamer
Motivator: Wer zuerst kam, emtete zuerst
und kassierte die Erfolgsbeteiligung. Der
potentielle Erfinder musste stets befUreh-
ten, von einem Kollegen in einem benaeh-
barten Labor tiberrundet zu werden, was
zu maximalem Arbeitstempo unter Ge-
heimniskramerei zwang. Gelegentlich
wusste nicht einmal der vorgesetzte, was
im Labor eines Chemikers lief. Der Che-
mikerwarim Ubrigen dereinzige Geheim-
nistrager, da Arbeiter und Laboranten nieht
die geringste Ahnung von Chemie hatten.
Man liess sie absiehtlich und zum Teil mit
abstrusen Massnahmen, z.B. Geheimco-
des anstelle von Stoffbezeiehnungen,
falsch kalibrierten Thermometem etc. im
Ungewissen tiber das, was sie zu tun hat-
ten. Mit ehemisehen Formeln kamen sie
prinzipiell nicht in BerUhrung.

Neuentwicklungen entspraehen damals
nicht Zielvorgaben des Marketings oder
einer koordinierenden Forschungspla-
nung, sondem gingen von punktuellen
Uberlegungen des individuellen Chemi-
kers aus. Erst wenn er ein neues Produkt
zur Handelsreife gebracht hatte, wurde die
kaufmannische Abteilung orientiert. Dazu
verriet ein Zeitzeuge: 'Das war gar nieht
schlecht, man vermied damit jedes unnUt-
ze Palaver.'

Dem handwerklichen Charakter der
Tatigkeit des Chemikers entspreehend
hatten die Labors eher den Charakter einer
Werkstatt als eines wissenschaftlichen
Arbeitsraumes. Altere Photographien sol-
eher Labors haben denn auch eine gewisse
Ahnlichkeit mitder Werkstatteines heuti-
gen Schreiners, Glasers oder Schuhma-
chers. Sie waren nach heutigen Masssta-
ben unglaublich primitiv. Von Zeitzeugen
werden sie als 'schauderhafte Hohlen oder
verschlage' beschrieben. Einem neu ein-
tretenden jungen Chemiker wurde dabei
selbstverstandlieh das schlechteste Labor
auf dem ganzen Werkgelande zugeteilt.
Einziger Komfort war allenfalls eine lar-
mige Riementransmission. 1m Winter

musste er am Morgen zuerst die Wasser-
leitungen auftauen. Gewogen wurde mit
ungedampften Waagen, die notdtirftig
gegen Durchzug geschUtzt wurden. Ka-
pellen waren noch Luxus. Es wurde als
durehaus normal empfunden, wenn ein
Chemiker beim offenen Arbeiten mit Athy-
lenbromid betaubt wurde und verreiste,
wenn er bei einer Wasserdampfdestillati-
on von Allylbromid fUr ein paar Stunden
erblindete oder sich beim Arbeiten mit 0-

Nitrophenol vortibergehend vergiftete.
100- Kiloansatze zur Herstellung von Ben-
zidin erfoigten offen und ohne jede Vor-
sichtsmassnahme, wobei hemach die Nut-
schen mit blossem Finger ausgeputzt wur-
den.

Primitive Labors der geschilderten Art
reichten dennoch ftir eine erfolgreiche
Tatigkeit des Chemikers aus, da sie den
bescheidenen Anforderungen durchaus
gentigten. Die Welt des Chemikers be-
sehrankte sieh noeh auf die drei Dimen-
sionen Temperatur, pH und Agens. Ther-
mometer und Lackmuspapier waren ne-
ben der Nase und dem Auge des Chemi-
kers, gelegentlieh auch seiner Zunge und
seines Magens, die einzigen verfUgbaren
Sensoren. Druckanwendung und Druck-
messung spiel ten noch kaum eine Rolle.
1m vordergrund stand die Chemie wassri-
ger Losungen in offenen Gefassen, d.h.
bei Atmospharendruck. So wurde insbe-
sondere aueh produziert, und zwar z.T.
noch im Freien.

Erst ab der zweiten Halfte der 30er
Jahre und in den 40er Jahren wurden suk-
zessive zeitgemasse und komfortable La-
bors eingerichtet. Unmittelbarer Anlass
war aber nieht die Rticksicht auf die Mit-
arbeiter, sondem die Entwicklung derphar-
mazeutisehen Chemie in Richtung Natur-
stoffe und damit zwangslaufig in Rich-
tung Mikrochemie. Das Arbeiten im Mil-
ligrammbereich war in den alten, primitiv
eingerichteten und staubigen Labors gar
nicht moglieh, sondem erforderte eine
v611ig neue technisehe Umgebung. Erst
jetzt kamen auch zaghaft zeitgemasse, an
Hoehschulen und sogar Teehniken bereits
eingeflihrte Errungenschaften wie Sehliff-
apparaturen, pH-Meter, Infrarotspektro-
skopie oder gar Hoehvakuumpumpen auf.
Ftir normale Anwendungen hielt man sol-
che Errungensehaften zwar noch lange als
Luxus. Noeh Ende der 50er Jahre erfor-
derte die Besehaffung einer Schliffappa-
ratur bei Sandoz das spezielle Visum eines
vizedirektors.

Der Einzug zeitgemasser Technik in
das Labor des Chemikers brachte auch das
Ende des Universalchemikers. Das Auf-
kommen der pharmazeutisehen Sparte
hatte schon zuvor zum Einsatz von Che-
mikem in einem weit entfemten neuen
Berufsfeld gefUhrt: der Arztepropaganda.
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Jetzt wurden erstmals bereits spezialisier-
te Chemikerwie z.B. Mikroanalytikerein-
gestellt. Gleichzeitig begann sich die Dif-
ferenzierung des Chemikerberufs in die
beiden Richtungen Labor und Betrieb zu
institu tionalis ieren.

Chemiker der alteren Generation hat-
ten noch gute Chancen auf rasehe Erfolge.
Neue Farbstoffe, neue technische Chemi-
kalien, ja selbst neue phannazeutische
Praparate liessen sich von einem Einzel-
forscher in vemUnftiger Zeit entwickeln
und einfUhren. Die Qualitatsanforderun-
gen waren gering. Bin lO%iger oder gar
unbekannter Reinheitsgrad war kein Hin-
demis fUrdie MarkteinfUhrung eines phar-
mazeutischen Praparates. An Nebenwir-
kungen nahm man praktisch alles in Kauf.
Zwischen der Erfindung eines pharma-
zeutischen Wirkstoffes und der Marktein-
fUhrung lagen im gtinstigsten Fall nuretwa
drei Jahre. 1m Farben- und Chemikalien-
bereich konnte es ein Chemiker im Ver-
lauf seines Arbeitslebens durehaus auf
einige Dutzend Handelspraparate bringen,
im pharmazeutisehen Bereich auf bis zu
zehn. In der Regel hatte daher del' Chemi-
ker immer wieder pers6nliche Erfolgser-
lebnisse, die sich auch auf Karriere und
Gehalt positiv auswirkten.

2.5. Karriere und gesellschaftliche
Stellung

1m Normalfall braehte es der Chemi-
kerder alteren Generation bis zum Vizedi-
rektor, wobei dieserTitel noch nieht infla-
tionar entwertet war, sondern auf eine
absolute Respektsperson hindeutete. Kaum
einer blieb auf der Stufe des Prokuristen
stehen. Etliehe maehten allerdings noeh
wesentlich steilere Karrieren, da sich die
Direktionen von Chemieuntemehmungen
bis zur Mitte des Jahrhunderts aus-
sehliesslich aus Chemikem rekrutierten.
Es war selbstverstandlieh, dass ein chemi-
sches Untemehmen nur von Chemikern
geleitet werden konnte. Bei BASF war
dies sogar in den Statuten explizit veran-
kert. Ei n gefl tigeltes Wort jener Ze it Iau te-
te: 'Wenn man den Chemiker nieht tot-
schlagt, wird er Direktor. '

Die Tatsaehe, dass damals praktiseh
jeder Chemiker automatiseh in der Hierar-
chie aufstieg, war insbesondere Foige des
gewaltigen Wachstumssehubs naeh dem
2. Weltkrieg. Aus mittelgrossen Unter-
nehmen wurden weltumspannende Kon-
zeme. Wo vorher ein paar Dutzend Che-
miker wirkten, waren es nun pl6tzlich
Hunderte. Die Organisationen wucherten
und es entstand ein gewaltiger Bedarf nach
chargierten Kaderkraften. Die ihre Stan-
desinteressen wirksam wahrnehmende
kleine Chemikerelite der vorkriegszeit,
jetzt im richtigen Alter ftir Fi.ihrungsposi-
tionen, stiess ohne nennenswerte Konkur-
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renz in das Vakuum vor und besetzte in
:gegenseitiger Abdeckung fast samtliche
Management-Positionen. Ob sie injedem
Fall fi.ir ihre neuen Aufgaben gertistet war,
blieb eine Frage von untergeordneter Be-
deutung. Die Ertragslage erlaubte jedes
Mass an Ineffizienz.

Der Chemiker der alteren Generation
war Zeit seines Arbeitslebens yom Nim-
bus des Obermenschen gepragt. In der
Vorkriegszeit gab es in einem Unterneh-
men der chemischen Industrie eigentlieh
zwei vollig verschiedene Arbeitswelten.
Auf der einen Seite war es die Masse der
Arbeiter und Angestellten ohne eigentli-
che Berufsausbildung, die nahe beim Exi-
stenzminimum vegetierte, auf der anderen
Seite die kleine, gut bezahlte Elite der
Chemiker. Zwischen diesen beiden Wel-
ten bestand eine unendlich weite soziale
Distanz. Insbesondere Betriebschemiker
wurden bereits als Halbgotter empfunden.
Sie hatten ein hOheres Prestige und ver-
dienten deutlich mehr als Laborchemiker,
hatten unbeschrankte Macht tiber ihre
Mitarbeiter und konnten sich jede Marotte
leisten. Bei einem Direktor stelIte sich
hochstens die Frage, ob er auf der gesell-
schaftlichen Stufenleiter vor oder hinter
dem Herrgott einzureihen war.

Die soziale Distanz zwischen Beleg-
schaft und Chemikerkaste wurde aufviel-
faltige Art kUnstlich gefordert. Chemiker
verftigten Uber eine Vielzahl von Standes-
privilegien. Sie trugen als erste und einzi-
ge weisse Mantel. Sie verftigten zunachst
als einzige Uber eine Kantine, in welcher
weiss gedeckt war und mit massivem Sil-
berbesteck gegessen wurde. Sie verftigten
tiber eigene Toiletten und Bader. Sie er-
schienen grundsatzlich eine Stunde spater
zur Arbeit als die sonstige Belegschaft.
Sie hatten als einzige vier Wochen Ferien.
Und selbst in den Ferien musste die sozia-
Ie Distanz gewahrt werden. Noch lange
nach dem 2. Weltkrieg stellte z.B. Sandoz
den Chemikem komfortable Ferienhauser
in La Punt zur Verftigung, wahrend fUr
Laboranten etwas sehlichtere Wohnun-
gen auf der Lenzerheide bereitstanden.
Dass ein Chemiker und ein Laborant am
selben art oder sogar unter dem selben
Dach Ferien machen sollten, war nicht
vorstellbar.

Soziale Distanz wurde nicht nur zwi-
schen Belegsehaft und Chemikerkaste
ktinstlichgeschafffen, sondern mitderZeit
auch innerhalb der Chemikerkaste selbst,
Indem die Spitzenkrafte mit Hilfe speziel-
ler Privilegien, mit aus heutiger Sicht teil-
weise peinlichem Personenkult und ent-
sprechender Salarierung in we it entfemte
Spharen entri.iekt wurden. Verdiente ein
Hochschulchemikervordem 2. Weltkrieg
zu Beginn seiner Laufbahn noeh urn die
5 000 Fr. pro Jahr, soli ein Betriebsleiter

beispielsweise mit bis zu 90 000 und ein
Direktor mit bis zu 300 000 Fr. pro Jahr
honoriert worden sein. Das Monatssalar
entsprach damit dem Preis eines mittleren
Einfamilienhauses. Spitzenerfinder brach-
ten es wegen der Erfolgsbeteiligung zeit-
weise noch auf wesentlieh hohere Ein-
kommen. Ftir damalige Verhiiltnisse wa-
ren das unvorstellbare Summen, die allein
schon wegen der Gefahr sozialer Span-
nungen urn jeden Preis geheimgehalten
werden mussten. So war es etwa Chern i-
kern noch bis in die 30er Jahre hinein
untersagt, Wohnsitz in einer Landgemein-
de zu nehmen, weil zu befi.irchten war,
dass die rur die Steuem verantwortliehen
nebenamtl iehen Gemeinderate nicht dicht-
halten wi.irden.

WoHte man die damaligen Salar- und
Kaufkraftrelationen auf die heutige Zeit
tibertragen und hatten sie nach wie vor
Gtiltigkeit, so konnte ein junger Hoch-
sehulchemiker, der im Jahr 1992 mit ei-
nem Salar von vielleicht 85 000 Fr. in die
Praxis einsteigt, davon ausgehen, dass er
mit etwas Gltick auf dem Hohepunkt sei-
ner Karriere durchaus 5 Millionen Fr. pro
Jahr verdienen konnte.

Trotz Karriere waren fast alle Chemi-
ker der alteren Generation bis zum letzten
Tag ihres beruflichen Wirkens im Labor
tatig. Wer mit 24 Jahren eintrat, konnte so
4] Jahre lang unablassig forschen. Auch
nach der Pensionierung arbeitete der Che-
miker gelegentlich noch halbtags oder als
Consultant bis weit tiber den 70. Geburts-
tag hinaus weiter. Einer im Minimum drei-
einhalbjiihrigen Hochschulausbildung
konnte demnaeh im Maximum annahernd
ein halbes Jahrhundert praktische und un-
mittel bare Labortatigkeit folgen, so dass
sich die Investition in ein Chemiestudium
in jeder Hinsicht als ausserordentlieh
fruchtbar erwies. B is zu 300 Patente, eini-
ge Dutzend Publ ikationen und einige Dut-
zend Handelspraparate, Aufstieg zum Vi-
zedirektor, materieller Wohlstand und naeh
eigenen PUi.nengebaute Villa mit 2000 m2

Umschwung an bevorzugter Lage waren
eine nicht uni.ibliche Ausbeute eines lan-
gen Chemikerlebens. Am zutreffendsten
charakterisierte die berufliche Situation
der alteren Chemikergeneration ein Be-
troffener selbst: 'Wir profitierten davon,
dass es eigentlich 40 Jahre lang immer nur
aufwarts ging.'

3. Das Berufsbild der mittleren
Chemikergeneration

3.1. Herkunft
und Berufswahl

Die mittlere Generation von Chemi-
kern, die in der Zeit yom 2. Weltkrieg bis
zum Ausbruch der Olkrise in das Berufs-
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leben trat, stand zunachst unter dem be-
herrsehenden Eindruck der Erfahrungen
der alteren Generation, traf dann aber in
ihrer Berufswirklichkeit auf vOllig veran-
derteRahmenbedingungen. Zum Teil hat-
te sie es leiehter als die altere Generation,
z.T. aber auch erheblieh schwerer.

Der Zugang zum Chemikerberuf war
nach dem 2. Weltkrieg generell erleich-
tert. Dazu trugen eine Reihe von Faktoren
bei: die deutlich gestiegene Maturanden-
quote, die verbesserte Einkommenssitua-
tion weiter Kreise der BevOlkerung, die
relative Verbilligung des Chemiestudiums
infolge industrieller 'Economy of scale'-
Effekte, welche die Preise fUr die meisten
Chemikalien im Vergleich zur Vorkriegs-
zeit auf einen Bruchteil senkten, ein deut-
lich verbessertes Stipendienwesen sowie
nicht zuletzt der Ubergang zum einheitli-
chen und existenzsiehemden Doktoran-
densalar. Auch Frauen drangten nun in
den Beruf. Vereinzelt gab es die Chemie-
studentin zwar schon vor dem 2. Welt-
krieg; sie kam aber damals ftir einen Ein-
satz in der chemischen Industrie grund-
satzlich nieht in Frage. Die Zahl der Che-
miestudierenden entwickelte sich zwar
positiv ,jedoch unterdurehsehnittlich, was
nicht zuletzt aueh auf verbesserte Berufs-
aussichten in anderen naturwissenschaft-
lichen Disziplinen zurtickzufi.ihren war.
Man denke dabei etwa an den Physiker-
boom im Zusammenhang mit dem Auf-
kommen der Atomenergie.

An der sozialen Herkunft der Chemi-
ker anderte sich zunaehst wenig. Nach wie
vor stammte der Chemiestudent praktiseh
ausschliesslich aus Unternehmer- oder
Akademikerkreisen. Vereinzelt fanden
aueh Angehorige des unteren Mittelstan-
des, z.B. Sohne von Handwerkern, Land-
wirten und kaufmannisehen Angestellten
Zugang zum Chemikerberuf. Dass del'
Sohn eines Chemiearbeiters Chemiker
wurde, war die absolute Ausnahme. Es ist
dem Autor denn aueh aus jener Zeit nur
ein einziger derartiger Fall bekannt.

Den positiven Erfahrungen der alteren
Chemikergeneration zum Trotz studierten
S6hne von Chemikern kaum je Chemie.
Eine der seItenen Ausnahmen hatte daftir
eine tiberraschend einfache Erklarung zur
Hand: 'Es ist eben absehreekend, wenn
der Vater immer stinkend nach Hause
kommt'. Bei den primitiven Arbeitsbe-
dingungen der alteren Chemikergenerati-
on gaIt ausnahmsweise das Motto: pecu-
nia olet.

Die Berufswahl erfolgte beim Chemi-
ker der mittleren Generation im wesentli-
chen nach denselben Mechanismen wie
bei der iilteren. Es gab viele FrUhentschlos-
sene, die schon in jungen Jahren mit da-
mals noch frei zuganglichen ehemischen
Substanzen gebastelt hatten, wobei Rake-
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ten, Knallgas und Schwarzpulver immer
noch die selbe Faszination ausi.ibten. Neu
war allenfalls der Zugang zur Chemie via
Photographie und Dunkelkammeroder via
Fltissigkeitswiderstande zum Steuern ei-
ner elektrischen Eisenbahn. Die Informa-
tionsbasis i.iber die industrielle Wirklich-
keit des Chemikerberufs war nach wie vor
extrem di.irftig. Zwar fUhrte bereits Ende
der 50er Jahre die Firma Pliiss Stauffer
Schnupperlehren fi.irGymnasiasten durch,
eine Idee, die in der Branche jedoch nicht
Schule machte.

Die gi.instigen wirtschaftlichen Aus-
sichten spielten damals bei der Wahl eines
Chemiestudiums eine wichtigeRolle. 'Die
meisten studierten im Glanz der Sonne der
Chemiebarone' gibtein Vertreterdermitt-
leren Chemikergeneration in der Ri.ick-
schau unumwunden zu. Das Resultat wa-
ren oft mittelmassige Chemiker ohne ei-
gentliche Berufung zur Chemie. Nicht
zuletzt war auch das Prestige des Chemi-
kers noch unangeschlagen. Auf der Be-
liebtheitsskala figurierte er ganz oben, noch
deutlich vor dem Mediziner, was nur teil-
weise auf die damalige wirtschaftliche
Situation des Chemikers zurtickzufUhren
war. Zum Teil basierte das Prestige auf der
Tatsache, dass der Chemiker in den Au-
gen weiter Bev61kerungsschichten jener
Mann war, der aufgrund ratselhafter, nicht
nachvollziehbarer, aber jedenfalls genia-
ler Uberlegungen neue Heilmittel gegen
gefahrliche Krankheiten 'erfand' und da-
mit als 'Helfer der Menschheit' empfun-
den wurde.

3.2. Studium
Die gewaltigen Schi.ibe, welche die

Entwicklung der Chemie zwischen den
30er und den 50er Jahren kennzeichneten,
blieben zunachst ohne angemessene Aus-
wirkung auf die Ausbildung. Die Profes-
soren selbst mussten nach dem Krieg den
Ri.ickstand zur angelsachsischen For-
schung zuerst aufarbeiten. Dabei war es
verstandlich, dass sie ihn zuallererst im
Bereich der Forschung zu i.iberwinden
trachteten, was zu einer teilweisen Ver-
nachlassigung der Lehre fi.ihrte. Die Aus-
bildung der jungen Chemiker unterschied
sich daher inhaltlich und methodisch nach
dem Krieg noch langere Zeit nicht wesent-
lich von der Vorkriegsausbildung. Die jahr-
zehntealten Riten der analytischen lonen-
trenngange, schon langst ohne Bezug zur
industriellen Wirklichkeit und weitgehend
zum Selbstzweck resp. zur billigen Be-
schaftigungstherapie verkommen, sowie
die Darstellung von Praparaten nach zum
Teil ebenfalls jahrzehntealten Rezepten
fi.illten einen grossen Teil des Laborpen-
sums aus. Mit der modemen Chemie kam
der Student eigentl ich erst wahrend seiner
Dissertationszeit in direkte Beri.ihrung.

Ais Konsequenz entwickelte sich die
Promotionszeit zum Ri.ickgrat einer Che-
mikerausbildung. War eine Dissertation
fUr den Chemiker der alteren Generation
oft noch so etwas wie eine praktische
Prtifung als kr6nender Abschluss eines
Studiums gewesen, wie heute etwa noch
bei den Medizinern, stellte nun die Nach-
diplomausbildung eine hochspezialisierte
und gelegentlich etwas zufallige Haupt-
phase des Studiums dar, welche die ei-
gentliche Ausbildungszeit bis zum Di-
plom faktisch zum Propadeutikum degra-
dierte. Demzufolge hatte ein lediglich di-
plomierter Chemiker auf dem Arbeits-
markt kaum Chancen. Als Nebeneffekt
ergab sich das Risiko, dass ein Chemiestu-
dent jahrelang in einem wenig relevanten
Hobbygebiet eines Professors 'verplem-
perte'. Die Ausbildungszeit konnte sich
bis zu fast abschreckenden Horizonten
verlangern. Es gab Professoren, bei denen
Promotionszeiten von fUnf Jahren normal,
solche von sechs Jahren nicht uni.iblich
waren. Das Chemiestudium kam in den
Ruf, hart und lang zu sein, was sich auf die
nachfolgende Generation alles andere als
stimulierend auswirkte.

Eine zusatzliche Verlangerung der
Chemikerausbildung brachte auch das
gegen Ende der 50er Jahre faktisch zum
Obligatorium gewordene Postdoktorat in
den USA. Dieses wurde von der Industrie
zunachst nur gewtinscht, dann als Voraus-
setzung zumindest flir einen Einsatz in der
Forschung betrachtet und gelegentlich
auch yom spateren Arbeitgeber finanziert.
Aus Sicht des jungen Chemikers ersetzte
das Postdoktoratdie frtiher obligaten Aus-
landsemester wahrend des Studiums und
stellte oft die einzige M6glichkeit dar,
zwischen dem Studium und der 'Endstati-
on Industrie' ein oder zwei Wanderjahre
einzuschalten.

3.3. Eintritt in das
Berufsleben

Die mittlere Generation von Chemi-
kern gelangte im Durchschnitt wesentlich
spater auf den Arbeitsmarkt, typischer-
weise mit etwa 28 bis 31 Jahren, einem
Alter, in welchem die altere Generation in
der Regel bereits die Grundlagen fi.ir ihre
Karriere gelegt hatte.

Die Situation am Stellenmarkt war fUr
die mittlere Chemikergeneration die beste
unseres Jahrhunderts. Nach dem 2. Welt-
krieg entwickelte sich die schweizerische
chemische Industrie in nie erwartetem
Tempo. Der Bedarf nach Chemikern war
erheblich und tiberstieg gelegentlich die
inlandische Produktion. Stockungen gab
es nur kurzfristig, so etwa Ende der 40er
und Anfang der 50er Jahre. Ab Mitte der
50er Jahre stieg die Nachfrage jedoch un-
aufhaltsam an und in den 60er Jahren

437
C'HIMIA ~6 (1992) Nr. II (Nllv<mh<r)

wurden die Studienabganger f6rmlich
umworben. Das offene Stelleninserat 16-
ste das zuvor tibliche chiffrierte abo 'Ich
schrieb zehn Briefe und erhielt acht kon-
krete Stellenangebote' vern1eldetein Ver-
treter dieser mittleren Chemikergenerati-
on.

Der junge Chemiker war jetzt in der
komfortablen Lage, seine erste Stelle un-
ter mehreren echten Alternativen auswah-
len und damit, im Gegensatz zum Chemi-
ker der alteren Generation, erheblichen
Einfluss auf die Richtung seines berufli-
chen Werdegangs nehmen zu k6nnen. Er
konnte jetzt sogar tiber das Anfangssalar
verhandeln. Professoren kassierten fi.inf-
stellige Betrage fUr die Vermittlung eines
Chemikers. Selbst schlechte Chemiker
oder AusUinder im Alter von 50 odermehr
Jahren wurden eingestellt. Es warein wah-
rer Wettlauf unter den Chemiefirmen.
Trotzdem blieben die Anfangssalare kauf-
kraftmassig eher bescheiden. Mit rund 750
Fr. im Jahr 1950 und 3000 Fr. im Jahr 1970
entsprachen sie, wie schon vor dem zwei-
ten Weltkrieg, in etwa dem Doppelten
eines Chemiearbeiter1ohnes.

Der Hunger del' Industrie nach Chemi-
kern war in jener Zeit so gross, dass jetzt
auch selbstauferlegte Schranken fielen.
Zwar suchte man nach wie vor in erster
Linie Hochschulchemiker. Mangels Mas-
se stellte manjetzt aber auch HTL-Chemi-
ker in gr6sserer Zahl ein. Diese waren
nach dem Krieg oft besser ausgebildet als
Hochschulchemiker aus der Vorkriegs-
zeit, was zu Spannungen fi.ihren konnte.
Man 'schnitt' die Techniker und liess sie
mit ki.instIich geschaffener Distanz spi.i-
ren, dass sie nicht zur Elite geh6rten. So
gewahrte man ihnen beispielsweise kei-
nen Zutritt zur Bibliothek oder verlangte
von ihnen, Anschaffungen im Wert von 2
Fr. durch einen promovierten Chemiker
visieren zu lassen. Indessen: Qualitat setzt
sich durch. Nach einigen Jahren Berufs-
praxis stellte sich vielfach heraus, dass
HTL-Chemiker auf bestimmten Gebieten
Gleiches oder gar Besseres leisteten als
Kollegen von der Hochschule. Sie mach-
ten, wenn auch zogerlich, Karriere und
erkampften sich Schritt fUr Schritt in ei-
nem etwa 20-jahrigen Prozess eine fakti-
sche Gleichstellung.

Noch widerwilliger als HTL-Chemi-
ker wurden ab ca. 1960 auch vereinzelte
Hochschulchemikerinnen eingestellt. Sie
kamen jedoch nur fUr spezielle Aufgaben,
meist dienender Art, in Frage, so etwa als
Literaturchemikerin, die ihren mannlichen
Kollegen das lastige Recherchieren ab-
nehmen durfte, als Analytikerin fUr Rou-
tineaufgaben oder als Patentsachbearbei-
terin. Ihre Aufstiegschancen waren da-
mals exakt Null. Sie waren im wahrsten
Sinn des Wortes 'Li.ickenbi.isserinnen'.
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3.4. Berufsal/tag
Chemiker del' mittleren Generation

wurden nicht mehr als Universalchemiker
eingestellt mit dem schlichten Auf trag,
'Handelsprodukte zu erfinden'. Die in-
zwischen gross gewordenen Untemehmen
del' Basler chemischen Industrie wiesen
jetzt einen hohen Grad an Arbeitsteilung
auf. Del' junge Chemiker wurde fUr eine
spezielle, eng umschriebene Aufgabe im
Rahmen eines unkontrolliert wuchemden
Forschungs- und Produktionsapparates
angeworben. Seine Einstellung erfolgte
mit dem Ziel, ein ganz bestimmtes Kast-
chen in einem Organigramm zu fUllen.
Viele del' angebotenen Aufgaben hatten
nul' noch am Rande mit Chemie zu tun, so
dass Chemiker del' mittleren Generation
gelegentlich schon yom ersten Tag an
ausserhalb eines Labors arbeiteten.

Es erOffneten sich jetzt jedoch auch
vollig neue und faszinierende Einsatzmog-
lichkeiten, so etwa beim Aufbau neueI'
Tochtergesellschaften im femen Ausland,
wo junge Chemikermit Generalvollmach-
ten ausgestattet pionierhaft neue Fabriken
aus dem Boden stampften und lokale Pro-
duktionen aufzogen. WeI' zu Hause blieb,
konnte allerdings bald an Grenzen seiner
kompetenzmassig definierten Funktion
stossen. 'Schlimm war's, wenn einer in
del' Gruppe Antirheumatika ein Analgeti-
kum fand. Er graste damit im Gartlein des
Anderen' erinnert sich ein Betroffener.
Ein zweiter fand zufallig eine Reaktion,
die ein vollig neues Gebiet erschlossen
hatte. Da dies nicht zu seinem Stellenbe-
schrieb gehorte, wurde er von seinem Chef
zuri.ickgebunden: 'Seien Sie zufrieden, Sie
haben ja bereits ein Patent.'

Uberhaupt scheint die Arbeitsweise
jener Zeit nicht sonderlich innovations-
fOrdemd gewesen zu sein, was sich im
Nachhinein auch zahlenmassig belegen
lasst. Zum Teil waren die allzu vielen
Hierarchiestufen daran schuld, dass neue
Ideen nicht bis zu den Entscheidungszen-
tren vordrangen. Zum Teil war es abel'
auch die zuri.ickhaltende Skepsis del' an
den Schalthebeln del' Macht sitzenden al-
teren Generation gegeni.iber Neuentwick-
lungen. Fi.ir die altere Generation waren
die Naturstoffe das edelste und letzte Tum-
melfeld chemischen Strebens. Gegen die
Beschaftigung mit Eiweissen hatte man
Vorbehalte, denn das waren 'verachtens-
werte undefinierbare Scj1leime' und da-
mitein vollig minderwertiges Betatigungs-
feld. 'Diese Substanzen haben nicht zu
wenig, sondem zu viel Wirkung' beschied
ein altereI' Chef seinen ji.ingeren Mitarbei-
ter. Es ist daher kaum verwunderlich, dass
unter ji.ingeren Chemikem gelegentlich
eher passive Einstellungen um sich grif-
fen. 'Wenn man in einer Grossfirma eine
Entdeckung macht, bringt das niemandem

etwas ausser Mehrarbeit' charakterisierte
ein Betroffenerresignierend die Situation.

Die Funktionalisierung und Speziali-
sierung betraf nicht nul' das Wirkungsfeld
des Chemikers, sondemjegliche Tatigkeit
in del' chemischen Grossindustrie. Waren
die Chemiker als fast einzige Akademiker
in del' Vorkriegszeit noch weitgehend un-
tel' sich gewesen, wurden jetzt z.B. auch
Juristen und Okonomen, Mathematiker
und lnformatiker, Physiker und Biologen,
Pharmakologen und Mediziner eingestellt.
Del' Chemiker verlor damit fast automa-
tisch seine alte Sonderstellung. Er war nun
einer von vielen und - schlimmer noch -
wurde von del' Konkurrenz langsam abel'
sichel' i.iberholt. Es tat weh, realisieren zu
mi.issen, dass jetzt ein Programmierer ei-
nen deutlich hoheren Anfangslohn bezie-
hen konnte als ein Chemiker mit zehnjah-
rigel' Ausbildung.

Da es jetzt in einer einzigen Untemeh-
mung Hunderte von Chemikem gab, war
jede Exklusivitat dahin. Man kannte sich
auch nicht mehr personlich und bildete
keine geschlossene Kaste mehr. Die mitt-
!ere Generation von Chemikem erlebte
dam it hautnah den Abstieg yom einsamen
Podest und die Verdrangung des Chemi-
kers aus wichtigen Fi.ihrungspositionen
durch Okonomen und Mediziner. Die vie-
len alten Statussymbole und Vorrechte
des Chemikers zerbrockelten im Verlauf
del' Zeit unaufhaltsam, und zwar in den
seltensten Fallen durch gezielte Abschaf-
fung, sondem passiv, indem die selben
Vorrechte auch auf weitere Mitarbeiter-
kategorien ausgedehnt wurden, so etwa
das Recht auf den weissen Mantel, das
Recht, Bibliothek und Kantine betreten
zu di.irfen, die flexible Arbeitszeit, das
Privileg des Monatslohns oder das Privi-
leg del' Versorgung mit Firmeninformati-
on.

Technisch waren die Arbeitsbedingun-
gen del' mittleren Generation weit bessel'
als diejenigen del' alteren Generation. Dem
Chemiker standen nun helle, modem ein-
gerichtete Labors zur Verfi.igung. Service-
stellen i.ibemahmen zeitraubende Analy-
sen ode I' Recherchen. Gut ausgebildete
Laboranten erhohten seine Arbeitsproduk-
tivitat erheblich. War es frUher insofem
zweckdienlich gewesen, einem Chemiker
einen einzigen Laboranten zuzuordnen,
als del' Chemiker nul' in bescheidenstem
Umfang Botengange und einfache Ver-
richtungen delegieren konnte, i.ibemah-
men nun Laboranten fast die gesamte ei-
gentliche Labortatigkeit und verbannten
den Chemiker als reinen Vordenker in
seine kleine Zelle, die urspri.inglich nicht
fUr Daueraufenthalt konzipiert worden
war. Ein Chemiker konnte nun soviel Ar-
beit delegieren, wie sein Gehim an Ideen
produzierte, so dass er auch mehrere La-
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boranten sinnvoll auslasten konnte. An-
derseits wurde del' Chemiker nun abhan-
gig von del' Qualitat seiner Laboranten,
indem diese oft i.iber seinen Erfolg oder
Misserfolg entschieden. Dies trug zur teil-
weisenNivellierung des Gefalles zwischen
Chemiker und Laborant bei, und zwar
nicht nul' salar-, sondem auch fi.ihrungs-
massig. Chemiker sprachen jetzt ihre La-
boranten mit 'Sie' an und hatten Hem-
mungen, diese fi.ir einfache Botengange
emzuspannen.

Die stark angestiegene technische Ar-
beitsproduktivitat brachte dem Chemiker
selbst keine Vorteile, da gleichzeitig die
Trefferwahrscheinl ichkeit del' chem ischen
Forschung stark ri.icklaufig wurde. Zudem
verlagerte sich del' Engpass yom Labor
zum Marketing odeI' zum Verkehr mit
Behorden. Wo man fri.iher fUr die Regi-
strierung eines Heilmittels einfach 'einem
beri.ihmten Professor eine Tranche Bares
im Gegenzug fUr eine Unterschrift zuge-
steckt' hatte, lieferte man jetzt Registrie-
rungsunterlagen per Lastwagen an eine
anonyme Behorde abo Bis zu 90% seiner
Arbeitszeit soli ein im i.ibrigen erfolgrei-
cher Chemiker del' mittleren Generation
fill' den Verkehr mit Gesundheitsbehor-
den aufgewendet haben. Del' Qualitat del'
Produkte war dies allerdings nur forder-
lich, da aus okonomischen Griinden schon
im Vorfeld einer aufwendigen Registrie-
rung ausgesiebt wurde, was nicht wirkl ich
erfolgversprechend war.

Das bestimmende Ereignis im Berufs-
leben des Chemikers del' mittleren Gene-
ration war del' unerwartet tiefe Einbruch
im Gefolge del' Olkrise. Stagnierende oder
gar ri.icklaufige Umsatze, drastischer Mar-
genzerfall und Gewinneinbruch, and au-
em de Reorganisationen, Plafonierungen,
Zuri.icknahmen von Zielsetzungen und
Budgets sowie teilweise vollig veranderte
Prioritaten i.ibten einen nachhaltigen Ein-
fluss auf manche Chemikerlaufbahn aus.
Viele von Chemikem wahrgenommene
Funktionen wurden plOtzlich i.iberfli.issig.
Es wurde Speck abgebaut, del' sich aller-
dings zuvor in reichlichem Mass ange-
setzt hatte. 'In meineI' Abteilung arbeiten
60 Chemiker, 15 wi.irden es auch tun'
schatzte ein Betroffener seine Lage reali-
stisch ein. Karrieren wurden plOtzlich ge-
knickt odeI' beendet, Salare fi.irviele Jahre
eingefroren, Ungli.ickliche mit 56 Jahren
und hal bern Salar in Zwangspension ge-
schickt. Mancher fand sich plOtzlich in
einer Funktion, fi.ir die er eigentlich i.iber-
qualifiziert war. 'Ich warderteuerste kauf-
mannische Angestellte' erinnert sich ein
Vizedirektor, des sen Betrieb geschlossen
wurde und der in einer Personalabteilung
landete. Frustration, Ri.ickzug ins Privat-
leben nach Bi.iroschluss und Sehnsucht
nach del' Pension kamen auf.
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3.5. Karriere und gesellschaftliche
Stellung

Das typische Curriculum des Chemi-
kers der mittleren Generation verlief in
der Regel recht heterogen, oft in mehreren
abrupt endenden Phasen, die zum Teil
wenig miteinander zu tun hatten. Quer-
versehiebungen in entfernte Bereiehe
waren an der Tagesordnung. FifTl1eninter-
ne Stellenmarkte sind ein Produkt jener
Zeit. Eine Normkarriere wie bei der alte-
ren Generation gab es jetzt nieht mehr. Es
gab Chemiker, die als Basisehemikerohne
jede Charge in Pension gingen. Der Medi-
an schaffte es zwar noeh bis etwas Uber
den Prokuristen hinaus. Es gab selbstver-
standlieh aueh in der mittleren Generation
noeh weiterfUhrende Karrieren. Indessen,
ein Vizedirektorvon 1980warbei weitem
nieht mehr dasselbe wie ein Vizedirektor
von 1950. Zu sehr hatte die Titel inflation
gewtitet. Es kam jetzt vor, dass einem
Vizedirektor drei Mitarbeiter unterstellt
waren und dass ein stellvertretender Di-
rektor Sekretar eines Direktors war. Ent-
spreehend flaeher verliefen aueh die Sa-
Iarentwicklungen.

Obwoh] sich der Chemiker der mittle-
ren Generation am Ende seiner Laufbahn
saHirmassig kaum von entspreehenden
Inhabem von Vertrauensstellungen in an-
deren Branchen unterschied, da diese den
RUckstand zur chemischen Industrie in-
zwischen aufgeholt hatten, lebte er den-
noch in durchaus bequemen wirtsehaftli-
chen Verhaltnissen. Nicht zuletzt war dies
darauf zurUckzufUhren, dass er in der Re-
gel noch in den 50er oder 60er Jahren ein
ansprechendes Einfamilienhaus an bevor-
zugter Wohnlage erwerben konnte, des-
sen Finanzierung zu ausserst vorteilhaften
Bedingungen durch den Arbeitgeber er-
folgte. Gegen Ende seines Berufslebens
war dann die hypothekarische Verschul-
dung entweder abgetragen oder infolge
Inflation auf ein kaum noch belastendes
Niveau abgesunken. Zudem war der Che-
miker der mittleren Generation seiner so-
zia]en Herkunft entsprechend meistens
durch Erbsehaft in den Besitz von Vermo-
gen ge]angt, so dass er seinen Ruhestand
ohne Einsehrankungen geniessen konnte.

Insgesamt hatte es der Chemiker der
mittleren Generation jedoeh niehteinfaeh.
Seine hoehgesteekten beruflichen Erwar-
tungen erfUllten sieh oft nieht oder dann
mussten Berufsziele zuriiekgesteekt wer-
den. ErnUehterung, gelegentlieh aueh Ent-
tausehung gehorte zu seinem Berufsbild.
Er musste als direkt Betroffener die De-
montage des Chemikers yom umworbe-
nen, verklarten HeIden zum Unkostenfak-
tor miterleben. Ein entspreehend hoher
Anteil hatte denn aueh, wenn er noehmals
hatte von vorn anfangen konnen, nieht
mehr den Beruf des Chemikers ergriffen.

Fast keiner motivierte seine Kinder, Che-
mie zu studieren.

4. Das Berufsbild der jiingeren
Chemikergeneration

4.1. Herkunft und Berufswahl
Die jUngere Chemikergeneration, die

naeh der Olkrise ab 1973 in das Berufsle-
ben trat, hatte es demgegenUber wieder
wesentlieh einfaeher, sich im Beruf zu-
rechtzufinden, obwohl gerade der Anfang
nieht ganz unproblematiseh war. Der Zu-
gang zum Beruf war jetzt zwar weit geOff-
net. Chemiker entstammten nun vorwie-
gend dem unteren Mittelstand oder wirt-
schaftlieh sehwacheren Sehiehten. Sohne
(oder Toehter) von Arbeitem, Magazi-
nern, Polizisten, Malern, Tapezierern,
Baekem, Sehneidem, Koehen, Laboran-
ten und Bauem entdeckten nun den Beruf.
Damit vergrosserte sieh das Potential zur
Rekrutierung von Chemikem theoretiseh
umein Vielfaehes. Derweitgehende Weg-
fall rein wirtsehaftlicher Motivation zur
Berufswahl, die Eroffnung attraktiver al-
temativer Berufsmogliehkeiten in Berufs-
feldem, die ahnliche Fahigkeiten und Nei-
gungen voraussetzten, so z.B. der Infor-
matik, die in den 70er und 80er Jahren
Massen von Studierenden anzog, die frU-
her vielleicht Chemiker geworden waren,
sowie nicht zuletzt das angeschlagene
okologische Image des Chemikerberufes
fUhrten jedoch dazu, dass das theoretische
Rekrutierungspotential langst nicht aus-
geschopft werden konnte, sondem dass
die Zahl der Chemiestudierenden sogar
stark rUeklaufig wurde.

Diese Ausgangslage wirkte sich in drei-
erlei Hinsicht positiv auf das Berufsbild
des Chemikers aus. Zum einen wurde der
Chemikerberuf jetzt zum typischen Auf-
steigerberuf. FUr den Sohn des Laboran-
ten und den Enkel des Chemiearbeiters
war der Aufstieg zum Chemiker auch un-
ter stark veranderten Rahmenbedingun-
gen ein Erfolgserlebnis und seine Berufs-
erwartungen waren nichteuphorisch, son-
dem realistisch. Zum zweiten fUhrten die
sinkenden Ausbildungszahlen zu einem
tendenziell verbesserten Stellenmarkt fUr
Chemiker. Zumindest reicht die heutige
Produktion von Hochschulchemikem und
Chemikem HTL bei weitem nicht aus, den
mindestens doppelt so grossen Bedarf zu
decken. Zum dritten stieg der Anteil derje-
nigen, die aus eehter Affinitat zum Beruf,
d.h. aus einer inneren Berufung heraus zur
Chemie stiessen, markant an. Die vielen
Mitlaufer und Gliicksritter der 50er und
60er Jahre sind heute verschwunden. Wenn
nur noch jeder 50. Studienanfanger Che-
mie wahlt, so so lite man nicht darUber
lamentieren, sondem sich darUber freuen,
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dass es mit grosserer Wahrscheinlichkeit
als frUher die riehtigen sind.

4.2. Studium
Die Chemikerausbildung wies in den

letzten 30 Jahren einen deutliehen Trend
zur Versehulung auf. Damit wurde zwar
siehergestellt, dass das Studium ein eehter
Full time job war. Anderseits fUhrt jede
Verschulung automatiseh zu einem nicht
Ubermassigen Sehwierigkeitsgrad, da auf
das Mittelmass RUcksicht zu nehmen ist.
Die Zahl der StudienabbrUehe scheint je-
denfalls deutlieh zurUekgegangen zu sein.
1m Vergleieh zu frUher wurde jetzt aueh
die Ausbildung auf der Promotionsstufe
wieder effizienter, da sieh einerseits deren
Dauer im allgemeinen auf das vertretbare
Mass von drei Jahren reduzierte, ander-
seits die Kandidaten wieder vermehrt zu
selbsHindigem wissensehaftIiehem Arbei-
ten angeleitet wurden.

Insgesamt haben sich die Ausbildungs-
zeiten stabilisiert oder gar etwas zurtiek-
gebildet. Die den Durehsehnitt verzerren-
den Ausreisser mit zehn bis zwolf und
mehr Studienjahren kommen kaum noch
vor. Anderseits ist das Postdoktorat, hes-
ser noeh zwei, fUr angehende Forsehungs-
ehemiker ein Muss geworden, so dass sieh
am Durehsehnittsalter ins Berufsleben ein-
tretender Industrieehemiker kaum etwas
geandert hat. Diese Situation ist nieht nur
aus der Sieht der angehenden Chemiker,
sondem aueh aus Sieht der Industrie we-
nig befriedigend.

4.3. Eintritt ill
das Berufsleben

Der Stellenmarkt war fUr den Chern i-
ker der jUngeren Generation der Situation
der Branche entspreehend generell zah,
besonders natUrlieh in der 2. mUfte der
70er Jahre. Er versiegte jedoeh nie vollig.
Die Anfangssalare lagen nun insofem et-
was tiefer als zuvor, als sie naher beim
Anderthalbfaehen eines Chemiearbeiter-
lohnes (jetzt GAV-Lohn genannt) lagen,
als beim Doppelten. Neu war im Ver-
gleieh zu frUher, dass Chemiker nun nieht
mehr primar fUr institutionalisierte Funk-
tionen, sondem gezielt fUrProjekte mittel-
fristiger Dauer gesueht wurden. In den
Vordergrund traten nun oft die Spezial-
kenntnisse des Kandidaten, d.h. es erwies
sieh als aussehlaggebend, ob dieser schon
bei der Wahl des Doktorvaters und des
Dissertationsthemas den riehtigen 'Rie-
eher' gehabt hatte. Wer sieh schon vor
1980 auf das zunaehst vielleieht wenig
spektakulare Problem der Reinigung von
Enzymen spezialisiert hatte, war bald ein
gesuehter Spezialist, wahrend derjenige,
der sieh wahrend der Dissertation mit zu-
mindest fUr Theoretiker spektakularen
Problemen beschaftigt hatte, d.h. mit' Art
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pour I' art' , jetzt keine angemessene Stelle
fand.

Der Bedarf an Forschungschemikem
war iiberhaupt rlickHiufig. Zum einen re-
duzierte sich der Anteil der Chemiker an
cler pharrnazeutischen Forschung von ur-
spriinglich liber 90% auf einen Drittel.
Zum anderen totete die Reorganisations-
welle der 70er und 80er Jahre manches
Entwicklungsgebiet endgiiltig ab zu
Gunsten von Rationalisierungsmassnah-
men. Die Reduktion der Produktionsko-
sten eines Wirkstoffes von 60 000 auf
6 000 Fr.jkg versprach eine viel sicherere
Rendite als eine Investition in eine unsi-
chere Innovation. Demzufolge erOffneten
sich flir Verfahrensforscher oft bessere
Berufsmoglichkeiten als flir Forschung-
schemiker. Relativ \eicht fanden auchAna-
Iytiker eine Stelle, da Sicherheitsaufla-
gen, Umweltschutz und QualiHitskontrol-
len vollig neue Dimensionen annahmen.
Die Forschung in zukunftstrachtigen Ge-
bieten wurde demgegenliber gelegentlich
mit unterkritischer Masse betrieben, so
dass spater teure Akquisitionen erforder-
lich wurden mit der Nebenwirkung, dass
sich ganze Forschungsgebiete schwer-
punktmassig aus der Schweiz ins Ausland
verlagerten.

4.4. Berufsalltag
Der Berufsalltag des Chemikers der

jlingeren Generation sieht in vielerlei Hin-
sicht anders aus als frUher. War der Che-
miker der alteren Generation unter wenig
Dutzend Berufskollegen, arbeitete der
Chemiker der mittleren Generation als
einer unter Hunderten, der Chemiker der
jlingeren Generation als einer unter Tau-
send oder mehr, d.h. als anonymer Mitar-
be iter einer Grossunternehmung. Seine
Tatigkeit spielt sich jetzt vorrangig sit-
zend abo Er braucht also einen bequemen
Biirostuhl. Der Chemiker der alteren Ge-
neration hatte noch stehend gearbeitet und
es stand ihm auch nur ein unbequemer
hochbeiniger Laborhocker zur Verfligung.
Die heute noch libliche kleine Zelle als
Annex des Labors scheint eine steinge-
wordene Reminiszenz einer liberholten
Berufswirklichkeit zu sein. 1m Vergleich
zu den meisten anderen Berufen verfligt
der Chemiker liber einen unangemesse-
nen Arbeitsplatz, der kaum Behaglichkeit
ausstrahlt und Wohlbefinden erzeugt, eine
von Planungsstellen noch nicht realisierte
Folge des Berufsbildwandels.

Wenn heute der Autorals Vertreterder
mittleren Chemikergeneration ein For-
schungslabor betritt, so fallt ihm in erster
Linie die beinahe klosterliche Atmospha-
re auf: kein laufendes Riihrwerk, kein Blub-
bern, kein kochendes Olbad, keine laufen-
de Destillation, kein Losungsmittelduft,
sondern alles wirkt fast beangstigend auf-

geraumt. Bei den vielen InstrumenteD sind
die Hauptschalter aIle auf 'off'. Viele
schlummem unter ihren Piastikhullen. Das
Labor erscheint nicht als Arbeitsstatte,
sondem als Bereitschaftsstatte. Es ist alles
da flir den Fall, dass es etwas zu tun gabe.
Der Chemiker liest unterdessen Zeitschrif-
ten, studiert interne Berichte, verfasst seI-
ber solche oder befindet sich an einer
Sitzung. Die Arbeit des Chemikers ist
unsichtbar geworden, scheint sich im we-
sentlichen in seinem Kopf abzuspielen.

Fast aile Chemiker, mitdenen der Autor
in jlingster Zeit Kontakt hatte, sind mit
Herz und Seele in ihrem Beruf Mig, ahn-
lich wie das heute etwa auch bei Informa-
tikem beobachtet werden kann. Beides
sind Berufe, bei den en es in erster Linie
auf das ProblemlOsungspotential des Indi-
viduums ankommt. Die abstrakteProblem-
\Osung bringt die berufliche Befriedigung,
nicht mehrdas marktgangige Handelspro-
dukt. Und da es unendlich viele Probleme
zu losen gibt, ist auch das Potential flir
Erfolgserlebnisse unerschopflich.

Nun leben jedoch Unternehmungen
nicht von Problem\Osungen al\ein, son-
dem von Cash Flow und Ertrag. Beides
sind Phanomene, die von der Welt des
Chemikers je nach Einsatzgebiet mehr
oder weniger weit entfemt sind. Daraus
ergibt sich denn auch ein gewisses Unbe-
hagen des heutigen Industriechemikers.
Seine Arbeit ist letztlich fremdbestimmt.
Ob sein Arbeitsgebiet gefordert, beschnit-
ten oder gar gestrichen wird, entscheiden
irgendwelche 'Heinis' in einer fernen
Marketingabteilung, die ja aus Sicht des
Chemikers von Tuten und Blasen keine
Ahnung haben. 1m Vergleich zur Arbeits-
welt des Chemikers der alteren Generati-
on hat sich daher die Beziehung zwischen
Labor und Verkauf diametral verandert.
In der Marketingabteilung hangen heute
lauter Damoklesschwerter. Angesichts des
extrem hohen Spezialisierungsgrades ei-
nes Forschungschemikers kann ein Mar-
ketingentscheid eine abrupte Zasur in sei-
ner beruflichen Laufbahn bewirken, denn
es ist nahezu ausgeschlossen, dass ein
Forschungschemiker in ein weit entfem-
tes neues Forschungsgebiet eindringen
kann.

Uberhaupt kommt sich der heutige
Chemiker gelegentlich als [Unftes Rad am
Wagen vor. Dies erlauterte dem Autorvor
kurzem ein Chemiker bildhaft wie folgt:
'In unserer Firma geben Heere von Che-
mikem ihr bestes und produzieren zusam-
men einen Gewinn von 500 Mio. Fr. In der
Finanzabteilung sitzt eine kleine Schar
von Spezialisten, die eine weitere Milliar-
de Gewinn produziert. W ozu braucht es
uns da eigentlich noch?' Ubersehen hat
dieser Chemiker dabei allerdings die Tat-
sache, dass zumindest die Ausgangssub-
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stanz, mit welcher die Finanzspezialisten
arbeiten, zuvorvon Chemikem miterschaf-
fen werden musste.

Die Einbettung in ein Grossuntemeh-
men wird vom Chemiker ambivalent emp-
funden. Zum einen realisiert er, dass er als
Spezialist nur in der Grossuntemehmung
sicher aufgehoben ist. Anderseits liebtiu-
gelt er sehr wohl mit den verlockenden
Moglichkeiten eines Ausbruchs in unter-
nehmerische Selbstverantwortung und
traumt von seiner eigenen kleinen Firma
oder von einer Consulting-Ttitigkeit. Mit
Faszination registriert er das Aufbllihen
Tausender von Klein- und Mittelbetrie-
ben im Bereich der Biotechnologie vor-
wiegend in den USA. Insgeheim aber weiss
er, dass es nur ein Traum ist, dass er
wahrscheinlich eben doch b\eiben wird
und seine Erspamisse lieber in ein siche-
res Einfamilienhaus investiert als in ein
riskantes Unternehmen.

4.5. Karriere und gesellschaftliche
Stellung

Der heutige Chemiker weiss und rech-
net damit, dass sein Berufsleben nicht
geradlinig verlaufen wird, dass er nicht 40
Jahre lang im selben Gartlein wirken wird
und dass er jederzeit mit Reorganisatio-
nen und Versetzungen konfrontiert wer-
den kann. Viele mochten allerdings auch
nichtjahrzehntelang dassel be tun mussen,
sondem wunschen sich aktiv durchschnitt-
lich etwa aile zehn Jahre eine neue Her-
ausforderung. Die Erwartungen hinsicht-
lich Karriere scheinen eher zuriickhaltend
zu sein, was angesichts der flachen und
straffen Organisationen der 90er Jahre auch
realistisch ist. Der Gruppen- oder Bereichs-
leiter ist vielfach die obere Grenze einer
Karriereerwartung. 'Auf dem Hohepunkt
meiner Karriere mochte ich 125 000 Fr.
verdienen' sagte kiirzlich ein Chemiker
mit einigen Jahren Praxis. Real entspricht
dies yom Zeitpunkt des Eintritts an ge-
rechnet einer Steigerung von etwa 50%,
nicht zu vergleichen mit der theoretisch
moglichen Versechzigfachung des Ein-
kommens eines Chemikers der tilteren
Generation. Die realistische Karriereer-
wartung hat allerdings den Vorteil, dass
das Ziel mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit erreicht werden wird.
Moglicherweise wird es sogar iibertrof-
fen.


