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( 1.10.91-30.9.92)

Delegiertenversammlungen wurden am 28. Oktober 1991 in Fribourg
und am 7. Februar 1992 in Bern abgehalten.

Mutationen

Prof. A. v. Zelewsky wird auf Endel992 als Prasident des CSC zurUck-
treten. Ais Nachfolger wurde an der Delegiertenversammlung in Bern Prof.
Th.A. Kaden, Institut fUr Anorganische Chemie, Universitat Basel gewahlt.
Dr. R. Darms bleibt Sekretar.

Prof. U. Schlunegger trat im FrUhjahr 1992 als CSC Delegierter bei der
SANW zurUck. Prof. A. Zelewsky Ubernahm interimsmassig seine Nachfol-
ge.

Strukturlinderungen CSC und Mitgliedgesellschaft

Am 2(. April 1992 haben sich die SCG und derSChV aufgelOst. Am 22.
April 1992 wurde anltisslich der '100 Jahr-Feier Genfer Chemie-Konfe-
renz' in Genf offiziell die Neue Schweizerische Chemische Gesellschaft
gegrUndet. Sie ist im CSC mit 2 Delegierten vertreten.

Die SGKC ist im Laufe des Berichtsjahres aus dem CSC ausgeschieden.
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Washington/USA nahm erneut unter der Leitung von Dr. M. Consandey
eine Schiilergruppe aus Schweizer-Gymnasiasten tei!. Sie schnitt mit einer
Gold- und 2 Bronzel11edaillen ausserordentlich erfolgreich abo

Nationale Koordinationstiitigkeit

KfU (Kommission fUr Unterrichtsfragen)
In der von Prof. P. Miiller geleiteten Kommission wurden Abkl1irungen

zur Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Mittelschule eingeleitet.

KfO (Kommission fUr Offentlichkeitsarbeit)
In der Berichtsperiode sind an den Universitaten Basel, Bern, Genf.

Lausanne, Neuchiitel und ZUrich Kurse 'Microscale Experiments' flir
Dozenten, Assistenten, Doktoranden und Mittelschullehrer durchgefUhrt
worden. Neben der finanziellen UnterstUtzung hat die von Dr. A. FUrst
geleitete KfO auch bei der Organisation dieser Kurse mitgewirkt.

Die erste Zusal11menkunft zwischen Chemie]ehrern der Genfer Mittel-
schulen und Professoren der Uni hat il11Marz 1992 mit UnterstUtzung der
KfO stattgefunden.

Die Vorbereitung der traditionellen CSC-Veranstaltung an der ILMAC
]993 wurde aufgenol11men.

IFS (Informationsstelle)
Haupttatigkeit der von Dr. U. Grwltz geleiteten IFS war die Erstellung

und NachfUhrung der Statistiken der Chemiestudierenden an Hoch- und
Ingenieurschulen.

SANW
An den Sitzungen des Zentralvorstandes haben als Vertreter des CSC bis

im Friihjahr 1992 Prof. U. Schlunegger und danach Prof. A. v. Zelewsky
teilgenommen.

Die zusammen mit der SANW fUr die' 100 Jahr-Feier Genfer Chemie-
Konferenz' yom April 1992 entworfene Sonderbriefmarke wurde im Marz
1992 von der PTT herausgegeben.

Neue eidgenossische
Maturitatsanerkennungsverordnung (MAV)

Die SGIM hat sich aufgelOst.

Die SGAAC hat ab 1.1.92 eine Namensanderung in 'Schweizerische
Gesellschaft fUr Lebensmittel- und Umweltchemie' (SGLUC) vorgenom-
men.

1m Mai 1992 fand eine ausserordentliche Delegiertenversammlung des
CSC in Basel statt, an der eine Aussprache Uber die zukUnftige Struktur und
die Aufgaben des CSC gehalten wurde.

Prof. A. v. Zelewsky
Prasident - CSC

Dr. R. Darl1ls
Sekretar - CSC

Internationale Beziehungen

Stellungnahmen zu der in Vernehmlassung stehenden
neuen MAV

FECS (Federation of European Chemical Societies)
Die Generalversammlung fand am 22.123. Juni 1992 in Warschau statt.

Dr. R. Darms Ubernahm ab diesem Datum das Prasidium der FECS fUr die
nachsten Jahre.

Council Meetings fanden am 5.16. Marz 1992 in Wien und am 22. Juni
1992 in Warschau statt. Dr. R. Darms nahm als Council-Mitglied an beiden
Sitzungen tei!.

Prof. L. Venanzi besuchte das Meeting der Working Party on Organome-
tallic Chemistry yom 11./12. August 1992 in Warschau.

Dr. R. Darms nahm am Meeting ilber verstarkte Zusammenarbeit von
FECS mit CED1C auf dem Gebiet 'Chemie und Umwe!t' yom 12. August
1992 in Basel tei!.

IUPAC
1992 fand keine IUPAC De]egiertenversammlung statt.

EUCHEM
Am Meeting des EUCHEM Komitees yom 17.118. Oktober 1991 in

Frankfurt nahmen Prof. H. DIIl/erals DeJegierterdes CSC und Dr. R. Darms
als Vertreter der FECS tei!. Hauptthemen waren die European Research
Conferences und die Art und Weise wie die EUCHEM Konferenzen in
Zukunft organisiel1und abgehalten werden.

Chemie Olympiade
An der Chemie Olympiade yom 11.-22. Juli 1992 in Pittsburgh und

Neue Schweizerische Chemische
Gesellschaft (NSCG)

'Die Neue Schweizerische Che-
mische Gesellschaft hat im Dezem-
ber 1992 dem Eidgenossischen De-
partement des lnnem eine Stellung-
nahme zum Entwmf fUr eine neue
Maturitatsanerkennungsverordnung
zukommen lassen.

Die Gesellschaft halt die Einfilh-
rung eines einzigen Maturitatstyps,
der nur mit einer Senkung des An-
forderungsniveaus erreicht werden
kann, fUr verfeh]t, ebenso wie die
Einreihung der Facher Chemie und
Physik unter die nicht obligatori-
schen Wahlfacher. Die Gesellschaft
glaubt, dass nicht nur fUrzukUnftige
Naturwissenschaftler sondern auch
fUrGeistes- und Sozialwissenschaft-
ler eine Grundausbildung in Che-
mie und Physik unabdingbar ist, und
dass dazu das obligatorische '(nte-
grationsfach Naturwissenschaften'
keinesfalls genUgt. FUr ein Studium
von Physik oder Chemie ist eine
Mittelschulausbildung in diesen Fa-

chern Voraussetzung. FUrMaturan-
den ohne Chemie- und Physiknote
in der Matur mUsste von der Hoch-
schule entweder ein Zulassungsex-
amen verlangt werden, oder die
Hochschulen wiiren gezwungen,
EinfUhrungskurse anzubieten; dies
wUrde zu hoheren Kosten und zu
einer VerIangerung des Studiums
fUhren. Bcides ist in hohem Masse
unerwUnscht.

Die Gesellschaft fordert darum
eine grundlegende Uberarbeitung
des vorliegenden Entwurfs, der in
der jetzigen Form die Sicherstel-
lung des fUr die Erhaltung del" Kon-
kurrenzfahigkeit unseres Landes
notwendigen AlIsbildungsnivealls
auf gymnasialer Stufe nicht garan-
tierl. '

Deutschschwcizer
Chemiekommission (DCK) der
Vereinigung Schweizerischcr
Naturwissenschaftslehrer (VSN)

'Wahlmcher, interdisziplinarer
Unterricht, Vernetzllng, Ftihigkeit
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F. Hoffmann-La Roche AG

Beforderungen in der Industrie

Der Verwaltungsrat hat die folgenden BefOrderungen mit Wirkung ab I.
Januar 1993 beschlossen:

zu selbstandigem Denken, geistige
Offenheit' sind Zielformulierungen
der zur Vernehmlassung stehenden
neuen eidg. Maturitatsanerken-
nungsverordnung (MA V). Ziele, die
sich auch im Rahmen der bestehen-
den, 1986 revidiertenMA V verwirk-
Iichen lassen.

Der Entwurf sieht vor, dass die
bestehenden verschiedenen Maturi-
ttitstypen abgeschafft werden und
dafUr ein Wahl system eingefiihrt
wird mit liber 3000 denkbaren Fti-
cherkombinationen. Gleichzeitig
wird die Zahl der Maturfacher redu-
ziert von 1I auf 9. Gemass dem
vorliegenden Facherauswahlverfah-
ren erfolgt diese Facherreduktion
vor allem auf Kosten der naturwis-
senschaftlichen Allgemeinbildung:
Biologie, Physik, Chemie und Geo-
grafie konnen aufein Fach reduziert
werden. Hat man wohl bedacht, dass
1990/9\ gesamtschweizerisch 4\ %
der Maturanden und Maturandin-
nen ein Studium ergriFfen haben,
das breite naturwissenschaftliche
Kenntnisse voraussetzt (z.B. lnge-
nieurwissenschaften, Medizin,
usw.)? Ferner kann man heute nicht
genug betonen, dass in einer Zeit,
wo wichtige okologische Fragen uns
beschtiftigen, auch aile andern Ma-
turanden ein breites VerstHndnis
fUrtechnisehe Zusammenhlinge und
die Bedurfnisse der Natur haben
sollten.

Friihzeitige Spezialisierung
Gemass der vorgesehenen MA V

mlissten Jugendliche bereits im Al-
ter von 15 oder ]6 Jahren ihre Fa-
cherkombination wahlen. Ein gros-
ser Teil des Unterrichts wlirde im
Kurssystem stattfinden. Bei ausltin-
dischen Schulen (BRD, USA) hat
sich gezeigt, dass bei solchen Unter-
richtsformen die negativen Erfah-
rungen Uberwiegen. In einem The-
sen-Papier fordert der deutsche
Hochschulverband, dass der Unter-
richt wieder vermehrt im Klassen-
verband stattfinden solI. Deutsche
Lehrervon naturwissenschaFtlichen
Fachern berichten, dass viele ihrer
Kurse nicht durchgefiihrt werden,
mangels Interesse oder wegen Spar-
massnahmen.

Werden Studienmoglichkeiten
eingeschriinkt?

UngUnstige Facherkombinatio-
nen wUrden wahrscheinlich gewis-
se Studien verunmoglichen, da
Grundlagen dazu fehlen. MUssten
dann an den Hochschulen, v.a. fUr
naturwissenschaFtliche Studien,
Aufnahmeprufungen eingefUhrt
werden? Die Rektoren der ETH und
der Universitat ZUrich haben dies
angekundigt. Es istauch zu befiirch-
ten, dass dann die Gymnasiasten
wegen solcher HUrden, statt aus ech-
ten lnteressen, vermehrt geisteswis-
senschaftliche Studien ergreifen.

1991 lag die Arbeitslosigkeit unter
Hoehschulabsolventen bei 3, I%;
dagegen waren von den Sozialwis-
senschaftlern 9%, von den Okono-
men 7,2% und von den Geisteswis-
senschaftlern 6,2% arbeitslos.

'Integrierte Naturwissenschaf·
ten' - das piidagogische Ei des
Kolumbus?

Mit einem Kunstgriff wird ver-
sucht, die Reduktion der obligatori-
schen Naturwissenschaften von bis-
her vier auf eine einzige zu bescho-
nigen: Es wird der Vorschlag ge-
macht, diese Facher 'integriert' zu
unterrichten. Die Idee 'Integrierte
Naturwissenschaften' zu unterrich-
ten entspringtdiffusem Wunschden-
ken. Jede Disziplin hat ihre eigenen
Denkansatze und wissenschaftlichen
Methoden, die man zuerst kennen-
lernen muss. Erst nach dem Aufbau
eines sicheren Fundamentes lassen
sich die Kenntnisse der vier Natur-
wissenschaFten 'integrieren'. Es ist
kein Zufall, dass es kein solches
Fach und auch keine Didaktik die-
ses Faches an den Hochschulen gibt.

Ebensowenig kann an ein Fach
'integrierte Sprachwissenschaften'
gedacht werden. Andrerseits ist die
geforderte integrierende Interdiszi-
plinaritiit mit der heute gUltigen
MA V moglieh und ist ein Anliegen
der Naturwissenschaftslehrer - aber
auf der Basis einer soliden obligato-
rischen Grundausbildung in allen
naturwissenschaftlichen Fachern.

Europa
1m Kommentar zur vorgesehenen

MA V wird betont, dass man auch
eine Anpassung unserer Matur an
europaische Verhaltnisse wUnscht.
In Frankreich machten 1991 52%
der Schi.iler und Schi.ilerinnen einen
Baccalaureat-Abschluss und im Jahr
2000 sollen es gar 80% sein. Wie
weit die erwahnte Anpassung der
Schweiz auch gehen soli, sie wird
eine entsprechende Senkung des
Bildungsniveaus unserer Maturan-
den bringen. Sicher wird dann auch
unser bewahrtes System derqualita-
tiv hochstehenden Berufslehre man-
gels geeigneter Absolventen von
Sekundar- und Realschulen unter
einer solchen Entwicklung leiden.
Und zudem: die Schweiz ist euro-
kompatibel, wenn wir unseren Jun-
gen eine bessere Ausbildung geben,
nicht eine gleich schlechte wie an-
dere Staaten Europas.

Schweizerische Akademie der
Technischen Wissenschaften
(SATW)

Siehe SATW-Bulletin 3/92:
'Die neue Maturitatsanerken-

nungsverordnung: Ein Schritt Uber
das Ziel hinaus' sowie 'Bewahrtes
mit Neuem verbinden - eine Alter-
native der SATW zur neuen MA V'.

Direktoren

Dr. Werner Hausermann, POMC
Dr. Clive Meanwell, POR

Stellvertretende Direktoren

Dr. Felix Briner, PNM
Uwe Ferner, PRCB
Hans Beat Fiechter, POME-M
Dr. JUrg Gutzwiller, POMS-T
Dr. Roger Loeffel, PSPI
Prof. Klaus MUller, PRT
Mario Puppato, POBC
Peter Rolli, CFB

Wissenschaftl iche Experten

Dr. Peter Angehrn, PRPI
Dr. Wolfgang Bilhuber, POMS-I-E
Dr. Christian Hubschwerlen, PRPJ
Prof. Wolfgang Keck, PRPI
Dr. Jan Mous, PRTB

Vizedi rektoren/Vizedirektori nnen

Dr. Markus Andres, DMH
GUnther Aurnhammer, DML
Dr. Jean-Marc Blindermann, PRM
Salvatore Cantoni, CFC
Henry- Vincent Charbonne, DO
Prof. Oliver Civelli, PRTB
Dr. Hans-Friedrich Czekay, CIT
Alan Dangerfield, CFAG
Dieter Denger, PSIT-BI
Dr. Michael Dober, VH
Dr. Pierre Ederle, PSQR
Thomas Frauchiger, CFAM
Martin Gehring, POMI
Tuygan Goker, POB-A
Eckart Gwinner, CPP-C
Joseph Hoochle, PSDD
Dr. Wolfgang Holick, VFC
Dr. Gertrud Huber, POR
Serge Husser, POR
Dr. James Martin, PRPN
Dr. Hans Meier, VFf
Dr. Peter MUller, CSE
Dr. Felix Nabholz, PRM
Dr. Eric Notegen, CIP
Dr. Joachim Pfeiffer, VM4
Dr. Gerard Schmid, PRPV
Dr. Bernhard Scholl, POMC-D
Andre Seiterle, PSIT-Nl
Peter Stahl, CFAG
Mirjam Streicher, CHFR
Werner Walti, PSTI
Eduard Walpen, PRCT-A

Wissenschaftliche Spezialisten

Dr. JUrg Funfschilling, RLCR
Dr. Reiner Gentz, PRTB
Helga Gerster, VFE
Dr. Margot Kissling, PRCT-I

Dr. Carol Lim, POR
Dr. Hans Mikkelsen, POBX
Dr. Erich Platzer, POBB-G-CSF
Manfred Schlachter, VFEP
Dr. Beat Steiner, PRPV
Dr. Dietrich Stuber. PRTB

Prokuri sten/Prokuristi nnen

Dr. Rainer Alex, PRPF
Esfandiar Ardalan, PODe
Silvia Ayyoubi, CER
Ekkehard Betsch. POlO
Dr. Basile Cafantaris. VMR
Dr. Mario Caravatti, DDIF
Zeno K. Cueni, PSPP
Dr. Notker Egger, PSQR
Ernst Erb, PRlB
Hans-Peter Flubacher, PSPI
Dr. Daniel Frohli, VM4
Beat Germann, PSIT-CN
Fredy Habli.itzel, CFS
Dr. Andre Hausennann, PSQB
Frederic Hess, POBC-P
Dr. Urs Jaisli, CL
Julius Jeisy, VTE
Walter Jezler, CSES
Dietrich Joos, CFfP
Dr. Agnieszka Junosza-Jankowski

DLL
Prof. Donald Kaiser, POC
Andrea KnUsel, POH
Dr. Beat Krahenmann, eL
Dr. Friedheim Lotz, eSEA
Jean Mahe, CIP
Adrien Martin, POR
Anne L. Ovedoff, POR
Dr. Robert G. Ridley, PRPI
Nicholas Rogerson, POP
Thomas Rotzler, POMS-P
Andrea Scalone, PSIT-DB
Dr. Bernhard Scholz, ODIC
Dr. Erich Schweizer, DDCR
Rene Taschner, POBP-PC
GUnter Uebel in, POME-P
Abraham Ventocilla, CIP
Dieter Vogtli, PST
Dr. Beat Zehnder, PRM

Die nachstehend aufgefUhrten, aus
Konzerngesellschaften nach Basel
berufenen Mitarbeiter werden wie
folgt eingegliedert:

als Stellvertretender Direktor

Dr. Udo Koller, VTP
(ex Roche Grenzach)

als Vizedirektor

Dr. Manfred Bruch, POMS-I
(ex Roche Madrid)


