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Leitartikel zum CHIMIA-JubiUium 1996

Leading Articles on the Occasion of the CHIMIA Anniversary 1996

Aus Anlass des 50. Jahrgangs der CHIMIA werden zusatz-
lich zu den tiblichen Aktivitaten tiber das ganze Jubilaumsjahr
1996 Leitartikel von ausgewahlten Personlichkeiten zu wissen-
schaftlichen, industriellen, technologischen, okologischen, so-
zialen, politischen und wirtschaftlichen Aspekten erscheinen,
die im Zusammenhang mit Chemie stehen.

Das Editorial Board der CHIMIA dankt allen Autorinnen
und Autoren, die hierzu spontan ihre Bereitschaft bekundet
haben. Mogen die verschiedenen Beitrage auch zu Diskussionen
anregen, unser 'Leserforum' steht zur Verftigung.

During 1996, on the occasion of the 50th volume, in addition
to the usual activities, CHIMIA will publish leading articles by
selected personalities on scientific, industrial, technological,
ecological, social, political, and economical aspects connected
with chemistry.

The Editorial Board of CHIMIA is grateful to all authors for
their spontaneous readiness to write a contribution. Active
participation of our readers is welcomed and the discussion
forum is open for 'letters to the editor'.
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Daniel C. Wagniere*
Prasident der Schweizerischen Gesellschaft fUrChemische Industrie (SGCI) und
Mitglied der Geschaftsleitung der Sandoz International AG

Chemie: wissenschaftliche
Kreativitit und
unternehmerische Initiative

Die renomierte Fachzeitschrift CHIMIA
feiert in diesem Jahr ihr 50jahriges Jubila-
urn. Seit einem halben Jahrhundert bildet
sie ein herausragendes Diskussionsforum,
urnwissenschaftliche, technologische und
okologische, aber auch soziale und wirt-
schaftliche Aspekte der Chemie zubespre-
chen. Ich freue mich ganz besonders tiber
die Gelegenheit, in diesem Rahmen Ge-
danken zur Zukunft der chemischen Indu-
strie vorlegen zu dtirfen.

*Korrespondenz: D.C. Wagniere
Prasident der Schweizerischen Gesellschaft fur
Chemische lndustrie (SGCI)
Nordstrasse 15
Postfach
CH-8035 Zurich

Lassen Sie mich mit einer Reminis-
zenz an den grossen franzosischen Che-
miker Lavoisier beginnen, der vor zwei-
hundert Jahren zur Guillotine gefUhrtwor-
den ist. Lavoisier hat wesentlich zur Ent-
wicklung der modernen Chemie beigetra-
gen, indem er das biologische und chemi-
sche Wissen seiner Zeit kombinierte und
nach industriellen Anwendungen ftir sei-
ne Entdeckungen suchte. Wahrend er tags-
tiber zur Finanzierung seiner chemischen
Forschungen als Steuereinzieher tatig war,
arbeitete er frtihmorgens und spatabends
an seinen wissenschaftlichen Experimen-
ten. Einer seiner Assistenten nahm einige
seiner Erfindungen mit in die Vereinigten
Staaten von Amerika und wurde damit zu
einem der Grtinder der dortigen chemi-
schen Industrie. Bereits zu jener Zeit war
die Chemie also nicht nur reine Wissen-
schaft, sondern auch angewandte Tech-

nik. Zudem spie1te sie eine wichtige wirt-
schaftliche, politische und sogar strategi-
sche Rolle.

In den zweihundert Jahren seit dem
Tode Lavoisiers hat die Chemie in unserer
Gesellschaft fortwahrend an Bedeutung
gewonnen, und bis vor kurzem ist auch die
OffentlicheWertschl:itzungfilrdie Leistun-
gen der chemischen Industrie gestiegen.
In ji.ingster Zeit wird die angewandte
Chemie in gewissen Kreisen jedoch eher
als Bedrohung denn als Nutzen fUr die
Menschheit gesehen. Es ist daher nicht
ganz abwegig zu spekulieren, dass La-
voisier - hatte es so1che Stromungen be-
reits zur Zeit der Franzosischen Revoluti-
on gegeben - nicht als Steuereinzieher,
sondern als Chemiker enthauptet worden
ware!

In der Schweiz wird der Nutzen der
Chemie noch immer anerkannt, wie nicht
zuletzt auch ihre wirtschaftliche Bedeu-
tung zeigt. 1995 umfasste unsere Branche
rund 330 Firmen, in denen insgesamtrund
70000 Personen, oder 9% der in der Indu-
strie Beschaftigten, Arbeit fanden. Dem-
gegentiber betrug ihr Anteil an den Expor-
ten rund 25%. Zudem wies sie einen Han-
delsbilanzi.iberschuss von etwa 11 Mia.
CHF aus. Auf die schweizerische che-
mische Industrie entfielen 1992 ausser-
dem 37% der industriellen Forschung und
Entwicklung in der Schweiz und ein Drit-
tel der Borsenkapitalisierung am Schwei-
zer Aktienmarkt.

Wenn wir auf diese Entwicklung der
schweizerischen chemischen. Industrie
nicht ohne einen gewissen Stolz zuri.ick-
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blicken, SO verkennen wir doch nicht, dass
der Erfolg in der Vergangenheit kein Ga-
rant fi.irden kUnftigen Erfolg ist. Es waren
in erster Linie die herausragenden Lei-
stungen in Forschung und Entwicklung in
den letzten Jahrzehnten, die es unseren
U nternehmen ermoglicht haben, fUhrende
Positionen im weltweiten Wettbewerb zu
erringen. Wir aile wissen aber, dass in
unserer Branche langfristig nur erfolg-
reich sein kann, wer immer wieder alles
daran setzt, weltweit wettbewerbsfahig zu
bleiben. Das SchlUsselwort dazu heisst
unternehmerische Innovationskraft. Nur
wem es rechtzeitig gelingt, technologisch
hervorragende Produkte anzubieten, die
echte KundenbedUrfnisse befriedigen,
kann auf den weltweiten Markten Erfolge
ernngen.

Die anspruchsvolle Aufgabe der Inno-
vation fallt in einer marktwirtschaftlichen
Ordnung den privaten Unternehmen zu.
Vorstellungskraft, Flexibilitat und Risi-
kobereitschaft sind Eigenschaften, liber
die ein erfolgreiches Unternehmen verfli-
gen muss. Ohne eine Vorstellung der zu-
kUnftigen Marktverhtiltnisse konnen wir
nicht zukunftsorientiert und zielgerichtet
entscheiden; ohne Flexibilitat konnen wir
uns nicht liber alte Entscheidungen hin-
wegsetzen und die Notwendigkeiten der
neuen Zeit durchsetzen, und ohne Risi-
kobereitschaft fehlt uns zum Notigen der
Mut. Letztlich ist es immer die unterneh-
merische Leistung, die den wirtschaft-
lichen Erfolg massgeblich bestimmt.

George Whitesides, Professor fi.irChe-
mie an der Harvard University, sagte ein-
mal, dass sich der Fortschritt der Chemie
auf zwei Pfeiler abstlitze: auf die Nlitz-
\ichkeit und die Neugierde. Dem ist hinzu-
zufi.igen, dass auch die chemische Indu-
strie zwei Grundpfeiler des Fortschritts
kennt, namlich neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse einerseits und neue Kundenbe-
dlirfnisse andererseits.

Grundlegend fUr unsere Branche sind
die wissenschaftlichen Erkenntnisse der
Chemie. In jUngster Zeit hat jedoch auch
die Biologie, und damit die Biochemie,
eine wesentliche Rolle zu spielen be-
gonnen. Eine der wichtigsten Eigenschaf-
ten der meisten chemischen Verbindun-
gen besteht darin, dass sie den Stoffwech-
sel von Lebewesen beeintlussen konnen.
GestUtzt auf diese Eigenschaft ist es der
chemischen Industrie gelungen, Arznei-
mittel fUr Mensch und Tier sowie Ptlan-
zenschutzmittel zu entwickeln, welche die
Physiologie der betreffenden Organismen
auf kontrollierte Weise vedindern. Die
ausserordentJiche Reaktionsfahigkeit vie-
ler nUtzlicher chemischer Verbindungen

kann allerdings auch zur Nemesis der Bran-
che werden. Die neuen Stoffe konnen Le-
bewesen und ihren Lebensraumen auch
Schaden zufUgen. GlUcklicherweise hilft
uns die Entwicklung der Okologie als
Wissenschaft, potentielle negative Aus-
wirkungen auf die Umwelt immer besser
zu verstehen und damit zu vermeiden.

Neue KundenbedUrfnisse sind diezwei-
te Triebfeder des Fortschritts in unserer
Industrie. Die neuen Bedlirfnisse, die fast
in allen Bereichen des modernen Lebens
auftreten, lassen immer wieder neue Mark-
te entstehen. In der Industrie, in der Land-
wirtschaft und in der VerbrauchsgUter-
produktion kommen beispielsweise lau-
fend neue Substanzen, verbesserte Mate-
rialien und Verfahren dort zum Einsatz,
wo Stoffe mit bestimmten Eigenschaften
notig sind. Die Chemie ermoglicht die
Herstellung dieser Materialien, die beson-
ders brennbar oder unbrennbar, dauerhaft
oder kurzlebig, leicht oder schwer, tlexi-
bel oder fest, leitfahig oder isolierend,
IOslich oder unlOslich usw. sein sollen.

1mBereich der Gesundheitsptlege sind
es das Bevolkerungswachstum, die altern-
de Bevolkerung, der steigende Wohlstand,
unerfUllte medizinischeBedUrfnisse, neue
Therapien, neue globale Epidemien auf-
grund erhohter Mobilitat und viele andere
Faktoren, die einen grossen und kUnftig
noch wachsenden Markt entstehen lassen.
Allerdings mindern die laufenden Refor-
men im Gesundheitswesen vieler Lander
in den nachsten Jahren diese Entwick-
lungsdynamik.

Auch das zunehmende Umweltbe-
wusstsein breiter Bevolkerungskreise
schafft kUnftig einen wichtigen Wachs-
tumsmarkt fUr Produkte und Dienstlei-
stungen. Einige GrUnde fUr die Expansion
dieses Marktes sind: Bevolkerungswachs-
tum, Urbanisierung, Industrialisierung,
Moglichkeit zur Messung der Umwelt-
verschmutzung, Altlasten sowie StOrfalle.
Die chemische Industrie unternimmt auch
grosse Anstrengungen, die Abflille aus
Industrie und Siedlungen zu reduzieren
und zur Verringerung der global en Erwar-
mung beizutragen. So entwickelt sie neue
Verfahren zur Produkteherstellung, urn
knappe oder problematische Rohstoffe
sowie Energie besser zu nutzen, und wech-
selt zu erneuerbaren Ressourcen.

Die Wertschopfung der Unternehmen
unserer Branche basiert auf der Innovati-
on. Ausgehend von wissenschaftlichen
Erkenntnissen und Methoden versuchen
sie unablassig, neue Produkte und Dienst-
leistungen zu entwickeln, welche neue
Kundenbedlirfnisse befriedigen. Die wis-
senschaftlich-technische Innovation ist

und bleibt die Grundlage fUr den wirt-
schaftlichen Erfolg unserer Industrie. Das
in einer Unternehmung verfligbare wis-
senschaftliche und technologische Wis-
sen und Konnen ist die wichtigste Zutat
fUr diesen innovativen Prozess der Wert-
schopfung. Trager dieses Wissens und der
Erfahrungen sind in erster Linie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre Arbeit
ist entscheidend flir den Erfolg eines
Forschungs- oder Entwicklungsvorhabens.
Darliber hinaus muss das Unternehmen
aber auch die notige Forschungsinfra-
struktur bereitstellen und mit einem zeit-
gemassen Flihrungsstil eine offene, krea-
tive Atmosphare schaffen. Auch gegen
aussen muss sich das Unternehmen Mf-
nen, da sich Spitzenforschung auf das
weltweit vorhandene Wissen stlitzen muss.
Trotz all dieser Bemlihungen bleibt der
wissenschaftliche Erfolg jedoch unplan-
bar und nicht garantiert. Das Risiko des
Scheiterns lasst sich durch gutes For-
schungsmanagement zwar verringem, aber
Investitionen in die Forschung bleiben im
Vergleich mit Sachinvestitionen dennoch
mit hohem Risiko behaftet.

Zudem sichern neue wissenschaftli-
che Forschungsergebnisse noch lange nicht
den Erfolg am Markt. Eine wissenschaft-
lich-technologische Erfindung ist noch
keine wirtschaftlich eintrag1iche Innova-
tion. Das neue Produkt oder Verfahren
muss entwickelt werden und sich am Markt
durchsetzen, d.h. Ertrage erwirtschaften.
Dazu sind eine Vielzahl unternehmeri-
scher Hihigkeiten notwendig. Beispiels-
weise muss die projektorientierte und in-
terdisziplinare Zusammenarbeit - quer
durch bestehende Strukturen - gefOrdert
werden; es mlissen Arbeitsablaufe ver-
klirzt und optimiert, Produktionskapazita-
ten erstellt oder neue Absatzwege gefun-
den werden. Immer wichtiger wird, dass
die Innovation rasch marktwirksam wird.
'Time to market' ist zu einem wesentli-
chen Erfolgsfaktor geworden. Der Erfolg
eines Unternehmens der chemischen In-
dustrie hangt somit nicht mehr nur yom
wissenschaftlichen Niveau einzelner Spit-
zenforscher ab, sondeen wird immer mehr
von der Qualifikation der gesamten Be-
legschaft bestimmt. Innovationsfahigkeit
ist heute eine Eigenschaft des Gesamtun-
ternehmens.

Bisher habe ich nur von den Unterneh-
men und nicht yom Staat gesprochen. Dies
ist in der festen Uberzeugung geschehen,
dass es in einer marktwirtschaftlichen
Ordnung primar die Leistungen der priva-
ten Unternehmen sind, welche tiber Erfolg
oder Misserfolg einer Firma oder einer
Branche entscheiden und nicht die staatli-
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chen Rahmenbedingungen. Es ist ihre
Aufgabe, die wissenschaftlichen Grund-
lagenerkenntnisse im komplexen Innova-
tionsprozess in ntitzliche Produkte und
Dienstleistungen umzusetzen, um heutige
und ktinftige Marktbedtirfnisse zu befrie-
digen.

Damit die U nternehmen diese innova-
tive Rolle tibernehmen und die Erwartun-
gen erftillen konnen, welche die Gesell-
schaft an sie stellt, brauchen sie ein gesell-
schaftliches und rechtliches Umfeld, das
ihre unternehmerischen Anstrengungen
voll zum Tragen bringt. Forschung und
Entwicklung innovativer Produkte und
Verfahren sind ein langwieriges, risiko-
reiches und kostspieliges Unterfangen.
Angesichts dieser langfristigen Ausrich-
tung sind Stabilitat und Berechenbarkeit
des rechtlichen Umfeldes von grosser
Bedeutung. Nur langfristig einigermassen
sichere Perspektiven ftihren zu For-
schungsinvestitionen in der Schweiz. Ein-
fach gesagt, benotigt die Industrie im Ver-
gleich zu heute weniger, einfachere, ver-
stlindlichere und dauerhaftere Regeln,
welche die Handels- und Gewerbefrei-
heit, die Eigentumsrechte sowie den Wett-
bewerb sHirken. Nur so offnet der Staat
Freiraume ftir unternehmerisches Handeln
und ermuntert die Ubernahme von Selbst-
verantwortung.

Erfreulicherweise beginnt sich diese
Erkenntnis zunehmend auch in den politi-
schen Kreisen der Schweiz durchzuset-
zen. Mit seinem Revitalisierungspro-
gramm hat der Bund jedenfalls einen er-
sten Schritt in die richtige Richtung unter-
nom men. Die chemische Industrie erhofft
sich von diesem ersten Paket eine Bele-
bung des Wettbewerbs und einen gtinsti-
gen Einfluss auf das im internationalen
Vergleich tiberhohte Preis- und Kostenni-
veau in der Schweiz. Weitere Revitalisie-
rungsmassnahmen - vor allem im Bereich
der Bundesfinanzen - mtissen aber folgen.
Denn von Defizit und steigender Staats-
quote gehen wachstumshemmende und
kostensteigernde Wirkungen aus, welche
die weltweite WettbewerbsHihigkeitdes
Standortes Schweiz beeintrachtigen. Dar-
tiber hinaus ist die Europafahigkeit des
schweizerischen Wirtschaftsrechts anzu-
streben, wenn die neuen Regelungen in
der konkreten Ausgestaltung geeignet sind,
den Wirtschaftsstandort zu sHirken. In die-
sem Zusammenhang denke ich auch an
die Hingstfallige Angleichung des schwei-
zerischen Giftgesetzes an die Chemikali-
engesetzgebung der EU, die in diesen Ta-
gen an die Hand genommen wird. Grund-
satzlich geht es bei der marktwirtschaftli~
chen Erneuerung um die innenpolitische
Liberalisierung der schweizerischen Wirt-

schaftsordnung. Hausgemachte Standort-
nachteile mtissen so rasch als mog1ich
beseitigt werden.

Zusatzlich zur angesprochenen gene-
rellen Modernisierung der Wirtschafts-
ordnung ist in der Schweiz gezielt die
Innovationsfahigkeit der Unternehmen zu
stacken. In erster Linie muss der Staat in
diesem Zusammenhang dazu beitragen, in
der Bevolkerung ein Klima der Offenheit
fUr das Neue zu schaffen. Es muss den
Unternehmen in der Schweiz moglich sein,
die innovative Weiterentwicklung alter
Technologiefelder mitzumachen und neue
zu erschliessen. Mit anderen Worten, der
Staatdarfdas Vordringen in neue Wissens-
gebiete und Technologien und deren indu-
strielle Nutzung in der Schweiz nieht ver-
zogem oder gar verunmoglichen. Viel-
mehr sollte er sich verstackt zu einer guten
wissenschaftlichen Ausbildung an den
Schulen und zur offentlich finanzierten
Grundlagenforschung an eigenen Institu-
ten und Hochschulen bekennen.

Gut ausgebildete Mitarbei terinnen und
Mitarbeiter sind eine wichtige Vorausset-
zung fiir die Innovationsfahigkeit. In den
Schulen werden notiges Wissen und Fa-
higkeit und auch die Grundhaltung gegen-
iiber Technik und Fortschritt vermittelt.
Das Rtistzeug fUr den spateren Fachmann
und das Verstandnis ftir den spateren Lai-
en wird im naturwissenschaftlichen Unter-
richt erworben. Eine Verbesserung der
naturwissenschaftlich-technischen Bi]-
dung auf breiter Front Hisst sich nur durch
eine ausreichende Zahl an Unterrichts-
stunden erreichen. Besonders in den Ma-
turitatslehrgangen muss der naturwissen-
schaftlichen Ausbi]dung gentigend Zeit
zukommen. Das naturwissenschaftliche
Denken ist namlich auch fUr die geistes-
wissenschaftliche Ausbildung wichtig und
unentbehrlich. Moderne Sprache, Denk-
weise und Weltanschauung sind ohne mi-
nimale Vertrautheit mit den Denkvorgan-
gen der experimentellen Wissenschaften
nichtmehr zu verstehen. Ein ungentigendes
Bildungsniveau in diesem Bereich er-
schwert den offentlichen Dialog iiber wis-
senschaftliche Sachverhalte nachhaltig. In
der heutigen Welt kame es einer Entmun-
digung unserer Kinder gleich, wenn wir
ihnen die Grundlagen zum Verstandnis
der Wissenschaft nicht vermittelten.

Eine besondere Bedeutung im Ausbil-
dungswesen kommt selbstverstandlich den
Hochschulen zu. Mit der Ausbildung des
wissenschaftlichen N achwuchses legen sie
das Fundament fUr das gesamte For-
schungssystem unseres Landes. Die Men-
ge des verfUgbaren Wissens und seine
standige Zunahme, die neuen Kommuni-

kations- und Lehrmittel und die zuneh-
mende Notwendigkeit eines lebenslangen
Lernprozesses verlangen, dass wir unsere
Erziehungsgrundlagen und LehrpHine
uberdenken. So ist insbesondere eine in-
haltliche Optimierung der Ausbildungs-
plane im Hinblick auf die Vermittlung
einer breiten und fundierten Bi1dung in
den Grundlagenfachern sowie von Me-
thoden und Techniken notig, um die im
internationalen Vergleich zu lange Aus-
bildungszeit zu straffen.

Die knappen Mittel der staatlichen
Forschungspolitik soli ten priori tar fur
die Grundlagenforschung an Hochschu-
len und staatlichen Instituten eingesetzt
werden. Diese thematisch ungebundene
Grundlagenforschung dient neben dem
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn vor
allem der Heranbildun eines qualifizier-
ten und motivierten wissenschaftlichen
Nachwuchses. Wenigstens was die Che-
mie betrifft, ware es falsch, die Mittel fUr
die Grundlagenforschung zugunsten der
angewandten Forschung zu ktirzen. Ohne
entsprechende Grundlagenforschung wUr-
de auch die angewandte Forschung oach
kurzer Zeit auf dem Trockenen sitzen.
Aus den gleichen Uberlegungen heraus
hegen wir auch gegentiber der Notwen-
digkeit einer Teilnahme der Schweiz an
den Europaischen Forschungsrahmen-
program men Zweifel. SoBte sich die
Schweiz aus integrationspolitischen Uber-
legungen zu einer vollen Teilnahme ent-
schliessen, dann dart dies jedenfalls nicht
auf Kosten der Grundlagenforschung in
der Schweiz gehen. Zudem ist die Privat-
industrie erwiesenermassen in der ange-
wandten Forschung schneller, kostengun-
stiger und flexibler als staatliche Institu-
tionen. Staatliche Institutionen und Uni-
versitaten kbnnen offensichtlieh weniger
gut mit Misserfolgen umgehen als die
Industrie. Erfolglose Projekte, die man in
der Industrie aus finanziellen Grunden
rasch aufgibt, werden im Verantwortungs-
bereich des Staates oft mit hohen Kosten
fUr die Offentlichkeit weitergeftihrt. Auch
fehlt den bffentlichen Institutionen die
Infrastruktur, welche den Kontakt mit den
kiinftigen Verbrauchern der von ihnen ent-
wickelten Produkte herstellt.

Zwischen den Unternehmen der che-
mischen Industrie und den Hochschulen
muss deshalb die bereits sehr enge und
offene Zusammenarbeit - wohl verstan-
den bei ordnungspolitisch klarer Ar-
beitsteilung - fortgeftihrt werden. Ver-
schiedene Unternehmen unserer Industrie
ermoglichen es eigenen Mitarbeitem, an
den Hochschulen zu unterrichten lind den
Blickwinkel der Indllstrie einzubringen.
Wichtig ist bei dieser Zusammenarbeit,
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dass beide Partner ihre Ziele verfolgen
konnen, ohne ins Schlepptau des andern
genommen zu werden. Eine direkte finan-
zielle Forderung privatwirtschaftlicher
Forschung lehnen wir deshalb abo Die
effizienteste staatliche ForschungsfOrde-
rung ist in unseren Augen ohnehin eine
massvolle Fiskalpolitik, die den Unter-
nehmen die erforderlichen Mittel belasst.

Eine zentrale RoIle fi.ir die ki.inftige
I nnovationsfahigkeit unserer Industrie
kommt heute der Gentechnik zu. Sie ist
eine moderneSchli.isseltechnologie, die in
allen Wissenschaftsgebieten der che-
mischen Industrie von der Forschung bis
zur Produktion immer unverzichtbarer
wird. Ihr wirtschaftlicher Nutzen fUr
Mensch und UmweIt ist unbestreitbar,
wenngleich Aktivisten Befi.irchtungen und
Angste schi.iren und die Bevolkerung ver-
unsichern. Ftir die Anwendung dieser
Technik in der Schweiz benotigt die Indu-
strie verlassliche rechtliche Leitplanken.
Die Schweiz braucht eine Gesetzgebung,
die es gestattet, auf diesem fi.ir unser Land
wie geschaffenen 'High-tech' -Gebiet mit
unseren globalen Konkurrenten Schritt zu
halten. Der Bundesrat hat dies erkannt und
ist bereits daran, das bestehende Prod uk-
te- und technische Sicherheitsrecht gezielt
anzupassen. Die chemische Industrie un-
tersti.itzt ausdri.icklich die rasche Verwirk-
lichung dieses Rechtssetzungsprogramms.

Das fi.irdie Innovationstatigkeit erfor-
derliche Klima der Offenheit fi.irdas Neue
ist nicht selbstverstandlich. Das Misstrau-
en und die Angste breiter GeseIlschafts-
kreise sind durch offene Information und
sachliche Aufklarung abzubauen. Die ge-
set\schaftliche Akzeptanz fiir wissen-
schaftlichen Fortschritt und neue Techno-
logien ist nur durch Ehrlichkeit zu gewin-
nen.

Weil die Wissenschaft in unserem Le-
ben eine zunehmend wichtigere Rolle
spielt. sind wir immer wieder aufgefor-
dert, Vorteile gegen Kosten oder Gefah-
ren abzuwagen. Grundvoraussetzung da-
fUr sind fundierte Kenntnisse des jeweili-
gen Fachgebietes, tiber weIche nur die
Experten verfUgen. Damit die Fachleute
der GeseIlschaft dienlich sind, miissen sie
nicht nur dem Urteil anderer Experten
standhalten, wie dies in der Wissenschaft
i.iblich ist, sondern sie mi.issen auch zu-
satzliche Anforderungen bezi.iglich Breite
und Verstandlichkeit ihres Wissens erfi.il-
len. Praktische wissenschaftliche Fragen
sind in einem breiten Kontext zu begrei-
fen, der verschiedene Fachgebiete, darun-
ter meist auch die Okonomie, umfasst,
und das Fachwissen muss in einer fUr
Laien verstandlichen Sprache vermittelt

werden. Wir brauchen somit Wissenschaf-
ter, die mit Experten aus anderen Berei-
chen kommunizieren konnen und gelernt
haben, ihr Fachgebiet der Offentlichkeit
verstandlich darzulegen. Die schweizeri-
sche chemische Industrie fOrdert diesen
Dialog mit der Offentlichkeit durch ihr
'Responsible Care' -Programm und durch
ihre Teilnahme an zahlreichen Offentli-
chen Diskussionen.

Unsere Beurteilung der Vor- und Nach-
teile neuerTechnologien wird immerauch
durch die geselIschaftlichen Wertvorstel-
lungen beeinflusst. Es istjedoch zu beden-
ken, dass moralische Urteile nie ohne ge-
naue Kenntnis der Umstande gefaIlt wer-
den solIten. Dazu zahlt das Wissen i.iber
die Kosten und Risiken nicht nur der vor-
geschlagenen Technologien, sondern auch
des Verzichtes aufihren Einsatz oder der
Verwendung alternativer Technologien.
Zudem ist zu erkennen, dass wenn eine
Gesellschaft die Wertvorstellungen mit-
tels Gesetzen durchsetzt, immer auch die
Autonomie des Individuums beschnitten
wird. Gerade auf dieser bauen abel' letzt-
lich unsere gesamten Wertvorstellungen
und unser Sinn fi.ir personliche Verant-
wortung auf.

Angesichts der Vielzahl unerfi.illter
Bedi.irfnisse der Menschheit und der bei-
nahe unbegrenzten Moglichkeiten derChe-
mie besteht kein Zweifel, dass diese Wis-
senschaft und die zahlreichen von ihr ab-
geleiteten Technologien in unserem Le-
ben auch weiterhin eine zentrale RoIle
spielen werden. Diese RoIle wird einer-
seits von del' Phantasie und Kreativitat del'
Wissenschafter abhangen, die innerhalb
eines weltweiten Informationsnetzes neu-
es Wissen erarbeiten, und andererseits von
der Initiative und Entschlossenheit del'
Unternehmer, die auf der Basis dieses
Wissens neue Produkte und Dienstleistun-
gen fUr die Bediirfnisse ihrer Kunden in-
nerhalb weltweiter, offener Markte ent-
wickeln. Es ist zu hoffen, dass Gesell-
schaft und Regierung diese Tatsache er-
kennen und der Chemie erlauben werden,
ihre zentrale ROIle zu erfi.illen.

Eingegangen am ]. Marz 1996


