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Fig. 1. Ahschliisse in Chemie an universittiren Hoch- hzw. lngenieurschulen von 1980 his 1995
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tiate pro Jahr (Mittelwert 1980-95), zeigt
die Verhiiltnisse:
ETH-Ztirich: 41
Ingenieurschule Winterthur: 33
Universitat Bern: 22
Universitat Basel: 19
Ingenieurschule Burgdorf: 18
Ingenieurschule Muttenz: 17
Universitat Geneve: 15
Universitat Zurich: 14
Ingenieurschule Geneve: 10
Universitat Lausanne: 9
Ingenieurschule Sion: 9
Ingenieurschule Fribourg: 9
Universitat Fribourg: 8
Universitat Neuchatel: 6
Ingenieurschule Chur: 5

(10 aIle zwei Jahre)
In denRegionen Zi.irich,Bern undBasel

ergibt sich eine Konzentration von grosse-
ren Chemieabteilungen (ca. 70% aller
Diplomabschliisse), wahrend die Roman-
die zahlenmassig etwa gleich viele, aber
deutlich kleinere Abteilungen aufweist.

Die Verhaltnisse innerhalb des Inge-
nieurschulsektors sind in Fig. 2 wiederge-
geben, wobei hierfur die Zahlen von 1995
zugrunde gelegt wurden (aus verschiede-
nen Grunden wurden im Jahr 1996 in
Chur, Muttenz und Winterthur keine Di-
plome erteilt).

Diese Betrachtung ware unvollstan-
dig, zoge man nicht auch die Ausbildungs-
kosten in Betracht. Eine im Auf trag der
Schweizerischen Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren erstellte Studie
[2] ermittelte u.a. folgenden Aufwand pro
Student in verschiedenen Fachrichtungen
von Ingenieurschulen (Mittelwerte; Rech-
nungsjahr 1995):
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solvent, Student, Dozent soIlen in diesem
Artikel ftir beide Geschlechter gelten) der
Abteilungen fUr Chemieingenieurwesen
der beiden ETHs in Zurich und in Lau-
sanne. Diese erteilten seit 1980 durch-
schnittlich 19(Zurich) bzw.17 (Lausanne),
zusammen also 36 Diplome pro Jahr.

Unser kleines Land mit seiner bedeu-
tenden chemischen Industrie leistet sich
eine Vielzahl von chemischen Ausbil-
dungsstatten, namlich auf universitarer
Stufe Zi.irich (mit ETH und Universitat),
Bern, Basel, Geneve, Lausanne, Fribourg
und Neuchiitel sowie auf HTL-Stufe Win-
terthur, Burgdorf, Muttenz, Geneve, Sion,
Fribourg und Chur (einzige berufsbeglei-
tende Schule, Diplomierung nur aIle zwei
Jahre).

Vor allem im Vergleich mit dem Aus-
land haben die einzelnen Chemieabteilun-
gen (auch hier ohne das Chemieingenieur-
wesen) teilweise bescheidene Dimensio-
nen. Die folgende Aufstellung, geordnet
nach der Anzahl der Diplome bzw. Lizen-
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Seit der Grtindung der ersten Inge-
nieurschule (IS, auch Hohere Technische
Lehranstalt HTL) vor gut 120 Jahren
(Technikum Winterthur, 1874) ist die ter-
tiare Fachausbildung in der Schweiz auf
zwei sich erganzenden Wegen moglich:
- nach einem gymnasialen Maturab-

schluss durch ein Studium an einer
UniversiUit oder Eidgenossischen
Technischen Hochschule oder

- nach einem Berufsabschluss mit zu-
satzlicher schulischer Ausbildung
durch ein Studium an einer Ingenieur-
schule.
Die beiden Ausbildungswege wurden

bereits 1992 an dieser Stelle eingehend
diskutiert [1]. Besonders interessant ist
ein zahlenmassiger Vergleich der Diplo-
me bzw. Lizentiate in Chemie der letzten
16 Jahre an universitaren Hoch- bzw. In-
genieurschulen (Quelle fur aIle Zahlen:
Bundesamtfi.ir Statistik, Stand Dez. 1997)
(Fig. 1).

Aus diesen Zahlen ergibt sich ein Ver-
haltnis der Diplomabschliisse an universi-
taren Hochschulen zu denen an Ingenieur-
schulen von etwa 3:2. Nicht berucksich-
tigt sind in dieser Statistik die Absolven-
ten (Bezeichnungen wie Chemiker, Ab-
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Chemie an Schweizer
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Von der (chemischen) Offentlichkeit
wenig beachtet, aber inunschweizerischem
Tempo wandelt sich unsere tertiare Bil-
dungslandschaft: bisherige Hahere Tech-
nische Lehranstalten schliessen sich zu
grosseren Fachhochschulzentren zusam-
men und i.ibernehmen in der Weiterbil-
dung sowie in Forschung und Entwick-
lung neue Aufgaben. 1mJahr 2000 werden
die ersten diplomierten Chemikerinnen
und Chemiker FH in die Praxis eintreten.

1. Das duale Ausbildungssystem in der
Schweiz
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3. Was ist neu an den Fachhoch-
schulen in der Schweiz?

In del' Bundesrepublik Deutschland
wurden die meisten Fachhochschulen 1971
gegriindet. In den seither verflossenen 27
Jahren haben sie sich parallel zu den Uni-
versitaten als valable Alternative (del' gan-
gige Ausdruck lautet 'gleichwertig abel'
andersartig') etabliert, und sie bilden heu-
te etwa 30% aller Hochschulabsolventen
aus. Die 'Polytechnics' , das englische Pen-
dant zu unsern HTL, wurden in den neun-

ermaglicht ein praxisnahes Studium. Auch
in Zukunft wird die Ausbildung komple-
mentar zur universitaren Chemieausbil-
dung sein, sodass sich die Berufsbilder
des FH-Chemikers und des promovierten
Chemikers kaum konkurrenzieren wer-
den.

Mit del' Aufwertung zur Fachhoch-
schule einher geht das neue, hahere Ein-
stiegsniveau Berufsmaturitat, das zusatz-
lich zur beruflichen Grundausbildung Vor-
aussetzung fUr das Studium wird.

Eine grundlegende Neuorientierung
des Studiums selbst war nicht natig. Die
Qualitatder Ausbildung wurde von keiner
Seite bestritten, lag sie doch schon bisher
mindestens auf dem Niveau vergleichba-
rer ausIandischer Schulen. Aspekte del'
Biologie und Biotechnologie wurden im
Hinblick auf neue Aufgaben in del' chemi-
schen Industrie und in del' Umwelttechnik
bereits fruher an einigen Schulen in den
Lehrplan aufgenommen. Beibehalten wird
die Ausrichtung auf den chemischen Ge-
neralisten, del' - auch dank seiner friihe-
ren Praxis - schnell in eine industrielle
Tatigkeit hineinwachsen kann.

Die Ingenieurschulen bieten bereits
heute eine reichhaltige Palette von Wei-
terbiidungsanHissen an (vgl. hierzu z.B.
[4]). Dieses Angebot wurde in den letzten
Jahren systematisch aufgebaut und durch
schuliibergreifende Nachdiplomstudien
und -kurse erganzt. So werden mehrere
Nachdiplomstudien gemeinsam an Inge-
nieurschulen, Haheren Wirtschafts- und
Verwaltungsschulen (HWV) und univer-
sitaren Hochschulen durchgefiihrt. Ein
gezielter Ausbau ist sichel' sinnvoll, wird
doch die 'education permanente' in Zu-
kunft noch an Bedeutung gewinnen.

Weitgehend neu fiirdie Schweiz ist del'
Einbezug del' Fachhochschulen in die an-
wendungsorientierte Forschung und
Entwicklung. Das Zielpublikum sind hier
die KMU (kleine und mittlere Unterneh-
men), die sich keine eigene Entwicklungs-
abteilung leisten kannen oder wollen. Da-
mit ist eine klare Abgrenzung zu den Uni-
versitaten gegeben, deren Forschungsauf-
trag sie zur Zusammenarbeit mit del' for-
schenden Grosschemie pradestiniel't.

Ebenfalls neu ist del' Auf trag an die
Fachhochschulen zur Zusammenarbeit
mit andern in- und auslandischen Aus-
bildungs- und Forschungsstatten. Die-
se Zusammenarbeit war bis anhin weitge-
hend individuell und del' Initiative des
einzelnen Dozenten iiberlassen. Einzig fiir
das Weiterstudium an univel'sitaren Hoch-
schulen bestanden institutionalisierte
Wege, so del' Ubertrittskurs fUr besonders
begabte HTL-Absolventen an die ETH-
Zurich.

IS Burgdorl
14%

ziger Jahren direkt zu Universitaten 'be-
fOrdert' .

Demgegeniiber sollen die schweizeri-
schen Fachhochschulen in diesem Jahr
bezeichnet und die ersten FH-Diplome im
Jahr 2000 erteilt werden. Auch wenn die
Gesetzgebung schnell erfolgte, hinkt sie
im Vergleich zu Deutschland doch eine
Generation hinterher.

Die Grundlagen fUr die Schaffung del'
Schweizer Fachhochschulen legt das Fach-
hochschulgesetz yom 6. Oktober 1995 [3],
das in Art. 2 Stellung formuliert:

Fachhochschulen sind Ausbildungs-
statten del' Hochschulstufe, die grundsatz-
lich auf einer beruflichen Grundausbil-
dung aufbauen; und in Art. 3 Aufgaben:
1) Die Fachhochschulen bereiten durch

praxisorientierte Diplomstudien auf
berufliche Tatigkeiten VOl',welche die
Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Methoden erfordern.

2) Sie erganzen die Diplomstudien durch
ein Angebot an Weiterbildungsveran-
staltungen.

3) In ihrem Tatigkeitsbereich fUhren sie
anwendungsorientierte Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten durch und
erbringen Dienstleistungen fUr Dritte.

4) Die Fachhochschulen arbeiten mit an-
dern in- und auslandischen Ausbil-
dungs- und Forschungseinrichtungen
zusammen.
Was die Ausbildung betrifft, ist die

Zuordnung zum tertiaren Sektor, also zum
Hochschulbereich, wichtig, dies nicht zu-
letzt im Vergleich zum Ausland. Nach wie
VOl'bleibt das duale System erhalten, d.h.
die Fachhochschule baut auf del' berufli-
chen Erfahrung des Studenten auf und
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Fig. 2. Verteilung der
Diplorne in Chernie an
den Schweizer Inge-
nieurschulen (1995;
IS Chur nur aile zwei
Jahre)
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Die Studie enthlilt keine entsprechen-
den Zahlen aus dem universiUiren Be-
reich. Auch dort gehOrt das Chemiestudi-
urn - zusammen mit dem Medizinstudium
- zur Spitzengruppe, was die Aufwendun-
gen pro Student betrifft.

Vor dem Hintergrund knapper affent-
licher Finanzen ergibt sich daraus ein
Anreiz, kleinere Schulen zu grasseren
Gebilden zusammenzufassen. Flirdie uni-
versitaren Hochschulen sind solche Be-
strebungen seit Jahren mit unterschiedli-
chern Erfolg im Gang. Bei del' Uberfiih-
rung del' Ingenieurschulen in Fachhoch-
schulen (FH) war es von Anfang an ein
Ziel, die rund 50 Haheren Fachschulen zu
7-10 Fachhochschulzentren zusammen-
zufassen.
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Das Vorgehen bei der Anerkennung
von Fachhochschulen zeichnet sich durch
GrUndlichkeit und den Willen zur Schaf-
fung starker Zentren aus. Die yom Bun-
desrat ernannte Fachhochschulkommissi-
on erarbeitete zu Beginn des Jahres 1997
einen Kriterienkatalog fUr die Anerken-
nung von Studiengangen und Teilschulen.
Dari n wurde Wert auf eine minimale Gros-
se der einzelnen Abteilungen, eine ange-
passte Infrastruktur und eine vernUnftige
geographische Verteilung gelegt. Die Che-
mie wurde dabei als Disziplin mit regio-
naler Bedeutung anerkannt.

Die obenerwahnten Chemieabteilun-
gen der Ingenieurschulen sind recht gleich-
massig tiber die Schweiz verteilt. Es geht
deshalb bei der Neuorientierung - ftir die
ein Zeithorizont bis zum Jahr 2003 gesetzt
wurde - primar darum, benachbarte und
kleinere Abteilungen zur Koordination
und Kooperation zu veranlassen. ErJeich-
tert wurde dies durch die von der FH-
Kommission vorgeschlagene Aufteilung
in sieben Fachhochschulregionen. So wird
konkret die Ingenieurschule Chur der FH
SUdostschweiz, Winterthur der FH Zii-
rich-Nordostschweiz, Muttenz der FH
Nordwestschweiz, Burgdorf der FH Bern-
Mittelland und die drei franzosischspra-
chigen Chemieabteilungen in Fribourg,
Geneve und Sion der FH Westschweiz
zugeteilt. FUr die Aus- und Weiterbildung
ergeben sich somit geographisch klar ab-
gegrenzte Gebiete.

Die einzelnen Studiengange werden
von den betreffenden Schul en im VerI auf
dieses Jahres in CHIMIA vorgestellt wer-
den, sodass sich hier eine eingehende Be-
sprechung erUbrigt. Gemeinsam ist fast
allen das obenerwahnte Eintrittsniveau,
die Dauer von drei Jahren mit anschlies-
sender Diplomarbeit von bis zu sechs
Monaten Dauer und die Struktur mit je
einer Vordiplompriifung nach dem ersten
bzw. zweiten Studienjahr.

Beztiglich der anwendungsorientierten
Forschung und Entwicklung wurden die
Ingenieurschulen aufgefordert, in ihren
Anerkennungsantragen Kompetenzzen-
tren und Schwerpunkte zu definieren.
Auch diese Zentren soli en primar regional
verwurzelt sein. Mit einer vermehrten
Absprache und Kooperation sind aber auch
gesamtschweizerische Projekte denkbar.

4. Notige Mittel zur SchafIung der
Fachhochschulen

Die erwahnten Veranderungen sind nur
dann bis zum Jahr 2003 durchfUhrbar,
wenn die entsprechenden Mittel personel-
ler und infrastruktureller Art bewilligt

werden. Dabei wird sich das Anforde·
rungsprofil an die Dozenten nicht grund-
satzlich andem. Schon heute besitzen fast
aile Chemiedozenten einen Hochschulab-
schluss mit Promotion sowie - und dies
unterscheidet sie von vielen Universitats-
dozenten - eine mehrjahrige Erfahrung in
der Industrie. Allerdings bedingen die
neuen Aufgaben der Dozenten auch eine
Neuverteilung ihres Pflichtpensums. Lag
dies bis heute einseitig beim Unterrichten
mit einem typischen (einem Mittelschul-
lehrerentsprechenden) Pensum von ca. 22
Lektionen, so wird es sich in Zukunft aus
Lehrverpflichtung und Ttitigkeit in der
anwendungsorientierten Forschung und
Entwicklung sowie Beratung und anderen
Dienstleistungen zusammensetzen.

Auf einem andem Gebiet sind Verbes-
serungen dringend nbtig. Der heutigeMit-
telbau an einer Chemieabteilung besteht
typisch aus einigen Assistenten (mit frisch
erworbenem Diplom) und wenigen tech-
nischen Angestellten. Beide Gruppen sind
weitestgehend im Unterrichtsbetrieb ein-
gesetzt und verftigen kaum iiber zeitliche
Freiraume fUr die neuen Aufgaben der
Fachhochschule. Ein markanter personel-
ler Ausbau ist hier dringend notig, wobei
die Mittel yom Bund, von den Schultra-
gem (meist die Kantone) und von der
Industrie gemeinsam zur Verftigung ge-
stellt werden sollen. Einige erfolgreiche
KTI-Projekte (Kommission fUr Techno-
logie und Innovation) der letzten Jahre
zeigen, dass trotz aller Beschrankungen
solche Aufgaben schon heute angegangen
werden.

BezUglich Infrastruktur kann bei den
meisten Chemieabteilungen auf eine gute
apparative Ausriistung zuriickgegriffen
werden. Mit einer Zunahme an extemen
F+E-Auftragen wird allerdings auch hier
ein baulicher und apparativer Ausbau no-
tig sein. Erinnert sei in diesem Zusam-
men hang an die Auflagen, die sich aus der
Zertifizierung von Laboratorien (ISO
9000, GLP) ergeben. Eine gemeinsame
Nutzung von Apparaturen durch Studie-
rende und Forscher wird dadurch er-
schwert.

5. Berufschancen und Stellung des
Chemikers FH

In einer Zeit, die von Firmenzusam-
menschliissen, Auslagerung von For-
schungsaktivitaten ins Ausland und Per-
sonalabbau gepragt wird, sind Prognosen
schwierig. Bereits seit Mitte der achtziger
Jahre nahm die Zahl der fUr HTL-Chemi-
ker offenen Stellen in der Grosschemie
markant abo Gli.icklicherweise fanden un-

sere Absolventen oft neu entstandene Po-
sitionen in kleineren chemischen Firmen
sowie in verwandten Industrien [5]. Auch
wurden sie yom schleichenden Abbau des
Forschungsstandorts Schweiz weniger
betroffen als junge promovierte Chemi-
ker.

Es ist zu erwarten, dass Chemiker FH
auch in Zukunft interessante Stellen in der
chemischen Industrie, in verwandten Un-
temehmen sowie in Dienstleistungsbetrie-
ben finden werden. Gefragt sind dabei
nebst einer breiten Fachkompetenz und
einer effizienten Arbeitstechnik auch gute
sprachliche und kommunikative Fahig-
keiten. In dieser Hinsicht miissen die Fach-
hochschulen ihre Ausbildung weiter ver-
bessem (vgl. FHSG [3] Art. 9).

In Bezug auf die Anerkennung der FH-
Abschliisse gilt es zwischen der berufli-
chen und der akademischen Anerkennung
zu unterscheiden. Bei einem positiven
Abschluss der bilateralen Verhandlungen
zwischen der Schweiz und der Europai-
schen Union wUrde die berufliche Aner-
kennung durch das neue FH-Diplom er-
leichtert. Nach wie vor problematisch -
auch im Inland - ist die akademische An-
erkennung. Wenn in Zukunft besonders
begabte Fachhochschulabsolventen nicht
zu wesentlich besseren Bedingungen als
heute an einer Schweizer Universitat wei-
terstudieren konnen, wird der Trend zum
Weiterstudium vor allem an englischen
und nordamerikanischen UniversiUiten an-
halten.

Zusammenfassend darf die Schaffung
der Schweizer Fachhochschulen als ein
zwar spates, aber bedeutendes bildungs-
politisches Werk bezeichnet werden. Ent-
scheidend fUr die Zukunft wird sein, wie-
weit die Fachhochschulen mit der Wirt-
schaft einerseits wie auch untereinander
kooperieren und durch das Engagement
ihrer Dozenten und Studenten in Wissens-
und Technologietransfer die Qualitat der
Ausbildung stetig verbessern konnen.
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