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Bei der Produktion in Freeport werden eine neue
Synthese und eine fortschrittliche Verfahrenstechnolo-
gie zur Anwendung kommen. Endgiiltigc Produktfor-
mulierungen werden sowohl in den Roche-Produk-
tionszentren in den Vereinigten Staaten als auch in
Europa erfolgen. Teile der Produktion des neuen Be-
triebes werden als Zwischenstufen zur Herstellung an-
derer Carotinoide genutzt werden. Die Produktionska-
pazitiit in Freeport wird sowohl den Inlandsbedarf als
auch die Exportnachfrage abdecken.

Dass die 'Awareness' del' Amerikaner
gestiegen ist, zeigen auf eindruckliche
Weise die von uns bei Gallup in Auftrag
gegebenen 'Awareness' -Studien: Heute hat
jeder zweite Amerikaner Kenntnis von
Beta-Carotin und dessen Rolle in del' Er-
niihrung.

Damit waren eigentlich aile wichtigen
'P's' abgehandelt. Da bleibt noch ein klei-
nes Element - der Preis - bei dem Roche
eigentlich gerne vermeidet, dass man unge-
bi.ihrlich daruber spricht, indem die Preise
so angesetzt werden, dass sie dem Kunden-
nutzen entsprechen.

Zusammenfassend haben wir am Bei-
spiel von Beta-Carotin gesehen

wie Beta-Carotin-Produktformen ent-
wicke It werden, urn die Fiirbe-Bedurf-
nisse einzelner Segmente abzudecken
(Bsp. 5 % EmulsionjSoftdrink)
wie Beta-Carotin in seiner Eigenschaft
als Provitamin A eingesetzt wird
(Pharma und Lebensmittel)
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wie Beta-Carotin im Tiererniihrungssek-
tor eingesetzt wird (Fertilitiit, Wildver-
biss)
wie eine weltweite Marketingorganisa-
tion aufgebaut und unterhaIten werden
muss, urn geographisch alle Markte er-
schliessen zu k6nnen

- wie neue Forschungsergebnisse, die vor-
liegen oder demniichst vorliegen werden,
umgesetzt werden, und wie das Wissen
urn den potentiellen Nutzen von Beta-
Carotin als eigenstiindiger Mikroniihr-
stoff fruhzeitig verbreitet wird
wie rechtzeitig die Investitionen an die
Hand genommen werden mussen, urn
die anvisierten 'Produkt/Marktstrate-
gien' auch erfolgreich durchfiihren zu
konnen.
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Von der Idee zum verkaufsfertigen
Produkt

Manfred Rembold*

Ben6tigt diese Thematik uberhaupt eine
Darstellung im Rahmen einer Seminarver-
anstaltung? Ergibt sich die Ideenfindung
und deren Umsetzung in ein Produkt nicht
von selbst und automatisch? Nachfolgend
soil versucht werden, ein Bild dieses «auto-
matischen» Ganges zu geben, dargestellt
am Beispiel del' Entwicklung von Textil-
chemikalien.

Urn eine Vorstellung uber die Grosse der
Forschungs- und Entwicklungsaufwen-
dungen zu erhaIten - die ja ausschliesslich
im Hinblick auf Produkt- oder Technolo-
gieinnovation getiitigt werden - sind in
Fig. 1 die Zahlen genannt, die Ciba-Geigy
in den Jahren 1987 und 1988 ausgewiesen
(Fig. 1) hat. Sie zeigen deutlich, wie auf-
wendig es heute fUr multinationale, che-
mische Unternehmen geworden ist, sich
die Chancen und Optionen fUr eine Beteili-
gung an der technischen F ortentwicklung
zu erhaIten. Die fUr den finanziellen Erfolg
der Unternehmung verantwortlichen Ma-
nager verfolgen mit Aufmerksamkeit diese
Entwicklung und Fragen nach der Effi-
zienz und Innovationskraft der eigenen
Forschungsabteilungen werden gestellt.

1m folgenden sollen einige wesentliche
Gesichtspunkte erfolgreicher Produktent-
wicklungen aufgezeigt und an einem Ent-
wicklungsbeispiel aus dem Gebiet der Tex-
tilchemikalien verdeutlicht werden. Zwei

Fragenkomplexe sind dabei besonders zu
betrachten:

I. Wie kommt es zur Ideenbildung? Woher
sind Anregungen in der Zukunft zu er-
warten?

2. Worin liegen die Voraussetzungen fur
eine erfolgreiche Umsetzung der Idee?
Produktewerdegang: Patentierung, Re-
gistrierung, ProduktionseinfUhrung.

Am Beispiel eines photochemischen Sta-
bilisators fi.irPolyamid sollen diese Fragen
konkret beantwortet werden.

Fur viele technische Guter, wie z.B. auch
fur Farbstoffe und Textilchemikalien, fin-
det man heute Marktbedingungen vor, die
- summarisch betrachtet - dadurch ge-
kennzeichnet sind, dass die Abnehmerin-
dustrien nur ein langsames oder gar kein
Wachstum aufweisen, ja teilweise sogar ei-
nen Ruckgal}g hinnehmen mussten. Eine
Situation, die kennzeichnend fUr Ge-
schiifte mit hohem Reifegrad ist. Die Fol-
gen sind hoher Kostendruck, gediimpfte
Innovationsneigung - insbesondere wo
hohe Investitionen notwendig wurden -
und dies bedeutet, dass auch bei den Zulie-
ferindustrien die Risikobereitschaft fUr
Neuentwicklungen sinkt. Das heisst nicht,
dass nicht in F & E Projekte investiert
wurde, aber dies geschieht vor allem im
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Hinblick auf rasche Realisierbarkeit der
Projekte, kaum in liingerfristige explorato-
rische Bearbeitungen, Diese beinhaIten
zwar eine potentiell grosse Chance, aber
eine zu geringe Wahrscheinlichkeit, dass
die Chance auch gewinnbringend genutzt
werden kann,

Worauf soil sich in einer solchen Situa-
tion Forschung konzentrieren, woher soli
man die Anregungen nehmen und die rich-
tigen, das heisst erfolgversprechenden
Ideen verwirklichen? Betrachtet man die
m6glichen Einflusse und Impulse fUr den
in diesem Zweig der industriellen For-
schung tiitigen Chemiker (Fig. 2), so sind
als erste Impulsgeber die technischen
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Fig. 1

Die 3 Phasen des Produktwerdegangs

PI).7se Entscheidungskriterien

- Forschungsphase Schwerpunkt auf grund-
satzlicher Synthesemoglichkeit
und erreichbarem Effekt

- Entwicklungsphase Schwerpunkt auf
Verfahrensentwicklung und
kommerziellen Aspekten

- Rea/lslerungsPf1ase Schwerpunkt auf Produktion.
Standort. Kosten. Qualitat

Fig. 3

Fig. 5
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Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Neuerungen und die Grundlagenerweite-
rung auf dem speziellen Gebiet der Textil-
chemikalien zu nennen. Grundsatzlich
neue synthetische Fasern sind in der Be-
kleidungs- und Heimtextilienindustrie
kaum zu erwarten, grundsiitzlich neue che-
mische Strukturen auf dem Gebiet der Ver-
edlungschemikalien fur diese Segmente

sind nicht zu sehen. Die Zusammenhange
sind im Groben erforscht, iiberraschend
Neues, Abenteuerliches ist auf diesem Ge-
biet mit rein synthetisch chemischen Me-
thoden wenig wahrscheinlich. Die Chance
liegt eher im Nutzbarmachen von Techno-
logien, die selbst noch stark im Fluss sind,
und diese auf das Gebiet der Textilvered-

lung zu i.ibertragen. Beispiele hierfur konn-
ten sein: Lasertechnologie zur Erzeugung
neuer Effekte und Strukturen, UV-, Elek-
tronen-Strahlung, Gasplasmen zur Fixie-
rung von Ausrustungen oder Modifizie-
rung von Geweben, sowie die Nutzung
iiberkritischer Systeme zur Applikation
von Farbstoffen und Hilfsmitteln.
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Etwas anders verhalt es sich mit textilen
Materialien fUr technische Zwecke. Tech-
nische Textilien haben, je nach ihrem Ver-
wendungszweck, sehr spezielle Aufgaben
zu erfUllen und dies uber einen langen Zeit-
raum. Hier kann die klassische Vered-
lungschemie einsetzen und in vielen Fallen
den Gebrauch der Faser erst ermoglichen.
Ein Beispiel dafUr sind Chemikalien, die
die UV-Lichtbestandigkeit von Synthese-
fasern und von Farbungen erhohen.
Gesamthaft gesehen sollten also Inn ova-

tionen eher von heute moglichen Techno-
logien mit der Chemie als Partnerwissen-
schaft, als von rein synthetischen Arbeiten
auf dies em Gebiet, kommen. Das soll aber
nicht heissen, dass es in der synthetischen
Chemie als Partnerwissenschaft nieht noeh
viel Interessantes zu tun gabe. Auf dem
Gebiet der Texti1chemikalien bedeutet
dies, das breite chemische Wissen zur inter-
disziplinaren Losung anwendungstech-
nischer Probleme einzusetzen, sowie die
Herausarbeitung von Struktur-Wirkungs-
beziehungen, urn dadurch eventuell neue
ehemische Leitstrukturen zur Erreichung
eines gewunschten Effektes zu finden.
Eine weitere wichtige Einflussgrasse ist

der Anforderungskatalog, der von unseren
Kunden gestellt wird. Drei Kundenanfor-
derungen beeinflussen unsere Forschungs-
aktivitaten in besonderem Masse:

- Bestehende Produkte kostengunstiger
zur Verfi.igung zu stellen, bzw. einfa-
chere Herstellverfahren beim Kunden zu
ermoglichen;

- qualitativ haherwertige Produkte oder
Anwendungsverfahren zu ermoglichen,
wobei eine sorgfaItige Definition des Be-
griffs Qualitat jeweils vorgenommen
werden muss;

- okologisch gunstigere Produkte einzu-
setzen oder Verarbeitungsprozesse ako-
logisch zu verbessern.

Die Erfolge der chemischen Industrie
auf dem Gebiet der Texti1chemikalien, wis-
senschaftliche Erkenntnisse in relativ ein-
fach zu handhabende Produkte umzuset-
zen und diese weltweit zu vermarkten, wa-
ren in der Vergangenheit gross. Anderer-
seits sind durch die Anwendung einzelner
Produkte in der Umwelt Probleme entstan-
den, deren Lasung und Beseitigung wie-
derum den Chemiker verlangt. Die Forde-
rung nach mehr Schutz und Sicherheit fUr
unsere Umwelt ist ein grosser Impulsgeber
fi.ir unsere Forschung. In diese Richtung
weist auch der Einfluss, den der Gesetzge-
ber mit behardlichen Auflagen ausi.iben
kann. Auch von dieser Seite werden unter
anderem akologische Forderungen an uns
gestellt, die wir als Chance fUr Neuent-
wicklungen auffassen mussen. So gesehen
sind unsere Maglichkeiten zur Erfor-
schung von Zusammenhangen und daraus
zur gezielten Produktentwicklung heute
gar nicht so schlecht, ja vielleicht ist die
Klassifizierung der Texti1chemikalien als
reifes Geschaft bereits heute schon zum

Teil iiberholt oder trifft nur bei stark ver-
einfachter Betrachtung zu.
Wie lasst sich nun in einem grossen Un-

ternehmen gewahrleisten, dass moglichst
aile diese Anregungen aufgenommen,
moglichst optimal entwickelt und zu Pro-
dukten umgesetzt werden? Was den wich-
tigen Teil der Kundenwiinsche betrifft,
kommen dem Mitarbeiter im Aussendienst
und dem Mitarbeiter im Marketing eine
wichtige Rolle zu. Er ist das Bindeglied
zum Kunden und tragt einen wesentlichen
Teil der Verantwortung dafUr, dass des sen
Bediirfnisse richtig in den Forschungsbe-
reich gelangen und dort in eine Zielsetzung
mi.inden. Das soll nicht heissen, dass kein
direkter Kontakt zwischen Kunden und
Forschung und Entwicklung bestehen soil.
1m Gegenteil, dies ist in mane hen Fallen
ausserst notwendig; vor allem, wenn es urn
die Frage der Machbarkeit neuer Ideen
geht, um die Abschatzung, ob mit der im
Hause betriebenen Chemie eine Problem-
losung fUr den Kunden erreicht werden
kann.
Der ganze Komplex stellt ein schwieri-

ges Kommunikationsproblem dar, das nur
durch gute Zusammenarbeit von Marke-
ting, Applikation, Forschung und Ent-
wicklung gemeinsam gelast werden kann.
Personliche Beziehungen, gute oder
schlechte, kannen das Ergebnis sehr we-
sentlich beeinflussen. Ein Aspekt, der bei
der Besetzung eines Projektteams sehr
hoch eingeschatzt werden muss. Erfolgrei-
ches Erforschen und Entwiekeln von Pro-
dukten findet heute auf diesem Gebiet in
den seItensten Fallen durch Einzellosun-
gen statt, sondern ist das Produkt gemein-
samer faehubergreifender Anstrengungen.
Die Festlegung des Zieles gehart dabei zu
den sehwierigsten Aufgaben.
Mit diesem Bekenntnis zur Teamarbeit

soli jedoeh nicht die andere Seite der Me-
daille unterschlagen werden, namlich die
Tatsache, dass viele Anstasse fUr neue Ent-
wicklungen ihren Anfang in Einzelaktio-
nen von kreativen Individualisten in F & E
und Marketing nehmen. Ohne Zweifel ste-
hen jedoeh Teamfahigkeit und Teamgeist
im Vordergrund, wenn es um die Entwick-
lung und Realisierung der einmal gefunde-
nen Produktidee geht.
Welchen Weg muss eine Produktidee bis

zu ihrer Realisierung zurucklegen? Dies ist
im Produktewerdegang festgelegt. Darin
werden die Aufgaben der Bereiche For-
sehung & Entwieklung, Marketing und
Produktion festgelegt. Es wird klar defi-
niert, wer zu welchem Zeitpunkt Informa-
tionen und Arbeitsergebnisse bereitstellen
muss.
Ein wesentliches Merkmal in unserem

Fall ist die Gliederung in drei Phasen, nach
denen jeweils i.iber die Weiterbearbeitung
entsehieden werden muss. Diese drei Pha-
sen bestehen aus einer Forschungsphase,
einer Entwicklungsphase und einer Reali-
sierungsphase (Fig. 3).
Wahrend der Forsehungsphase sollen

eine chemische Leitstruktur gefunden oder
eine bereits erkannte Leitstruktur gezielt
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derivatisiert werden, urn das gewunsehte
applikatorisehe Anforderungsprofil zu er-
reichen. Die grobe Abklarung der Zugang-
lichkeit von Ausgangsverbindungen und
die Maehbarkeit der Synthese soli ten eben-
falls in dieser ersten Phase abgekliirt wer-
den.
Die Entwicklungsphase, die sich daran

anschliesst, beinhaltet nun schon die Aus-
arbeitung und Optimierung des Herstel-
lungsverfahrens und die Aufgabe der Regi-
strierung.
Die dritte Phase nennen wir Realisie-

rungsphase, hier geht es hauptsiichlieh um
Produktionsfragen, wie Standort, Prod uk-
tekosten, Bedarf und endgUltige Auf-
nahme ins Sortiment.
Diese Grobrasterung soli fiir die einzel-

nen Aspekte noeh etwas vertieft werden.
Ein iiusserst wichtiger Punkt ist die Erstel-
lung der Patentlage, bzw. die Neuanmel-
dung entweder der neuen Verbindungen
(d.h. Stoffschutz) oder des an sieh bekann-
ten Stoffes in einer neuen Verwendung
oder, als dritte Moglichkeit, spezielle
Schritte des Herstellungsverfahrens. 1m
allgemeinen wird man, wenn immer mag-
lich, den Stoffschutz anstreben, da dies fUr
ein Handelsprodukt die besten Schutz-
rechte bietet. In vielen Fallen ist dies je-
doch nieht mehr maglich, da die Verbin-
dungen an sich bekannt sind und nur fUr
den vorgesehenen Verwendungszweck neu
eingesetzt werden sollen. In diesem Fall
Hisst sich mit einem Applikationspatent, in
dem die Verwendung gesehutzt ist, haufig
noch ein ausreiehend guter Schutz vor
Nachahmung bzw. Umgehung erzielen.
Kann i.iberhaupt kein Schutzrecht fUr die
beabsichtigte Applikation mehr in An-
spruch genommen werden, so ist sehr sorg-
fiiltig zu pri.ifen, ob eine Weiterbearbeitung
dieses Projektes uberhaupt noch sinnvoll
ist.
Neben der Patentierung mussen erste to-

xikologisehe Prufungen, erste Verfahren
zur Herstellung in grasserem Mal3stab, er-
ste okologische Beurteilungen, die Zu-
giinglichkeit der Ausgangsverbindungen
und schliesslich der Registrierstatus abge-
kliirt werden. Fi.ir die Registrierung ist es
von grosser Bedeutung, ob es sich urn be-
kannte, bereits zugelassene Stoffe oder urn
neue Stoffe handelt.
Man sieht, dass bereits in diesem fri.ihen

Stadium des Produktewerdeganges die
Dienste vieler Abteilungen in Anspruch ge-
nommen werden mussen, was die oben er-
wiihnte Teamfiihigkeit und Kooperations-
bereitschaft aller Beteiligten voraussetzt.
Ein ebenfaIIs iiusserst wichtiger Aspekt,

der insbesondere wiihrend der Entwick-
lungsphase in den letzten Jahren noch an
Bedeutung gewonnen hat, ist der okolo-
gisehe Aspekt.
Er kommt in zweifaeher Form im Pro-

duktewerdegang zum Ausdruek:

1. Es muss eine Gesamtbeurteilung der
akologischen Situation des gewiihlten
Herstellungsverfahrens sowie fi.ir die
vorgesehene Anwendung ersteIIt wer-
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den. Darunter fallen insbesondere Ab-
wasserlasten bei der Produktion und der
Anwendung des Produktes beim Kun-
den, sowie m6gliche lmmissionen tiber
die Abluft und ebenso die Deponierbar-
keit der festen Abfiille.

2. Bei der Registrierung im Bereich Pro-
duktesicherheit, wo die relevanten ako-
logischen und toxikologischen Daten er-
stellt werden.

Nach der Registrierung und Zulassung
durch die Beharden tritt das Produkt ans
Licht der Offentlichkeit. Ziel der Registrie-
rung ist eine Beurteilung des Produktes
hinsichtlich seiner akologischen, toxikolo-
gischen und fUr die Arbeitssicherheit rele-
vanten Eigenschaften. Diese Unterlagen
werden den Behorden zur Genehmigung
vorgelegt, sie bilden die Entscheidungs-
grundlage.
Die durchzufiihrenden Priifungen lassen

sich in zwei Blocke gliedern (Fig. 4):

1. Prtifungen, die sich mit den physikali-
schen und physikalisch chemischen Ei-
genschaften des Produktes befassen.

2. Prtifungen, die sich mit dem befassen,
was geschieht, wenn das Produkt mit
Mensch, Tier oder mit Wasser, Luft, Bo-
den in Beriihrung kommt.

Urn aile diese Priifungen durchfiihren zu
konnen, werden bereits Kilogramm-Men-
gen benatigt. Dieses Muster muss reprii-
sentativen Charakter fUr die spiitere Han-
delsware haben, was ftir Reaktionsmi-
schungen, die von der Prozessfiihrung ab-
hiingen, recht problematisch sein kann.
Wenn man die Gesamtheit der durchzu-

fiihrenden Prtifungen, insbesondere der to-
xikologischen Priifungen, betrachtet, ist
zweierlei sehr aufnillig:

1. Es muss ein hoher Aufwand im 6kologi-
schen und toxikologischen Bereich be-
trieben werden, urn eine moglichst hohe
Produktesicherheit zu gewiihrleisten,
und

2. es sind eine Vielzahl von Kenntnissen
und Fahigkeiten notwendig, urn die ver-
schiedenen Priifungen iiberhaupt durch-
fiihren zu konnen. Hinter beinahe jeder
Testmethode steht ein kleines Team
hochspezialisierter Chemiker und Biolo-
gen, die einen Teilbeitrag an der Pro-
duktentwicklung leisten.

Das Resultat aller Priifungen ist dann
ein Dossier, anhand dessen die Beherden
eine Entscheidung tiber die Zulassung des
Produktes fallen kennen. Dieses Dossier
muss fiir Japan, USA sowie Europa sepa-
rat eingereicht werden, wobei die Daten
nur einmal erstellt werden miissen, for-
male Anderungen und Ergiinzungen aber
durchaus auftreten kennen.

Vielfach findet man die Ansicht vertre-
ten, dass die Registrierung zum geschwin-
digkeitsbestimmenden Schritt bei der
Markteinfiihrung geworden ist. Dies trifft
fUr unseren Bereich nicht zu (Fig. 5).
Wiihrend 19854 Registrierungen knapp 2
Jahre dauerten, hat sich dies 3 Jahre spiiter
deutlich gewandelt. 1988 durchliefen 10
Produkte in 13 Monaten den Prozess.

Das konkrete Beispiel einer neuen Pro-
duktidee, die heute als Veredlungschemi-
kalie fUr Polyamidtextilien weltweit auf
dem Markt ist und hauptsiichlich in der
Automobilausstattung verwendet wird,
soli die obigen Entwicklungsschritte noch
einmal verdeutlichen. Seit vielen Jahren
weiss man, dass Polyamidfasern und da-
raus hergestellte Gewebe bei Lichteinwir-
kung - insbesondere UV -Strahlung, ver-
bunden mit Wiirme - rasch altern und ihre
Gebrauchseigenschaften verlieren. Dies
aussert sich in einem Verlust der iistheti-
schen Qualitiiten wie Farbton, Oberfliiche,
aber - noch weit schlimmer - in den me-
chanischen Eigenschaften. Zugfestigkeit,
Scheuerfestigkeit u.a. gehen mit der Zeit
vellig verloren, das Gewebe zerfiillt nach
geniigend langer Belichtungszeit praktisch
schon beim Anfassen. Dies begrenzt die
Lebensdauer solcherart hergestellter Arti-
kel betrachtlich und hat in der Vergangen-
heit hauptsachlich bei Automobilausstat-
tungen zu Reklamationen gefiihrt.
Fur die meisten Konsum- und Modear-

tikel ist dies in aller Regel ohne Bedeutung,
da sie ohnehin nur kurze Zeit in Gebrauch
sind. Die Situation iindert sich im Faile
technischer Textilien. Dazu gehoren Seile,
Sicherheitsgurte, Autopolster, Autotep-
piche und anderes mehr. In diesen Fallen
ist die mechanische Beanspruchung der
Textilien gross, und es kommt wesentlich
darauf an, dass die mechanischen Qualitii-
ten erhalten bleiben. Daher hat man schon
seit einigen Jahren versucht, diese Artikel
bei der Fiirbung durch den Zusatz von Sta-
bilisatoren so weit in ihren Eigenschaften
zu verbessern, dass sie den gestellten An-
forderungen geniigen. Eine Klasse von
Verbindungen waren anorganische Cu-
Salze. Damit erreicht man zwar den ge-
wiinschten Effekt, handelt sich aber grosse
6kologische Probleme ein, da anorga-
nische Salze in hohen Konzentrationen
eingesetzt werden miissen und diese einen
sehr schlechten Aufziehgrad auf die Faser
haben; d.h. die iiberwiegende Menge des
Cu-Salzes bleibt in der wiissrigen Flotte
und muss, da die Einleitung von Cu-Salzen
in offene Gewiisser strengen Limiten un-
terliegt, bei der Abwasserreinigung miih-
sam und teuer wieder entfernt werden.
Dadurch war ein ekologischer und eko-

nomischer Anreiz fUr eine Produktinnova-
tion gegeben. Fiir uns war daher die Frage-
stellung neu so zu formulieren: Kennen
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wir eine Textilchemikalie herstellen und
entwickeln, die verfahrenstechnisch breit
einsetzbar ist, die deutlich besser auf die
Polyamidfaser aufzieht und im ppm-Be-
reich wirksam ist? Dieses Grobanforde-
rungsprofil wurde zwischen F & E und
Marketing 1984 als gemeinsames Ziel for-
muliert.
Die Verkniipfung bereits vorhandener

Kenntnisse aus der Spinnmassenstabilisie-
rung von Polyamid, verbunden mit den
Kenntnissen der fiirberischen Anforderun-
gen, der Applikation aus wiissriger Flotte,
fUhrte Anfang 1985 zur Patentierung einer
speziellen Klasse von Cu-Komplexen fiir
dieses Einsatzgebiet, die dadurch charakte-
risiert sind, dass sie einen hohen Aufzieh-
grad auf die Faser aufweisen und eine ex-
trem niedrige Einsatzkonzentration erlau-
ben.
Kurz darauf wurde mit der Registrie-

rung begonnen, die sich damals noch bis
Anfang 1987 erstreckte. Seit Ende 1986
wurde mit der Kundenbemusterung be-
gonnen; im Laufe von 1988 begannen die
Verkiiufe hauptsiichlich nach USA, und
Anfang 1989 wurde das Produkt, Cibafast
N, in das Sortiment aufgenommen. Das
heisst, der gesamte Weg wurde in etwa 3
Jahren durchlaufen, was unserer Meinung
nach - gemessen an den zu iiberwindenden
Schwierigkeiten - eine kurze Spanne ist.
Dieser Weg einer Produktidee zum ver-

kaufsfertigen Produkt lasst sich in einer
anderen DarstellUng anschaulich zusam-
menfassen (Fig. 6). A. B. Cohan hat dies
die 4 D's des Produktezyklus genannt: De-
fining, Designing, Developing, Delivering.
Am Anfang stehen die Bediirfnisse des'
Kunden bzw. seine Anforderungen. Diese
mtissen im Dialog mit Marketing, Anwen-
dungstechnik und F & E moglichst exakt
formuliert werden. Hier liegt der SchlUssel
zum Erfolg, denn es niitzt nichts, Produkt-
ziele zu formulieren und daran zu arbeiten,
wenn diese nicht den echten Bediirfnissen
des Kunden entsprechen.
1m niichsten Schritt, dem Designing,

liegt die klassische Aufgabe der For-
schung, Ideen zur Problemlesung zu ent-
wickeln, Einsatzkonzepte aufzustellen und
zu iiberpriifen.
Developing stellt den vielleicht interdis-

zipliniirsten Schritt dar, da hier viele Be-
reiche involviert sind wie Entwicklung,
Produktion, Analytik, Formulierung und
Marketing.
Das Schlussziel ist dann die Lieferbereit-

schaft mit konstant hoher QualiUit. Logi-
stik, Produktion, Produktmanagement
und Marketing iibernehmen hier die Ver-
antwortung.
Damit ware der Kreis geschlossen, und

es zeigt sich nun, ob im ersten Schritt wirk-
lich die richtigen Kundenbediirfnisse for-
muliert worden sind und das neue Produkt
am Markt erfolgreich sein wird.


