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91 were known in the second half of last
year: a new Swiss center for scientific com-
putation (Centro svizzero di ca\colo scien-
tifico (CSCS)) will be opened in Manno
nearby Lugano and the supercomputer to be
installed there is a Japanese machine mar-
keted by NEC Corporation (Tokio): the SX-
3. In its initial configuration, the SX-3/Mod-
el 22 supercomputer will have two CPUs
with a peak performance rate of2.75 Gflops
each (IGflop = 103Mflops), and it is planned
that the machine will be upgraded in the near
future so as to have a peak performance rate
as high as 22 Gtlops. The SX-3 supercom-
puter is scheduled for installation in Manno
in summer 1991 and it should be available to
its first users next September.

Broadly speaking, it is good news that
the HLR-9 Lproject has entered now its final
stage, and that a new machine with such an
impressive compute perfonnance will soon
be available to the Swiss scientific commu-
nity. However, if everybody agrees on the
principle, the choice of the machine which
finally prevailed for HLR-9l has raised some
concern among part of that community. This
supercomputer will be among the first ones
of this type to be exported from Japan, and
little is known about the availabiLity of the
numerous highly vectorized and multi-tasked
application softwares required by scientists
so as to take the maximum advantage of the
enonnous computing capability of this ma-
chine. This is in contrast with some other
manufacturers, such as eRA Y Research,
which have sold for many years hundreds of
supercomputers all around the world, and
which offer an impressive list of perfonning
application software. We should open here a
parenthesis for the innocent reader: the spe-
cial architecture of any type of supercom-
puter requires professional skill and impor-
tant programming effort, when a user wants
to take full advantage of the high power of
the machine. Efficient programming on a
supercomputer resembles program devel-
opment on a personal computer as much as

driving a FI car resembles sitting at the
wheel of the car of' monsieur tout Ie monde' .

Coming back to HLR-9l, this concern
was expressed by the Group of Swiss Com-
putational Chemists (GSCe) which com-
prises ca. 70 members both from academia
and industries. In a letter sent to Prof. J.
Niiesch, president of ETHZ, and to the per-
sons in charge of negotiating the contracts
with NEC, the GSCC pointed out that the
availabi 1ity of adeq uate appl icati on software
in chemistry is essential for an efficient use
of such a machine and that chemists gener-
ally do not have the time nor the skill (with-
out mentioning copyright probLems for
commercial packages!) for a transport of
their programs from the existing CRAYs to
the NEC. According to the GSCC, these
problems were seriously to be taken into
account, because as much as 30% of the
resources of the two CRAYs were devoted
last year to computational chemistry appli-
cations. In addition, the question of adequate
users support in Manno was raised by the
OSCe.

In a long and, detailed answer, Prof.
Niiesch explained that a fair and efficient
repartition ofthe total resources available on
the three Swiss HLRs would be perfonned
and that users lacking for adequate software
on the SX-3 would be allowed for many
years to continue working on the existing
CRAYs. However, this is only possible, if
most new applications requiring CPU time
on HLR take place in Manno, and several
existing ones are transported to the SX-3 as
well, enabling thus users without proper
software for that machine to work on the
CRA Ys. In addition, Prof. Niiesch mentioned
that the availability of application software
in computational chemistry would be part of
the contract to be negotiated with NEC,
which is in our opinion an essential point.

Finally, concerning the users support in
Manno, the problem is that the staff of the
OSCC will be limited to 19 peopLe altogeth-
er, which means that users support will be
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minimal. In this respect, the position of Prof.
Niiesch is that Swiss universities and ETHs
should try to organize their own support,
which will be difficult to set up for both
financial and staff limitation reasons.

In its last meeting, held March 20th 1991
in Bern, the GSCC discussed the present
situation concerning HLR-91. It was the
participants' opinion that the reassuring an-
swer from Prof. Niiesch, mainly as far as the
availability of computational chemistry
software is concerned, enables them to be
pretty optimistic about the possible use of
the SX-3 for their applications. Indeed, it
was reported during the meeting that in
principle several packages should be availa-
ble next fall: mathematical libraries, agraphic
library and, as far as we are concerned,
computational chemistry (AMBER,
AMOSS, semi-empirical programs, etc ...).
Concerning the popular GAUSSIAN pack-
age, the question is still open and it seems
impossible to make yet accurate previsions
as to the date it will be available.

As to the practical access to the SX-3
machine, two 2 Mbauds (l Mbaud = lOhbit
per second) lines will be made available by
the PIT between Manno and the ETHZ and
EPFL, respectively. It is planned that in the
future these lines will be upgraded to 34
Mbauds, which should be adequate for ap-
plications requiring extensive data transfer,
sucry as graphics.

Though the programs to be initially in-
stalled represent undoubtedly the 'vital min-
imum' in computational chemistry, one may
say as a conclusion that the perspectives
offered to chemists by the HLR-9l project
are promizing and allow to be rather opti-
mistic as to the possibility to perform large-
scale molecular dynamics simulations or
quantum chemical calculations on the SX-3
machine. However, many problems remain
to be solved, before computational chemists
can really start to explore and possibility
exploit the enonnous compute power of this
new supercomputer.

1. Introduction

Import of Chemical
Information into Word Processors

Heiner G. Biihrer*

Abstract. Instead of drawing curves and sketches by hand and cutting and pasting pieces of
paper containing chemical infonnation, it is often easier and gives professional-looking
results to perform evaluation and representation of data with specialized software. The
resulting file can be imported into a suitable word processor. How this can be done with the
help of some popular MS-pOS programs is described in the article.

The way chemists write publications has
changed significantly in the last 20 years.
Three periods can be distinguished:

- The period of the typewriter, the pen,
and the ruler: The chemist wrote his (or her)
article once or several times by typewriter,
added chemical and mathematical fonnulae
by hand, made drawings of his equipment
and plotted curves from his (analogous)
measurements. Sometimes, a secretary cou Id

*CorrespOlldellce: Prof. Dr. H. G. Bilhrer
Industrielle Chemie, Chemieabteilung
Teehnikulll Winterthur Ingenieursehule
CH-8401 Winterthur
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do part of the job, however, most chemical
publications required not only an office but
also a chemical background.
- The period ofthefirst word processors:

Things changed a little, but not much. Word
processing made it possible to write a text
once only and edit it for the corrections to be
made. Dictionaries in various languages
corrected the spelling. Still, the first word
processors did just what their name implies:
write letters and numbers. Superscripts and
subscripts were still added by hand, pen and
template were used for benzene rings, etc.
- The period of chemical word proces-

.mrs: No longer was it a problem to use a
subscript or unusual symbols like H, ro,OO,
IR, =, u, J or "". A molecule like ~ was
easily added into the text and chemical equa-
tions were readily drawn:

ASCII
data

SPREAD-
SHEET

HPGL-
generating
software

Fig. 2. Schematic representation of various 'import routes'

SaveHPGLI
conversion

WORD
PROCES-
SOR

Fig. I. Schematic representation of an optimization procedure according 10 the Box and Wilson method

~o,+l ~~I
o f ~ 0

i
A 0/' ~o

Not only chemical texts, but also mathe-
matical formulae were no longer a strenuous
task to write. And even chemists with little
talent for drawing could obtain sketches
with limited effort:

Still, two problems remained: Much too
often the publishing house would not accept
nor process a 'digital manuscript', thus frus-
trating the author and delaying publication.
A possible solution is to let the author com-
plete the manuscript on his computer, print it
on a high-quality laser printer and add pos-
sible photographs ('desktop publishing').
See [ I ] for an example of a book which was
completed in this way.A second aspect must
be considered: In most publications chemi-
cal infolmation needs to be included in var-
ious forms.

z

Chemists want to be able to do the fol-
lowing:
- to importplots with measured laboratory

data (ASCII data),
- to import graphs with calculated data

points,
- to import files with professional draw-

ings or molecular models.
For an introduction to data collection

and transformation by suitable software see
[2]. The present paper gives some ideas on
how to bring' import cases' into word proc-
essors such as ChemText or WordPelfect. A
schematic representation is given in Fig. 2:

The paper is restricted to the following
hardware and software:
- IBM computers or compatibles,
- MS-DOS word processors such as

ChemText or WordPelfect or, more
generally, word processors capable of
importing files in the H PGL format
(Hewlett-Packard Graphics Language;
produces a vector file, which is a device-

y

independent description of graphical in-
formation).
In practice these restrictions are not very

serious: IBM computers stand in virtually
every laboratory, MS-DOS is the industry's
standard operating system and HPGL a
popular file format used by many manufac-
turers (see also Chapt. 5).

The specific programs used and men-
tioned in this article are:
- 20/20 Version 2.33.11, a spreadsheet

software (Lotus-compatible) by Access
Technology,

- Alchemy II [3] Version 2.0 I, a molecular
modeling software by Tripos Ass.,

- ChemText Version 1.4, a chemical word
processor used widely in the chemical
industry, and the utility program
FROMHPGL, by MolecularDesign Ltd.,

- Har\'Grd Graphics Version 2.12, proba-
bly the most widely used business graph-
ics software, by S(~ftwar(' Puhlishillg
Corp.

- RCI sofMare for reaction calorimefl)'
by Mettler-Toledo AG. This is actually
not MS-DOS software, but runs under
the QNX operating system (Quantum
Software Systems).

2. Preparing an ASCII File for Presenta-
tion

A large number of instruments provide
chemical infomlation in digital form, 1110st-
Iy as an ASCII file (American Standard
Code for Infomlation Interchange). In gen-
eral, these instruments are connected to a
printer or plotter; they do provide some kind
of graphical output. However, if the chemist
wants to manipulate the information or use a
different fonTI of presentation, he needs the
results in digital foml. A possible procedure
is shown in the following example:
Reaction calorimetry is a powerful tech-

nique for scale-up of chemical processes.
The computer (lBM PS/2 Model 70368) of
the reaction calorimeter used (RC J, Mettler)
provides an enormous amount of informa-
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Fig. 5. Residence time distrihlllion in a cascade ofll stirred tank reactors

Fig. 4. Experiment for the determination of the residence time distribution in a cascade of thrl'l' stirl'l'd tank
reactors
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Fig. 3. Emilision polymerization of styrene at 80° with K2S208 as initiator

Spreadsheets are a powerful tool for
manipulating large amounts of chemical in-
formation with numerous calculations.
However, most of them offer only limited
graphic output. Again, this dilemma can be
solved via Harvard Graphics.

An example for the use of a spreadsheet
in chemical engineering is the calculation of
the residence time distribution in a cascade
of stirred tank reactors (Fig. 4)

The reactors in this cascade have been
drawn in a CAD software (AUTOCAD),
imported and completed in ChemText. The
mathematical equation to be solved is:

n -nt/r n-l
H(th) = -- e (nth)

(n-I)!

3. Spreadsheet Calculations

where
H(t/r) amount of tracer substance leaving

the reactor,
n number of stirred Lank reactors in a

cascade = I ... 00,

t time afLeraddition ofLracersubstance,
r mean residence time.

This function has been calculated for n =
1,2,3, ... , 10 in a spreadsheet software (20/
20; Access Techn%gy) and exported inLotus
fonnat to Harvard Graphics. The presenta-
tion is plotted and exported again as an
HPGL file. The result after conversion and

tion (several thousand data points per prop-
erty) such as heat flow, temperatures, stirrer
speed etc. as a function of time. The RCi
software transforms all data points measured
from the QNX operating system toMS-DOS.
However, Harvard Graphics, the graphics
software used, imports only.240 data points,
which makes it necessary to use a data re-
duction utility like DATARED.BAS [4].

In a polymerization experiment two cal-
culated properties, namely heat flow (Qr,calc;
[W]) and conversion of monomer [%], should
be imported into ChemText as a function of
time (t; [min]) for a certain time interval,
giving a presentation with two y axes.
DATAR ED .BAS reduces the number of data
points for each property (t, Qr,calc, conver-
sion) to 240 in the time interval from 90 to
160 min. The ASCII data obtained are im-
ported into the HarvardGraphics MainMenu
(Create New Chart: Bar/Line; X Data Type:
Number; ImportlExport: Import ASCII data)
and represented as a curve (Markers: 0). The
graph is exported (Import/Export: Picture;
Format: HPGL). With the utility FROMH-
PGL a metafile is obtained, saved to the
Clipboard of ChemText and completed in
the Main Menu. The resulting plot is pre-
sented in Fig. 3.

Text and chemical formulae are added
without any problems in the main menu to
the graph. The restriction to 240 data points
is - at least in this case - not disadvanta-
geous; the resolution of the heat flow curve
is adequate.
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import into ChemText is presented in Fig. 5:
The procedure gives scientifically cor-

rect and professional-looking graphs, ready
for publication.

4. HPGL-Generating Software

The cases discussed in Chapts. 2 and 3
are relatively complicated and involve sev-
eral steps. However, some programs offer
direct 'plot-to-file' in the HPGL format.

Fig. 6. Bal/-and-stick model of BHT (Butylaled Hv-
droxytoluene) as it appears ill ChemText .
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Seminar of Physical Chemistry) on Mon-
te Carlo (MC) and Molecular Dynamics
(MD) Simulations in Chemistry: Theory
and Applications

Ovronnaz (Valais), Switzerland, Sep-
tember9-13,1991

Organized by J. Weher (Department of
Physical Chemistry, University of Geneva)
and M. Grdtzel (Institute of Physical Che-

These files can then be imported directly
into the word processor, or - in the case of
ChemText - via FROMHPGL. The molec-
ular modeling softwareALCH EMY II is used
as an example to show the import of such a
file into ChemText.

A molecule like BHT (Butylated Hy-
droxytoluene) is modeled in ALCHEMY II
[3], saved as an HPGL file (extension .PLT)
and converted via FROMHPGL into a
metafile (Fig. 6).

In this case colours are lost by the con-
version! Alternatively, such models can be
plotted with a HP plotter with up to 8 pen
colours.

S. Conclusion

More and more instruments in the labo-
ratory are providing ASCII data that can be
manipulated in spreadsheets or graphics
programs. The import of graphic files into
word processors thus considerably enhanc-
es chemists' desktop-publishing capabili-
ties.

Additional help for the transformation of
one graphic format to another is a file-con-
version utility such as HiJaak by Inset Sys-
tems. It offers several possibilities:

mistry, EPF-Lausanne). This summer school
is intended for 3rd Cycle (graduate) stu-
dents, post-docs and researchers (chemists,
physicists, biochemists, crystallographers,
etc.) interested in learning the basic princi-
ples of MC and MD computer simulations.
In addition to these theoretical concepts, a
survey of applications in the following areas
will be presented: free energy calculations,
modelling of macrocyclic receptors and their
substrate complexes, MC simulations of
chemical reactions, MD of condensed sy-
stems, simulations of the dynamic proper-
ties of zeolites and silica gels. Practical ex-
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- it handles an impressive list of vector
(.CGM, .DXF, HPGL, .EPS, .GEM,
Lotus.PIC, Hewlett-Packard .PCL etc.)
and bitmapped formats (TIFF, .PCX,
.IMG etc.),

- it converts vector to bitmapped formats
as well as to pther vector formats (but not
bitmapped to vector formats),

- during format conversion, colours can
be converted to gray scales and vector
images rotated and scaled.
Recently, some laboratory software be-

came available, running under a user inter-
face such asWindows 3 .OorGEM. Ifthe word
processor uses the same interface, import
via a clipboard is straightforward. Another
interesting feature is colour: With corre-
sponding software and the availability of
colour laser printers, it will become a desir-
able feature in the near future. However,

Received: May 4, 1991

[I] St. V. Kasparek, 'ComputerGraphics and Chem-
ical Structures', J. Wiley, New York 1990.

[2] W. Gottwald, R. Sossenheimcr, .Angewandte
Infonnatik im Labor', VCH, Weinheim, 1989.

[3] H. G. Buhrer, Chimia 1990.44.259.
[4] A listing of DATARED.BAS which runs under

BASICA can be obtained by sending a self-ad-
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(EPF-Ziirich), G. Wipff (University of
Strasbourg), S. Boudon (University of
Strasbourg), M. Parrinello (IBM-RUsch-
likon) and R. van Santen (University of
Eindhoven). For further information, con-
tact: Prof.J. Weher, Departementde Chimie
Physique, Universite de Geneve, 30, quai
Emest -Anselmet, CH-12 I 1Geneve 4 (Tel:
022/702 65 30 and 022/702 65 29; EM:
WEBER@ SC2A.UNlGE.CH).
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Das Doktorat in der Chemie
Schlussbericht der Arbeitsgruppe des ccComiteSuisse de
la Chimie», CSC

Der naehfolgende Sehlussberieht
der Arbeitsgruppe des Sehweizeri-
sehen Komitees flir Chemie «CSC»
Uber das Daktarat in der Chemie ist
von der Delegiertenversammlung
desCSCander Sitzungvom l. Marz
1991 einstimmig genehmigt und zur
Vertiffentlichung freigegeben wor-
den.
Der Zwisehenbericht (Chimia

1989,43,26) zeigt die Resultate ei-
ner Untersuchung Uber den «ist»-
Zustand, w~lhrend der vorliegen-

Zusammenfassung. Die yom CSC
aus Vertretem von Hochschule und
Industrie gebildete «Arbeitsgruppe
zur Erarbeitung eines Konzepts flir
das Doktorat in der Chemie» emp-
fiehlt:

- Wahrend des Doktorats soli der
Kandidat seine Kenntnisse in ei-
nem Spezialgebiet vertiefen und
einen eigenstandigen Beitrag zur
wissenschaftlichen Forschung
erbringen.

- Die Dauer des Doktorats soli auf
durchsehnittlich 3 Jahre reduziert
werden. Auch unter Berlicksich-
tigung besonderer Umstande darf
eine Dissertation nieht Ianger als
5 Jahre dauem. Die Redaktions-
phase der Dissertation soli ca. 3
Monate betragen.

- Zu ihrer Weiterbildung sind die
Doktoranden zu verpflichten,
Vorlesungen fUr Fortgeschritte-
ne, wahrend drei Jahren im Um-
fang von ca. 2Wochenstunden mit
Leistungsnachweis zu belegen.

- Die Assistententatigkeit der Dok-
toranden soll.einen Wochentag
wah rend des Semesters nicht
Uberschreiten.

- Die Entschadigungen (<<Gehal-
ter») der Doktoranden sollen de-
ren Lebensbedarf unabhangig
yom Eltemhaus decken. Dazu er-
lassen die Institute einheitliche
und verbindliche Regelungen.

- DamitdieangestrebteZielsetzung
ohne Qualitatseinbusse erreicht
werden kann, mUssen die Infra-
struktur der Arbeitsgruppen und
die Betreuung der Doktoranden
verbessert werden.

de Sehlussbericht die allgemeinen
Aspekte beleuchtet und darUber
hinaus Empfehlungen flirdie Dureh-
filhrung des Doktorates in der Che-
mie an Sehweizerisehen Hochschu-
len und Universitaten enthiilt.
Das CSC hofft, dass diese. Emp-

fehlungen die ihnen geblihrende
Beachtung finden werden.

Prof. A. v. Zelewsky
Prasident - CSC

1. Einleitung

Wie jede andere Wissenschaft, ist
auch die Chemie einem kontinuier-
lichen Emeuerungsprozess unter-
worfen, der gegenwartig besonders
schnell ablauft und deshalb Aufse-
hen und Besorgnis auslOst. Dieser
Prozess hat Auswirkungen auf das
Chemiestudium, dessen Zielsetzun-
gen und Lehrinhalte regelmassig
liberdacht und angepasst .werden
mlissen. Derartige Oberlegungen
sind flir uns heute von besonderer
Aktualitat, steht doch die Schweiz
und damit auch die schweizerische
Chemie vor besonderen politischen
und wirtschaftlichen Herausforde-
rungen. Die Rolle, welche die
schweizerische Chemie im zuklinf-
tigen Europa spiel en wird, hangt
unter vielen anderen Faktoren auch
von der Qualitat und Zahl der Che-
miker ab, welche sie ausbildet.
Dass die Zahl der in der Schweiz

ausgebildeten Chemiker den Bedarf
bei weitem nicht zu decken vermag,
ist eine seit Jahren bekannte Tatsa-
che. Nach neueren Untersuchungen
fielen bei den Neu-Einstellungen in
der schweizerischen Industrie in den
letzten 5 Jahren ca. 50% auf Che-
miker ausHindischer, vor allem
deutscher Staatsangehorigkeit. Die
neuesten Zahlen flir Anstellungen
in der Basler Industrie zeigen sogar
einen Anteil von 70% von Auslan-
dem. Auf die Ursachen dieses Pha-
nomens soli hier nieht eingegangen
werden. Immerhin sei daran erin-
nert, dass das Problem von ver-
schiedenen Instanzen intensiv dis-
kutiert und bearbeitet wird. Trotz

vieler Bemlihungen ist es bis jetzt
nicht gelungen, diesen Trend zu
wenden.
Die Qualitat der an den schweize-

rischen Universitaten und Hoch-
schulen ausgebildeten Chemiker hat
bis jetzt zu keiner besonderen Kritik
Anlass gegeben. Sorge bereitet je-
doch die lange Dauer des Chern ie-
studiums, insbesondere des Dokto-
rats.
Ob zwischen der langen Studien-

zeit und der zu kleinen Zahl von
Chemiestudenten ein Zusammen-
hang besteht, ist fraglich. Wichtiger
ist die Frage, ob diese lange Studi-
enzeit notwendig beziehungsweise
gerechtfertigt ist, ob unsere Absol-
venten gut ausgebildet und auch in
Zukunft auf dem nationalen und
intemationalen Stellenmarkt kon-
kurrenzfahig sein werden. Es geht
nicht nurum die Dauerdes Studiums,
sondem viel mehr urn des sen Ziel-
setzung, des sen Inhalt und urn die
Qualitat. Aus dem Anforderungs-
profil und aus den gesellschaftlichen
und (hochschul)politischen Rah-
menbedingungen ergibt sich alles
librige.
Der Wderalistische Aufbau unse-

res Bildungssystems bringt es mit
sieh, dass keine gesamtschweize-
risch verbindlichen Weisungen flir
das Chemiestudium bestehen. Die
Universitaten und Hochschulen sind
autonom. Seitliber20Jahren besteht
jedoch dank der Initiative des CSC
eine zwarfreiwillige, aber im Grunde
erstaunlich effiziente Koordination
der Studienplane flir Diplomchemi-
ker. Der Bericht der CSC-Kom-
mission Wagnihe(Chimia 1984,38,
328) fasst die Situation bezliglich
des Chemiestudiums bis zum Di-
p]om zusammen.
Die Kommission Wagniere hat

sich ausserdem kurz zu verschiede-
nen Aspekten des Doktorats in der
Chemie geaussert, konnte jedoch im
Rahmen ihrer Aufgabe nicht im
gewUnschten Masse auf aile Fragen
eingehen. In der Folge wurde eine
«Arbeitsgruppe des CSC liber das
Doktorat in der Chemie» aus Ver-
tretem aller interessierten Universi-
taten und Hochschulen gebildet.
Deren 1989 publizierte Zwischen-
bericht (Chimia 1989,43,26) fasst
das relevante Zahlenmaterial auf
diesem Gebiet zusammen.
Die chemische Industrie ist der

wichtigste Arbeitgeber flir Chemi-
ker, und dementsprechend ist in
diesen Kreisen das Interesse an
Fragen der Ausbildung sehr gross.
Es drangte sich daher auf, die ur-
sprlingliche Kommission durch
Vertreter aus del' Industrie zu er-
ganzen, urn die verschiedenen Auf-
fassungen kennenzulernen und

durch Diskussion zu einer Synthese
zu gelangen. Die Zusammensetzung
der Kommission ist am Schluss des
Berichtes angegeben.

2. Bedeutung des Doktorats

2.1. Stalldpunkt der Hochscllllie
Der Doktorgrad ist der einzige

akademische Titel in der Chern ie,
der weltweit anerkannt wird. Die
Ausbildungswege, die Zllm Dokto-
rat fiihren, unterscheiden sich in-
ternational betrHchtlich. FUr die an-
deren akademischen Titel (Lizen-
ziate, Diplome, etc.), die in den
verschiedenen Landem erworben
werden konnen, gibt es keine ein-
heitlichen Studiengange, und even-
tuell gleichlautende Titel entspre-
chen nicht unbedingt ~lquivalenten
Ausbildungen. Dies ist wohl Aus-
druck der Tatsache, dass aus Sieht
der Hochschule nur das Doktorat
den Abschluss des Chemiestudiums
darstellt. FUrdas tiefere Versttindnis
der Chemie ist Forschungstatigkeit
eine unabdingbare Voraussetzung.
und diese ist im Rahmen des Studi-
urns erst wahrend del' Dissertation
moglich. Das Doktorat beinhaltet
eine Vertiefung in ein Spezialgebiet
und einen eigenstandigen wissen-
schaftlichen Beitrag zur Forschung,
wobei Neuland betreten wird. Die
erarbeiteten Resultate werden in der
Dissertation in einem grosseren
Rahmen dargestellt und diskutiert.
Darliber hinaus gehort zum Dokto-
rat das Erwerben einer wissen-
schaftlich-chemischen Kultur. die
sich nicht auf den eigentlichen
Fachbereich beschrHnkt, sondem
auch benachbarte Gebiete und die
Naturwissenschaften als Ganzes
umfasst. Dies bet:ihigt den promo-
vierten Chemiker, Verantwortung
als Wissenschafter zu tragen.
Die Forsehungstatigkeit der Dok-

toranden dient in erster Linie ihrer
Ausbildung. Die Resultate diesel'
Forschung sind aber auch flir die
Arbeitsgruppen von eminenter Be-
deutung, denn die Forschung der
meisten Arbeitskreise wird zum
grossten Teil von Doktoranden ge-
tragen. Deren Leistung wirkt sich
direkt und oft in bestimmender
Weise auf das Ansehen des Ar-
beitskreises und der Institution aus.
Die Tatigkeit der Doktoranden

beschrankt sich nicht aufForschung
und Weiterbildung. Sie sind haufig
als Assistenten tatig und verbringen
einen ansehnlichen Teil ihrer Ar-
beitszeit mit del' Betreuung von
Studenten in Praktika und Obungen,
oder mit anderen Arbeiten zugunsten
der Infrastruktur der Institute.
SelbstversUindlich bedeutet der
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Wie jede andere Wissenschaft, ist
auch die Chemie einem kontinuier-
lichen Emeuerungsprozess unter-
worfen, der gegenwartig besonders
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Prozess hat Auswirkungen auf das
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und wirtschaftlichen Herausforde-
rungen. Die Rolle, welche die
schweizerische Chemie im zuklinf-
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unter vielen anderen Faktoren auch
von der Qualitat und Zahl der Che-
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sich nicht auf den eigentlichen
Fachbereich beschrHnkt, sondem
auch benachbarte Gebiete und die
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umfasst. Dies bet:ihigt den promo-
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als Wissenschafter zu tragen.

Die Forsehungstatigkeit der Dok-
toranden dient in erster Linie ihrer
Ausbildung. Die Resultate diesel'
Forschung sind aber auch flir die
Arbeitsgruppen von eminenter Be-
deutung, denn die Forschung der
meisten Arbeitskreise wird zum
grossten Teil von Doktoranden ge-
tragen. Deren Leistung wirkt sich
direkt und oft in bestimmender
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beitskreises und der Institution aus.
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Abschluss cles Doktorats nicht clen
Abschluss cler Ausbildung. Aus-
bzw. Weiterbilclung isl heute ein
lebenslanger Prozess, cler nie auf-
hbren clarf, unci clank clem clas ein-
mal erworbene Wissen laufencl er-
weilert wircl.

FUr Forscher. welche clie akacle-
mische Lautbahn ergreifen wollen,
ist anschliessencl an clas Doktorat
eine Forschungstatigkeit als Post-
cloktorancl an einem erstklassigen
ausHinclischen Forschungsinstilut
unerltisslich.

2.2. Standpunkt der chemischen
Industrie

Der grosste Tei Icier Stuclierenden
in del' Chern ie, niimlich 80-85%
schliesst das Studium mit dem
Doktoral abo Dieser sehr hohe An-
teil an Doktoranden ist spezifisch
fUr die Chemie und stellt einen
Sonclerfall dar. Wahrencl man in
anderen naturwissenschaftl ichen
Disziplinen clurchaus mit clem Di-
plom in clas Berufsleben eintreten
kann, kommt dies in derChemie nur
ausnahmsweise vor. Das Diplomgilt
dart nicht als eigentlicher Studi-
enabschluss.

Die Bevorzugung del' promo-
vierten Chemiker gegenUber ihren
cliplomierten Kollegen durch die
Inclustrie mag uberraschen. wenn
man bedenkt, dass weniger £lIsdie
Halfte der neu angestellten Chemi-
ker in der Forschung tiitig sind, wo
sie ihre wiihrend der Dissertation
erworbenen Kenntnisse direkt ein-
setzen konnen. Tradition und stan-
despolitische Oberlegungen mogen
wm Teil filr cliese Bevorzugung
verantwortlich sein. Ein weiterer
Grund, warum diplomierte Chemi-
kcr ehcr selten eingestellt werden,
kbnnte in del' Konkurrenz durch die
HTL-Chemiker liegen. Ais wich-
tigste Ursache wird jedoch stets eine
grossere fachliche Reife angegeben,
die clemdiplomierten Chemiker noch
fehlt. Offensichtlich besteht ein
Zusammenhang zwischen der in der
Regel Erkenntnis-orientierten For-
schung wahrencl clem Doktorat und
del' eher Anwendungs-orientierten
Berllfstiitigkeit. Der promovierte
Chemiker hat gelernt, auf einem
Spezialgebiet Probleme zu losen.
und man kann von ihm die Fiihigkeit
erwarten, Probleme auf anderen
Gebieten anpacken, seine Losllng
prasentieren und in die Praxis um-
setzen Zll kbnnen.

Die Industrie bezeichnet die
Qual itiitdel' promovierten Chemiker
in der Regel als gut. Kritisiert wird
jedoch die zu lange Dauer des
Doktorats.die heutedllrchschnittlich
4.7 Jahre betriigt. Beim Eintritt in
das Berufsleben sollen die Bewerber
im Normalfallunter 30Jahre alt sein
(ideal ca. 28 Jahre) und neben dem
Doktorat Uber eine ein- bis zwei-
jiihrige Erfahrung auf einem ergiin-
zenden Gebiet ( z.B. als Postdokto-
rand an einer ausliindischen Hoch-

schule) verfUgen. Bei gleichen Qua-
lifikationen wird den jUngeren
Kandidaten clerVorwg gegeben. Die
durchschnittlichen Einstellungsge-
halter der Basler Industrie fUreinen
promovierten Chemiker liegen ZlIr
Zeit in der Grbssenordnung von Fr.
80'000.-; bei der Anstellung wer-
den Weiterbildung und ZlIsatzliche
Erfahrungen (fUreine Anstellung in
der Forschung das Postdoktorat)
deutlich starker honoriert als eine
ltingere Dauer des Doktorats. Kan-
didaten, die nach dem Doktorat
liingere Zeit an der Hochschule
verweilen, werden in der Industrie
nicht ihrem Alter entsprechend
hierarchischeingestuft, wei! sienicht
Uber eine ihrem Alter entsprechen-
de Industrieerfahrung verfUgen. Die
Nationalitlit der Kandidaten spielt
bei der Anstellung eine eher unter-
geordnete Rolle, sieht man yom
Problem del' Arbeitsbewilligungen
unci kontingentierten Aufenthalts-
bewilligungen fUrAuslanderab. Auf
diesem Gebiet zeichnen sich aller-
dings im Rahmen del' Einigungsbe-
strebungen in Europa neue Ent-
wicklungen ab, und die Schweizer
Chemiker werclen sich an eine ver-
stlirkte auslandische Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt gewbhnen mUs-
sen.

Aus der Sicht der lndustrie wird
gelegentlich ein gewisser Mangel
an Kommunikationsftihigkeit cler
jungen Chemiker, sowie ihre oft zu
wenig entwickelte Flihigkeit ZlI in-
terdisziplinarem Denken beanstan-
det.

2.3. Standpunkt der Kommission
Ein Vergleich der Vorstellungen

von Hochschule und Industrie zeigt
in den grundslitzlichen Aspekten
weitgehende Ubereinstimmung.
Von seiten der Hochschulen ist man
sich zwar der Problematik der lan-
gen Dissertationszeiten bewusst,
doch wurde bis jetzt, trotz ver-
schiedener Vorstbsse, die Frage nicht
entschlossen angepackt. Die Dauer
des Doktorats kann nicht willkUrlich
beschrankt werden. Die Frage be-
steht viel mehr darin, in welcher
Weise und unter welchen Umstiin-
den das Doktorat verkUrzt werden
kann, ohne Einbusse der Qualitiit
der Ausbildung der Doktoranden,
und ohne Einbusse von Qualitlit und
Produktivitlit der chemischen For-
schung an den Hochschulen. Dass
dabei die anderweitigen Lehrver-
pflichtllngen der Institute nicht tan-
giert werden dUrfen, sci nur am
Rande velmerkt.ln diesen Bereichen
kbnnen und dUrfen die Hochschulen
keine Konzessionen machen und es
wlire auch falsch, Konzessionen von
ihnen zu verlangen, die sich lang-
fristig fUr aile interessierten Kreise
verhangnisvoll auswirken wUrden.

In der folgenden Diskussion wird
der Standpunkt der Kommission ZlI
verschiedenen Aspekten des Dok-
torats dargelegt.

3. Dauer des Doktorats

1m Bericht Wagniere (1984)
wurde fUr die Dauer des Doktorats

, im Nomlalfall 3 Jahre empfohlen.
Diese Empfehlung konnte nicht
verhindern, dass unterdessen die
mittlere Dauer auf 4.7 Jahre gestie-
gen ist. Dies bedeutet, dass die Dau-
er des gesamten Studiums in den
letzten 20 Jahren um mindestens ein
Jahr zugenommen hat, und dass das
Alter des durchschnittlichen pro-
movierten Chemikers beim Ab-
schluss des Studiums Uber 30 Jahre
betragt.

Die Kommission hat sich einge-
hend mit den GrUnden dieser Ver-
llingerung befasst, allerdings ohne
zu endgUltigen Erkenntnissen zu
kommen. Es ist angebracht zu be-
merken, dass es sich nicht um ein
spezifisches Problem der Chemie
handelt, dauert doch das Doktorat in
Physik oder Biologie eher noch
langer als dasjenige der Chemie.
Die Gesamtdauer des Chemiestudi-
ums in der Schweiz ist vor allem mit
derjenigen in der BRD vergleichbar.
Del' Hauptunterschied, vor allem
gegenUber den angelsachsischen
Uindern, besteht jedoch darin, dass
in der Schweiz der Studienbeginn
spat erfolgt, was auch zu einem
entsprechend hohen Alter beim
Studienabschluss filhrt. Wiihrend im
ubrigen Europa die Maturitiitsprli-
fung mit 18 oder hochstens 19 Jah-
ren abgelegt wird, liegt in der
Schweiz das regulare Alter bei der
Maturitlit bei 19-20 Jahren. In
Wirklichkeit sind jedoch heute Uber
ein Drittel der Maturanden des
Kantons Zurich liber 20 Jahre alt
(C.c. Kuenzle, Neue Ziircher Zei-
lllng, II. Sept. 1990), und es besteht
eine Tendenz, nach der Matur ein
Zwischenjahr einzuschalten. Dass
der Studienbeginn bei uns spat er-
folgt, zeigen auch neuere Untersu-
chungen der Universitiit Genf
(<<Etudiants 90, Rapport No 2»,
Commission de I'Enseignement du
Rectorat), die folgende Altersstruk-
tur del' Stuclienanfanger bei del' Im-
matrikulation ergaben: 37,5% unter
20 Jahre, 38,8% 20 und 21 Jahre,
]9,2% 22-29 Jahre und 4,5% 30
und mehr Jahre. Diese Zahlen be-
legen, dass das hohe Alter beim
Studienabschluss nicht nur ein Pro-
blem der Hochschule und noch we-
niger ein branchenspezifisches
Problem del' Chemie ist. Nicht fUr
die Dauer des Doktorats aber fUrdie
Gesamtdauer des Chemiestudiums
fallt ausserdem ins Gewicht, dass
ein grosser Teil der Studenten ihr
Studium indernormalen Studienzeit
von 8-9 Semestern zum Diplom
nicht bewiiltigt, und ein oder zwei
Semester langer braucht. Diese
Tatsachen, die sich dem Einfluss
der Chemie grbsstenteils entziehen,
verschtirfen das Problem der langen
Dissertationszeit erheblich.

Das Chemiedoktorat spielt sich in
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einem engen Verhaltnis zwischen
Doktorand und Dozenl ab, zwischen
SchUler und Lehrer. Das Verhalten
beider Partner bestimmt weitgehend
das Resultat. Von seiten der Do-
zenten besteht die Tendenz, Dokto-
randen zu lange zu behalten, weil
ihre ProduktiviUit mit zunehmender
Erfahrung steigt, und weil zu wenig
Nachwuchs vorhanden ist, der zur
Aufrechterha ltung der Arbe itsgru p-
pe und des Unterrichts benotigt wird.
Den Doktoranden ist oft nicht genii-
gend bewusst, dass eine lange Dis-
sertationszeit nicht unbedingt zu
einer qualitativ guten Dissertation
fUhrt, und sich - im Gegenteil - zu
ihrem Nachteil bei der Stellensuche
auswirken kann. Sie tendieren eher
darauf, die Zeit an der Hochschule
auszudehnen, um den Obertritt in
das Berufsleben, der mit Verlust an
Freiheit assoziiert wird, moglichst
lange hinauszuschieben.

Die Kommission iSleinhellig der
Auffassung, class die akademische
Zielsetzung des Doktorats bei ent-
sprechendem Einsatz in durch-
schnittlich drei Jahren erreicht
werden kann. Dissertationen solien
in Zukunft unter keinen Umstanden
langer als 5 Jahre dauern. Damit
diese Reduktion ohne Qualitalsein-
busse und ohne negative Auswir-
kungen allf Unterricht lind For-
schung crreicht werden kann, sind
Massnahmen notwendig, die es ei-
nerseits den Doktoranden ermogli-
chen, sich starker auf ihre Haup-
taufgabe (das Doktorieren) zu kon-
zentrieren, und die andererseits die
Konkurrenzl'lihigkeit der Arbeits-
gruppen im internationalen Ver-
gleich aufrecht erhalten.

4. Akademische Aspekte

4.]. A IIfllahme lind Abweisllng der
Kalldidatell

In der Schweiz dissertieren die
meisten Studenten an der Hoch-
schule, an der sie bereits diplomiert
haben. Doktorand und Doktorvater
kennen sich in del' Regel bereils VOl'
dem Beginn der Dissertation, Z. B.
von der Diplomarbeit. Dies ist
zweifellos ein Vorteil, denn die
Zusammenarbeit zwischen den bei-
den ist eng, unci Personlichkeits-
bestimmte Komponenten konnen
von Anbeginn zum Tragen kommen.
Es ist damit zu rechnen,' dass in
Zukunftdie Mobilitatder Studenten
zunehmen wird, und zwar nicht nur
innerhalbder Schweiz, sondern auch
im internationalen Rahmen. Damit
werden neue Probleme auftreten,
und die Institute mUssen Mechanis-
men und Kriterien zur Zulassung
bzw. fUr den Ausschluss yom Dok-
torat liberarbeiten.

4.2. Betrellllllg lind Umfeld
FUr das Zustandekommen der

Dissertation spielt die Betreuung des
Kandidaten cine wesentliche Rolle.
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Die Art der Zusammenarbeit hangt
weitgehend von der Personlichkeit
der Beteiligten ab, und es konnen
daflir keine allgemeinen Regeln
aufgestellt werden. Wichtig ist eine
klare Zielsetzung am Anfang und
ein regelmassiger und haufiger
Kontakt zwischen Betreuer und
Doktorand wahrend der ganzen
Dauer der Dissertation. Der Dokto-
rand muss so angeleitet werden, dass
er nicht nur seine Forschung aus-
fUhrt, sondern auch sukzessive ei-
gene Vorschliige machen und reali-
sieren kann und zu einer moglichst
grossen Selbstandigkeit in Planung
und Ausflihrung gelangt. Durch
periodische Berichte belegt der
Kandidat seine Fortschritte und legt
damit gleichzeitig den Grundstein
fUr die Redaktion der Dissertation.

Zum guten Fortschritt der Dis-
sertation kann das Umfeld ebenfalls
einen Beitrag leisten. Durch den
tag lichen Kontakt mit Postdokto-
randen, die ihren Vorsprung an
Konnen und Erfahrung weitergeben,
werden die Doktoranden stimuliert.
Durch Laboranten und Techniker
konnen sie von Unterhalts- und
Routinearbeiten, die flir ihre Aus-
bildung nicht von Belang sind,
weitgehend entlastet werden. Nicht
zuletzt leistet eine gute technische
AusrUstung mit Instrumenten und
Geraten etc. einen wesentlichen
Beitrag zur Effizienz.

4.3. Weiterbildung
1m Vergleich mit amerikanischen

Hochschulen fallt auf, dass der
amerikanische Doktorand im ersten
Jahr ein sehr intensives Kurspro-
gramm Uberstehen muss, und erst
aufgrund seiner Leistungen wird er
definitiv zum Doktorat zugelassen.
DemgegenUber besteht das Dokto-
rat in der Schweiz im wesentlichen
in der Forschungstatigkeit, obwohl
an den meisten Instituten das zu-
satzliche Belegen von Vorlesungen
verlangt wird. Die Frage nach der
Notwendigkeit der EinfUhrung eines
eigentlichen «graduate programs»,
wie es in den USA Ublich ist, wurde
bereits im Bericht Wagniere gestellt.

Die Kommission ist der Auffas-
sung, ein derartiges Programm
drange sich nicht auf. Unser Diplom
entspricht nichtdem amerikanischen
«Bachelof», auf dem das amerika-
nische Doktorat aufbaut, sondern
eherdem «MasterofSciences». Das
«Master» Programm entspricht in
etwa dem ersten Jahr des amerikani-
schen Doktorats. Mit anderen Wor-
ten, die entsprechende Phase liegt
bei uns zwischen dem2. Vordiplom
und dem Diplom.

Selbstverstandlich darf die theo-
retische Ausbildung der Doktoran-
den nicht auf der Stufe des Diploms
abgeschlossen sein. 1m Gegenteil,
da unser Wissen immer schneller
veraltet, ist es unbedingt notig, dass
auch Doktoranden sich stets wei-
terbilden. Dazu sind entsprechende

Vorlesungen anzubieten. Der Auf-
wand soil etwa zwei Wochenstunden
wahrend drei Jahren, mit Lei-
stungsnachweis, umfassen. Darliber
hinaus gehort der Besuch von In-
stitutskolloquien und Gruppense-
minaren sowie die aktive Beteiligung
an wissenschaftlichen Kongressen
ebenso zur Weiterbildung wie das
regelmassige Verfolgen der Fachli-
teratur.

4.4. Redaktion der Dissertation
An verschiedenen Institutionen

besteht die Moglichkeit, die zuneh-
mend benUtzt wird, die klassische
Dissertation durch das Einbinden
der wahrend des Doktorats entstan-
denen Publikationen, zu ersetzen.
Die Kommission pladiert fi.ir die
Beibehaltung der traditionellen
Form der Dissertation. Es gehort
zum Ausbildungsprozess, dass der
Doktorand seine Resultate in einem
grosseren Zusammenhang selb-
sHindig darstellt, diskutiert und
werle!. Dies kann nicht durch das
Zusammenheften ein iger yom
Doktorvater geschriebenen Pub li-
kationen ersetzt werden.

Allerdings soil der Aufwand der
zur Redaktion notwendig ist, einen
vernUnftigen Rahmen nicht i.iber-
schreiten. Der Einsatz von Textver-
arbeitungssystemen hatte eigentlich
zu einer Verki.irzung dieser Phase
flihren mi.issen. Dies istjedoch nieht
eingetreten, denn gleichzeitig haben
sich die asthetisehen Anforderungen
bezUglich Prasentation erhoht. Beim
Vorliegen korrekter Zwischen be-
richte und regelmassigem Verfolgen
der Fachliteratur ist es moglich, die
Abschlussphase der Dissertation,
inklusive Doktorpri.ifung etc. zu
verki.irzen. DafUr ist eine Dauer von
ca. 3 Monaten anzustreben.

5. Assistententatigkeit

Doktoranden, die als Assistenten
tatig sind, wenden je nach Instituti-
on bis zu 50% ihrer Arbeitszeit flir
Lehrverpflichtungen auf. Dieser
Einsatz ist wi.inschenswerl, da die
damit verbundene didaktische und
organisatorische Erfahrung von
Nutzen ist. Sie ist notwendig, denn
der Lehrbetrieb konnte ohne den
Einsatz der Doktoranden an einigen
Institutionen nicht aufrecht erhalten
werden. Andererseits fUhrt die zu
grosse zeitliche Belastung zwangs-
laufig zu einer erhebliehen Veri an-
gerung des Doktorats. Es scheint
daher zweckmassig, die Assisten-
tentatigkeit zeitlich zu beschranken.
Sie soil einen Woehentag wahrend
des Semesters nicht i.iberschreiten.
Zur Realisierung dieses Postulats
mUssen fUr die Betreuung der
Praktika und fi.ir die Ubrigen Lei-
stungen, die heute von den Dokto-
randen erbraeht werden, neue Lo-
sungen gefunden werden. Denkbar
ist der vennehrte Einsatz von Post-

doktoranden oder von permanent
angestellten Laboranten, bzw.
Teehnikern. Es versteht sieh von
selbst, dass ein Aufwand fi.ir den
Unterricht von lediglieh einem
Woehentag wahrend des Semesters
nicht mit einer Vollassistenz abge-
golten werden kann.

6. Entschadigung der Doktoran-
den

Die Kommission geht davon aus,
dass sieh der Doktorand unabhangig
vom Elternhaus und ohne materielle
Bedrangnis voll seiner Dissertation
widmen solI. Es ist der Entwicklung
der jungen Mensehen nieht fOrder-
lich, wenn sie zulange materiell von
den Eltern abhangig bleiben. Der
Doktorand hat im Prinzip keine
Verpfliehtungen gegenUber der In-
stitution. Aus dieser Perspektive sind
die Entschadigungen der Doktoran-
den als Stipendien zu betraehten,
auch wenn sie in bezug auf Sozial-
leistungen und Einkommenssteuer
von den Behorden fast ausnahmslos
als Gehalter eingestuft werden.

Die im Zwisehenbericht 1989
veroffentliehte mittlere Bruttoent-
schactigung der Doktoranden (Fr.
31 'OOO.-/Jahr) beruhte auf Erhe-
bungen und Schatzungen der Kom-
mission. Diese Zahl hat zu einigen
Kontroversen geflihrt. Sie wurde
einerseits als unrealistisch Uber-
schatzt bezeichnet, wahrend ande-
rerseits der gesehatzte Betrag als
unangebracht hoeh beanstandet
wurde. Der Mittelwert von Fr.
31 'OOO.-liegtjedoeh unter40% des
Anfangsgehalts eines promovierten
Chemikers in derGrossindustrie (ca.
Fr. 80'000.-). Dies drUckt aus, dass
es sich bei den Doktorandenent-
schadigungen nicht urn GehaIter im
eigentlichen Sinne, sondern um
Ausbildungsbeitrage handelt.

Ober die angemessene Hohe der
entspreehenden Stipendien oder
Gehalter kann man in guten Treuen
verschiedener Meinung sein. Die
Ansatze des Nationalfonds bilden
eine gute Diskussionsgrundlage,
dUrften aber in den grossen Bal-
lungszentren wegen der hohen
Mieten nicht ausreichen.

Wichtig ist, dass an den einzelnen
Hoehsehulen einheitliche und ver-
bindliche Regelungen bestehen, und
dass bei gleieher Leistung aile
Doktoranden gleich behandelt wer-
den. Doktoranden, die weitere Ver-
pflichtungen im Rahmen der Insti-
tution Ubernehmen, sollen dafUr an-
gemessen bezahlt werden, mi.issen
sich aber bewusst sein, dass die Zeit,
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die sie flir andere Tatigkeiten auf-
wenden, zu einer Verlangerung der
Dissertation mit den entsprechenden
Konsequenzen fUhren wird.

7.Ubertritt Hochschule-Industrie

Der Obertritt von der Hochschule
in das Berufsleben stellt fUrdie pro-
movierten Chemiker eine Zasur dar,
und sie haben oft grosse MOhe, sich
auf dem Arbeitsmarkt ZlIrecht ZlI
finden. Auch wenn es gelingt, die
Dauer des Doktorats zu sen ken, ist
damit nichts gewonnen, wenn die
Doktoranden nieht unmittelbarnach
der Promotion die Hochschule ver-
lassen urn ein Postdoktoratodereine
Stelle in der Industrie anzutreten. In
dieser Hinsicht mUssen die Kontakte
zwischen Hochschule und Industrie
ausgebaut werden. Erfreuliehe An-
satze sind vorhanden und sollten
weiter entwickelt werden. Die In-
dustrie hat es in der Hand, durch
eineentsprechendeAnstellungs-und
Salarpolitik Signale zugunsten ih-
res Idealprofils des Chemikers zu
setzen.

Der Fragenkomplex Industrie-
Dissertation und Industrie-Stipen-
dium wurde von der Kommission
nicht behandelt.

8. Schlussbemerkungen

Die Kommission ist sich bewusst,
dass ihre Empfehlungen zu den
Rahmenbedingungen des Chemie-
doktorats nicht ohne Probleme und
nieht von heute auf morgen ver-
wirklicht werden konnen. Um so
mehr ist die Einsicht aller Betei Iig-
ten erforderlich, dass derTrend rasch
umgekehrt werden muss. Den Uni-
versitaten und Hochschulen wird
empfohlen, entspreehende AusfUh-
rungsbestimI11ungen fUr das Dokto-
rat zu erlassen.

An den Arbeiten der Kommission
haben mitgewirkt:

VorsitzProf. P. MillieI' (Geneve).
Mitglieder: Prof. F.P. Emmenegger
(Fribourg), Prof. F. Gerson, Basel,
Dr. H. Greuter/Dr. G. Haas (CilJa-
Geigy, Basel), Dr. A. Huwiler
(Lanza, Visp), Prof. R. Keese (Bern),
Prof. E. KOl'Gts (EPF-Lausanne),
Prof. P. Pregosin (ETH-ZUrich),
Prof. R. Tahacchi (Neuehatel), Dr.
R. Wagner (F. Hoffmann-La Roche
AG, Basel), PD Dr. W.-D. Woggoll
(ZUrich).

Geneve, 14.2. I991

Prof. P. Miiller



INFORMATION 206
CHIMIA 45 (1991) :"r. 6 (lun;1

Le doctorat en chimie
Rapport final du groupe de travail du "Comite Suisse de la
Chimie", CSC

Rh'lInll!, Le groupe de travail du
CSC, compose de representants des
hautes ecoles et de I'industrie pour
I'elaboration d'un concept pour Ie
doctorat en chimie, formule les re-
commandations suivantes:

- Tout au long du doetorat Ie candi-
dat approfondit ses connaissan-
ces dans un domaine specialise et
apporte une contribution authen-
tique a la recherche scientifique.

- La duree du doctorat doit etre
rectuite a 3 ans en moyenne. Meme
dans Ie cas de situations particu-
Iieres, la duree d'une these ne
depassera pas 5 ans, La phase de
redaction proprement dite devrait
durer environ 3 mois,

- Pour leur formation continue, les
doctorants sont tenus de su ivre
des cours de niveau avance a rai-
son d'environ 2h hebdomadaires
avec controle des connaissances
pendant trois ans,

- Les charges d'assistanat ne
depasseront pas un jour par se-
maine pendant les semestres.

- Les remunerations (<<salaires»)
des doctorants doivent couvrir
leurs besoins independamment
d'une contribution des parents.
Les instituts et/ou departements
prevoient des regles unifomles et
obi igatoires a cet effet.

- Pourpouvoirrealiserces objectifs
sans perte de qualite, I'infra-
structure des groupes de recher-
che ainsi que I'encadrement des
doctorants doivent etre amel iores.

1. Introduction

Comme toute autre discipline
scientifique,la chimie est soumise ~l
un processus de renouvellement
continu, actuellement en accelerati-
on, qui provoque etonnement et in-
yuiCludes. Ce processus a des reper-
cussions directes sur les etudes de
chimie, dont les buts et les contenus
doivent regulierement etre remis en
yuestion et adaptes. De telles retle-
xions sont d'une grande actualite,
etant donne que la Suisse, et avec
elle la chimie suisse, est aujourd'hui
confrontee a des defis politiques et
economiques extraordinaires. Le
role de lachimie suisse dans Ienouvel
ordre economique en Europe de-
pend entre ,wtres de la qualite et du
nombre de chimistes qu'elle forme.
IIest bien connu depuis des annees

que Ie nombre de chimistes fomles
en Suisse ne satisfait pas, et de loin,
la demande. Selon une enquete
recente, Ie taux des Ctrangers, en
particulierdes Allemands, panni les
engagements nouveaux dans
l'industrie suisse s'eleve dans les 5
dernieres annees ~\50%. Les plus

recentes staltstlques des engage-
ments de l'industrie bftloise mont-
rent meme un tau x d'etrangers de
70%. Ce n 'est pas Ie lieu de discuter
les causes de ce phenomene, mais
nous rappelons neanmoins que di-
verses instances s'occupent du pro-
bleme. Malheureusement, ces efforts
n 'ont jusqu 'a present pas permis de
renverser la tendance.
Jusqu'a present, la qualite des

chimistes fonnes dans les universites
et hautes ecoles suisses n'a pas su-
scite de critiques particulieres. Par
contre, la duree des etudes de chimie
inquiete et, en particulier, la longu-
eur du doctoral.
On peut douterde I'existence d'un

Iien entre la longueur des etudes et Ie
nombre trop faible d'etudiants en
chimie. II nous semble toutefois plus
important de nous demander si ceUe
longue duree des etudes est neces-
saire, voire justifiee, si nos diplomes
sont bien formes, et s' iIs seront
competitifs sur Ie marchC du travail
national et international de demain.
La question ne concerne pas simp-
lement la duree des etudes, mais
surtout leurs buts, leur contenu et
leur qualite. Les exigences du profil
professionnel, ainsi que Ie cadre
social et politique determinent tout
Ie reste.
La structure cantonale de notre

systeme d'education fait que nous
ne connaissons pas de directives
val abies et uniformes pour les etu-
des de chimie dans tout Ie pays. Les
universites et hautes ecoles sont
autonomes. Toutefois, grace a
I'initiative du CSC, il existe depuis
une vingtaine d'annees une coordi-
nation facultative des plans d'etude
pour Ie dip lome de chimiste, qui
s' est averee tres efficace dans les
faits. Le rapport de la commission
Wagnieredu CSC (Chimia 1984,38,
328) resume la situation des etudes
de chimie au niveau du dipl6me.
La commission Wagniere s'est

egalement exprimee brievement au
sujet de differents aspects du doctorat
en chimie, mais elle ne pouvait pas
entrer dans tous Ies details dans Ie
cadre de son mandat. Par la suite, un
«groupe de travail du CSC pour Ie
doctorat en chimie» filt forme par
des representants de toutes les uni-
versites et hautes ecoles interessees.
Le rapport intermediaire de ceUe
commission, publie en 1989 (Chimia
1989, 43, 26) resume les donnees
statistiques dans ce domaine.
L'industrie chimique represente

Ie plus important employeur pour
les chimistes et, pour celte raison,
l'interet des milieux industriels pour
.les questions de I' education est
grand. Des lors, il s'averait utile de
completer la commission par des
representants de I'industrie, afin

d'echanger les diffCrenls points de
vue et d'arriver a une synthese. La
composition de la commission est
mention nee en fin du rapport.

2. Signification du doctorat

2.1. Point de vue des lllliversites
Le doctorat est Ie seul titre acade-

mique en chimie reconnuuniversel-
lemenl. Les chemins qui y con-
duisent sont assez differents sur Ie
plan international. Pour d'autres
titres academiques (licences, diplo-
mes, etc.) qui peuvent etre obtenus
dans les differents pays, il n 'existe
pas de plans d'etudes unifomlises,
et les titres du meme nom ne sont pas
necessairement equivalents. Ceci
exprime probablement l'idee que,
pour l'universite, les etudes de
chimie doivent aboutir au doctoral.
Pour pouvoir comprendre la chimie
au niveau universitaire, une activite
de recherche est indispensable, et
celte demiere est seulement possible
pendant la these, Le doctorat com-
prend un approfondissement des
connaissances dans un domaine de
specialisation et une contribution
authentique a la recherche scientifi-
que, qui se situe a la limite des
connaissances actuelles. Les resul-
tats obtenus sont presentes etdiscutes
dans la these dans un cadre plus
large. De plus, I'acquisition d'une
culture scientifique chimique, qui
ne se limite pas au seul domainc de
specialisation mais comprend ega-
lement les domaines avoisinants et
les sciences dans leur entier, fait
egalement partie du doctoral. Ceci
qualifie Ie docteur pour assumer des
responsabilites en tant que scienti-
fique.
La recherche des doctorants sert

en premier lieu leur formation.
Toutefois, les resultats de celte re-
cherche sont, pour les groupes de
travail, d'une importance primor-
diale, car la recherche de la plupart
d'entre eux est portee par les
doctorants. Leur performance de-
termine directement, et souvent
d'une maniere determinante, la re-
putation des groupes de recherche et
des institutions.
L 'activite des doctorants ne se

limite pas a la seule recherche et a la
formation continue. lis travaillent
souvent com me assistants, et ils
consacrent une bonne partie de leur
temps a I' encadrement des etudiants
dans les travaux pratiques ou des
exercices, ou a d'autres travaux en
faveur des institutions.
11 est evident que la fin du doctorat

ne marque pas la fin de la formation.
La formation, ainsi que]a formation
continue, doivent etre cOIl(;ues
comme un processus permanent, qui
permet perpetuellement de re-
nouveler et d'elargir les connais-
sances acquises.
Pour Ies chercheurs qui desirent

choisir la carriere academique, un

stage de postdoctorant dans une in-
stitution etrangere de premier rang
est indispensable.

2.2. Poillt de vue de l'illdustrie
chimique
La plupart des etudiants en chimie,

c 'est-a-dire 80-85"k, terminent leurs
etudes avec Iedoctoral. Ce taux cleve
de doctorants est specifique pour la
chimie et represente un cas a part.
Dans les mitres disciplines scienti-
fiques on peut tout a fait debuter une
carriere professionnelle avec un
diplome universitaire, mais en
chimie ceci ne se fait que rarement.
Le diplome n'est pas considCre
com me un dipl6me de fin d'etudes.
La preference de I'industrie

chimique pour les docteurs peut
paraltre surprenante si I' on considere
que moins de la moitie des chimistes
nouvellement cngages travaillent
dans la recherche Oll ils peuvent
utiliser effectivement les connais-
sances acquises pendant Ie doctorat.
La tradition, ainsi que des consi-
derations de politique corporative,
pourraient etre en partie les causes
de ceUe preference. Vne autre cause
en defaveur des chimistes diplomes
pourrait etre la concurrence des
chimistes ETS. Toutefois, la raison
principale semble etre la plus gran-
de maturite professionnelle du
docteur, qui manque au chimiste
diplome, Apparcmment, ilexiste une
relation entre la recherche, bien
qu' orientee vers la cognition pendant
Ie doctorat, et I'activite profes-
sionnelle, orientee vers les appli-
cations, Apres Iedoctorat, lechimiste
a appris a resoudre des problemes
dans une specialisation, et on attend
de lui d'etre capable de resoudre des
problemes dans d 'aulTes domaines,
de pouvoir presenter ses solutions et
de les appliquer dans la pratique,
L'industrie considere la qualite

des chimistes docteurs en regie
generalecomme bonne. Elle critique
surtout 1;1 duree du doctorat, qui est
actuellement de 4.7 ans en moyen-
ne, Lors de I'entree dans I'industrie
les candidats devraient avoil' moins
de 30 ans (28 ans dans Ie cas ideal)
et, au-delll du doctorat, ils devraient
avoir une experience d'un a deux
ans dans un domaine complemen-
taire a celui de la these (parexemple
com me postdoctorant dans une uni-
versite etrangere). A qualification
egale, Ie candidat plus jeune est
prefere. Les salaires moyens a
I'engagement des chimistes dans
I'industrie biiloise se situent actuel-
lement dans l'ordre de Fr. 80000.-;
lors de l'engagement une formati-
on et/ou unc experience pratique
complementaires (pour la recherche
un postdoctorat) sont mieux ho-
norees financierement qu 'une lon-
gue duree de these, Les candidats
qui sont restes a 1'universite apres la
these ne sont pas classes hierar-
chiquement selon leur age dans
l'industrie, paree que l'experience
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industrielle leur fait defaut. La na-
tionalitedes candidats est un proble-
me secondaire lors de I'engagement,
abstraction faite des problemes de
perm is de travail et de permis de
sejour contingentes pour etrangers.
Dans ce domaine de nouvelles ten-
dances sont en train de se develop-
per dans Ie cadre de I'unification en
Europe, et les chimistes suisses de-
vront s'accommoder d'une concur-
rence etrangere plus importante sur
Ie marche du travail.
Du cote industriel, on critique

parfois un manque de capacite de
communication des jeunes chimistes
et des capacites de reflexions inter-
disciplinaire sous-developpees.

2.3. Point de vue de Lacommission
La comparaison des vues des mi-

lieux universitaires et industriels
montre une grande concordance dans
les aspects fondamentaux. Du cote
universitaire on est conscient du
probleme des theses trop longues
mais, malgre plusieurs essais, aucune
demarche decisive n'a etc entrepri-
se. La duree du doctorat ne peut pas
etre limitee d'une maniere arbitrai-
reo La question fondamentale est de
savoir de quelle maniere et dans
quelles conditions la duree du
doctorat peutetre limitee sans porter
atteinte ~lla qualite et la quantite de
recherche chimique universitaire. II
va sans dire que les obligations
d'enseignement des instituts et des
departements ne doivent pas etre
touchees. Dans ces domaines, les
universites ne peuvent pas faire de
concessions, et il serait faux de leur
en demander, car celles-ci pourrai-
ent se reveler lourdes de conse-
quences a plus longue echeance.
La discussion suivante exprime

l'opinion de la commission sur dif-
ferents aspects du doctorat.

3. Duree du doctorat

Le rapport Wagniere (1984) re-
commandait 3 ans com me duree
normalc pour une these en chimie.
Cette recommandation n'a pas pu
empecher une augmentation de la
duree moyenne a 4,7 ans, ce qui
signifie que la duree des etudes de
chimie, diplome etdoctoratcompris,
s'estprolongeeaumoinsd 'uneannee
pendant les 20 dernieres annees et
que I' age moyen du chimiste a
I' obtention du doctorat est superieur
a 30 ans.
La commission s'est preoccupee

des causes responsables de cette
prolongation, mais sans arriver a
des conclusions definitives. II con-
vient de signaler qu'il ne s'agit pas
d'un problemespecifique a lachimie,
etant donne que Ie doctorat en phy-
sique ou en biologic cst plutot plus
long que celui en chimie. La duree
totale des etudes de chimie en Sui-
sse se compare assez bien a leur
duree en RFA. La difference prin-

cipale, surtout en comparaison avec
les pays anglo-saxons, provient du
debuttres tardif des etudes en Sui-
sse. L'age a I'examen equivalent a
la maturite se situe en Europe a 18,
exceptionnellement a 19 ans. En
Suisse I'age regulier a la maturite
est de 19 a 20 ans, mais en realite
l'age est plus eleve: A ZUrich un
tiers de la population etudiante a
plus de 20 ans a la maturite (C.c.
Kuenzle, Neue Ziircher Zeitung, II
septembre 1990) et, de plus, on
constate une ten dance vers un de-
calage d'une annee entre la maturite
et Ie debut des etudes. Une etude
recente de l'Universite de Geneve
(Etudiants 90, Rapport No.2,
«Commission de l'Enseignementdu
Rectorat») montre la structure d' age
suivante pour les etudiants au debut
des etudes: 37,5% moins de 20 ans,
38,8% 20 et 21 ans, 19,2% 22-29
ans et 4,5% 30 ans et plus. Ces
chiffres mellent en evidence Ie fait
que l'age trop avance des etudiants
en fin d' etudes n' est pas seulement
un probleme interne des universites,
voire un probleme specifique de la
chimie. Le fait que beaucoup
d' etudiants n' arrivent pas a terminer
leur diplome dans les delais regle-
mentaires de 8-9 semestres mais ont
besoin d'un ou deux semestres
supplementaires entralne une pro-
longation supplementaire des etudes,
bien que sans incidence sur la duree
du doctorat. Tous ces facteurs, sur
lesquels la chimie n 'exerce aucun
controle, aggraventla question de la
trop longue duree des theses.
Le doctorat en chimie se fait en

proche collaboration entre doctorant
et professeur, entre enseignant et
eleve. Le comportement des deux
partenaires determine essentielle-
ment Ie resultat. Du cote des ens-
eignants il existe une tendance a
retenir les doctorants trop longtemps,
parceque leurproductiviteaugmente
avec I'experience et parce qu'il n'y
a pas assez de candidats pour la
releve, celle-ci etant necessaire pour
pouvoir maintenir les groupes de
recherche et I'enseignement. Les
doctorants ne sont sou vent pas
conscients du fait qu'une longue
duree de these ne conduit pas ne-
cessairement a une these de qualite
superieure et peut, par contre, avoir
des repercussions negatives lors de
la recherche d' un emploi. lis ont une
certaine tendance a prolonger leur
vie universitaire pour pouvoir re-
pousser Ieplus possible I'entree dans
la vie professionnelle, qui est as-
sociee a une perte de liberte indivi-
duelle.
La commission est unanime a

penser que les buts academiques de
la these peuvent etre realises avec
une duree moyenne de trois ans,
pour autant qu'un effort correspon-
dant soit fail. Une these ne devrait en
aucun cas durer plus de 5 ans. Pour
pouvoir realiser une telle reduction
de la duree sans repercussions ne-

gatives sur la qualite des theses et
sur la recherche et I' enseignement,
des mesures sont necessaires qui
permettentd' une part aux doctorants
de mieux se concentrer sur leur ob-
jectifprincipal (Ia these) et, d'autre
part, de maintenir la competitivite
des groupes de recherche au niveau
international.

4. Aspects academiques

4.1. Admission et eliminatioll des
candidats
En Suisse la plupart des candidats

effectuent leur these dans I'institut
ou ils ont deja obtenu leur diplOme.
Le doctorant etle directeur de these
se connaissent des Ie depart de la
these, par exemple depuis Ie travail
de diplOme. Cette situation est
avantageuse, etant donne la colla-
boration etroite entre les deux par-
tenaires, et les interactions person-
nelles peuvent jouer des Ie debut. A
I'avenir, la mobilite des etudiants
devrait augmenter a I'interieur de la
Suisse ainsi qu'au niveau interna-
tional. De ce fait de nouveaux pro-
blemes vont se poser, et les instituts
devront etablir des mecanismes et
des criteres concernant I' admission
etl'exclusion du doctoral.

4.2. Encadrement
L' encadrement des candidats joue

un rOle important dans la realisation
d' une these. Le type de collaboration
entre candidat et directeur de these
depend essentiellement du caracte-
re des personnes et de ce fait, iIn' est
pasjudicieux de forn1Uler des regles
generales. Cequi est important, c 'est
que les objectifs de la these soient
formules des Ie depart, et que des
contacts soient reguliers et frequents
pendant toute la duree de la these. Le
doctorant doit etre amene non seu-
lementaexecutersa recherche, mais
a pouvoir faire progressivement des
proposition personnelles, et ales
realiser pour arriver a un maximum
d'independance en ce qui concerne
planification et execution. Par des
rapports periodiques Ie candidat
documente ses progres et prepare en
meme temps la phase de redaction
de la these.
L'environnement du doctorant

peutfaciliter beaucoup Ie progres de
sa these. II est stimule par Ie contact
journalier avec des postdoctorants
qui transmeltent leurs connaissances
et leur experience, et il peut etre
decharge des travaux d'entretien et
de routine sans rapport avec la for-
mation, qui peuvent etre executes
par des laborants ou des techniciens.
Finalement, un equipement techni-
que et de bons instruments contri-
buent d'une maniere significative a
I'efficacite.

4.3. Formation permanente
En comparant notre fonnation des

doctorants avec Ie systeme ameri-
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cain, on s'aper\oit que Ie doctorant
americain doit passer un programme
intensif de cours en premiere annee,
et c 'est seulement en fonction de ses
performances durant cette periode
qu'il est admis deFinitivement au
doctoral. En Suisse, par contre, Ie
doctorat consiste principalement en
une activite de recherche, hien que
la plupart des instituts exigent
I'inscription a des cours. La questi-
on de la necessite d'un programme
gradue selon Ie modele americain a
dej~l ete posee dans Ie rapport de la
commission WlIgllih·£,.
La commission estime que

I'introduction d'un tel programme
ne s'impose pas. Notre dipl6me ne
correspond pas au bachelier (BS)
americain, sur lequel Ie doctorat
americain est base, mais plutot au
«Master of Sciences». Le program-
me du «master» correspond, quant a
lui, a la premiere annee du doctorat
americain. Autrement dit, la phase
correspondante se situe dans notre
systeme entre Ie deuxieme examen
propedeutique etle dipl6me.
II cst evident que la formation

theorique des doctorants ne peut pas
s'arreter au niveau du diplome. Au
contraire, vu Ie vieillisscmcnt de
plusen plus rap ide de notre savoir, il
est indispensable que la formation
des doctorants ne s'arrcte jamais.
Dans ce but il faut leur offrir des
cours correspondant a leur niveau.
La charge devrait comprendre
environ deux helll'es hebdomadaires
pendant trois ans avec un controle
des connaissances. De plus, la par-
ticipation aux colloquesdes instituts
et seminaires de groupes ainsi que la
participation active a des congres
scientifiques fait partie de la for-
mation continue, au meme titre
qu'une lecture reguliere de la lit-
terature scientifique.

4.4. Redaction de la these
Dans certaines institutions iI exi-

ste la possibilite, choisie de plus en
plus sou vent, de rem placer la these
c1assique par les publications re-
liees, qui ont resulte des recherches
entreprises pendant la these. La
commission plaide en faveur du
maintien de la these dans sa forme
traditionnelle. L 'effort du doctorant
de presenter ses resultats dans un
cadre plus large, de les discuter et de
les mettre en valeur fai t partie de sa
formation, et cet effort ne peut pas
etre remplace par la reliure de quel-
ques publications, surtout si ces
dernieres ont ete redigees par Ie di-
recteur de these.
Toutefois, I'effort consacre a cet-

te redaction ne doit pas depasser un
delai raisonnable. On aurait pu es-
perer une reduction de celle phase
par I'utilisation de plus en plus
generalisee des systemes de traite-
ment de texte, mais il n 'en a rien ett\
car les exigences esthetiques quant a
la presentation se sont en meme
temps serieusement agrandies.
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Vorankiindigung

Protokoll der 72. Generalversammlung

Die fristgerecht zugestellte Trak-
tandenliste wird ohne Anderungen
genehmigt.
I. Das Protokoll der 71. General-

versammlung yom 27. April
1990 (vgl. Chimia 1990, 44,
261) wird genehmigl.

2. Der Jahresbericht des Prasi-
denten (vgl. Chimia, 1991,45,
94) wird diskussionslos geneh-

Prof. P. Mii/ler

Geneve, 14 fevrier 1991

glieder bei den Organisatoren der
ausserst interessanten und instrukti-
yen FrUhjahrstagung: Dr. F. Bri-
gatt"i (ATICEF), Dr. G. Calderari
(Organisationskomitee), Dr. F.
G iO\'GnniIIi (Organi sationskom itee),
Dr. R. Wanderer (Helsinn), Dr. A.
Ga::aniga (/nphar:am), Dr. C.
Mombelli (Pharmaton), Dr. A. Me-
lera (Sapec).

(Ciba-Geigy, Bale), Dr. A. HUM'irer
(Lon:a, Viege), Prof. R. Keese
(Berne), Prof. E. KOl'Gts (EPF-
Lausanne), Prof. P. Pregosin (ETH-
ZUrich), Prof. R. Tabacchi (Neu-
chatel), Dr. R. Wagner (F. Hoff-
mann-La Roche AG, Bale), PD Dr.
W.-D. Woggon (ZUrich).

Traktandum:
Beitritt zur «Neuen Schweizerischen Chemischen Gesellschaft»
Unterlagen werden rechtzeitig zugestellt

ausserordent]iche Genera1versammlung (a.o.GV)
Freitag, 27. September 1991
Chemische Institute der Universitat Bern, Freiestrasse 3, 3012 Bern

toutes les parties concernees est
d'autant plus necessaire pour pou-
voir renverser la tendance actuelle.
La commission recommande aux
universites et hautes ecoles d' edicter
des mesures appropriees au sujet du
doctoral.

ant participe aux travaux de la
commiSSIOn:
President: Prof. P. Milller (Ge-

neve) Membres: Prof. F.P. Emme-
negger (Fribourg), Prof. F. Gerson
(Bale), Dr. H. GreuterlDr. G. Haas

Der Vorsitzende begrUsst die ver-
sammelten Mitg1ieder des SChV und
bedankt sich im Namen aller Mit-

Schweizerischer Chemiker-Verband
Association Suisse des Chimistes

Die FrUhjahrstagung fand am
DonnerstaglFreitag, 18. und 19.
April 1991 in Agno stan und war
dem Besuch der pharrnazeutischen
und chemischen lndustrie im Tessin
gewidmet. Diese Tagung wurde von
Hersinn SA, Biasca, Illpharzam SA,
Cadempino und Tal'erne, Pharrna-
ton SA, Bioggio, Sapec SA, Bar-
bengo gesponsert.

Der Prasident
W. Graf

Generalversammlung:
19. April, Agno, 14.15 Uhr

Vorsitz: Dr. Walter Graf, Prasi-
dent des Schweizerischen Chemi-
ker- Verbandes.

La commission est parfaitement
consciente du fait que ses recom-
mandations au sujet des conditions-
cadres du doctorat en chimie ne
pourront pas etre realisees sans
problemes, ni d'unjoudll'autre. La
comprehension et I'engagement de

stimee et non conforrne a la realite,
d' autres la consideraient demesuree.
II faut rappeler ici que celte valeur
moyenne de Fr. 31 'OOO.-/an est en
dessous du 40% du salaire de debut
d'un chimiste avec doctorat dans
I'industrie baloise. Ceci exprime Ie
fait que les remunerations des
doctorants ne sont pas des salaires
proprement dits, mais plutot des
subsides 11la formation.
On pourrait discuter pendant

longtemps et de bonne foi de la
hauteur appropriee et equitable des
bourses ou salaires pour doctorants.
Les normes du Fonds National de la
Recherche Scientifique devraient
constituer une bonne base de
discussion, mais elles sont proba-
blement insuffisantes dans les grands
centres en raison des loyers eleves.
II est important que, dans les dif-

ferentes universites, il existe des
criteres uniformes et obligatoires
quant a la remuneration des docto-
rants, et que tous soient traites selon
les memes norrnes 11contribution
identique. Les doctorants qui assu-
ment des charges supplementaires
dans Iecadre des institutions doivent
etre remuneres de farron appropriee,
mais ils doivent etre conscients du
fait que Ie temps qu'i1s consacrent 11
d' autres activites que leur these peut
conduire a une prolongation de leurs
etudes, avec toutes les consequences
que cela entra'ine.

7. Transition universite-industrie

Le passage de I'universite a la vie
professionnelleconstitue une rupture
pour les chimistes apres Ie doctorat,
et i1s eprouvent souvent des dif-
ficultes considerables a s'imposer
sur Ie marche du travail. Meme s'il
est possible de limiter la duree des
theses, rien n' est encore gagne si les
doctorants ne quittent pas
I'universite immediatement apres
leur promotion pour faire un post-
doctorat ou prendre un emploi dans
J'industrie. Pour faciliter celte tran-
sition, les contacts entre les univer-
sites et I'industrie doivent etre con-
solides. Des initiatives encourage-
antes ont ete prises depuis quelques
annees. L' industrie peut emeltre des
signaux par sa politique d'enga-
gement et de salaire en faveur du
profil ideal du chimiste.
Les questions concernant les

theses dans I'industrie ainsi que les
bourses de I'industrie n'ont pas ete
abordees par ]a commission.

8. Remarques finales

La commission part du principe
que Ie doctorant doit pouvoir se
consacrerentierement iIsa these sans
contraintes materielles et sans etre
dependant materiellement de sa fa-
mille. II n'est pas prop ice au de-
veloppement des jeunes gens de re-
ster trop longtemps dependants des
parents. En principe, Ie doctorant
n'a pas d'obligation vis-a.-vis de
I' institution. Dans cette perspective,
sa remuneration a Ie caractere d' une
bourse bien que, sur Ie plan des
deductions sociales et de I'impo-
sition, elle soit traitee presque sy-
stematiquement com me un salaire
par les autorites politiques.
Les salaires bruts moyens, publies

dans Ie rapport intermediaire (Fr.
31 'OOO.-/an) resultaient d'une en-
quete dans les instituts et de parte-
ments. Celte somme a.donne lieu a.
quelques controverses. Si certains
la consideraient largement sure-

5. Assistanat

Neanmoins, si des rapports interme-
diaires appropries sont exiges et si Ie
candidat suit regulierement la lit-
terature dans son domaine, la phase
finale de la these, y compris I'examen
ou la soutenance, peut etre reduite.
Un delai d'environ trois mois dev-
rait etre suffisant.

Les doctorants qui sont engages
egalement comme assistants peu-
vent, selon les instituts, consacrer
jusqu'1I 50% de leur temps a
I'enseignement. Cette activite
d'assistanat est tout a fait souhaita-
ble en soi, car I'experience didacti-
que et d'organisation qui y est liee
peut s'averer utile. Pour les instituts,
elle est indispensable car, dans cer-
tains cas, I'enseignement ne pourrait
pas etre maintenu sans les doctorants.
D'un autre cote, une participation
trop importante dans I' enseignement
de la part des doctorants conduit
inevitablement 11une prolongation
considerable des theses. II semble
des lors souhaitable de limiter
I' activite d' assistanat des doctorants.
Elle ne devrait pas depasser une
journee hebdomadaire pendant Ie
semestre. Pour pouvoir realiser ce
postulat, il faudra trouver de
nouvelles solutions pour
I'organisation des travaux pratiques
et pour les autres taches d'interet
general dont les doctorants
s'occupent actuellemenl. Une pos-
sible solution pourrait consister a
avoir recours a des postdoctorants
ou a des laborants ou techniciens. II
va de soi qu'une participation d'une
journee hebdomadaire et seulement
pendant Ie semestre dans
I'enseignement ne peut pas etre
remuneree par un poste d'assistant
entier.

6. Remuneration des doctorants
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sition, les contacts entre les univer-
sites et I'industrie doivent etre con-
solides. Des initiatives encourage-
antes ont ete prises depuis quelques
annees. L' industrie peut emeltre des
signaux par sa politique d'enga-
gement et de salaire en faveur du
profil ideal du chimiste.
Les questions concernant les

theses dans I'industrie ainsi que les
bourses de I'industrie n'ont pas ete
abordees par ]a commission.

8. Remarques finales

La commission part du principe
que Ie doctorant doit pouvoir se
consacrerentierement iIsa these sans
contraintes materielles et sans etre
dependant materiellement de sa fa-
mille. II n'est pas prop ice au de-
veloppement des jeunes gens de re-
ster trop longtemps dependants des
parents. En principe, Ie doctorant
n'a pas d'obligation vis-a.-vis de
I' institution. Dans cette perspective,
sa remuneration a Ie caractere d' une
bourse bien que, sur Ie plan des
deductions sociales et de I'impo-
sition, elle soit traitee presque sy-
stematiquement com me un salaire
par les autorites politiques.
Les salaires bruts moyens, publies

dans Ie rapport intermediaire (Fr.
31 'OOO.-/an) resultaient d'une en-
quete dans les instituts et de parte-
ments. Celte somme a.donne lieu a.
quelques controverses. Si certains
la consideraient largement sure-

5. Assistanat

Neanmoins, si des rapports interme-
diaires appropries sont exiges et si Ie
candidat suit regulierement la lit-
terature dans son domaine, la phase
finale de la these, y compris I'examen
ou la soutenance, peut etre reduite.
Un delai d'environ trois mois dev-
rait etre suffisant.

Les doctorants qui sont engages
egalement comme assistants peu-
vent, selon les instituts, consacrer
jusqu'1I 50% de leur temps a
I'enseignement. Cette activite
d'assistanat est tout a fait souhaita-
ble en soi, car I'experience didacti-
que et d'organisation qui y est liee
peut s'averer utile. Pour les instituts,
elle est indispensable car, dans cer-
tains cas, I'enseignement ne pourrait
pas etre maintenu sans les doctorants.
D'un autre cote, une participation
trop importante dans I' enseignement
de la part des doctorants conduit
inevitablement 11une prolongation
considerable des theses. II semble
des lors souhaitable de limiter
I' activite d' assistanat des doctorants.
Elle ne devrait pas depasser une
journee hebdomadaire pendant Ie
semestre. Pour pouvoir realiser ce
postulat, il faudra trouver de
nouvelles solutions pour
I'organisation des travaux pratiques
et pour les autres taches d'interet
general dont les doctorants
s'occupent actuellemenl. Une pos-
sible solution pourrait consister a
avoir recours a des postdoctorants
ou a des laborants ou techniciens. II
va de soi qu'une participation d'une
journee hebdomadaire et seulement
pendant Ie semestre dans
I'enseignement ne peut pas etre
remuneree par un poste d'assistant
entier.

6. Remuneration des doctorants
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migt. Oer Prasident gibt be-
kannt, dass Dr. Georges Haas
aus beruflichen Grtinden aus
dem Vorstand zurUcktreten
musste. Dr. Georges Haas, der
vor allem im Ressort wissen-
schaftliche Weiterbildung und
bei den Kooperationsverhand-
lungen mit der SCG mitgear-
beitet hatte, wird fUr die viele
Arbeit und sein grosses Enga-
gement gedankt.

3. Oer von Herrn Ziger/ig verle-
sene Kassa- und Revisionsbe-
richt der Revisoren Gut und
Kamher wird einstimmig ge-
nehmigt.

4. Oem Vorstand sowie Herrn P.
Kurz wird einstimmig Dechar-
ge erteilt. Herrn Kurz wird fUr
die gewissenhafte Ftihrung der
Buchhaltung gedankt.

5. Die Generalversammlung
schliesst sich dem Vorschlag
des Vorstandes an und be-
schliesst einstimmig, die Mit-
gliederbeitriige fUr 1991 nicht
zu erhohen und wie folgt fest-
zusetzen:

Ordentliche Mitglieder
Studentenmitglieder
Firmenmitglieder
Seniorenmitglieder
Seniorenmitglieder
(ohne Chimia)
6. Wahlen: Ais Nachfolger von

Dr. Georges Haas wird Dr.
Daniel Bel/us, Leiter der Zen-
tralen Forschung, Ciha-Geigy
AG, Basel, in den Vorstand
gewahlt.

7. Weiterbildungsprogramm und
weitere Veranstaltungen des
SChV und der SCG:

1991: Yom 3.-7. Juni wird in Ba-
sel das Internationale HPLC-Sym-
posium durchgefUhrt. Programm
vgl. Chimia 1991,45,96.
Yom 23.-26. September wird in

Montreux das II. Internationale
Farbensymposium unterderLeitung
von Dr. D. Wyrsch, Ciha-GeigyAG,
Basel, stattfinden. Oas Ziel des Far-
bensymposiums ist, anhand von Er-
kenntnissen und Entwicklungen die
Bedeutung der Farbenchemie auf
den verschiedenen Gebieten von
Wissenschaft und Praxis darzustel-
len.
27. Septem ber: Ausserordentl iche

Generalversammlung des SChV in
Bern (Chemische Institute)
1992: Ab 1992 werden die Veran-

staltungen von der neuen Gesell-
schaft durchgeftihrt werden. Geplant
sind:
26./27. Marz: Technisches Semi-

nar: Total Quality Management,
Fribourg.
22.-24. April: Centennary of the

Geneva Conference 1892, Organic
Chern istry: Its Language and Its State
of the Art, Genf.
4./5. Mai: 6th Modem Synthetic

Methods Seminar, Interlaken:
Chairman: Prof. R. Scheffold, Insti-
lUt fUr organische Chern ie, Univer-

sitiit Bern. Thema: Modem Carban-
ion Chemistry and Actual Topics of
Carbohydrate Chemistry.
22.-26. Juli: 29th International

Coordination Chemistry, Lausanne.
13.-17. September: 12th Interna-

tional Symposium on Medicinal
Chemistry, Basel.
1993: 31. Miirz-2. April soil wie-

derum ein bioorganisches Symposi-
um in Interlaken stattfinden. Chair-
man: Prof. K. Kieslich, Gesellschaft
flir Biotechnologische Forschung,
Braunschweig. Thema: Siotrans-
formations in Organic Chemistry -
Principles and Applications.
8. Preisverleihungen: Sowohl der

Preis des Schweiz. Chemiker-
Verbandes wie auch der Max-
Luthi Preis konnten anHisslich
der diesjahrigen Generalver-
sammlung verliehen werden.
Den Preis des Schweiz. Che-
miker- Verbandeserhielt PO Dr.
Hans-Jurg Borschherg, ETH-
ZUrich, fUr seine Arbeit zur
Synthese von Aristotelia-AI-
kaloiden.Der Max-Luthi Preis
konnte Herrn Luc Graber, In-
genieurschule Fribourg, fUr
seine Arbeit «Etude de la
repartition des triglycerides
plasmatiques parchromatogra-
phie en phase supercritique»
verliehen werden.

9. Orienlierung Uber Grtindung
einer Neuen Schweizerischen
Chemischen Gesellschaft und
Auflosung des Schweiz. Che-
miker- Verbandes und der
Schweiz. Chemischen Gesell-
schaft:
Der Priisident orientiert Uber
die Kooperationsverhandlun-
gen, die zum Ziel haben, den
Schweiz. Chemiker- Verband
und die Schweiz. Chemische
Gesellschaft zu einer Gesell-
schaft zusammenzuftihren.
Ober die Kooperation zwischen
dem Schweiz. Chemiker-Ver-
band und der Schweiz. Chemi-
schen Gesellschaft wurde 1989
schriftlich abgestimmt. 60,4%
der Mitglieder haben an der
Abstimmung teilgenommen,
98% waren fUreine Kooperati-
on zwischen beiden Gesell-
schaften. (Vgl. Protokoll der
71. Generalversammlung.)

D. Seebach und H.-J. Borschberg

L. Graber

9.1. Statuten-Entwurf der neuen
Gesellschaft, Organisation,
Sektion-Statut und 12-Punk-
teprogramm:
Oer Statllten-Entwurf wird al-
Ien Mitgliedern mit der Einla-
dung zur ausserordentlichen
Generalversammlung zuge-
stellt werden.
Organisationsstruktur: Es ist
geplant, dass in der Neuen
Schweiz. Chemischen Gesell-
schaft Fachsektionen die ver-
schiedenen Interessen und die
Pflege besti mmter Gebiete
wahrnehmen werden. Vorge-
schlagen sind zur Zeit folgende
Sektionen: Chemische For-
schung, Industrielle Chemie,
Medizinische Chern ie, Ana-
Iytische Chemie. FUr Admi-
nistration und Sekretariat, die
Tagungen und kommerziellen
Veranstaltungen (z.B. ILMAC)
sowie fUr Verlag und Publika-
tionen werden Ressorts ge-
schaffen, die fUrdiese Arbeiten
zustiindig sind. Oer Vorstand
besteht aus dem Prasidenten, 2
Vizepriisidenten, dem Schatz-
meister und den Beisitzern so-
wie den Leitern der Sektionen
und der Ressorts. Die Ge-
schaftsleitung besteht aus dem
Priisidenten, den zwei Vizeprii-
sidenten, dem Schatzmeister,
1-2 Beisitzern, dem Ge-
schiiftsfiihrer und dem Chefre-
daktor.
Die SektionsstalUten werden
zur Zeit ausgearbeitet. Es ist
vorgesehen, dass auch Fach-
und Berufsverbande als Sekti-
on aufgenommen werden kon-
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nen. Den Sektionen und Res-
sorts stehen Sektions- resp.
Ressortsvorstlinde vor, deren
Leiter zugleich Mitglied des
Vorstandes der neuen Gesell-
schaft sind.
Oas 12-Punkteprogramm der
Neuen Schweizerischen Che-
mischen Gesellschaft sieht u.a.
folgende Aufgaben vor: Orien-
tierung der Mitgliederdurch ein
Mitteilungsblatt; Herausgabe
der Hell'. Chim. Ana und der
Chimia sowie evtl. PlIblikation
von Proceedings der in der
Schweiz abgehaltenen Kon-
gresse, Symposien, etc.; die
Ourchfiihrung von Kongressen,
Fachmessen und Weiterbil-
dungskursen fUrIndllstrie- und
Hochschulchemiker sowie
Mittelschllllehrer; Schaffung
von «Invited Lectureships» auf
aktue lien Gebieten der Chem ie;
Preisverleihungen; die Schaf-
fung von «Name Lectures»;
UnterstUtzung der lokalen
Chemischen Gesellschaften;
Verbesserung der Kontakte mit
anderen nationalen Chemi-
schen Gesellschaften; Verbes-
serung des Kontakts mit Nach-
wuchschemikern; Verbesse-
rung der Kontakte ZlIehemali-
gen Hochschul- und Industrie-
Mitgliedern; Verstiirkte Of-
fentlichkeitsarbeit; Koordina-
tion von Unterrichtsprogram-
men an Hochschulen und Mit-
telschulen.

9.2. Vorgehen zur Neugrtindung:
Oamit sich der SCh V und die
SCG zusammenschliessen kon-
nen ist es notwendig, dass be-
reits vorher eine Nachfolgege-
sellschaft, die «Neue Schwei-
zerische Chemische Gesell-
schaft», gegrtindet wird. Die
Vorstiinde des SChV und der
SCG haben die Absicht in die-
sem Sommer diese Gesellschaft
zu grUnden. Bis zum 21. April
1992 werden sowohl der SCh V
und die SCG noch weiter beste-
hen. Sei einem Beitrill des
SChV und der SCG zur «Neu-
en Schweizerischen Chemi-
schen Gesellschaft» werden die
Mitglieder beider Gesellschaf-
ten automatisch Mitglieder der
Neuen Schweizerischen Che-
mischen Gesellschaft. Mit die-
sem Akt werden dann der SCh V
und die SCG aufgelost.

9.3. Antrag und Abstimmung tiber
GrUndung der Nachfolgege-
sellschaft: Die Generalver-
sammlung stimmt dem Antrag
des Priisidenten, den Vorstand
zur GrUndung der «Nellen
Schweizerischen Chemischen
Gesellschaft» im Laufe 1991
zu ermachtigen, einstimmigzu.

9.4 Name der neuen Gesellschaft:
Der Prasident stellt den An-
trag, die «Neue Schweizerische
Chemische Gesellschaft» spa-
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Montag, 23. September 1991/Monday, September 23, 1991

Synthetische Chemie/Synthetic Chemistry
Chairman: Dr. H. Mosel'

Struktur und Eigenschaften/Structure and Properties
Chairman: Prof. H. Hartmatln

08.15-08.30 Eroffnung/Opening:
Dr. D. Wyrsch

Charge-Transfer Acti vation of Electron Donor-Acceptor
Complexes and Their Role in Electrophilic Aromatic
Substitutions
Prof. Dr. Jay K. Kochi, University of Houston, Texas
Eine radikal-initiierte Chlorodenitrierung alkylierter Ni-
troaromaten
Prof. Dr. P. Rys, Dr. M. Fischer, Dr. S.lIossli, ETH-Zlirich
Pause/Break
Polycarbonylacceptoren in Polyenen und Polymethinen
Prof. Dr. H.-D. Martin, Dr. D. Baltscllltl1, Dr. H.lppendOlj,
Dr. S. Rover, Dr. S. Silher, Heinrich-Heine Universititt,
DUsseldorf
Infrarotfarbstoffe aus Ullazin-Derivaten
Prof. Dr. H. Balli, Dr. Ch. Kleiner, Universitiit Basel
Chinacridone und Dioxazine - Neues liber bekannte Pig-
mente
Dr. E. Diet:, Hoechst AG, Frankfurt
Arylethinylierung von Polymethinen
PO Dr. W. Grahn, Dr. S. Scheihel, Technische UniversiHit
Braunschweig

11.15-1 ].45

11.45-12.15

10.45-11.15

09.45-]0.15
10. 15-10.45

08.30-09.15

09.15-09.45

FUr das Protokoll:
Beatrice Kochli

Die Gencra]versammlung schliesst
um 15.30 Uhr.

10. Diverses
Die Frage beziigl ich Venllogen
und Steuerpflicht des SChV,
resp. der Neuen Schweiz. Che-
mischen Gesellschaft wird wie
folgt beantwortet: Es ist geplant,
dass das Verm6gen des SChV
nach erfolgtem Beitrill und er-
fo]gter Auflosung an die «Neue
Schweizerische Chemische Ge-
sellschaft» abgetreten wird. Der
SCh V ist bisher nicht steuer-
pflichtig, da aile Arbeiten eh-
renamtlich erledigt und keine
Salare ausbezahlt werden. Ob
bei einer Auflosung flir den
SCh V Steuerpflichten anfallen,
soli auf Anraten eines Mitglie-
des juristisch abgek]iirt werden.
Die «Neue Schweiz. Chemi-
sche Gesellschaft» wird steu-
erpflichtig sein, da die Aufga-
ben nicht mehr ehrenamtlich
erledigt werden konnen und die
SCG, die ebenfalls beitreten
wird, schon jetzt steuerpflich-
tig ist.

tel' wieder «Schweizerische
Chemische Gesellschaft» um-
zubenennen. Die Vorstande
beider Gesellschaften seien
aufgrund von Namensverglei-
chen mit den anderen nationa-
len Gesel]schaften zu diesem
Entschluss gekommen. Die
Generalversammlung stimmt
dem Antrag des Prasidenten
einstimmig zu.

9.5. Einberufung einer ausseror-
dentlichen Generalversamm-
lung per27. September 1991 in
Bern: Es ist vorgesehen, dass
im September 1991 die «Neue
Schweizerische Chemische
Gesellschaft» gegrUndet wird,
der dann, bei positivem Aus-
gang del' Abstimmung, am 21.
April 1992 die Mitglieder des
Schwe iz. Chern iker -Vcrbandes
und der Schweiz. Chemischen
Gesellschaft beitreten werdcn.
Am 27. September 1991 soli
daher eine ausserordentliche
Gencralversamm]ung stallfin-
den, die Uber den Beitrill des
SCh V zur «Neuen Schweizeri-
schen Chemischen Gesell-
schaft» und die Aufl6sung des
SChV diskutierenund endgiil-
tig befinden solI.

Schweizeri cher Chemiker~Verband (SChV)
Schweizerische Chemische Gesellschaft (SeG)
Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh)

11. Internationales Farbensymposium
11 th International Colour Symposium

14.30-15.30
15.30-16.15

16.15-16.45
16.45-] 7.30

17.30-18.]5

Postersession
Jenseits des Sichtbaren, Farbstoffe zweiter Ordnung
Dr. J. Kelemen, Ciha-Geigy AG, Basel
Pause/Break
Dyestuffs in Organic Nonlinear Optical Materials
Dr. M.G. Hutchings, ICI Colours & Fine Chemicals,
Manchester
Das Polymethin-Konzept
Prof. Dr. S. Diihne, Zentralinstilllt fUr physikalische Che-
mie, Berlin-Adlershof

Montreux,
Schweiz/Switzerland,
23.-26. September 1991

Dienstag, 24. September 1991 /Tuesday, September 24, 1991

Farbe und Umwelt/Colours, Dyes and Environment
Chairman: Dr. R. Anliker

20.00-21.00 Experiments in Colour
Prof. H. W. Roesky, Universitiit Gottingen

Abendvortrag/Evening Lecture
Chairman: Dr. D. Wyrsch

Del' Schweizerische Chemiker-Verband, die Schweizerische Chemische
Gesellschaft und die Gesellschaft Deutscher Chemiker laden zum II.
Internationalcn Farbcnsymposium vom 23.-26. September 1991 in Mon-
treux ein.
The Swiss Association of Chemists, the Swiss Chemical Society, and the
Society of German Chemists invite to participate in the 11th International
Colour Symposium, September 23-26, 1991 at Montreux.

Wissenschaftliches Komitee:/Scientific Committee:
Dr. D. Wyrsch (Chairman), Ciha-Geigy AG, Basel; Prof. Dr. H. Balli,
Institut fUr Farbenchemie, Basel; Dr. HH. Bosshard, Ciha-Geigy AG,
Basel; Dr. H. Moser, Sando:: AG, Basel; Prof. Dr. P. Miiller, Universitc de
Geneve; PD Dr. R. Naej, Ciha-Geigy AG, Basel; Dr. RH. Rupp, Hoechst
AG, Frankfurt; Prof. Dr. P. Rys, ETH ZUrich.

Das Farbensymposium wird seit 1960 von deutschen und schweizerischen
Farbenchemikern veranstaltet. Es setzt sich zum Ziel. anhand von Erkennt-
nissen und Entwicklungen die Bedeutung der Farbenchemie auf den ver-
schiedenen Gebieten von Wissenschaft und Praxis darzustellen.
The Colour Symposium has been organized by German and Swiss chemical
scientists since 1960. The aim is to present the importance of the dyestuff
chemistry in science and technology by means of new research results and
developments.

08.30--09.15

09.15-09.45

09.45-10.15
10.15-10.45

10.45-11.15

11.15-12.30

OekologiefToxikologie von Farbmitleln
Dr. K. Hunger, Hoechst AG, Frankfurt
Methaemoglobin-Bildung und Haemoglobin-Bindung bei
aromatischen Aminen
Prof. Dr. H.G. Neumann, Universitiit Wiirzburg
Pause/Break
Ecological Assessment of Some Dyes
Dr. D. Browtl, Ecological and Toxicological Association
of the Dyestuffs Manufacturing Industry, Basel
Horizont2000 - Die Altstoffe im Brennpunkt der weltwei-
ten Gesetzgebung - Konsequenzen fUr die Farbstoffindu-
slrie
Dr. R. Mislill, SOlido::AG, Basel
Die psycho]ogische Wirkung der Farben auf den Menschen
Prof. Dr. M. Luscher, Luzern
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of the Dyestuffs Manufacturing Industry, Basel
Horizont2000 - Die Altstoffe im Brennpunkt der weltwei-
ten Gesetzgebung - Konsequenzen fUr die Farbstoffindu-
slrie
Dr. R. Mislill, SOlido::AG, Basel
Die psycho]ogische Wirkung der Farben auf den Menschen
Prof. Dr. M. Luscher, Luzern
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Mittwoch, 25. September 1991/Wednesday, September 25,1991

Funktionelle Farbstoffe/Functional Dyes
Chairman: Prof. M. Matsuoka

Schweizerische Chemische Gesellschatt
Schweizerischer Chemiker-Vernand

Funktionelle Farbstoffe/Farbstoffe und Medizin
Functional Dyes/Dyes and Medicine
Chairman: Prof. D.M. Lewis

Protokoll

Schweizerische Chemische Gesellschatt
Societe Suisse de Chimie

Organic Chemistry:
Its Language and Its State of the Art

For further information:

Dr. M. Volkan Kisakiirek
Editor, Helvetica Chimica Acta
Postfach 313
CH-40 10 Basel

del' Friihjahrsversammlung der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft
vom 15. Marz 1991 in Basel
Zentrum fUr Lehre und Forschung, Kantonsspital Basel

A Commemorative Symposium
on the Centennial Anniversary of
the 'Geneva Conference', the First
International Conference on Orga-
nic Chemical Nomenclature

April 22-24, 1992
Geneva, Switzerland

The Functional Dyes. Definition, Design and Development
Prof. Dr..f. Griffiths, University of Leeds
Neue indigoide und chinoide Systeme
Prof. Dr. R. Gompper, Universitat Miinchen
Pause/Break
Neue photoehrome und ehromogene Systeme
Dr. W. Fischer, Dr. E. Fischer-Reimann, Ciba-Geigy AG,
Basel
Stimulation of Chemical and Structural Effects by Photo-
dynamic Dyes- Design of Molecular Switches and Sensors
Prof. Dr..I. Daub, Dr. C. Fischer, Dr. H. Sixt, Universitat
Regensburg
Darstellung und Charakterisierung neuartiger thiophenhal-
tiger Quadratsaure- und Krokonsaure-Farbstoffe
Prof. Dr. H. Hartmann, D. Keil, Teehnisehe Hochschule
Merseburg
Triboelektrische Effekte in Abhangigkeit von festkrorper-
physikalischen Pigmenteigenschaften
Dr. H.-T. Macholdt, Hoechst AG, Frankfurt

II .45-12. 15

11.15-11.45

10.45-11. 15

09.45-10.15
10.15-10.45

09.15-09.45

08.30-09.15

A. Geschiiftlicher Teil

Donnerstag, 26. September 1991rrhursday, September 26, 1991

Wirt-Gast-Beziehungen in der Farbstoffchemie/
Host-Guest Interactions in Dye Chemistry
Chairman: PO Dr. R. Naef

14.30-15.30
15.30-16.15

16.15-16.45

16.45-17.15
17.15-17.45

17.45-18.15

08.30-09.15

09.15-09.45
09.45-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.15

12.15

Information:

Postersession
Porphyrins, Phthalocyanines and Naphthalocyanines for
Various Processes of Visible Light Driven Conversion
Processes
Prof. D. Wohrle, Universitat Bremen
Zur Spezifik der optischen und elektrischen Eigenschaften
von aufgedampften Farbstoffschichten
Prof. Dr. H. BOffcher, Technische Universitat Dresden
Pause/Break
Wandel in den Forschungsansiitzen zur Chemotherapie
von Tumoren
PO Dr. H. Sedlacek, Behringwerke AG, Marburg
Farbstoffe in der Diagnostik
Dr. R. Herrmann, Boehringer Mallnheim GmbH, Werk
Tutzing

Supramolekulare Strukturen
Prof. Dr. F. Vogtle, Universitat Bonn
Pause/Break
Solvatochrome Farbstoffe als empirische Indikatoren der
Uisungsm ittel polaritat
Prof. Dr. Ch. Reichardt, Universitat Marburg
From Colors to Crystals: What Can Inorganic Single Crys-
talline Materials Do for Nonlinear Optical Applications
D. Rytz, Sandoz Huningue SA, Huningue
Studies of Several Novel Polymethine Dyes Used in Pho-
tography and Lasers
Prof. Dr.Z. Zheng-/-Iua, East China University of Chemical
Technology, Shanghai
Polymere als Chromophore und Chromophore in Polyme-
ren
Prof. Dr. G. Wegner, Max-Planck-Institut flir Polymerfor-
sehung, Mainz
Schlussworte/Closing remarks:
Dr. RH. Rupp, Hoechst AG, Frankfurt

Secretary's Office for SAC-Symposia
Institute of Organic Chemistry
University of Bern
Freiestrasse 3
CH-30 12 Bern, Switzerland
Tel. 0316543 II, Fax 031654499

Del' Prasident Prof. W. I'on Philipshorn erOffnet um 9.20 Uhr die Silzung,
eine Erganzung del' Traktandenliste um Punkt 5a (erste Lesung ciner
Statutenanderung gemass Art. 27) wird genehmigt.

I. Das Protokoll del' Herbstl'ersammlung vom 19.Oktober 1990 in Bern
wird genehmigt.

2. Folgende Veranstaltungen sind geplant: SeG Hl'I'bstl·er.\·allll1llung,
Freitag ]8. Oktober 1991 in Bern; sec Friihjahrsl'£'I"slImmlung
'Centennary of the Geneva Conference - Organic Chemistry: Its
Language and Its State of the Art', 22.-24. April 1992 in Genf;XXIXth
International Conference 011 Coordination Chemistry, 19.-24. Juli
1992 in Lausanne; XlIth Imemational Symposium on Medicinal Che-
mistry, 13.-]7. September 1992 in Basel.

3. Der Prasident diskutiert den im Annex I abgedruckten Jahreshericht
des Vorstandes fiir 1990 und die Mutationen im Vorstand.

4. Der Schatzmeister Dr. .I. Kal\'Oda kommentiert Kassabericht und
Jahresrechnung 1988 (vgl. Annex 2 und 3). Ohne die erforderliche
Wertberichtigung del' Wertschriften und die Verluste infolge des
Dollarkurses hatte die Gesellschaft ein positives Resultat erreicht; fUr
das laufendeJahrwird ein ahnliches Ergebniserwartet. Die Rechnung
wurde durch die Revisoren Prof . .I. Wir: und Dr. P. Zeller geprlift und
durch Akklamation der Mitglieder Entlastung erteilt.

5. Del' Prasident des Redaktionskomitees Prof.lleilhrollnen:.rlUutert den
Jahresbericht del' Hell'. Chim. Acta. Die Produktionskosten sind in-
folge des erhOhten Umfangs auf ca. 900000 SFr. gestiegen. wobei
aber die Kosten pro Seite konstant gehalten werden konnten. Die
durchschnittliche Publikationsfrist von nur2,4 Monaten macht unsere
Zeitschrift sehr attraktiv.

5a. Art. 22 (Zeitschrift) und als Foige davon auch Art. II (Vorstand)
miissen noch vor del' Fusion geiindert werden, um den rechtlichen
Rahmen mit der Realitat in Ubereinstimmung zu bringen. Die alten
und neuen Fassungen werden verlesen; Abstimmllng erfolgt an del'
Herbstversammlung 1991.

6. Der Prasident berichtet iiber die Zusammenarbeit mit dem Schweiz.
Chemiker- Verband, die nach der Kooperationsphase jetzt in die
Realisierungsphase des Zusammenschlusses eingetreten ist. Flir die
neue Gesellschaft existieren bereits ein Statutenentwurf, cine Gliede-
rung (Organigramm) sowie die vier im Rahmen der Fusion zu griin-
denden Sektionen Chemische Forschung, lndustrielle Chemic. Medi-
zinische Chemie und Analytische Chemie (vorliiufige Titel). Sobald
sich Kandidaten fUrdie Leitung del' «Nellen Schwcizcrischen Chemi-
schen Gesellschaft» zur Verfiigung gestellt haben, wird dcI' Vorstand
ihre Grlindung vorschlagen (voraussichtlich im Herbst 1991).

7. Varia: keine Wortmeldungen

Schluss der Sitzung: 10.00 Uhr
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For further information:
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Editor, Helvetica Chimica Acta
Postfach 313
CH-40 10 Basel

del' Friihjahrsversammlung der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft
vom 15. Marz 1991 in Basel
Zentrum fUr Lehre und Forschung, Kantonsspital Basel

A Commemorative Symposium
on the Centennial Anniversary of
the 'Geneva Conference', the First
International Conference on Orga-
nic Chemical Nomenclature

April 22-24, 1992
Geneva, Switzerland

The Functional Dyes. Definition, Design and Development
Prof. Dr..f. Griffiths, University of Leeds
Neue indigoide und chinoide Systeme
Prof. Dr. R. Gompper, Universitat Miinchen
Pause/Break
Neue photoehrome und ehromogene Systeme
Dr. W. Fischer, Dr. E. Fischer-Reimann, Ciba-Geigy AG,
Basel
Stimulation of Chemical and Structural Effects by Photo-
dynamic Dyes- Design of Molecular Switches and Sensors
Prof. Dr..I. Daub, Dr. C. Fischer, Dr. H. Sixt, Universitat
Regensburg
Darstellung und Charakterisierung neuartiger thiophenhal-
tiger Quadratsaure- und Krokonsaure-Farbstoffe
Prof. Dr. H. Hartmann, D. Keil, Teehnisehe Hochschule
Merseburg
Triboelektrische Effekte in Abhangigkeit von festkrorper-
physikalischen Pigmenteigenschaften
Dr. H.-T. Macholdt, Hoechst AG, Frankfurt

II .45-12. 15

11.15-11.45

10.45-11. 15

09.45-10.15
10.15-10.45

09.15-09.45

08.30-09.15

A. Geschiiftlicher Teil

Donnerstag, 26. September 1991rrhursday, September 26, 1991

Wirt-Gast-Beziehungen in der Farbstoffchemie/
Host-Guest Interactions in Dye Chemistry
Chairman: PO Dr. R. Naef

14.30-15.30
15.30-16.15

16.15-16.45

16.45-17.15
17.15-17.45

17.45-18.15
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09.15-09.45
09.45-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.15

12.15

Information:

Postersession
Porphyrins, Phthalocyanines and Naphthalocyanines for
Various Processes of Visible Light Driven Conversion
Processes
Prof. D. Wohrle, Universitat Bremen
Zur Spezifik der optischen und elektrischen Eigenschaften
von aufgedampften Farbstoffschichten
Prof. Dr. H. BOffcher, Technische Universitat Dresden
Pause/Break
Wandel in den Forschungsansiitzen zur Chemotherapie
von Tumoren
PO Dr. H. Sedlacek, Behringwerke AG, Marburg
Farbstoffe in der Diagnostik
Dr. R. Herrmann, Boehringer Mallnheim GmbH, Werk
Tutzing

Supramolekulare Strukturen
Prof. Dr. F. Vogtle, Universitat Bonn
Pause/Break
Solvatochrome Farbstoffe als empirische Indikatoren der
Uisungsm ittel polaritat
Prof. Dr. Ch. Reichardt, Universitat Marburg
From Colors to Crystals: What Can Inorganic Single Crys-
talline Materials Do for Nonlinear Optical Applications
D. Rytz, Sandoz Huningue SA, Huningue
Studies of Several Novel Polymethine Dyes Used in Pho-
tography and Lasers
Prof. Dr.Z. Zheng-/-Iua, East China University of Chemical
Technology, Shanghai
Polymere als Chromophore und Chromophore in Polyme-
ren
Prof. Dr. G. Wegner, Max-Planck-Institut flir Polymerfor-
sehung, Mainz
Schlussworte/Closing remarks:
Dr. RH. Rupp, Hoechst AG, Frankfurt

Secretary's Office for SAC-Symposia
Institute of Organic Chemistry
University of Bern
Freiestrasse 3
CH-30 12 Bern, Switzerland
Tel. 0316543 II, Fax 031654499

Del' Prasident Prof. W. I'on Philipshorn erOffnet um 9.20 Uhr die Silzung,
eine Erganzung del' Traktandenliste um Punkt 5a (erste Lesung ciner
Statutenanderung gemass Art. 27) wird genehmigt.

I. Das Protokoll del' Herbstl'ersammlung vom 19.Oktober 1990 in Bern
wird genehmigt.

2. Folgende Veranstaltungen sind geplant: SeG Hl'I'bstl·er.\·allll1llung,
Freitag ]8. Oktober 1991 in Bern; sec Friihjahrsl'£'I"slImmlung
'Centennary of the Geneva Conference - Organic Chemistry: Its
Language and Its State of the Art', 22.-24. April 1992 in Genf;XXIXth
International Conference 011 Coordination Chemistry, 19.-24. Juli
1992 in Lausanne; XlIth Imemational Symposium on Medicinal Che-
mistry, 13.-]7. September 1992 in Basel.

3. Der Prasident diskutiert den im Annex I abgedruckten Jahreshericht
des Vorstandes fiir 1990 und die Mutationen im Vorstand.

4. Der Schatzmeister Dr. .I. Kal\'Oda kommentiert Kassabericht und
Jahresrechnung 1988 (vgl. Annex 2 und 3). Ohne die erforderliche
Wertberichtigung del' Wertschriften und die Verluste infolge des
Dollarkurses hatte die Gesellschaft ein positives Resultat erreicht; fUr
das laufendeJahrwird ein ahnliches Ergebniserwartet. Die Rechnung
wurde durch die Revisoren Prof . .I. Wir: und Dr. P. Zeller geprlift und
durch Akklamation der Mitglieder Entlastung erteilt.

5. Del' Prasident des Redaktionskomitees Prof.lleilhrollnen:.rlUutert den
Jahresbericht del' Hell'. Chim. Acta. Die Produktionskosten sind in-
folge des erhOhten Umfangs auf ca. 900000 SFr. gestiegen. wobei
aber die Kosten pro Seite konstant gehalten werden konnten. Die
durchschnittliche Publikationsfrist von nur2,4 Monaten macht unsere
Zeitschrift sehr attraktiv.

5a. Art. 22 (Zeitschrift) und als Foige davon auch Art. II (Vorstand)
miissen noch vor del' Fusion geiindert werden, um den rechtlichen
Rahmen mit der Realitat in Ubereinstimmung zu bringen. Die alten
und neuen Fassungen werden verlesen; Abstimmllng erfolgt an del'
Herbstversammlung 1991.

6. Der Prasident berichtet iiber die Zusammenarbeit mit dem Schweiz.
Chemiker- Verband, die nach der Kooperationsphase jetzt in die
Realisierungsphase des Zusammenschlusses eingetreten ist. Flir die
neue Gesellschaft existieren bereits ein Statutenentwurf, cine Gliede-
rung (Organigramm) sowie die vier im Rahmen der Fusion zu griin-
denden Sektionen Chemische Forschung, lndustrielle Chemic. Medi-
zinische Chemie und Analytische Chemie (vorliiufige Titel). Sobald
sich Kandidaten fUrdie Leitung del' «Nellen Schwcizcrischen Chemi-
schen Gesellschaft» zur Verfiigung gestellt haben, wird dcI' Vorstand
ihre Grlindung vorschlagen (voraussichtlich im Herbst 1991).

7. Varia: keine Wortmeldungen

Schluss der Sitzung: 10.00 Uhr
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vom 15. Marz 1991 in Basel
Zentrum fUr Lehre und Forschung, Kantonsspital Basel

A Commemorative Symposium
on the Centennial Anniversary of
the 'Geneva Conference', the First
International Conference on Orga-
nic Chemical Nomenclature

April 22-24, 1992
Geneva, Switzerland

The Functional Dyes. Definition, Design and Development
Prof. Dr..f. Griffiths, University of Leeds
Neue indigoide und chinoide Systeme
Prof. Dr. R. Gompper, Universitat Miinchen
Pause/Break
Neue photoehrome und ehromogene Systeme
Dr. W. Fischer, Dr. E. Fischer-Reimann, Ciba-Geigy AG,
Basel
Stimulation of Chemical and Structural Effects by Photo-
dynamic Dyes- Design of Molecular Switches and Sensors
Prof. Dr..I. Daub, Dr. C. Fischer, Dr. H. Sixt, Universitat
Regensburg
Darstellung und Charakterisierung neuartiger thiophenhal-
tiger Quadratsaure- und Krokonsaure-Farbstoffe
Prof. Dr. H. Hartmann, D. Keil, Teehnisehe Hochschule
Merseburg
Triboelektrische Effekte in Abhangigkeit von festkrorper-
physikalischen Pigmenteigenschaften
Dr. H.-T. Macholdt, Hoechst AG, Frankfurt

II .45-12. 15
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Information:

Postersession
Porphyrins, Phthalocyanines and Naphthalocyanines for
Various Processes of Visible Light Driven Conversion
Processes
Prof. D. Wohrle, Universitat Bremen
Zur Spezifik der optischen und elektrischen Eigenschaften
von aufgedampften Farbstoffschichten
Prof. Dr. H. BOffcher, Technische Universitat Dresden
Pause/Break
Wandel in den Forschungsansiitzen zur Chemotherapie
von Tumoren
PO Dr. H. Sedlacek, Behringwerke AG, Marburg
Farbstoffe in der Diagnostik
Dr. R. Herrmann, Boehringer Mallnheim GmbH, Werk
Tutzing

Supramolekulare Strukturen
Prof. Dr. F. Vogtle, Universitat Bonn
Pause/Break
Solvatochrome Farbstoffe als empirische Indikatoren der
Uisungsm ittel polaritat
Prof. Dr. Ch. Reichardt, Universitat Marburg
From Colors to Crystals: What Can Inorganic Single Crys-
talline Materials Do for Nonlinear Optical Applications
D. Rytz, Sandoz Huningue SA, Huningue
Studies of Several Novel Polymethine Dyes Used in Pho-
tography and Lasers
Prof. Dr.Z. Zheng-/-Iua, East China University of Chemical
Technology, Shanghai
Polymere als Chromophore und Chromophore in Polyme-
ren
Prof. Dr. G. Wegner, Max-Planck-Institut flir Polymerfor-
sehung, Mainz
Schlussworte/Closing remarks:
Dr. RH. Rupp, Hoechst AG, Frankfurt

Secretary's Office for SAC-Symposia
Institute of Organic Chemistry
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Freiestrasse 3
CH-30 12 Bern, Switzerland
Tel. 0316543 II, Fax 031654499

Del' Prasident Prof. W. I'on Philipshorn erOffnet um 9.20 Uhr die Silzung,
eine Erganzung del' Traktandenliste um Punkt 5a (erste Lesung ciner
Statutenanderung gemass Art. 27) wird genehmigt.

I. Das Protokoll del' Herbstl'ersammlung vom 19.Oktober 1990 in Bern
wird genehmigt.

2. Folgende Veranstaltungen sind geplant: SeG Hl'I'bstl·er.\·allll1llung,
Freitag ]8. Oktober 1991 in Bern; sec Friihjahrsl'£'I"slImmlung
'Centennary of the Geneva Conference - Organic Chemistry: Its
Language and Its State of the Art', 22.-24. April 1992 in Genf;XXIXth
International Conference 011 Coordination Chemistry, 19.-24. Juli
1992 in Lausanne; XlIth Imemational Symposium on Medicinal Che-
mistry, 13.-]7. September 1992 in Basel.

3. Der Prasident diskutiert den im Annex I abgedruckten Jahreshericht
des Vorstandes fiir 1990 und die Mutationen im Vorstand.

4. Der Schatzmeister Dr. .I. Kal\'Oda kommentiert Kassabericht und
Jahresrechnung 1988 (vgl. Annex 2 und 3). Ohne die erforderliche
Wertberichtigung del' Wertschriften und die Verluste infolge des
Dollarkurses hatte die Gesellschaft ein positives Resultat erreicht; fUr
das laufendeJahrwird ein ahnliches Ergebniserwartet. Die Rechnung
wurde durch die Revisoren Prof . .I. Wir: und Dr. P. Zeller geprlift und
durch Akklamation der Mitglieder Entlastung erteilt.

5. Del' Prasident des Redaktionskomitees Prof.lleilhrollnen:.rlUutert den
Jahresbericht del' Hell'. Chim. Acta. Die Produktionskosten sind in-
folge des erhOhten Umfangs auf ca. 900000 SFr. gestiegen. wobei
aber die Kosten pro Seite konstant gehalten werden konnten. Die
durchschnittliche Publikationsfrist von nur2,4 Monaten macht unsere
Zeitschrift sehr attraktiv.

5a. Art. 22 (Zeitschrift) und als Foige davon auch Art. II (Vorstand)
miissen noch vor del' Fusion geiindert werden, um den rechtlichen
Rahmen mit der Realitat in Ubereinstimmung zu bringen. Die alten
und neuen Fassungen werden verlesen; Abstimmllng erfolgt an del'
Herbstversammlung 1991.

6. Der Prasident berichtet iiber die Zusammenarbeit mit dem Schweiz.
Chemiker- Verband, die nach der Kooperationsphase jetzt in die
Realisierungsphase des Zusammenschlusses eingetreten ist. Flir die
neue Gesellschaft existieren bereits ein Statutenentwurf, cine Gliede-
rung (Organigramm) sowie die vier im Rahmen der Fusion zu griin-
denden Sektionen Chemische Forschung, lndustrielle Chemic. Medi-
zinische Chemie und Analytische Chemie (vorliiufige Titel). Sobald
sich Kandidaten fUrdie Leitung del' «Nellen Schwcizcrischen Chemi-
schen Gesellschaft» zur Verfiigung gestellt haben, wird dcI' Vorstand
ihre Grlindung vorschlagen (voraussichtlich im Herbst 1991).

7. Varia: keine Wortmeldungen

Schluss der Sitzung: 10.00 Uhr
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B. Wissenschaftlicher Teil

Jahresbericht des Vorstandes fUr 1990

I. Mitglieder
Die Schweizerische Chemische Gesellschaft hatte am 31.12.1990
1535 (1551) Mitglieder, davon 16 (16) Ehren- und 14 (15) Freimit-
glieder(Zahlendes Vorjahres in Klammern). Die Gesellschaft beklagte
im Jahr 1990 den Tod der folgenden 11Mitglieder: Dr. R. Goncalves
(Lisboa/portugal), Dr. R. Gonset (Yverdon), Dr. F. Hediger (Suhr),
Dr. H. Jager (Bettingen), Dr. K. Kagi (Riehen), Dr. P. Kniel (Erma-
tingen), Dr. J. McGhie (BexleyheathIUK), Dr. M. Marky (Allschwil),
Prof. P. Pino (ZUrich), Dr. H. Waldmann (Birsfelden), Dr. A.V. Willi
(HaslochfBRD).

I. Der Prasident verleiht den Werner-Preis mit Medaille 1991 an Dr.
Beat Ernst (Ciba-Geigy, Basel) «in WUrdigung seiner bedeutenden
Beitrage zur Naturstoffsynthese und zur Entwicklung neuer Synthe-
semethoden».

2. Symposium Free Radicals: From Molecules to Biochemical Proces-
ses (gemeinsam mit dem Schweiz. Chemiker-Verband) mit Vortra-
gen von Prof. N.A. Porter (Duke University, Durham, USA) «Stere-
ochemical Control of Free Radical Additions, Oligomerizations, and
Polymerizations», Prof.J. T. Grove s (Princeton University, Princeton,
USA) «Catalytic Asymmetric Hydroxylation with Metalloporphyrin
Complexes», Prof. K.U. Ingold (National Research Council, Ottawa,
Canada) «Rate Processes in Complex Systems: Studies on Cytochrom
P-450 and Vitamin E», Prof. J. Riley (Universitat Karlsruhe, Karls-
ruhe, Deutschland) «Generation and Control of Radical Intermediates
by Enzymes.The Role of Coenzyme BI2», Prof. S. Hanessian (Uni-
versite de Montreal, Canada) «The Challenge of Stereocontrolled
Ring Formation by Free Radical Reactions».

Der Sekretar:
Dr. E. lass

5. Kooperation und Vorbereitung des Zusammenschlusses \'011 SCG
undSChV
Der Koordinationsausschuss (SCG: W. von Philipsborn, A. Mer-
bach; SChV: W. Graf, G. Haas) hat in bisher acht Sitzungen die
Richtlinien fUr die Zusammenarbeit der beiden Gesellschaften erar-
beitet. Sie betraf im Berichtsjahr vor allem die gegenseitige Tei Inahme
an den Vorstandssitzungen, eine thematische Absprache und ge-
meinsame Abhaltung aller Tagungen und Symposien sowie die Zu-
sammenlegung der technischen Redaktionen von Helvetica Chimica
Acta und Chimia. Ferner wurden die Beziehungen zu der Schweize-
rischen Akademie der Naturwissenschaften (SANW), dem Schwei-
zerischen Komitee fur Chemie (CSC) und den Schweizerischen
Gesellschaften der analytischen Chemiker intensiviert. Die Grundla-
gen fUr die Schaffung einer neuen chemischen Gesellschaft sind
ausgearbeitet und in einem Organigramm, Statutenentwurf, Sektio-
nenstatut, sowie einem 12-Punkte-Programm der in Aussicht ge-
nommenen Leistungen der neuen Gesellschaft zusammengefassl.
Diese Vorlagen wurden yom Vorstand in den ordent]ichen und einer
ausserordentlichen Sitzung behandelt. Ein Zwischenbericht zu Han-
den der Mitglieder beiderGesellschaften ist erschienen (Chimia 1990,
44, No. 12, Editorial).

Der Prasident:
Prof. W. von Philipsborn

ZUrich, den 8. Marz 1991

4. Preise und Ehrungen
Der Vorstand hat den Paracelsus-Preis ]990 an Prof. R. Breslow
(Columbia Univ., New York) «in Anerkennung seiner Pionierarbei-
ten auf dem Gebiet der bio-organischen Chemie» und den Werner-Preis
mit Medaille 1990 an Dr. H. Frei (Univ. of California, Berkeley) «fUr
seine bedeutenden Beitrage zur Photochemie im Spektra]gebiet zwi-
schen sichtbarem Licht und Infrarot» verliehen.

6. Schenkungen
Die Gesellschaft dankt der schweizerischen chemischen Industrie
wiederum fUr namhafte Beitrage.

Der Sekretar:
Dr. E. Zass

Der Prasident:
Prof. W. von Philipsborn

Annex I

A) Vergleich der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen

31.12.1990 31.12.1989

Aktiven Fr. Fr.
Wertschriftenbestand

Ankaufswert 2617254.45 2815954.45
Wertberichtigung -132 ]75.05 - 143 875.05
Buchwert 2485079.40 2672 079.40

Postcheckguthaben 17045.17 16 149.67
Bankguthaben 552800.92 497682.94
Debitoren «HCA» 145571.79 292 258.34
Diverse Vorschiisse 37803.90 20842.65
Ubrige Debitoren 48272.57 15457.19

3286573.75 35]4470.19

Passiven
Zeitschriftenfonds 2407616.64 24]4899.78
Werner-Fonds 222670.10 2]9275.90
Spezialfonds 214595.45 219997.70

Total Vermogen 2844882.19 2854 173.38

2.

3.

VOl'stand
Prof. W. von Phi]ipsborn (Prasident); Prof. A.E. Merbach (Vize-
Prasident); Dr. J. Kalvoda (Schatzmeister); Prof. T. Gaumann, Dr. G.
Ohloff, Prof. A. Eschenmoser (Altprasidenten); Dr. D. Hauser, Prof.
D. Bellus, Prof. D. Seebach, Prof. K. MUlier (Beisitzer); Prof. E.
Heilbronner, Prof. L.M. Venanzi, Prof. H.-J. Hansen, Prof. Ch. Tamm
(Vertreter des Redaktionskomitees Helv. Chim. Acta).
Sekretar: Dr. E. Zass.
Redaktor Helv. Chim. Acta: Dr. M.V. KisakUrek.
Rechnungsrevisoren: Prof. J. Wirz, Dr. P. Zeller.
Vorstandssitzungen: ]5.3.1990 und ]0.9.1990 in ZUrich, 18.10.1990
in Bern.

Wissenschaftliche Veranstaltungen
Die Gesellschaft hat 1990 folgende wissenschaftliche Veranstaltun-
gen organisiert: Die Friihjahrsversammlung am 16. Miirz 1990 in
ZUrich wurde gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft fUr
Kristallographie veranstaltet, die an den beiden vorhergehenden Ta-
gen ein Symposium zu Ehren von Prof. J.D. Dunitz durchfUhrte.
Unser Programm enthielt Vortrage von J.-M. Lehn (Univ. Louis
Pasteur, Strasbourg) «Perspektiven der supramolekularen Chemie»,
R. Breslow (Co]umbia Univ., New York) «The Chelate Effect:
Binding, Catalysis, and Chemotherapy», J. Rebek, Jr. (Massachusetts
Inst. of Technology) «Recognition and Catalysis with Mode] Systems»,
S.L. Schreiber (Harvard Univ., Cambridge, USA) «Molecular Reco-
gnition of the Immunophilins» und P.G. Schultz (Univ. of Cal ifornia,
Berkeley) «Catalytic Antibodies». Die Herbstversamm]ung am 19.
Oktober ]990 in Bern mit dem Vortrag des Werner-Preistragers 1990,
H. Frei (Univ. of California, Berke]ey), dem Minisymposium «Recent
Developments in Organometallic Chemistry and Homogeneous
Catalysis» (Vortrage von H. Berke, Univ. ZUrich; G. SUss-Fink, Univ.
de Neuchatel; W.J. Evans, Univ. of California, Irvine; T. Hayashi,
Hokkaido Univ., Sapporo), 36 Kurzmitteilungen der Sektion Orga-
nische Chemie, 13 Vortrage in der Sektion Medizinische Chemie,
Kurzmitteilungen in den Sektionen Physikalische Chemie (II) und
Computerunterstiitzte Chemie (7), 47 Poster der Sektion Anorgani-
sche und Koordinationschemie und erstmals ein Seminar «Analytische
Chemie» mit 10 Vortragen und 34 Postern.

Annex 2

Jahresrechnung 1990

Vorausbezahlte Mitgliederbeitrage
Vorausfakturierte Abonnemente und
Mitgliederbeitrage
Kreditoren
Ubrige Transitorische
Passi venlRUckstellungen

6738.00
337520.75

82472.81

14960.00

3286573.75

3866.00
565443.00

78987.81

12000.00

3514470.19
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I. Zeitschrifienfonds
Yermi:igen am ]. Januar 2414899.78 2475151.82
Yerlust -7283.14 -60252.04

Yermi:igen am 31. Dezember 2407616.64 2414899.78

2. Werneifonds
Yermi:igen am I. Januar 219275.90 2]6058.95
+ Einnahmen: Zinsen 10 679.20 10 539.65
- Ausgaben: Auszeichnungen -7285.00 -7322.70

. Yermi:igen am 31. Dezember 222670.10 2]9275.90

3. Spezialfonds
Yermi:igen am I. Januar 219997.70 201884.45
+ Einnahmen: Zinsen 10 ]94.85 ]0063.25

Yergabungen 8000.00 9000.00
- Ausgaben: Auszeichnungen - 23597.10 -950.00

Yermogen am 31. Dezember 2]4595.45 2]9997.70

4. Vergahungen
Ciba-GeigyAG, Basel 2000.00 2000.00
F. Hoffmann-La Roche AG, Basel ] 000.00 2000.00
Sandoz AG, Basel 2000.00 2000.00
Firmenich, Geneve 1500.00 1500.00
Lonza AG, Base] 1000.00 ] 000.00
Givaudan SA, Geneve 300.00 300.00
Siegfried AG, Zofingen 200.00 200.00

8000.00 9000.00

Annex 3

B) Details zur Bilanz und Gewinn- und Yerlustrechnung

Kantonalbank vom Bern 1990-1999
Pfandbriefzentrale Schweiz. Kantonalbanken

1990-2002
Schweiz. Bankverein 1990-1994

7%
7'/4%

Fr. 200 000.-

Fr. 700 000.-

Kaufe (Nominal)
Fr. 100 000.-
Fr. 400000.-

Die Gesamtausgaben erhi:ihten sich gegenUber dem Yorjahr um
Fr. 88 281.19 auf Fr. I 140245.-. Dies ist insbesondere auf die Prod uk-
tionskosten fUr Band 73 del' HCA zurUckzufUhrell, die aufgrund del'
Zunahme del' Seitenzahl von 432 urn Fr. 69830.15 Uber denjenigen des
Yorjahres fUr Band 721iegen. Weitere Mehrausgaben sind bei den Positio-
nen Reise- und Yersammlungsspesen (+ Fr. 10092.33) und Beitrage,
Yergabungen, Geschenke (+ Fr. 2 352.65) angefallen. Ferner fallen insbe-
sondere auch die mit dem Umzug del' Redaktion verbundenen Zusatzkosten
fUr BUromaterialien (Mabel etc.) und Drucksachen von Fr. 22 805.50 ins
Gewicht. Ausserdem wurden auch fUr Lektoren- und Expertenhollorare,
Porti und Telefon insgesamt rund Fr. 800.- mehr aufgewendet. Dagegen
sind Kostenreduktionen bei den Positionen Personalaufwand (-Fr. 3 292.20),
Mieten (-Fr. 429.95), Finanzspesen und Yersicherungen (-Fr. 2 437.60),
Befi:irderungs-und Transportspesen (-Fr. I ] 455.19) und Yermagenssteuern
(-Fr. 20.10) eigetreten.

Infolge del' niedrigen Anleihenszinssatze wurden die aus dem RUckzah-
lungsi.iberschuss zur YerfUgung stehenden Mittel vorltiufig als Festgeld zu
Zinssatzen zwischen 8,5%-9,1875% angelegt.

Per 3] .12.1990 betrug del' Buchwert des Wertschriftendepots
Fr. 2485 079.40, wobei im Berichtsjahr eine Wertberichtigung von
Fr. 28 300.-vorgenommen wurde. Die Differenz zum Ankaufswert von Fr.
2617254.45 ergibt eine Wertberichtigung von insgesamt Fr. 132 175.05.

wobei fo]gende Transaktionen erfolgten: Riick::ahlungen (Nominal)
Fr. 50000.- 31/2% Kantona]bank Schwyz 1978-]990
Fr. 5000.- 31/4% StadtNeuenburg 1979-1990
Fr. 50000.- 33/4% Forces Motrices Hongrin-Leman 1979-]990
Fr. 50000.- 31/2% KantonalbankFribourg 1978-1990
Fr. 50 000.- 3 1/4% St. Gallische Kantonalbank 1978-1990
Fr. 50000.- 31/4% KantonWaadt ]978-1990
Fr. 250000.- 2 7/~% Nishimatsu Construction Co. Ltd 1985-1990
Fr. 200000.- 5 1/2% Shimizu Construction Co. 1985-1990
Fr. 50000.- 4% Services Industrie]s de Geneve 1979-1990
Fr. 50000.- 31/4% Nordwestschweiz. Kraftwerke AG ]978-1990
Fr. 50000.- 3% Kanton Basel-Landschaft 1978-1990

Fr. 900000.-

GegenUber dem Yorjahr erh6hten sich die Gesamteinnahmen der Zeit-
schriftenrechnung um Fr. ]41 250.09 auf Fr. I 132961.86. Dank del' ab
Januar 1990 vorgenommenen Teuerungsanpassung von Abonnementen-
preisen und Mitgliederbeitragen sind die Einnahmen aus HCA-Abonne-
menten urn Fr. 27645.55 auf Fr. 762621.20 und die Mitgliederbeitriige urn
Fr. 21 418.35 auf Fr. 150436.05 angestiegen. Nach wie VOl'hiiltjedoch die
rUcklaufige Tendenz des Bestandes an Mitgliedern und Abonnenten an.
Mehreinnahmen konnten ferneI' aus Nachlieferungen del' HCA (+ Fr.
4442.65), Bi.ichervernlitt]ung (+ Fr. ] 723.05), Inseraten (+ Fr. 3 599.50)
und Zinsertragen (+ Fr. 12 ]90.23) erzielt werden. Aufgrund del' an den
Schweizerischen Chemiker- Yerband verrechneten Entschlidigung von Fr.
36 000.- fUr die redaktionelle Betreuung del' Chimia sind auch die ErlOse
aus Royalties und Dienstleistungen um Fr. 37 530.40 haher als im Yorjahr
angefallen. 1m Zusammenhang mit den im Berichtsjahr fallig gewordenen
Obligationen-RUckzah]ungen von insgesamt Fr. 900 000.- konnten Wert-
berichtungs-RUcksteliungen im Ausmasse von Fr. 40 000.- aufgelast wer-
den. Dies er]aubte nicht nul' die vollstandige Kompensierung del' bereits
erwahnten Wertschriftenabschreibung pro 1990 von Fr. 28 300.-, sondern,
eingerechnet del' Debitorenverluste, resu]tierte zudem ein Buchgewinn von
Fr. 11 554.32. Bedingt durch den Kurszerfall des US-Dollars mussten
Kursverluste von Fr. 22627.88 (Yorjahr Kursgewinn Fr. 13894.19) in
Kauf genommen werden.

3865.20
7861.60

22830.25
418248.]5
52003.55
29061.36
2000.00

22803.20

348447.05
9] 792.64
53050.81

327.55
4546.85

13894.19

60172.00
68845.70

734975.65
4940.00

]] 710.50
149967.44

- 57668.11

991711.77

I 051 963.81
- 6 252.05

345 154.85
80337.45
63 143.14

71265.00
79 171.05

762621.20
9382.65

15310.00
162 157.67

2050.60
42077.25

- 22627.88

4195.80
8366.60

22400.30
488078.30
74809.05
26623.76

I 979.90
25 155.85

I 140245.00
-7283.14

11 554.32

1 132961.86

Verlust

Aufwand
Persona]aufwand
BefOrderungs- und Transportspesen
Reise- und Yersammlungsspesen, Yortrage
Lektoren- und Expertenhonorare,
Beratungen, Aushilfen
Porti, Telefon
Mieten
Produktionskosten (Band 73, Band 72)
BUromaterial, Drucksachen, Werbekosten
FinanzspesenN ers icheru ngen
Yermogenssteuern
Beitrage, Yergabungen, Geschenke

Gewinn- und Verlustrechnung (Zeitschriftenfonds)
Erlrag
Mitgliederbeitrage, EintrittsgebUhren
Mitgliederbeitrage fUr HCA
Abonnemente laufender HCA
Nachlieferungen frUherer Jahrgange HCA
Inserate
Zinsertrag
Erfolg aus Yerkauf (BUcher,
Zeitschriften etc.)
Ertrag ausRoyaltieslDienstleistungen
Kursdifferenzen
Buchgewinne und -verluste auf
Wertschriften und Debitoren

In del' Zeitschriftenrechnung mit einem Yerlust von Fr. 7 283.14 (Yor-
jahr -Fr. 60252.04) ergaben sich gegenUber 1989 folgende detaillierte
Yeranderungen del' Ertrage und Aufwendungen:

Bericht des Schatzmeisters fUr das Jahr 1990

Die Bi lanz del' Schweiz. Chemischen Gesellschaft schliesst per 3].12.1990
miteinerYermi:igensabnahme von Fr. 9291.] 9 ab(Yorjahr-Fr. 38921.84).
Wahrend sich del' Wemerfonds um Fr. 3 394.20 erhahte, reduzierte sich del'
Zeitschriftenfonds urn Fr. 7 283.]4 auf Fr. 24076]6.64 und del' Spezial-
fonds um Fr. 5402.25 auf Fr. 214595.45. Del' Nominalwert des Gesell-
schafts-Portefeuilles reduzierte sich um Fr. 200000.- auf Fr. 2650000.-

Veranderungen hei den Ertragen
Mitgliederbeitrage
Nachlieferungen HCA
BUchervermittlung

21418.35
4442.65
1723.05



Diese Abweichungen ergeben ZlIsammen eine Verlustverminderung des
Zeitschriftenfonds gegenUber 1989 von total 52968.91

INFORM ATION

Ertrag aus Royalties/ Dienstleistungen
Buchgewinne und -verluste auf Wertschriften und Debitoren
Abonnemente laufender HCA
[nserate
Zinsertrag
Kursdifferenzen

Total VerUnderungen bei den Ertrligen

Veriinderungell hei den Aufwendllllgen
Personalaufwand
Beforderungs- und Transportspesen
Reise- und Versammlungsspesen
Lektoren- und Expertenhonorare
Porti, Telefon
Mieten
Produktionskosten HCA
BUromaterial, Drucksachen
Finanzspesen, Versicherungen
Steuern
BcitrUge, Vergabungen, Geschenke

Total VerUnderungen bei den Aufwendungen

37530.40
69222.43
27645.55
3599.50

12 190.23
-36522.07

141250.09

-3292.20
-11455.19

10092.33
330.60
505.00

-429.95
69830.15
22805.50
-2437.60

-20.10
2352.65

88281.19

214
C'HIMIA ~5 (1991) Nr. 6 (Jullil

Die Abonnentenzahl hat im Jahre 1990 um 76 auf I 518 abgenoml1len.
Autlage und Verteilung unserer Zeitschrift entwickelte sich in den letzten
flinf Jahren wie folgt:

Anzahl Exemplare
1990 1989 1988 1987 1986

Mitglieder 602 628 633 661 679
Abonnenten 1518 1594 1609 1617 1654
Tauschverkehr 40 47 47 46 50
Belege flir [nserate 15 15 15 15 15
Ersatznummern 50 50 50 50 50
Lagerrest 175 266 246 211 151

2400 2600 2600 2600 2600

Verstorhene Mitglieder
Die Gesellschaft hatte im Jahr 1990den Tod von II Mitglieder ZlIbeklagen:
Dr. R. Goncalves (Lisboa/Portugal) Dr. 1. McGhie (Bexleyheath/UK)
Dr. R. Gonset (Yverdon) Dr. M. MUrky (Allschwil)
Dr. F. Hediger (Suhr) Prof. P. Pino (ZUrich)
Dr. H. Jager (Bettingen) Dr. H. Waldmann (Birsfelden)
Dr. K. KUgi (Riehen) Dr. A.V. Willi (Hasloch/BRD)
Dr. P. Knicl (Ermatingen)

Die Vergabungen von total Fr. 8000.-, die wir bestens verdanken,
wurden ausschliesslich dem Spezialfonds gutgcschrieben. Aus dem Wem-
erfonds wurde ein Preis von Fr. 5 000.- an Herrn H. Frei und aus dem
Spezialfonds Fr. 20000.- an Prof. Dr. R. Breslow ausgeschUttet. FUr
Urkunden und Spesen im Zusammenhang mit diesen Vergabungen wurden
Fr. 5 882.10 ausgegeben, wovon Fr. 3 597.10 dem Spezialfonds belastet
wurden.

Konferenzen

ESF/EUCHEM Conference on Stereochemistry,
Burgenstock

Mitgliederbewegung und Abonnentenzahl

Basel, im Febuuar 1991

Anllc.\' 4

Mitglieder

Del' Schatzmeister:
Dr. J. Kall'Oda

31.12.1989 31.12.1990

The 27th ESF/EUCHEM Confe-
rence on Stereochemistry, covering
a wide range of topics in chemistry
with emphasis on its interdisciplin-
ary character in natural sciences,
will be held at the BUrgenstock near
Luzern, Switzerland from April 26
to May 2, 1992.

Inquiries and applications (no
special forms are required) should

be addressed before January 10,
1992, to the President: Prof. G. Ou-
rissoll, Center of Neurochemistry,
5, rue Blaise Pascal, F-67084
Strasbourg, France or to the Se-
cretariat: Prof. A. Pfeilt:, Institute of
Org. Chemistry, University of Basel,
St. Johannsring 19, CH-4056 Ba-
sel, Switzerland.

I. Ehren- und Freimitglieder
a) Ehrenmitglieder
b) Freimitglieder mit HCA
c) Freimitglieder ohne HCA

31
16
10
5

30
16
10
4

2. Mitglieder mit fiCA Schwei: 349 33]
Neueintritte +20
Austritte -9
Ubertritte (Ausland undMitglieder ohne HCA) -29
Gestorben

3. Mitglieder mit HCA Auslalld 241 233
Neueintritte 7
Austritte -7
Ubertritte (Schweiz und Mitglieder ohne HCA) -7
Gestorben 1

4. Mitglieder ohne HCA 930 941
Neueintritte 27
Austritte -45
Ubertritte (Schweiz und Ausland) 38
Gestorhen -9

Total ] 551 I 535

Zum Vergleich:
Total 1988 ] 502
Total 1987 ] 501
Total 1986 I 466

Del' Mitgliederbestand reduzierte sich um 16Mitglieder auf I 535, wobei
3Wk unserer Mitglieder die HCA bezogen.

A Ifre d- Werner-Stipendium

Das erste Aifi'cd-Werner-Stipen-
dium geht an Dr. Renato Zenohi, z.Z.
Chemistry Department, Surface
Science Center, University of Pitts-
burgh, USA.

Del' Stiftungsrat del' Stiftung fiir
Stipendien auf dem Gehiete del'
Chemie hat an ihrer FrUhjahrssit-
ZlIng ZlIm erstenmal das neu ge-
schaffene Aifi'ed-Werner-Stipendi-
um vergeben. FUnf jllnge Wissen-
schafter haben sich bei del' diesj[th-
rigen Ausschreibung des Stipend i-
ums qualifiziert. Unter diesen wur-
de Herrn Dr. Renato Zenohi das
Stipendillm zugesprochen.

Renata Zenohi hat an del' Abtei-
lung X del' ETH-ZUrich Chemie stu-
diert und 1986 mit einer Arbeit Uber
IR-Oherton und photoakustische
Spektroskopie bei Prof. M. Quack in
Physikalischer Chemie diplomiert.
Anschliessend begann er an del'
Stanford University, California,
USA, bei Prof. R.N. Zare eine Dis-

sertation UberTl1'o-Step Laser Mass
Spectrometry. Erwurde im Juli 1990
mit diesel' bahnbrechenden Arbeit
ZlIm Ph.D. promoviert. Hernach
gewann er das heiss begehrte Mel-
1011 Fellowship (eines pro Jahr fUr
aile Naturwissenschaften) del'
Pittsburgh University, Pennsylva-
nia, USA, und wechselte damit als
Postdoktorand an das Surface
Science Center im Chemistry De-
partment diesel' Universitiit, wo er
mit Prof. J.T. Yates Uber lR-Re-
tlektionsspektroskopie von an Ein-
kristalloberflachen adsorbierten
MolekUlen arbeitet.

Resultate aus den bisher bearbei-
teten wissenschaftlichen Gebieten
sind in einem guten Dutzend Publi-
kationen, in ebensovielen Konfe-
renzbeitriigen und in einigen Paten-
ten bekannt geworden.

Das Alft'ed-Wcmer-Stipendium
wird den 30jiihrigen ZUrcher nun
veranlasscn, trotz guten Angeboten
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rigen Ausschreibung des Stipend i-
ums qualifiziert. Unter diesen wur-
de Herrn Dr. Renato Zenohi das
Stipendillm zugesprochen.

Renata Zenohi hat an del' Abtei-
lung X del' ETH-ZUrich Chemie stu-
diert und 1986 mit einer Arbeit Uber
IR-Oherton und photoakustische
Spektroskopie bei Prof. M. Quack in
Physikalischer Chemie diplomiert.
Anschliessend begann er an del'
Stanford University, California,
USA, bei Prof. R.N. Zare eine Dis-

sertation UberTl1'o-Step Laser Mass
Spectrometry. Erwurde im Juli 1990
mit diesel' bahnbrechenden Arbeit
ZlIm Ph.D. promoviert. Hernach
gewann er das heiss begehrte Mel-
1011 Fellowship (eines pro Jahr fUr
aile Naturwissenschaften) del'
Pittsburgh University, Pennsylva-
nia, USA, und wechselte damit als
Postdoktorand an das Surface
Science Center im Chemistry De-
partment diesel' Universitiit, wo er
mit Prof. J.T. Yates Uber lR-Re-
tlektionsspektroskopie von an Ein-
kristalloberflachen adsorbierten
MolekUlen arbeitet.

Resultate aus den bisher bearbei-
teten wissenschaftlichen Gebieten
sind in einem guten Dutzend Publi-
kationen, in ebensovielen Konfe-
renzbeitriigen und in einigen Paten-
ten bekannt geworden.

Das Alft'ed-Wcmer-Stipendium
wird den 30jiihrigen ZUrcher nun
veranlasscn, trotz guten Angeboten



Diese Abweichungen ergeben ZlIsammen eine Verlustverminderung des
Zeitschriftenfonds gegenUber 1989 von total 52968.91

INFORM ATION

Ertrag aus Royalties/ Dienstleistungen
Buchgewinne und -verluste auf Wertschriften und Debitoren
Abonnemente laufender HCA
[nserate
Zinsertrag
Kursdifferenzen

Total VerUnderungen bei den Ertrligen

Veriinderungell hei den Aufwendllllgen
Personalaufwand
Beforderungs- und Transportspesen
Reise- und Versammlungsspesen
Lektoren- und Expertenhonorare
Porti, Telefon
Mieten
Produktionskosten HCA
BUromaterial, Drucksachen
Finanzspesen, Versicherungen
Steuern
BcitrUge, Vergabungen, Geschenke

Total VerUnderungen bei den Aufwendungen

37530.40
69222.43
27645.55
3599.50
12 190.23
-36522.07

141250.09

-3292.20
-11455.19
10092.33
330.60
505.00
-429.95
69830.15
22805.50
-2437.60
-20.10
2352.65

88281.19
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Die Abonnentenzahl hat im Jahre 1990 um 76 auf I 518 abgenoml1len.
Autlage und Verteilung unserer Zeitschrift entwickelte sich in den letzten
flinf Jahren wie folgt:

Anzahl Exemplare
1990 1989 1988 1987 1986

Mitglieder 602 628 633 661 679
Abonnenten 1518 1594 1609 1617 1654
Tauschverkehr 40 47 47 46 50
Belege flir [nserate 15 15 15 15 15
Ersatznummern 50 50 50 50 50
Lagerrest 175 266 246 211 151

2400 2600 2600 2600 2600

Verstorhene Mitglieder
Die Gesellschaft hatte im Jahr 1990den Tod von II Mitglieder ZlIbeklagen:
Dr. R. Goncalves (Lisboa/Portugal) Dr. 1. McGhie (Bexleyheath/UK)
Dr. R. Gonset (Yverdon) Dr. M. MUrky (Allschwil)
Dr. F. Hediger (Suhr) Prof. P. Pino (ZUrich)
Dr. H. Jager (Bettingen) Dr. H. Waldmann (Birsfelden)
Dr. K. KUgi (Riehen) Dr. A.V. Willi (Hasloch/BRD)
Dr. P. Knicl (Ermatingen)

Die Vergabungen von total Fr. 8000.-, die wir bestens verdanken,
wurden ausschliesslich dem Spezialfonds gutgcschrieben. Aus dem Wem-
erfonds wurde ein Preis von Fr. 5 000.- an Herrn H. Frei und aus dem
Spezialfonds Fr. 20000.- an Prof. Dr. R. Breslow ausgeschUttet. FUr
Urkunden und Spesen im Zusammenhang mit diesen Vergabungen wurden
Fr. 5 882.10 ausgegeben, wovon Fr. 3 597.10 dem Spezialfonds belastet
wurden.

Konferenzen

ESF/EUCHEM Conference on Stereochemistry,
Burgenstock

Mitgliederbewegung und Abonnentenzahl

Basel, im Febuuar 1991

Anllc.\' 4

Mitglieder

Del' Schatzmeister:
Dr. J. Kall'Oda

31.12.1989 31.12.1990

The 27th ESF/EUCHEM Confe-
rence on Stereochemistry, covering
a wide range of topics in chemistry
with emphasis on its interdisciplin-
ary character in natural sciences,
will be held at the BUrgenstock near
Luzern, Switzerland from April 26
to May 2, 1992.
Inquiries and applications (no

special forms are required) should

be addressed before January 10,
1992, to the President: Prof. G. Ou-
rissoll, Center of Neurochemistry,
5, rue Blaise Pascal, F-67084
Strasbourg, France or to the Se-
cretariat: Prof. A. Pfeilt:, Institute of
Org. Chemistry, University of Basel,
St. Johannsring 19, CH-4056 Ba-
sel, Switzerland.

I. Ehren- und Freimitglieder
a) Ehrenmitglieder
b) Freimitglieder mit HCA
c) Freimitglieder ohne HCA

31
16
10
5

30
16
10
4

2. Mitglieder mit fiCA Schwei: 349 33]
Neueintritte +20
Austritte -9
Ubertritte (Ausland undMitglieder ohne HCA) -29
Gestorben

3. Mitglieder mit HCA Auslalld 241 233
Neueintritte 7
Austritte -7
Ubertritte (Schweiz und Mitglieder ohne HCA) -7
Gestorben 1

4. Mitglieder ohne HCA 930 941
Neueintritte 27
Austritte -45
Ubertritte (Schweiz und Ausland) 38
Gestorhen -9

Total ] 551 I 535

Zum Vergleich:
Total 1988 ] 502
Total 1987 ] 501
Total 1986 I 466

Del' Mitgliederbestand reduzierte sich um 16Mitglieder auf I 535, wobei
3Wk unserer Mitglieder die HCA bezogen.

A Ifre d- Werner-Stipendium

Das erste Aifi'cd-Werner-Stipen-
dium geht an Dr. Renato Zenohi, z.Z.
Chemistry Department, Surface
Science Center, University of Pitts-
burgh, USA.
Del' Stiftungsrat del' Stiftung fiir

Stipendien auf dem Gehiete del'
Chemie hat an ihrer FrUhjahrssit-
ZlIng ZlIm erstenmal das neu ge-
schaffene Aifi'ed-Werner-Stipendi-
um vergeben. FUnf jllnge Wissen-
schafter haben sich bei del' diesj[th-
rigen Ausschreibung des Stipend i-
ums qualifiziert. Unter diesen wur-
de Herrn Dr. Renato Zenohi das
Stipendillm zugesprochen.

Renata Zenohi hat an del' Abtei-
lung X del' ETH-ZUrich Chemie stu-
diert und 1986 mit einer Arbeit Uber
IR-Oherton und photoakustische
Spektroskopie bei Prof. M. Quack in
Physikalischer Chemie diplomiert.
Anschliessend begann er an del'
Stanford University, California,
USA, bei Prof. R.N. Zare eine Dis-

sertation UberTl1'o-Step Laser Mass
Spectrometry. Erwurde im Juli 1990
mit diesel' bahnbrechenden Arbeit
ZlIm Ph.D. promoviert. Hernach
gewann er das heiss begehrte Mel-
1011 Fellowship (eines pro Jahr fUr
aile Naturwissenschaften) del'
Pittsburgh University, Pennsylva-
nia, USA, und wechselte damit als
Postdoktorand an das Surface
Science Center im Chemistry De-
partment diesel' Universitiit, wo er
mit Prof. J.T. Yates Uber lR-Re-
tlektionsspektroskopie von an Ein-
kristalloberflachen adsorbierten
MolekUlen arbeitet.
Resultate aus den bisher bearbei-

teten wissenschaftlichen Gebieten
sind in einem guten Dutzend Publi-
kationen, in ebensovielen Konfe-
renzbeitriigen und in einigen Paten-
ten bekannt geworden.
Das Alft'ed-Wcmer-Stipendium

wird den 30jiihrigen ZUrcher nun
veranlasscn, trotz guten Angeboten
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Alusuisse-Lonza with own representations in Hungary,
Poland, and Czechoslovakia

Die schweizerische Grundlagenforschung auf dem
international en Prufstand: Weniger ist manchmal mehr

in USA in die Schweiz zurUckzu-
kehren, um sich mit eigenen For-
schungsideen fUr eine Hochschul-
laufbahn zu profilieren. Er hat von
Prof. If. van den Bergh, EPF Lau-
sanne, die Einladung erhalten, in
seinem lnstitutein Laboratorium zu
beziehen, sowie an der dortigen 1n-
frastruktur und der Forschungs-
umgebung zu partizipieren. Die von
Herrn Zenohi entwickelten neuen
Methoden der Zwei-Stufen-Laser-
Massenspektroskopie erlauben u.a.,
grosse MolekUle von Oberflachen
in den Gasraum zu desorbieren,
wobei man Auskunft Uber deren
Wechselwi rkung mit der Oberflache
auf molekularem Niveau erhalt.
Diese Studien werden neue Ein-
sichten in supramolekulare Zusam-
menhange ergeben, und das Arsenal
oberfllichenanalytischer Methoden
um solche erweitern, welche an
realen, d.h. «schmutzigen», Grenz-
fliichen funktionieren. Die unter-
suchten Systeme konnen z.B. aus
dem Spektrum material wissen-
schaftlicher, umwelt- und kosmo-
chemischer oder pharmazeutischer
Problemkreise stammen.
Die Ausschreibung fUrdas nach-

steAifi'ed-Wemer-Stipendium wird
im Laufe des Sommersemesters in
jedem Chemiedepartement jeder
Schweizerischen Hochschule ange-
schlagen. Der Stichtag fUr die Ein-
reichung von Bewerbungen ist der
1. Dezember 1991. Das Reglement
des Stipendiums ist in den 1nstituts-

EURACHEM

Tn Europa werden etwa 3% des
Bruttoinlandproduktes fUr chern i-
scheAnal ysen aufgewendetObwohl
von del' Offentlichkeit kaum wahr-
genommen, ist eine Tatigkeit der
Industrie, des Handels und der of-
fentlichen Hand ohne zuverlassige
analytische Chemie nicht moglich,
sei dies bei der Entwicklung und
Produktion, bei Umweltschutz oder
bei der GesundheitsUberwachung.
EURACHEM wurde gebildet um

die Qualitiit und Vergleichbarkeit
chemischer Analysen im wachsen-
den Wirtschaftsraum Europas zu
fOrdern und so den freien Warenver-
kehr zu erleichtem. EURACHEM
ist ein Forum fUr die Zusammenar-
beit innerhalb der analytisch-che-
mischen Gemeinde.ln Abstimmung
mit andern Institutionen, die sich
mit Fragen der Qualitiitssicherung
in Labors und PrUfstellen-Akkredi-
tierung beschaftigen, werden von
EURACHEM folgende Schwer-
punkte behandelt:
- Erweiterung des Verstiindnisses
fUr Qualitatsprobleme

- Entwicklung validierter Metho-
den

- RUckverfolgbarkeit von Daten
durch Referenzmaterialien

- Durchfiihrung von Proficiency
Tests

sekretariaten einzusehen, oder kann
beim Stiftungsratsvertreter der ent-
sprechenden Hochschule oder beim
Prasidenten der Stiftung, Prof. Dr.
P. Muller, Departement de Chimie
Organique de l'Universite de Gene-
ve, Quai Ernest Ansermet 30, CH-
1211 Geneve, angefordert werden.
Die Stiftung fur Stipendien G[(f

dem Gehiete del' Chemie ist eine
privatwirtschaftliche Stiftung zur
Forderung des akademischen Nach-
wuchses auf dem Gebiete der Che-
mie. Sie wurde 1944 geschaffen und
wird seitdem von den folgenden Fir-
men finanziell getragen: Ciba-Geigy
AG, F. Hoffmann-La Roche AG,
Lanza AG, Sandoz AG, Nestle AG,
Firmenich SA, Siegfried AG, Che-
mische Fahrik Uetikon AG, Cellu-
lose Attisholz AG, Vereinigte Fiir-
bereien und Appre/ur Thalwil, so-
wie del' Schweizerischen Vereini-
gung del' Seifen- und Waschmittel-
indllstrie SWI, ZUrich. Der Stif-
tungsrat wird von je einem Vertreter
aller Schweizerischen Hochschulen
mit Chemiedepartement und einer
Delegation von acht Vertretern der
Stifter und Donatoren gebildet. Die
Geschaftsstelle und das Quastorat
wird z.Z. von Prof. Dr. K..I. Boosen,
Lanza AG, Basel, betreut.
Das Alfred-Wemer-Stipendium

wird fUr maximal vier Jahre zuge-
sprochen. Es ist auf der Stufe eines
Oberassistenten-SaHirs der gastge-
benden Hochschule eingerichtet.

- Weiterentwicklung von Quali-
tatssystemen basierend auf EN
45000 und GLP
Arbeitsgruppen sind gebildet fUr

die Bereiche QA-Ausbildung, La-
borakkreditierung, Proficiency Te-
sting, und Ausbildungskurse ge-
plant.
Sechszehn der EG- und EFT A-

Lander - darunter die Schweiz -
sind Mitglieder des EURACHEM.
Die Delegierten stammen aus staat-
lichen 1nstituten, Hochschulen und
der Industrie. Wegen der Vie1falt
spezialisierter Bereiche innerhalb
der analytischen Chemie und Pro-
duktbereiche ist es notwendig, eine
schweizerische Spiegelgruppe zu
bilden, damit bei EURACHEM aile
involvierten Kreise der Schweiz
teilnehmen und unsere Interessen
vertreten konnen. Die Spiegelgrup-
pe EURACHEM Schweiz «SUTS-
SEC HEM» soli deshalb anlasslich
der Tagung des SAPUZ in einer
konstituierenden Sitzung gebildet
werden. 1nteressenten wenden sich
bitte an Dr. P. Radvila, EMPA,
Unterstrasse 11,9001 St. Gallen (Tel.
071 20 91 41) oder an das SAPUZ-
Sekretariat, Dr. H. Ego(f, SNV,
Kirchenweg 4, 8032 ZUrich (Tel.
01 38447 10).

The Alusuisse-Lonza Group with
activities in the field of Aluminum,
Chemistry, and Packaging has ope-
ned own representative offices in
Eastern Europe. They will be headed
by Ede Horm/h (Representation
Budapest, Hungary), Dr. Zygmunt
Stefanski (Representation Warsaw,

Die Ergebnisse der schweizeri-
schen Grundlagenforschung werden
von der Ubrigen Fachwelt ausseror-
dentlich stark beachtet und benutzt.
Zwar gehen weltweit betrachtet
kaum mehr als 1,3% der wissen-
schaftlichen Publikationen auf das
Konto des Forschungsplatzes
Schweiz, doch erzielen die For-
schungsresultate schweizerischer
Wissenschafter auf der internatio-
nalen Ebene eine i.iberdurchschnitt-
lich hohe Aufmerksamkeit. Dieses
trotz uni.ibersehbarer Schwachstel-
len insgesamt vorteilhafte Bild der
schweizerischen Grundlagenfor-
schung basiert auf einer Untersu-
chung der Universitat Bielefeld, die
im Auftrag des Schweizerischen
Wissenschaftsrates (SWR) durch-
gefUhrt worden ist.

Publizieren ist gut, gute Publika-
tionen sind besser
Wissenschaftliche Forschung

kennt keine Landesgrenzen. Dabei
stellt die Publikation der For-
schungsergebnisse noch immer das
wichtigste Mittel zur Verbreitung
wissenschaftlicher Erkenntnisse dar.
Was in der Grundlagenforschung,
insbesondere im Bereich der Na-
turwissenschaften vor allem zahtt,
sind Forschungsarbeiten, die in re-
nommierten wissenschaftlichen
Zeitschriften verOffentlicht und vor
der Publikation zwecks Selektion
der besten Arbeiten durch ausge-
wiesene Fachexperten bewertet
worden sind. Wie konkurrenzfahig
ein Land in der Grundlagenfor-
schung ist, lasst sich daher auch an
der Entwicklung der Forschungsak-
tivitaten messen, wie sie sich im
international en Publikationsgesche-
hen spiegeln. Wie die erwahnte
Analyse zeigt, stammen etwas mehr
als ein Drittel aller naturwissen-
schaftlichen Publikationen aile in aus
den USA, ein weiteresDrittel kommt
aus Grossbritannien, Deutschland,
Frankreich, Japan und der UdSSR.

Forschung i.iber ... die Forschung:
der Transparenz zuliebe
Wissenschaftliche Publikationen

sind wichtig, nicht einfach urn ihrer
selbst, sondern vor allem auch als
Mittel zum Zweck. Tatsachlich er-
scheint es alles andere als mUssig
sich zu fragen, wie folgenreich die

Poland), and Karel Knop (Repre-
sentation Prague, Czechoslovakia).

The Alusuisse-Lonza Group ex-
pects that it will be able to provide
with this new coworkers a better
service for the local markets and to
build up new business opportunities.

verOffentlichten Forschungsergeb-
nisse denn Uberhaupt sind. Zu er-
forschen ist, ob die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse beachtet und be-
nutzt, d.h. von der Fachwelt effektiv
zur Kenntnis genommen und wei-
terverwendet worden sind. Um die
Ziele der Forschungspolitik evalui-
eren und auf moglichst solide
Kenntnisse und Grundlagen abstiit-
zen zu konnen, hat der Schweizeri-
sche Wissenschaftsrat der Forschung
in dieser Hinsicht den Puls gefUhlt.
Konkret wurde einer Gruppe von
Wissenschaftsforschern der Uni-
versitat Bielefeld der Auftragerteilt,
Zl1n~ichstden Stand der schweizeri-
schen Grundlagenforschung zu
analysieren und internationalc Lci-
stungsvergleiche anzustellen. In ei-
nem zweiten Schritt ging es femer
darum, die SUirken und SchwUchen
der schweizerischen Forschung ZlI
ermitteln, wie sie sich Uber mehrere
Jahre hinweg und in den einzelnen
Wissenschaftsgebieten entwickelt
haben. Dabei besteht flir den Wis-
senschaftsrat das I~ingerfristige Ziel
darin, die internationale Wettbe-
werbs-und KonkurrenzfUhigkcit der
schweizerischen Forschung ZlI er-
halten und zu verbessern, was un-
bestrittenermassen del' Wirtschaft
und Gesellschaft dieses Landes
insgesamt zugute kommt. Voraus-
setzung sind allerdings moglichst
genaue, kontinuierliche und ergeb-
nisorientiel1e Diagnosen Uber den
Gesundheitszustand der For-
schungslandschaft Schweiz.
FUr ihre Untersuchung haben die

Bielefelder Forscher Instrumente
angewendet, mit denen der Lei-
stungsstand der Forschung eines
Landes im weltweiten Vergleich und
mittels harter Fakten beziffert wer-
den kann. Nachdem die method i-
schen Voraussetzungen der biblio-
metrischen Studien gekltirt worden
sind (Evaluations- und Datenbasis,
Indikatoren, Publikations- und Zi-
tationsanalysen usw.), werden mit
Hilfe internationaler Datenbanken
rund 3 300 international wichtige
Fachzeitschriften mit insgesamt
iiber 2,2 Mio. verOffentlichten For-
schungsarbeiten untersucht.

Bemerkenswerte Resultate:
Aus dieser Studie geht hervor,

dass Schweizer Wissenschafter von
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Alusuisse-Lonza with own representations in Hungary,
Poland, and Czechoslovakia

Die schweizerische Grundlagenforschung auf dem
international en Prufstand: Weniger ist manchmal mehr

in USA in die Schweiz zurUckzu-
kehren, um sich mit eigenen For-
schungsideen fUr eine Hochschul-
laufbahn zu profilieren. Er hat von
Prof. If. van den Bergh, EPF Lau-
sanne, die Einladung erhalten, in
seinem lnstitutein Laboratorium zu
beziehen, sowie an der dortigen 1n-
frastruktur und der Forschungs-
umgebung zu partizipieren. Die von
Herrn Zenohi entwickelten neuen
Methoden der Zwei-Stufen-Laser-
Massenspektroskopie erlauben u.a.,
grosse MolekUle von Oberflachen
in den Gasraum zu desorbieren,
wobei man Auskunft Uber deren
Wechselwi rkung mit der Oberflache
auf molekularem Niveau erhalt.
Diese Studien werden neue Ein-
sichten in supramolekulare Zusam-
menhange ergeben, und das Arsenal
oberfllichenanalytischer Methoden
um solche erweitern, welche an
realen, d.h. «schmutzigen», Grenz-
fliichen funktionieren. Die unter-
suchten Systeme konnen z.B. aus
dem Spektrum material wissen-
schaftlicher, umwelt- und kosmo-
chemischer oder pharmazeutischer
Problemkreise stammen.
Die Ausschreibung fUrdas nach-

steAifi'ed-Wemer-Stipendium wird
im Laufe des Sommersemesters in
jedem Chemiedepartement jeder
Schweizerischen Hochschule ange-
schlagen. Der Stichtag fUr die Ein-
reichung von Bewerbungen ist der
1. Dezember 1991. Das Reglement
des Stipendiums ist in den 1nstituts-

EURACHEM

Tn Europa werden etwa 3% des
Bruttoinlandproduktes fUr chern i-
scheAnal ysen aufgewendetObwohl
von del' Offentlichkeit kaum wahr-
genommen, ist eine Tatigkeit der
Industrie, des Handels und der of-
fentlichen Hand ohne zuverlassige
analytische Chemie nicht moglich,
sei dies bei der Entwicklung und
Produktion, bei Umweltschutz oder
bei der GesundheitsUberwachung.
EURACHEM wurde gebildet um

die Qualitiit und Vergleichbarkeit
chemischer Analysen im wachsen-
den Wirtschaftsraum Europas zu
fOrdern und so den freien Warenver-
kehr zu erleichtem. EURACHEM
ist ein Forum fUr die Zusammenar-
beit innerhalb der analytisch-che-
mischen Gemeinde.ln Abstimmung
mit andern Institutionen, die sich
mit Fragen der Qualitiitssicherung
in Labors und PrUfstellen-Akkredi-
tierung beschaftigen, werden von
EURACHEM folgende Schwer-
punkte behandelt:
- Erweiterung des Verstiindnisses

fUr Qualitatsprobleme
- Entwicklung validierter Metho-

den
- RUckverfolgbarkeit von Daten

durch Referenzmaterialien
- Durchfiihrung von Proficiency
Tests

sekretariaten einzusehen, oder kann
beim Stiftungsratsvertreter der ent-
sprechenden Hochschule oder beim
Prasidenten der Stiftung, Prof. Dr.
P. Muller, Departement de Chimie
Organique de l'Universite de Gene-
ve, Quai Ernest Ansermet 30, CH-
1211 Geneve, angefordert werden.
Die Stiftung fur Stipendien G[(f

dem Gehiete del' Chemie ist eine
privatwirtschaftliche Stiftung zur
Forderung des akademischen Nach-
wuchses auf dem Gebiete der Che-
mie. Sie wurde 1944 geschaffen und
wird seitdem von den folgenden Fir-
men finanziell getragen: Ciba-Geigy
AG, F. Hoffmann-La Roche AG,
Lanza AG, Sandoz AG, Nestle AG,
Firmenich SA, Siegfried AG, Che-
mische Fahrik Uetikon AG, Cellu-
lose Attisholz AG, Vereinigte Fiir-
bereien und Appre/ur Thalwil, so-
wie del' Schweizerischen Vereini-
gung del' Seifen- und Waschmittel-
indllstrie SWI, ZUrich. Der Stif-
tungsrat wird von je einem Vertreter
aller Schweizerischen Hochschulen
mit Chemiedepartement und einer
Delegation von acht Vertretern der
Stifter und Donatoren gebildet. Die
Geschaftsstelle und das Quastorat
wird z.Z. von Prof. Dr. K..I. Boosen,
Lanza AG, Basel, betreut.
Das Alfred-Wemer-Stipendium

wird fUr maximal vier Jahre zuge-
sprochen. Es ist auf der Stufe eines
Oberassistenten-SaHirs der gastge-
benden Hochschule eingerichtet.

- Weiterentwicklung von Quali-
tatssystemen basierend auf EN
45000 und GLP
Arbeitsgruppen sind gebildet fUr

die Bereiche QA-Ausbildung, La-
borakkreditierung, Proficiency Te-
sting, und Ausbildungskurse ge-
plant.
Sechszehn der EG- und EFT A-

Lander - darunter die Schweiz -
sind Mitglieder des EURACHEM.
Die Delegierten stammen aus staat-
lichen 1nstituten, Hochschulen und
der Industrie. Wegen der Vie1falt
spezialisierter Bereiche innerhalb
der analytischen Chemie und Pro-
duktbereiche ist es notwendig, eine
schweizerische Spiegelgruppe zu
bilden, damit bei EURACHEM aile
involvierten Kreise der Schweiz
teilnehmen und unsere Interessen
vertreten konnen. Die Spiegelgrup-
pe EURACHEM Schweiz «SUTS-
SEC HEM» soli deshalb anlasslich
der Tagung des SAPUZ in einer
konstituierenden Sitzung gebildet
werden. 1nteressenten wenden sich
bitte an Dr. P. Radvila, EMPA,
Unterstrasse 11,9001 St. Gallen (Tel.
071 20 91 41) oder an das SAPUZ-
Sekretariat, Dr. H. Ego(f, SNV,
Kirchenweg 4, 8032 ZUrich (Tel.
01 38447 10).

The Alusuisse-Lonza Group with
activities in the field of Aluminum,
Chemistry, and Packaging has ope-
ned own representative offices in
Eastern Europe. They will be headed
by Ede Horm/h (Representation
Budapest, Hungary), Dr. Zygmunt
Stefanski (Representation Warsaw,

Die Ergebnisse der schweizeri-
schen Grundlagenforschung werden
von der Ubrigen Fachwelt ausseror-
dentlich stark beachtet und benutzt.
Zwar gehen weltweit betrachtet
kaum mehr als 1,3% der wissen-
schaftlichen Publikationen auf das
Konto des Forschungsplatzes
Schweiz, doch erzielen die For-
schungsresultate schweizerischer
Wissenschafter auf der internatio-
nalen Ebene eine i.iberdurchschnitt-
lich hohe Aufmerksamkeit. Dieses
trotz uni.ibersehbarer Schwachstel-
len insgesamt vorteilhafte Bild der
schweizerischen Grundlagenfor-
schung basiert auf einer Untersu-
chung der Universitat Bielefeld, die
im Auftrag des Schweizerischen
Wissenschaftsrates (SWR) durch-
gefUhrt worden ist.

Publizieren ist gut, gute Publika-
tionen sind besser
Wissenschaftliche Forschung

kennt keine Landesgrenzen. Dabei
stellt die Publikation der For-
schungsergebnisse noch immer das
wichtigste Mittel zur Verbreitung
wissenschaftlicher Erkenntnisse dar.
Was in der Grundlagenforschung,
insbesondere im Bereich der Na-
turwissenschaften vor allem zahtt,
sind Forschungsarbeiten, die in re-
nommierten wissenschaftlichen
Zeitschriften verOffentlicht und vor
der Publikation zwecks Selektion
der besten Arbeiten durch ausge-
wiesene Fachexperten bewertet
worden sind. Wie konkurrenzfahig
ein Land in der Grundlagenfor-
schung ist, lasst sich daher auch an
der Entwicklung der Forschungsak-
tivitaten messen, wie sie sich im
international en Publikationsgesche-
hen spiegeln. Wie die erwahnte
Analyse zeigt, stammen etwas mehr
als ein Drittel aller naturwissen-
schaftlichen Publikationen aile in aus
den USA, ein weiteresDrittel kommt
aus Grossbritannien, Deutschland,
Frankreich, Japan und der UdSSR.

Forschung i.iber ... die Forschung:
der Transparenz zuliebe
Wissenschaftliche Publikationen

sind wichtig, nicht einfach urn ihrer
selbst, sondern vor allem auch als
Mittel zum Zweck. Tatsachlich er-
scheint es alles andere als mUssig
sich zu fragen, wie folgenreich die

Poland), and Karel Knop (Repre-
sentation Prague, Czechoslovakia).

The Alusuisse-Lonza Group ex-
pects that it will be able to provide
with this new coworkers a better
service for the local markets and to
build up new business opportunities.

verOffentlichten Forschungsergeb-
nisse denn Uberhaupt sind. Zu er-
forschen ist, ob die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse beachtet und be-
nutzt, d.h. von der Fachwelt effektiv
zur Kenntnis genommen und wei-
terverwendet worden sind. Um die
Ziele der Forschungspolitik evalui-
eren und auf moglichst solide
Kenntnisse und Grundlagen abstiit-
zen zu konnen, hat der Schweizeri-
sche Wissenschaftsrat der Forschung
in dieser Hinsicht den Puls gefUhlt.
Konkret wurde einer Gruppe von
Wissenschaftsforschern der Uni-
versitat Bielefeld der Auftragerteilt,
Zl1n~ichstden Stand der schweizeri-
schen Grundlagenforschung zu
analysieren und internationalc Lci-
stungsvergleiche anzustellen. In ei-
nem zweiten Schritt ging es femer
darum, die SUirken und SchwUchen
der schweizerischen Forschung ZlI
ermitteln, wie sie sich Uber mehrere
Jahre hinweg und in den einzelnen
Wissenschaftsgebieten entwickelt
haben. Dabei besteht flir den Wis-
senschaftsrat das I~ingerfristige Ziel
darin, die internationale Wettbe-
werbs-und KonkurrenzfUhigkcit der
schweizerischen Forschung ZlI er-
halten und zu verbessern, was un-
bestrittenermassen del' Wirtschaft
und Gesellschaft dieses Landes
insgesamt zugute kommt. Voraus-
setzung sind allerdings moglichst
genaue, kontinuierliche und ergeb-
nisorientiel1e Diagnosen Uber den
Gesundheitszustand der For-
schungslandschaft Schweiz.
FUr ihre Untersuchung haben die

Bielefelder Forscher Instrumente
angewendet, mit denen der Lei-
stungsstand der Forschung eines
Landes im weltweiten Vergleich und
mittels harter Fakten beziffert wer-
den kann. Nachdem die method i-
schen Voraussetzungen der biblio-
metrischen Studien gekltirt worden
sind (Evaluations- und Datenbasis,
Indikatoren, Publikations- und Zi-
tationsanalysen usw.), werden mit
Hilfe internationaler Datenbanken
rund 3 300 international wichtige
Fachzeitschriften mit insgesamt
iiber 2,2 Mio. verOffentlichten For-
schungsarbeiten untersucht.

Bemerkenswerte Resultate:
Aus dieser Studie geht hervor,

dass Schweizer Wissenschafter von
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Alusuisse-Lonza with own representations in Hungary,
Poland, and Czechoslovakia

Die schweizerische Grundlagenforschung auf dem
international en Prufstand: Weniger ist manchmal mehr

in USA in die Schweiz zurUckzu-
kehren, um sich mit eigenen For-
schungsideen fUr eine Hochschul-
laufbahn zu profilieren. Er hat von
Prof. If. van den Bergh, EPF Lau-
sanne, die Einladung erhalten, in
seinem lnstitutein Laboratorium zu
beziehen, sowie an der dortigen 1n-
frastruktur und der Forschungs-
umgebung zu partizipieren. Die von
Herrn Zenohi entwickelten neuen
Methoden der Zwei-Stufen-Laser-
Massenspektroskopie erlauben u.a.,
grosse MolekUle von Oberflachen
in den Gasraum zu desorbieren,
wobei man Auskunft Uber deren
Wechselwi rkung mit der Oberflache
auf molekularem Niveau erhalt.
Diese Studien werden neue Ein-
sichten in supramolekulare Zusam-
menhange ergeben, und das Arsenal
oberfllichenanalytischer Methoden
um solche erweitern, welche an
realen, d.h. «schmutzigen», Grenz-
fliichen funktionieren. Die unter-
suchten Systeme konnen z.B. aus
dem Spektrum material wissen-
schaftlicher, umwelt- und kosmo-
chemischer oder pharmazeutischer
Problemkreise stammen.
Die Ausschreibung fUrdas nach-

steAifi'ed-Wemer-Stipendium wird
im Laufe des Sommersemesters in
jedem Chemiedepartement jeder
Schweizerischen Hochschule ange-
schlagen. Der Stichtag fUr die Ein-
reichung von Bewerbungen ist der
1. Dezember 1991. Das Reglement
des Stipendiums ist in den 1nstituts-

EURACHEM

Tn Europa werden etwa 3% des
Bruttoinlandproduktes fUr chern i-
scheAnal ysen aufgewendetObwohl
von del' Offentlichkeit kaum wahr-
genommen, ist eine Tatigkeit der
Industrie, des Handels und der of-
fentlichen Hand ohne zuverlassige
analytische Chemie nicht moglich,
sei dies bei der Entwicklung und
Produktion, bei Umweltschutz oder
bei der GesundheitsUberwachung.
EURACHEM wurde gebildet um

die Qualitiit und Vergleichbarkeit
chemischer Analysen im wachsen-
den Wirtschaftsraum Europas zu
fOrdern und so den freien Warenver-
kehr zu erleichtem. EURACHEM
ist ein Forum fUr die Zusammenar-
beit innerhalb der analytisch-che-
mischen Gemeinde.ln Abstimmung
mit andern Institutionen, die sich
mit Fragen der Qualitiitssicherung
in Labors und PrUfstellen-Akkredi-
tierung beschaftigen, werden von
EURACHEM folgende Schwer-
punkte behandelt:
- Erweiterung des Verstiindnisses

fUr Qualitatsprobleme
- Entwicklung validierter Metho-

den
- RUckverfolgbarkeit von Daten

durch Referenzmaterialien
- Durchfiihrung von Proficiency
Tests

sekretariaten einzusehen, oder kann
beim Stiftungsratsvertreter der ent-
sprechenden Hochschule oder beim
Prasidenten der Stiftung, Prof. Dr.
P. Muller, Departement de Chimie
Organique de l'Universite de Gene-
ve, Quai Ernest Ansermet 30, CH-
1211 Geneve, angefordert werden.
Die Stiftung fur Stipendien G[(f

dem Gehiete del' Chemie ist eine
privatwirtschaftliche Stiftung zur
Forderung des akademischen Nach-
wuchses auf dem Gebiete der Che-
mie. Sie wurde 1944 geschaffen und
wird seitdem von den folgenden Fir-
men finanziell getragen: Ciba-Geigy
AG, F. Hoffmann-La Roche AG,
Lanza AG, Sandoz AG, Nestle AG,
Firmenich SA, Siegfried AG, Che-
mische Fahrik Uetikon AG, Cellu-
lose Attisholz AG, Vereinigte Fiir-
bereien und Appre/ur Thalwil, so-
wie del' Schweizerischen Vereini-
gung del' Seifen- und Waschmittel-
indllstrie SWI, ZUrich. Der Stif-
tungsrat wird von je einem Vertreter
aller Schweizerischen Hochschulen
mit Chemiedepartement und einer
Delegation von acht Vertretern der
Stifter und Donatoren gebildet. Die
Geschaftsstelle und das Quastorat
wird z.Z. von Prof. Dr. K..I. Boosen,
Lanza AG, Basel, betreut.
Das Alfred-Wemer-Stipendium

wird fUr maximal vier Jahre zuge-
sprochen. Es ist auf der Stufe eines
Oberassistenten-SaHirs der gastge-
benden Hochschule eingerichtet.

- Weiterentwicklung von Quali-
tatssystemen basierend auf EN
45000 und GLP
Arbeitsgruppen sind gebildet fUr

die Bereiche QA-Ausbildung, La-
borakkreditierung, Proficiency Te-
sting, und Ausbildungskurse ge-
plant.
Sechszehn der EG- und EFT A-

Lander - darunter die Schweiz -
sind Mitglieder des EURACHEM.
Die Delegierten stammen aus staat-
lichen 1nstituten, Hochschulen und
der Industrie. Wegen der Vie1falt
spezialisierter Bereiche innerhalb
der analytischen Chemie und Pro-
duktbereiche ist es notwendig, eine
schweizerische Spiegelgruppe zu
bilden, damit bei EURACHEM aile
involvierten Kreise der Schweiz
teilnehmen und unsere Interessen
vertreten konnen. Die Spiegelgrup-
pe EURACHEM Schweiz «SUTS-
SEC HEM» soli deshalb anlasslich
der Tagung des SAPUZ in einer
konstituierenden Sitzung gebildet
werden. 1nteressenten wenden sich
bitte an Dr. P. Radvila, EMPA,
Unterstrasse 11,9001 St. Gallen (Tel.
071 20 91 41) oder an das SAPUZ-
Sekretariat, Dr. H. Ego(f, SNV,
Kirchenweg 4, 8032 ZUrich (Tel.
01 38447 10).
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der Ubrigen Fachwelt im allgemei-
nen deutlich Uberdurchschnittlich
haufig zitiert worden sind. Die Un-
terschiede zwischen den einzelnen
Forschungsgebieten sind allerdings
bedeutend.

- Generell konnte sich die schwei-
zerische Grundlagenforschung
hinsichtlich der erzielten Auf-
merksamkeit in der internationa-
len Fachwelt im Zeitraum 1981-
1986 nochmals steigern. Dies im
Vergleich zu den schon auf ho-
hem Niveau liegenden Werten
einer frUheren Stud ie, die der
Schweizerische Wissenschaftsrat
im Jahre 1989 in Zusarmmenar-
beit mit dem Schweizerischen
Nationalfonds zur Forderung der
wissenschaftlichen Forschung
(SNF) veroffentlicht hat.

- 1m internationalen Vergleich
nimmt die schweizerische For-
schung hinsichtlich ihrer Rezep-
tion namenllich in folgenden Ge-
bieten einen Spitzenplatz ein:

Biomedizinische Forschung,
Chern ie, Physik, sowie Ingenieur-
und technische Wissenschaften.

- 1m Bereich der klinischen Medi-
zin, wo gem ass der ersten Studie
trotz verhaltnismassig starker pu-
blizistischer Aktivitat nur eine
unterdurchschnittiliche Aufmerk-
samkeit erzielt worden war, hat
sich die Situation tendenziell et-
was verbessert.

Ouelle: Der Stand der schweize-
rischen Grundlagenforschung im
internalionalen Vergleich (Daten fUr
die Jahre 1981-1986). Wissen-
schaftsindikatoren auf der Grundla-
ge bibliometrischer Daten, Heraus-
geber: SWR, Wissenschaftspolitik,
Beiheft Nr. 51, Bern 1991.

Weitere Auskunfte erteilt: Dr.
Fran~'ois Da Pozzo, wissenschaftl.
Adjunkt, Schweiz. Wissenschaftsrat,
Wildhainweg9, Postfach 5675, 3001
Bern (Telefon: 03 1/6196 66; Tele-
fax: 031/6178 54).

freien Zugangs zu den Markten ohne
massive Wettbewerbsbenachteili-
gungen von schicksalshafter Be-
deutung. AusdieserTatsache heraus
und aus der Uberzeugung, fUr einen
]iberalen Aussenhande] eine Lanze
brechen zu mUssen, hatsich die SGCI
im Berichtsjahr fUr ein offenes Eu-
ropa und fUr eine moglichst gUnsti-
ge Integration der Schweiz und ihrer
chemischen Industrie eingesetzt.
Hinter den berechtigten Interessen
der Exportwirtschaft steht namlich
das Schicksal Tausender wertvoller
Arbeitsplatze und damit unseres
Einkommens und Wohlstandes,
unterstrich A.F. Leuenberger.
In ihrem Tatigkeitsbericht geht

die SGCI auf die aktuellen wirl-

Vortrige

schafts-, gesundheils- und umwelt-
politschen Themen ein, bei denen
sie aktiv milwirkte.
Ein weiterer Teil des SGCI-Jah-

resberichts enthiilt Informationen
Uber den Verband und seine Orga-
ne.
Oem Teil «Slalistiken und Dia-

gramme» sind die neusten ]nfor-
mationen Uber Kennzahlen der
chern ischen Industrie zu entnehmen.

PS: Aus verschiedenen GrUnden
konnen wir nicht aile Infochemie-
Empfanger mit dem ausfUhrlichen
Jahresbericht bedienen. Sollten Sie
diesen zu erhalten wi.inschen, teilen
Sie dies bitte dem SGCI-Infomati-
onsdiensl mit: Tel. 01/363 1030.

Aus dem SGCI-Jahresbericht 1990

Chemische Gesellschaft Zurich

Institut fur Physikalische Chemie der Universitat Basel

8. Juli 1991 fallt aus wegen Abteilungskonferenz

Prof. Dr. H. Hoffmann
Inslilut fUr Physikalische Chemie I, UniversitalBayreuth,
BRD
«Brummgele: Ihre mikroskopische Slruktur und
makroskopische Eigenschaften»

3. Juli 199]

Klingelbergslrasse 80
Kolloquium Uber Physikalische Chemie
16.30 Uhr im kleinen Horsaal (2. Stock)

10. Juli 1991 Prof. Dr. W. Kirmse
Lehrstuhl fUr Organische Chemie n
Ruhr-Universitat Bochum, Bochum, BRO
«Carbene und die O-H-Bindung»

3. Juli 1991 Prof. Dr. W. Bronger
Instilut fUr Anorganische Chemie
RWTH Aachen, Aachen, BRD
«Komplexe Ubergangsmelallhydride

Aile Vortrage finden statt: Mittwoch 17.15 Uhr
Horsaal 15-G-19 der Universitat Ztirich-Irchel
Winterthurerstrasse 190, 8057 ZUrich

Horsaal CHN A31, Universilatstrasse 16,8092 ZUrich
montags, jeweils 16.30 Uhr

15. Juli 1991 Prof. Dr. Gunter Helmellen
Instilut fUr Organische Chemie, Universitat Heidelberg,
BRD
«Enantio- und diastereoselektive Diels-Alder Synthese:
Grundlagen und Anwendungen»

1. Juli 1991 Prof. Dr. Hauke Hennecke
Mikrobiologisches Institut, ETH Zentrum, ZUrich
«Wie diskriminiert ein Enzym zwischen den Subslraten
Phenylalanin und para-substituierten Phenylalanin-Ana-
loga? Unlersuchungen an Phenylalanyl-tRNA Synthetase-
Mutanlen von E. coli und deren praktische Anwendung»

die schweizerische chemische In-
dustrie. A.F. Leuenberger ruft in
Erinnerung, dass erst die erfolgrei-
che Forschungstatigkeit mit erst-
klassigen Produkten den weltweil
guten Ruf der Schweizer Chemie
begri.indete. Die dringende Forde-
rung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses stellt somit ein Hauptan-
liegen der chemischen Industrie der
Schweiz dar. Die SGCI hofft, dass
die inzwischen ergriffenen Mass-
nahmen zur Forderung der Ausbil-
dung von Naturwissenschaftern
positive Auswirkungen auch auf die
chemische Industrie zeigen werden.
Die chemische Industrie in der

Schweiz hat ihre Arbeitsplatze dank
dem hohen Arbeitsethos der Mitar-
beiter, aber auch dank hohen Inve-
stitionen in neue Technologien und
neuen Produkten mit hoher Wert-
schopfung halten konnen. Die ka-
pitalintensiven Anlagen soli ten
durch Schicht- und Wochenendar-
beit moglichst gut ausgelastet wer-
den konnen. Oem sti.inden aber oft
die ablehnende Haltung von Ge-
werkschafts- und Behordenseite
enlgegen. Urn fUr den Standort
Schweiz nicht auch noch teuere
Fertigungsstatten an das Ausland zu
verI ieren, seien zukUnftig mehr
Flexibililal in der Arbeitszeilgesta]-
tung und Akzeptanz seitens der So-
zialpartner notwendig, betonte A.F.
Leuenberger weiter.
FUr den Export stellt der freie

Zugang zum europaischen Binnen-
markt und den anderen Weltmark-
ten eine Notwendigkeit dar. Insbe-
sondere fUr kleinere und mittlere
Chemiefirmen, die keine Tochter-
gesellschaften in ihren Absatz-
markten haben, ist die Erhaltung des

Die Betonung des Sonderfalls
Schweiz wird im Blick auf die
Schaffung des europaischen Bin-
nenmarktes zunehmend zu einem
Hindernis, unterstreicht Dr. A.F.
Leuenherger, Prasidentder Schwei-
zerischen Gesellschaft fUr Chemi-
sche Industrie (SGC]) im Vorwort
des soeben verOffentlichten Jahres-
berichts des Branchenverbandes.
Wichtig fUrdie international tatigen
U nternehmen der chemisch-
pharmzeutischen Industrie sei es,
bei grenzUberschreitenden Prob]e-
men wie z.B. Umweltschutz, Pa-
tentschutz und Gentechnik noch
vermehrt eine internationale Har-
monisierung der konkreten Rege-
lungen anzustreben. 1m internatio-
nalen Standortwettbewerb habe die
Schweiz keine Punkte gutgemacht.
1mBerichlsjahr 1990 wurde eine

zunehmende politische Entschei-
dungsschwache sowie eine damil
einhergehende Verlangsamung der
polilischen Entscheidungsprozesse
beobachtet. Ein Grund dafUr dUrfle
die allmahliche Verpolilisierung
unserer demokratischen Rechtsmit-
lei sein, wodurch es moglich wird,
industrielle Tatigkeiten nachhaltig
zu behindern. Gefragt sind gUnstige
Rahmenbedingungen, urn die Qua-
Iitiit des Standortes Schweiz zu er-
hallen wie beispielsweise Regelun-
gen des Gesetzgebers, die eine
marktgerechte industrielle Prod uk-
tion ennoglichen und dem Unter-
nehmer die nOlwendige Entschei-
dungsfreiheit belassen.
Die VerfUgbarkeit hochqualifi-

zierter Mitarbeiter stellt die fast
einzige nati.irliche Ressource der
Schweiz dar und bildete bis anhin
einen wichtigen Standortvorteil fUr
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Laboratorium fOr Physikalische Chemie der ETH Zurich
Competence Center in Computational Chemistry C4

Horsaal CHN E 7, Universitatstrasse 2

Rudolf Anliker
Dr. sc. techn., Binningen, Mitglied
des SChV, feiertam 25.7.91 seinen
65. Geburtstag.
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Adolf Gottschall
Chemiker HTL, Regensdorf, Mit-
glied des SChV, feiert am 12.8.91
seinen 70. Geburtstag.
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Koordinationschemie und homogene Katalyse
Mittwoch
Universitatstrasse 6

2. Juli 1991
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I. Juli 1991
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3. Juli 1991
9.00 Uhr,
CAB B-9

Prof. Ed. Meyer
Texas A+M University College Station
'Structure Analysis and MD Simulations of Native and
Complexe Elastase'
(gemeinsam mit dem Kolloquium fUr Physika]ische Che-
mie)

Prof. R.M.J. Cotterill
Technical University of Denmark, Lyngby
'Molecular Hyperdynamics and Neural Network
Studies of Proteins'

Cosimo De Caro
Laboratorium fUr Physikalische Chemie, ETH ZUrich
«Holographisches, spektrales Lochbrennen: Von der
Bildspeicherung zu den Bildkorrelationsexperimenten»

Dr. Denis Petitprez
Laboratorium fUr Physikalische Chemie, ETH ZUrich
'Infrared diode laser spectroscopy of instable species of
astrophysical interest'

Dr. A. Vlcek, Jr.
Czechoslovak Academy of Sciences, Prague
'Photochemical and Thermal Reactivity of Mn-
carbonyls with Quinones'

Prof. Trevor G. Appleton
Univ. of Queensland, St. Lucia
'NMR of Complexes with 15N-Enriched Ligands'

Eugen von Wietersheim
Dr. sc. techn., Bremgarten, Mitglied
des SChV, feiert am 27.7.91 seinen
60. Geburtstag.

Andor FUrst
PO Dr. sc. techn., Basel, Mitglied
des SChV, feiert am 28.7.9] seinen
75. Geburtstag.

Heinrich Frick
Dr. sc. techn., Riehen, Mitglied des
SChV, feiert am 6.8.91 seinen 70.
Geburtstag.

Tony BrechbUhler
Dr. phil. II, Binningen, Mitglied des
SChV, feiert am 10.8.9] seinen 70.
Geburtstag.

Neue Mitglieder

Urs Brandli
Dr. sc. nat., Lenzburgerstrasse I,
5600 Ammerswi]

Markus Gautschi
Dip!. Chem. ETH, Ifangweg 2, 5734
Reinach

Dieter MUlier
Dip!. Chem. ETH, K1einhiininger-
anlage 15,4057 Basel

Michael Przybylski
Prof. Dr. rer. nat., Universitat Kon-

Ernst H. Zoellig
Dip!. Ing. Chem., Zuzwil, Mitglied
des SChV, feiert am 15.8.91 seinen
70. Geburtstag.

Hans Amsler
Dr. sc. nat., Burgdorf, Mitglied des
SCh V, feiert am 19.8.91 seinen 70.
Geburtstag.

Hans Neukom
Prof. Dr. Ing. Chem., Klisnacht,
MitglieddesSChV,feiertam 19.8.91
seinen 70. Geburtstag.

Andre Menger
Dr. es sci., Tolochenaz, Mitglied
des SCh V, feiert am 31.8.91 seinen
60. Geburtstag.

stanz, Faku\tiit fUr Chemie, Post-
fach 5560, 0-7750 Konstanz

Klaus Schneider
Diplomchemiker, Ringstrasse 1.0-
6200 Wiesbaden

E. Vogel
Dr., Werthenstein-Chemie AG, 6105
Schachen

Rolf Wandeler
Dr. sc. techn.,dipl.Ing. Chem., 6707
Iragna

Bei der Redaktion eingetroffene Bucher

F.W. Lichtenthaler
'Carhohydrates as Organic Row Materials'
VCH Verlagsgesellschaft mbH, 0-6940 Weinheim, ]991.

Personalia

Geburtstage

Akademische Ehrungen

Prof. Dr. Jack D. Dunitz, Profes-
sor del' ETH ZUrich fUr organische
Chemie im Ruhestand, wurde del'
1991 Buerger Award del' American
Crystallographic Association zu-
gesprochen. Prof. Dunitz ist del' er-
ste europaische Wissenschafter, dem
dieserangesehene Preis im Juli 1991
verliehen wird.

Berufungen/Wahlen

Die Deutsche Akademie der Na-
turforscher Leopoldina hat Prof. Dr.
Alhert Eschenl11oser, Professor del'
ETH Zi.irich fi.ir allgemeine organi-
sche Chemie, die Cothenius-Me-
daille, eine traditionsreiche, welt-
weit besonders hochgeschiitzte
Auszeichnung verliehen.

Rene Gebhard
Dr. phil. II, Chemiker, Riehen,
Mitglied des SChV, feiertam 1.7.91
seinen 65. Geburtstag.

Erwin Greuter
Chemiker HTL, Herisau, Mitglied
des SChV, feiert am 1.7.91 seinen
75. Geburtstag.

Gustav Szekely
Dr. Chern., Seltisberg, Mitglied des
SChV, feiert am 10.7.91 seinen 65.
Geburtstag.

Rudolf Kupfer
Dr. lng. Chem., ZUrich, Mitglied
des SCh V, feiert am 11.7.91 seinen
70. Geburtstag.

Friedrich Lohse
Prof. Dr., Oberwil, Mitglied des
SChV, feiert am 19.7.91 seinen 60.
Geburtstag.

Max Peter
Dr. lng. Chem., Pfaffhausen, Mit-
glied des SCh V, feiert am 22.7.91
seinen 65. Geburtstag.

Werner Richarz
Prof. Dr., ZUrich, Mitglied des
SChV, feiert am 22.7.91 seinen 65.
Geburtstag.

Vladimir Prelog
Prof. Dr., ZUrich, Mitglied des
SChV, feiert am 23.7.91 seinen 85.
Geburtstag.

Universite de Fribourg:

M. Thomas Bally a ete nomme au
rang de professeur associe ad per-
sonam de chimie physique, avec
entree en fonction au 1er avril 1991.

M. Reinhard Neier a ete nomme
au rang de professeur associe de
chimie organique avec entree en
fonction au 1er avril 1991.

ETH-ZUrich:

Ais ordentlicher Professor fUr
Lebensmitteltechnologie an del'
ETH- ZUrich wurde auf den]. April
1991 gewahlt:

Felix Escher, geboren 1942, von
Zi.irich, Dr. sc. techn., bis anhin
Titularprofessor und wissenschaft-
licher Adjunkt am Institut fUr
Lebensmittelwissenschaften der
ETH-Zlirich.

Als ausserordentlicher Professor
fi.irPhannazeutische Chemie an der
ETH-Zi.irich wurde auf den]. April
1991 gewahlt:

Gerd Folkers, geboren 1953,
deutscherStaatsangehOriger, Dr. rer.
nat., bis anhin wissenschaftlicher
Mitarbeiter am lnstitut fi.irPharma-
zeutische Chemie del' Universitat
Ti.ibingen.
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