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Leicht verkaterte Stimmung an viden chemischen InstituteD der Schweizer Hoch-
schulen, sinkende Studentenzahlen und keine Trendwende in Sieht. Die Lehre in der
Chemie scheint substanziellen Veranderungen entgegen zu gehen, denn ohne Studen-
ten keine Diplomanden, keine Doktoranden, keine Post-Docs, keine Habilitierenden,
keine Privatdozenten, keine Professoren, keine Hochschulchemie, keine chemische
Industrie, kein Geld. Ganz einfach. Ganz einfach?

Wenn die Chemie nicht
mehr stimmt.
Gedanken eines Studenten

CHEMIE AN MITTELSCHULEN

und anderen Grundlagenfachern ein ange-
messenes Gewicht zu geben, sollte der
Anteil des Wahlbereiches an der unteren
im MAR vorgesehenen Grenze (15%) ge-
halten werden, der Anteil des Bereichs
Mathematik und Naturwissenschaften an
der oberen Grenze (30%). Die Hochschu-
len der Schweiz und die Neue Schweize-
rische Chemische Gesellschaft (NSCG)
sollten nach Moglichkeit versuchen, we-
nigstens auf die Gestaltung der LehrpHine
und Stundentafeln in den Kantonen und

Die Zahlen sprechen eine deutliche
Sprache: Schweizer Chemiestudentlnnen
sind yom 'Aussterben' bedroht. Vorbei
sind die Zeiten, da man Chemie mit Fort-
sehritt - im positiven Sinne - assoziierte
und sieh das Chemiestudium als solide
Ausbildung mit Arbeitsplatzgarantie pra-
sentierte. Wer heute einen Blick in die
Horsale der Chemievorlesungen wirft, er-
sehrickt. Ein gar sparliches Publikum nur
scheint sieh ftir den Tanz der Atome und
Molektile zu interessieren, wahrend ande-
renorts die Auditorien uberquillen. Es ist
Zeit, sich zu besinnen.

*Korrerspondenz: P. Hicldi
Biochemisches Institut
Universitat ZUrich-lrchel
Winterthurerstrasse 190
CH-8057 ZUrich

Schulen Einfluss zu nehmen, damit der
Schaden, der durch eine 'Maturitat light'
angerichtet werden kann, in Grenzen ge-
haIten wird.

Die ETH-Ztirich und die Universitat
Ztirich als schweizerische Hochschulen
mit weltweiter Ausstrahlung haben beide
vehement gegen das neue MAR Stellung
bezogen. Sie erachten es als ausserordent-
lich kurzsichtig, unser naturwissenschaft-
liches Kulturgut zu Gunsten einer falsch
verstandenen Freiheit aufs Spiel zu set-
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Wer die Wahl hat, hat die Qual

Wohl die meisten MittelsehiilerInnen
machen sich im Verlaufe der letzten zwei
Jahre ihrer Kantonssehulkarriere Gedan-
ken tiber ihre Zukunft. Soli man tiberhaupt
studieren? Wenn ja, was? Nun fiihren be-
kanntlieh viele Wege zur Alma mater,
doch wie findet der designierte Akademi-
kernaehwuehs heraus, womit er sich fur
die naehsten paar Jahre beschaftigen soli?
Dazu einige Spekulationen.

Die Mittelschule soli demj ungen Men-
schen eine gute Allgemeinbildung ver-
mitteln und ihm das notige Rustzeug ftir
ein spateres Hoehschulstudium mitgeben.
So gesehen erhalt ein jeder die Moglich-
keit, seine Vorlieben zu erkennen und
daraufhin zu entscheiden, was fur einen
Studiengang es anzutreten gilt. Ob jeman-
dem nun eine Faehriehtung gefallt oder
nieht, hangt von mehreren Faktoren ab:
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zen. In unserem rohstoffarmen Land ist
Bildung, und in diesem Zusammenhang
ganz besonders naturwissenschaftliche
Bildung, einesder wertvollsten Gtiter, tiber
das wir verfiigen. Gerade in einer Zeit des
Umbruchs sollte ein bewahrtes Berufsbil-
dungssystem, urn das uns tibrigens viele
beneiden, nicht durch ungeeignete Expe-
rimente leichtfertig geschwacht und der
Wirtschaftsstandort Schweiz zusatzlich ge-
fahrdet werden.

Da ist zum einen die Neigung. Es gibt
Dinge, die einem einfach ein bisschen
leiehter fallen, warum aueh immer. Vnd
was man versteht, das interessiert einen
haufig auch mehr. Auf alle faile straubt
man sich nicht dagegen. Manchmal ist es
aber aueh das Charisma einer Lehrperson,
das einen in den Bann zieht. Die Tatsache,
dass der Gefallen an einem Fach und die
Sympathie zur Lehrperson nieht selten
miteinander korrelieren, hat meiner An-
sicht nach einen sehr grossen Einfluss auf
die Wahl der Studienrichtung.

Nun ist das reine Interesse an einer
Faehriehtung in der Regel nicht das einzi-
ge Kriterium, welches die Wahl des Studi-
enganges beeinflusst, mindestens ebenso
wiehtig sind Prestige und Berufsaussich-
ten, die man sieh von einem Studium ver-
sprieht. Nicht zu vergessen ist an dieser
Stelle auch das Lebensgefuhl, das mit der
Faehriehtung assoziiert wird, 'Ia vie de
boheme' beispielsweise.

Wenden wir die genannten Argumente
auf versehiedene Studienriehtungen an,
so ergibt sich ein interessantes Bild: Studi-
engange wie z.B. diejenigen der Medizin,
Wirtsehafts- oder Reehtswissenschaften
sind enorm prestigetrachtig. Da kann das
Grosi dann auch voller Stolz erzahlen,
was ftir eine prachtige Ausbildung ihr
Enkelkind macht ... Ausserdem geIten
obengenannte Richtungen als relativ si-
cher beztiglich Berufsaussichten, was kon-
sequenterweise reichlich geftillte Horsa1e
beschert. Die Liebhaberlnnen des,geschrie-
benen und gesproehenen Wortes wenden
sich der Philologie zu; Reden ist immer-
hin Silber. Da die Philologie im Mittel-
sehulalltag eine tiberproportionale Prasenz
besitzt, ist es auch leichter, sieh mit ihr
anzufreunden, dazu kommt, dass die mei-
sten KantonssehiilerInnen Romane der
chemisehen Literatur vorziehen.

Was aber hat das Chemiestudium in
diesem Kontext anzubieten? Nun ja, ein in
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der Offentlichkeit Ober nicht aile Zweifel
erhabenes Image, den Ruf, ein anstren-
gendes, schwieriges und kompliziertes zu
sein, und dazu noch eine suboptimale Ar-
beitsplatzsituation. Klingelt es irgendwo?

Yom Miissen zur Musse

Der real existierende Chemieunterricht
an unseren Mittelschulen ist von seiner
Pragung her, nicht zuletzt aber auch der
geringen Stundenzahl wegen, nur be-
schrankt in der Lage, die Neugier der
Schi.ilerlnnen zu wecken und deren Phan-
tasie ZlI befiOgeln. Mal ehrlich, waren sie
von der Essigsaure - Kochsalz - Ammo-
niak - Ethanol-Chemie beeindruckt? Ich
nicht. Was die Iugendlichen wirklich in-
teressiert sind die Substanzen und Gemi-

sche, mit denen sie in ihrem Alltag kon-
frontiert sind: Holz, Glas, Stahl, Kunst-
stoffe, Lebensmittel, Orogen, Sprengstof-
fe und Umweltgifte, um nur einige zu
nennen. Das in Verbindung bringen von
chemischen Formeln mit bekannten Be-
griffen, wie Aspirin, Omo, Araldit, Tef-
lon, TNT, Ecstasy und so weiter, ist es,
was die Schi.ilerInnen fasziniert! Das Zau-
berwort heisst Alltagsrelevanz. Die Che-
mie findet Oberall statt. Eine Erkenntnis,
die in der Mittelschulausbildung offenbar
noch zuwenig deutlich vermittelt wird.

Es gibt da noch ein wei teres Problem.
Die wenigsten Maturanden haben eine
Ahnung, wie sich das Chemiestudium
oberhaupt gestaltet, geschweige denn, was
es fi.irMoglichkeiten bietet; wen wundert' s.
Die durch lndustrie und Hochschule ge-
leistete Offentlichkeitsarbeit ist absolut

unzureichend. Es ware wichtig fOr die
Branche ( damit meine ich lndustrie und
Hochschulen), an den Mittelschulen ver-
mehrt Prasenz zu markieren. Sei dies mit
Vortragen 'aus dem Alltag', oder sei dies
durch spektakulare Shows ('Chemie ist,
wenn es knallt und raucht!'). Wer weiss,
vielleicht erwiese manch einer der in Ba-
sel tatigen Okonomen der Chemie einen
grosseren Dienst, wOrde er sich - anstelle
von Quartalsberichten - auf mittelschul-
spezifisches Informationsmarketing spe-
zialisieren.

Die chemische Wissensvermittlung auf
Mittelschulniveau steht am Scheideweg
und die schweizerische Chemietradition
auf dem Spiel. Was wir brauchen sind
Visionen, und keine wissenschaftlichen
Worthi.ilsen. Denken sie mal darliber nacho

Ausserdem kann man aus der Reakti-
onsgleichung J zwei mathematische Glei-
chungen fOr die Konzentrationsbilanz im
allgemeinsten Fall ableiten:

Hier muss zwischen den A/!fangskon-
zentrationen [X]o der beteiligten Reaktan-
den X und deren Gleichgewichtkonzen-
trationen [X] unterschieden werden. Ge-
mass Massenwirkungsgesetz erhHlt man
fOr die Gleichgewichtskonstante K den
Ausdruck
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Didaktische Gedanken zur
Einfuhrung der Lage
chemischer Gleichgewichte im
gymnasialen Chemieunterricht
Urs Wuthier*

K=
[C]

[A] . [B]
(2)

2. Der Fehler

Edukts, so verschieht sich das Gleichge-
wicht nach rechts. '

Betrachten wir als Beispiel eine che-
mische Reaktion in wassriger Losung mit
der allgemeinen Reaktionsgleichung

A.hnliche Formulierungen sind auch in
gangigen Lehrbiichern Zli finden. 1m er-
sten der obigen Merksatze tritt aber ein
inhaltlicher Fehler auf, und der zweite
Merksatz enthalt eine zumindest irrefi.ih-
rende Ungenauigkeit. Auf diese beiden
Punkte, die meiner Erfahrung nach fOr
sehr viele SchOler Stolpersteine fi.ir ein
voiles VersUindnis des dynamischen
Gleichgewichts bilden, mochte ich im fol-
genden etwas naher eingehen.

(3)[A] - [Alo = [B] - [B]o

[A]o + [C]o = [A] + [C] (4)

*Korrespondenz: Dr. U. Wmhier
Kantonsschule Reussbi.ihl
CH-6015 Reussbi.ihl

Beziehung 3 ergibt sich alls der Tatsa-
che, dass A und B im Teilchenverhaltnis
I: 1 miteinander reagieren. Die Differenz
zwischen Gleichgewichtskonzentration
und Anfangskonzentration muss deshalb
fi.ir beide Teilchensorten identisch sein.

Gleichung 4 ist eine Folge des Um-
stands, dassjedes Teilchen A, das wegrea-
giert hat, zusammen miteinem Teilchen B
zu genau einem Teilchen C umgesetzt
worden ist. Was man also an A verliert,
gewinnt man sofort an C neu hinzu. Die
Summe der Konzentrationen von A und C
ist daher zu jedem Zeitpunkt des Reakti-
onsverlaufs g1eich gross.

(1)C"••A + B
'Erhollt man in einem sich im dynami-

sehen Gleiehgewicht hefindlichen
Reaktionssystem die Konzentration eines

'Liegt dus chemische Gleichgewicht
reclus, d.h. ist die Gleichgewichtskonstante
gemiiss Massemvirkungsgesetzgrosserals
J. so ellthiilt das Reaktionsgemisch mehr
Produkte als Edukte. '

[m gymnasialen Unterricht der Ober-
stufe wird bei der Besprechung des Ver-
lallfs chemischer Reaktionen UbIicherwei-
se auch das dynamische Gleichgewicht in
einem abgeschlossenen Reaktionssystem
eingefi.ihrt. Oabei wird meistens auch das
Mussenwirkwlgsgesetz mit der darin vor-
kommenden Gleichgewichtskonstanten K
sowie das Prinzip von Le Chatelier behan-
delt. Nicht selten findet man dann in SchO-
lerheften Merksatze der folgenden Art:

1. Einleitung


