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Chemiker HTL:
heute und morgen

Aile Chemiker

--+- Hochschulchemiker

-+- HTL-Chemiker

-e- Hochschul-Chem.lng.

Drittel, an HTL-Chemiker verliehen. Die-
se Zahlen kontrastieren zur Gesamtmenge
der Ingenieure: Uber zwei Drittel aller
Schweizer Ingenieure besitzen ein HTL-
Diplom! Aus Fig. 2 folgteine zweite wich-
tige Aussage: Die Zahlen fill' die verschie-
denen Diplomtypen sind uber UingereZeit-
raume betrachtet bemerkenswert konstant
und stagnieren seit den siebziger Jahren!
Dies widerspricht dem generell zu beob-
achtenden Trend zu anspruchsvoller Aus-
bildung: In den letzten 10 Jahren hat die
Studentenzahl der HTL Winterthur um
22%, jene der Universitat Zurich gar um
45% zugenommen. Demgegenuber blieb
die Zahl del' Phil.Il-Studierenden in Zu-
rich konstant. Dass diese Stagnation bei
den Chemikerzahlen nicht auf ein man-
gelhaftes Stellenangebot zuruckzufuhren
ist, belegt allein schon die Tatsache, dass
heute in der Schweizer Grosschemie etwa
jede zweite Chemikerstelle mit einem
Auslander besetzt werden muss.

Wie Fig. J zeigt, schliesst die HTL-
Ausbildung an eine Berufslehre an (Matu-
randen beginnen nur in Ausnahmefallen
ein HTL-Studium). Sie leidet damit unter
dem Umstand, dass der Anteil del' Mittel-
schiiler an der 19jahrigen Gesamtbevolke-
rung in den letzten Jahren stetig zugenom-
men hat. Heute betragt er rund 13%
(schweizerisches Mittel; Kt. Genf 27%,
Basel-Stadt 21 %, Zurich 15%, Bern und
Graubunden je 9%) und liegt damit zwar
in Europa immer noch tief, aber doch weit
hoher als VOl'10 oder 20 Jahren.

Damit stellt sich die Frage, wie die
weitere Entwicklung aussehen konnte. Das
mit Abstand grosste Nachwuchspotential
stellt die Laborantenlehre dar (Chemikan-
ten entschliessen sich nur selten fUr ein
Studium). Die Aufteilung in die einzelnen
Richtungen zeigt Fig. 3.

Anzahl Diploma
300

Dieses duale System ist in seiner heu-
tigen Form fUr IS-Absolventen wenig
durchlassig (s. aber Kap. 4). Es lasst sich
am ehesten mit dem deutschen Ausbil-
dungss ystem, bei dem allerdings die' Inge-
nieurschule' in den siebziger Jahren durch
die 'Fachhochschule' abgelOstwurde, ver-
gleichen. Andere Lander, z.B. Grossbri-
tannien, besitzen zwar ebenfalls eine dua-
Ie Ausbildungsstruktur, namlich Univer-
sitaten und sog. Polytechnics. Letztere
bauen aber nicht auf der Berufslehre auf,
sondem besitzen oft eine 'Sand wich-Struk-
tur' mit zwischengeschalteter Industrie-
praxis [I].

Wie setzen sich die Chemikerdiplome
zahlenmassig zusammen? In Fig. 2 sind
die Abschlusszahlen von 1977-89 zusam-
mengetragen:

Demnach werden etwa die Halfte aller
Diplome bzw. Lizentiate in Chemie an
Hochschulchemiker, 14% an Hochschul-
Chemieingenieure und 36%, d.h. eingutes

Uni/ETHHTL

:[Doktorat (3-5 Jahre):· DiplomILizentiat :··Diplorn Chern. HTL: Studiurn an der
Ingenieurschule: UnilETH:

3-4 Jahre Studiurn mind. 4 Jahre
(>4200 Lektionen) (3500-4000 Lkt.)

Militiirdienst, Sprachaufenthalt etc.
3 Jahre Berufs-
lehre uod
-schule

ca. 12 Jalrre
Volks- und

9 Jahre
Mittelschule

Volksschule

16

23

20
19

Alter (ungeflihr)

Chemiker (Bezeichnungen wie Che-
miker, Dozent, Student sollen in diesem
Artikel fUr beide Geschlechter gel ten)
werden in der Schweiz in der sog. Tertiar-
stufe auf zwei grundsatzlich verschiede-
nen Wegen ausgebildet, namlich

anschliessend an die Matura mit Studi-
urn an einer Universitat oder Techni-
schen Hochschule oder
anschliessend an eine Berufslehre (mit
berufsbegleitender Schule) mit Studi-
urn an einer Ingenieurschule IS (= Ho-
here Technische Lehranstalt, HTL):

1. Wege zum Chemiker

Chemikerinnen und Chemiker HTL sind in der industriel/en Praxis geschatzte Kader-
leute, doch ist ihre Aushildung und die Bedeutung ihres Berufstandes leider zu wenig
hekannt. Derfolgende Artikel will deshalh-als Einstieg zu den nachfolgenden Portrdts
del' einzelnen Sc'hulen - einige Fragen heantworten: WeI' wird Chemiker HTL? Welche
Schulen hieten dieses Studium an? Wie sind die Berufsaussichten in einem Europa des
Umhruchs? Welches sind die Weiterbildungsmoglichkeiten?

Fig. I. DlIales System :lIr Chemiker-Alishildllng
in der Schl1'ei:

*Korresponden:: Prof. H.G. BUhrer
Technikum Winterthur Ingenieurschule, TWI
Postfach 805
CH-8401 Winterthur
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Fig. 2. Diplome in Chemie an Hoch- und /ngenielirschlilen der Schwei: 1'011 /977-<.'19
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Fig. 3. Prozef1fuale Auffei/ung der neuen Lehrl'erfriige in Laboramel/herufell (1990)

Fig. 4. Zahlenmiissige EnfWicklung hei del/nel/en Lehn'er'riigenfiirCl1emie-lwd Biologieluho/"Ul/fC'II
(1983-90)

Aus dieser Darstellung geht klar her-
vor, dass nur Chemie- und Biologielabo-
ranten relevante Kontingente an Chemie-
studierenden stellen konnen. Eine Pro-
gnose wird moglich, wenn die Entwick-
lung der neuen Lehrvertrage betrachtet
wird.

DieZahl derChemielaboranten istalso
rUcklaufig, und die Zahl der Biologielabo-
ranten stagniert. Biolaborantinnen Uber-
treffen ihre mannlichen Kollegen zahlen-
massig im Verhaltnis 2: 1. Dies ist sicher
mit ein Grund dafUr, dass Biolaboranten
an den Chemie-Abteilungen nur sparlich
vertreten sind (daneben richtet sich die
heutige Ausbildung bewusst an den Che-
mielaboranten, woruber in spateren Arti-
keln Iloch mehr berichtet wird). Da die
Dauer zwischen Abschluss des Lehrver-
trags und Chemikerdiplom bei rund 7 Jah-
ren liegt(vgl. Fig. i), istabetwa 1993 eine
Abnahme der Diplomzahlen anzunehmen,
wenn nicht zusatzliche Nachwuchsquel-
len erschlossen werden konnen. Solche
waren sicher bei den Frauen vorhanden,
liegtdoch ihr Anteil an den Chemiestudie-
renden immer noch zu tief (IS Winterthur
ca. 15%, zum Vergleich: Universitat ZU-
rich 20%).

2. Die schweizerischen Ingenieurschu-
len mit Chemie-Abteilung

Schweizer Ingenieurschulen mit Che-
mie-Abteilung sind an folgenden Orten zu
finden: Burgdorf (gegrUndet 1892), Chur
(Abend-HTL, nimmt nur jedes zweiteJahr
Studenten aut), Fribourg (erste Diplome
1977), Geneve (Genie Chimique), Mut-
tenz (erste Diplome 1974), Sion (erste
Diplome 1991) und Winterthur (alteste
Abteilung, gegrUndet 1875). Die Gesamt-

Fig. 5. Dip/ome in Chemie Gn den Ingenieurschulen der Schweiz (1990)

IS Muttenz 20

IS Burgdorf 17

IS Winterthur 33

IS Chur (1989) 5

IS Genf 9

IS Freiburg 10

zahl der Diplome betrug in den Jetzten 20
Jahren etwa 80 bis 100/Jahr, wiihrend im
gleichen Zeitraum die Zahl der Schulen
von 4 auf 7 wuchs. Die Verteilung der
Diplome auf die einzelnen Ingenieurschu-
len zeigt Fig. 5.

An der Ingenieurschule Winterthur
befindet sich die mit Abstand grosste Che-
mie-Abteilung mit zwei KlassenzUgen. Ei-
nige Ingenieurschulen halten zahJenmtls-
sig durchaus einen Vergleich mit den Uni-
versitiiten aus: 1990 wurden an den
Schweizer Universitaten folgende Lizen-
tiate und Diplome in Chemie erteilt: Basel
20, Bern 31, Fribourg 8, Geneve 13, Lau-
sanne 6, Neuchatel 10, Zurich (Universi-
tat) 14 und ETH-ZUrich 62, dazu kamen
20 bzw. 12 Diplome in Chemieingenieur-
wesen an den Eidgenossische Technischen
Hochschulen ETH in Lausanne bzw. Zu-
rich.
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Fig. 6. Saliire in der Chemie (1990/91, Quellen SLZ [2] und SVCT [3])

rige Studium zwar finanziell schmerzt,
sich aber langerfristig auszahlt:

Wie Fig. 6 zeigt, vergrossert sich mit
zunehmendem Alter der Salarabstand
zwischen Laboranten und Chemikem HTL
(fUr schweizerische Hochschulchemiker
existieren keine vergleichbaren, 6ffent-
lich zuganglichen Zahlen). Dies hangt
natiirlich auch mit den besseren Aufstieg-
schancen der HTL-Chemiker vom Sach-
bearbeiter in leitende Positionen zusam-
men.

Typische Tatigkeiten von HTL-Che-
mikern sind aus Fig. 7 [3] ersichtlich:

Erwartungsgemass ist die chemische
Forschung als Domane des promovierten
Hochschulchemikers kaum vertreten. Die
wichtigsten Tatigkeiten liegen in der Ent-
wicklung, Analytik/Qualitatssicherung
und im Bereich ProduktionlBetrieb. Als
wichtige Gebiete sind Okologie/Sicher-
heit/Toxikologie und Verkauf/Marketing
zu erwahnen; fi.ir diese Tiitigkeiten ist die
generalistische HTL-Ausbildung sehr gut
geeignet. Branchenmassig sind die zu be-
setzenden Stellen breit gestreut [3][4),
wobei ein Trend hin zu kleineren Betrie-
ben und 6ffentlichen Diensten und Am-
tern auszumachen ist.

Uber Berufsaussichten im Ausland Iie-
gen widerspri.ichliche Meinungen vor. Ei-
nerseits sind geni.igend Beispiele von HTL-
Chemikem bekannt, die flir schweizeri-
sche oder ausHindische Firmen im Aus-
land mit Erfolg tiitig sind ode I' waren.
Andererseits ist mit der EWR-EG-Dis-
kussion auch die Frage nach der Anerken-
nung der Diplome vor allem im EG-Raum
neu aufgetlammt [5]. Hier ist auf Gleich-
stellung mit den Diplomen der Fachhoch-
schulen (die auf fachlicher Ebene durch-
aus vorhanden ist) zu dringen. Dies wird
wohl nur i.iber eine Aufwertung unserer
Ingenieurschulen zu Fachhochschulen
oder - wie in Holland - zu Hochschulen
m6glich sein. Es ist zu hoffen, dass die
Bundesbehorden in Zusammenarbeit mit
den betroffenen Schulen dieses Problem
zugig anpacken und IOsen werden.

4. Weiterstudium und Weiterbildung

Hier solI als erstes libel' das Weiterstu-
dium an einer schweizerischen oder aus-
landischen Hochschule berichtet werden.
Am besten bekannt istdie seit 1974 beste-
hende Obertrittsregelung HTL-ETHZ fUr
sehr gut ausgewiesene Absolventen. Die-
se k6nnen nach einem einjahrigen, ge-
samtschweizerisch an der IS Winterthur
stattfindenden Ubertrittskurs zu einer aus-
serordentlichen Aufnahmeprtifung ins 5.
Semester der Chern ie-Abtei lung der ETHZ
zugelassen werden. DerZeitbedarffi.irdas
zusatzliche Diplom betragt 3 Jahre. Aller-

_ Chem. HTL

ingenieurchemische Facher. Allerdings
lasst diese generalistische Ausbildung nur
selten Spezialisierung und theoretische
Tiefe zu. Dies hangt einerseits mit der
kurzen Dauer der Diplomarbeiten (einige
Wochen), andererseits abel' mit der Stun-
denbelastung der Dozenten (typisch tiber
20 Lektionen) zusammen, die eine Mitar-
beit an grosseren Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekten sehr erschwert. Trotz-
dem k6nnen einem jungen HTL-Chemi-
ker in den rreisten Tatigkeiten bereits nach
kurzer Einarbeitungszeit Projekte zur selb-
standigen Bearbeitung tibergeben werden.
Auch sind ihmdieArbeitim Team unddas
betriebliche Umfeld aufgrund seiner Be-
rufslehre nicht neu.

Eine leidige, aber schier unerschoptli-
che Diskussion ist an der Titelfrage ent-
brannt. Wahrend der ETH-Absolvent mit
bestandener Diplomprlifung den Titel
'dip!. Chemiker ETH' tragt, blieb das
'dip!.' dem HTL-Chemiker trotz seines
Diplomattests bisher verwehrt. Die neu-
sten Entwicklungen in der Schweiz in
Richtung EWR und EG lassen allerdings
vermuten, dass ein Titel wie 'dip!. Chern i-
ker HTL', 'dip!. Chemiker FH' oder auch
einfach 'dip!. Chemiker' bald legal ver-
wendet werden kann.

3. Berufsaussichten

Die Motive fUr einen Laboranten, ein
Chemie-Studium an einer HTL zu begin-
nen, liegen vor aHem auf vier Ebenen:
- fachliche Kompetenz,
- Arbeitsqualitat,
- Salarentwicklung und
- Karrieremoglichkeiten.

Wahrend die ersten beiden Ebenen
schwer quantifizierbar sind, kann leicht
gezeigt werden, dass das drei- bis vierjah-

charg. Lab.
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Eine Chemie-Abteilung sollte eine kri-
tische Grosse aus Kostengrunden (Nut-
zung der im Vergleich zu andern Studien-
richtungen teuren Infrastruktur), aber auch
aus personellen Grunden (eine grossere
Dozentenzahl ermoglicht ehereine fachli-
che Vertiefung auf einzelnen Gebieten)
nicht unterschreiten. Zur Illustration eini-
ge Zahlen: Ein Studienplatz an der IS
Winterthur kostete 1989 pro Student brut-
to Fr. 26 000.-, an der Universitat Zurich
mitdem hohen Anteil an 'billigen' Phil.I-
Studenten Fr. 27 000.-. Der Unterricht in
relativ kleinen Klassen macht eine der
Starken der HTL-Ausbildung aus: die in-
tensive Betreuung durch den Dozenten.
An der IS Winterthur kommen auf einen
Professor etwa 10 Studierende, an der
ETH-Ztirich aber 39 und an der Universi-
tat Ztirich gar tiber 60 (alle Fakultaten)
bzw. 30 Studierende (nur Phil.II). Aller-
dings ist diese intensive Betreuung - auch
im Praktikumsunterricht - auch eine Fol-
ge des an Ingenieurschulen im Vergleich
zu Universitaten knapp dotierten Mittel-
baus (Assistenten).

Mit dem Stich wort 'Klassenbetrieb'
ist ein erster Unterschied zwischen HTL-
und Hochschul- Ausbildung angesprochen.
Ein zweiter Unterschied ergibt sich aus
den verschiedenen Schwerpunkten bei der
Primar- und Sekundarausbildung: Wah-
rend der Maturand in mindestens 12 Jah-
ren ein breites Allgemeinwissen mit ge-
ringer fachlicher Vertiefung erarbeitet,
dominiert beim Laboranten nach etwa der
gleichen Zeit die fachlich-praktische Kom-
ponente. Dieser Ausrichtung wird die In-
genieurschule gerecht: Ziel istderChemi-
ker HTL als Entwickler, Optimierer und
Realisator. Entsprechend ist das Studium
breit angelegt und umfasst synthetische,
analytische und - dies im Gegensatz zum
Chemie-Studi urn an der Universitat - auch
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Fig. 7. Prozentuale Verteilung der Tiitigkeiten von HTL-Chemikem gemiiss SVCT-Umfrage 1991

5. Offene Fragen

Der Autor hofft, dass es ihm gelungen
ist, die Probleme, aber auch die Chancen
des Chemikers HTL aufzuzeigen. Auch
die besten AusbildungssHitten (dies be-
trifft gleichermassen Volksschulen, Mit-
telschulen, Ingenieurschulen und Univer-
sitaten) sind heute der Kritik und dem
Vergleich mit dem Ausland ausgesetzt.
Ein Ausruhen auf frUher erworbenen Lor-
beeren ist fahrlassig. Es ist deshalb ni.itz-
lich, sich einigen kritischen Fragen zu
stellen und sie zu beantworten:

2520

17

18

18

12

1st die strikte Zuteilung: Universitat =
Lehre und Forschung, HTL = nur Leh-
re, heute noch sinnvoll?
Gentigen die Bestrebungen fUr eine
europaische und intemationale Aner-
kennung der HTL-Ausbildung?
Sind die heutigen Bedingungen ftir ein
Weiterstudium nach dem HTL-Diplom
attraktiv?
Soli das bestehende Angebot an Wei-
terbildungsmoglichkeiten ausgebaut
werden?

- Konnten nicht - vor allem in der Gross-
Chemie - viele Stellen statt mit einem
Hochschulchemiker ohne Qualitatsver-
lust mit einen HTL-Chemiker besetzt
werden?
Ihre Antworten auf diese Fragen, aber

auch Reaktionen zu allen andem Artikeln
dieses Heftes wtirden die Autoren freuen
und sehr interessieren.
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Anzahl Antworten in %
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Applikation

Oekologie

Andere

Forschung

Entwicklung

Analytik, as

Techn. Dienste

Admin.lPlanung

Verkauf/Marketing

ProduktionlBetrieb

- 1st eine Alternative zum dualen Aus-
bildungssystem denkbar und wie mtis-
ste sie aussehen?
1st unsere fOderalistische Ausbildungs-
struktur noch zeitgemass?

- Mi.isste fUr eine Vergrosserung des
Nachwuchspotentials an Chemikern
HTL eine Steigerung der Attraktivitat
des Laborantenberufs ins Auge gefasst
werden? Wird es langerfristig den Che-
mielaborantenberuf tiberhaupt noch ge-
ben?
Wie konnte die Attraktivitat des HTL-
Studiums fUr Biolaboranten gesteigert
werden?
Kann das HTL-Studium fUr praxisori-
entierte Maturanden zu einer echten
Alternative zum Hochschulstudium
werden?
Stellt die - in einem spateren Artikel
vorgestellte - Studienreform an der IS
Winterthur die richtige Antwort auf
die steigenden Anspri.iche an die Che-
mikerausbildung dar?

dings been den nur wenige Chemiker so
ihr Studium; die meisten beginnen an-
schliessend eine Doktorarbeit. Pro Jahr
wahlen einige wenige besonders begabte
und motivierte Chemiker HTL diese Rou-
te.

Ein Weiterstudium ist prinzipiell auch
an auslandischen Hochschulen moglich.
Wegen der Bedeutung derenglischen Spra-
che fUr die Berufswelt des Chemikers
werden angelsachsische Universitaten
bevorzugt. Ausschlaggebend sind hier
personliche Kontakte zwischen den Do-
zenten, da der Eintrag im Diplomausweis
'equivalent to a Bachelor-of-Science de-
gree' allein noch keine Zulassung garan-
tiert. Sehr gute Kontakte bestehen z.B.
zwischen der University of Calgary, Ka-
nada, und der Ingenieurschule Winter-
thur. Etwa 20 Ehemalige der IS Winter-
thur erwarben dort einen 'Master' - oder
'Ph.D.' -Grad (4-5 Jahre Zusatzstudium).
Seit 1990 existiert auch ein Studentenaus-
tausch fUr Praktikumsplatze in der Indu-
strie ('Co-operative Education') [6].

1m Bestreben, die zunehmende Isolati-
on unserer Ingenieurschulen in Europa zu
durchbrechen, wurden auch Kontakte zu
ahnlichen Schulen in Deutschland, HoI-
land und England geknUpft (vgl. den Arti-
kel Uber das NDS in Biotechnologie an der
IS Winterthur). So konnte 1990 erstmals
ein Diplomand des Autors seine Diplom-
arbeit an der Hogeschool Heerlen, HoI-
land, abschliessen und kam damit in den
Besitz eines zweiten, EG-konformen Di-
ploms. Diese Aktivitaten werden mit zu-
nehmenden MobilitatswUnschen der Stu-
denten und Dozenten und weitergehender
Internationalisierung von Wissenschaft
und Technik in Zukunft an Bedeutung
gewmnen.

FUr die fachliche Weiterbildung des
Chemikers bestehen eine Reihe von An-
geboten: Betriebswirtschaftslehre, Bio-
technologie, Energie, Informatik, Kunst-
stofftechnik, Umweltschutz, Werkstoff-
technik etc. (ein Teil dieser Facher, wie
etwa Umweltschutz oder Betriebswirt-
schaftslehre, treten bereits heute in HTL-
Lehrplanen auf, konnen aber mit dem be-
stehenden Stundenangebot unmoglich
in gebUhrender Tiefe behandelt werden).
Es handelt sich dabei entweder urn berufs-
begleitendeNachdiplomkurse (meistFrei-
tag/Samstag) oder urn Vollzeitstudien
(meist einjahrig). In jedem Fall ist der
zeitl iche und finanzielle Aufwand betracht-
lich.

Immer mehr wird auch von Arbeitge-
berseite her anerkannt, dass es nicht nur
Moglichkeiten, sondern eine Pflicht zur
Weiterbi Idung gibt. FUr die Ingenieurschu-
len eroffnet sich hier ein Potential, das
auch weiteren Interessenten zugute kom-
men kann.


