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Prof. Hugo Aebi im Gesprdch mit einem Teilnehmer des
17. schweizerischen Wettbewerbs, im Januar 1983.

Le Professeur Hugo Aebi en conversation avec un participant
du 17e concours national en Janvier 1983.



Zum Gedenken an Prof. Hugo Aebi
En souvenir du Prof. Hugo Aebi

Am 15. Juli 1983 hat ein tragischer Unfall Professor Hugo Aebi im 63. Le-
bensjahr aus seinen ausserordentlich vielfaltigen Tatigkeiten gerissen. Die
Stiftung "Schweizer Jugend forscht" verliert mit ihm ihren amtierenden Pra-
sidenten. Er hat dieses Amt 1980 libernommen, nachdem er dem Stiftungsrat
bereits seit 1976 als Vizeprasident angehbrt hatte. In alien diesen Jahren
hat Prof. Aebi mit seiner reichen Erfahrung und grossem persbnlichem Ein-
satz entscheidend zum guten Gelingen unserer Sache beigetragen. Es ziemt
sich daher, an dieser Stelle dieses hervorragenden Forschers, Lehrers und
Wissenschaftspolitikers zu gedenken.

• * * *

Als geburtiger Basler studierte Hugo Aebi in seiner Heimatstadt Medizin.
1952 habilitierte er sich an der Universitat Bern fur Biochemie, wurde be
reits zwei Jahre spater zum Ordinarius ernannt und ubernahm die Direktion
des Medizinisch-chemischen Instituts. Unter seiner Aegide hat sich das In-
stitut zu einer Forschungs- und Lehrstatte von hohem Ansehen entwickelt.
1961/62 stand er der Medizinischen Fakultat als Dekan vor, 1970/71 beklei-
dete er das Amt des Rektors der Universitat Bern.

Seine durch Dynamik und Begeisterung gepragte Forschertatigkeit widmete
Prof. Aebi vor all em dem Studium der Enzyme im menschlichen Kbrper, dem
Stoffwechsel kbrperfremder Verbindungen und dem Einfluss ionisierender
Strahlen. Sein grosses Engagement fur Ernahrungsfragen zog sich wie ein ro-
ter Faden durch sein Leben. So stand er bis 1969 der Schweizerischen Ge-
sellschaft fur Ernahrungsforschung vor. Im gleichen Jahr wurde auf seine
Initiative die Stiftung zur Fbrderung der Ernahrungsforschung in der
Schweiz gegrundet, die vor all em der Nachwuchsfbrderung dient. Zudem war er
seit der Grlindung der Nestle-Stiftung Mitglied des Stiftungsrates und seit
1977 deren President. Viele Betriebe und Institutionen im Nahrungsmittel-
und Ernahrungssektor verlieren mit Prof. Aebi einen sehr geschatzten Bera-
ter, so auch die Federation of European Nutrition Societies ein prominentes
Grlindungsmi tgl i ed.

Pflichtbewusst und zielstrebig hat sich Prof. Aebi immer wieder fur bffent-
liche Aufgaben zur Verfligung gestellt. Bereits 1956 bis 1959 diente er der
Schweizerischen Gesellschaft flir klinische Chemie als deren Grlindungsprasi-
dent. Zudem war ihm die Fbrderung der Forschung ein stetes Anliegen, das er
als langjahriges Mitglied und von 1968 bis 1972 als President der Abteilung
Biologie und Medizin des Forschungsrates des Schweizerischen Nationalfonds
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zur Fbrderung der wissenschaftlichen Forschung in Tat umsetzte. 1973 Uber-
nahm er das Presidium des Schweizerischen Wissenschaftsrates. Trotz oder
vielmehr wegen der zunehmenden Schwierigkeiten in der Wissenschaftspolitik,
der Verknappung der staatlich verfligbaren Mittel und des Umschwungs in der
bffentlichen Stimmung setzte sich Hugo Aebi unermUdlich fur die Belange der
Universitaten und der wissenschaftlichen Forschung ein.

* * * *

C'est avec stupeur que le secretariat romand a appris la disparition tra-
gique du Professeur Hugo Aebi, au moment meme oD il venait de montrer son
dynamisme dans ses nouvelles fonctions de President de notre Fondation.

Nous avons apprgcie' ses qualitgs de gestionnaire autant que son esprit
scientifique rigoureux. A un moment ou notre Fondation passe par une crise
financiere nous nous efforcerons de mettre en application les decisions
qu'il avait prises quelques jours avant sa mort.

Le President du Comite"
Prof. G. Goy

* * * *

II professor Hugo Aebi rimarra nei pensieri di noi ticinesi e grigionesi di
lingua italiana per Tamicizia dimostrata, per la pazienza e la sensibilita
con le quali ci ha sempre ascoltati e per la precisa e giusta serieta usata
nel consigliarci. Grazie.

Paolo Mondada
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Vorwort

Der vor Jahresfrist erschienene Erstling in unserer neu geschaffenen Jahr-
buchreihe hat eine erfreulich gute Aufnahme gefunden. Das einmal gewahlte
Konzept soil daher mit dem vorliegenden Band im wesentlichen unverandert
weitergefuhrt werden.

Das Jahrbuch '83 enthalt im gewichtigeren ersten Teil Kurzfassungen von
29 Wettbewerbsarbeiten, fur die in unserem 17. schweizerischen Wettbewerb
Auszeichnungen und Preise vergeben werden konnten. Die Autoren weiterer
flinf Arbeiten, die ebenfalls in diesem Jahr pramiert worden sind, haben mit
unserem Einverstandnis auf die Publikation im Jahrbuch verzichtet. Erstmals
enthalt das Jahrbuch nun auch Arbeiten in italienischer Sprache; dass die
angestrebte Dreisprachigkeit somit erreicht werden konnte, ist ein beson-
ders erfreulicher Fortschritt gegenliber dem vergangenen Jahr.

Die vorliegenden Beitrage sind, was die Form und Klarheit der Darstellung
betrifft, von recht unterschiedlicher Qualitat. Das ist leicht erklarlich,
wurden sie doch weitgehend von den Jugendlichen selbst und mit sehr unter
schiedlicher Unterstlitzung aus ihrem naheren Umfeld verfasst. (Die schrift-
liche Anleitung, mit der wir die Autoren in diese Aufgabe einflihren, kann
gewiss nicht jenes Kbnnen vermitteln, das nur durch wiederholte Uebung zu
erreichen ist.)

Unseren drei Redaktoren war die Aufgabe gestellt, die Manuskripte aus dem
betreffenden Sprachgebiet auf ihre Verstandlichkeit hin durchzusehen und
ein Auge auch auf sprachliche und formale Unzulanglichkeiten zu richten. Wo
es die Verstandlichkeit erforderte, wurde gelegentlich ein Beitrag auch
grundlegend umgestaltet oder mit den entsprechenden Hinweisen zur Ueberar-
beitung an den Autor zurlickgegeben. Bewusst haben die Redaktoren hingegen
all die kleinen Holprigkeiten nicht auszuglatten versucht, welche die ju-
gendliche Handschrift mit ihren Eigenheiten ohne Nachteil flir die Lesbar-
keit erkennen lassen.

Aus Kostengrlinden sind die Druckvorlagen flir dieses Buch (Text, Reinzeich-
nungen, Layout) praktisch ausschliesslich mit den bescheidenen technischen
Mitteln geschaffen worden, liber die unser Sekretariat in Winterthur ver-
fligt. Weil aber alle Beteiligten ihr Bestes gegeben haben, dlirfen wir mit
voller Ueberzeugung freudig und dankbar sagen: Wahrlich, unser Jahrbuch '83
darf sich sehen lassen!

I m O k t o b e r 1 9 8 3 B r u n o R b t h l i n
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Avant-propos

Le volume inaugurant notre nouvelle se>ie d'annua ires, paru il y a un an a
peine, a rencontre* un accueil re\jouissant. Aussi, pour le present volume,
avons-nous maintenu, dans ses grandes lignes, le concept pour lequel nous
avions opte.

L'annua ire '83 contient, dans son imposante premiere partie, les resumes de
vingt-neuf travaux qui ont fait l'objet d'une distinction lors de notre 17e
concours national. Les auteurs des cinq autres travaux, egalement primes en
Janvier 1983, ont consenti a renoncer a la publication dans l'annuaire.
Pour la premiere fois, notre annuaire comprend des travaux rediges en ita-
lien. Ainsi, le trilinguisme auquel nous aspirions est-il devenu realite.
Voila qui constitue un progres appreciable par rapport a l'annee preceden-
te!

Les contributions publiees accusent des differences de qualite sensibles
quant a la forme et a la clarte de leur presentation. Cela s'explique par
le fait que les jeunes ont en grande partie realise eux-memes les resumes
de leurs travaux, en beneficiant d'une aide tres variable de la part de
leur entourage. (Les instructions que nous remettons aux auteurs afin de
les guider dans leur tache ne sauraient suffire a leur transmettre le sa
voir-faire qui est Tapanage de Texperience).

Nos trois redacteurs furent charges de compulser les manuscrits en prove
nance des trois regions linguistiques, d'en verifier la comprehensibilite
et de leur apporter les corrections de forme indispensables. Parfois, il
fallut remanier entierement un manuscrit ou le retourner a son auteur, muni
de directives pour sa mise au point. En revanche, les redacteurs se sont
volontairement gardes de gommer les touches de gaucherie qui temoignent de
la jeunesse et de 1'originalit^ des auteurs, sans pour autant nuire a la
lisibilite du texte.

Pour des raisons economiques, les documents servant de base a 1'impression
de ce volume (textes, graphiques, layout) ont ete presque exclusivement
realises avec les modestes "moyens du bord" de notre secretariat de Winter-
thour. La, nos collaborateurs ont fait preuve d'une ingeniosite et d'un
sens de 1'a-propos dignes d'eioge.

O c t o b r e 1 9 8 3 B r u n o R b t h l i n
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Runenberg - ein Beispiel flir Siedlungs-
entwicklung im landlichen Raum

Andreas Llischer, Muttenz (1961)

Das Jahr 1982 stellte an mich die unterschiedlichsten Anforderungen. Im
Friihjahr konnte ich meine Lehre als Hochbauzeichner beenden mit der Lehr-
abschlussprufung als Schlusspunkt. Im Sommer durfte ich in die Rekruten-
schule der Uebermittlungstruppen der Genie einriicken, das war nicht unbe-
dingt eine produktive Angelegenheit. Dazu kamen die letzten Arbeiten am
Wettbewerb; es war das zweite Mai, dass ich an einem solchen teilnahm.
1980/81 schrieb ich fiir "Jugend und Wirtschaft" eine Wettbewerbsarbeit mit
dem Thema: Das Architekturburo - ein Dienstleistungsunternehmen.

In der Freizeit beschaftige ich mich mit Jugendfragen, engagiere mich in
Jugendorganisationen und treibe auch aktiv Jugendpolitik. Beim Skifahren
und Wandern entspanne ich mich.

Im Beruf mochte ich moglichst vielseitige Erfahrungen sammeln und diese
durch berufsbegleitende Weiterbildung untermauern.
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Elnleitung

Das Dorf ist salonfahig geworden. Diese treffende Aussage der deutschen
Bauzeitung vom November 1981 gilt ebenso flir uns Schweizer, da der Trend,
auf dem Land zu wohnen, bei vielen Gefallen findet. Wichtige Angaben zur
Dorfentwicklungsplanung liefert uns die Prognos AG in Basel, die den Woh-
nungsmarkt wie folgt analysiert: Nicht nur die Stadte, sondern die Agglome-
rationsgemeinden verlieren Einwohner (im Jahr 1979 insgesamt -5'100, die
Agglomeration Basel all ein -4 '100), wahrend die librigen Landesteile einwoh-
nermassig zunehmen (1979: +21'700). Gleichzeitig ist aber zu fragen, ob die
splirbar gestiegenen Kraftfahrzeugkosten (Benzinpreise) nicht den Verlockun-
gen des billigen Baulandes auf dem Lande entgegenwirken? Ueberhaupt: Ist es
nur die Wohnungsversorgung oder spielt nicht auch ein verandertes Standort-
verhalten der Betriebe, eine bessere Erreichbarkeit (Nationalstrassenbau)
und ahnliches mehr eine Rolle? Unser
Inserat, dass sich speziell auf unser
Beispiel bezieht, zeigt uns, mit wel-
chen Mitteln ein klinftiger Kaufer gekb-
dert wirdj, damit er ein Einfamilienhaus
auf dem Lande erwirbt. Viele Leute, die
ein Einfamilienhaus auf dem Land kau-
fen, sind sich jedoch nicht immer be-
wusst, welche anderen Lebensbedingungen
ihrer in Zukunft harren. Des weiteren
kbnnen wir aus dem Inserat ersehen,
dass sich vermehrt Architekten und Pla
ner flir den landlichen Raum interessie-
ren. Der Trend aufs Land hat Folgen:
Den Gemeinden erwachsen neue Aufgaben,
wenn Einfamilienhauser errichtet wer
den, da sie die notwendige Infrastruk-
tur ausbauen mlissen wie Strassen, Was-
serversorgung, Kanalisation, etc.

Wohnen im Oberen Baselbiet
in einem Haus nach Ihren
Wohnbedurfnissen?
Am Sudhang von Runenberg bauen wir 3
freistehende, aussergewohnliche

4- bis 7-Zimmer-
Einfamil ienhauser

in zeitgemasser, bilierlicher Architektur.
Holztragwerkkonstruktion, aussen wie
innen ablesbar, variable Grosse,
Grundrissgestaltung und
Ausbaumoglichkeiten.
Richtpreise Fr. 410 000.- bis Fr. 560 000.-.
Veriangen Sie Auskunft unter Telefon

Gemelnde Runenberg

Charakter des Dorfes

Es gibt in der Schweiz ca. 1'500 Gemeinden, die weniger als 500 Einwohner
haben. Zu ihnen gehbrt auch die Gemeinde Rlinenberg.

Denn Rlinenberg - dies ist das Besondere an den Tafeljuradbrfern - liegt auf
einem "ebenen Berg", 600 Meter li. M., auf einer weiten Hochebene, inmitten
weiter Walder, auf einer "Insel", deren Form annahernd wie ein Rhombus aus-
sieht. Jede der vier Ecken zeigt nach einer der vier Haupthimmelsrichtungen
(siehe Abb. 1). Rlinenberg darf man heute zu den schbnsten und charakter-
vollsten Baselbieter Dbrfer zahlen, wenn auch "unsere Zeit mit ihrem Fort-
schritt" unschbne Spuren im Ortsbild hinterlassen hat. Ins Auge springen
die stattlichen, steilgiebligen Steinhauser, die samtbraunen Dacher, die
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dank ihrer Knickung, der "WUrgi", auch den oberen Stockwerken Licht leihen.
Und all die leuchtenden Farben: hellgraue Giebel, weissgetunchte Mauern,
unterbrochen von grlinen Laden, zwischen welchen Geranien, Petunien und Be-
gonien in bunter Pracht hervorschauen. Sonnenradchen an den Giebeln, schbn-
geformte Tliren und Turstiirze, prachtige Scheunentore mit alten Beschlagen
zeugen von den gllicklichen Umstanden der Bewohner (Abb. 2).
Urn ein ursprlingliches und charaktervolles Dorfbild zu erhalten, braucht es
einen Gemeinderat, der sich mit der Ortsplanung, insbesondere mit der Dorf-
kernplanung auseinandersetzt. Die Planung muss getragen werden nicht nur
vom Gemeinderat, sondern von alien Burgern. Nur so kbnnen ungewollte Ent-
wicklungen wie hassliche Eingriffe ins Dorfbild abgewendet werden.

Brauchtum, Dorfgemeinschaft, Dorfbild - sie mussen erhalten bleiben, wenn
sie dem Menschen das Geflihl von Heimat vermitteln sollen.

Entwicklung des Dorfes

Die Bevolkerung

600 - 594r-~
610

589 S s 5 W
589~\

550-
\ 5 4 5

500'
SZUsio \524

498 ^ 4 9 2 493

450 -

432^—-J434
400 - 1 | 1 i i I i i •1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r1850 60 70 80 90 1900 10 20 30 40 50 60 70 80 1990

Bevolkerungskurve

Fig> 1: Verlauf der Bevolkerungsentwicklung im Dorf Runenberg von 1850
bis heute.
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Der Verlauf der Bevblkerungskurve zeigt vor allem die wirtschaftliche Ent-
wicklung der letzten 120 Jahre auf. Wohnort und Arbeitsort mussten mangels
guter Verkehrsverbindungen identisch sein. Die meisten Leute konnten sich
noch kein Auto leisten. Somit war man darauf angewiesen, dass es im Dorf
selber genligend Arbeitsplatze gab. So kam es, dass die Posamentindustrie
sich vor dem 1. Weltkrieg im Dorf ausgebreitet hat. Mit ihr stieg auch die
Bevolkerung auf 610 Einwohner an. Diese Hochkonjunktur dauerte etwa 40 Jah
re lang, bis die Posamentindustrie in eine Krise geriet. Diese bewirkte
eine starke Abwanderung von Arbeitskraften in grbssere Zentren. Erst in der
ersten Halfte unseres Jahrhunderts kam es zum Still stand dieser Abwande
rung. Geraume Zeit spater brach eine neue allgemeine wirtschaftliche Hoch
konjunktur aus, von der Rlinenberg in bescheidenem Masse bis heute profi-
tiert hat. Durch das Aufkommen des Autos verk'urzten sich die Fahrzeiten zu
den Arbeitsstatten erheblich. Heute pendelt rund die Halfte der arbeitenden
Bevolkerung von RUnenberg.

Sledlungsentwlcklung

Ortsgestaltung

Abb. 2: Eindruck des DorfbiIdes von RUnenberg
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Per Haustyp

Die Gestalt des Haustyps war abhangig von Beruf und Einkommen des Bauherrn.
Somit entstanden die traditionellen grossen und kleinen Bauernhauser im 18.
und 19. Jahrhundert mit getrenntem Wohn- und Wirtschaftsteil. Sie werden
heute nicht mehr alle fur landwirtschaftliche Zwecke genutzt, wie uns die
Abb. 3 zeigt, sondern dienen allein noch dem Wohnen.

Ci^^TT.^ ^^r '^. '^^rr '??^^
y y ^ g ^ r o ^

Abb. 3: Bauernhaus mit getrenntem Wohn- und Wirtschaftsteil, das heute
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird.

Per Baukbrper

Wichtig ist, dass der Baukbrper nach seinen Abmessungen wie Hone, Breite,
Lange und Stellung im Strassenraum mit entsprechend der ihm innewohnenden
Nutzung den Gesetzmassigkeiten einer ganzen Hauszeile oder des Dorfes ent-
spricht. Wie Abb. 4 zeigt, ist hier das Gesamtbild des Hauses ausgeglichen
und durch eine Renovation zusatzlich verbessert worden. Anders beim Restau
rant Sonne. Hier wurde durch Umnutzung und mit einem Anbau die Massstab-
lichkeit des Hauses verandert. Das wirkt nun als ein ins Auge springender
Fremdkbrper (Abb. 5).
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Abb, 4: Einfiihlsame Renovation im Sinne des traditionellen Baustils

Abb. 5: Renovation mit Anbau, der dem ursprunglichen Gebaudecharakter nicht
mehr gerecht wird.
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Abb. 6: Herkommliche Art, Fenster mit Sprossen und Fensterladen

Abb. 7: Rolladen statt Fensterladen, Fenster zum Teil ohne Sprossen
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Die Oeffnungen: Fenster, TUren, Tore

Vergleicht man Fenster, Fensterladen und Rolladen der beiden Gebaude
(Abb. 6 und 7), so wird deutlich, dass die Renovation das eine Mai der Tra
dition verpflichtet war; das andere Mai fiihrte die Renovation dazu, dass
Stilelemente wie Rolladen und Fensterstlirze, die dem heutigen Wohnungsbau
entlehnt sind, nicht zu den steilgiebligen Hausern passen. Darum sollte
man darauf achten, dass man nicht ohne weiteres Fensterladen entfernen
kann, ohne die Hausfassade nachteilig zu verandern. Die Augen des Hauses
sind die Fenster; man kann sie nicht beliebig vergrbssern oder verkleinern,
man muss immer die ganze Fassade im Auge behalten, sonst gehen die Propor-
tionen verloren.

Die Ortsplanung

Ortsplanung ist Sache aller, des Gemeinderates wie des Stimmburgers, beide
aber durfen das zu planende bffentliche Gebaude nicht nur unter dem Aspekt
der Funktion sehen, sondern auch unter jenem des Auges, das aus der Distanz
das Ganze zusammenfasst.

Die Erneuerung bestehender Bausubstanz in der Dorfkernzone sollte nicht da
zu flihren, dass die Eigenart des Dorfbildes zerstbrt wird. In einer Ergan-
zungsbestimmung zur Kernzone verlangt z. B. die Gemeinde Rlinenberg, dass
unter alien Umstanden der Dorf kern erhalten bleiben muss und zus'atzlich
noch eine Beurteilung durch Fachleute zu erfolgen hat.

Mit dieser Erganzungsbestimmung kann Schlimmes verhlitet werden. Noch besser
ware es allerdings, wenn man den Charakter des Kerns mittels eines detail-
lierten Inventars festhielte. Eine eingehende Analyse hatte festzulegen,
was erhaltenswert ist, welche Raume einer weiteren Entwicklung zu opfern
sind oder wo erganzende Bauten das Dorfbild eindeutig verbessem kbnnten.
In grbsseren Bauzonen, die wir im landlichen Raum antreffen, sollte die Ge
meinde eine Quartierplanung vorsehen, so auch in Runenberg. Denn Quartier-
plane ermb'glichen die einheitliche Gestaltung grbsserer Ueberbauungen und
eine bessere Anlehnung an die bestehende Siedlungsstruktur. Sicher werden
dadurch der einzelne Bauherr und sein Architekt in ihrem Gestaltungsspiel-
raum eingeschrankt. Doch so lasst sich vermeiden, dass weiterhin in den
Randzonen der Dbrfer Einfamilienhauser gebaut werden, die keinen Bezug zum
Dorf haben. Ein Rahmenplan kbnnte uns helfen, dass grbssere Ueberbauungen
verwirklicht werden kbnnten, die zum Gelande, zur Landschaft und zum beste-
henden Dorf passen.

Letztlich sollte jede Ortsplanung ein Ziel ins Auge fassen, das ist der zu-
friedene Burger, der sagen kann: "Hier ist mein Dorf, hier fuhle ich mich
geborgen, hier kann ich mich ungefahrdet bewegen, in mein Dorf kehre ich
gerne zurUck."
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Strassen, Wege und Platze

Beginnen wir mit dem Strassennetz: Warum mussten die Runenberger ihre
Hauptstrasse unbedingt dem Durchgangsverkehr anpassen? Die Strasse dient
doch in erster Linie den Einwohnern und nicht einer Verkehrskonzeption, die
ein mbglichst rasches Durchfahren des Dorfes erlaubt. Geschwindigkeiten
lassen sich auch anders regeln als mit Verkehrstafeln. Man unterbreche die
glatten Belagsflachen, man pflanze Baume an den Strassenrandern und ermun-
tere so zum Verweilen, dann passt das auch zum bereits angelegten Fussweg-
netz, das man nach Mbglichkeit erweitern sollte. Jeder Blirger sollte dem
Ausbau des Strassennetzes seine voile Aufmerksamkeit widmen und auf keinen
Fall alles den Planern uberlassen. Er uberprufe deren Vorschla'ge, achte auf
Details, wieweit sie mit seinen Vorstellungen von einem lebenswerten Dorf
ubereinstimmen. Er trage das seine bei, indem er den Vorplatz vor seinem
eigenen Haus entsprechend gestaltet und aufs Ganze abstimmt. Blumen- und
Gemiisegarten, Feierabendbank sind sein Beitrag an die Dorfgestaltung. Als
Burger des Dorfes tragt er auch die Mitverantwortung fur die Gestaltung des
Dorfplatzes. Dieser sollte einfach gestaltet werden, damit die Dorfbewohner
wenig Hemmungen haben, ihn phantasievoll zu nutzen. Dorfplatze, besonders
jene mit Feuerweiher, sind nicht nach dem Gesichtspunkt "verkehrsgerecht
und pflegeleicht" auszubauen. Die Breite der Putzmaschine sollte nicht un
bedingt das Minimalmass des Trottoirs bestimmen. Grosskronige Baume ent-
sprechen am besten dem dorflichen Charakter. Der Dorfplatz wird nochmals
aufgewertet durch den Feuerweiher mit dem Entenhauschen. Sie sind eine
Idylle von Runenberg. Hier bieten sich Gelegenheiten zur Kontaktaufnahme,
hier sieht man andere und wird gesehen, hier ist man unter den Leuten, und
wo was los ist, mbchten auch die Kinder am liebsten spielen. Darum sollte
man den Dorfplatz nicht einer unnbtigen Verkehrsbelastung aussetzen, d. h.
keine Quartiererschliessungsstrassen liber die Dorfmitte flihren.

Dank

Zuerst mbchte ich der Gemeinde Runenberg herzlich danken, dass ich auf ihre
Unterstlitzung zahlen durfte. Ebenso danke ich Herrn Madbrin von der Regio-
nalplanungsstelle und Herrn Jauslin vom Planungsamt herzlich fur die zur
Verfligung gestellten Unterlagen und Informationen. Ohne diese allseitige
Mitarbeit ware es mir als Aussenstehenden nicht mbglich gewesen, die vor-
liegende Arbeit "Rlinenberg - ein Beispiel flir Siedlungsentwicklung im land
lichen Raum" zu einem guten Ende zu bringen.
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Expertenberlcht

Die Arbeit von Andreas Liischer wurde von den Herren Kurt Krepfer, Riehen
(am Regionalwettbewerb) und Prof. Werner Gal lusser, Basel (am schweizeri
schen Wettbewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizerischen Wettbe-
werb mit dem Pradikat "sehr gut" ausgezeichnet. Im fo lgenden ist das an-
lass l ich des schweizer ischen Wet tbewerbs ers te l l te Gutachten wiedergegeben.

Mit seiner Arbeit greift Andreas Liischer ein in der Fachwelt stark disku-
tiertes Thema auf. Es wird aus dem Text nicht ganz offensichtlich, wie weit
sich die Wertungskriterien sowie die angewandten Beobachtungs- und Losungs-
methoden auf das Schrifttum und die Beruf serfahrungen des Autors zuruckfiih-
ren lassen. Aufgrund der eindeutigen Ausrichtung auf die konkrete Situation
des Testdorfes Runenberg - unter Vermeidung eines systematischen Einbezugs
der allgemeinen, komplexen Problematik des Ruralraumes - muss die vorlie-
gende Leistung vor allem als ein anregendes Dokument eines engagierten Beo-
bachters gewertet werden.

In ansprechenden Beispielen diskutiert er gute wie auch verbesserungswurdi-
ge bauliche Einzelformen. Ebenso analysiert er positive und negative Ansat-
ze der Dorfgestaltung, wie z. B. des Dorfplatzes, der Mehrzweckhalie und
des ortlichen Zonenplans. Die Kartierung der Fassadenfarben oder der Vor-
schlag einer Strassenraumplanung unter Einbezug der privaten Anstossflachen
mogen -als zwei originelle Anregungen neben weiteren - hervorgehoben wer
den.

Die besondere Qualitat der Arbeit sehe ich in der sorgfaltig ausgewahlten
und gestalteten Dokumentation sowie im Reichtum an konkreten Planungs- und
Gestaltungsvorschlagen. Ebenso verdient seine methodische Forderung nach
detaillierten Inventarplanen fur den dorflichen Siedlungsraum durchaus die
Beachtung durch Gemeindebehorden und Planungsinstanzen. Insgesamt betrach-
tet, bietet die aus einem erfrischenden Engagement des Autors erwachsene
Dorfstudie eine sehr gute Orientierungshilfe fur die sinnvolle Gestaltung
unserer landlichen Wohnumwelt.

Prof. Werner Gallusser



26

Die Utopie des Thomas Moms

Francesco Papagni, Zurich (1963)

Ich besuchte zuerst die Primarschule, urn dann in die Kantonsschule Schwyz
als interner Schuler einzutreten. Nach siebenjahriger Mittelschulzeit be-
stand ich im Juni 1983 die Matura. Jetzt mochte ich an der Universitat
Zurich Philosophie und Geschichte studieren. Entsprechend liegen auch mei-
ne Hobbys: Literatur, Kunst und politische Fragen interessieren mich.

Meine Arbeit auf dem Gebiet der Staatstheorie soil einen Anstoss geben,
sich iiber mogliche Formen des menschlichen Zusammenlebens Gedanken zu ma-
chen. Der konkrete Mensch mit seinen Entfaltungsmoglichkeiten soil Mittel-
punkt und Kriterium fur neue Gesellschaftskonzeptionen bilden.
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Elnleltung

Fragestellung bzw. Ziel der Arbeit

Ziel meiner Anstrengungen war es, erstens den Inhalt von Morus' Staatsuto-
pie herauszuarbeiten, zweitens mich mit den Kernfragen der "Utopie" ausein-
anderzusetzen - wobei eine Auswahl aus der reichen Sekundarliteratur heran-
gezogen wurde - und drittens die Bedeutung der Lbsungen dieses Werkes fur
unsere Zeit zu uberlegen.

Methodlk
Als erstes machte ich mich mit der "Utopia" selbst vertraut und in einem
zweiten Schritt - nachdem andere Staatsutopien als Vergleich herangezogen
worden waren - verarbeitete ich die Sekundarliteratur.

Resultate

Entstehung und Begriffsinhalt

Ursache flir die Entstehung einer Staatsutopie ist die Unzufriedenheit mit
den bestehenden Verhaltnissen. Daraus entwickelt der Autor ein "Gegenbild",
ein literarisch-theoretischer Entwurf einer besseren Staats- und Gesell-
schaftsform (Nipperdey, 1962).

Utopie ist nicht Illusion

Das illusionare Denken versucht, die Wirklichkeit durch ein Wunschbild zu
uberlagern. Die Realitat wird nicht akzeptiert und untersucht. Das utopi-
sche Modell verlangt eine standige Ueberpriifung durch die Wirklichkeit.
Dogmatismus und Ideologic sind die grbssten Feinde der Utopie: sie verhin-
dern eine Selbstkritik und lassen das Denkmodell erstarren (Sbffner, 1966).

Die Utopie als Mittel zur Verbesserung

Der Utopist akzeptiert die Wirklichkeit als Bedingung der Mbglichkeit einer
zu schaffenden besseren Welt. Die Utopie als Denkform bildet das Programm,
nach dem der Mensch seine Zukunft beeinflussen will.

Gesellschaft in Utopien

Die utopische Gesellschaft ist nach dem Will en ihres Schbpfers in Zellen
eingeteilt, die sich aus je dreissig Familien zusammensetzen. Alle Jahre

1) Worterklarung: Etymologisch setzt sich der Begriff "Utopie" aus den
griechischen Partikeln "u" = nicht und "topos" = Ort zusammen (Ahrbeck,
1977). Morus ubersetzt "Utopie" als "Nirgendwoland".
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wahlen diese Gruppen einen Vorstand, der die Au-fsicht Uber die Haushaltun-
gen und das Eingreifrecht in die Privatsphare der Familien hat. Die Utopier
kennen zudem einen Senat. (Vgl. dazu die Originalschrift selbst mit genauer
Beschreibung und - zur Diskussion - Popper [1957] und dessen Gegeniiberstel-
lung von "offener" und "geschlossener Gesellschaft".)

Wirtschaft in Utopien

Die Veranderungen in Utopien betreffen grundsatzlich zwei Punkte:

1. Die Umwandlung der bestehenden individualistischen Wirtschaftsform in
Kleingemeinschaften mit libergeordneter Organisation.

2. Die Abschaffung des Privateigentums und der Leistungsentlbhnung zugun-
sten einer Bedarfsentlbhnung.

Diskussion

Stellung der "Utopia"

Die Geschichte der Utopie beginnt mit Platons "Staat", wo zum ersten Mai
ausflihrlich ein Idealstaat behandelt wird. Von diesem Werk sind viele spa-
tere Entwlirfe beeinflusst, die besonders in der Renaissance mit Bacon
(1960), Campanella (1960) und Morus (1960, 1964) eine Bllite erlebten.

Erkenntnisse

Die "Utopia" ist ein bemerkenswerter Meilenstein in der Geschichte der Uto
pie; das Werk ist aber nur begrenzt zu aktualisieren. Uns naher und zeitge-
masser sind die - vielfach unbekannten - Versuche des 19. Jahrhunderts,
neue Wege zu gehen. Hier sind Henri de Saint-Simon und seine Bewegung zu
nennen sowie die Verbffentlichungen von Fourier (1830) und Owen (1818,
1821, 1842) zu erwahnen. Vor allem die Verwirklichungsversuche dieser Uto-
pisten sind flir die Soziologie von Interesse.

Schlussfolgerungen
Bei jedem utopischen Entwurf muss auf die Freiheit des Einzelnen geachtet
werden, ohne die sich aus jedem Staat(sentwurf) ein totalitares System ent-
wickelt.

Literaturverzelchnls
Ahrbeck, R. (1977): FrUhe Utopisten, Kbln, 1. Auflage
Bacon, F. (1960): Nova Atlantis, Reinbek bei Hamburg, 14. Auflage
Campanella, T. (1960): La citta del sole, Reinbek bei Hamburg, 14. Auflage
Fourier, Ch. (1830): Le nouveau monde ou invention du procSde* d'industrie

attrayante, Paris
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Expertenberlcht

Die Arbeit von Francesco Papagni wurde von den Herren Dr. Josef Frey,
Luzern (am Regionalwettbewerb) und Prof. Andreas Graeser, Bern (am schwei
zer ischen Wettbewerb) begutachtet . Die Arbei t wurde am schweizer ischen
Wettbewerb mit dem Pradikat "sehr gut" ausgezeichnet. Im folgenden ist das
anlass l ich des schweizer ischen Wet tbewerbs ers te l l te Gutachten wiedergege-
ben.

Ausgehend von der Ueberlegung, dass namentlich unsere Zeit dringend "alter
native Vorschlage" bediirfe, stellt sich der Verfasser die Aufgabe, die
Denkform Utopie am Beispiel von Thomas Morus' "De optimo rei publicae statu
e de nova insula Utopia" darzustellen und zu entfalten.

In einem ersten Teil weist der Verfasser unterschiedliche Verstandnismog-
lichkeiten des Begriffes Utopie auf und markiert jene Merkmale, die fur
sein Verstandnis des Begriffes entscheidend sind. In diesem Zusammenhang
macht Francesco Papagni auch auf zentrale Angriffsflachen aufmerksam, die
utopisches Denken stets dann bietet, wenn es z. B. geschichtslose Struktu-
ren propagiert oder an die Moglichkeit eines absoluten Konsens appelliert.

In einem zweiten Teil wir ft der Verfasser die in der Forschung nach wie vor
kontroverse Frage auf, inwieweit sich Morus selbst mit der Gesellschafts-
form in Utopien identifizierte. Francesco Papagni neigt der Auffassung zu,
dass Morus' Utopie als Versuch zu werten sei, "eine gerechtere Gesellschaft
vorzuzeichnen".

In einem dritten Teil gibt der Verfasser eine biindige Darstellung der wich-
tigsten institutionellen Gegebenheiten dieser Gesellschaft sowie einige
Hinweise auf die aussenpolitischen Strategien.

In einem Nachwort verweist der Verfasser auf die wirkungsgeschichtlichen
Dimensionen, die ausserhalb des Horizontes seiner Arbeit bleiben mussten.
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Der Verfasser hat eine Fiille wichtiger und z. T. klassischer Sekundarlite
ratur konsultiert und diese in umsichtiger Weise zu nutzen vermocht. Sicher
bedarf die Frage, ob Morus in der Gesellschaft Utopiens tatsachlich eine
erstrebenswerte Alternative sah, weiterer Diskussion; auch bleibt z. B. zu
fragen, wie sich Morus' spatere Gewichtung der Rolle des Eigentums mit je-
nen Aussagen vertragt, die im I. bzw. II. Buch der Utopie getroffen werden.
Speziell interessant - weil fur den philosophischen Hintergrund aufschluss-
reich - ware eine Erorterung der Euthanasie und Sterbehilfe. Welche moral-
phi losophischen Pramissen liegen dem Denken der Utopier zugrunde? - Sicher
ware es im Sinn der Ausgangsfrage, wenn der Verfasser den Versuch unterneh-
men wurde, die im Reisebericht ausdriicklich oder unausdriicklich gemachten
Annahmen beziiglich der Sicherung des konfliktfreien Zustandes als solche
ausdriicklich kenntlich zu machen, sie 'pro' und 'contra' zu diskutieren, urn
sie so auch vor dem Forum des zeitgenossischen Denkens gewichten zu konnen.

Die Arbeit des Francesco Papagni ist ein serioser Beitrag zur Aneignung
eines politischen Klassikers. Sie ist durchsichtig aufgebaut und klar ge-
schrieben.

Prof. Andreas Graeser
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Volksmusik der Anden

Sandro Friedrich, Reichenburg (1964)

Die 1. bis 4. Primarklasse besuchte ich in Samstagern/ZH, die 5. und 6.
Klasse in Reichenburg, wo wir nun seit 1977 wohnen. Im Moment besuche ich
die 6. Gymnasialklasse in Nuolen und hoffe, im Friihling 1984 die Matura-
Priifungen zu bestehen.
Nach meinen augenblicklichen Vorstellungen gedenke ich anschliessend an der
ETH zu studieren, wahrscheinlich in Richtung Elektroingenieur. Das steht
zwar in ziemlich grossem Gegensatz zu meiner SJF-Wettbewerbsarbeit und mei-
nem Hobby, der andinen Volksmusik und Musik im allgemeinen, aber es ist
wohl auch ein idealer Ausgleich zur Elektronik.
Meine weiteren Freizeitinteressen sind ferngesteuerte Segelflugzeuge, Ski-
fahren, Fotografieren, Jiu-Jitsu, Lesen, Velofahren, Faulenzen (Zeitman-
gel), Rollschuhfahren, Essen, Wandern, Schlafen etc. etc.
Zum Thema "andine Volksmusik" bin ich durch langjahriges Interesse an die-
ser Folklore gestossen; in der letzten Zeit habe ich vermehrt auch Floten
dieser Region aus Holz und Ton nachgebaut.
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Elnleltung

In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, die andine Volksmusik in Ver-
gangenheit und Gegenwart nach folgenden Punkten zu untersuchen:

- kulturelle Hintergrlinde
- Musikinstrumente der Anden (Arten und Aufbau)
- formale Aspekte der Andenmusik
- der aussere Rahmen der Andenmusik

Dabei habe ich mich vor allem auf den Raum des alten Inkareiches und auf
die Instrumentalmusik konzentriert. Vor Beginn der Arbeit hatte ich grosses
Interesse an diesem Thema, weil ich zwei Musikkassetten mit andiner Folklo
re besass, die mir sehr gut gefielen; ausserdem sammle ich Flbten aus den
Anden, auf denen ich auch spiele.

Methoden und Hllfsmlttel

Da uber die Volksmusik der Anden bis Ende 1982 keine deutsche Literatur im
Handel erhaltlich war, sind meine Quell en vor allem:

- ein amerikanisches Buch (STEVENSON, 1968)
- ein franzbsisches Buch (D'HARCOURT, 1925)
- einzelne Textstellen in deutscher Literatur (MICHELS, 1977; HUBER,

1976)- eigene erganzende Analysen von Musikfolklore aus den Anden, da gerade
auf Fragen uber formale Aspekte nicht immer eine befriedigende Ant-
wort aus der Literatur (D'HARCOURT, 1925; STEVENSON, 1968) entnommen
werden konnte. Bei diesen Analysen habe ich aus uber 100 Musikstlicken
eine Auswahl von 35 Stlicken getroffen, die ich jeweils nach 20 ver-
schiedenen Aspekten untersucht habe (Beispiel Abb. 1).- Erst kurz vor Beendung der Arbeit erschien das deutsche Werk "Musica
Latina" (SCHREINER, 1982).

Nach dem Sammeln aller Informationen wurde die erste Kapiteleinteilung
(siehe Einleitung) verfeinert und die Ergebnisse wurden eingeordnet. Die
Untersuchungskriterien der 35 Stucke und die Kapiteleinteilung entstanden
dabei nach eigenen Vorstellungen.

Ergebnisse
1. Geschichtlicher Hintergrund

Ab ca. 1200 v. Chr. gibt es in Slidamerika erste Hochkulturen, so z. B. die
Chavin- oder die Nazca-Kultur. Ueberaus bedeutend ist schliesslich die
Grlindung des Inkareiches in Cuzco, vermutlich durch Angehbrige einer Herr-
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T i t e l

A r t
H e r k u n f t

Llamarada

Tanz
Bolivien

gescha tz te En ts tehungsze i t
Tak ta r t (Wechse l ) 4/4, 2/4, 3/4
To n a r t d-Pentatonik, Typ B
Tbnar twechsel / Modula t ion f /
Itempo J = 72/104/72

2'25"
Instrumente + Anzahl 1 Kena, 1 Bombo, 1 Gitarre,

1 Charango, 1 Rassel
B e g l e i t u n g ( I n t e r v a l l e , S t u f e n ) Gi t . I5 , I I I5 , I I5 , Char. I l l5
Aufbau aaaabb, ccCCdd, aabb/ccCCdd
Dynamik mf/f (durch Instrumentierung)

Melodiefuhrung (Tonsprunge) Wellenbewegung, Tonleitern,Terz. Quart
Verzierungen einige Pral ler

melodische Motive

fn n
rhythmische Mot ive (Melodie)

typ isch melodische und rhyth
mische Mot ive (Begle i tung) JJ j-J

Anfang

Kena allein direkt mit Motiv a

Schluss

Bemerkungen

Abb. 1: Beispiel einer Analyse eines Musikstiicks
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scherklasse aus Mittelamerika. Nach 1438 eroberten diese Inkas viele umlie-
gende Stamme; ihr neues Reich nannten sie "Tahuantinsuyu". Inti, der Son-
nengott, wurde zum Hauptgott des Volkes erhoben. Schliesslich begannen urn
1550 die Eroberungen der Spanier, die das Volk und seine Traditionen unter-
driickten. In der Kolonialzeit lernten die Indios vor allem durch die spani-
schen Missionare musikalisch viel Neues (D'HARCOURT, 1925; HUBER, 1976;
POERTNER/DAVIES, 1980).

2. Musikinstrumente

Archaologische Funde weisen nach, dass schon die Steinzeitmenschen primiti
ve Musikinstrumente wie Rasseln, Schwirrhblzer, Klappern und sogar ein-
oder mehrtonige Knochenpfeifen kannten, doch ist zu vermuten, dass es sich
dabei hauptsachlich urn Signalinstrumente handelte (SALMEN, 1961). Die Musik
bleibt in den antiken Kulturen lange Zeit noch kultisch gebunden (MICHELS,
1977), so auch in den Anden. So gibt es z. B. erst seit dem Kontakt mit den
Spaniern gesellschaftliche (weltliche) Tanze.

Rhythmusinstrumente

Die Rhythmus instrumente treten in den siidamerikanischen Kulturen vor den
librigen Instrumenten auf und haben lange Zeit eine hohe Bedeutung. Die
wichtigsten Instrumente dieser Gattung sind:

- Rasseln (z. B. aus Holz oder Metall)
- Schraper (Das Gerausch entsteht durch Ratschen liber eine unebene Fla-

che.)- Schellen (aus Muscheln, Metall oder Fruchtschalen)
- Trommeln

Als Beispiel sollen nun die Trommeln naher beschrieben werden: Trommeln
waren im Inkareich die wichtigsten Begleitinstrumente. Welch hohen Stellen-
wert sie im taglichen Leben hatten, zeigen auch Sprachbilder wie z. B.
"huancarmani" = Dickwanst, wbrtlich "dick wie eine Trommel". Die Trommel-
gehause sind meist ausgehbhlte Baumstamme, manchmal sind sie auch aus Ton
oder Metall; geschmuckt sind sie haufig mit Zinnoberrot, der Farbe der In
kas. In der Regel bestand die Bespannung aus Tierhaut; aber auch die Haut
der besiegten Feinde wurde zu Zeiten der Inka selten als Trommelbespannung
verwendet, urn den Feind im Krieg zu erschrecken. Trommeln wurden sowohl von
Mannern als auch von Frauen gespielt. In den Anden gebrauchliche Namen
sind: Tinya, Huancar (grosser), Bombo, Caja.

Blasinstrumente

Schon vor 500 n. Chr. bliihte in den Anden der Instrumentenbau; altere Blas
instrumente treten vereinzelt schon seit 500 v. Chr. auf (Qquepas und Pin-
ki l los).
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- Qquepas: Unter diesem Namen sind (oft reich verzierte) Instrumente zusam-
mengefasst, die nach Art unserer Trompete geblasen werden. Die flir diese
Instrumente verwendeten Materialien sind:

- Ton
- grosse Muscheln (aus Mittelamerika importiert; Statussymbol)
- Metall, Klirbisse, Tierschadel

Der akustische Tonumfang ist verschieden (meist 1 - 4 Tone); relativ hau-
fig lasst sich darauf eine pentatonische Tonleiter spielen (D'HARCOURT,
1925, STEVENSON, 1968).

- Pfeifen und Okarinas entstanden durch Anfligen eines Mundstucks an eine
Qquepa, sind also in der Entstehung zeitlich spater einzustufen. Pfeifen
und Okarinas sind Spaltlochflbten.

- Antaras: Eines der altesten Instrumente der Menschheit ist die Panflbte.
In den Anden, wo sie eine weite Verbreitung und grosse Beliebtheit er-
langte, wurde sie meist Antara genannt (andere Namen: Siku, Zampona, Ron-
dador). Ihre Rbhrenzahl betragt fast immer 3-15, nach 1200 treten auch
doppelreihige Antaras auf. Als Materialien gelangen Schilfrohr (am hau-
figsten), Ton, Knochen (relativ alt), selten Stein oder Kondorfedern zur
Anwendung.
Sehr interessant fur die Musikforschung sind die zum Teil vorkolumbischen
Tonflbten, da sich bei ihnen mit Sicherheit die Tonhbhe der einzelnen
Rbhren fast nicht verandert hat. Es lassen sich somit Studien uber Tonsy-
steme der Inkas anstellen (D'HARCOURT, 1925; siehe auch Kap. Tonarten).
Die Panflbte der Anden ist immer gerade gebaut, d. h. die Rbhren liegen
in einer Ebene.

- Pinkillos und Quenas: Die vertikale Schilfrohr-Flbte ist wohl auch heute
noch das typischste Instrument der Anden. Die ersten Flbten sind aller-
dings aus Knochen, die Grifflbcher sind unregelmassig verteilt. Schnabel-
flbten (durch Anfligen eines Mundstucks) sind erst seit der Einwanderung
der Spanier bekannt. Vorher ist das. Pinkillo oder die Quena nur eine
beidseitig offene Rbhre mit einer Einkerbung am einen Ende. Im allgemei-
nen nennt man heute die Flbten ohne Mundstuck "Quena", Schnabelflbten
heissen "Pinkillo". Seltener wurden solche Flbten auch aus Ton, Holz,
Metall oder Stein hergestellt. Unter den Inkas existierten Ensembles von
uber 100 (!) professionellen Quena-Spielern (STEVENSON, 1968).

- Tarkas: Die Tarka oder Anata, in Peru frliher Toccoro genannt, besteht aus
einem Stuck Holz (30 - 60 cm lang) von rechteckigem Querschnitt. Sie ist
meist reich verziert.

- seltenere Blasinstrumente: Von den spanischen Einwanderern lernten die
Eingeborenen unter anderem, die spanische Chirimia herzustellen, eine
Schalmei-Art, also ein Doppelblatt-Instrument. In den Anden gibt es auch
ein alphorn-ahnliches Instrument, die Trutruca (manchmal faltbar). Dop-
pelflbten findet man erst in der Gegenwart (in Mexiko schon vor 1500),
ebenso die Querflbte (Name: Pifano oder Llungur). Das ist eigentlich er-
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staunlich, denn ihre Herstellung ist meiner Meinung nach einfacher als
diejenige des Pinkillo, und sie war in der ChimO-Periode recht beliebt.

Saiteninstrumente

Die meisten antiken Hochkulturen wie z. B. Mesopotamien, Aegypten und Grie-
chenland kannten bereits seit ca. 3000 v. Chr. Saiteninstrumente. Umso er-
staunlicher ist es, dass diese erst mit den Spaniern im 16. Jh. in den An
den bekannt werden; vorher sind dort Saiteninstrumente ganzlich unbekannt.
Sie werden in den Anden fast ausschliesslich zur Begleitung eingesetzt.
- Charangos heissen die Nachbauten der spanischen Vihuelas und Mandolinen

durch die Indios; dabei wurde als Resonanzkbrper der Bauch eines Glirtel-
tiers benutzt.

- Gitarren: Nach 1750 lernten die Eingeborenen auch, die spanische Gitarre
exakt nachzubauen, die heute won! das beliebteste Begleitinstrument der
Indios geworden ist.

- Harfen: Die Harfe der Anden ist sehr einfach im Aufbau und wird als Solo-
oder Begleitinstrument eingesetzt.

" Gei9en» besonders als einfache Nachbauten, werden vor allem in der Kir-
chenmusik der Kolonialzeit und in der heutigen Popularmusik verwendet.

3. Formale Aspekte der Andenmusik

Ein Ziel dieser Arbeit ist es, festzustellen, was den Melodien der Anden
ihren charakteristischen Klang gibt. Zu diesem Zweck soil im folgenden et-
was uber die Form der andinen Volksmusik gesagt werden.

Kompositionsarten

Die meisten Musikstlicke der Anden lassen sich einer der folgenden Arten zu-
ordnen:

- Liebeslieder
- rituelle oder weltliche Tanze
- religiose Musik
- gesungene Lieder (allgemein)
- Trauerlieder
- Hirtenlieder

Tonarten

Die haufigste und typischste Tonart der Anden ist sicher die Pentatonik.
Sie existiert ausserdem im Orient, in China und Japan, in Grossbritanien
etc. (MICHELS, 1977). Zahlreiche Flbtenfunde (Antara, Qquepa) weisen ihre
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Existenz auch vor 1500 eindeutig nach. Aber auch nach dem Kontakt mit den
Spaniern, denen die Pentatonik ganzlich fremd war, blieb sie bis in die
heutige Zeit erhalten. Man unterscheidet dabei verschiedene Arten von Pen
tatonik; die liblichste Art in den Anden ist in Abb. 2 dargestellt. Betrach-
tet man allerdings die vorkplumbischen Tonfleten, so muss man doch sagen,
dass nur bei ca. 20 % reine Pentatonik vorkommt. Sehr viele Flbten haben
Tonfolgen, die sich nicht auf die Pentatonik zuruckfuhren lassen; es schei-
nen also auch sehr viele "individuelle" Tonarten existiert zu haben. Nach
dem Kontakt mit den Spaniern nahern sich die Tonarten besonders seit ca.
1800 immer mehr an Dur und Moll, also diatonischen Tonsystemen, an.

Abb. 2: Typische pentatonische Tonleiter der Anden

Rhythmik
Der Rhythmus ist in den Anden und auch in Mexiko ein sehr wichtiges Gestal-
tungselement; er steht oft auch im Vordergrund. Es ist zu vermuten, dass
erst mit der Beeinflussung durch die Spanier konstante Betonungen bzw. fe-
ste Taktarten im europaischen Sinne aufkamen (SCHREINER, 1982).

- Taktarten: In der heutigen Musik ist der 2/4-Takt eindeutig am haufig-
sten. 3/4-Takt komrnt vor allem in langsamen Stucken vor; der 6/8-Takt ist
weit verbreitet. 3/8-, 9/8-,5/4- und 5/8-Takt kommen seltener vor.

- Rhythmische Elemente (nur auf heutige - z. T. kommerzialisierte - Musik
auf Langspielplatten und auf MusiCassetten bezogen [Beispiele: LOS CAL-
CHAKIS; Barclay 920 014; LOS INCAS, Philips 7102 066]): Die Rhythmik der
meisten MusikstUcke ist in der Melodie innerhalb der gegebenen Taktart
sehr abwechslungsreich und beweglich. Oefter als die Tonart kbnnen inner
halb der Stlicke Taktart und Tempo z. T. mehrmals wechseln (Typische
rhythmische Motive s. Abb. 3).

I re m\m m|jH jt3|[jj

Abb. 3: Typische rhythmische Motive der Melodie in der heutigen Musikfol-
k lore
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Melodieflihrung

(Nur auf heutige - z. T. kommerzialisierte - Musik auf Langspielplatten und
auf MusiCassetten bezogen [Beispiele: LOS CALCHAKIS; Barclay 920 014; LOS
INCAS, Philips 7102 066]): Typische Kennzeichen der Melodieflihrung sind

- ausgewogene, wellenfbrmige Bewegung
- beweglicher, aber konstanter Rhythmus
- viele Tonleitern, Terz- und Quartsprlinge

In der Begleitung (Saiteninstrumente) tritt erstaunlicherweise als Akkord
neben der I. sehr oft auch die III. Stufe auf.

Instrumentierung

Die ursprlinglichste Art zu Musizieren ist wohl die des einzelnen Spielers.
Weniger stark ist auch die Spielart verbreitet, mit einer Hand eine 2-3-
Loch-Flbte zu spielen und mit der anderen eine Trommel zu schlagen. Vermut-
lich schon fruh fanden sich in den Anden Spieler zusammen, die besonders an
Festen in kleineren oder grbsseren Gruppen musizierten. Hauptbegleitinstru-
ment war dabei lange Zeit die Trommel, die Melodie wurde meist von einer
Flbte oder einem einzelnen Sanger getragen. Spielt heutzutage eine Gruppe
zusammen, so scheint die folgende Kombination am haufigsten zu sein: 1 Flb
te, 1 Gitarre, 1 Charango und 1 Trommel.

Aufbau der Stucke

Neben der freien Improvisation existieren Formen, die wiederholt angetrof-
fen werden (jeder Buchstabe steht fur ein Motiv):

- aaa...
- ababab...
- abcde...
- aabbaabb...
- aabbccdd...

Oft besteht zwischen den Motiven eine Verwandtschaft, haufig wird auch das
Motiv urn eine Oktave versetzt wieder aufgenommen. Die heutige andine Musik-
folklore kennt typische Anfange und Schllisse (Abb. 4).

Abb. 4: Typischer Schluss eines heutigen Musikstiicks

Verzierungen

In der heutigen Folklore werden Verzierungen (Triller, Praller, Vorhalte)
haufig eingesetzt (wahrscheinlich spanische Beeinflussung).
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4. Der aussere Rahmen der Andenmusik

Feste

Neben dem haufig privaten Gebrauch der Musik wurde zu alien Zeiten vor al
lem an Festen viel gesungen, gespielt und getanzt. Wichtigste Feste waren
in der Inkazeit Inti-Raymi (Sonnenfest), Situa und Capac-Raymi (Weihe der
jungen Inkas). Viele kleinere Feste hatten ihren festen Platz im Jahresab-
lauf.

Tanze

Bei den zahlreichen Tanzen, die an den Festen aufgeflihrt wurden, muss man
unterscheiden zwischen Danzas (rituelle Tanze) und Bailes (gesellschaftli-
che, weltliche Tanze, die erst mit spanischer Beeinflussung entstanden).
Die ursprlinglichen Tanze waren Kollektivtanze oder seltener auch Solotanze.
In der Kolonialzeit wurden choreographische und musikalische Elemente (Har-
monik, Melodik, etc.) der europaischen Kultur bis zu einem gewissen Grad
assimiliert. Mit dem Aufkommen des Nationalismus im 19. Jh. wurden Tanze
mit Volkstanz-Charakter zu Nationaltanzen erhoben, so etwa die Marinera,
die aber doch stark vom spanischen Fandango beeinflusst ist (SCHREINER,
1982). Weitere Tanze sind: Guayaya (alter Tanz der Adligen), Kaswa (ur-
spriinglich fur hohe Feste), Cueca, Zapateo und vor allem der Huayno (welt-
licher Tanz).

Musikunterricht

In den slidamerikanischen Hochkulturen wurden Spielweise und Instrumentenbau
zuerst von Generation zu Generation durch private Anleitung Uberliefert.
Schliesslich existierten zusatzlich unter der Herrschaft der Inkas regel-
rechte Musikschulen. Auch die spanischen Missionare waren massgeblich am
Musikunterricht der Indios beteiligt.

Diskussion
Es war hbchst interessant, die Andenmusik systematisch zu untersuchen, und
ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass Musik, die man genauer analy-
siert, wider Erwarten eher besser gefallt als verleidet. Besonders die Un-
tersuchung der 35 (moderneren) Stlicke machte mir Spass, zumal einige
Schlusse gezogen werden konnten, uber die in der Literatur (D'HARCOURT,
1925; STEVENSON, 1968) nichts erwahnt wird (siehe Kapitel 3). Vielleicht
lasst die Arbeit einige Fragen offen liber die Musik der Kolonialzeit und
der modernen Zeit, doch fehlten mir wie schon erwahnt hier'uber die Quellen.
Es war interessant zu sehen, dass sich auch in verschiedenen BUchern fach-
liche Irrtiimer eingeschlichen haben (HUBER, 1976: Die Tarka wird mit der
Chirimfa verwechselt; D'HARCOURT, 1925: Die Pentatonik wird sozusagen als
die einzige ursprungliche Tonart der Andenmusik dargestellt); die Literatur
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ist auf diesem Gebiet eben sehr beschrankt. Wahrend der Arbeit ergab sich
auch die Frage nach den Unterschieden zur Volksmusik anderer Lander, auf
die aber aus Zeitmangel nicht naher eingegangen werden konnte. Es ware dies
eine interessante Frage fur eine weitere Arbeit.

Llteraturverzelchnls
D'Harcourt, R. & D'Harcourt, M. (1925): La musique des Incas et ses survi-

vances, Paris
Huber, S. (1976): Im Reich der Inka, Olten, S. 47ff, 76ff, 143ff, 239f,

292ff, 354, 373ff
Los Calchakis/Los Guacharacos: La flute indienne (Vol. 1), Barclay 920 014

(LP)
Los Incas: Flutes indiennes, Philips 7102 066 (Cass.)
Michels, U. (1977): DTV-Atlas zur Musik, Mlinchen, S. 158ff
Poertner, R. & Davies, N. (1980): Alte Kulturen der neuen Welt, Dlisseldorf
Salmen, W. (1961): Neue Funde zur Musik der Frlihzeit, Atlantis Nr. 3/61,

S. 37f
Schreiner, C. (1982): Musica Latina - Musikfolklore zwischen Kuba und

Feuerland, Frankfurt a. M.
Stevenson, R. (1968): Music in Aztec and Inca Territory, University of Ca

lifornia Press

Expertenberlcht
Die Arbeit von Sandro Friedrich wurde von Frau Gioia Weber, Zurich (am Re-
gionalwettbewerb) und Herrn Prof. Wolfgang Laade, Wadenswil (am schweizeri
schen Wettbewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizerischen Wettbe
werb mit dem Pradikat "gut" ausgezeichnet. Im fo lgenden ist das anlassl ich
des schweizerischen Wettbewerbs erstel l te Gutachten wiedergegeben.

Angesichts der Tatsache, dass aussereuropaische Kulturen und ihre Musik in
schweizerischen Schulen und Massenmedi'en kaum Diskussion finden, muss die
Wahl des Themas als hochst eigenwillig bezeichnet werden. Unter diesen Um-
standen war der Autor auch gezwungen, alles Grundlagenmaterial fur seine
Arbeit, Literatur und Musikaufnahmen, ganz auf sich gestellt zu suchen und
zu finden. Die Schwierigkeiten dieses Unterfangens beschreibt er in seiner
Einleitung. Es verdient Anerkennung, dass die eher entmutigende Informa
tions lage ihm besonderen Ansporn zur Durchfiihrung seiner Arbeit bedeutete.
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Das klingende Material, auch das auf dem allgemeinen Markt, erschopft sich
freilich nicht mit den vom Autor genannten Schallplatten. Das von ihm mehr
oder weniger zufallig entdeckte Material hat Sandro Friedrich jedoch be-
wegt, die Vokalmusik ganzlich aus seiner Abhandlung auszuschliessen. Dabei
ist diese in der "Volksmusik der Anden" (Thema) mindestens ebenso wichtig
wie die Instrumentalmusik.

Ganz richtig hat Sandro Friedrich erkannt, dass die Musik nur aus ihrem
historischen und kulturellen Kontext zu begreifen ist, und der Versuch
wurde gemacht, die einzelnen Musikgattungen entsprechend zu ordnen und zu
besprechen. Doch bleibt die Beziehung zu den Musikbeispielen vage. Die heu
tige Situation wird im Text nicht einmal angeriihrt, obwohl alle benutzten
Musikaufnahmen von in jiingerer Zeit formierten "Folklore-Gruppen" einge-
spielt wurden und moderneren Typs sind.

Eine wirkliche, eigene Leistung bilden die musikalischen Transkriptionen
von fiinf Musikstiicken nach Schallplatten- und Tonbandvorlagen. Leider sind
sie unkontrollierbar, da der Autor es versaumt hat, ihre Quellen im einzel
nen prazis anzugeben. Ganz originell sind die "Analysen von 35 Stiicken nach
je 20 verschiedenen Aspekten".

Prof. Wolfgang Laade
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Die Geschichte der Familie Matter
von Kolliken

Max Matter, Kolliken (1964)

Wenn man vier altere Schwestern hat und als einziger Stammhalter der Fami
lie weit hintennach auf diese Erde kommt, so verpflichtet das: Ich hatte
schon als Knirps ein reges Interesse fur meine Verwandtschaft...
Geboren wurde ich am 7. November 1964 in Zofingen. Ich besuchte die Primar-
und Sekundarschulen in Kolliken und Safenwil. 1982 begann ich eine zweijah-
rige Lehre als Eisenwarenverkaufer in Schoftland. Wohin mich das Schicksal
verschlagen wird, lasst sich ein Stuck weit an unserem Stammbaum ablesen.
In meiner Freizeit lese ich gerne, bin aber ebensogern, besonders an Wo-
chenenden, unter Kollegen.
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Elnleltung

Meine Arbeit befasst sich mit dem Thema "Die Familie Matter von Kolliken".
Dazu gehbrt die Geschichte der Familie, das Wappen und die Entstehung des
Namens Matter.

Immer wenn ein Familienfest stattfand oder sich in der Verwandtschaft ein
Todesfall ereignete, sprach man von den betreffenden Familienmitgliedern.
Ich kannte die meisten Personen nicht. Mein Vater ist in Kolliken der
"Muggli-Max". Woher dieser Name kommt und wie weit er zur'uckreicht, konnte
bis anhin niemand erlautern.

Auf diese Weise entstand die Grundlage zu meiner Arbeit. In dieser Zeit be-
kam ich auch Kenntnis von einem zum Teil bestehenden Matter-Stammbaum. Zu-
satzlich las ich in einem Zeitungsartikel von der Stiftung "Schweizer Ju-
gend forscht" und von ihrem Ziel. Warum sollte ich meine Arbeit nicht einem
grbsseren Publikum zuganglich machen? Vielleicht kame der eine oder andere
auf ahnliche Gedanken...!

Elf Monate befasste ich mich dann mit der Familienforschung. Hinterher sehe
ich, dass diese Zeit flir ein derart grosses Thema recht knapp bemessen war.
Aber ich musste mich nach dem Eingabetermin fur den Wettbewerb richten!
Ausserdem hatte ich die alte deutsche Schrift sowie einige Grundbegriffe
der Familienforschung (Genealogie) und der Wappenkunde (Heraldik) zu erler-
nen.

Aus diesem Grund kann meine Arbeit niemals vollstandig sein: So verfolgt
der Stammbaum bis anfangs 19. Jahrhundert bloss die direkte Linie auf uns
zu; erst ab Samuel Matter (1832 - 1905) wurden samtliche Matter-Nachkommen
aufgefUhrt (Fig. 1).
Mir hat die Arbeit nebst einem gehbrigen Zeitaufwand sowohl konkrete Ergeb
nisse als auch viele wertvolle Kontakte gebracht.

Arbeltsmethode

Als erstes befragte ich die noch lebenden Familienmitglieder, was sie uber
ihre Ahnen wussten. Urn we iter zu kommen, benlitzte ich neben dem bereits er-
wahnten alteren Stammbaum die BurgerbLicher von Kolliken sowie einige Kir-
chenblicher unserer Kirchgemeinde.

Ich setzte mich dann auch mit dem aargauischen Staatsarchiv, der Landesbi-
bliothek, dem Kloster Engelberg und weiteren Personen und Institutionen in
Verbindung. Unter den vielen Antworten befand sich manch Nebensachliches,
Unbrauchbares oder Dinge, die man nochmals hinterfragen musste. Die Warte-
zeiten auf Antworten von Institutionen, Archiven usw. durften mich nicht
entmutigen; selbst ein aargauisches Zeitschriftenarchiv brauchte drei Brie-
fe, bis es bloss fur eine telefonische Antwort reichte!
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Ergebnisse
Die Geschichte der Familie Matter

Die Mattersippe kommt von Engelberg. Im 13. Jahrhundert waren die Matter
dort Leibeigene des Klosters. Die Sippe muss zwischen 1414 und 1460 in
Chollinchon (= Kolliken) heimisch geworden sein. Dass die Matter nach Chol-
linchon kamen, ist wahrscheinlich Uli Matters Verdienst. Er wurde namlich
1432 auf einem der Kbnigsfelderguter ansassig. Seine Aufgabe war es, die
Felder zu Chollinchon zu verwalten und den Zehnten punktlich einzufordern.

Von 1460 haben wir Kunde von Jeckli Matter, welcher als Zeuge bei den hohen
Gerichten zu Chollinchon aussagte. Rund 75 Jahre spater wurde sein (wahr-
scheinlicher) Enkel Hans Matter der erste bekannte Untervogt zu Chollin
chon.

In den kommenden Jahrzehnten treffen wir die Matter vor allem als Bauern
und Mlillersleute an.

* m & £ & % i „

■**'*■*... - *. v

Abb. 1: Das Stammhaus der Familie Matter
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Die neuere Familiengeschichte

Unsere Ahnen waren grbsstenteils Kaufleute und Metzger. Diese Tendenz lasst
sich Uber Jahrhunderte zurUckverfolgen. In unserem Jahrhundert hat sich ein
Zweig mit Schwerpunkt auf dem Metzger- und Kaufmannsgewerbe (urspriinglich
im Raum Baden) und ein Zweig mit Schwerpunkt auf dem Kaufmannsgewerbe al-
lein (im Raum Kolliken) herausgebildet.

Ein Vertreter der "Badener" ist Hermann Matter (1878 - 1959). Er hatte den
Beruf eines Metzgers erlernt, wanderte 1911 nach Baden aus und erbffnete
hier eine Metzgerei. Von seinen Sbhnen wurde einer Metzgermeister, zwei
wurden KUchenchefs, zwei Konditormeister und zwei Kaufleute.

Mein Vater als Vertreter der "Kblliker" begrLindete in Kolliken 1950 einen
Lebensmittelladen, den er in fast drei Jahrzehnten vom kleinen Laden an der
Ecke zum grossen Laden im Dorfzentrum flihrte, bis er ihn 1978 an einen jun-
geren Nachfolger weitergab. Ich, Max, als einziger Sohn, werde da wohl
nicht aus der Linie meiner Vorfahren ausscheren durfen...!

Das Wappen der Matter

Bekannt sind zwei Matterwappen. Jedes ist aber in seiner Art einzig. Beide
Wappen haben ein Zeichen gemeinsam.

Das erste Wappen (Fig. 2): In blauem Feld, uberhbht von einer weissen
Pflugschar, ein Dreiberg, beflankt von zwei grunen Kleeblattern, daruber
ein gelbes halbes MUhlerad.
Dies ist das alteste Wappen der Matter. Es gehbrt wahrscheinlich jenen Mat
ter, welche 1626 in Kolliken heimisch waren.

Das zweite Wappen (Fig. 3): Auf blauem Grund ein gelber Halbmond, uberhbht
von einer weissen Pflugschar, beseitet von drei gelben fUnfstrahligen Ster-
nen.
Dieses Wappen entwarf Notar A. Matter 1857 fur die Matter von Kolliken.

Mir scheint das erste Wappen das treffendere zu sein, und dies nicht bloss,
weil es das altere ist. Das MUhlerad, die Pflugschar und die Kleeblatter
entsprechen weitgehend den Berufen oder Tatigkeiten unserer Ahnen; der gru-
ne Dreiberg spiegelt die hUgelige Gegend urn Kolliken.

Die Entstehung des Namens Matter

Der Geschlechtsname "Matter" ist einer der altesten Geschlechtsnamen des
Kantons Aargau. Entstanden ist der Name durch die Redewendungen "von der
Matt" und "in der Matte". Seit ca. 1800 wurde dann regelmassig die Endung
"-er" angehangt, was zum heutigen Geschlechtsnamen "Matter" f'uhrte.
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Und die "Mugglis"? Ich fand den Zunamen "Muggli" in den BUrgerbUchern bis
ins 18. Jahrhundert zurUck. Er ist nicht etwa ein Spottname, sondern ruhrt
von einer besonderen Begebenheit her: Vor fast 300 Jahren lebte in der
Wolfgrube zu Kolliken der Bauer Kunrath Muggli, welcher, da er keine Nach-
kommen besass, vor seinem Tod 1708 das Bauernhaus an Uli Matter verkaufte,
was diesem den Dorfnamen "Mugglis Uli" eintrug.

£ $ #

Fig. 2 Fi9- ^

Fi-9- 2: Das erste Wappen: In blauem Feld, Uberhoht von einer weissen Pflug
schar, ein Dreiberg, beflankt von zwei griinen Kleeblattern, dariiber
ein gelbes halbes MUhlerad.

Fig- 3: Das zweite Wappen: Auf blauem Grund ein gelber Halbmond, uberhoht
von einer weissen Pflugschar, beseitet von drei gelben fUnfstrahli
gen Sternen.

Diskussion
Offene Fragen - teilweise Antworten

Meine Arbeit hat nicht alle anfanglichen Probleme aus dem Weg geraumt. Im
Gegenteil, sie hat neue Fragen aufgewirbelt:
- Woher kamen die Matter, welche in Engelberg Leibeigene waren?
- Wie hiess der Sohn Jeckli Matters, der zugleich Vater von Hans Matter

war?
- Wer meine Vorfahren waren, weiss ich nun wohl; wi£ sie aber waren, d. h.

welche Charakterzuge sie besassen, bleibt fur mich eine offene Frage.
- Hat Mani Matter, der Berner Troubadour, auch in unsere Familie gehbrt?
- Stellt die Pflugschar im Wappen viel]eicht eine Lanzenspitze dar, wie

einige Fachleute behaupten?
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Fragen Uber Fragen!

Es bleibt mir auch ein Ansporn: Ich mbchte einen vol1 standigen Stammbaum
anfertigen, was heisst, von einer Generation samtliche Matter-Nachfahren
ausfindig zu machen. Es ist das Ziel, welches ich mir fUr die nachsten Jah-
re gesteckt habe.

Mich erstaunt heute noch, wie gross unsere Matter-Familie ist. Ich wusste
bis anhin nur von einem kleinen Teil, behaupte aber jetzt, meine Verwandt-
schaft einigermassen zu kennen!

Expertenberlcht

Die Arbeit von Max Matter wurde von den Herren Dr. Valent in Lotscher, Basel
(am Regionalwettbewerb) und Dr. Roman Bruschweiler, Widen (am schweizeri
schen Wettbewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizerischen Wettbe
werb mit dem Pradikat "sehr gut" ausgezeichnet. Im fo lgenden ist das an-
lass l ich des schweizer ischen Wet tbewerbs ers te l l te Gutachten wiedergegeben.

Die Zugehorigkeit zu einem Kolliker Stamm der Matter-Sippe des Aargaus hat
den Verfasser zu einer sehr guten Familienforschungs-Arbeit motiviert.
Trotzdem die Genealogie fur gewohnlich historische Kenntnisse und jahrelan-
ge Forschungsarbeit voraussetzt, hat Max Matter mit seinen schulischen Vor-
aussetzungen die ihm zuganglichen Quellen und Publikationen bestens durch-
forscht oder doch zumindest vorliegende Forschungsergebnisse richtig ein-
bezogen. Das Resultat ist beachtlich, wobei die schriftliche Darstellung
der Geschichte der Familie Matter einige Lucken aufweist, die der Verfasser
im mundlichen Gesprach aber schliessen kann. Die Arbeit wurde auch gewin-
nen, wenn den Quellenangaben mehr Beachtung geschenkt wurde. In mustergul-
tiger Aufmachung ist der Stammbaum mit den beigefugten Erlauterungen zu den
Stammhaltern aufgezeichnet worden, was sich vor allem in einer hervorragen-
den Presentation auf den Schauwanden niederschlug.

Die Arbeit ist vorbildlich fur Hobby-Familienforschung und zeigt, was auch
von Nicht-Fachleuten bei serioser Arbeit auf diesem Gebiet geleistet werden
kann, ohne mangelhafter kauflicher Genealogie ausgeliefert zu sein.

Dr. Roman Bruschweiler
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Tu ne m'as pas donne la vie..
(L'adoption)

Colette Bossens,
Avry-dt-Pont (1964)

Catherine Pittet,
Bulle (1964)

C'est dans le cadre de nos etudes a 1'Ecole Normale que nous devions execu-
ter un travail a La Science appelle les Jeunes. Nous avons choisi ce theme
parce que 1 'enfant se rapproche Stroitement de notre futur metier. A part
cela, nous aimons le piano, la musique, la photo, la lecture et le cinema.
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Introduction
L'adoption: sujet brulant! Et dans un monde oD tant d'enfants crient "au
secours", sujet d'actualite.

Envisage avec mefiance, quand ce n'etait pas avec reprobation, par des ge
nerations pr£c£dant la notre, et longtemps g§nee "face aux choses de la
vie", l'adoption ne rencontre pas toujours la comprehension souhaitable
aupres de la generation actuelle ni m§me aupres des jeunes. On considere la
contraception comme chose courante, on se prononce pour ou contre l'avorte-
ment, mais qui parle avec naturel de l'adoption?

Actuellement, en Suisse, des centaines de couples sans enfant, desireux
d'en adopter un, attendent depuis des annees. line pietore de demandes en-
gendre une selection de plus en plus subtile et pointilleuse des futurs pa
rents adoptifs. Des enfants de Colombie, de Bolivie, de Coree, d'Afrique,
d'Inde et d'ailleurs attendent qu'on les prenne par la main pour former en-
fin la familie dont ils r§vent.

Ces raisons nous ont motivees a presenter au public, les couples qui desi-
rent adopter, les orphelins, les conditions a remplir, les demarches a ef-
fectuer.

Nous nous sommes adressees a des centres sociaux, a des parents adoptifs
et a leurs enfants pour accomplir notre travail. Nous avons egalement fait
un travail de statistiques sur l'adoption en Suisse et a l'etranger.

Les demarches
A qui s'adresse-t-on?

II y a deux solutions:
- soit prendre contact avec une oeuvre sociale qui s'occupe de place

ments d'enfants (Mouvement Enfance et Foyer a Fribourg).
- soit s'adresser directement a une oeuvre etrangere (Bienestar de Co

lombie...).
Dans le premier cas, la constitution du dossier est plus simple mais l'at-
tente est souvent tres longue etant donne que les listes sont tres char-
gees.
Dans le second cas, les parents peuvent choisir le pays de naissance de
leur futur enfant. C'est le consulat Suisse du pays choisi qui communique
la liste des oeuvres et des intermediates habilites. Le dossier est plus
ardu a constituer mais Tattente est plus courte. Le cout de cette procedu
re est eieve. II est justifie par les honoraires de l'avocat, les frais de
voyage, les frais du dossier, les frais de la legalisation et les frais
eventuels de pouponniere. Cette solution s'amenuise de jour en jour.
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Cependant, si on ne peut obtenir gain de cause, il reste une solution:
"prendre un enfant par la main" en le parrainant dans son pays d'origine.
II faudra alors s'engager a verser une somme durant une annee en sachant
qu'elle apportera un peu de bien-etre et un minimum de scolarisation a un
enfant desherite, vivant dans un bidonville ou dans la brousse d'un pays
lointain.

L'education de 1'enfant adopts
Les parents adoptifs nous ont affirme que l'education d'un enfant adopte ne
pose pas d'autres problemes que celle de tous les enfants. C'est la societe
que se preoccupe de savoir comment un enfant adopte est eduque.

A notre avis, l'education d'un enfant adopte est identique a celle des
autres enfants: elle demande les memes exigences que celles d'un autre en
fant. A savoir: la rm§me disponibilite de la part des parents, la meme com
prehension, la m§me alternence entre recompense et punition. La plupart du
temps, le probleme se situe au niveau des parents qui s'interrogent sur
Torigine, sur Vheredite et l'avenir de 1'enfant adopte. Par les questions
qu'ils se poseront, les parents agiront sur le psychisme de 1'enfant et le
mettront dans 1'insecurite, dans V inquietude et dans l'anxiete. L'enfant
adopte n'est pas le remede aux maux du couple. Bien que 1'enfant soit irre-
prochable, il ne remplira pas ces absences.

En cas d'un deces d'un enfant naturel, les parents qui demandent adopter un
enfant doivent §tre avertis qu'ils ne retrouveront pas dans le visage de
leur enfant adopte celui de leur enfant naturel.

Quant a la revelation, il nous paratt important que l'enfant, des son plus
jeune age, soit informe de sa situation et ceci pour eviter une revolte de
sa part.

Les problemes de l'adoption
Meme si l'enfant est parfaitement integre dans sa familie, il gardera tou-
jours ses traits de caractere et ses particularites. On nous a fait remar-
quer dans un centre que les parents preferaient adopter des enfants en bas
age etant donne que ces enfants s'adaptent plus facilement que des enfants
plus ages.
Les enfants de cinq ans et plus, ainsi que les handicapes ont de la peine a
trouver une familie.

Lors d'une adoption d'un enfant etranger, les parents donnent leur prefe
rence a la fille. Cette derniere s'adaptera plus facilement dans le milieu
familial et social de son futur epoux. Le garcon, une fois adulte aura de
la difficulte a s'assurer dans son r61e de pere de familie. Pour trouver
une place de travail, le jeune du Tiers Monde aura plus de peine qu'une
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personne du pays. II devra faire face a certaines mentalites qui n'ont pas
evolue (racisme).

Un nouveau probleme se pose pour l'enfant adopte qui commence 1'ecole. La
couleur de sa peau, de ses cheveux attirent 1'attention de ses camarades
qui pourraient le mettre a l'ecart petit a petit.

II nous paratt important que le mattre ou la mattresse soit informe(e) par
les parents. lis pourraient ainsi mettre en valeur et faire connaftre enco
re mieux l'adoption en parlant, par exemple, des enfants abandonnes.

Si le mattre ou la mattresse n'est pas mis(e) au courant, ils commet-
traient, sans le vouloir, des erreurs qui modifieraient les rapports entre
les parents, l'enfant et 1'ecole.

Conclusion
Nous avons tente de vous familiariser avec la realite que recouvre l'adop
tion. Vous aurez, ainsi, pu prendre conscience de la solution que l'adop
tion apporte a bien des probiemes, de la chance qu'elle donne a de nombreux
etres.

Mais tout change tres vite dans notre societe. La loi actuelle rencontre
des difficultes d'application en raison de la rarete des enfants qui pour
raient en devenir les beneficiaires. Des orphelinats s'ouvrent de plus en
plus dans differents pays. De ce fait, les enfants se font toujours plus
rares car le pays tient a les garder (fierte). A notre avis, aucune mere ne
renonce de bon gre a son enfant. Mais des circonstances particulieres (man
que de moyens financiers, absence de logement, divorce en cours...) peuvent
la pousser a abandonner son enfant.

L'adoption d'enfants etrangers est probiematique. II y a des raisons pour
et des raisons contre. Mais consultations faites, la reussite d'une adop
tion d'un enfant etranger est aussi grande que celle d'un enfant indigene.
D'ailleurs, d'une maniere plus generale, les families adoptives que nous
avons rencontrees nous ont temoigne combien une adoption est importante et
en principe pleinement satisfaisante.

L'adoption est done, plus que jamais, 1'experience d'un amour exigeant et,
par la, profond et rayonnant.
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Impact de Migros en Gruyere

Nicole Droux,
La Tour-de-Treme (1965)

Fabienne Grand,
La Tour-de-Treme (1965)

Nous sommes a l'Ecole Normale et c'est dans le cadre de nos etudes que nous
avons participe au concours de la Science appelle les Jeunes. Pour nous, ce
fut une experience tres enrichissante, surtout du point de vue recherche,
methode de travail et contact avec les gens.

Nous occupons nos loisirs avec le sport, la lecture, la musique, des grou-
pements d'enfants, et nous aimons la danse, la nature et le cinema.
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Introduction
Nous avons pense qu'une Migros MM s'implantant en Gruyere susciterait de
nombreux changements dans ce district. En effet, 1'agriculture est une des
principales ressources de cette region essentiellement composee de villa
ges, et, par consequent, de petits commerces. La Migros n'est evidemment
pas le seul grand magasin du chef-lieu, Bulle. Mais une etude approfondie
de chaque surface commerciale aurait ete trop vaste a traiter. Nous nous
sommes done limitees a Gruyere-Centre, car sa surface et ses structures
nous ont paru les plus interessantes.

Migros h ses debuts

Gottlieb Duttweiler avait travailie quelques temps au Bresil comme plan-
teur. De retour en Suisse, il s'etonna que le commercant prenne autant
d'argent pour tendre un paquet de cafe par-dessus le comptoir, qu'en rece-
vait le planteur pour le produit d'un dur labeur. C'est ainst que naquit
Tidee d'un rapprochement entre consommateur et producteur. II consacra
plus d'une annee a 1'elaboration de son idee, et en aoQt 1925, a Zurich,
cinq camions se mettent en route, magasins ambulants, ayant a leur bord six
articles. C'est le debut de Migros, dont les prix defient deja ceux de la
concurrence. Des lors, Migros doit faire face a une forte controverse. Mal-
gre cela, elle continue de se developper et d'ouvrir de nombreux magasins.
En 1941, les Duttweiler transforment Migros en une cooperative.

Structure de Gruyere-Centre

Le 30 novembre 1977, une succursale MM s'ouvre a Bulle, chef-lieu de la
Gruyere. Elle porte le nom de Gruyere-Centre et est la plus grande surface
commerciale de la region. Pour s'installer, elle participa aux frais d'in-
frastructure que son implantation provoquait. Sa surface totale de vente
est de 5'043,9 m2, dont 2*140,9 mz sont occupes par les locataires. Ajou-
tons que le personnel de Migros compte environ 100 personnes.

Methode de travail
Les Gruyeriens et Migros

a) D'oCi vient la clientele Migros?

Pour savoir "d'ou vient la majorite de la clientele Migros, nous avons rele-
ve les numeros de plaques des voitures entrant au parking de Gruyere-Cen
tre. Nous avons procede de telle maniere:

a) le lundi 5 avril 1982 de 14.30 h a 15.30 h
b) le mardi 31 aout 1982 de 15.30 h a 16.30 h
c) le samedi 4 septembre 1982 de 10 h a 11 h

Puis, a l'aide de 1'"index des vehicules a moteur du canton de Fribourg",
nous avons pu savoir de quelle localite venait chaque voiture. Pour des
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donnees plus precises nous avons reparti les communes par secteur, d'apres
leur situation geographique. En effet, en prenant le chef-lieu Bulle comme
centre, on peut diviser la Gruyere en cinq branches d'apres les routes can-
tonales. Ainsi nous obtenons:

la Sarine

Fig. 1: Division par secteurs
- secteur I : Bul le et son agglomeration (centre)
- secteur II: region au nord de Bulle (rive gauche)
- secteur III: region au nord-est de Bulle (rive droite)
- secteur IV: region a 1 'est de Bulle (la Jogne)
- secteur V: region au sud de Bulle (l 'Intyamon)
- secteur VI: region a 1 'ouest de Bulle (la Sionge)

b) Qui vient a la Migros

Pour repondre a cette question, nous'nous sommes postees a 1'entree de la
Migros, le mardi 2 mars 1982 de 15 heures a 16.30 heures. Nous avons deman-
de, a chaque personne arrivant au Centre, de bien vouloir remplir notre
questionnaire. Nous avons remarque que la moitie des gens abordes sont
presses, ont peur, n'osent pas remplir, ni meme regarder de quoi il s'agit.
Quelques personnes seulement ont paru interessees et sont venues d'elles-
memes. En general, les personnes Sgees etaient beaucoup plus disponibles et
agreables. Les meres de familie accompagnees de leurs enfants composaient
la majorite des femmes.

Le vendredi 25 juin 1982, de 16.30 heures a 18 heures, nous avons renouveie
cette enquete mais nous avons procede d'une autre maniere. Nous avons pense
qu'interroger les gens assis aux tables de M. Restaurant serait plus fruc-
tueux pour notre travail et moins contraignant pour les consommateurs. En
effet, la majeure partie des personnes a pris la peine de remplir nos
feuilles.
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Resultats
a) D'ou vient la clientele Migros?

Nous avons constate que la clientele fribourgeoise reste majoritaire pour
les trois enqu§tes. Elle forme les trois-quart, et meme plus pour la
deuxieme enquSte, de la clientele totale. Cependant, Gruyere-Centre est, a
n'importe quel moment de l'annee, principalement frequente par les Gruye-
riens. Ceux-ci forment environ les 60 % de la clientele totale.

Nous les avons ensuite reparti dans leurs secteurs respectifs, et nous ob-
tenons (Fig. 2-4):
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Fig- 2: Pour la premiere enquete: Pourcentages des clients des divers
secteurs
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Fig. 3: Pour la deuxieme enquete: Pourcentages des clients des divers
secteurs
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Fig. 4 : Pour la troisieme enquete: Pourcentages des clients des divers
secteurs

II est certain que la Migros attire la clientele des communes les plus
proches, favorisees par le passage de la route cantonale. Le secteur I est
le plus affluent dans tous les cas.

b) Qui vient a la Migros

Le resultat de ces deux enquetes a abouti a 100 reponses. Nous pouvons en
deduire que plus de la moitie des gens viennent du secteur I; que 50 % des
personnes interrogees sont des menageres, et que le tiers des families al-
lant a la Migros ont pour effectif 4 membres. Les clients viennent essen-
tiellement pour leurs achats, bien que quelques-uns aient un rendez-vous ou
se baladent et apprecient le contact de la foule. 90 % se deplacent par
leur propre moyen.

Ajoutons que 1'affluence de la clientele Gruyere-Centre pour 1981 a ete
d'environ 640'000 personnes; s'entend par la le nombre de passages aux
caisses de sorties principales, sans les visiteurs ou les accompagnants.
moyenne hebdomadaire est de 12'000 a 15'000 personnes. La moyenne quoti-
dienne est trop fluctuante et tributaire de multiples facteurs (saison,
conditions atmospheriques,...) pour permettre de donner un chiffre jour
apres jour.

La
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Discussion

Statistique sur le nombre de magasins d'alimentation prives dans chaque
c o m m u n e d e 1 9 6 3 a 1 9 8 2 " a —

Nous avons pu constater que le nombre de magasins par habitants n'a pas di-
minue dans les communes suivantes: Bulle, Broc, Echarlens, Botterens, Hau-
teville, Enney et Grandvillard. Ces communes-ci n'ont pas subi de radiation
commerciale, ni de changement considerable dans leur population, a 1'excep
tion de Bulle: a cause de son grand nombre d'habitants, la suppression de
6 commerces n'a pas eu d'importantes consequences dans les resultats obte-
nus.

Par contre, 28 communes ont enregistre une baisse dans l'effectif de leurs
commerces. Certaines, comme le Bry et Villarvolard, ont vu leurs chiffres
tomber a 0.

Les trois communes restantes, c'est-a-dire Le PSquier, Montbovon et
Rueyres Treyfayes ont augmente leur resultat. Au PSquier, une boucherie
s'est ouverte, tandis que dans les deux autres villages c'est la diminution
de population et non de commerces qui modifie les chiffres.

Conclusions

Nous avons essaye de traduire par ces statistiques une vue d'ensemble de
revolution des petits commerces en Gruyere. Cependant ces donnees ne sont
peut-etre pas toujours exactes. II est possible que certains magasins ne se
soient pas annonces au registre du commerce a Bulle oD nous nous sommes
renseignees. Nous esperons pourtant avoir travailie le plus consciencieuse-
ment possible.

Au terme de ce travail qui a ete pour nous une experience fructueuse et en-
richissante, nous concluons que Migros a ete bien accueillie par les Gruye-
riens, a 1'exception de quelques petits commerces qui ont vu leurs chiffres
baisser, ou leurs portes se fermer. Certaines personnes regrettent aussi
1'aspect relationnel que le progres efface peu a peu dans notre monde mo
de me.

Cependant, Gruyere-Centre contribue au developpement economique et touris-
tique de notre district.
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Nestle a Broc

• *

Veronique Jaquet,
Bulle (1964)

Dominique Philipona,
Villarvolard (1964)

A 16 ans, nous entrions a 1'ecole normale. Dans le cadre de nos etudes,
nous devions fournir un travail pour la Science appelle les Jeunes. Nous
avons traite un theme regional et social.
A part cela, nous aimons la nature, la musique, le sport et les animaux.
Nous nous occupons aussi de groupes d'enfants.
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Hlstorlque
Apres l'incendie de 1890, le village de Broc fut reconstruit en pierre.
Arrivant de Vevey en Gruyere, Alexandre Cailler et son beau-frere Jules
Bellet s'installent dans un endroit favorable a 1'implantation d'une fa-
brique de chocolat au lait; celle de Vevey etant devenue trop petite. L'im
plantation etant a la jonction de la Jogne et de la Sarine, ce qui permet-
tait des avantages hydrauliques de premiere importance. La fabrique de Broc
represente la plus importante fabrique Nestle de Suisse.

Broc est devenu ainsi Tun des villages les moins agricoles du canton. Con
sequences pour les villages avoisinants:

L'implantation de Nestle a Broc a fourni de nombreux postes de travail pour
les villages et les villes de la Gruyere. Nombreuses sont les petites indu
stries locales qui ont beneficie de cette nouvelle situation. Par exemple
l'usine Despont fournissant le bois pour les emballages ou la construction,
Vusine Guigoz de Vuadens, les petits commercants des localites essentiel-
lement de Broc, voient leur chiffre d'affaire augmenter du fait d'une popu
lation plus nombreuse epousant un nouveau style de vie.

Pour arrlver a Broc
Ouverture des lignes d'autobus: Broc - Charmey - Jaun: 15 juin 1920

B u l l e - B r o c : 1 d e c e m b r e 1 9 2 1

La creation de la voie ferree Bulle - Broc jusqu'a l'usine est une oeuvre
consequente a 1'implantation de cette firme. Si elle a ete construite en
vue du transport des ouvriers, il n'en reste pas moins qu'elle est benefi-
que a toute la population "non" ouvriere, par exemple, elle assure
aujourd'hui le transport des eieves vers les ecoles superieures de Bulle.
De meme, les courses regulieres des GFM Bulle - Bellegarde ont pris un nou-
vel essor depuis cette implantation. C'est ainsi qu'un bus monte a Belle-
garde le soir, dont le but essentiel est de permettre aux ouvriers de re-
joindre leur domicile et, t6t le matin, il repart de Bellegarde pour assu
rer aux memes ouvriers de regagner leur place de travail a temps.

Uslne de Broc
Developpement de l'usine

Surface totale des batiments: 73'441 m2; cette surface comprend les locaux
p 0 u r : l e t r i a g e

la fabrication
les entrepos
la fabrication d'emballages
les bureaux
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la partie reservee au c6te social (vestiaire,
cantine, salles de conferences, salle de cinema)

La modernisation

L'afflux de machines nouvelles implique une repercution sur le nombre d'ou
vriers. La fabrique a eu occupe jusqu'a T200 travailleurs; actuellement,
elle compte environ 620 travailleurs reguliers et 175 temporaires.

De nouveaux postes de travail sont crees par Tarrivee des machines nouvel
les.

Les produits fabriques

La fabrique de Broc est specialisee dans la fabrication:
du chocolat
des pralines

En 1980, elle en a fabrique 9'917 tonnes et en 1981 10'258 tonnes.

La qualification des ouvriers

Dans l'usine on trouve:
- des apprentis
- des employes de bureau et chefs d'atelier
- des professionnels et non professionnels
- des employes aux machines - fabrication du chocolat

- emballage
- expedition

- du personnel employe a la recherche en laboratoire
- du personnel employe a la conciergerie
- du personnel employe au restaurant

Le personnel de Nestle

Le personnel est compose d'un tiers d'hommes et de deux tiers de femmes.
Les femmes 5gees de 19 a 25 ans sont tres nombreuses a la fabrique. Entre
40 et 45 ans, elles retournent a la fabrique, leurs enfants etant devenus
grands. Pour les hommes, on remarque une stabilite entre 40 et 50 ans.

Les oeuvres soclales de Nestle a Broc
En 1907 deja, la direction de la fabrique creait un service medical gra-
tuit. Les ouvriers et ouvrieres disposent de ces consultations pendant
leurs heures de travail.

II faut encore citer la societe de secours mutuels en cas de maladie. Une
autre oeuvre sociale importante: la caisse de prevoyance en faveur du per
sonnel. II existe aussi la caisse de secours en cas de deces.
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L-O 27 Bulle

■Q 35 Broc

"O 1 Autres Regions

■Q 3 Region Vuadens

Q 3 Region Bot terens

4 Region Riaz

7 Region Gruyeres

O 5 Haute Gruyere

O 2 Valine de la Jogne

\J 5 La Tour-de-Tr4me

Fi9' 1: Repartition du personnel employe' par region ou localites 1981

' o 215 Broc

0 136 BuHe

Distance de
Broc a ...
de 0 - 3 km

de 6 - 7,5

-Q 65 La Tour-de-Treme de 5 - 6 ,5

0 86 Vall&e de la Jogne de 2,5 - 6,5

— O 4 1 H ^ u t e G r u y e r e d e 7 - 1 9

I—Q 36 Region de Gruyeres de 4,5 - 6
J rO 42 Reg ion de R iaz de 8 - 10

" O 5 R e g i o n d e S a l e s d e 1 4 , 5 - 1 5

-Q 40 Region de Vuadens de 10 - 10,5

-Q 52 R&gion de Botterens de 1,5 - 9

Fig. 2: Repartition du personnel d'exploitation par region ou localites
1981
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L'oeuvre sociale aujourd'hui

k§s_assurances^
1. Maladies: une convention collective avec la societe d'assurances Helve

tia aupres de laquelle tous les employes d'exploitation sont
assures.

2. Accidents: tous les travailleurs sont astreints obligatoirement a Tas
surance nationale Suisse contre les accidents.

3. Caisse de compensation ou AVS
4. L'assurance retraite: Nestle a un propre fond de pension qui assure

Tensemble du personnel.

II existe plusieurs groupements sportifs ou de loisirs, tels que le foot
ball, tir, ski, etc., au sein du personnel. Ces groupements sont subven-
tionnes par la societe.

Bibliothegue
Une bibliotheque, de plus de V400 ouvrages, est a la disposition du per
sonnel.
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Etendards rigides mais... vivants!
en Gruyere

Mania Holzer (1965), Epagny

18 ans! Que me reste-t-il de La Science appelle les Jeunes: Un merveilleux
souvenir (specialement le voyage a Paris) et la joie d 'avoir presente un
travail sur les enseignes.'

Pourquoi ces dernieres? J'avais envie de traiter un theme artistique et
comme en Gruyere, les vieilles enseignes ne manquaient pas, et qu'aucun
travail approfondi n 'avait ete entrepris a ce sujet, je me suis attaquee a
ce theme ...

Velo, musique, nature, basket, danse, pyrogravure, enfants ont un son fami-
lier a mes oreilles.
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Introduction

Origine du mot "enseigne"

Le mot "enseigne" vient du latin insignia, pluriel du neutre insigne, qui
est forme de in, en, et de signum, signe et qui est egalement le primitif
du mot moderne "insigne".

Je constate que le mot "enseigne" vient du latin, cette langue que par-
laient les Romains. Et c'est justement a Rome et dans les villes de 1'Em
pire Romain (Pompei) que les plus anciennes enseignes furent decouvertes.
Voila done la preuve flagrante que les Romains nous ont apporte non seule-
ment le mot mais aussi Tobjet.

Definition proprement dite
- tableau portant une inscription, une figure, un embieme ou tout autre in

dication, qu'un marchand, un artisan, ect. met a sa maison pour indiquer
sa profession.

- indication que Ton met au-dessus d'un etablissement commercial pour le
signaler au public.

En voyant ces definitions, je me rends compte du cQte utile de Tenseigne:
autrefois, 1'hospitalite etait un devoir et non une source de profits.
L'enseigne avait une valeur symbolique de paix et de charite.

Le premier chapitre de mon travail Definition de Tenseigne, comprenant
Torigine, la definition, Thistoire a travers les temps, les differentes
sortes d'enseignes, le droit administratif et commercial, m'a permis de
constater Tetendue du sujet. La majeure partie de mon travail traite les
enseignes en fer forge de la Gruyere.

Les enseignes en fer forge de la Gruyere
Dans Tannuaire teiephonique, j'ai recherche tous les h6tels, restaurants
et cafes de la Gruyere. Puis je suis aliee dans les villages du district
pour photographier et me renseigner sur chaque enseigne en fer forge.
J'ai repertorie 40 enseignes en fer forge (dont 33 hotelieres). Elles sont
classees selon leur date et leur style et chacune est analysee au point de
vue technique ou historique.

Je suis arrivee a la conclusion suivante:

Definir le style de ferronnerie d'une enseigne est tres difficile parce que
chaque artisan a travailie selon son inspiration, ses goOts et sa techni
que ... II est certain que le dessin de Tenseigne a toujours joue un r61e
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de premiere importance dans la realisation finale de Touvrage. Cependant
Tepoque de Tenseigne sera toujours assez compliquee a situer. J'ai dQ
user d'une grande prudence pour les dates: elles sont approximatives pour
certaines car personne ne pouvait me renseigner; et dans d'autres cas, el
les differaient selon Thotelier, le ferronnier et le livre.

De plus, il ne faut pas se fier d'embiee a Tapparence parfois trompeuse de
Tenseigne.

Exemples:
- Certaines enseignes de ce siecle ont ete inspires d'anciens modeies; le

public se trompe facilement sur leur age.
- D'autres ou les dates sont inscrites n'indiquent pas necessairement Tan-

nee de naissance de Tenseigne mais Tannee de construction du batiment:
il en est ainsi a La Fleur-de-Lys a Gruyeres.

Le travail du fer

Grace a Tinterview de deux ferronniers en Gruyere, j'ai pu tirer les ren-
seignements suivants:
En principe, Tartisan doit bien posseder Tart du dessin. Car il arrive
que le client vienne sans croquis ...
Le dessin pret, le ferronnier a en tete les proportions du fer. Selon le
modeie de Tenseigne, il y a differentes techniques:

Les_yolutes£
Premier procede qu'apprend un ferronnier sur le travail du fer forge. Ces
volutes sont d'une execution relativement simple.

L'artisan prend du fer rond. S'il veut fabriquer une boule a Textremite,
il chauffe le bout, puis tape dessus pour faire gonfler le fond du fer;
alors le metal devient toujours plus gros et une boule se forme.

L§§_52r§^§§_^§-̂ 2yl§§i
Le ferronnier fend le fer en quatre, puis le torsade, c'est-a-dire le visse
a chaud. II rechauffe une seconde fois en poussant; ensuite il devisse, il
obtient alors une boule avec des torsades.

Les_feuilles^
L'artisan etire le fer pour lui donner la forme de la feuille desiree. La
dorure protege la feuille de la rouille.
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L^.toie^regoussee^
Elle permet de fabriquer des motifs en relief. Si Ton a un animal sur une
armoirie, le ferronnier repousse la tole dans du plomb pour donner la forme
a la b§te.

Dans cette rubrique se trouvent aussi les outils du ferronnier, Tenseigne:
du projet a la realisation.

Les enseignes du Musee Gruyerien

C'est grace aux renseignements du Conservateur du Musee, que j'ai pu re-
grouper ces enseignes.

Les enseignes pelntes en Gruyere
Le nombre d'enseignes peintes en Gruyere est minime en comparaison avec les
enseignes en fer forge, (en tout cas pour les enseignes hotelieres.) Ici,
j'ai classe quelques fresques et quelques enseignes sur bois peint.

Les peintres d'enseignes

Pour ces artistes, le travail consiste a indiquer, a faire connaitre ce
qu'est le magasin, la raison sociale.

Sur les panneaux publicitaires, c'est la lettre qui compte le plus. Les
dessins n'apparaissent pas souvent. Le peintre rajoute de temps en temps
quelques enjolivures.
Ces artistes ont un choix infini de lettres: la plus courante est Thelve-
tica.

L'enselgne lumlneuse
C'est un tube de werre rempli de gaz, dans lequel doit jaillir une etin-
celle eiectrique; le courant qui alimente une telle lampe, doit avoir un
voltage tres eieve au depart, mais Tintensite de ce courant diminue beau-
coup, d'ou inter§t de ce systeme au point de vue economique.

L'enseigne lumineuse actuelle a ete fortement marquee par la decouverte de
Georges Claude du tube neon, done la diffusion d'une lumiere rouge par le
gaz neon mis sous vide dans un tube en yerre silicat, et alimente par un
courant eiectrique haute tension a tres faible amperage.

Ce chapitre comprend la fabrication, les techniques, le but de Tenseigne
lumineuse, Tinterview de deux maisons d'enseignes lumineuses, les moyens
de production de l'usine, le personnel (specialement le souffleur de wer
re).
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Et Tenergie?

La publicite lumineuse represente le 0,017 % de la consommation globale
d'energie en Suisse.

Sondage d'oplnlon chez les Gruyerlens
J'ai envoye au moins un questionnaire dans les quarante communes de la
Gruyere, pour connaitre Tavis des gens sur les enseignes. C'est a partir
de ces questionnaires que j'ai pu determiner des pourcentages.
Questionnaires envoyes: 49
Reponses recues: 32 = 100 %

Conclusion: Regards vers l'avenlr

Touchant a la fin de ma recherche, je me sens un peu responsable de Tave-
nir de Tenseigne. Aussi voici quelques souhaits ou propositions:
- Peut-on emettre le voeu que "le moderne d'un goGt peu sQr" ne soit oas

m e i e a " T a n c i e n " ? K
- Que Ton ait a coeur de faire executer des chefs-d'oeuvre venant des

mains d'un artisan.
- Ne serait-ce pas un moyen de lutter contre le ch6mage, en enr81ant des

hommes pour accomplir une telle oeuvre et cela par le travail de leur in
telligence et de leurs mains, au lieu d'agencer des enseignes avec des
pieces prefabriquees a la machine.

- C'est pourquoi organiser des cours d'information et de formation pour les
gens et les ferronniers, oD d'abord on etudierait Thistoire de Tensei
gne chez nous et ailleurs, Thistoire et le r61e du fer dans Thabita-
tion, serait un moyen d'y parvenir.

- Et pourquoi ne pas ouvrir une ecole de ferronnerie dans le canton de Fri-
bourg.'

- La commune oD habitent Th6telier ou le commercant qui prevoient une en
seigne neuve, soutiendrait-elle financierement ceux-ci parce qu'un
ouvrage en fer forge coQte cher? La commune investirait une certaine som-
me d'ou une charge pour elle, mais cela

- assurerait du travail aux ferronniers,
- mettrait en valeur les artisans,
- embellirait certains bltiments, et done la commune,
- encouragerait un art qui merite d'etre soutenu, parce qu'il

met en evidence une vraie valeur.



71

Gli atteggiamenti e le aspirazioni dei giovani ticinesi al
termine delle scuole medie superiori e della formazione
professionale (18/19 anni)

Paolo Caratti,
Bellinzona (1963)

Sono nato a Bellinzona 1'8 settembre 1963, dove vivo attualmente con i miei
genitori, due fratelli e una sorella. Nell'autunno 1982, dopo aver frequen-
tato il l iceo letterario di Bellinzona, mi sono iscritto all 'Universita di
Berna, alia facolta di diritto. Durante 1 'estate e 1'autunno, nel tempo che
avevo a disposizione tra la fine del liceo e 1 'inizio dell'Universita, ho
compiuto la presente ricerca.
Mi sono interessato agli studi e alle ricerche sociologiche, in particolare
a quelle che si riferiscono alle condizioni di vita e di lavoro dei giova
ni, poiche sono attratto da questi problemi.
Grazie a questo lavoro mi sono avvicinato ai metodi di ricerca scientifica,
e sono certo che gli strumenti d'indagine acquisiti mi serviranno negli an
ni venturi .
Nel tempo libero mi dedico alia pallacanestro che pratico e insegno, non
disdegno neppure lo sci durante i periodi invernali.
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Introduzlone
In questo lavoro ho riunito e commentato i risultati di un'indagine che ho
svolto nel maggio-giugno 1982 avente per oggetto lo studio degli atteggia
menti e delle aspirazioni di un certo numero di giovani studenti e appren-
disti in eta fra i 18 e i 19 anni. Con Tintento di costituire un campione
rappresentativo dei giovani ticinesi alia fine degli studi o alia fine
dell'apprendistato, sono stati interrogati 188 giovani delle classi termi
nal i delle scuole medie superiori, delle scuole professionali a pieno tempo
e delle scuole professionali per apprendisti.

Nel 1979 e stata svolta una ricerca simile a questa ' con un campione di
allievi ben piu esteso di quello odierno (2078 interrogati contro 188 ora).
Allora ci si rivolgeva ad allievi del 9. anno scolastico (4. media, 4. gin-
nasio, avviamento professional e commerciale,...) mentre ora sono stati
interrogati giovani di 3. liceo, 4. magistrale, 5. commercio e delle classi
terminali delle scuole professionali. Questa indagine e stata promossa alio
scopo di verificare se a tre anni di distanza gli atteggiamenti dei giovaniticinesi sono cambiati. In pratica sono stati riinterrogati a tre anni di
distanza gli allievi che nel '79 sono stati oggetto dell'indagine. Non si
tratta perb degli stessi ma di liceali, allievi della magistrale, apprendi
sti, ecc. che nel '79 frequentavano il 9. anno scolastico.

Abbiamo voluto verificare come vivono, cosa fanno abitualmente, quali sono
i loro principal!* desideri e affanni. II secondo aspetto della ricerca, co
me detto, mira a confrontare le risposte dei giovani del 9. anno nel '79 e
quelle di liceali, apprendisti, ecc. del 1982. Ci interessa particolarmente
sapere se ci sono stati dei cambiamenti di opinione, delle evoluzioni nelle
aspirazioni in questi 3 anni.

Metodo dl lavoro
II lavoro di ricerca si e svolto nel modo seguente: elaborazione del que-
stionario costituito da 14 domande aventi ciascuna una particolare artico-
lazione interna (per un totale di 108 domande piu 6 dati fissi); sommini-
strazione del questionario; raccolta; spoglio ed elaborazione dei dati ef-
fettuata manualmente operando gli opportuni incroci a dipendenza delle va-
riabili: regolarita negli studi, nazionalita, sesso, classe sociale e tipo
di scuola. Infine il commento dei risultati di questa indagine e il con-
fronto con i risultati ottenuti 3 anni fa, cid che ha permesso di indivi
dual un certo numero di analogie e di differenze tra gli atteggiamenti e
le aspirazioni degli adolescenti di ieri divenuti i giovani d'oggi.

1) Ufficio studi e ricerche, Gli atteggiamenti e le aspirazioni degli stu
denti ticinesi, IX anno di scuola, Bellinzona, giugno 1980.
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II campione preso in considerazione in questa indagine conta 188 giovani
suddivisi in 3 categorie di scuola:

- scuole medie superiori (SMS)
- scuole professionali a tempo pieno (SPTP)
- scuole professionali a tempo ridotto (SPTR)

Gli studenti delle SMS sono cosi divisi:
- 20 del Liceo di Bellinzona
- 15 del Liceo di Mendrisio
- 25 della Magistrale di Lugano
- 19 della Magistrale di Locarno
- 16 della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona
Totale: 95 studenti delle SMS

I giovani delle SPTP sono cosi divisi:
- 22 della Scuola arti e mestieri di Bellinzona
- 15 della Scuola professional commerciale di Lugano
Totale: 37 giovani delle SPTP

I giovani delle SPTR sono cosi divisi:
- 21 della Scuola professional commerciale di Bellinzona
- 20 della Scuola artigianale e industriale di Lugano
- 15 della Scuola artigianale e industriale di Biasca
Totale: 56 giovani delle SPTR

Riassumendo abbiamo 95 giovani di SMS e 93 giovani di SP, quindi essi sono
equamente distribuiti tra le due vie: quella degli studi e quella profes
s ional .

Risultati e cennl concluslvi
Prima di passare alle conclusion!' vere e proprie vorrei richiamare Tatten-
zione sull'esiguita del campione di giovani toccato dalTindagine. Nel 1979
si interrogarono oltre 2000 allievi mentre nell"82 solo 188 giovani. Infat-
ti ho interessato una sola classe per ogni sede scolastica coinvolta nel-
Tinchiesta. Per questo motivo i risultati emersi dalla ricerca non vanno
considerati come assoluti.

Le relazioni del giovane con la scuola

Per quanto riguarda il primo gruppo di 5 domande, nel quale si chiedevano
chiarimenti sul rapporto "giovani-scuola", gli interrogati si ritengono me-
no soddisfatti che in precedenza dell'esperienza scolastica. Seguendo que
sta linea affermano la neccessita di maggiori modifiche. In generale le ri-
chieste di cambiamento sono meno insistent!' (percentuali minori per Tatti-
tudine "molto favorevole") ve ne sono alcune dove si sono concentrate mag-
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giormente le richieste dei giovani. Si tratta in particolare degli aiuti
finanziari dopo la scuola dell'obbligo, della possibility di scegliere fra
un maggior numero di materie opzionali e di adeguare i programmi in funzio-
ne della futura attivita lavorativa. Le maggiori diminuzioni nelle richie
ste riguardano la domanda di edifici scolastici migliori e la riduzione
dell'orario scolastico/

I rapporti con la famiglia, gli amici e la scuola

In questo campo non emergono grosse variazioni. In prevalenza i giovani
hanno scelto la definizione "Bene, viviamo tranquillamente e i momenti di
disaccordo sono limitati" (nella misura del 63,3 %).

Dagli incroci risulta che i maschi (in rapporto alle femmine) e i cittadini
svizzeri (in rapporto agli stranieri) vivono piO serenamente il rapporto
con i genitori. Lo stesso vale per i giovani delle scuole professionali ri-
spetto a quelli delle scuole medie superiori. II questionario proponeva ai
giovani di definire gli argomenti piu frequentemente discussi. Si riconfer-
ma il primato degli ambiti "amici" e "famiglia", mentre "a scuola" si dis-
cute molto poco sui temi proposti. L'ambito della famiglia si rivela parti-
colarmente adatto per discutere i seguenti argomenti: "quello che farb dopo
gli studi", "problemi relativi alle difficolta per trovare un posto di la
voro",^"cid che e importante fare nella vita" e "quello che succede tutti igiorni". Dal canto suo Tambito degli amici si presenta ai seguenti temi:
"il modo di divertirti e i tuoi amici", "la cronaca sportiva, musicale e
dello spettacolo", "la scuola e cib che vi succede" e "i problemi persona-
li". L'unico argomento che trova un certo interesse a scuola e quello ri-
guardante le difficolta a trovare un posto di lavoro. Trovandomi di fronte
a giovani di diverse eta (1979: 9. anno scolastico, 1982 fine degli studi),
e interessante stabilire le variazioni di interesse. In famiglia si discute
meno "dei tuoi amici, il modo di divertirti" e "della cronaca sportiva".
Fra gli amici invece retrocedono altre tematiche: "le spese che fai", "la
cronaca sportiva". Si nota un rinnovato interesse (percentuale piu alta che
nel 1979) per argomenti come: "quello che fard dopo gli studi", "la situa-
zione socio-economica", "problemi nel trovare un posto di lavoro" e "quello
che e importante fare nella vita". Per Tambito "scuola" non e stato possi
ble, in mancanza di dati confrontabili, stabilire un paragone. Osservandoi risultati globali appare che i giovani s'interessano dei problemi riguar-
danti il loro futuro, dei rapporti fra amici e degli avvenimenti sportivi.

Problemi e giudizi sulla societa

Esaurita questa parte il questionario presentava quattro domande che sonda-
vano la nostra societa. Nel primo caso i giovani, che dovevano scegliere
una definizione, affermano che si tratta di "una societa con un individua-
lismo diffuso" (40 %) oppure di "una societa con gravi problemi" (20,1 %).
II giudizio e molto diverso da quello espresso nel '79. Si e registrato un
travaso di preferenze dalla seconda definizione citata (dal 32,4 % al
20,1 %) a favore della prima (dal 24,9 % al 40 %) mentre la definizione



75

"societa con diffuso benessere" ha perso molti consensi. L'atteggiamento
differente dei giovani di fronte alia societa e comprensibile se si pensa
alia loro maggiore maturita. Essi posseggono delle conoscenze e una capaci
ty di guidizio piu estesi e adeguati per esprimere un giudizio sulla socie
ta nella quale vivono. Bisogna considerare pure che il giovane che finisce
gli studi si trova confrontato con problemi che Tallievo del 9. anno sco
lastico non conosceva come ad esempio la disoccupazione e la crisi economi-
ca. II giovane quindi esprime un giudizio piu severo nei confronti di una
societa dove fa fatica a entrare.

Per quanto riguarda la liberta di comportamento il giudizio e piu critico
che non nel 1979 (si nota un aumento a favore dell'opzione "quasi mai").

La penultima parte delTinchiesta interrogava i giovani sul campo sociale e
riguardava i problemi che affliggono la nostra societa. In questo caso
riaffiorano i temi gia citati per la domanda 7 (temi piu frequentemente
discussi): "la disoccupazione e la crisi", "le difficolta per i giovani a
trovare lavoro" e "la diffusione della droga". Rispetto all'indagine del
1979 si registra una diminuzione della percentuale per tutti i nove punti.
Con la domanda 12 si chiedeva ai giovani quali fossero i valori piu consi
derate E* risultato che la "famiglia armoniosa", "Tamicizia" e "la liber
ta" sono i valori preferiti. Le scelte dei giovani sono in linea con quanto
hanno affermato da adolescenti e cioe che il rapporto con la famiglia e ab-
bastanza disteso e che discutono molto sovente dell'amicizia. Le preferenze
dei giovani del 1982 sono piO equamente divise, mentre nel 1979 il valore
"famiglia armoniosa" era il primo con un vantaggio del 16 % sugli altri. La
maggiore maturita induce i giovani a ripartire le loro preferenze.

Sono stati chiesti pareri anche sulle doti piu importanti. L'onesta e senza
dubbio la piu citata (30 % di vantaggio nei confronti delle altre doti).
Anche Taltruismo, Tindipendenza personale e Tintelligenza ricevono i
maggiori consensi dei giovani interrogati nel 1982. Come nel caso preceden-
te si nota una maggiore ripartizione nelle scelte: nel 1979, 9 doti su 10
erano comprese fra lo 0 % e il 10 %; nel 1982 solo 6 su 10. La giustifica-
zione del cambiamento e identica a quella citata in precedenza per i valo
r i .

L'impiego del tempo libero
L'ultimo tema toccato dalTindagine era quello del tempo libero. Le attivi-
ta prevalenti risultano: "pratica di sport" e "uscire con gli amici per an-
dare a ballare, vedere spettacoli sportivi" (in misura minore "studio, fac-
cio compiti" e "gite con amici"). Non e stato possibile stabilire un con-
fronto coll'indagine del 1979. Le attivita evasive attive o passive e la
pratica dello sport occupano la gran parte del tempo libero dei giovani.

DalTindagine risulta che le ragazze incontrano piu difficolta a vivere
nella societa che non i compagni maschi. Ma rivela che le femmine occupano
il tempo libero nella stessa misura dei maschi. La variazione pub risiedere
nel controllo esercitato dalla famiglia, in particolare sulle figlie e, in
altri casi, dalla discriminazione nei confronti delle ragazze.
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Concluslonl
Sembra che i giovani cittadini stranieri vivano il rapporto con la famiglia
in modo piO problematico dei compagni svizzeri. La causa potrebbe essere la
differenza di mentalita, di usi e costumi fra luogo d'origine dei genitori
e quello dove sono nati i figli.

In generale gli studenti di classe sociale superiore sono piD esigenti nei
confronti della scuola, probabilmente a causa delle maggiori possibility
culturali a disposizione in famiglia.

Dalle divisioni per tipo di scuola appare che i giovani delle scuole medie
superiori sono in generale piD critici verso la scuola e la societa. Essi
si occupano maggiormente di politica e, piD ampiamente, dei problemi che
riguardano il funzionamento economico, politico del paese. I giovani delle
scuole professional badano prevalentemente all'autorealizzazione profes
sional, si preoccupano dell'impiego e dei problemi occupazionali.

Per concludere, se si sono notati, in alcuni casi, dei cambiamenti negli
atteggiamenti e nelle aspirazioni, il motivo principale risiede nella mag
giore maturita acquisita dai giovani appartenenti al campione del 1982 in
rapporto agli adolescenti del 1979. II giudizio diverso dato sulla societa
e sui rapporti con essa e sicuramente da attribuire alia crisi economica
che si sta aggravando, con le relative crescenti difficolta di inserimento
nel mondo del lavoro; inoltre i giovani sono piD sensibili degli adolescen
ti ai problemi del rapporto con la societa perche vivono in modo diretto e
immediato il processo di integrazione in atto (orientamento negli studi,
pratica lavorativa, ricerca del posto di lavoro, vita con gli adulti,
ecc...). Infine mi sembra di poter dire che i risultati delTindagine mo-
strano un giovane realista, con buone conoscenze dei problemi della societa
in cui vive.

Rlngrazlamentl
Nel lavoro sono stato seguito dal Prof. Diego Erba, capo delTUfficio studi
e ricerche del Dipartimento della pubblica educazione, il quale mi ha in-
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Si ringraziano pure le Direzioni scolastiche interessate, che hanno permes-
so la somministrazione del questionario, e i giovani che con le loro rispo-
ste hanno collaborato alia reaTizzazione della stessa.
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Palazzeschi e le due avanguardie

Lorenza Mondada,
Minusio (1963)

Appassionata delle piu svariate problematiche poste in seno alle scienze
umane, ho dedicato la mia attenzione - nel corso di un approfondimento per-
sonale a cui mi consacro da diversi anni - sopratutto alia letteratura, che
costituisce il mio pane quotidiano.
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Introduzlone
Questo lavoro riunisce temi assai diversificati che hanno suscitato il mio
interesse nel corso dei mesi dedicati alia sua stesura. Si presenta quindi
come una raccolta di riflessioni concernenti temi assai eterogenei.

Corpus di ricerca

Le problematiche principali sono bipartite: un autore, Aldo Palazzeschi, ed
una tendenza, Tavanguardia. Sono sviluppate nella trattazione di due opere
e di due movimenti letterari, studiati in due periodi separati da cinquant'
anni di distanza. Conseguentemente due sono gli approcci metodologici: Ta-
nalisi di testo per Topera letteraria e uno studio storico-filosofico per
i movimenti.

A ) AVANGUARDIE B) PALAZZESCHI
due movimenti letterari due opere letterarie
A' futur ismo 1910 — B' I I Codice di Perela
A" neoavanguardia - 1960 — B" II Doge
a p p r o c c i o g e n e r a l e a p p r o c c i o p a r t i c o l a r e
fi l o s o fi a l i n g u i s t i c a
e s t e t i c a s e m i o t i c a
s t o r i a - e c o n o m i a c r i t i c a l e t t e r a r i a
s o c i o l o g i a p o e t i c a

Fine della ricerca

L§_due_a^a^guardie

L'avanguardia in tutte le sue manifestazioni, sia prettamente artistiche
sia socio-culturali, costituisce un momento fondamentale che anima non solo
la storia della letteratura ma piu generalmente lo sviluppo delle attivita
umane nel tempo. Nietzsche fondd Topposizione tra apollineo e dionisiaco,
Hegel parlb di tesi ed antitesi... Ad ogni periodo storico che afferma una
certa situazione, le leggi che la fondano e che la regolano, tendente in
questo modo ad un "paradigma" statico, se ne contrappone un altro, cronolo-
gicamente seguente, che nega le situazioni e le leggi precedentemente sta
bilise per proporne delle nuove, spesso antitetiche, un "antiparadigma",
insomma. Esso tende pure a porsi come paradigma, e verra quindi messo in
crisi da un nuovo periodo rivoluzionario. La storia appare quindi fondata
sulla dialettica paradigma-antiparadigma, staticita apollinea e dinamicita
dionisiaca, tesi ed antitesi.

L'avanguardia appartiene al momento polemico, negative antitetico della
dialettica. E' un prodotto del nostro secolo, ed e quindi legato a precisi
contesti economici e politici, reagisce ad altri movimenti che Thanno pre-
ceduta e influenza quelli che la seguono e si inserisce quindi in una tra-
dizione letteraria e culturale, si caratterizza infine per le proposte
emesse in campo poetico, per la concezione del mondo e dell'arte che la
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anima, aspetti che ne costituiscono Toriginalita.

Si e parlato di "avanguardia" sia per il futurismo sia per la neoavanguar-
dia, ma paradossalmente si e negata una parentela fra di loro, al di la
della designazione terminologica, puramente pratica. II presente studio
vuol superare questa negazione di ogni relazione fra le due tendenze, al
fine di tentare di definire una tipologia dell'avanguardia, una sua descri-
zione che vada al di la dei particolarismi di ogni epoca. Questo senza vo-
ler negare Toriginalita di ogni momento storico-letterario.

Palazzeschi

Se la terminologia affibbia la medesima etichetta a due movimenti apparen-
temente diversi, le due opere studiate, n codice di Pereia (1911) e
11 Doge (1967), sono unite sotto il nome dello stesso autore, Aldo Palaz
zeschi. Questo artista presenta la caratteristica interessante di aver ap-
partenuto a diverse epoche, di aver attraversato diversi movimenti e quin
di di possedere un'esperienza assai eteroclita. Essa e legata a determinati
momenti culturali, ma contiene pure il tocco personale dell'autore. Palaz
zeschi non e quindi interamente un rappresentante di una corrente, anche
se ha subito diverse influenze. Coesistono quindi Tindividualita e la
partecipazione ai fermenti del proprio tempo.

L'analisi di due sue opere permette lo studio di una manifestazione lette
raria parallela ai due movimenti culturali, ad essi indirettamente legata
e funzionante come punto di riferimento. Come per le avanguardie, il lavo
ro e alia ricerca di una o piD invarianti colleganti le due opere, e tenta
di definire le loro relazioni con i contest!* letterari corrispondenti.

Metodo e organlzzazlone della ricerca
II lavoro prende in considerazione movimenti ed opere raggruppandoli dap-
prima cronologicamente e poi tematicamente. II primo accostamento permette
due analisi sincroniche delle tendenze e delle opere corrispondenti, ana-
lisi che si seguono diacronicamente. II secondo sviluppa invece uno studio
acronico che mira a definire le invarianti alia base della tipologia. Men
tre il primo permette il confronto fra il movimento e Topera scelta, il
secondo offre la possibility di uno studio comparato dei due movimenti e
delle due opere.

I . parte: anni Dieci - A. futur ismo
B. II Codice di Pereia

II. parte: anni Sessanta - A. neoavanguardia
B. II Doge

III. parte: l'avanguardia - A. futurismo e neoavanguardia
B. II Codice e il Doge

La terza parte si presenta dunque come la sintesi e la conclusione naturale
delle prime due.
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Risultati e dlscusslone
Le due avanguardie

Lo studio comparato delle avanguardie non ha il fine di definire influenze
diacroniche, ma piuttosto un modello comune. E' infatti difficile stabilire
una filiazione tra neoavanguardia e futurismo, dato che i contributi di
quest'ultimo in questa prospettiva non sono molto evidenti da un lato e non
sono stati affatto riconosciuti dalla neoavanguardia dalTaltro, poi-
che questa ha proceduto ad una violentissima condanna del suo predecessore.

II concetto d'avanguardia nasce nel XX secolo: il fenomeno appartiene dun-
que alia nostra epoca ed alle sue problematiche e non pud essere individua-
to in altri periodi storici. Questa tesi si scontra con quella di uno feno
meno ciclico, determinata da un allargamento semantico del termine. L'avan
guardia e dunque un fenomeno legato sociologicamente ad una societa capita-
lista industrializzata di massa.

Alcune attitudini essenziali ne definiscono il carattere generale, a monte
della produzione artistica:
- l'antagonismo contro la tradizione si manifesta nel modernismo, nella

reazione contro le norme e le regole limitanti la liberta dell'artista e
la sua espressione innovativa. L'antagonismo contro il pubblico ha luogo
sulle piazze negli anni Dieci, nella sfera piu propriamente letteraria
negli anni Sessanta. L'ermetismo, Tinfantilismo, il non-senso esprimono
il disprezzo per il pubblico e determinano una problematica situazione
d'isolamento dell'artista, che pub andare sino alTincomunicabilita tota
le. Questa situazione pub essere risentita drammaticamente, generando

- l'agonismo e il nichiiismo che sono due momenti estremi e negativi, mani-
festati nei toni apocalittici e disfattisti assunti dagli avanguardisti.

- l'attivismo regola i rapporti tra avanguardia e politica e si manifesta
nel dibattito sulTimpegno, dalle apparenze piD evidenti e grossolane ne
gli anni Dieci, piD sfumate negli anni Sessanta.

Questi atteggiamenti portano ad un'oscillazione costante fra due poli oppo-

eteronomia VS autonomia

L'uno corrisponde alia negazione dell'arte, Taltro alia sua sublimazione
nell'arte per Tarte. L'assunzione di tali estreme posizioni porta l'avan
guardia a porre il problema di una nuova definizione dell'arte, dato che un
certo tipo d'arte sembra morta. II dibattito iniziato da Hegel sulla morte
dell'arte assume un rilievo e una densita assolutamente inediti.

Dal punto di vista piD strettamente poetico, riscontriamo nell'avanguardia
aspetti contradditori ma coesistenti:
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irrazionalismo VS razionalismo

manifestati con due modalita espressive diverse e corrispondenti:

ecriture automatique VS sperimentalismo

L'irrazionalismo porta non di rado ad una sorta di metafisica, nella quale
sono esaltati valori dicotbmici, quali il soggettivismo e Toggettivismo,
il surrealismo e il realismo.

II razionalismo produce nei casi estremi il cerebralismo, determinante
un'arte altamente intellettualizzata.

Le tendenze non sono comunque distinte: conscio e inconscio si associano,
ad unire e a far coincidere gli estremi piD lontani.

Queste tendenze implicano e provocano un'approfondita riflessione sul lin-
guaggio, che si rivela logoro e consunto. Nasce allora Teversione lingui-
stica, che porta non di rado alia messa in discussione della poesia stessa.

Palazzeschi

11 Doge e un "libro importante che getta un ponte fra l'avanguardia critica
del primo novecento e l'avanguardia formale di questi ultimi anni" (BALDAC-
CI, 1967). Le due opere piD eversive di Palazzeschi offrono quindi un vali-
do contributo in seno ai diversi filoni letterari. n codice di Pereia e
11 Doge presentano delle costanti che sono caratteristiche delle opere
avanguardistiche:
- due anti-personaggi: i personaggi principali sono dei soggetti passivi

privi d'azione, che generano un'attesa mai soddisfatta. Permettono di
sviluppare la tematica dei rapporti tra massa e potere, in una profonda
analisi della dinamica della folia.

- due anti-romanzi: le due opere realizzano una vera e propria contestazio-
ne del racconto. Presentano una trama esile, quasi banale, difficilmente
riassumibile, mentre ogni evento e trasmesso dal pettegolezzo che fonda
Tanti-struttura, integrando delle supposizioni che fanno gonfiare iper-
bolicamente il racconto. Esso e pure messo in crisi dal moltiplicarsi di
racconti secondi che rischiano continuamente di soffocare la trama prin
cipal. Una gerarchia organizzatrice e allora radicalmente negata, com-
portando cosi la negazione della linearita del racconto, il quale viene
ad identificarsi con la sua potenzialita e a contenere tutti i suoi svi-
luppi virtuali.

Le caratteristiche dei romanzi palazzeschiani collegano il loro autore non
solo a movimenti d'avanguardia italiani, ma operano vasti rimandi a tenta-
tivi e ricerche espressive esteri, come ad esempio al Nouveau Roman in ter
ra francese.
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Fonti bibliografiche

II futurismo e il fenomeno studiato dal quale abbiamo maggior distacco, in
virtD anche del tempo che ci separa da esso: cid significa che, da un lato
possiamo occuparcene senza esserne direttamente coinvolti, dall'altro la
bibliografia a disposizione e abbastanza vasta. Purtroppo perd la quantita
non e garanzia di qualita: la maggior parte dei saggi critici sono inficia-
ti da profondi pregiudizi che distorcono profondamente quella che fu la
realta del movimento. Si impone dunque una lettura assai critica di tutta
la bibliografia, che e piD utile a dare una visione dell'interpretante che
dell'interpretato. La neoavanguardia e fenomeno ancor troppo recente perche
esistano saggi che ne diano una sintesi soddisfacente. Esiste per contro un
numero massiccio di documenti prodotti dalla neoavanguardia stessa, talvol-
ta di non facile lettura, poiche e lo specchio fedele di tutte le contrad-
dizione che Thanno animata. II lavoro volge quindi piD ad una lettura del
le dichiarazioni del movimento stesso che a quella di saggi.

Se per lo studio dei movimenti d'avanguardia abbiamo ricorso ad un'ampia
bibliografia, sia di prima mano (manifesti, articoli, ecc.) sia di seconda
(saggi critici), per le analisi palazzeschiane il materiale e scarsissimo.
I due romanzi di Palazzeschi che abbiamo preso in considerazione sono stati
sistematicamente ignorati dalla critica, che ne ha negato il valore arti-
stico. 11 codice di Pereia ha iniziato a suscitare Tinteresse dei criti
ci d'avanguardia, ma mancano tuttora delle analisi complete. 11 Doge e an
cor piD misconosciuto e, meno ancora che al codice gli si riconosce una
qualsiasi coerenza interna. La nostra trattazione di Palazzeschi e quindi
strettamente personale: in questo modo abbiamo voluto realizzare un doppio
esercizio in materia di bibliografia, occupandoci di temi dotati di un va-
sto supporto bibliografico, anche se discutibile, da un lato, sprovvisti di
qualsiasi referenza critica dall'altro.
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Curvera: esempio di casa rurale
poschiavina - vita e tradizioni

Lorena Crameri, San Carlo (1961)

Ho 21 anni e sono nata a San Carlo nella valle di Poschiavo; da fine giugno
1982, quando ho terminato la scuola magistrale a Coira, insegno un po' qua
e la, infatti dato che non ho trovato un posto fisso, mi devo accontentare
delle supplenze.
Sono legata e amo profondamente la mia Valle, la mia lingua e la mia cultu-
ra ed e per questo motivo che ho voluto svolgere il lavoro nel campo della
stor ia locale.
Mi piace moltissimo fare scuola e nel tempo libero leggere, sciare, fare
alpinismo e sci escursionistico.
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Introduzione
Curvera da sura e un maggengo situato sulla sponda sinistra della valle di
Poschiavo (sopra San Carlo) ad un'altezza di circa 1300 m. E una sede dai
particolari molto interessanti e un agglomerato di case con le caratteri
stiche tipiche della casa rurale poschiavina. Curvera comprende quattro di-
more a scopo rurale, due dimore ristrutturate come case di vacanza, una
cappella, la fontana e il baitello del latte.
Abitato permanentemente prima del 16. secolo, questo maggengo si e trasfor-
mato solo piD tardi in sede temporanea.

II toponimo di Curvera

Curvera deriva dal nome latino corvus; con il suffisso -ariu nasce il deri-
vato CORVARIU. Curvera occupa dunque un posto che doveva essere preferito e
percid abitato dai corvi (Schorta, 1964).

Motivazione nella scelta del lavoro

Se ho seel to questo tema per il mio lavoro, e perche Curvera ha sempre
esercitato su di me fascino e attrazione; la semplice e rude bellezza degli
edifici, il racconto della vita che vi si e svolta e purtroppo il pietoso
stato di rovina di alcune case mi hanno spinta ad analizzarlo piD da vicino
nei suoi particolari e caratteristiche.

Presentazione del problema

Fini del lavoro:
- individuare precise e salienti caratteristiche predominanti in tutto il

nucleo di Curvera e coglierne la tipicita nei caratteri rappresentativi.
- trovare nei particolari le caratteristiche tipiche della casa rurale po

schiavina- analizzare i fattori esterni e Tinflusso da loro esercitato sulla strut-
tura e sull'assetto delle costruzioni

- descrivere quella che poteva essere Tesistenza, la vita comunitaria de
gli abitanti di Curvera.

Metodo di lavoro
Attraverso Tosservazione esatta ho cercato dapprima di raccogliere il
maggior numero possibile di informazioni sulle caratteristiche, sulla
struttura e funzione del determinato edificio o elemento, passando poi in
un secondo momento alio sfrondamento del particolare non ricorrente.

Mi e stato possibile realizzare la seconda parte grazie alle testimonianze
e ai racconti riguardanti Curvera, raccolti presso i miei genitori e le
persone anziane del luogo.
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Risultati

La tradizionale casa rurale a Curvera

Benche la valle di Poschiavo sia territorialmente ben delimitata, ci si pub
ugualmente chiedere se si possa parlare di una tipologia unica della casa
rurale poschiavina.

Tanti sono i fattori che ne determinano le caratteristiche, fattori che
chiaramente non possono corrispondere ovunque nella Valle. L'edificio rura
le poschiavino nelle sedi temporanee e naturalmente anche a Curvera, e per
la maggior parte caratterizzato da estrema semplicita, assolvendo la fun-
zione di strumento per la produzione agricola.

Tipo di dimora

Per quel che riguarda il tipo di dimora, in tutta la Valle prevale quella
con ambedue le componenti, rustico e abitazione, riunite sotto lo stesso
tetto: la dimora unitaria

A Curvera sono present!* le seguenti variazioni di dimora unitaria:

a) dimora frammista semplice, con la stalla e la cantina al pianterreno,
Tabitazione e il fienile al primo piano (vedi fig. 1).

b) dimora con le component!* adiacenti disposte una dietro Taltra, il civil
(abitazione) a sud rivolto al sole, il rustico a nord; al pianterreno la
cantina e la stalla, al primo piano la stua, la cucina e il fienile (ve
di fig. 2) (terminologia: Tognina, 1959).

c) dimora doppia con due abitazioni e due rustici uniti, risultati dall'am-
pliamento di una dimora. Le componenti adiacenti sono poste una a nord,
il rustico, Taltra a sud (vedi fig. 3).

Fig. 1: esempio di dimora frammista semplice
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Fig. 2: esempio di dimora con le componenti adiacenti

Fig. 3: esempio di dimora doppia
rust ico

abitazione

Clima e vegetazione, fattori determinanti per Tassetto e la struttura del-
le costruzioni

Un fattore climatico di notevole importanza e che indubbiamente ha influito
nella scelta della struttura delle abitazioni e il vento e le correnti che
interessano la valle di Poschiavo.

Riparato a monte dal bosco che ricopre il fianco della montagna, Curvera e
meno sottoposto alia saregna, corrente d'aria diretta verso il basso che
soffia nelle notti fresche e serene, mentre pur essendo situato nella parte
piD interna e concava del terrazzo, non riesce completamente riparato dal
vento freddo del nord e da quello caldo del favonio, vent fuln, proveniente
da nord-ovest.

La posizione delle costruzioni e quella del rustico rispetto alTabitazione
risultano una evidente conseguenza di questo fattore climatico. Dato che
non e possibile costruire in posizione protetta dal vento, le dimore ven-
gono erette in modo che i vani abitati siano collocati a sud esposti alia
luce e al sole e riparati a nord dal rustico costruito alle loro spalle
(vedi fig. 4).
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Rustico: fieni le e stal la

Abitazione: salotto, cucina,
cantina

Fig. 4: planimetria degli edifici: i l rustico e costruito a nord, l 'abita-
zione a sud

Datazione delle costruzioni

Per stabilire il periodo di costruzione degli edifici, dove non sono con-
servate le date, si ricorre ai particolari e alle caratteristiche che ri-
specchiano il modo di costruzione di un determinato periodo (vedi fig. 5).
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costruzione: prima del 1500

costruzione: 1500 - 1600

* * & $ * i $ j c o s t r u z i o n e : 1 8 0 0 - 1 9 0 0

Fig. 5: datazione delle costruzioni

La porta ad arco e per esempio un documento significativo della tradizione
costruttiva in pratica prima del 16. secolo. Un altro esempio e la data
1588 sull'architrave del salotto: la struttura di questo locale si ripete
infatti in altri due, che, dalla logica conclusione risalgono alio stesso
periodo (vedi fot. 1). Non va perb dimenticato che i particolari hanno su-
bito nel tempo, con diversi cambiamenti e ristrutturazioni, Tinflusso di
generazioni e percib di tradizioni diverse.
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Fot. 1: architrave della porta del salotto con la data 1588

Materiale di costruzione

Come nel resto della Valle, i materiali usati per la costruzione sono il
legno e soprattutto la pietra. Tutte le dimore di Curvera presentano questo
misto di materiali; e in muratura Tossatura portante verticale e in legno
Tossatura portante orizzontale.

La pietra legata con la calce e stata usata per la costruzione del basamen-
to, dei muri della cucina e della stalla; Tuso del legno (travi incrociate
agli angoli, a crusera) e riservato specialmente alia costruzione del fie
nile e della st'u'a.

Ambedue i materiali presentano evidenti vantaggi: oltre ad essere isolanti,
sono disponibili e relativamente abbondanti sul luogo.

Negli edifici temporanei il costruttore e piD spesso il contadino stesso,
padrone di un patrimonio di conoscenze tecniche non raffinate. A questa ca-
renza fa riscontro una estesa cultura popolare sulle proprieta dei materia
li come la durata, la deteriorabilita, le riparazioni necessarie e gli
sforzi sopportabili ai fini della costruzione e manutenzione.
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Fot. 2: il materiale di costruzione del salotto d il legno; le travi sono
incrociate agli angoli, a crusera

Vita comunitaria della gente di Curvera

Nella vita semplice e anche dura si rispecchia il carattere di questa no
stra gente tradizionale, legata ai propri posti, dura a staccarsi dal loro
genere di vita, da tante abitudini e tradizioni ricevute, ereditate, quasi
che fossero anch'esse componenti delle informazioni presenti fin dalla con-
cezione nel sangue di ognuno, carattere che si manifesta magari sotto altra
forma, ma che funge da legame tra noi e i nostri "antenati".

Le erbe medicinali

In campo medico erano molto esperti. Dalla natura, dai prati, dai boschi,
forse con Taiuto di una buona dose di superstizione, ricavavano il rimedio
per ogni male.

DalTerba iva ottenevano un ottimo te contro il mal di stomaco, oppure mes-
sa in infusione nella grappa serviva da digestivo. L'arnica nell'alcool era
rimedio esterno ai reumatismi. Le ferite venivano disinfettate con il te di
malva, che serviva anche da calmante, come la maggiorana che era pure un
lassativo. La melissa serviva contro Tinsonnia. Per le botte efficace era
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Terba da smacch e Tunguento di largD, un impasto di miele, largp (resina
di larice) e burro era un'ottima pomata per tutti i mali. Cera poi il te
di sempiterni contro la diarrea e quello di careu (comino selvatico) per la
digestione. La pianta per eccellenza era il zamln (sambuco), di questo ve-
nivano sfruttati i fiori, le foglie, i frutti per la preparazione di te,
sciroppo, impasti ecc... a uso polivalente.

Dlscusslone

Nella realizzazione del lavoro, essendo il numero delle costruzioni, e di
conseguenza degli elementi analizzabili, molto ridotto, non ho sempre potu-
to per tutti gli elementi stabilire quali siano i caratteri o la forma pre
dominant, se questi siano rilevabili o se spesso Taspetto non sia da at
tribute al puro caso, alia situazione al materiale avuto a disposizione e
alle possibility economiche al momento della costruzione. Non e invece ca-
suale, se gli elementi e i caratteri o particolari e le costruzioni stesse
sono simili; e da tenere in considerazione che questi edifici, con tutte le
loro caratteristiche, sono stati costruiti se non nello stesso periodo, per
lo stesso scopo e intento di sfruttamento rurale, in una cultura rurale
ricca di tradizioni e usanze particolari, con le stesse condizioni finan-
ziarie ridotte e sotto Tinflusso non trascurabile del clima e della confi-
gurazione del suolo.

Conclusione

Attraverso Tosservazione attenta e la descrizione dettagliata, ho potuto
raggiungere lo scopo prefisso, cioe quello di trovare oltre al particolare
anche le caratteristiche tipiche e ricorrenti nelle costruzioni e percib
anche nella casa rurale poschiavina.

Oltre a questo ho constatato quanto una cosa "materiale" e funzionale come
la casa, nelle sue componenti e nei suoi particolari possa essere "umana",
come sappia rispecchiare in modo quasi commovente il gusto, il desiderio,
il piacere del bello e la creativita del costruttore, anche se non raffi-
nato e in apparenza portato maggiormente verso cose semplici e pratiche.

Bibliografia
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La legge sulla caduta dei corpi

Paolo Rossetti, Mai vagiia (1968)

Abito a Malvaglia e frequento l'ultimo anno del ginnasio di Biasca. II mio
interesse per la legge che governa la caduta dei corpi ebbe origine tre
anni fa quando mio padre mi insegno come calcolare 1'altezza di un ponte
dal letto del fiume misurando il tempo che impiega un sasso a cadere. Que
sto non e pero l'unico mio interesse: sono infatti appassionato di pesca,
giuoco al calcio e faccio dello sci di fondo.
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Introduzlone
Con Tesperimento del piano inclinato Galileo stabill che la distanza per-
corsa da un corpo che cade aumenta in proporzione al quadrato del tempo im-
piegato. Ci6 vale anche se la stessa palla cade liberamente?

Siccome non e facile misurare quanto tempo impiega una palla a cadere libe
ramente per brevi distanze, Galileo pensd di affrontare il problema indi-
rettamente usando piani inclinati sempre piD ripidi e supponendo che il
tempo che un corpo avrebbe impiegato per muoversi lungo qualsiasi corda di
un cerchio sarebbe stato lo stesso cid e indicato nella fig. 1.

L'esperimento del piano inclinato, compiuto da Galileo nel XVII secolo,
condusse alia scoperta delle leggi che governano il movimento dei corpi e
alia dimostrazione che la terra gira intorno al sole.

Ho voluto ripetere questo esperimento nel modo svolto da Galileo.

Fig. 1: Schema geometrico riferito al teorema della corda

Galileo verified sperimentalmente la sua ipotesi e pote cosi estrapolare
dal caso misurabile della discesa lungo un piano poco inclinato al caso non
misurabile della caduta libera e dedurre il carattere generale della legge
sulla caduta dei corpi.



95

Materiale e metodo dl lavoro
Materiale
- tavolo lungo 110 cm
- assi alti 25 mm
- palla di gomma, diametro 37 mm, massa 24 g
- metro
- cronometro a 1/5 di secondo

Procedimento

Ho inclinato il tavolo sollevandone un'estremita con un asse alto 25 mm.
Ci6 e indicato nella fig. 2.

Ho poi fatto rotolare la palla di gomma cronometrando i percorsi per 5 di-
stanze, prendendo 10 letture per ogni distanza.

Ho calcolato il quadrato del tempo medio per ogni percorso.

m
Fig. 2: Il piano inclinato impiegato
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Ho quindi modificato Tinclinazione del tavolo con gli assi e per ogni in-
clinazione ho misurato la distanza (CB) percorsa dalla palla in un secondo
e la distanza (HK) della gamba del tavolo dal livello del pavimento. Per
ogni inclinazione ho preso 5 letture. La fig. 3 mostra il tavolo con le di-
stanze misurate.

Fig. 3: Tavolo con le distanze CB e HK misurate

Risultati e dlscusslone
Nelle tab. 1 e 2 riproduco i risultati ottenuti.

Lunghez-
za del
percorso

(cm)

100
85
70
55
40

Tempo del percorso
(s)

singoli percorsi

1 n I I I I V V V I V I I V I I I I X X
3 . 0 3 . 0 2 . 9 3 . 0 3 . 1 3 . 1 3 . 0 3 . 0 3 . 0 2 . 9
2 . 8 2 . 7 2 . 6 2 . 7 2 . 6 2 . 7 2 . 8 2 . 8 2 . 8 2 . 7
2 . 6 2 . 5 2 . 4 2 . 5 2 . 6 2 . 5 2 . 6 2 . 5 2 . 4 2 . 5
2 . 4 2 . 3 2 . 4 2 . 3 2 . 2 2 . 3 2 . 2 2 . 3 2 . 4 2 . 3
2 . 0 2 . 0 1 . 9 2 . 0 2 . 0 2 . 0 1 . 9 1 . 8 2 . 0 2 . 0

Tempo
medio

(s)

3.00
2.72
2.51
2.31
1.96

Quadrato
del tem
po medio

(s2)

9.00
7.40
6.30
5.34
3.84

Tab. 1: Rotolamento di una palla di gomma
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HK CB Valore
D i s l i v e l l o Lunghezza del percorso p e r medio

(cm) avere t = 1 s (cm)

I I I I I I I V V

2 . 5 1 0 1 2 8 1 0 10 10

5 . 0 3 0 2 8 3 5 2 7 28 30

7 . 5 3 1 3 5 3 3 3 2 34 33

10.0 5 3 5 0 5 2 4 7 48 50

12.5 5 3 5 5 5 7 5 0 59 55

15.0 7 6 7 0 7 5 7 4 80 75

Tab. 2: Rotolamento di una palla di gomma durante 1 s

Nella fig. 4 ho messo in grafico la distanza in funzione del tempo al qua
drate Sia con la pallina di 24 g che con una biglia di 6 g ottengo la
stessa retta che passa per Torigine degli assi.

Lunghezza del percorso (cm)A
1 0 0 ■ -

8 0 - -

6 0 - -

40 -

2 0 - -

10

Quadrato del tempo
medio (s2)

Fig. 4: Rotolamento di una palla di gomma

Percib posso concludere che la distanza percorsa da un corpo che rotola
lungo un piano inclinato aumenta in proporzione del quadrato del tempo
percorso.
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Nella fig. 5 ho tracciato un grafico della distanza percorsa in un secondo
(CB) in funzione della distanza tra i piedi del tavolo e il pavimento (HK).
Ottengo una retta che passa per Torigine.

Lunghezza di CB
(cm)

8 0 4 -

6 0 - -

4 0 - -

2 0 - -

Fig. 5: Rotolamento di una palla di gomma durante 1 s

Lunghezza di HK
(cm)

Applicando il teorema dei triangoli simili, dalle fig. 1 e 3 trovo le rela-
zioni:

A B C B C B H J
CB " CG e CG " HK

Percib:
AB = CB . M

Nel mio esperimento, la distanza tra le gambe del tavolo (HJ) e di 80 cm.
Dalla fig. 5 trovo che per un dislivello (HK) di 15 cm, la distanza percor
sa in un secondo e di 75 cm. Percib la distanza percorsa in un secondo dal
la palla lungo un piano verticale sarebbe:

AB = 75 cm 80 cm
15 cm 4 m

La caduta libera

A questo punto ho provato a far cadere la palla dall'altezza di 4 metri e
vedere se il tempo di caduta fosse davvero di un secondo. Ho preso 10 let-
ture e il tempo medio e di 0,8 secondi. La differenza di 0,2 secondi, cor-
rispondente al 20 %, e dovuta al fatto che la rotazione della palla causata
dall'attrito consuma una parte dell'energia disponibile.
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Percib la distanza che percorrerebbe la palla in un secondo scivolando - e
non rotolando - lungo un piano verticale senza attrito e:

d = 4 m + 20 % (4 m) = 4,8 m

Questo valore e in accordo con quello ottenuto applicando Tequazione del
moto uniformemente accelerato:

d = I g t 2 = 1 9 , 8 0 ^ 1 s 2 = 4 , 9 0 m

L'oscillazione del pendolo

L'oscillazione di un anello appeso a un filo mi ha permesso di verificare
che la lunghezza del filo e proporzionale al quadrato del periodo - confer-
mando cosi il carattere generale della legge di Galileo - e di determinare
il valore delTaccelerazione g.

Bibliografia
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Sciami meteorici estivi

Benedetto Lepori, Manno (1965)

Frequento il Liceo a Lugano. Mia grande passione e da sempre 1'Astronomia:
ho iniziato osservando i pianeti, poi sono stato attirato dalle stelle ca-
denti, di cui tuttora mi occupo: e cosi e nato questo studio.
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Introduzlone
L'astronomia meteorica e certamente uno dei campi piD accessibili alTa-
strofilo, in quanto non richiede Tuso di particolari apparecchiature. Dopo
alcuni anni di ricerche sporadiche ho intrapreso un lavoro "sistematico",
avente come oggetto gli sciami estivi; obiettivi principali erano la ricer
ca dei radianti ed il calcolo della Frequenza Oraria Zenitale.

Questa ricerca ha indubbiamente richiesto un affinamento dei metodi di
analisi da me sviluppati negli anni passati, affinamento che non e certo il
meno importante risultato del lavoro.

Metodi di ricerca
L'osservazione delle meteore si svolge, a livello dilettantistico, ad oc-
chio nudo; essa consiste nello scrutare, talvolta per ore, la volta stella-
ta e nell'annotare le principali caratteristiche di ogni meteora: ora di
apparizione, magnitudine, lunghezza, colore, velocita, traiettoria (sulla
cartina).

Raccolti i dati ho in primo luogo calcolato i prolungamenti delle meteore
sulla volta celeste, alia ricerca dei punti di incrocio, cioe dei radianti
degli sciami.

Svolto questo lavoro, che ha portato al ritrovamento di una decina di ra
dianti, si e proceduto all'analisi dei singoli sciami.

In primo luogo viene calcolata le Frequenza Oraria Zenitale, definita come
il numero di meteore che un osservatore pub osservare durante un'ora, posto
il radiante alio zenit e in condizioni osservative perfette; la FOZ e un
conveniente indicatore delTattivita di uno sciame. In seguito viene effet-
tuata un'analisi statistica delle caratteristiche di ogni sciame: magnitu
dine media, lunghezza media, distribuzione in velocita, percentuale di me
teore dotate di scia e di colore,... La discussione dei dati ottenuti verte
in particolar modo sul confronto delle posizioni dei radianti con quelle
fornite dai cataloghi (non e raro constatare notevoli discrepanze); inte-
ressante e anche Tanalisi della curva di FOZ, con la parallela ricerca
della data del massimo.

Risultati e discussione
In generale il materiale raccolto e sicuramente soddisfacente, per quantita
e qualita, nonostante una certa sfortuna riguardo le condizioni metereolo-
giche; i risultati sono esposti in dettaglio nella tab. 1.
In generale Tattivita meteorica durante Testate 1982 si e rivelata inte-
ressante, come consueto; parecchi sciami sono stati osservati. Di alcuni di
essi discutiamo ora i risultati piD interessanti.
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Osservatori: A. Balemi, E. Charbon, B. Lepori,
G. Pellegri, M. Rezzonico

Periodo di osservazione: dal 24/25 luglio al 22/23 agosto 1982
Notti di osservazione: 15
Ore di osservazione: 32,4
Meteore osservate: 201

Tab. 1: Risultati generali

Perseidi

Le "lagrime di San Lorenzo" si sono rivelate ancora una volta lo sciame piD
attivo e spettacolare dell'estate; sciame dunque ben noto, ma che ha riser-
vato alcune, notevoli, sorprese.

In primo luogo accanto al radiante noto - le cui coordinate (AR 2n 56', D
+ 56°) corrispondono con precisione ai valori dei cataloghi - abbiamo os-
servato un secondo radiante, posto circa 10° a S, con attivita praticamente
uguale a quella del radiante principale (fig. 1); di esso e stato anche
evidenziato un moto progressivo in direzione N-E.

Poiche e impossible, data la sua cospicua attivita, che tale radiante sia
sfuggito fino ad ora alle osservazioni - e infatti segnalato solo come ra
diante minore - dobbiamo dedurne che esso si e considerevolmente rafforzato
nel corso dell'estate 1982.

Le caratteristiche delle meteore provenienti dai due radianti sono pratica
mente identiche (fig. 2); inoltre il rafforzamento del secondo radiante, e
stato accompagnato da un notevole regresso dell'attivita del radiante
"classico", almeno di un fattore 2.

Queste considerazioni suggeriscono Tesistenza di un legame fisico tra i
due radianti, proprio per questo classificati sotto la voce Perseidi.

L'analisi del grafico di FOZ (fig. 3), il cui andamento e "normale", sembra
indicare che si tratti di un medesimo sciame, com'era logico; non e perb
chiaro quale sia la causa di queste "anomalie" - tra cui bisogna ancora ri-
cordare lo spostamento della data del massimo (agosto 14,5 invece di agosto
12,5).

Le caratteristiche dello sciame sono riassunte in tab. 2.
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FOZ

1 5 " '

1 0 " '

5 - -

* va lo re o t tenuto a Teng ia
* * va lo re o t tenu to ad Aros io

2 5 / 2 6 3 1 / 1

L u g l i o

Fig. 1 : FOZ dei rad iant i A e B de l le Perse id i

H h - M 1 h
9/10

Agosto

■4-
20/21

A+B

A

B

(ft +im +2m +3m +4m +5m +6m

F ig . 2 : D i s t r i buz ione i n magn i tud ine de i rad ian t i A e B de l l e Pe rse id i
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FOZ

3 0 T

25

2 0 - -

1 5 "

10 —

* Valore ottenuto ad Arosio
** Valore ot tenuto a Tengia

+-t- — I r H — I —
9 / 1 0 1 3 / 1 4

Agosto

H—*>
2 5 / 2 6 3 1 / 1

L u g l i o

20/21

Fig. 3: FOZ complessiva del lo sciame del le Perseidi

Meteore osservate: 33 (radiante A)
27 (radiante B)

Magnitudine media: 2^2*
Lunghezza med ia : 10°5*

Radiante: A AR 2h 56' (1950.0)

Ve l o c i t a :
Sc ia :

meteore ve loc i *
presente nel 43 %*
del le meteore

D + 5 6 °
i l 1 2 / 1 3 - 8

B AR 2h 40' „nrn n^
QO (1950.0)

* D a t i c a l c o l a t i u t i l i z z a n d o
soltanto 35 meteore

D + 3 9 u
i l 3 1 / 1 - 8

AR 3h 18'
D + 4 4 °
i l 1 7 / 1 8 - 8

(1950.0)

Ta b . 2 : P e r s e i d i : c a r a t t e r i s t i c h e g e n e r a l i
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Cygnidi

Lo sciame meglio osservato, grazie alle favorevoli condizioni atmosferiche
verificatesi dal 15 al 25 agosto; sciame comunque non di grande rilievo.

Degna di nota Tosservazione di un triplo radiante; le meteore appartenenti
ai 3 radianti hanno caratteristiche totalmente differenti, cid che ci indu
ce piuttosto a parlare di 3 sciami.

La FOZ del radiante A, il piD attivo, ha tuttavia raggiunto un massimo
(15/16-8) di soltanto 3,4 meteore, valore estremamente esiguo!

Una panoramica dei risultati e data nella tab. 3.

Meteore osservate: 12 ( rad ian te A) Rad ian te : A AR 21U% u»o 0)6 ( rad ian te B) D

FOZ massima:
6 (radiante C)

3 , 4 ( r a d i a n t e
A ,15 /16 -8 )

B AR
D Jl£ <™ 0)

Magni tudine media:
Lunghezza media:

2m8
8°0 C AR

D 'fjo' «950 0)
Ve l o c i t a : meteore medio-ve loc i
Sc ia : presente nel 25

de l le meteore
%

Tab. 3: Cignidi: caratteristiche generali

Zeta aquilidi

4 prolungamenti di meteore osservate il 24/25-7 ed il 31/1-8, che si incro-
ciano presso la Stella zeta Aquilae, ci hanno indotti a definire questo
nuovo sciame; esso e totalmente assente dai nostri cataloghi. La FOZ e co
munque bassissima; le coordinate del radiante valgono, con una certa incer-
tezza: AR 19" 10', D +15°.

Altri sciami

Le caratteristiche di molti altri sciami sono state determinate nel corso
del nostro lavoro; tra di essi citiamo in particolare le Delta Aquaridi,
le Capricornidi, le Gamma Draconidi e le Piscidi, sciami tutti ben noti
agli osservatori di meteore.

Ringrazlamentl
Non posso astenermi dal ringraziare tutti gli osservatori, membri della So
cieta Astronomica Ticinese, che hanno contribuito a raccogliere i dati su
cui si fonda il presente rapporto.
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Analisi delle acque del Poschiavino

Andreas Compagnoni, Stampa (1962)

Ho frequentato le scuole elementari e secondarie a Poschiavo e la scuola
magistrale a Coira. Occupazione attuale: insegnante di scuole elementare a
Stampa, Bregaglia.
Hobbys: Musica e Sports. Faccio parte di una Band musicale con la quale
suono musica da ballo. Pratico diversi sport anche se ultimamente non ho
piu, purtroppo, molto tempo da dedicarci.
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Introduzlone
Che cosa mi abbia spinto in questa ricerca non lo saprei definire esatta-
mente. L'acqua ha sempre emanato un fascino su di me. Osservando un bambino
che giocava con l'acqua sono sempre rimasto meravigliato dal suo comporta-
mento. Sembra che per lui quel liquido rappresenti uno strano incantesimo,
una magia carismatica ed incomprensibile. Infatti e una sostanza inafferra-
bile, che sfugge a differenza dagli altri giocattoli che formano il suo
piccolo mondo fatato. Per questo lui ne e affascinato. Mi sono spesso sen-
tito chiedere da bambini piccoli come sia possibile che nel fiume continui
a scorrere dell'acqua e volevano essere informati sul quando l'acqua sareb-
be poi finita. Queste riflessioni coinvolgevano anche me, volendo sapere
cosa si celasse nell'acqua e nelTambiente circostante.

Non dimentichiamo poi che la vita, sia animale che vegetale ha avuto origi-
ne nelle acque. Tutti gli esseri si sono sviluppati in questo ambiente.
L'evoluzione portb in seguito ai primi vertebrati che, per le funzioni me-
taboliche, svilupparono un apparato branchiale alio scopo di fissare Tos-
sigeno.

Quando gli insetti passarono dalla vita acquatica a quella terrestre (400
milioni di anni fa, nel periodo devoniano) perdettero le branchie per svi-
luppare un nuovo sistema di respirazione, costituito da una rete di tubici-
ni che raggiungono ogni cellula del loro corpo: il sistema tracheale.

Certe specie, col ritorno alia vita nell'acqua, riacquistarono il vecchio
sistema branchiale, usato perb solamente nello stadio larvale. Alio stadio
di imagine vien adottata la respirazione tracheale.

Metodo di lavoro
Ho scelto tre posti lungo la riva del fiume Poschiavino; rispettivemente a
San Carlo, a St. Antonio e a Prada (Fig. 1). Gli esperimenti, le osserya-
zioni e le analisi sono state eseguite visitando tutti i posti nella minor
distanza di tempo possibile (nella stessa giornata possibilmente). Questa
operazione e stata ripetuta tre volte.

Le osservazioni si sono basate sulla descrizione della condizione delle
acque e sulla fauna presente. Per quest'ultima mi sono limitato agli inver-
tebrati visibili ad occhio nudo.

C'e inoltre una parte chimica dove sono stati osservati:
- il contenuto di ossigeno
- il contenuto di ammoniaca
- il valore pH
- la temperatura
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L'importanza del mio lavoro e attribuita pure al confronto tra i diversi
dati ottenendo una scala graduale (o meno) che ci indichera le differenze
e le analogie fra i tre punti. Alia fine si avra un'idea generale delle
condizioni delle acque tra San Carlo e Prada.

Nel lavoro e contenuta una descrizione dei luoghi di esperimento, i risul
tati delle osservazioni con le relative spiegazioni necessarie e delle con-
clusioni che si otteranno confrontando i diversi dati.

Presento qui le date nelle quali sono stati effettuati i sopralluoghi. Ho
sempre cercato di osservare tutti e tre i posti in un breve lasso tempora-
le. Questo non e d'importanza secondaria, dato che gli animaletti seguono
i loro stadi di sviluppo praticamente parallelamente in tutti i posti. Se
quindi si aspettasse troppo ci sarebbe il pericolo che certe specie abbiano
nel frattempo subito la metamorfosi, raggiungendo lo stadio d'insetto fini
t e

O s s e r v a z i o n e 1 . 2 . 3 .
a S a n C a r l o : 1 2 . 7 . 8 1 3 0 . 8 . 8 1 1 3 . 1 0 . 8 1
a S t . A n t o n i o : 1 . 8 . 8 1 3 0 . 8 . 8 1 1 3 . 1 0 . 8 1
a P r a d a : 1 . 8 . 8 1 3 0 . 8 . 8 1 1 5 . 1 0 . 8 1

Parte biologica

Di media sollevavo 25 pietre in ogni posto, asportando gli animaletti e poi
le rigettavo nel fiume. La classificazione sistematica avveniva a casa con
frontando testi ed immagini di diversi libri. Usavo un binoculare quale
mezzo sussidiario per facilitare il riconoscimento.

Parte chimica

Tra le diverse possibility di studio chimico dell'acqua io mi sono limitato
a quattro, ovvero:

a) Contenuto di ossigeno
b) Contenuto di ammoniaca
c) Valore "pH"
d) Temperatura

Queste misurazioni venivano fatte di solito prima della raccolta di mate
riale. Mi sono aiutato con un'apposita attrezzatura ("STEGER" Wasserunter-
suchungsgera'te). L'analisi dei dati avvenniva quindi direttamente sul po
sto, evitando alterazioni dovute al trasporto o al tempo.

Breve descrizione dei luoghi

San Carlo: - Quantita d'acqua: minima. II fiume e guadabile senza ri
sen io

- La vegetazione circostante e formata da alberi ad alto
fusto (abeti e frondifere).
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St. Antonio: - Corrente ancora veloce
- Vegetazione rigogliosa, ma solo frondifere e piante a

basso fusto.

P r a d a : - A r g i n e a r t i fi c i a l e
- Corrente debole, ma grande quantita di acqua
- Vegetazione: cespugli ed .arbusti

Risultati

Ordini ritrovati - Caratteristiche generali

Gli animaletti studiati hanno bisogno di un forte contenuto di ossigeno per
vivere. Abitano sotto i sassi del fondale, nascosti alia luce. Respirano
tramite branchie.

Plecoptera La coda e formata da due filamenti. Sono molto sensibili
alTinquinamento. Durante la metamorfosi Tinsetto esce di-
rettamente dalla larva, tralasciando lo stadio di crisalide.

Ephemeroptera II corpo termina con tre filamenti. Sono le uniche larve che
si adattano ad ogni tipo di acqua. La loro vita nella fase
di insetto dura solo due o tre giorni; la femmina pub rag-
giungere le tre settimane.

Trichoptera Sono caratterizzate da una casetta di pietra che si trasci-
navo ovunque. Da queste pietruzze esce solo la testa e gli
arti anteriori. Ci sono perb anche Trichoptera senza astuc-
cio protettivo, che assomigliano a dei sottili bruchi. L'in
setto assomiglia ad una piccola farfalla data la straordina-
ria rassomiglianza tra i due ordini.

Turbellaria Assomigliano ad un verme piatto. Strisciano sulla parte
ventrale e lasciano una traccia visibile. Sanno resistere
per dei mesi senza nutrimento. Famosa e la loro alta capaci
ty di rigenerazione: da un frammento di planaria pub gene-
rarsene una nuova.

Risultati delle analisi

Parte_fisica
Vedi Tab. 2.

^ ^ . b i o l o g i c a
a) Fasi di sviluppo

Ho notato che le fasi di sviluppo si coprivano in tutti e tre i posti.
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Se il sopralluogo veniva effettuato con una settimana di ritardo si po-
tevano percib rilevare delle differenze. E stato importante e utile
quindi Tanalisi avvenuta in tutti i luoghi senza rilevanti intervalli
temporali.

b) Totale degli animaletti rinvenuti

Vedi Fig. 2-5.

Parte_chimica
a) Temperatura

Di media si pub dire che la temperatura dell'acqua aumenta man mano che
Taltitudine diminuisce. Non dobbiamo scordare gli affluenti laterali
che alimentano il Poschiavino apportando acqua fresca dalle montagne. Ho
ricevuto le seguenti medie:

- San Carlo: 7,3°C- St. Antonio: 7,2°C
- Prada: 8,2°C

II posto piD stabile in quanto a temperatura e Prada. Ricordo perb anco
ra che questa pub essere influenzata da fattori esterni, quali piogge
avvenute da pochi giorni, ecc.

b) Contenuto di ossigeno

Gli animaletti studiati necessitano di una forte percentuale di ossigeno
sciolto nell'acqua. Questi dati sono quindi molto indicativi. A St. An
tonio il fiume si e rilevato ricco di ossigeno. II fattore ossigeno e
molto dipendente dalle condizioni metereologiche e dalla morfologia del
letto del fiume. Infatti piD tortuoso egli e, e piD influiscono le piog
ge, il vento ecc. Ecco le medie ottenute in mg/1:

- San Carlo: 5,81
- St. Antonio: 5,84
- Prada: 5,22

A San Carlo gli sbalzi di contenuto di ossigeno sono maggiori che a Pra
da. Per St. Antonio ricordo che Tapporto di ossigeno da parte di un
affluente (Val da Guli) influisce sul valore.

c) Contenuto di ammoniaca

Nessuna analisi ha rivelato presenza di ammoniaca. Questo sta ad indica-
re che le acque sono pulite.

d) Valore pH

Abbiamo un valore pH neutro per tutti i punti, con poche oscillazioni.
Cib indica un buon equilibrio tra alcalinita ed acidita nel fiume. A San
Carlo l'acqua e leggermente piD alcalica.
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San Carlo: 12.07.81 Regime: fo r te larghezza • 8 m
30.08.81 a . normale " • 5 m
13.10.81 " normale a • 5 m

St. Antonio: 1.08.81 Regime: normale larghezza 9 m
30.08.81 " normale " • 10 m
13.10.81 " normale a • 9 m

Prada: 1.08.81 Regime: normale larghezza • 10 m
30.08.81 " normale a 11 m
15.10.81 fo r te a 12 m

Tab. 1: Impeto dell'acqua
Dalla tabella si pud notare 1'importanza di compiere gli esperimen-
ti nello stesso giorno findove e possibile. Infatti 1'impeto
dell'acqua pud variare le condizioni della fauna, trascinando qual-
che animale. Si pud osservare che le condizioni erano circa le
stesse, eccezion fatta per la prima osservazione a San Carlo, dove
era piovuto nei giorni precedent!.

San Carlo St. Antonio Prada

12.07.81 2,5 m/s 01.08.81 2,3 m/s 01.08.81 2,0 m/s
30.08.81 1,5 m/s 30.08.81 2,5 m/s 30.08.81 2,3 m/s
13.10.81 1,5 m/s 13.10.81 2,3 m/s 15.10.81 5,0 m/s

Media: 1,83 m/s Media: 2,36 m/s Media: 3,1 m/s

Tab. 2: Velocita dell'acqua
La velocita e relativa. Se osserviamo l'ultima misurazione effet-
tuata a Prada notiamo un forte sbalzo (precipitazioni nei giorni
precedenti). Piu indicative sono le misurazioni in data 30.8.81.
La spinta precedente determina la velocita a Prada.
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Nemoura

Perla

Isoperla

Cloroperla

Leuctra

A B

I

C
I

1 0 2

1 1
2 2 0

0 0 8

i
0 1 0

1
0 2 I

A = San Carlo
B = St. Antonio
C - Prada

II numero sotto
le colonne cor-
risponde al to
tale di anima
l e t t i

Fig. 2: Subdivisione dei generi dell 'ordine PLECOPTERA nei tre posti
Si pud leggere dal grafico che le Plecoptera si trovano specialmen-
te nella regione di Prada. Anche a St. Antonio abbiamo tre specie
differenti, ma per un totale di 5. A San Carlo ci sono solo due
specie cioe Perla e Nemoura. Queste sono rappresentate in scar so
numero, tre in tutto.

Epeorus

Ecdyonurus

Baetis

6 1 0

38 32 28

22 2 2

Fig. 3: Subdivisione dei generi dell'ordine EPHEMEROPTERA nei tre posti
Nel grafico si nota una graduale scala, partendo da San Carlo e
scendendo verso il piano. Le Ephemeroptera sono nettamente piu dif
fuse a San Carlo. A St. Antonio e a Prada sarebbero praticamente
assenti se non ci fosse l'apporto del diffusissimo Ecdyonurus.
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Rhyacophila

A B C
i 1

2 9 4

Sericostoma
69 96 300

1Agapetus
1 0 0 9

Fig. 4: Subdivisione dei generi dell'ordine TRICHOPTERA nei tre posti
Per quanto riguarda 1'osservazione delle Trichoptera notiamo che
non c'e quella regolarita trovata negli altri ordini. Tralasciando
le Sericostoma che dominano chiaramente a Prada, notiamo a St. An
tonio una supremazia delle Rhyacophila ed invece a San Carlo e a
Prada una maggioranza di Agapetus.

Planaria Torva

Planaria

Planaria Alpina

■ i

1 1 0

I

0 0 1
I 1

0 1 1

Fig. 5: Subdivisione dei generi dell 'ordine TURBELLARIA nei tre posti
La planaria non esattamente specificata e ritrovata a Prada si
tratta facilmente di una planaria torva. Non essendone perd sicuro
al 100 % ho preferito lasciare il "caso aperto", piuttosto che in-
ventare un dato magari non corrispondente. La planaria e poco dif
fusa in quantita, comunque la troviamo in ogni posto. La planaria
alpina e nota come bioindicatore di acqua pulita. Si confronti pure
il capitolo dedicato all'inquinamento.
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Discussione e concluslonl
Gli animaletti studiati sono ottimi indicatori per stabilire il grado d'in-
quinamento. Tutti gli ordini ritrovati indicano acque pulite. In acque pu-
lite troviamo: Plecoptera e Trichoptera nella corrente. In acque poco in-
quinate: Ephemeroptera e Trichoptera fuori dalla corrente veloce. La valu-
tazione dei dati rivela delle tracce d'inquinamento moggiori a San Carlo
che a Prada (cioe il torrente alto e piD inquinato che nel corso basso).
Come spiegare il fenomeno?

lD£§rJ2rstaz^one_dej_dati
Fauna

Non possiamo parlare d'inquinamento per il Poschiavino. Ho interpretato la
situazione osservando gli affluenti lateral!*. L'apporto di acqua pulita
dalle montagne ha un influsso notevole. Ho ricevuto dalle Forze Motrici
Brusio delle tabelle nelle quali sono annotati i regimi di acqua. Purtroppo
esistono solo quelli del Poschiavino e di qualche affluente importante. E
difficile stabilire la portata d'acqua dato che i calcoli vengono fatti in
kw/h. Mi sono basato sulla media di diversi anni. II regime di acqua tra
San Carlo e Prada si e triplicate Da 2 m3/s a 6 m3/s). L'apporto di acqua
pura da parte degli affluenti laterali ci spiega la situazione d'inquina
mento discendente da San Carlo a Prada.

Chimica

1. Ammoniaca: non e presente nel Poschiavino indicando contemporaneamente
assenza di inquinamento.

2. Valora pH: si aggira sui sette, indicando equilibrio tra acidita ed al-
calinita

3. Ossigeno: e fortemente contenuto. II valore 6 indica alto contenuto ed
il valore 4 mediocre. E maggiore nella parte alta perche il
rimescolamento tra le pietre del letto e piD grande (Cfr. ca-
pitolo "Contenuto di ossigeno").

Ecco ora le "reti tirate in barca" sommariamente:
- Le Ephemeroptera sono diffuse specialmente a San Carlo, sia in quantita

che in varieta di ordini.
- Le Plecoptera predominano a Prada. Esse sono rappresentate in modo minore

che le Ephemeroptera nel Poschiavino.
- Le Trichoptera sono diffuse in tutto il fiume. A Prada abbiamo i valori

maggiori sia in numero totale che in varieta di generi.
- Le Turbellaria sono poco rappresentate nel tratto studiato. Abbiamo perb

dei valori maggiori a St. Antonio e a Prada.
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La diffusione totale di animaletti crea la seguente scala discendente:
1. Trichoptera
2. Ephemeroptera
3. Plecoptera
4. Turbellaria

Per quanto riguarda la varieta di generi si ha la seguente situazione:
1. Plecoptera (5 generi)

2. Ephemeroptera
3. Trichoptera

(3 generi):
(3 generi):

4 . Turbe l la r ia (2 spec ie ) :

Nemoura; Perla; Isoperla;
Chloroperla; Leuctra.
Epeorus; Ecdyonurus; Baetis.
Rhyacophila; Sericostome;
Agapetus.
Planaria alpina; Planaria torva.

- II valore pH e neutro (con leggere oscillazioni) per tutti e tre i posti.
A San Carlo esiste una lieve traccia di alcalinita.

- L'ammoniaca e assente nel nostro fiume.
- II Poschiavino possiede un alto contenuto di ossigeno, specialmente a

St. Antonio e a San Carlo. Le differenze sono dovute specialmente al moto
di rimescolamento delle acque.

- II Poschiavino presenta acque pulite. Abbiamo delle tracce d'inquinamento
maggiori a San Carlo che a Prada. Questo fatto e dovuto alia posizione di
San Carlo (vicinanza ad un deposito rifiuti), ma specialmente all'apporto
di acqua pura da parte degli affluenti laterali.
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De Upupa. Contribution a Tecologie de la Huppe,
Upupa epops epops, en periode de nidification: etude
d'une population valaisanne

r wcrtaea. ass

Raphael Arlettaz, Fully (1961)

La Science appelle les Jeunes... et les moins jeunes: j'aurai 22 ans en
aout prochain.' Mes activites extra-ornithologiques m'ont permis d'obtenir
une maturite latin-anglais - et non, je ne suis pas- un matheux! - au colle
ge de St-Maurice. A 1'heure actuelle, je poursuis des etudes de geographie
a 1'universite de Fribourg. Mes passions, hors nature: dessin, peinture,
graphisme. Et bien sur le Fendant, en authentique valaisan.'
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Introduction
La Huppe est un oiseau thermophile, migrateur, qui a disparu de presque
tous ses anciens bastions d'Europe centrale. La Suisse n'a pas ete epargnee
par ce processus de regression et la Huppe, jadis repandue sur tout le Pla
teau et au pied du Jura, ne se rencontre plus guere que dans les regions
meridionales, au climat priviiegie: Tessin, certaines grandes valiees des
Alpes rhetiques et Valais. En 1980, des recensements effectues par la Sta
tion ornithologique Suisse de Sempach n'ont denombre que 138 sites habites
sur Tensemble du territoire helvetique.

La biologie de la Huppe est relativement bien connue par contre rares sont
les publications parues a ce jour sur Tecologie de Tespece. Cette etude,
dont les resultats preiiminaires sont presentes ici, aura pour but de defi-
nir Torigine du declin et de proposer par la des mesures adequates de pro
tection de la Huppe.

Materiel et Methode
L'etude debuta en 1978 et surtout 1979. Durant la bonne saison, c'est-a-
dire d'avril a juillet, 1 a 1 1/2 jour par semaine jusqu'en 1981, puis en
1982 3 a 4 jours par semaine, ont ete consacres aux recherches sur la Hup
pe. L'observation sur le terrain se fait a Taide de jumelles 8 x 30 et
d'un binoculaire 25 x 80 monte sur trepied; Tinspection des cavites de ni-
dification s'opere grace a une ampoule reliee a une pile galvanique 4.5 v
par une long fil torsade et un petit miroir circulaire monte sur une lan-
guette deformable munie d'un manche de plastique. Des 1981, j'ai mene des
operations de baguement (ill. 1): en plus de bagues en Aluminium numero-
tees, les Huppes - les adultes sont captures au filet et les jeunes bagues
au nid - sont affubiees de bagues en plastique de couleur qui permettent
Tidentification individuelle a distance. Pour faciliter Tacces au mate
riel et son analyse, Tenregistrement des observations se fait de plusieurs
facons: cahier journalier, cahier specifique "Upupa", classement des don-
nees par site, fiches de nid, fiches de baguement pour codes de couleur in-
dividuels.

Cadre de Tetude

La surface prospectee couvre 24 km2 (11.750 x 2.750 km) sur rive droite du
Rhone dans la region de Fully-Saillon en Valais central (fig. 1). L'altitu-
de est comprise entre 470 m, niveau de la plaine, et 1400 m oD niche le
couple le plus eieve. Cette region beneficie d'un climat chaud et sec ce
qui permet la croissance de la vigne et explique la presence de steppes, de
chataigneraies et de vastes chenaies pubescentes. En plaine predominent les
cultures intensives au visage industriel: cultures maraicheres et arbori
culture en basses tiges.
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111. 1: Huppe
male capturee
au filet pour
etre baguee

Fig. 1: Localisation du secteur d'etude
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Resultats
Repartition de Tespace vital, biotopes et sites de nidification

20 a 28 couples, selon les annees, habitent la region consideree. Si Ton
considere que de nombreux secteurs ne sont pas prospectes par la Huppe, la
densite oscille entre 1.1 et 1.6 couple/km2; autrement exprimee, Tunitee
de surface d'un couple est de 64 a 90 ha. A cette methode d'analyse quelque
peu arbitraire, je prefere celle qui consiste a calculer Tespacement moyen
entre deux sites de nidification certaine adjacents. La distance est calcu-
lee a 25 m pres, sur carte nationale 1:25'000, en fonction du barycentre
(centre geographique) des divers sites de nid occupes par un meme couple au
cours des ans. Ce procede eiimine toute imprecision ou approximation dues
aux couples probables ou possibles. La distance moyenne entre deux sites
voisins est de 805 m pour Tensemble; elle atteint 685 m pour la region
Ouest du domaine d'etude, probablement en raison d'une plus grande diversi-
te du milieu (fig. 2.). Remarquons qu'en 1982, deux couples ont niche avec
succes a 40 m de distance Tun de Tautre, ce qui est vraiment exception-
nel.

A
N (sola

Distances entre les sites
de nidification connus:
Sites de nidification
inconnus: o

£JL£. Repartition de l'espace vital: Lorsqu'un mSme couple utilise plu-
sieurs cavit4s, c'est en fonction de leur centre geographique (ba
rycentre) que les distances (en m.) sont calculSes.
"Isola" indique un couple pour lequel tout contact intraspecifique
est exclu par la configuration topographique.
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25 % des Huppes habitent la plaine et s'y reproduisent, 50 % le piemont
(465 - 650 m); quant au site le plus eieve il est sis a 1350 m d'altitude.

La cellule de base existentielle de la Huppe, son biotope, est caracterisee
par le sitotope (ou terrain de pature) qui presente une configuration semi-
desertique et le genotope qui doit offrir un* eventail suffisant en cavites
spacieuses (fig. 3; ill. 2).

Distinguons trois types de sites de nidification: les sites naturels qui
composent 54.5 % du total (cavites arboricoles, surtout castanea vulgaris
et Quercus pubescens , et anfractuosite rocheuse), les sites semi-naturels
(36.3 %) qui resultent de Tactivite humaine (murs et murgeres de vignes,
guerite et grange), les sites artificiels ou nichoirs (verticaux ou ho-
rizontaux paraliepipedes losanges) (fig. 4). La nature du nid, Torienta-

111. 2: La dispari-
tion des vieux che-
nes qui offrent des
sites de nidifica
tion propices a la
Huppe est probable-
ment un important
facteur de regres
sion. Ici , le de-
frichement de la
chenaie, face a
1 'implantation
d'une vigne.
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F i ^ Jh_ Activite de nourrissage d'une nichee (Site 4, 1980, 1981): Coupe
schematique des trajets effectues par les adultes entre les sitoto-
pes (terrains de pature) et le nid. Le trace inferieur correspond
au parcours ascendant, la ligne supdrieure au vol de retour sur les
sites de gagnage.

nombre de sites

Fi9- 4: Hauteur par rapport au sol de 22 sites de nidification de la Huppe.
Les trous d'envoi des trois sites de la tranche - 0,5 m - 0 m af-
fleurent au niveau du sol: les cavites proprement dites se situent
au-dessous de celui-ci.
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tion des orifices d'acces aux cavites de nidification et leur hauteur au-
dessus du sol ne sont pas determinants dans le choix du site; par contre,
la dimension du trou d'envoi est un facteur important, celle-ci doit en ef
fet assurer une protection contre les predateurs et les intemperies (cas
d'une femelle devoree sur sa ponte par un carnassier).

La Huppe n'a pas de territoire a proprement parler, j'ai neanmoins tente
(fig. 5) de definir Taire maximale dans les limites de laquelle se con
centre Tactivite d'un COUple (Rayon d'Action).

$̂ mMmr̂ >

Fig. 5: Rayon d'action du couple no. 3 (1979 - 1982)

mc
Site de nid avec indication A± Contacts intraspecifiques entre
d e l ' a n n e e d ' o c c u p a t i o n ^ a d u l t e s v o i s i n s
Tentative avortee

Site d'un couple voisin

Poste de chant

N
▲a Recherche d'une cavite propice^ a la reproduct ion

Observation d'un accouplement

Approximation de 1'etendue des
sitotopes freguentes par le couple
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Biologie de reproduction

Les Huppes sont en principe de retour d'Afrique dans la derniere decade de
mars ou les premiers jours d'avril (date hStive: avant-coureur le 3 mars
1978); leur arrivee coincide souvent avec une periode de foehn. Selon les
conditions meteorologiques du moment, Tactivite vocale debute une quinzai-
ne de jours apres les premieres arrivees. La regularite des contacts intra-
specifiques favorise et stimule les chanteurs; le premier chant a ete note
un 7 avril et le dernier dans la saison un 20 juillet. Mes observations ont
permis de noter une dizaine d'emissions vocales, quatre d'entre elles n'a-
vaient jamais ete decrites jusqu'ici: cela va du fameux "Oup Oup Oup" qui a
valu son nom a Toiseau a des cris exceptionnels entendus dans le perimetre
du nid.

Durant pres d'un mois, le couple s'affaire a la recherche d'une cavite de
nidification propice. Certains adultes y consacrent la majeure partie de
leur temps, durant toute la phase nuptiale; souvent pourtant, malgre cette
exigente activite passee a la prospection, ils reintegreront le site de nid
occupee Tannee precedente.

Un des buts fixes par ce travail etait egalement d'etudier le taux de re
production de Tespece pour deceler une eventuelle sterilite des adultes
imputable a Tutilisation massive de substances chimiques dans Tagricultu-
re intensive. En pratique de tels releves sur la dynamique de la population
sont rendus aleatoires car:

1. La femelle couve avec une rare obstination: il est difficile d'eva-
luer la taille des pontes.

2. La femelle rechauffe des jeunes jusque vers le 8eme ou lOeme jour:
nichee partiellement visible.

3. Meme avec ampoule et miroir, Tinterieur de certaines cavites reste
difficile a observer.

Ainsi 8 pontes seulement fournissent des donnees utilisables dans cette op-
tique. Elles totalisent 61 oeufs, soit 7.6 par ponte (6 4 x <9). 62 % seu
lement des oeufs pondus eclosent (80 % en Allemagne dans les annees 60);
les extremes sont une ponte a 8 oeufs dont 7 eclosent et d'une a 7 qui ne
donnent que 3 poussins. On constate neanmoins ensuite une quasi absence de
mortalite juvenile (moins de 2 %). Sur Tensemble des annees couvertes par
cette etude, la productivite annuelle d'un couple a ete de 4.7 jeunes en
moyenne; soit 3.8 par tentative, sachant qu'un couple peut echouer lors
d'un essai ou mener a terme deux nidifications au cours d'une meme saison.
En 1982, grace aux conditions meteorologiques exceptionnelles, la producti
vite a ete de 5.5 jeunes par couple et de 4.55/tentative. Des secondes
pontes ont ete enregistrees 6 fois, 4 fois elles furent deposees dans la
meme cavite que la premiere. En 1982, une femelle a depose trois pontes de
respectivement 5, 8 et 8 oeufs (21 au total, la premiere ayant echoue) et
11 jeunes ont pris leur essor (fig. 6).
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^H Nid decouvert

■Act i v i t e de nour r i ssage obser -vee, nid inconnu

\%\ Presence d'un couple cantonne
^mmm^ Presence d 'un male chanteur
I ♦ J cantonne; observations iso-

lees et sporadiques

m Presence possible, absence dedonnees

□Presence douteuse, aucuneobservation

\(j}\ Absence certifiee

Rem. 3C et 7C indiquent des nids dis-
tants des sites tradit ionnels: i l
se pourrait en fait qu'i l s'agis-
se d 'autres couples voisins in-
connus jusqu'ici.

Fig. 6: Synthese des observations effectuees sur les divers sites de nidi
fication entre 1979 et 1982

La couvaison dure 16 jours et commence en general apres la ponte du troi-
sieme oeuf. La duree du sejour des jeunes Huppes au nid oscille entre 22 et
28 - 29 jours. Le premier oeuf fut pondu un 20 avril et le dernier poussin
a quitte le nid le 21 aout 1982. 124 jours separent ces deux extremes.

Nous distinguons par ordre decroissant d'importance les types de sitotopes
(terrains de chasse) suivants:

1. Cultures intensives de plaine: gazons ras des vergers, sablons des
aspergieres, dessertes rurales non goudronnees.

2. Le vignoble au sol nu, traite a Therbicide.
3. Les berges du Rhone et plus specialement le chemin non asphalte qui

coiffe la digue sise sur rive gauche du fleuve.
4. Les steppes et garides rocheuses du coteau.

Les deux premiers cites subviennent a eux-seuls a Tessentiel des besoins
alimentaires de upupa epops.

En principe le male s'eioigne plus du site que la femelle dans la recherche
de nourriture; ses plus longs trajets entre le nid et les sitotopes peuvent
atteindre 1.1 km et couvrir une denivellation de 250 m. Le regime alimen-
taire se compose avant tout de Courtilieres, Gryiiotalpa gryiiotalpa (en
biomasse).
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Les jeunes, une fois hors du nid, ne restent que peu de temps en compagnie
des parents, d'autant plus si ceux-ci preparent une seconde nidification.
Des families ont ete observees jusqu'au 31 aoQt, la derniere observation
dans la saison remonte au 10 septembre 1979.
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Le pouvoir microbicide des huiles
essentielles

Equipe du College de Gambach (1963, 1964)
Sonja Barlocher, Marie-Christine Cochet,
Catherine Chautems, Laurence Droz,
Brigitte Hauser, Marlyse Maradan,
Veronique von der Roer

Marie-Christine Cochet, Estavayer-le-Gx (63)

Pendant mes deux dernieres annees d'ecole a
Gambach, j 'ai eu la possibility de faire ce
travail avec une equipe de filles. Cela m'a
beaucoup piu, car j 'aime bien tout ce qui
touche aux plantes.

Laurence Droz, ChStillon (1964)

J'ai 19 ans. J'ai beaucoup aime cette re
cherche et j'espere que d'autres filles du
College de Gambach se lancent a la suite
de notre travail. Cela ouvre de nouveaux
horizons et l 'on est satisfait d'avoir
fait quelque chose de bien et surtout
d 'interessant.

Veronique van der Roer, Belfaux (1964)

J'ai commence cette recherche microbiologique avec mes amies, a l'age de 17
ans. C'est notre professeur qui nous a donne l'idee de presenter notre tra
vail au Concours de la Science appelle les Jeunes. Tout ce qui concerne la
recherche dans le domaine de l'infiniment petit m'interesse beaucoup. Pour-
tant le metier que j 'ai choisi est loin de ce monde ci et, il est plus ter-
re -a - te r re : c 'es t l ' ho te l le r ie .
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Introduction
Precisons tout d'abord ce qu'est une essence ou huile essentielle: "sous le
nom d'essence ou d'huile essentielle, on designe les principes generalement
odoriferants contenus dans les vegetaux et susceptibles d'etre obtenus par
entrainement a la vapeur d'eau (par distillation), ou par expression (les
essences sortent de Tecorce)". Les huiles essentielles s'opposent aux
huiles fixes et aux graisses par leur caractere volatil. Les essences aro-
matiques sont des produits de dechet du metabolisme des plantes. Elles sont
solubles dans Talcool, Tether, le chloroforme, les huiles et dans la plu-
part des solvants organiques mais insolubles dans Teau.

De tout temps Thomme a recherche la plante, non seulement a des fins ali-
mentaires mais dans un but therapeutique. Deja 5000 ans avant notre ere,
la civilisation sumerienne utilisait les plantes et les metaux pour traiter
les malades. Le mot "huile" apparait pour la premiere fois en Egypte. Les
Egyptiens extrayaient les essences de certaines plantes aromatiques par
distillation. Grace a la medecine greque, Taromatherapie a pris un carac
tere plus medical. De cette epoque jusqu'a nos jours, differents exemples
prouvent Tefficacite therapeutique des plantes. Par exemple: au Moyen-Age
des fumigations de girofles se faisaient pour lutter contre la lepre, de
cressons contre le scorbut.

Le 19eme siecle fut un grand tournant grSce aux progres de la chimie, bio-
chimie, chimie minerale et organique, et on a pu ordonner avec plus de ri-
gueur^les huiles essentielles ou essences aromatiques et leurs proprietes.Par ^experience on a decouvert que les huiles essentielles possedent des
proprietes antitoxiques, antivirales, microbicides et un pouvoir cicatri-
sant inconteste.

En 1949, on entre dans les travaux modernes avec Schroeder et Messing, qui
decouvrent une technique qui sera le point de depart de 1'aromatogramme.
lis mesurent les zones d'inhibition autour des disques de buvard impregnes
a"essences aromatiques, plonges au sein d'une colonie microbienne. II est
indegnable que Schroeder et Messing sont les peres de Taromatogramme mo-
derne.

En 1969, le medecin Maurice Girault met en application les principes de
base de Schroeder et de Messing qui porteront leurs fruits, 2 ans plus
tard. Comme eux, d'autres ont aussi contribue aux efforts de cette recher
che. Aujourd'hui les recherches modernes reconnaissent et attestent jour
apres jour que de plus en plus les huiles essentielles sont un moyen parmi
d'autres, efficaces pour la prevention et la guerison de certaines mala
dies.
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Technique de raromatogramme
Pour cultiver les microorganismes, on a choisi un milieu nutritif solide
AM No. 1 qu'on a couie dans des bottes de Petri d'un diametre de 8,5 cm.

Sensibilisation des plaques

Avec une ose bien desinfectee, on a preieve d'une culture quelques colonies
de microorganismes qu'on a mis dans un bouillon nutritif. Lorsque la dis
persion des microorganismes a ete faite d'une maniere reguliere, on a pi
pette l"/il de la suspension du bouillon nutritif dans chaque plaque de
AM No. 1. Avec une pipette de Pasteur sterilisee, on a enleve Texces de
la suspension. Cette methode permet d'etaler les microorganismes sur toute
la surface du milieu nutritif.

Introduction des huiles essentielles

Avec une pipette automatique on a pose 4 ill d'huile essentielle pure sur un
disque de papier d'un diametre de 6 mm. Avec une pincette sterile on a mis
un disque sur chaque plaque sensibilisee.

boite de Petri

disque avec huile
essent ie l le

mi l ieu nutr i t i f avec
suspension de micro
organismes

Apres des essais avec 2, 5 et lOjul d'huile essentielle, Texperience nous
a montre que 4]/il correspondait a la concentration ideale.

L'incubation

On a mis les plaques sensibilizes pendant 24 heures a la temperature de
37° C afin que la croissance des microorganismes puisse bien se faire.

Lecture des resultats

Apres 24 heures d'incubation, une zone ou les microorganismes n'avaient pas
pousse, c'est-a-dire la zone d'inhibition due a Thuile essentielle, etait
bien visible. Le diametre de cette zone a ete mesure en mm. Paralieiement,
en utilisant la meme technique, des antibiogrammes ont ete faits; cela pour
pouvoir comparer le pouvoir microbicide des essences aromatiques a celui
des antibiotiques.
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Conclusions (Resume)
Au terme de ce travail de recherche, des conclusions interessantes peuvent
etre tirees.
- La determination de la concentration de 4 ppm minimale bactericide in vi

tro constitue un progres important permettant au medecin praticien de
faire reposer la prescription sur des bases scientifiques et non plus em-
piriques. La connaissance, certes, du metabolisme de Thuile essentielle
dans Torganisme est indispensable.

- Les resultats obtenus prouvent egalement que certaines essences aromati
ques agissent sur les microorganismes la oD quelques antibiotiques ont
echoue.

- Des huiles essentielles ont une action bactericide et a la fois antifon-
gique. On ne connait presque aucun antibiotique de synthese qui combatte
efficacement tous les germes Gram positifs, tous les germes Gram negatifs
et le Candida albicans. Pourtant les essences de canelle, thym, serpolet,
cypres, eucalyptus, origan, citron et girofle (graphique 10), agissent
tres efficacement sur le Candida albicans.

- L'utilisation systematiques et abusive des antibiotiques a conduit a
Tapparition de nouvelles races de germes, mutants resistant a ces medi
caments. J. Pellecuer, J. Allegrini et M. Simeon de Buochberg, ont teste
Thuile essentielle de Satureia Montana (Sarriette). lis ont prouve que
les germes resistant aux antibiotiques de synthese presentent une grande
sensibilize a Tessence de Sarriette.

Les recherches sur les pouvoirs bactericides des huiles essentielles se
sont averees ces dernieres decades tres fructueuses. Elles procurent aux
medecins et biologistes un moyen therapeutique tres efficace pour combattre
les maladies infectieuses.

Remerclements
Ce travail effectue par le groupe d'eieves du College de Gambach, Fribourg,
a ete possible grace a la bienveillance du personnel et a la mise a dispo
sition des locaux necessaires du Laboratoire Veterinaire Cantonal de Fri
bourg. A tous ceux qui ont encourage ce travail, un grand merci.'
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Aides informatiques a la communica
tion pour un handicape moteur cerebral

Jean-Michel Pulfer, Crissier (1967)

Je frequente actuellement le college secondaire intercommunal de la Planta,
ou j 'effectue mon avant-derniere annSe de scolarite obligatoire. Mes loi-
sirs sont les eclaireurs et la microinformatique.
J'ai connu en 1978 le club d'electronique et de microinformatique se tenant
a 1'EPFL, et y travaille depuis sur du materiel prete par le Laboratoire de
Microinformatique (LAMI). Mes langages informatiques de predilection sont
surtout l'assembleur et le PASCAL.
C'est la premiere fois que je me presentais au concours, mais je compte
bien m'y representer une seconde fois. Pour mon avenir plus lointain, je
pense evidemment m'orienter vers 1'in formatique.
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Introduction
II y a quelques annees, il m'a ete presente un jeune handicape moteur cere
bral de 13 ans, frequentant le home-ecole "La Cassagne" a Lausanne, qui a
des probiemes de communication avec Texterieur assez considerables. En ef
fet, son handicap provoque chez lui Tabsence presque totale de contrble de
ses mouvements et lui interdit de parler ou d'ecrire, alors que son niveau
intellectuel est parfaitement intact. Les pedagogues et les medecins qui
doivent communiquer avec lui utilisent generalement des moyens manuels uti-
lisant un code ou des symboles sont montres les uns apres les autres au
handicape qui doit repondre, par exemple par un clignement des yeux, si le
symbole indique est celui qu'il avait choisi. Cette methode est relative-
ment lente et, de plus, exige qu'une personne soit la pour que le handicape
puisse composer son message. II existe egalement d'autres methodes utili-
sant des machines eiectroniques tres encombrantes et tres couteuses permet-
tant, a Taide de deux contacteurs (pedales ou poignee comme celle qui est
decrite plus loin), de composer des messages comme avec une machine a
ecrire, des dessins ou de la musique et d'imprimer les resultats obtenus.
Ces machines sont toutefois encore tenement cheres qu'il est pratiquement
exclu de les reserver a Tusage d'un seul handicape, ce qui a pour resultat
tres grave de limiter le temps pendant lequel le handicape peut "parler" au
cours de la journee.

Le but de ce travail etait done de rechercher des moyens faisant appel a la
technologie relativement nouvelle qu'est la microinformatique et permettant
de rendre le handicape plus autonome, tout en restant assez peu coQteux
pour le handicape. Deux moyens differents ont ete choisis.

Le systeme de communication portable
II a tout d'abord ete concu un petit systeme de communication, destine a
remplacer la grosse machine citee plus haut. Ce systeme, concu par
J.-D. Nicoud, EPFL, est integre physiquement dans le boitier d'une calcula-
trice de poche avec imprimante dont Timprimante a justement ete recuperee
pour servir d'organe de sortie. II comporte un affichage d'une ligne de
seize caracteres, est alimente par pile, et est relie a une poignee concue
specialement par des mecaniciens de TEPFL pour qu'elle supporte les mouve-
ment involontaires parfois assez violents du handicape sur la main gauche
duquel elle est fixee (fig. 1, ill. 1).

Ce systeme permet de composer des messages jusqu'a quinze caracteres, de
les imprimer et de jouer a de petits jeux, soit un jeu exercant les re
flexes et un autre posant des questions d'arithmetique simple. Pour indi-
quer a la machine la fonction ou la lettre qu'il a choisie, le handicape
se deplace dans un "arbre": deux possibilites lui sont offertes a chaque
"noeud", qu'il doit choisir en pressant sur celle des deux touches qui cor
respond. II arrive enfin a une "feuille" qui est en fait Teiement terminal
de son parcours de selection (fig. 2).
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Les avantages decisifs de ce systeme sont, comme on l'a vu plus haut, son
cout relativement faible (Fr. 100.-- a 200. — ) et son encombrement tres re-
duit, mais il apparait aussi que la methode de choix des lettres decrite
plus haut est nettement superieure (car moins lente pour le handicape) a la
methode utilisee par une machine, dont les buts sont plus ou moins les me
rries, mais dont Tencombrement et le cout different d'un facteur 10 a 100.

Inter rupteurs,

(L'echelle n'a pas
ete respectee)

,Cable de liaison
1' ordinateur

Anneaux dans lesquels
viennent s 'enfiler les
doigts du handicape

Fi£. 1: Une "poignee" speciale a ete mise au point par des mecaniciens de
1'EPFL, permettant au handicape, qui maitrise assez bien deux ou
trois de ses doigts, de donner les impulsions qu'il desire sans fa
tigue excessive ni fautes trop frequentes.

111. 1: Systeme de communication portable
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A a Z

A a Z:
0 a 9:
Impr. :
E f f . c a r. :

Sig.spdc.
Montrer:
Eff.mess.
Retour:
R(hfl.:

. D r i l l :

Caracteres alphabetiques
Chi f f res
Impression du message
Effacement du dernier carac-
tere entrd
Signes spdciaux
Affichage du message
Effacement total du message
Retour a la racine de 1'arbre
Jeu de reflexes
Questions arithmetiques

Eff .car.

Sig.spec.

Exemple de sous-arbre (chiffres):

Eff.mess.

Jeux

Retour

i o i i i 2 i i i 4 i 5 i 6 i 7 i ; i 9 i : i « i ; i - i : i
Refl. D r i l l

Fig. 2: Representation de 1 'arbre de selection des caracteres
Cet arbre est constitue d'une racine (noeud initial) d'ou partent
deux branches (une par touche [doigt] disponible pour le handica
pe) . Chaque branche aboutit soit a un autre noeud amenant a un nou-
veau choix entre deux possibilites, soit A un caractere ou une com-
mande qui seront alors ajoutes au message ou executes. Cette
structure en arbre augmente nettement les actions sur des touches
(une par "6tage" de 1'arbre), mais les temps d'attente entre deux
selections y sont reduits a zero. Lorsque le handicape appuie sur
les deux touches simultanement, il est effectue un retour a la ra
cine de 1'arbre (ceci correspond a un avortement de la sequence de
selection en cours).
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Le systeme utlllsant les symboles BLISS ®1}

Les symboles BLISS sont des symboles developpes a Torigine dans le but de
mettre au point un langage visuel international, puis abandonnes et enfin
"redecouverts" par une societe canadienne cherchant des moyens de communi
cation pour des handicapes qui ne peuvent ni parler, ni ecrire manuelle-
ment.

Ces symboles (ideogrammes) sont composes a Taide d'une syntaxe relative-
ment simple ou des elements de base signifiant des mots simples (esprit,
connaissance, reception) s'assemblent, entre eux et avec des indicateurs
qui modifient le genre du mot (nom, verbe, adjectif, etc), dans un carre
dont la dimension reste fixe.

Pour que le handicape puisse designer le symbole qu'il a choisi, il existe
deux methodes utilisant une tierce personnel soit cette personne pre
sente les symboles un a un (d'abord tous les noms, puis tous les verbes,
etc) au handicape et celui-ci doit indiquer (par exemple par un clignement
d'yeux) si le symbole indique est celui qu'il avait choisi. La deuxieme me
thode utilise un systeme de trois coordonnees que le handicape indique a la
personne au moyen d'un tableau contenant les chiffres de 0 a 9 dont il re-
garde la case choisie, et qui lui permettent d'indiquer le symbole choisi.
Ces deux methodes ont des inconvenients communs: le choix est lent et il
necessite qu'une personne (educateur, parent, etc) soit presente durant
toute la composition du message.

Examinons maintenant la methode utilisant Tinformatique. Les symboles,
dessines par Teducateur, apparaissent sur Tecran du microordinateur dis
poses selon une grille. Dans un premier temps, toutes les colonnes de cette
grille sont mises en evidence (par inversion video) les unes apres les
autres. Lorsque apparait celle ou se trouve le symbole que le handicape a
choisi, celui-ci appuie sur une des touches de la poignee (voir plus haut)
qui est reliee a Tordinateur et on passe alors a la seconde phase du choix
ou ce sont tous les symboles de la ligne qui sont mis un a un en evidence.
Enfin, lorsque le symbole choisi de la colonne choisie est inverse (noir sur
blanc), le handicape effectue une seconde action sur cette touche et le
symbole choisi est ajoute au message, affiche au bas de Tecran. Cette me
thode est relativement rapide (cette rapidite depend de la vitesse de de-
placement du "curseur" ligne/colonne et de Teioignement du symbole par
rapport a Torigine de la grille), mais ses avantages principaux sont pre-
mierement que le handicape est relativement autonome et n'a plus besoin
d'une personne pour composer ses messages et deuxiemement qu'il peut bene-
ficier de toute la puissance de Tordinateur (memoire de masse pour stocker
les messages soit pour que Teducateur puisse les relire "en differe", soit
pour les reinserer dans de futurs messages, puissance de calcul qui pour-
rait etre utilisee en concevant un veritable "langage de programmation"
composes d'ideogrammes et permettant au handicape de programmer Tordina-

1) BLISS est une marque deposee du Bliss Communication Institute.
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teur pour qu'il puisse se faire des jeux ou des programmes "auto-educatifs"
[une approche dans ce sens est d'ailleurs prevue, voir plus bas]).

Malheureusement, les programmes decrits ci-dessus, s'ils marchent parfaite-
ment, ne possedent pas tout ce que les educateurs souhaiteraient. Par exem
ple, vu la resolution assez faible (256 sur 119 points) des graphiques du
microordinateur utilise, les symboles avaient du etre quelque peu schemati
ses et cela ne convenait plus avec les specifications initiales des symbo
les BLISS; d'autre part, ces symboles sont normalement dessines a Taide
d'un chablon specialise contenant tous les elements de base du systeme,
alors que dans les programmes ci-dessus, la personne qui creait les symbo
les devait le faire en noircissant des points dans une grille, ce qui etait
plus long et moins naturel. II a done ete prevu de reecrire cet ensemble de
programmes pour un nouveau microordinateur qui possede une "resolution gra-
phique" beaucoup plus eievee (1024 sur 1024 points).

Description sommalre des techniques utlUsees
Ces programmes ont ete ecrits en assembleur, pour le microprocesseur Z80 et
deux types de machines: un SMAKY 6 et le systeme de communication portable.
Le futur du projet sera ecrit en assembleur sur SMAKY 6 ou en PASCAL/MODU-
LA 2 sur SMAKY 8 (microprocesseur M68000).

Futur du projet

Dans le futur, il a ete prevu que des etudiants en informatique effectuent
des projets simples (jeux, etc) pour ce handicape. Je vais pour ma part,
dans un futur immediat, adapter un programme utilisant les "graphiques tor-
tue" (Turtle Graphics) et permettant de composer des motifs relativement
compliques a Taide d'une suite de commandes donnees a une "tortue" qui ne
sait qu'avancer, reculer, tourner ou baisser un crayon.
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Observation experimentale des signaux
emis par des satellites meteorologiques

Andre Rubbia, Geneve (1966)

J'ai 17 ans. Mais
lorsque j 'ai commence
le travail pour La
Science appelle les
Jeunes j 'avais 15 ans
et je frequentais la
premiere annee du
College de Candolle
a Geneve.
J'ai choisi mon sujet
pour utiliser 1 'ordi-
nateur que j 'avais
construit auparavant.
Tout ce qui concerne
la recherche scienti-
fique me passionne.
A part cela je suis
un fervent de cinema.
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Introduction
Le sujet que je traite m'a ete inspire par mon entourage il y a environ un
an et demi. II s'agit de capter les signaux emis par un satellite, puis de
decoder Tinformation recue.

Plusieurs satellites meteorologiques orbitent actuellement autour de la
terre. Leur fonction principale est d'emettre des images a grande echelle
de la terre survoiee afin d'etudier des phenomenes meteorologiques tels
que la formation et le mouvement des nuages, la temperature du sol et de
la mer, etc. A cette fin, ils enregistrent des images dans le visible et
dans Tinfra-rouge qui est utilise pour determiner la temperature aussi
bien la nuit que le jour et a travers les nuages.

Les satellites se divisent en deux categories:

1. Les satellites geostationnaire (36'000 km d'altitude)
2. Les satellites a basse altitude ( T000 km d'altitude)

Dans ce travail, j'ai observe des signaux en provenance de deux satellites
de basse altitude. lis sont places sur une orbite polaire (Fig. 1).

La perpendicularite des axes de rotation de la terre et de Torbite du sa
tellite assurent un survol total de la planete. Ayant une altitude rela
tivement faible, il est possible d'enregistrer des details tres petits et
de detecter des objets de taille tres modeste.

Passage
equatorial

<p = inclinaison
o rb i t a l e

Sens de la
rotat ion terrestre

Fig- 1: Geometrie de l'orbite du satellite a basse altitude
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Rgsultats

J'avais d'abord capte les signaux emis par le satellite OSCAR-9 concu par
des radio-amateurs qui offrait plusieurs possibilites de reception. Mal-
heureusement le satellite ne transmet plus a cause d'une panne.

Les satellites que je capte actuellement ont ete lances par la "National
Oceanic and Atmospheric Administration" des Etats-Unis. lis sont nommes
NOAA-6 et NOAA-7.

Une des plus grandes difficultes rencontree est que, etant des satellites
commerciaux, leurs frequences de transmission sont protegees: dans le com
merce pratiquement aucun recepteur ne les couvre. J'ai du done construire
un deplaceur de frequence pour pouvoir capter leurs signaux.

Toutes les emissions sont en modulation de frequence. Les hautes frequences
transmettent les m§mes signaux que les basses, mais avec beaucoup plus de
resolution.

Les images transmises representent soit la terre survoie au moment de la
transmission, soit un endroit qui sera photographie, memorise, puis re-
transmis.

La difficulte posee par la reception des emissions est enorme, car la puis
sance des signaux emis est tres faible. Elle est proportionnelle au carre
de la distance entre Temetteur et le recepteur et au carre de la longueur
d'onde et depend du gain de Tantenne.

Une autre difficulte rencontree a done ete la construction d'une antenne
d'un gain acceptable. Le choix de Tantenne est fondamental, car c'est elle
qui definit la qualite des signaux a Tentree du recepteur.
Les antennes peuvent etre:
- fixe, de reception 1 invitee, mais qui ne requiert pas la connaissan-

ce de la position du satellite.
- orientable, de tres bonne reception, mais qui requiert la connaissance de

la position du satellite.

L'ideal aurait ete done une antenne hautement directionnelle, ce qui re
quiert une connaissance exacte de Torbite du satellite. Ce type d'informa-
tion ne m'est pas disponible, done je suis oblige de determiner les parame-
tres de Torbite par Tobservation. C'est ce qui m'a force a choisir une
antenne fixe (Fig. 2) et a capter dans cette premiere etape de mon travail,
les frequences basses des satellites qui transmettent des images avec peu
de resolution, au detriment des hautes frequences qui contiennent des ima
ges avec des resolutions fantastiques.
Je suis en train de construire une antenne orientable (Fig. 3) et j'ai
Tintention de Tutiliser une fois le probleme des orbites resolu.
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Fi9- 2> Antenne fixe construite par

F±9- 3: Antenne orientable en voie de construction
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Au debut de mon travail, je ne pensais pas utiliser Tordinateur pour ge-
rer la reception de Tinformation. A Theure actuelle, Tordinateur
- emmagasine Tinformation recue et Tecrit sur des bandes magnetiques,
- mesure les parametres principaux des passages des satellites (heure de

passage, amplitute du signal, etc.),
- en fait une liste utilisee pour determiner Torbite du satellite.

Dans le futur, je prevois d'utiliser Tordinateur pour decoder les images
(Image processing).

L'image est transmise ligne par ligne, la duree de transmission d'une ligne
etant de 500 (ms) (Fig. 4).

Sa te l l i t e

Fig. 4: Formation de l'image par le satellite

Deux phenomenes s'opposent a une reception parfaite de l'image de la terre
survolee: Les signaux sont faibles, Tintensite du signal change rapide-
ment.

Ces deux problemes sont eliminates en utilisant Tantenne directionnelle
orientable: en enregistrant un grand nombre de passages, les parametres
exacte de Torbite sont determinables done une antenne orientable est en-
visageable.
Pour conclure, mon travail a consiste a construire completement:

- 1'antenne
- le deplaceur de frequences
- Talimentation generale
- le GPSI (Interface Serie d'Utilisation Generale)
- le detecteur de porteuse
- TADC (Convertisseur Analogique a Digital)
- le frequencemetre (pour mesurer la vitesse relative du

satellite par Teffet Doppler)
- le controleur de cassettes
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J'ai aussi utilise une station meteorologique, un ordinateur, deux termi-
naux, une imprimante et deux "floppy disks" que j'avais deja montes a par
ti r de kits de HEATHKIT.

A Theure actuelle, je recois parfois clairement les signaux sans savoir la
position du satellite au moment de Temission. II me reste a etudier les
orbites afin d'utiliser Tantenne en voie de construction.

nuages

ESPAGNE

AFRIQUE

F i g . 5 Void une image capte*e par ma station de reception; on peut recon-
na i t re l 'A f r ique du Nord e t une par t ie de l 'Espagne. Le s igna l n 'e -
tant pas uniforme, des trous sont presents, dus probablement a
1 ' a n t e n n e e t a l a r e fl e c t i o n d u s i g n a l s u r l e s t o i t s . C e t e f f e t e s t
genant car des bouts manquent dans l ' image. J 'espere pouvoi r l 'e l i -
miner avec 1 'antenne direct ionnel ie.
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Etude et realisation d'un vehicule
robotise

Je suis ne a Geneve en Janvier
1968. Je me trouvais dans la
troisieme et derniere annee du
cycle d'orientation lorsque mon
attention avait ete attiree sur
la possibil ity de participer au
concours de LA SCIENCE APPELLE
LES JEUNES. Comme je m'interes-
sais depuis quelque temps deja
a 1 'electronique, j 'ai immedia-
tement pense qu'il me serait
peut-etre possible de faire
quelque chose pour le concours.
C'est ainsi que j 'ai fait cette
etude et cette realisation. A
part mon interet pour l ' infor-
matique et 1'electronique,
j 'aime aussi jouer aux echecs
et faire du basket. En septem-
bre 1983, je suis entre au
College Voltaire. Je poursuis
passionement 1'etude de tout ce
qui a trait a 1'informatique.

Philippe Mullhaupt (1968), Geneve
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Presentation
Ce vehicule robotise est muni d'un commutateur rotatif pour Tintroduction
des donnees (fig. 1). L'operateur ou Toperatrice introduit, suivant le
cas, des instructions a Taide du commutateur. L'ordinateur recoit les in
structions et les stocke une a une provisoirement dans une zone memoire.
Quand l'operateur ou Toperatrice a fini de rentrer les instructions, il ou
elle appuie sur la touche A (v. fig. 1). L'ordinateur execute les instruc
tions comme elles etaient entrees. Quand le vehicule a fini d'executer les
instructions, il s'arrete et Tordinateur attend de nouvelles instructions.
Les instructions sont: avancer d'une unite, avancer de dix unites, avancer
de cent unites, reculer d'une unite, reculer de dix unites, reculer de cent
unites, rotation droite de la roue de devant, rotation gauche de la roue de
devant.

L'engin est un engin a trois roues de 22 cm de longueur, 15 cm de hauteur
(avec Teiectronique) et 11 cm de largeur. II est muni de deux moteurs
eiectriques.

On s'apercoit rapidement que ce vehicule robotise se prete parfaitement a
une utilisation sous forme de jouet. On pourrait lui rajouter des capteurs
sensitifs en vue d'une application industrielle: peau artificielle, capteur
de chaleur, etc.

commutateur rotatif

Touche A

Fig. 1: Structure du vehicule sans la partie electronique
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Execution du travail
La construction de ce vehicule robotise peut etre divisee en trois etapes:
- Realisation de la partie mecanique9
- Realisation de la partie electronique,
- Realisation du logiciel.

Realisation de la partie mecanique

Toute la partie mecanique sera realisee a Taide de Fischertechnik. Comme
on Ta vu dans la premiere section de cet expose qui etait consacree a la
presentation du vehicule, il y a deux moteurs electriques:
- un petit moteur qui est destine a Torientation des roues de devant;

- un moteur plus puissant qui sert de traction au vehicule. On remarque par
consequent que la partie mecanique peut se diviser en deux sections:
a) Etude de la transmission avant, c'est-a-dire Tetude du systeme d'o-

rientation des roues.
b) Etude de la transmission arriere, c'est-a-dire Tetude de Tassem

blage du moteur arriere qui assure une traction au vehicule.

§5y^_^§-l̂ -5r§D§ml§§12![]_^§DLi§§_r§R2r$§!2_l_l̂ -f29i_?2
Le mini-moteur Fischertechnik est monte sur un socle. On lui adjoint un re-
ducteur a vis qui a deux fonctions particulieres:

1. II sert, comme son nom Tindique, a reduire le nombre de tours/minute
du moteur.

2. II sert, quand on lui rajoute une roue dentee, a transmettre le mouve-
ment rotatoire horizontal en un mouvement rotatoire vertical.

Le mouvement vertical entraine:
- la roue de devant,
- une autre roue dentee qui est rattachee a un axe fixe a un petit poten-

tiometre (PI).

On remarque en consequence que la resistance aux bornes du potentiometre
est proportionnelle a Tangle de deviation des roues de devant. Cette par-
ticularite sera exploitee par la partie electronique pour fournir une in
formation sur la position dans laquelle se trouve la roue de devant.

Contrairement au moteur avant, le reducteur a vis est directement relie au
moteur. Les roues sont fixees sur un differential qui est rattache au re
ducteur a vis. Grace a ce procede, les virages se font sans accroc.
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Roue dentee et axe pour PI

Roue dentee et axe pour la
roue de devant

Rdducteur a vis

Moteur (Ml)

Fig- 2: Illustration de la transmission avant
1 cm

Differentiel et axe •

Moteur (M2) f fi f fl ■ Roues

1 cm
Fig. 3: Illustration de la transmission arriere
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Realisation de la partie electronique (se referer au schema en fig. 4)

La partie electronique de ce vehicule robotise est base sur Tutilisation
du microprocesseur TMS 1098 de Texas Instruments. Contrairement a bien
d'autres produits de la familie TMS 1000, le TMS 1098 peut etre programme
directement par Tutilisateur. Je m'explique: Les produits TMS 1000 ont une
memoire morte (ROM) incrustee dans le boitier. Elle ne peut done etre pro-
grammee que par Texas Instruments au moyen d'un programme source fourni par
Tutilisateur (grace a des techniques de masques). Par contre, le TMS 1098
n'a pas de ROM interne. On peut done lui adjoindre par exemple une EPROM de
2 K. Cette memoire peut, par consequent, §tre programmee par Tutilisateur.
Mon choix s'est porte sur une EPROM 2716 mono-tension. Cette memoire, tres
connue, s'offre particulierement a mon montage. Son temps d'acces est de
450 nano-secondes dans des conditions normales, ce qui est, dans ce cas-ci,
largement suffisant.

Du point de vue du TMS 1098, TEPROM est organisee en 2 chapitres de 16 pa
ges chacun. Chaque page comporte 64 mots (bytes). La synchronisation du
systeme est effectuee par un oscillateur interne couple a une constante de
temps RC. Les details de la structure interne du TMS 1098 seront decrits
dans la partie consacree au logiciel. Cependant, on peut constater qu'il y
a deux bus pour Tintroduction des donnees:

1. les lignes L
2. les lignes K

On remarque (voir schema en fig. 5 de la structure interne dans la partie
du logiciel) que ces deux differents bus sont multiplexes. La commande du
multiplexeur est assuree par la broche R/L. Les quatres portes logiques
NAND provenant d'un circuit TTL SN74LS00 sont montees pour former une bas
cule RS. La sortie de cette derniere assure le multiplexage des bus d'en-
trees.

Pour les sorties, on remarque un ensemble de lignes R. Dans ce cas-ci,
elles sont utilisees pour trois fonctions distinctes:

1. pour le commutateur rotatif,

2. pour les commandes moteurs,

3. pour la bascule RS,

Les lignes R0 a R7 sont utilisees pour le commutateur rotatif. Le micropro
cesseur enverra successivement des impulsions a travers les lignes R0 a R7.
Ce procede de gestion du clavier (commutateur rotatif) s'appelle le "scan
ning". Ce procede sera decrit plus a fond dans la partie consacree au logi
c ie l .

Les lignes R8 a Rll sont employees pour les commandes moteurs. A la sortie
de chaque ligne R comprise entre R0 et Rll se trouve une resistance de
1 Kohm qui limite le courant dans la base transistor ou des transistors
correspondants.
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Ex. Rl limite uniquement l'intensite du courant de la base de Tl.
R2 limite l'intensite du courant des bases T2 T3.

Ces transistors sont couples a des relais 6 V classiques. La base des tran
sistors est connectee aux lignes R de telle facon que lorsque toutes les
lignes R se trouvent au niveau logique 0, aucun moteur ne soit actionne;
lorsque la ligne R8 se trouve au niveau logique 1, RL1 soit sous tension;
lorsque la ligne R9 se trouve au niveau logique 1, RL1 et RL2 soient sous
tension; lorsque RIO se trouve au niveau logique 1, RL3 et RL4 soient sous
tension.

Les sorties de RL2 sont montees en inverseur dont une des bornes de ce der
nier est connectee a la masse l'autre borne de Vinverseur est branchee a
RL1. Pendant son etat de travail, RL1 fournit a 1'inverseur une tension
d'alimentation positive au premier moteur (Ml). Le meme principe est uti
lise pour le deuxieme relais qui, quant a lui, actionne le deuxieme moteur
(M2). On en tire done la conclusion suivante:

1. Quand aucune des lignes R se trouve au niveau logique 1, aucun des deux
moteurs n'est actionne.

2. Quand R8 se trouve au niveau logique 1, Ml tourne dans un sens X.

3. Quand R9 se trouve au niveau logique 1, Ml tourne dans un sens Y oppose
au sens X.

4. Quand RIO se trouve au niveau logique 1, M2 tourne dans un sens a.

5. Quand Rll se trouve au niveau logique 1, M2 tourne dans un sens b oppose
au sens a.

On en deduit que la commande des moteurs est tres simple pour le micropro
cesseur.

Remarques: Les diodes aux bornes des relais servent de protection et empe-
chent le bobinage d'entrer en oscillation.

La ligne 14 est reliee a Ventree Kl par le biais de INT2 qui correspond a
la touche A (voir schema en fig. 1) dans la partie Presentation.

Revenons au bus d'entree (K et L). Le bus L est utilise pour la detection
de la position des roues. On distingue, sur le schema en fig. 4, un conver-
tisseur analogique/digital branche aux entrees LI, L2 et L4. La tension a
1'entree du convertisseur est fixee a 1'aide de PI (potentiometre). Quand
PI est dans une position donnee, un code binaire apparait sur les lignes
LI, L2 et L4. Ceci est facilement explicable:

La tension a 1'entree inverseuse des comparateurs provenants d'un LM393 est
fixee grace a un diviseur de tension forme de quatre_resistances. Cette
tension dans le cas du premier comparateur est de 1,6 (V). Quand la tension
de Ventree non-inverseuse devient superieure a la tension de 1'entree in
verseuse, le niveau de sortie bascule.
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Etant donne que la sortie des comparateurs se fait a collecteur ouvert, il
faut prevoir des resistances de polarisation R9, RIO et Rll (1 Kohm cha-
cune). La ligne INIT sert de "reset" complet du systeme.

Realisation du logiciel (se referer a la fig. 5)

Avant d'entrer dans les details du TMS 1098-, jetons un coup d'oeil a la fa
milie TMS 1000. Elle est relativement nombreuse. Ce qui differencie princi-
palement les circuits des uns des autres est la taille memoire. Elle varie
entre 1/2 K de Rom et entre 32 mots (bytes) de 4 bits et 250 mots de 4 bits
pour la RAM. L'aspect interessant de ces microprocesseurs 4 bits est leur
structure. Ce sont des "One-chip microprocessors". Ce qui signifie que tous
les composants du systeme sont groupes dans un petit boitier. On peut defi-
nir ses propres instructions a Taide de microinstructions. Cette propriete
sera decrite un peu plus loin dans cette section.

Revenons au TMS 1098. Quand on regarde 1'architecture de ce systeme, on re
marque que la RAM n'est pas visible exterieurement. Elle est integree au
boitier.

Comme on l'a deja vu dans la section consacree a 1'electronique, les en
trees sont au nombre de huit. Elles rejoignent, a Tinterieur du boitier,
un multiplexeur commande par la ligne k/L. La ligne MODE sert de selection
a ce multiplexeur. Les sorties de ce dernier vont rejoindre une unite qui
gere les entrees et les constantes provenant d'une instruction fournie par
la memoire morte. Cette unite s'appelle "CONSTANT AND K-INPUTS LOGIC".

A la sortie de celle-ci, les donnees peuvent choisir trois chemins:

1. Elles peuvent aller vers le multiplexeur d'ecriture en memoire (Write
MUX). Ce chemin est utilise pour les stockages de constantes en memoire.

2. Elles peuvent aller vers le multiplexeur P ou vers celui de

3. 1'entree N de 1'unite arithmetique et logique (UAL). Ce chemin est uti
lise pour toutes les instructions qui regissent soit des tests, soit des
operations, soit tout simplement des transferts avec des constantes ou
avec une valeur binaire provenant des entrees K ou L.

L'UAL (Unite Arithmetique et Logique) comporte deux entrees: Une entree P
et une entree N. Ces entrees recoivent les informations provenant des deux
multiplexeurs. Ces derniers servent "d'aiguillages" entre les diverses in
formations qui transitent a travers le microprocesseur. L'UAL s'occupe des
differentes operations possibles sur les registres et constantes. Ces ope
rations sont du type diadique c'est a dire qu'elles necessitent deux para
metres (il n'y pas d'operations monadique tels que les decalages, etc.).
Elles sont au nombre de trois:
1. addition,
2. soustraction,
3. comparaison.
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i^di^3is^miSs»^ii^
Fig. 5: Schema de la structure interne du microprocesseur
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La sortie de l'UAL est demultiplexee pour finir soit au registre Y, soit a
Taccumulateur. Le demultiplexage est controie par deux microinstructions:
AUTY et AUTA. (NB.: Pour effectuer un transfert entre un certain registre
et le registre Y ou Taccumulateur, il suffit d'effectuer une addition en
tre la valeur a transferer et une constante nulle. Le resultat sera done
identique a la soi-disant valeur.)

L'accumulateur est un registre qui recoit normalement les resultats des
operations arithmetiques et logiques. La plupart de ces operations sont ef-
fectuees grace a ce registre. L'accumulateur fait normalement partie de
TUAL, mais je Tai personnellement separe de cette unite. L'inverseur a
Tentree du multiplexeur N sert de voie de soustraction. Les donnees de ce
registre peuvent etre directement stockees en memoire. Ceci se fait par le
biais du multiplexeur d'ecriture en memoire (Write MUX). Les deux microin
structions CKM et STO sont utilisees pour la commande du multiplexeur.

Les informations provenant de Taccumulateur et le drapeau sont, quand
Tentree par la microinstruction TDO se trouve portee au niveau logique 1,
envoyees au registre de sortie. La donnee de cinq bits ainsi formee est en-
voyee vers le decodeur programmable (OUTPUT PLA). II est externe dans le
cas du TMS 1098. Ce decodeur transforme la combinaison en une combinaison
de huit bits. Les donnees sortant de la memoire morte sont decoupees en
deux parties distinctes. Ce sont:

1. Un code operatoire
2. Une operande qui est envoyee aux divers registres.

Le code operatoire est lu par le decodeur d'instructions fixes et par le
decodeur programmable. Grace a ce dernier et a Taide de Toscillateur, les
instructions sont transformees en des combinaisons de microinstructions se-
quencees. L'operande est envoyee au compteur de programme (ou compteur or
dinal, PROGRAM COUNTER) lors de branchements ou d'appels a un sous-program
me. Elle est envoyee au registre X lors de Tinstruction LDX. Elle peut,
comme on Ta deja vu, etre envoyee a Tunite qui gere les constantes.

Le registre X est utilise afin de pourvoir une donnee de 3 bits pour
Tadressage de la RAM. Le registre de retour de sous-programme (SUBROUTINE
RETURN REGISTER) sert, comme son nom Tindique, a recevoir une adresse de
retour de sous-programme. Le registre tampon de page (PAGE BUFFER REGISTER)
contient une donnee qui permet, lors d'un branchement, de changer de page.
II contient aussi une adresse qui est envoyee qu registre de page lors d'un
retour de sous-programme. Voila, je crois que j'ai fait le tour du fonc-
tionnement du TMS 1098 et de la familie TMS 1000.

Toutes les instructions sont donnees dans la Table 1. Les instructions sont
decomposees en microinstructions. Ces dernieres sont de deux types diffe-
rents:

1. du type non programmable. Elles sont fixes et ne peuvent pas etre utili
sees pour former les instructions de Tutilisateur.
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2. du type programmable. Les instructions sont decoupees, comme on Ta deja
vu, en microinstructions sequencees. Les instructions definies par
Tutilisateur sont formees de ces microinstructions. La liste des micro
instructions programmables se trouve dans la Table 2.

Le programme est divise en deux parties:

1. La premiere partie s'occupe du scanning du clavier. Une impulsion est
envoyee a travers RO. SMI y a une modification aux entrees, ce qui sig-
nifie que Tutilisateur du vehicule a appuye sur INT 1 (voir partie con
sacree a Teiectronique), la constante correspondante est envoyee dans
la prochaine case libre de la memoire. S'il n'y a pas de modification a
Tentree, cette derniere remarque n'entre pas en ligne de compte. Une
impulsion est ensuite envoyee a travers la prochaine ligne R et le meme
processus continue. Apres que la ligne R7 ait ete traitee, on envoie une
impulsion a travers la ligne R14. S'il y a une modification a Tentree,
on passe a la partie 2 du programmme, autrement on recommence au debut
a RO. Si on depasse la capacite de RAM, on passe directement a la partie
2.

2. La deuxieme partie s'occupe du decodage des constantes dans la RAM. Com
me a chaque constante, on fait correspondre une instruction vehicule; il
faut decoder cette information et executer le processus correspondant. A
chaque processus correspond une page memoire. Quand le processus a fini
d'executer les instructions vehicules, on recommence a Tetape No 1.

Fonction I Instruction I C8 I NE I Descr ip t ion

I r e g i s t r e a I T A Y 1 1 1 T r a n s - f e r e l ' a c c u m u l a t e u r a u r e g . Y . I
1 r e g i s t r e I T Y A I 1 1 T r a n s f e r e l e r e g . Y a l ' a c c u m u l a t e u r . I
| | C L A | I I E f f a c e l ' a c c u m u l a t e u r . 1

I r e g i s t r e a 1 T A M I 1 I T r a n s f e r e l ' a c c u m u l a t e u r a l a m e m o i r e . 1
I m e m o i r e I T A M I Y I I I T r a n s f e r e l ' a c c u m u l a t e u r a l a m e m o i r e 1
I | I I I a v e c i n c r e m e n t a t i o n d u r e g . Y . I
I | T A M Z A I 1 1 T r a n s f e r e l ' a c c u m u l a t e u r a l a m e m o i r e |
I | | | | e t e f f a c e l ' a c c u m u l a t e u r . 1

I m e m o i r e a I T M Y I I 1 T r a n s f e r e l a m e m o i r e a u r e g . Y . I
1 r e g i s t r e I T M A I I I T r a n s f e r e l a m e m o i r e a l ' a c c u m u l a t e u r . I
| | X M A I I 1 E c h a n g e l a m e m o i r e a v e c l ' a c c u m u l a t e u r . I
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T A B L E 1 ( s u i t e )

I Fonction I Instruction I C8 I NE Description I
ar i thmet ique

comparaison
ar i thmet ique

comparaison
logique

bits en
memoire

constantes

AMAAC

IMAC

OMAN

IA

IYC

A8AAC

CPAIZ

MNEZ

YNEA

YNEC

SBIT
RBIT
TBIT1

TCY
TCMIY

i t

Accumulates + memoire —> accumulates.
Si cette operation provoque une retenue,
le drapeau C8 devient VRAI.
Accumulateur - memoire —> accumulates.
Si cette operation provoque un emprunt,
le drapeau C8 devient FAUX.
Incremente la case memoire et charge
l 'accumulateur avec le resultat ainsi
obtenu. Si cette operation provoque une
retenue, le drapeau C8 devient VRAI.
Decremente la case memoire et charge
l 'accumulateur avec le resultat ainsi
obtenu. Si cette operation provoque un
emprunt, le drapeau C8 devient FAUX.
Incremente l'accumulateur. Le drapeau C8
reste inchange.
Incremente le registre Y. Si cette
operation provoque une retenue le
drapeau C8 devient VRAI.
Decremente l 'accumulateur. Si cette
operation provoque un emprunt le drapeau
C8 devient FAUX.
Decremente le registre Y. Si cette
operation provoque un emprunt le drapeau
C8 devient FAUX.
Accumulateur + 8 —> accumulateur. Si
cette operation provoque une retenue, le
drapeau C8 devient VRAI.
Accumulateur + 10 —> accumulateur. Si I
cette operation provoque une retenue, lei
d r a p e a u C 8 d e v i e n t V R A I . |
Accumulateur + 6 —> accumulateur. Si
cette operation provoque une retenue, le
drapeau C8 devient VRAI.
Complentente puis incremente
l 'accumulateur. S i le resu l ta t a ins i
obtenu egal zero, le drapeau C8 devientI
FAUX.

Si l 'accumulateur est plus petit ou egal
a la memoire, le drapeau C8 devient VRAI
Si l 'accumulateur est plus petit ou egal
a une constante, le drapeau C8 devient
VRAI.

Si la memoire n'est pas egale a zero,
le drapeau NE devient VRAI.
Si le registre Y n'est pas egal a
l'accumulateur, le drapeau NE devient
VRAI et ce drapeau est envoy© au Status
Latch.
Si le registre Y n'est pas egal a une
constante, le drapeau NE devient VRAI.

Positionne le bit memoire.
Efface le bit memoire.
Test le bit memoire. S' i l est posit ionne
le drapeau NE devient VRAI.

Transfere une constante au registre Y.
Transfere une constante a la memoire et
incremente le registre Y.
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Fonction I Instruction I C8 I NE I Description

I e n t r e e 1 K N E Z 1 1 / / 1 S i l e s e n t r e e s K n e s o n t p a s e g a l e s a 1
| | I I I z e r o , l e d r a p e a u N E d e v i e n t V R A I . 1
| | T K A I I 1 T r a n s f e r e l a d o n n e e s e t r o u v a n t a u x 1
| | I I I e n t r e e s K a l ' a c c u m u l a t e u r . 1

1 s o r t i e 1 S E T R 1 1 1 P o s i t i o n n e l e b i t R p o i n t e p a r l e 1
| | I I I r e g i s t r e Y . 1
| | R S T R I 1 I E f f a c e l e b i t R p o i n t e p a r l e r e g i s t r e Y |
| | T D O 1 1 1 T r a n s f e r e l a d o n n e e p r o v e n a n t d e 1
| | I I I l ' a c c u m u l a t e u r e t l e S t a t u s L a t c h a u x 1
| | I I I s o r t i e s 0 . 1
| | C L O I 1 1 E f f a c e l e r e g i s t r e d e s o r t i e 0 . 1

I a d r e s s a g e 1 L D X I 1 1 C h a r g e l e r e g i s t r e Y a v e c u n e c o n s t a n t e . 1
I X d e l a R A M I C O M X | I I C o m p l e n t e n t e l e r e g i s t r e X . 1

1 a d r e s s a g e 1 B R I I I B r a n c h e m e n t s i l e d r a p e a u N E o u C 8 e s t 1
I d e l a R O M I 1 1 1 V R A I . 1
I | C A L L I 1 1 A p p e l l e u n s o u s - p r o g r a m m e s i l e d r a p e a u 1
| | | | | N E o u C 8 e s t v r a i . 1
| | L D P I 1 1 C h a r g e l e r e g i s t r e d e p a g e a v e c u n e 1
| | I I I c o n s t a n t e . 1

Table 1: Instructions et leur description

T A B L E 2

S e q u e n c e I C o d e I L o g i q u e
d ' e x e c u t i o n | o p e r a t o i r e I a f f e c t e e

CKP
YTP
MTP

P-MUX
P-MUX
P-MUX

ATN
NATN
MTN
15TN
CKN

N-MUX
N-MUX
N-MUX
N-MUX
N-MUX

CIN
NE

| A d d e r
| Adder/Status
I
I
I Adder/Status

I
STO
CKM

I W r i t e M U X
| W r i t e M U X

| A U T A | A U S e l e c t
| A U T Y I A U S e l e c t
| S T S L I S t a t u s L a t c h

CKI —> entree P de l'UAL
Reg-Y —> entree P de l'UAL
Memoire<X,Y) —> entree P de l'UAL

Accumulateur —> entree N de l'UAL
Accumulateur —> entree N de l'UAL
M6moire(X,Y) —> entree N de l'UAL
$F —> entree N de l'UAL
CKI --> entree N de l'UAL

e n t r e e P + e n t r e e N ♦ 1 I
On compare 1'entree P avec
1'entree N. Si elles sont
identiques, le drapeau devient FAUX
retenue —> drapeau

Accumulateur --> Memoire(X,Y)
CKI —> Memoire(X,Y)

sortie UAL —> Accumulateur
sortie UAL —> Reg-Y
drapeau —> status latch

Table 2: Liste des microinstructions programmables
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Holzenergie optimal nutzen

\ 3 | f -

Christian Ba'rtschi, Niedermuhlern (1963)

Ich werde in den kommenden Wochen die Lehr-
abschlussprufung absolvieren. Danach geht es
gleich weiter in die "grUnen Ferien" (RS).
Als angehender Elektromonteur werde ich un-
endlich viele Moglichkeiten haben, in eine
der interessanten verwandten Berufsrichtun-
gen einzusteigen. Konkrete Ziele habe ich
jedoch noch keine.
Neben dem Experimentieren und Tufteln habe
ich noch eine Menge anderer Freizeitbeschaf-
tigungen. Ich treibe gerne Sport, vor allem
Wandern im Gebirge, Velofahren, Schiessen
etc. Zudem hore ich gerne Musik, lese,
zeichne (TZ) oder diskutiere.
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Elnleltung
Ich befasste mich mit dem Energietrager Holz, d. h. mit der Nutzung der
freiwerdenden Energie bei der Verbrennung von Holz.

Bei meinem Projekt versuchte ich, bei einer Zentralheizungsanlage mit ange-
schlossenem Brauchwasserboiler (wie es auf Bauernhbfen Ublich ist) durch
eine konstruktive Abanderung des Heizsystems und einer elektronischen
Steuerung den Nutzungsgrad des Holzes zu verbessern und die Bedienung der
Anlage weitgehend zu "automatisieren".
Fur die Realisierung dieser Arbeit brauchte ich ein Jahr.

Methoden und HI Ifsmittel

Zunachst wurden Informationen auf dem Weg der Korrespondenz eingeholt Wei-
ter organisierte ich Besichtigungen bei Besitzern ahnlicher Anlagen. Durch
Gesprache mit Kollegen, die in der Heizungs- und Sanitarbranche arbeiten,
beseitigte ich Unklarheiten. Bei einigen Problemen musste ich auf die Lite
ratur zuruckgreifen (ASH, 1980; Bossel + Gunold, 1982), urn diverse Grund-
satze zu verstehen.

Die ersten Arbeiten fuhrte ich am Heizungssystem selber aus. Bei meinem
Projekt hatte ich immer grosse Wasserverluste im Heizungskreislauf zu ver-
zeichnen (s. Fig. 1). Diese negative Erscheinung trat immer dann auf, wenn
im Kessel zu hone Temperaturen herrschten. Durch den konstruktiven Eingriff
in die Anlage (s. Fig. 2) wurden die negativen Erscheinungen gebannt. So
betneb ich die Anlage einige Wochen manuell. Die Anlage selber funktio-
merte, aber was ich befiirchtet hatte, traf ein: Das Bedienungspersonal
versagte. Diese Tatsache bestatigte meine Hypothese, dass irgendein Regel-
gerat diese Aufgabe iibernehmen muss. Es gait - als Schwerpunkt meiner Ar
beit - ein Regelgerat zu konstruieren.

Eine solche Steuerung muss die Vorlauf- bzw. die Kesseltemperatur und die
Brauchwassertemperatur im Boiler erfassen und dann die entsprechenden Be-
fehle an den Lastenteil weiterleiten; dieser muss dann die verschiedenen
Organe aktivieren (s. Fig. 3).
Dieses war der grdsste Teil der Arbeit sowohl an zeitlichem Aufwand, an Ka-
pital als auch an der Weitlaufigkeit der AusfUhrungen, die von der Print-
herstellung uber die Anliege-Tauchfuhler-Herstellung bis zum Abandern des
Stellantriebes reichte.
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fre ier Aust r i t t zur
Atmosphare

heiss

k a l t

Doppel-
mantel-
Bo i ler

0Expan-
sions-
gefass

Umlenkhahn

Heizkorper

Zentral-
heizungs-
herd

4)-1

)

U-Pumpe

Fig. 1: Anlage, wie sie vor meiner Arbeit betrieben wurde.
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M 1 r

Doppel-
man te l -
B o i l e r

V R

1

He izko rpe r

Z e n t r a l -
he izungs-
herd

8
-CfeJ-1

Ex.

Y
■CKh

J U e b e r d r u c k v e n t i l ( S i c h e r h e i t s v e n t i l )
2 Brauchwasserentnahme
3 S t e l l g l i e d ( M i s c h e r )
4 A b s p e r r v e n t i l
5 Rucksch lagk lappe
6 Ent leerungs vent i l
7 E i n f u l l s t u t z e n

F Vo r l a u f f u h l e r b z w. K e s s e l f u h l e r
P Umwalzpumpe/Ladepumpe, Boiler
Z Z e n t r a l s t e u e r g e r a t
N Netzspeisung 3 x 380/220 V
Ex Membran-Druckausdehnungsgefass
S S i c h e r h e i t s h a t t e r i e

F i g . 2: Abgeanderte Anlage mit Steuereinhei t ,
z u f r i e d e n s t e l l e n d f u n k t i o n i e r t .

wie sie schon einige Monate
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Fig. 4: Schaltplan der elektronischen Steuerung
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Elektroenergie

Nutzungsgrad des Holzes vor dem Ausbau der Anlage

Nutzungsgrad des Holzes nach dem Ausbau der Anlage

Fig- 6: Die Energieaufteilung durchs Jahr mit den beiden Komponenten Holz
und elektrischer Energie. Die bessere Ausschopfung der Holzenergie
is t ers icht l ich.
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Diskussion
Wenn ich Vergleiche ziehe zwischen meiner Anlage und ahnlichen Anlagen
(bei Fam. Klopfenstein, Fam. Balsiger, Fam. Rubin oder Fam. Neuenschwander)
so kann ich sagen, dass meine Anlage den anderen uberlegen ist, sei es in
Betriebssicherheit, Flexibilitat, Komfort und nicht zuletzt auch in Wirt-
schaftlichkeit. Als Nachteil meiner Anlage sind die grbsseren Investitionen
zu gewichten.

Das Prinzip der Anlage wird in Zukunft mehr oder weniger gleich bleiben.
Verbesserungen kbnnten auf dem Gebiet der Steuerung, so wie ich es versucht
habe, noch erfolgen. Auf die Frage, ob sich ein solches Heizungssystem ver-
bessern lasst, erhielt ich eine positive Antwort. Ich habe auf diesem Gebiet
einen kleinen Teil der Fragen Ibsen kbnnen; aber unzahlige bleiben noch of-
fen: so z. B. die Frage der Rauchgasausnutzung, der Verbrennungsluft und
der Rauchgasregelung.

Stimmt der Aufwand (Finanzen - Zeit) mit dem Ertrag uberein? Dies muss mit
Nein beantwortet werden. Den Aufwand an Zeit habe ich nicht registriert,
aber es werden Liber 1000 Arbeitsstunden sein. Fur die Versuche und spa'ter
flir die Installation der Anlage benbtigte ich rund 3000 Franken. Trotzdem
werte ich flir mich als Erfolg, einen kleinen Beitrag zum heutigen Energie-
problem geleistet zu haben: Das gesteckte Ziel wurde trotz mancher Rlick-
schlage innerhalb eines Jahres nach meinen Vorstellungen erreicht.

Verdankungen
An dieser Stelle mbchte ich mich bei alien bedanken, die mir in irgendeiner
Form zum Gelingen der Arbeit verholfen haben, insbesondere den Firmen
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Expertenberlcht
Die Arbeit von Christian Bartschi wurde von den Herren Dr. Jurg Scheuner,
Burgdorf (am Regionalwettbewerb) und Dr. Werner Boll i , Munchenstein (am
schweizerischen Wettbewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizeri
schen Wettbewerb mit dem Pradikat "sehr gut" ausgezeichnet. Im folgenden
ist das anlass l ich des schweizer ischen Wettbewerbs erste l l te Gutachten wie-
dergegeben.

In den letzten zehn Jahren hat eine breite Diskussion unserer Energiesitua-
tion eingesetzt. Wie konnen die vorhandenen Energietrager optimal genutzt
werden? Wo sind Einsparungen moglich? Inwieweit sind Verlagerungen von
nicht regenerierbaren Ressourcen auf erneuerbare Energie-"Quellen" moglich
oder gar unumganglich? Viel wurde und wird zu diesem Problemkreis gesagt
und geschrieben. Christian Bartschi hat etwas Konkretes getan. Dort, wo ihm
diese allgemeine Problematik greifbar begegnete, wo er also einen aktiven
Beitrag leisten konnte: Beim Heizsystem in seinem Elternhaus.

Die Warmeversorgung dieses Bauernhauses erfolgt uber einen Zentralheizungs-
herd (Heizen und Kochen), dem ein Doppelmantelboiler (Warmwasseraufberei-
tung) angeschlossen ist. Christian Bartschi hat sich zum Ziel gesetzt, die-
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ses Heizsystem durch Einsetzen einer automatischen Steuereinheit zur Ver-
teilung der im Zentralheizungsherd anfallenden Warme auf Herd, Zentralhei-
zung und Boiler sowie durch konstruktive Massnahmen zu optimieren. Dadurch
soil der Holzverbrauch gesenkt werden. Die modifizierte Anlage soil zeigen,
dass der in landlichen Gegenden reichlich vorhandene Energietrager Holz
sparsam und ohne wesentliche Komforteinbusse gegenUber andern Heizsystemen
eingesetzt werden kann.

In einer ersten Phase wurde das System analysiert. Dabei zeigten sich als
Schwachstellen insbesondere das offene Expansionsgefass und die fehlende
Steuerung der Warmeverteilung. Dies fUhrte zu Ueberhitzung des Brauchwas-
sers, wobei durch das offene Expansionsgefass Warme in Form von Dampf fUr
die Nutzung verlorenging.

Der zweite Schritt beinhaltet die Planung der Verbesserungen.

In der folgenden Ausbauphase wurden die geplanten Verbesserungen reali-
siert, laufend durch Ausprobieren im Betrieb getestet und solange modifi-
ziert, bis sie den Zielvorstellungen entsprachen. Das offene Expansionssy-
stem wurde durch ein geschlossenes Drucksystem ersetzt. Eine Steuerungs-
schaltung wurde von Christian Bartschi sachgerecht und bedienungsfreundlich
konzipiert, gebaut und ausgetestet. Dabei zeigte sich, dass eine Umwalzpum-
pe im Vorlauf des Heizungssystems fUr eine optimale Steuerung ebenso unum-
ganglich war wie eine genaue Erfassung der Betriebsdaten (Temperaturmessung
in Boiler- und Heizungswasser). Alle anfallenden Probleme wurden durch
"probeln" und Gesprache mit Kollegen von Christian Bartschi, der selbst
Elektromonteur-Lehrling ist, gelost. Theoretische Ueberlegungen standen da
bei eindeutig im Hintergrund.

Die letzte Phase, die Diskussion und die vergleichende Auswertung der Daten
der ursprunglichen und der optimierten Anlage, fiel recht knapp aus.

Die praktische Zielsetzung wurde mit der Bewahrung aller Verbesserungen,
die tatsachlich eine Optimierung der Deckung des Warmebedarfes mit Holz
erwarten lassen, sicher erreicht. Quantitative Aussagen uber Energie-"Ver-
brauch" und Einsparungen fehlen jedoch. Dass die Untersuchung theoretischer
und quantitativer Zusammenhange in der Arbeit zu kurz kommen, darf jedoch
nicht zu sehr gewichtet werden. Herr Bartschi ist ein Praktiker mit viel
Eigeninitiative. Er hat ein allgemeines Problem erfasst und zu dessen L6-
sung unter Einsatz seiner spezifischen Fahigkeiten einen konkreten Beitrag
gele is te t .

Dr. Werner Bo Hi
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Universell einsetzbares Fahrrad

Felix Germann, Ha'ggenschwil (1962)

Besucht die Kantonsschule St. Gallen, die
er im Sommer 1983 mit der Matura C ab-
schliessen will. Anschliessend Studium an
der Padagogischen Hochschule St. Gallen
(PHS).
Hobbies: Werken, Technik, Familienfor
schung, Jugendgruppe, Politik, Velofah-
ren, Tanzen, Bergtouren.

Josef Eicher, Engelburg (1963)

Besucht den zweiten Kurs an der Landwirt-
schaft lichen Schule Flawil. Nach einiger
Berufserfahrung als landwirtschaftlicher
Betriebshelfer will er die MeisterprUfung
ablegen und den elterlichen Betrieb Uber-
nehmen.
Hobbies: landwirtschaftliche Maschinen,
Werken, Bienenzucht, Forstwirtschaft,
Laientheater, Tanzen, Bergtouren.

Bei dieser Arbeit war Felix Germann verantwortlich fur Physik und die Ab-
fassung der Berichte. Josef Eicher wandte seine Kenntnisse aus Maschinen-
technik und Metallverarbeitung an und stellte Spezialwerkzeuge zur VerfU-
gung.
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Elnleltung

Anfangs 1981 wurde ein neues Fahrrad benbtigt, das folgendes, widersprlich-
liches Pflichtenheft zu erflillen hatte:
- ein wintertaugliches, robustes Modell mit hoher Triebkraft im niederen

Geschwindigkeitsbereich. Diese Aufgabe kann gut mit einer 3-Gang-Naben-
schaltung erfullt werden.

- ein leichtes Modell flir die la'ngeren Strecken.
Auf jeden Fall soil ten diese Aufgaben mit einem einzigen Fahrzeug erfullt
sein, urn Kapital- und Wartungsaufwand klein zu halten.

Das gekaufte Rad mit 3-Gang-Sturmey-Nabe und Uebersetzung 46x21 bewa'hrte
sich soweit gut. Das Pflichtenheft fur den Kurzstreckeneinsatz wurde her-
vorragend erfullt. Bereits bei kleineren Gefalien zeigte sich aber, dass
die Hbchstgeschwindigkeit mit der Uebersetzung 46x21 gering ist.

Bei einem Fahrrad mit einer einzigen Uebersetzung steigt die Triebkraft
von F(0) an gegen Fmax, urn nachher wieder abzunehmen. Das Produkt aus Ge-
schwindigkeit v und Triebkraft F ergibt die Leistung P.

P = v • F(v)
Dadurch nimmt die Leistung von P(0) = 0 zuerst grob angenahert linear zu,
urn sich nach Pmax wieder zu verringern.

Im Berechnungsmodell vereinfachen wir so, dass im Bereich von 0 bis Wmax
die Leistung P linear ansteigt.

P(v) = v • konst = v • F(v)
Die Zugkraft F ist damit konstant.

F(v,P) = konst

Die hbchste Leistung Pmax wird bei der Pedaldrehzahl Ufoax erbracht. Durch
ein Wechselgetriebe mit mehreren Uebersetzungen la'sst sich die Leistung P
vergrbssern (Fig. 1).

Seit langer Zeit kennt man das schon erwahnte Getriebe mit 3 Gangen der
englischen Firma Sturmey-Archer. Es ist einfach und schnell schaltbar, ro
bust und unterhaltsarm (Fig. 2). Diese Nabenschaltung wurde durch den Ket-
tenwechsler stark verdra'ngt. Dieser fuhrt die Kette Uber eines der meistens
5 Ritzel. Beim "Gentleman-Renner" wird die Schaltung mit einem weiteren
Wechsler erganzt. Von den 10 Gangen lassen sich aber nur 6 brauchen. Die
Kettenwechsler kbnnen nur bei Fahrt wechseln. Die Uebersetzungen sind frei
wa'hlbar, denn der Handel fu'hrt ein grosses Zahnradsortiment.

In der Forschung arbeitet man intensiv an der Entwicklung eines stufenlosen
Fahrradgetriebes (Fig. 3). Leider sind solche Getriebe heute noch viel zu
schwer. Mit einem solchen Getriebe kann man bei alien Geschwindigkeiten v
mit maximaler Leistung Pmax fahren.
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p(v) = pmax = konst
Die Funktion der Triebkraft F(v,P) stellt eine Hyperbel dar.

F(v,P) = 1 • Pmay = 1 . konst1 . P = 1v r m a x v
Diesen Graph nennt man ideale Triebkrafthyperbel (Fig. 3).

Mit einem Wechselgetriebe von 5 oder mehr Stufen lasst sich die ideale
Triebkrafthyperbel recht genau annahern (Fig. 2).

a)

effektive Werte

Berechnungsmodell

b)

Fig. 1: 1-Ganger:
a) Abhangigkeit der Triebkraft F von der Geschwindigkeit v
b) Abhangigkeit der Leistung P von der Geschwindigkeit v
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b)

v1 v2 ulm], v v1 v2

Fig. 2: 3-Ganger 46 x 18:
a) Abhangigkeit der Triebkraft F von der Geschwindigkeit v
b) Abhangigkeit der Leistung P von der Geschwindigkeit v

a)

b)

ideale Triebkrafthyperbel

Fig. 3: Stufenloses Getriebe:
a) Abhangigkeit der Triebkraft F von der Geschwindigkeit v
b) Abhangigkeit der Leistung P von der Geschwindigkeit v
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Material, Methode und Resultate

Umbau auf 6 Gangstufen

Wir rusteten das Rad zuerst einmal versuchsweise mit einem weiteren Ritzel
und einem Kettenwechsler aus, wobei wir die Nabenschaltung als Splitterge-
triebe beibehielten. Die Bedienung des Kettenwechslers erfolgt konventio-
nell mit einem Schalter am Rahmen. Die Gruppenubersetzung ist 46x14/21. Da-
mit liegt der kleinste Schnellgang SI zwischen den Normalgangen N2 und N3.
In der Ebene resultiert im grbssten Gang S3 ein erheblicher Zeitgewinn. Er
betragt durch die Anwendung der gesamten S-Gruppe je nach Profil 10 bis

Grenzwerte flir maximale Triebkraft und Hbchstgeschwindigkeit

Am Kettenrad befestigten wir einen Zahnkranz 29. Langfristig wollten wir mit
diesen Versuchen das Getriebe auf 9 Gangstufen erganzen. Dazu mussten wir
die Grenzwerte fur maximale Triebkraft Fmax und Hbchstgeschwindigkeit vm.Y
e r m i t t e l n . l u a A

Die maximale Triebkraft wird durch folgende Einwirkungen begrenzt:
- Die Radentlastung bewirkt vor allem beim Anfahren von Fahrzeugen eine

Entlastung der Vorderrader. Diese Entlastung darf nicht soweit gehen,
dass das Fahrzeug vorne von der Fahrbahn abhebt.

- Die Haftreibung. Bei gleichen Bedingungen ist das Verhaltnis aus Trieb
kraft F und Triebradlast FR gleich der konstanten Haftreibungszahl y.

Fmax = >M * FR
Die Haftreibungszahl ju ist von der Art und vom Zustand der Fahrbahn und
des Reifens abhangig. Sie kann sich je nach Umstanden urn 80 % und noch
mehr verschlechtern. Beim Ueberschreiten der Haftung schleudert das
Triebrad, wodurch sich der Koeffizientjj weiter verringert.

- Dem Gleichgewicht bei geringen Geschwindigkeiten muss wider Erwarten kaum
Gewicht beigernessen werden.

- Die Kette und auch die andern Komponenten mu'ssen der mechanischen Bela-
stung gewachsen sein.

Der momentane Triebkraftgrenzwert Fmax ergibt sich jeweils aus dem schwach-
sten Glied der nun aufgezeigten Kette von Einwirkungen.

Die Geschwindigkeit ist vom Roll- und vom Luftwiderstand, von der Steigung
und von der Triebkraft abhangig. Es ist sinnlos, den grbssten Gang so zu
wa'hlen, dass man inn mangels geeigneten Gefa'llen gar nicht ausfahren kann.
Bei einer schnellen Fahrt wa'chst der Luftwiderstand Fw quadratisch an, die
Triebkraft F nimmt aber hyperblisch ab.
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Fw(v) = A • cw • v2 = v2 • konst
F(v,P) = 1 - p = 1 • konst

Die Querschnittsflache A und der Beiwert c^ sind geschwindigkeitsunabhan-
gig. Durch die rapide Zunahme von F^ und die Abnahme von F wird die Ge-
schwindigkeitsdifferenz von Fahrt bei Vol!eistung mit F(v,Pmax) und bei
Leerlauf mit F(v,0) = 0 mit steigender Geschwindigkeit ausserst gering.
Uebersetzungsverhaltnisse von mehr als 10,5 m sind auf dem Markt auch nicht
erhaltlich.

Es ist nicht moglich, ein einziges Fahrrad fur extrem hohe Triebkraft und
Hbchstgeschwindigkeit zu bauen. Die Bedingungen von Rahmen und Bereifung
mlissten widerspruchlichen Anforderungen genugen. Da nebst dem Getriebe auch
noch andere Komponenten die Einsatzmbglichkeiten eines Fahrrads bestimmen,
muss man zwangsla'ufig Kompromisse eingehen.

Umbau auf 9 Gangstufen

Durch den Einbau des Kettenrads 29 (d. h. mit nur 29 Zahnen statt normal
46), hatten wir im Prinzip 12 Gange. Die Gruppe 29x14 lasst sich aber nicht
nutzen, da die Kette durchhangt. Bereits bei den Versuchsfahrten zeigte
sich, dass die mechanischen Belastungen enorm sind. Die Abstimmung der
Berggruppe B ist symmetrisch zu S, so dass sich analog Zwischengange schal-
ten lassen. Die im Gang Bl erzeugbare Triebkraft lasst sich noch zuverlas-
sig auf die Fahrbahn libertragen. Durch eine eigens entwickelte Gegenzug-
schaltung lassen sich beide Kettenwechsler mit einem einzigen Schalter be-
dienen. Die Gruppenubersetzung betragt bei diesem Rad 46/29x14/21, diejeni-
ge beim Splitter wie bei jedem 3-Ganger 75 %/100 %/133 %.

Umbau auf 15 Gangstufen

Eine weitere Vermehrung der Gangstufen konnten wir nur durch den Einbau
der 5-Gang-Nabenschaltung S5/2 von Sturmey-Archer verwirklichen. Die
Uebersetzung ist 46/27x13/22x67 %/79 %/100 %/127 %/150 %. Es lassen sich
wiederum Zwischengange schalten. Der grbsste Gang misst 11,7 m, der klein-
ste 1,8 m, verglichen mit 7,6 und 3,8 m bei einem konventionellen 10-Gan-
ger. (Diese Zahlen sind die Streckenlangen, die das Velo bei einer
Pedalumdrehung zurlicklegt.) (Fig. 4)
Mit 11,7 m ist die ubliche Grenze flir die grbsste Uebersetzung von etwa
10 m stark liberschritten. In Anbetracht der Tatsache, dass etwa 15 % der
von uns gefahrenen Strecken in Gefallen von 3 % und mehr liegen, ist es si
cher angebracht, daflir extra einen Gang auszulegen. Dieser Gang ermbglicht
zeitlich gesehen eine wirtschaftlichere Talfahrt als reines Rollen, da eine
weitgehende Kompensation der bei der Bergfahrt verlorenen Zeit moglich ist.
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a)

b )
u(m]

Fig.
Vmax

4: 15-Ganger:
a) Abhangigkeit der Triebkraft F von der Geschwindigkeit v
b) Abhangigkeit der Leistung P von der Geschwindigkeit v

Diskussion
Durch diese Umbauten erhielten wir ein Fahrrad mit einem sehr grossen Ver-
ha'ltnis des grbssten zum kleinsten Gang. Im grossen Bereich von B3 (2,7 m)
und S3 (7,8 m) ist die Gangabstufung sogar noch etwas feiner als bei einem
Rennrad. Durch die Kombination von der Naben- mit einer Kettenschaltung
lassen sich die Vorteile beider Systeme ausnlitzen. Die Anlage ist sehr ro
bust und bei guter Pflege durchaus wintertauglich.

Dieses universell einsetzbare Rad bewahrt sich in alien Geschwindigkeits-
bereichen, sowohl bei schnellen Ueberland- und Abfahrten als auch bei An-
hangerzug in starken Steigungen. Bei geringer Auslastung lohnt sich der
grbssere Kapital- und Wartungsaufwand allerdings kaum.

Der 15-Ganger erfullt das Pflichtenheft ausgezeichnet. Die Getriebeabstu-
fung kbnnte auch einem Rennradfahrer genugen. Diese Vorteile werden mit
einem Mehrgewicht von etwa 4 kg erkauft.
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Mit einer Kombination von Naben- und Kettenschaltung lassen sich Bedingun-
gen erflillen, wie es mit einer einzigen Schaltung nie moglich ist. Das wlir-
de dem All tags- und dem Sportfahrer einen wahren Fortschritt bringen. Durch
die Anwendung verschiedener leichter und schwererer Ketten- und Naben-
schaltungen und deren Kombination kbnnte dem Fahrradka'ufer eine breite An-
gebotspalette verschiedener Typen vorgelegt werden, die praktisch jedes Be-
dlirfnis befriedigen kbnnten.

Die verschiedenen Fahrrad-Getriebesysteme sind in Tab. 1 im Vergleich dar-
gestellt.

Expertenbericht

Die Arbeit von Felix Germann und Josef Eicher wurde von den Herren
Dr. Guntram Merhar, Werdenberg (am Regionalwettbewerb) und Thomas Humbel,
Kradolf (am schweizerischen Wettbewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am
schweizerischen Wettbewerb mit dem Pradikat "gut" ausgezeichnet. Im fol
genden ist das anlassl ich des schweizer ischen Wettbewerbs erste l l te Gut-
achten wiedergegeben.

Das Ziel der Arbeit von Felix Germann und Josef Eicher bestand darin, ein
Fahrrad so zu verbessern, dass es fur einen moglichst grossen Einsatzbe-
reich geeignet ist.

Eine Untersuchung der 3-Gang-Nabenschaltung zeigte, dass eine Verbesserung
der Uebersetzungen mit den zur Verfugung stehenden Mitteln nicht moglich
war. So entschlossen sich die Teilnehmer zu einer Kombination von Naben-
schaltung und zusatzlichen Kettenradkranzen. Durch schrittweisen Ausbau
wurde die Uebersetzung von 3 auf 6, dann auf 9 und schliesslich auf 15
brauchbare Gange erweitert. Dies wurde erreicht durch zwei Zahnkranze an
der Tretnabe und zwei stark unterschiedliche Zahnkranze an der Radnabe so
wie eine 5-Gang-Nabenschaltung. Basierend auf der Zugkrafthyperbel wurde
die Stufung der Gange dargestellt und optimiert.

Das Ergebnis ist ein robustes Fahrrad, das eine hohe Triebkraft aufweist
und auch schnelle Fahrten ermoglicht. Dafur muss jedoch ein erhohtes Ge-
wicht in Kauf genommen werden.

Das Problem, das sich die Teilnehmer gestellt haben, ist als eher einfach
zu beurteilen. Beachtlich ist aber die innerhalb der Randbedingungen abge-
schlossene und absolut ingenieurmassige Behandlung.

Thomas Humbel
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Texteditor 8032

Joachim Hagger, Hausen (1965)

Zur Zeit besuche ich die Realabteilung der Alten Kantonsschule Aarau. Viele
verschiedene Betatigungen haben die Schule fast zur Nebenbeschaftigung ge-
macht. Neben dem sehr starken Interesse fur Computer und moderne Elektro
nik, gebe ich zusammen mit zwei anderen Kollegen eine Schulerzeitung heraus
und versuche, mich mit anderen Unternehmungen am Schulleben aktiv zu betei-
ligen. Daneben bleibt jedoch noch Zeit, mich mit dem Bau und dem Spiel
einer elektronischen Orgel zu beschaftigen.
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Elnleltung
Was ist ein Texteditor

Der Texteditor 8032 ist ein Textverarbeitungsprogramm fur den Commodore
Computer CBM 8032 mit Disk Drive CBM 8050 und einem Drucker EPSON MX-82
Type II.

Unter Textverarbeitung durch Computer versteht man das normale Eingeben von
Text wie bei einer Schreibmaschine, mit dem Unterschied, dass der Text
nicht direkt aufs Papier gelangt, sondern im Computer gespeichert und auf
dem Bildschirm dargestellt wird. Ohne Probleme kann man dann Tippfehler auf
dem Bildschirm korrigieren, Buchstaben, Wbrter oder ganze Textabschnitte
einfligen, lbschen oder umstellen, mit verschiedenen Befehlen kann der Text
automatisch in die gewunschte Darstellungsform gebracht oder fur spatere
Zwecke auf Diskette gespeichert werden.

Existiert der Text dann so, wie er sein soil (er erscheint auf dem Bild
schirm wie spater auf dem Papier), lasst man inn auf den Drucker ausgeben
und hat so auf Anhieb ein "gelungenes" Exemplar.

Zielsetzungen
- modular aufgebautes Programm in der Programmiersprache BASIC, das leicht

an die Bedurfnisse des Benutzers angepasst werden kann
- bildschirmorientierter Editor, d. h. der Text erscheint so, wie er ausge-

druckt wird auf dem Bildschirm
- Anpassung der Tastatur an schweizerische Verhaltnisse (Y-Z-Vertauschung,

deutsche Umlaute) (Abb. 1)
- Dialogverkehr mit dem Benutzer
- komfortable Einwortbefehle
- vollautomatische Silbentrennung am Zeilenende nach deutschen Trennregeln.

Abb. 1: Tastaturbelegung: Schwarz umrandete Tasten sind gegenuber Normal-
tastatur geandert
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Methode

Urn die Uebersicht bei einem Programm, das aus rund 40'000 Buchstaben be-
steht, nicht zu verlieren, wurde ein modularer Aufbau gewa'hlt, d. h. das
Problem wurde in viele kleine Einzelprobleme geteilt, die noch als liber-
sichtlich erscheinen. Jedes dieser Einzelprobleme steht als Modul (Subrou
tine) zur Verfugung und verlangt teilweise mehrere Parameter, die als Va-
riableninhalte an das Unterprogramm ubergeben werden. Durch diese Modulbau-
weise besteht das eigentliche Hauptprogramm nur noch aus zwei Programmzei-
len.

Aufbau des Programmes

1. Initialisierung:

Eingabe des Datums, Aufbau der Bildschirmmaske (Abb. 2), Initialisierung
der Variablen

^ v - ^ i M ^ ^
&.^^%&1^<Z^^»$M

12345678901234567B901234567B901234567890123456789012345678901234567B9012345
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

s
*
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' «
15
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Abb. 2: Bildschirmaufbau

2. Hauptprogramm:

Je nach Eingabe Verzweigung zu den Editorfunktionen oder Umschaltung in
den Command-Modus
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3. Editor:

- Normaies zeichen: Ueberschreiben der Cursorposition mit dem eingegebe-
nen Zeichen

- cursorbewegungen: Herumfahren des Cursors (Schreibposition) auf dem
Bildschirm

- Tabulator: Tabulator setzen oder lbschen, Tabulatorsprung
- Delete: Lbschen eines Zeichens
- insert: Einfligen eines Zeichens
- scrolling: Herumfahren des Bildschirmausschnittes auf dem ganzen Text-

bereich
- speziaizeichen: Eingabe eines Spezialzeichens (flir Fettschrift, Breit-

schrift, Unterstreichen)

4. Command-Modus

- Abstand: definiert Zeilenabstand beim Drucker
- Address: setzt Absender, Anschrift und Datum automatisch
- center: zentriert Textteil
- change: verschiebt Textteil
- clear: liberschreibt Textteil mit Leerzeichen
- clear Special: lbscht Speziaizeichen
- clear Tabulator: lbscht alle gesetzten Tabulatoren
- copy: kopiert einen Textteil
- Delete: lbscht Zeilen
- Dir: Anzeige oder Ausdruck des Inhaltsverzeichnisses einer D-iskette
- End: verlasst Programm
- Find: sucht nach Textstring
- Form: setzt Textteil in Blocksatz
- insert: f'ugt Zeilen ein
- Left: justiert Textteil links auf eine Spalte
- Move: verschiebt Textspalten
- Print Normal: druckt Text mit Speziaizeichen aus
- Print Form: druckt Text im Blocksatz aus
- Print schneii: druckt Text ohne Speziaizeichen aus
- Print Abstand: druckt Text mit wahlbarem Abstand vom linken Druckrand

aus
- Read: ladt Text von Diskette
- Rename: Umbenennen eines Files auf Diskette
- Right: justiert Textteil rechts auf eine Spalte
- scratch: Lbschen eines Files auf Diskette
- screen: definiert Zeilenbreite
- set stop: definiert Stopbefehl beim Ausdrucken
- shift: verschiebt Textteil nach rechts
- sort: sortiert Textteil alphabetisch
- Trennen: schaltet Trennmodus ein bzw. aus
- view: zeigt Text auf Bildschirm an
- view special: bringt Speziaizeichen zur Anzeige
- window: definiert Bildschirmfenster
- write; schreibt Text auf Diskette
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Ergebnisse
Wenn der Text eingegeben worden ist (Abb. 3), kann er auf verschiedene Wei-
sen formatiert werden (Auswahl):
- Blocksatz: Wie bei Zeitungen und Zeitschriften erscheint der Text beim

Blocksatz links- und rechtsblindig, wobei die Spaltenbreite angegeben wer
den kann (Abb. 4).

- Rechtsblindig: Ganze Texte, Grussformeln oder Stichwbrter kbnnen rechts
blindig formatiert werden (Abb. 5).

- Abstand: Durch Veranderung des Zeilenabstandes ist auch das Drucken von
Hoch- und Indexzahlen oder das Erreichen von speziellen Effekten moglich
(Abb. 6).

- Zentrieren: Ohne mlihsames Abzahlen kbnnen Ueberschriften oder ganze Text-
blbcke automatisch zentriert werden (Abb. 7).

- Speziaizeichen: An jeder beliebigen Stelle kbnnen im Text Speziaizeichen
eingefugt werden. Beim Ausdrucken kann man so Fettschrift, Unterstrei-
chen, Schmalschrift oder Breitschrift erreichen (Abb. 8).

Diskussion
Unterschiede zwischen professionell-kommerzieller Textverarbeitungssoftware
(Zusammenstellung bei SCOWEN, 1981) und dem Texteditor 8032 besteht vor al
lem in der Verarbeitungsgeschwindigkeit und dem Verkehr mit dem Massenspei-
cher (Diskette).

Dadurch, dass der Texteditor in einer hbheren Programmiersprache, in BASIC,
geschrieben ist, kann die Programmstruktur flir jeden Erfahrenen relativ
leicht durchschaut werden, die Aenderbarkeit ist besser und einfacher. Die
Geschwindigkeit des Programmablaufs ist jedoch urn ein vielfaches langsamer
als ein in maschinennaher Sprache geschriebenes Programm. Auch benbtigt ein
BASIC-Programm mehr Speicherplatz als ein Maschinenprogramm.

Mit der langsamen Geschwindigkeit hangen noch weitere Unterschiede zusam
men: Neuer Zeilenumbruch nach dem Wahlen einer neuen Spaltenbreite oder
nach dem Einfligen oder Lbschen von Wbrtern ware in BASIC eine zeitlich
ausserst aufwendige Angelegenheit und wurde sich nicht lohnen. Auch das be-
liebte Auswechseln von Wbrtern (Search & Replace) fallt aus diesem Grunde
weg.
Da bei der Progammentwicklung noch kein Floppy-Disk zur Verfligung stand,
ist die Verbindung zum Massenspeicher noch nicht so ausgebaut, wie man es
bei anderen Programmen hat. Automatisches Abspeichem des Textes auf das
aktuelle File und Nachladen eines neuen Textes bei vollem Hauptspeicher
ist noch nicht vorhanden.
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Dies ist ein ganz normaler Text,
der mit einer Spaltenbreite von 35
Zeichen geschrieben wurde. Je nach
Belieben kann nun dieser Text in
die gewunschte Form gebracht wer
den. Dazu schaltet man in den
Command-Modus urn und gibt das Be-
fehlswort ein, worauf im Dialog-
verkehr Parametereingaben erwartet
werden. Nach Abschluss dieser Ein-
gaben wird der Befehl ausge-fuhrt.

Abb. 3: Text im Ausgangsformat

Dies ist ein ganz normaler Text,
der mit einer Spaltenbreite von 35
Zeichen geschrieben wurde. Je nach
Belieben kann nun dieser Text in
die gewunschte Form gebracht wer
den . Dazu scha l te t man in den
Command-Modus urn und gibt das Be-
fehlswort e in , worauf im Dia log-
verkehr Parametereingaben erwartet
werden. Nach Abschluss dieser Ein-
gaben wird der Befehl ausgefuhrt.

Abb. 4: Text im Blocksatz

Dies ist ein ganz normaler Text,
der mit einer Spaltenbreite von 35
Zeichen geschrieben wurde. Je nach

Belieben kann nun dieser Text in
die gewunschte Form gebracht wer

den. .Dazu schaltet man in den
Command-Modus urn und gibt das Be-
fehlswort ein, worauf im Dialog-

verkehr Parametereingaben erwartet
werden. Nach Abschluss dieser Ein-

gaben wird der Befehl ausgefuhrt.

Abb. 5: Rechts-justierter Text
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Durch Aendern des Zeilenabstandes
kbnnen Hoch- und Indexzahlen aus-
gedrucl<t werden:

2b2 + a3
x ■

45

02 + 2 H2 :=> 2 H20

Abb. 6: Hoch- und Indexzahlen durch Verandern des Zeilenabstandes

Dies ist ein ganz normaler
Text, der mit einer Spaltenbreite

von 35 Zeichen
geschrieben wurde.

Je nach Belieben kann nun
dieser Text in die gewunschte

Form gebracht werden.

Afc»jb. 7: Zentrierter Text

U rn d ie ve rsch iedenen Sch r i f t a r t en ,
d i e d e r D r u c k e r z u r V e r f u g u n g
s t e l l t , a u s z u n u t z e n , k a n n m a n i n
d e n Te x t S p e z i a i z e i c h e n e i n f u g e n .
H i e r e i n e k l e i n e U e b e r s i c h t :

12 Zeichen pro Inch:
Normalschri f t

6 Zeichen pro Inch:
B r e i - t s - c z r i i * - i - f - t

20 Zeichen pro Inch:
Schialschrift

10 Zeichen pro Inch:
B r e i t - u n d S c h m a l s c h r i f t

Hervorhebungen:
F e t t s c h r i f t
U n t e r s t r e i c h e n

Abb. 8: Ausdruck mit Speziaizeichen
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Was den Befehlssatz und die Bedienungsfreundlichkeit betrifft, ist der
Texteditor 8032 den anderen Programmen haufig liberlegen. Vollautomatische
Silbentrennung nach deutscher Norm ist eine der Spezialitaten, die man nur
bei teurer Software findet und die beim Texteditor 8032 ca. 95 % aller Wbr-
ter bei normalem Text richtig trennt.

Aus den obengenannten Vor- und Nachteilen findet der Texteditor 8032 im
privaten Bereich Einsatz und stellt eine wertvolle Hilfe dar zum Schreiben
von (Rund-)Briefen, Adresslisten, Planen, Dokumentationen, Anleitungen und
anderen Textdokumenten.

Der Texteditor 8032 ist seit Mai 1982 beim Autor zu vollster Zufriedenheit
installiert. Verschiedene Schlilerzeitungen und Arbeiten wurden schon damit
geschrieben.

Llteraturverzeichnis

SCOWEN, R.S., 1981, A Survey of Some Text Editors
in: Software-Practice and Experience, Vol. 11,
Seiten 883 - 906

Expertenbericht

Die Arbeit von Joachim Hagger wurde von den Herren Dr. Urs Kiebele, Aesch
(am Regionalwettbewerb) und Ernst Senn, Reinach (am schweizerischen Wett

bewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizerischen Wettbewerb mit dem
Pradikat "sehr gut" ausgezeichnet . Im fo lgenden is t das an lass l ich des
schweizerischen Wettbewerbs erstel l te Gutachten wiedergegeben.

Joachim Hagger ist ein 18jahriger Gymnasiast aus Hausen/AG. Er hat sich
vorgenommen, fur seinen Homecomputer CBM 8032 ein Textverarbeitungssystem
zu schaffen. Seinen Bedurfnissen entsprechend will er Texte, Briefe und
dergleichen in eine druckreife Form bringen. Der angeschlossene Drucker
EPSON MX-82 dient als Ausgabegerat. Die Konfiguration wird durch ein Flop-
py-Disk-Gerat vervollstandigt. Damit lassen sich Texte oder Textteile ab-
speichern und nach Bedarf abrufen.

Das Programmpaket ist -mit Ausnahme dreier kleiner Maschinenprogramme -
in der Programmiersprache BASIC geschrieben. Die dabei angewandte Modul-
technik erlaubt das individuelle Erganzen oder KUrzen des Befehlssatzes.
Dadurch wird der Texteditor zu einem benutzerfreundlichen Hilfsmittel.

Die Texte erscheinen auf dem Bildschirm und konnen mit einem Satz von Be-
fehlen aufbereitet werden. Selbst eine automatische Silbentrennung ist mog-
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lich. Eine Auswahl von Druckarten erlaubt dem BenUtzer die ihm zusagende
Art des Druckes. Die hervorragend Ubersichtliche und detaillierte Beschrei-
bung gestattet dem Anwender eine problemlose BenUtzung des Editors.

Der Texteditor hat durch den Anschluss einer Floppy-Disk-Station erheblich
an Flexibilitat und Geschwindigkeit gewonnen. Allerdings musste zu diesem
Zweck der Befehlsvorrat erweitert werden. Dies fUhrte zu einem gewichtigen
Nachteil: Die Speicherkapazitat fur den zu editierenden Text hat damit urn
weitere 25 % abgenommen. Dies ist allerdings systembedingt und darf nicht
dem Autor angelastet werden.

Die Arbeit als Ganzes zeugt von sehr viel Sachkenntnis, Fleiss und Aus-
dauer. Ohne die notige Portion Hartnackigkeit gelingt es nicht, ein derar-
tiges Programmpaket zum Laufen zu bringen. Der Autor hat die Funktionstuch-
tigkeit anschaulich bewiesen: Die ganze Dokumentation der Arbeit wurde mit
seinem eigenen Texteditor erstellt.

Ernst Senn
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Programmierung eines Bildschirmeditors

Dieter Spahni, SchbnbUhl (1965)

Die ersten Programme schrieb ich vor mehr
als vier Jahren auf programmierbaren Ta-
schenrechnern. Als dann nach dem Eintritt
in das Realgymnasium Bern-Neufeld ein
grosserer Computer zur VerfUgung stand,
wurde die Programmierung immer mehr zu
einem meiner Hobbies, nebst Segeln, Tanzen
und Orgelspiel.
Ich hoffe, mein Hobby spater einmal zu
meinem Beruf machen zu konnen, und werde
deshalb nach der Matur das Studium der In-
formatik ergreifen.

Jlirg Beringer, Fraubrunnen (1965)

Schon seit dem Eintritt in die Sekundar-
schule habe ich mich mit der Elektronik
und spater auch mit programmierbaren Ta-
schenrechnern beschaftigt. Aber erst als
ich 1980 in das Realgymnasium Bern-Neufeld
eintrat, hatte ich die Gelegenheit, einen
grosseren Computer zu benutzen. Seither
ist die Programmierung zu einer meiner
Lieblingsbeschaftigungen geworden. Aber
auch die Elektronik, Elektrofotografie,
Segeln, Surfen und Tischtennis gehoren zu
meinen Hobbies, obwohl der Besuch des Gym
nasiums (im Moment Stufe Sekunda) manchmal
nicht mehr viel Zeit Ubrig lasst. Welchem
Studium ich mich nach der Matur zuwenden
werde, steht noch nicht endgUltig fest,
aber vermutlich wird es die Physik sein.
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Einleitung

Als wir vor drei Jahren in das Gymnasium Bern-Neufeld eintraten, wurde der
schuleigene PDP-11 Computer (von DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION [DEC]) gera-
de ausgebaut. Wahrend frliher fur mehrere gleichzeitige Benutzer nur die
Programmiersprache BASIC zur Verfugung gestanden hatte, wurde es mit dem
Ausbau des Computersystems moglich, dass jeder Benutzer individuell mit
seiner gewahlten Programmiersprache arbeiten konnte. Damit kam auch ver-
mehrt die Programmiersprache PASCAL zum Einsatz. Nun handelt es sich bei
PASCAL urn eine hbhere Programmiersprache, die zuerst mit einem Editor
(Texteingabeprogramm) eingegeben und dann von einem Compiler iibersetzt wer
den muss. Zur Eingabe der PASCAL-Programme stand aber nur ein sehr schwie-
rig zu bedienender Zeileneditor (Texteingabeprogramm bei dem die Befehls-
eingabe zeilenweise erfolgt) zur Verfugung. Die Uebersicht uber den einge-
gebenen Text war dabei sehr klein, da der Text nur auf einen speziellen Be
fehl hin eingesehen werden konnte. Ausserdem waren Korrekturen nur liber
komplizierte Befehlsfolgen durchflihrbar.
In einer weiteren Ausbauphase wurde dann ein modernes VT-100 Terminal von
DEC gekauft. Mit diesem Terminal wurde auch der Bildschirmeditor KED von
DEC erworben. Dieser ermbglichte nun erstmals eine komfortable Texteinga-
be. Aber da dieser Bildschirmeditor viele Spezialfunktionen des VT-100 be-
nutzt, ist .er auf den alteren funf Terminals des Schulcomputers nicht lauf-
fahig. Infolgedessen wollten alle Benutzer ihre Texte auf dem neuen Termi
nal eingeben - dieses wurde vbllig uberlastet. Das entstehende Bedurfnis
nach einem Bildschirmeditor fur alle Terminals war unverkennbar. So be-
schlossen wir, einen solchen Editor zu programmieren. Wir stellten dabei
folgende Anforderungen an das zu schreibende Programm:

- auf beliebigen Terminals einsetzbar
- zum bestehenden Bildschirmeditor KED kompatibler Befehlssatz
- grosse Bedienungsfreundlichkeit
- hohe Geschwindigkeit

Insbesondere die Forderung nach der grossen Bedienungsfreundlichkeit
scheint uns sehr wichtig, da der Editor innerhalb des Computersystems eine
zentrale Stellung einnimmt (Fig. 1). Indem er einerseits zur Text- und Pro-
grammeingabe benutzt wird, andererseits aber auch bei deren Aufbereitung
hi 1ft, nimmt er eine zentrale Stellung in der Verbindung Mensch-Computer
ein.

Methoden und HIlfsmittel

Zur Durchflihrung unserer Arbeit stand uns der Computer des Gymnasiums Bern-
Neufeld unentgeltlich zur Verfugung. Es handelt sich dabei urn ein PDP-11
Multiusersystem von DEC (Fig. 2). Der eigentliche Rechner beinhaltet einen
Prozessor LSI 11/23 mit 256KB Hauptspeicher. Als externe Speicher stehen
zwei Floppystationen mit je einem halben Megabyte Speicherkapazitat sowie
eine 14MB-Winchesterdisk zur Verfligung. Zur Kommunikation mit dem Benutzer
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Fig. 1: Der Editor als Teil des Betriebssystems

2 Floppystationen
mit je 1/2 MB

PDP-11 Rechner
Prozessor:
LSI-11/23
Ha uptspeicher:
256 KB RAM

6 Terminals

Winchester-
DISK 14 MB

Pr in te r
LA-36

Fig. 2: PDP-11 Multiusersystem des Gymnasiums Bern-Neufeld
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stehen 6 Terminals sowie ein Lineprinter zur Verfugung. An Programmierspra-
chen sind mehrere BASIC-Versionen, PASCAL, FORTRAN 4 und Assembler (MACRO-
11) verfligbar. Das Betriebssystem RT-11 wird von TSX (Time-Sharing-Execu-
tion) unterstlitzt, so dass bis zu 13 unabhangige Programme gleichzeitig
verarbeitet werden kbnnen. Jedem Programm stehen dabei bis zu 56KB Pro-
grammspeicher zur Verfugung.
Fur die Programmierung des KEDn wahlten wir die Programmiersprache PASCAL
(Pascal-2 Compiler von Oregon Software), weil damit einerseits die schnelle
Programmausfiihrung, andererseits aber auch komplexe Datenstrukturen und ein
hohes Strukturniveau des Programms gewahrleistet wurde. Zur Eingabe unseres
Programmtextes standen uns anfanglich nur der Zeileneditor und der VT-100
spezifische Bildschirmeditor KED zur Verfugung, doch spater konnten wir
auch unseren KEDn verwenden.

Literatur liber Editoren, insbesondere uber deren Programmierung, stand uns
keine zur Verfugung. Wir mussten deshalb alle Algorithmen und Datenstruktu
ren selbst entwerfen. Insbesondere die Wahl einer geeigneten Datenstruktur
zur Textspeicherung stellte eines der grbssten Probleme bei der Durchflih-
rung der Arbeit dar. Die Beschreibung dieser Datenstruktur ist im Rahmen
dieser Kurzfassung ebenso unmbglich wie die Erlauterung wichtiger Programm-
teile. Der interessierte Leser findet jedoch in Tab. 1 ein Struktogramm des
KEDn.

Terminal und System initialisieren
Var iab len in i t ia l is ieren

Eingabe und Decodierung der Filenamen mit Option
Arbe i t sfi le e rs te l len
Textbuffer im Hauptspeicher belegen
Erste Bildschirmseite schreiben

Testen des Textbuffers und des Bildschirms
Lesen des nachsten Zeichens oder Befehls

Commands
falls EXIT
oder QUIT
Verlassen
des KEDn

Funk-
tionen

Text -
eingabe

Erstellen des ev. Bakups und des editierten Textfiles
RUcksetzen eventueller spezieller Terminalmodi,
RUckkehr ins Betriebssystem

Tab. 1: Struktogramm des KEDn
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Ergebnis
Als Ergebnis unserer Arbeit steht nun am Gymnasium Bern-Neufeld auf alien
Terminals der Bildschirmeditor KEDn zur Verfugung. Als Bildschirmeditor er-
mbglicht er die benutzerfreundliche Eingabe von Texten, Programmen und Da-
ten am Bildschirm. Da KEDn einen zum bereits bestehenden Editor KED kompa-
tiblen Befehlssatz aufweist (daher der Name KEDn; n symbolisiert die Num-
mer des jeweiligen Terminals) wird er auch rege benutzt.

Mit KEDn lassen sich beliebig grosse Texte in beliebiger Form verarbeiten,
die Textgrbsse ist einzig durch den verfligbaren Speicherplatz zur Abspei-
cherung des editierten Textes begrenzt. Zum Editieren stehen dem Benutzer
rund 25 direkt liber einen Tastendruck aufrufbare Befehle sowie 12 interak-
tive Commands zur Verfugung. Zudem lassen sich mit Hilfe von Macros bis zu
10 weitere Befehle gleichzeitig definieren. Die Befehle des KEDn beinhalten
neben den liblichen Editierbefehlen (Cursorsteuerung, Lbschen und Einsetzen
von Zeichen, Wbrtern und Zeilen, Suchfunktionen usw.) unter anderem Befehle
zur automatischen Wiederholung beliebiger Funktionen, Mbglichkeiten zur Ma-
crodefinition und zur Belegung von Tasten mit Texten (Keyassignements) so
wie Befehle zur Kommunikation mit externen Speichermedien. Ein umfangrei-
ches Hilfesystem, das auf Tastendruck eine Dokumentation des gewiinschten
Befehls liefert, erleichtert zusammen mit 35 detaillierten Fehlermeldungen
und 24 weiteren Meldungen die Bedienung des Editors.

Obwohl KEDn ursprlinglich flir den Betrieb mit einer Winchesterdisk konzi-
piert wurde, kann auch mit nur einer Diskettenstation problemlos gearbeitet
werden. Der Quell text des Programmes hat eine Lange von etwa 2000 Zeilen
und ist in rund 100 Prozeduren gegliedert. Die kompilierte Version hat je
nach der Grosse des gewahlten Textbuffers eine Lange von 40KB bis 56KB.

Dank dem modularen Aufbau des Programms ist eine Erweiterung leicht mog
lich. Auch die Anpassung an verschiedene Terminals und Computersysteme
fallt leicht, da alle Programmteile, die eventuell abgeandert werden mlis-
sen, in einem Konstantendefinitionsteil enthalten sind.

Diskussion
Es war unser Ziel, einen mbglichst komfortablen, terminalunabhangigen und
zu einem bestehenden Editor KED kompatiblen Bildschirmeditor zu entwickeln.
Insbesondere durch die Bedingung, dass unser Programm auf alien Terminals
lauffahig sein sollte, mussten wir gewisse Nachteile in Kauf nehmen. So ist
z. B. die Benutzung von Sondertastatureneinzelner Terminals nur moglich,
falls man jeder Taste einen bestimmten Code (controlzeichen) zuordnen kann,
der auch sonst zum Aufruf der betreffenden Funktion benutzt wird. Sonst
m'ussen alle Befehle uber die sogenannte controitaste (Umschalttaste, ahn-
1ich SHIFT) aufgerufen werden. Auch mussten einige nlitzliche Terminalfunk-
tionen softwaremassig umschrieben werden, da sie nicht auf alien Terminals
vorhanden waren. Dies bringt natlirlich eine Verlangsamung des Programmab-
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laufs mit sich, was sich aber gllicklicherweise erst bei einer sehr grossen
Belastung des Computers bemerkbar macht.
Indem wir versuchten, alle Befehle mbglichst komfortabel zu gestalten, ge-
rieten wir bald an die Grenze des verfiigbaren Speicherplatzes. Wir haben
deshalb auf die Integration von einigen Befehlen, uber die der "Original-
KED" verfligt, verzichten miissen. Doch durch die ausgebaute Mbglichkeit der
Macrodefinition wird dies wohl wieder wettgemacht. Auf Textformatierungs-
befehle haben wir aus Platzgrlinden ebenfalls verzichtet, zumal ein sehr gu-
tes Textformatierungsprogramm bereits vorhanden ist.

Neben der Wahl der Datenstruktur bereitete uns auch die Absicherung des
Programmablaufes Probleme. Es muss namlich unbedingt verhindert werden,
dass ein Bildschirmeditor infolge eines Fehlers unkontrolliert verlassen
wird, denn dies hatte den Verlust aller editierten Texte zur Folge. Diese
Schwierigkeiten konnten aber alle einigermassen gelbst werden.

Verglichen mit dem professionellen Bildschirmeditor KED von DEC weist unser
Programm einen in weiten Bereichen gleichen Befehlssatz auf. Seitdem die
erste Version des KEDn auf dem Schulcomputer eingesetzt wurde, ist das Pro
gramm von unseren Kollegen rege benutzt worden. Dies hat uns natiirlich die
Fehlersuche in den ersten Versionen sehr erleichtert. Die jetzt installier-
te Version des KEDn wird immer mehr benutzt. Dies zeigt uns, dass ein Bild
schirmeditor fur alle Terminals doch einem echten Bedlirfnis entspricht und
dass die jetzige Lbsung zufriedenstellend ist. So glauben wir auch, dass
wir das gesteckte Ziel mehr oder weniger erreicht haben.

Dank
An erster Stelle mbchten wir DIGITAL EQUIPMENT CORP. SA, insbesondere den
Herren Muller und Vonti fur ihre Bemuhungen danken. Herrn Ae. Plliss gebUhrt
unser Dank dafur, dass er uns am regional en Wettbewerb seinen Computer zur
Verfugung stellte. Und schliesslich danken wir auch unseren Eltern fUr das
Verstandnis, das sie fur unsere Arbeit und die damit verbundenen Umstande
aufgebracht haben.

Llteraturverzelchnls
Wie erwahnt stand uns keine Literatur liber Editoren zur Verfugung. Bei der
Programmierung des KEDn machten wir jedoch von der Dokumentation des Compu
ters, insbesondere von folgenden Handblichern, Gebrauch:

- DIGITAL EQUIPMENT CORP., "The Keypad Editor User's Guide"
- DIGITAL EQUIPMENT CORP., "PDP-11 software handbook 1978/79"
- Oregon Software, "Pascal-2"
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Expertenberlcht

Die Arbeit von Dieter Spahni und Jiirg Beringer wurde von den Herren Francis
Kuhlen, Lenzburg (am Regionalwettbewerb) und Hans Thomann, Emmenbrucke (am
schweizerischen Wettbewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizeri
schen Wettbewerb mit dem Pradikat "sehr gut" ausgezeichnet. Im folgenden
is t das anlass l ich des schweizer ischen Wet tbewerbs erste l l te Gutachten wie-
dergegeben.

Urn fur sich und ihre Kameraden die Arbeiten am Computer ihres Gymnasiums zu
erleichtern, haben JUrg Beringer und Dieter Spahni einen Bildschirmeditor
entwickelt, der in der Lage ist, die verschiedenen Terminaltypen ihres
Schulcomputers zu unterstutzen.

Dabei gingen sie von klaren Vorstellungen hinsichtlich Funktionen und Ein-
satzmoglichkeiten aus. In ihrem klar umrissenen Pflichtenheft figurierte
auch die Vertraglichkeit ihres Editors mit bereits bestehenden aber nur be-
schrankt einsetzbaren Programmen ahnlicher Art. Auf eine Ausweitung ihrer
Arbeit in Richtung Textformatierung und Silbentrennung wurde bewusst ver-
z ich te t .

Die Arbeit basiert auf einem sauber erarbeiteten Konzept, in welchem immer
wieder nach Alternativlosungen gesucht wird. Diese Alternativen wurden sau
ber und grUndlich diskutiert, die Kriterien richtig gesetzt, so dass sich
die einzelnen Teile optimal in die Gesamtlosung einfUgen.

Die haufige und konsequente Diskussion ihrer Teillosungen mit kritischem
Abwagen der Vor- und Nachteile hat schliesslich zu einem sehr gut brauch-
baren Programm gefUhrt.

Ein gewichtiger Teil der Arbeit bestand im weiteren darin, mogliche Fehlma-
nipulationen der Anwender vorauszusehen und im Programm abzufangen, so dass
auch ungeUbte Anwender vor Datenverlusten geschutzt sind.

Der Arbeitsbericht ist sauber aufgebaut und zeigt den logischen Aufbau so-
weit klar auf, dass es auch einem Aussenstehenden moglich ist, in dieses
modular aufgebaute Programm neue eigene Module einzubauen. Die Bedienungs-
anleitungen sind klar abgefasst und geschickt dargestellt, so dass es auch
"Anfangern" leicht fallt, sich dieses Editors zu bedienen.

Hans Thomann
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Zentralperspektivische Darstellung vonFunktionen mit 2 Variablen

Christoph Pfistner, Bern (1963)

Nach 8 Jahren Grundschule trat ich 1978 ins
stadtische Gymnasium Bern ein und schloss
meine schulische Ausbildung im Herbst 1982
mit einer Matura Typus C ab. Schon bald im
Gymnasium faszinierten mich naturwissen-
schaftliche, namentlich physikalische Pro-
bleme; als im Sommer 1981 an unserer Schule
ein fakultativer Informatikkurs geboten wur
de, nutzte ich die Gelegenheit, mir einige
Grundkenntnisse der Computer-Programmierung
anzueignen. Angeregt durch einige Graphiken
in verschiedenen Computerzeitschriften be-
gannen wir unsere Arbeiten an einem gemein-
samen Programm; Ausgangspunkt unseres For-
schungsprojekts waren also asthetische Gra
phiken und nicht ein Interesse an der Compu-
ter-Programmierung schlechthin.
In der Freizeit treibe ich seit drei Jahren
Kontakt-Karate, bin ein begeisterter Berg-
steiger und Fotograf, zeichne und male gem.

Christoph Rytz, Bern (1963)

1978 trat ich ins Gymnasium Bern/Neufeld
ein und begann ein Jahr spater mit Pro-
grammieren. Ausgehend von Abbildungen in
Computerzeitschriften versuchten wir
ohne grossen Erfolg Programme fUr Moire-
und 3dim-Bilder zu schreiben. Nach dem
Besuch eines Softwarekurses 1981 began-
nen wir unsere Arbeit, dachten aber erst
im Sommer 1982 daran, am SJF-Wettbewerb
teilzunehmen. Im Herbst 1982 schloss ich
das Gymnasium mit einer Matura Typus C
ab und studiere nun Physik an der Uni
versitat Bern. Voraussichtlich werde ich
mein Studium in Richtung experimentelle
oder angewandte Physik ausrichten.
Hobbies: Pfadfinder, Reisen, Fotografie-
ren, amerikanische Country-Musik.
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Elnleltung
In rund anderthalbjahriger Arbeit haben wir ein Pascal-Programm zur zen-
tralperspektivischen Darstellung von Funktionen mit 2 Variablen entwickelt.

Bei Abbildungen mit zwei Variablen hangt der Funktionswert z von zwei Vari
ablen x und y ab.

Beispiel: z = f(x,y) = x«x+3»y
In einem dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem wird durch das
Wertetripel (x,y,z) mit z=f(x,y) und x,y,z aufgefasst als drei Koordinaten
eines Punktes im Raum, eine gekrummte Flache bestimmt. Schneidet man diese
Flache mit projizierenden Ebenen je parallel zur x- oder y-Achse, so ent-
steht ein Gitter im Raum.

Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, ein Programm zu entwickeln, das dieses
Gitter aus dem dreidimensionalen Raum so auf die zweidimensionale Bildebene
ubertragt, dass der Informationsverlust fUr das menschliche Auge mbglichst
gering ist.

Weiter muss das Programm so konzipiert sein, dass jede beliebige Funktion
mit zwei Variablen in einem gewiinschten Ausschnitt dargestellt werden kann,
und zwar sollte auch eine computerunkundige Person Graphiken erstellen kbn
nen, was eine hohe Benlitzerfreundlichkeit des Programms voraussetzt.

Auf dem Schulsystem des Gymnasiums Bern-Neufeld kbnnen sowohl Plotterbilder
wie auch Bildschirmgraphiken dargestellt werden. In Anbetracht der grossen
Bedeutung, die raumliche Darstellungen heute in Wissenschaft und Technik
haben, erstreckt sich unsere Arbeit auch auf verschiedene Anwendungsberei-
che aus der Physik (Potentialtbpfe, Kugelwellen, Beugung am Einzelspalt,
Resonanz), der Mathematik (Schnitt von Funktionsflachen mit Ebenen) und
der Computerkunst.

Anforderungen an das Programm:
- Realistische graphische Darstellung
- Saubere Darstellung
- Bedienungsfreundlichkeit
r Flexibil itat
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Hllfsmlttel und Methode
Verwendete Hilfsmittel

Hardware: Digital PDP-11/23 Computer
Tektronix 4025

Graphikterminal
Digital VT-100

Graphikterminal
Tektronix 4662 Plotter
Winchesterdisk 13MB

Software: 0MSI-PASCAL-2

Prinzip der Darstellung

Der Benutzer des Programms wahlt eine Blickrichtung, unter der er das Git
ter im Raum betrachten mbchte. Der Computer dreht darauf die Figur im Raum
so, dass die Blickrichtung schliesslich senkrecht zur Grundrissebene durch
den Ursprung verlauft. Danach projiziert er jeden Punkt auf die Grundriss
ebene und legt den passenden Massstab an. Zwecks Uebersichtlichkeit miissen
die durch andere Flachenstlicke verdeckten Gitterlinien im Bild weggelassen
werden. Dies erreichen wir dadurch, dass wir die Figur sukzessive von vorne
nach hinten (vom Beobachter aus gesehen) zeichnen und die momentan oberste
bzw. unterste Linie im Bild laufend abspeichern; diese bilden den sog.
"oberen" bzw. "unteren" Horizont. Jede folgende Linie ist nur dort sicht-
bar, wo sie oberhalb des obern oder unterhalb des untern Horizonts ver
lauf t .

Ergebnisse
Anforderungen an das Programm
- Realistische graphische Darstellung: Zentralperspektive und frei wahlba-

rer Beobachterstandort garantieren eine einwandfreie Bildwirkung.
- Saubere Darstellung bei schneller Ausfuhrung: Der Benutzer wahlt die Lan

ge der kleinen Linienstlicke, in die jede Gitterlinie zum Zeichnen aufge-
teilt wird und bestimmt somit die Grundauflbsung der Darstellung. Nur bei
kritischen Stellen wird die Genauigkeit vom Programm automatisch erhbht.

- Bedienungsfreundlichkeit: Ein interaktives Hilfsprogramm gibt dem compu-
terunkundigen Benutzer Auskunft liber Darstellungsmbglichkeiten, bereits
bestehende Funktionen und dazugehbrige Eingabewerte, welche grbsstenteils
in externen Datenbanken abrufbereit sind.

- Flexibilitat: Aeusserst flexibel ist der Benutzer beim Erstellen von
eigenen Funktionen (bis zu 20 freie Parameter) und bei der Wahl der Ein
gabewerte (Funktionsausschnitt, Auflbsung, Standort, Blickrichtung, mit/
ohne Sockel, mit/ohne Koordinatenachsen, Zentral-/Parallelperspektive
u.a.).
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Zur Plotter- bzw. Bildschirmgraphiksteuerung dienen externe Proceduren; das
Programm ist also theoretisch auf jedem Graphikterminal oder Plotter ver-
wendbar, falls die entsprechenden externen Proceduren vorhanden sind.

Die grossen Anforderungen bezliglich Anwendungsmbglichkeiten und Bedienungs-
komfort sprengten den Rahmen eines einzigen Programms. Der ganze Komplex
gliedert sich in eine Reihe von Datenfiles, Dokumentations-, Hilfs- und
Hauptprogramme. Das Grobschema eines Ablaufs sieht folgendermassen aus
(Fig. 1):

Datenbanken

Datenbanken

Funktions-File

r

1. Command-File

In forma t i onsprogramm

3Z
(via 1. Command-File)

2. Command-File

Ha uptprogramm

(es existieren 7 verschiedene)

Datenbanken

Funktions-File

2. Command-File

^ Datenbanken

G r a p h i k

Fi g. 1: Grobschema der Datenfiles und der verschiedenen Programme

Das 1. Command-File ist das einzige Programm, das direkt vom Benlitzer ge-
startet wird, danach libernimmt es die weitere Steuerung des Programmab-
laufs.

Das Informationsprogramm gibt dem Benlitzer einen Ueberblick uber diverse
Darstellungsmbglichkeiten und existierende Datenbanken und ermbglicht ihm
das Erstellen eigener Daten- und Funktions-Files. Seinen Wlinschen entspre-
chend wird schliesslich das zweite Command-File geschrieben. Dieses stellt
die verlangten Programme zusammen und startet sie.

Zur Illustration seien hier zwei Beispiele aus der Physik angeflihrt:
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KugelwellenUberlagerungen
Wird ein Gegenstand an der Wasseroberflache sinusfbrmig auf und ab bewegt,
so erzeugt er ringfbrmige Wellen. Wahlt man drei Erregerzentren und macht
mit einer Kamera eine Momentaufnahme der Wasseroberflache, entsteht folgen-
des Bild (Abb. 1):

Abb. 1

In der Physik interessiert man sich weniger fur Momentaufnahmen als flir die
Amplitude in jedem Punkt der Wasseroberflache. Mit einer raumlichen Dar
stellung lasst sich anschaulich zeigen, dass Punkte mit relativen Amplitu-
denmaxima bei Ueberlagerungen von zwei Kugelwellen auf Hyperbeln mit den
Erregerzentren als Brennpunkten liegen (Abb. 2):

Abb. 2



198

Beugung am Einzelspalt
Durch den Wellencharakter von Licht addiereh sich beim Ueberlagern zweier
monochromatischer, koharenter Lichtstrahlen die momentanen Amplituden in
jedem Punkt des Raums. Nach dem Huygens'schen Prinzip kann jede Wellenfront
als Ueberlagerung unendlich vieler Kugelwellen aufgefasst werden. Dringt
Licht durch eine Spalte in einen dunklen Raum, so kann dort die Lichtinten-
sitat als Ueberlagerung von Kugelwellen betrachtet werden, deren Zentren
auf der Schwelle der Spalte liegen. Je nach Phasenverschiebung der Kugel
wellen, die sich in einem Punkt liberlagern, ist die Lichtintensitat in die-
sem Punkt gross oder klein. Es entsteht damit ein zeitlich konstantes Am-
plitudenbild, dessen Verlauf im Nahfeld (Fresnel Beugung) interessante Ab-
weichungen zum haufiger behandelten Verlauf im Fernfeld (Frauenhofer Beu
gung) zeigt (Abb. 3):

Abb. 3

Diskussion
Mit der elektronischen Datenverarbeitung ist es moglich geworden, Unmengen
von Informationen zu verwerten, zu bearbeiten oder auch zu speichern; ein
Problem bleibt jedoch: die Auswertung.

Zum raschen Erfassen von Funktionen mit 2 Variablen leisten 3-dim-Programme
in Statistik, Technik oder Physik grosse Dienste. Wahrend eine Flut von
Wertetripeln (x, y, z) kaum von Nutzen ist, vermittelt die raumliche Dar
stellung einen guten Eindruck der Funktion. Extremwerte und Tendenzen sowie
ihre Umgebung sind unmittelbar ersichtlich.
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Dank

Flir unsere Arbeit durften wir den Computer des Gymnasiums Bern-Neufeld, den
Computer unseres Physiklehrers, Herrn Aegidius Plliss, und einen von DEC zur
VerfUgung gestellten Computer benutzen.
Besonders danken mbchten wir Herrn Aegidius Plliss fur seine Anregungen zur
Anwendung unseres Programms in der Physik und fur die Unterhaltsarbeiten am
Computer.

Expertenberlcht

Die Arbei t von Christoph Pfistner und Christoph Rytz wurde von den Herren
Francis Kuhlen, Lenzburg (am Regionalwettbewerb) und Prof. Kurt Bauknecht,
Zurich (am schweizer ischen Wettbewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am
schweizer ischen Wettbewerb mit dem Pradikat "hervorragend" ausgezeichnet.
Im fo lgenden is t das an lass l i ch des schweizer ischen Wet tbewerbs ers te l l te
Gutachten wiedergegeben.

Die beiden Autoren haben in verschiedenen Schritten und jeweils abgestutzt
auf die gemachten Erfahrungen ein sehr benutzerfreundliches und anschauli-
ches Hilfsmittel zur graphischen Darstellung von Funktionen mit zwei Varia
blen erarbeitet.

Bei einem ersten Versuchsprogramm in BASIC haben sie die Unzulanglichkei-
ten dieser Programmiersprache fUr ihre weiteren Entwicklungen erkannt, und
sie haben nicht gezogert, die Sprache PASCAL zu lernen und fUr ihre weite
ren Arbeiten auf diese umzuschalten. Sie haben damit sehr Ubersichtlich
aufgebaute und gut strukturierte Programme erstellt, welche ausgezeichnet
dokumentiert sind. Vor allem haben sie aber die Notwendigkeit einer einfa-
chen Arbeitsmoglichkeit fUr den Nicht-Computerspezialisten realisiert und
dafUr eine Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen, welche den Benutzer
wirkungsvoll unterstUtzt.

Die verwendeten Methoden und ganz speziell die Behandlung der Probleme mit
verdeckten Linien sind wohlUberdacht und wurden im Verlauf der Arbeit mehr-
mals verbessert. Der sauber verfasste Arbeitsbericht enthalt eine FUlle von
interessanten und instruktiven Beispielen, welche mit Geschick ausgewahlt
und gut beschrieben sind. Der Aufwand fUr diese Arbeit, fUr welche noch
eine Bedienungsanleitung erstellt werden mUsste, war gross, das Resultat
kann jedoch auch in verschiedenster Umgebung nUtzlich sein und zum Einsatz
kommen.

Prof. Kurt Bauknecht



200

Anschauliche additive Zahlentheorie

Oliver Knill, Uhwiesen (1962)

In meinem Leben gibt es drei Dinge, die mich besonders fasziniert haben-
die Mathematik, die Musik und die Bergwelt. Meine Liebe zur Mathematik er-
klart, weshalb ich diese Arbeit uberhaupt begonnen habe. Die Musik gibt mir
einen gewissen Ausgleich zum streng geordneten Denken. So bin ich fast
ebensooft am Klavier wie am Computer anzutreffen. Und wie die Mathematik
meinen Geist und die Musik meine Sinne in Anspruch nimmt, fordert die Berg
welt meinen Korper und begeistert mich mit ihrer Schonheit. Ich fahre aber
auch gem Velo, wobei ich die Passfahrten am meisten mag. Mit der grossten
Leidenschaft widme ich mich jedoch der Konigin der Wissenschaften, und so
ist auch klar, was ich diesen Herbst zu studieren begonnen habe: Mathema
t i k .
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Einleltung
Diese Arbeit gehbrt in ein Spezialgebiet der Mathematik, in die additive
Zahlentheorie, die sich mit der Zerlegung von naturlichen Zahlen in Sumrnan-
den beschaftigt. Da man in der Mittelschule noch sehr wenig von diesen Pro-
blemstellungen hbrt, war ich beim Einstieg auf mich selbst angewiesen. Zum
Gllick eignet sich jedoch die Materie vorzliglich fur empirische Untersuchun-
gen, die durch das Einsetzen von Computern gewaltig erleichtert werden.

Problemstellung

Auf wieviele Arten kann eine natlirliche Zahl in naturliche Summanden zer-
legt werden, wenn

- die Auswahl der Summanden
- die Anzahl der Summanden
- die Anordnung der Summanden

vorgeschrieben sein kann?

Zielsetzung

Ich hoffte
- geeignete Bezeichnungen zu finden
- Antworten auf die Problemstellung zu geben
- eine verstandliche Darstellungsmbglichkeit zu finden.

punkt der Arbeit sollte auf Anschaulichkeit liegen.
Der Schwer-

Methoden und Hllfsmlttel

Darstellung

Urn Anschauungsmaterial zu haben, benlitzte ich das Cui senaire-Material, far-
bige Stabchen, mit denen sich die Zerlegungen praktisch darstellen lassen.
Fig. 1 zeigt die Zerlegung der Zahl 5.

Fig. 1: Zerlegung der Zahl 5 in naturliche Summanden, wenn auf die Reihen-
folge der Summanden nicht geachtet wird.
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Methoden

Die Cuisenaire-Stabchen und der Computer spielten die wichtigste Rolle. Mit
diesen Hilfsmitteln konnten empirisch Hypothesen aufgebaut werden, die dann
bewiesen wurden.

Material
- Cuisenaire-Material
- Computer: TI 59 und Drucker

Olivetti 6040 Tischrechner
EG 3003 "Genie I" Microcomputer

Bezeichnungen

Urn Resultate formulieren zu kbnnen, musste ich geeignete Bezeichnungen er-
finden. Dazu erweiterte ich die zahlentheoretische Funktion p(n), welche
angibt, auf wieviele Arten sich eine naturliche Zahl in naturliche Summan
den zerlegen lasst, wenn der Reihenfolge der Summanden keine Beachtung ge-
schenkt wird-. In Fig. 1 kbnnen wir z. B. sehen, dass sich die Zahl 5 auf 7
verschiedene Arten so zerlegen lasst. Es gilt also: p(5) = 7. Fig. 2 zeigt
die durch Bedingungen erweiterte Funktion. Fig. 3 illustriert die Bedingun-
gen an Beispielen.

0
( m / m Bereich 1: Anzahl Summanden pro Zerlegung
m m Bere ich 2 : Anzahl versch iedene Summanden pro Zer -
p m ( n ) l e * ™ 9

_ B e r e i c h 3 : M o g l i c h e S u m m a n d e n
(\Jj / \ jJ) Bereich 4: Obligator is che Summanden

Bereich 5: Verschiedenartigkeit der Summanden
-Alle Summanden sind verschieden
A Alle Summanden sind verschieden.

Zwischen dem kleinsten und dem
grossten Summanden mussen alle
moglichen Summanden vorkommen

Bereich 6: Anordnung der Summanden
* Reihenfolge der Summanden wird

beachtet
Bereich 7: Dimension

a Die "Summanden" sind Quadrate
J Die "Summanden" sind Wurfel

Bereich 8: Andere Fragestellung
jfji Anzahl der Summanden f in alien

Zerlegungen wird gesucht

Fig. 2: Bedingungen zur Funktion p(n)
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(2,3/ )
P ( 5 ) = 3

( 1 , 2 , 3 / )

p * ( 5 ) = 4

( 2 , 3 , 4 / )
P ( 5 ) = 3
(/2)

(/2)
/2/ip(5) = 3

(/D

Fig. 3: Beispiele zur erweiterten Funktion

Ergebnisse
Hier soil versucht werden, die schbnsten und interessantesten Ergebnisse
herauszupicken.

Problem 1

Wieviele Mbglichkeiten gibt es, einen Betrag von n Franken mit den in der
Schweiz gebrauchlichen Geldeinheiten zu wechseln?

a) Wir achten auf die_Reihenfolge_der_Munze^

Dazu mUssen wir nun folgendes Problem Ibsen: Wie gross ist

p * ( 2 0 n ) ?
(1,2,4,10,20,40,100,200,400,1000,2000,4000,10000,20000/)

Die Werte in der Klammer sind die schweizerischen Geldeinheiten mit 5 Rap-
pen als Einheit. Das Sternchen bedeutet, dass es auf die Reihenfolge der
Summanden ankommt. Wie berechnet man nun aber diesen Ausdruck? Wir Ibsen
zuerst ein einfacheres Problem:
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Wie gross ist p*(n) ?
(1,2/)

Fig. 4 zeigt die Zerlegungen fur n = 1,2,3,4.

□
P* (D
(1,2/)

P*(2)
(1,2/)

P*(3)
(1,2/)

P*(4)
(1,2/ )

Fig. 4: Die p*(n) Zerlegungen fUr n = 1,2,3,4
(1,2/)

In Tab. 1 kbnnen wir die Entwicklung der ersten 10 Werte verfolgen. Manchem
werden diese Zahlen bekannt vorkommen. Es handelt sich urn die beruhmten
Fibbonaccizahien. Wir vermuten also folgendes Bildungsgesetz:

Satz '1: p*(n) = p*(n-l) + p*(n-2)
( 1 , 2 / ) ( 1 , 2 / ) ( 1 , 2 / )

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8

P*(n)
(1,2/ )

1 1 2 3 5 8 13 21 34

9 10. ,

Tab- I'- Die ersten 10 Funktionswerte von p*(n)
(1,2/)

H B
Fig. 5: Beweis von Satz ('1):

An jede Zerlegung mit der Lange n-1 hangen wir einen Summanden 1
an. Analog setzen wir hinter jede Zerlegung mit der Lange n-2 einen
Summanden der Lange 2. So erhalten wir alle Zerlegungen der Lange n.
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In Fig. 5 kbnnen wir sehen, in welche Richtung der Beweis mit dem Cuise-
naire-Material geht. Induktiv kbnnen wir den Hilfssatz ('1) verallgemei-
nern:

S a t z 1 : m
p * ( n ) = £ p * ( n - g i )
( 9 1 * g 2 » 9 m / ) i = l ( 9 l » 9 2 9 m / )

Den Beweis kbnnen wir genau gleich mit den Cuisenaire-Stabchen fuhren. Nun
haben wir einen rekursiven Algorithmus, der uns erlaubt, fur einen beliebi-
gen Geldbetrag die Anzahl Ausgabembglichkeiten zu berechnen. Tab. 2 zeigt
ein paar Werte.

F r . 0.20 6
F r . 1.00 48'008
F r . 2.00 3'846'364'040
Fr.
Fr.

5.00
10.00

~2<1024
> io100

Tab. 2: Ein paar Resultate, einen Betrag mit BerUcksichtigung der Reihen
folge auszuzahlen.

b) yi!2-^2!3^Q-Qi9b5-^yf. î§_B§2!3§Qf2l9§-^!r-9§l̂ y§9^§
Jetzt mussen wir

p(20n)
(1,2,4,10,20,40,100,200,400,1000,2000,4000,10000,20000/)

berechnen kbnnen. Dazu fand ich folgendes rekursive Vernal ten:

S a t z 2 : m
p ( n ) = E p ( n - g i )
( 9 1 . 9 2 ' 9 m / ) i = 1 ( 9 i » 9 i + l 9 m / )

Ich habe den Computer ein paar Geldbetrage wechseln lassen. In Tab. 3 kbn
nen wir sehen, was dabei herausgekommen ist.

F r. 0.20 4
F r . 1.00 50
F r . 2.00 293
F r . 5.00 6'149
F r . 10.00 104 '561

Tab. 3: Ein paar Resultate, einen Betrag ohne BerUcksichtigung der Reihen
folge zu wechseln.
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Problem 2

Wieviele verschiedene Dreiecke mit ganzzahligen Seitenlangen und Umfang n
gibt es, wenn Dreiecke als identisch gelteri sollen?

Fig. 6 zeigt alle Mbglichkeiten, die wir flir n = 9 haben. Wir mlissen die
Zahl 9 in drei Summanden aufteilen, also betrachten wir zuerst einmal die
v>" Zerlegungen, die diese Bedingung erfuilen. In Fig. 7 sehen wir die 7
Zerlegungen fur n = 9. Aber erst, wenn zusatzlich die Bedingung erfullt
ist, dass die grbsste Seite kleiner ist als n/2, kbnnen wir ein Dreieck zu-
sammenbauen. Fig. 8 zeigt die drei Mbglichkeiten, die fur n = 9 noch ubrig-
bleiben. Die Lbsung lasst sich jetzt schon formulieren:

Satz '3: (3 / )
P ( n ) n i
( l , 2 , . . . I n t ( ^ ) / )

x bezeichnet die Anzahl Mbglichkeiten. Die Funktion "Int" nimmt den qanz
zahligen Teil einer Zahl (z. B. Int(5.7) = 5).

Fig' 6: Dle drei Moglichkeiten, ein Dreieck mit umfang 9 und ganzzahligen
Seiten zu bilden.

FiQ- 7: Dle Zerlegungen der Zahl 9 in 3 Summanden (3/)
P(9)

FiQ- 8: Dle Zerlegungen der Zahl 9 in 3 Summanden, die sich zu einem Drei
eck zusammensetzen lassen.
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Mit Hilfe von anderen Satzen kbnnen wir noch umformen und erhalten
schliesslich das folgende Endresultat:

S 2 i 2 - 2 i l n t ^ n - 1 - 3 1 I n t ( I > i
x = Z 3 lnt(2-l-2l) - J? 2 Int(i)

1 = 0 L i = 0 L
Tab. 4 zeigt die ersten 20 Werte.

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

X 0 0 1 0 1 1 2 1 3 2 4 3 5 4 7 5 8 7 1 0 8

Tab. 4: Die ersten 20 Funktionswerte der Funktion, die angibt, auf wieviele
Arten sich ein Dreieck mit Umfang n und ganzzahligen Seiten bilden
lass t .

Problem 3
Wie berechnet man p(n)?
Es gibt verschiedene Mbglichkeiten: Formel 2 liefert ein Verfahren zum Be
rechnen von p(n), indem flir gi, g2» gm die Zahl en 1 bis n eingesetzt
werden. Wir erhalten:

S a t z 2 ' : m
p(n) = T p(n-i)i = l ( i . i + 1 . n / )

Der grosse Rechenaufwand bei Anwendung dieser Formel macht einen anderen
Lbsungsweg erforderlich: Ich gebe ein Verfahren an, das den Umweg Uber denFlacheninhalt der Cuisenairedarstellung aller Zerlegungen macht. Dazu m'us-
sen wir aber recht weit ausholen. Zuerst schauen wir uns unseren ersten
Hilfssatz an (Fig. 9 demonstriert diesen Satz):

Satz 4: p(n)
(/elf e2. •em/)

= p(n-ere2- -em)

P d i )
( /3 ,4)

p(4)

Fig. 9: Beweis von Satz 4: Wir schieben die obligatorisehen Summanden an
den Rand. In unserem Beispiel haben wir die Summanden 4 und 3 an
den linken Rand geschoben. Dann entfemen wir diese Summanden. Was
Ubrigbleibt sind alle Zerlegungen der Differenz. Hier haben wir
alle Zerlegungen der Zahl 4.
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Mit diesem Hilfssatz kbnnen wir nun die Anzahl, die angibt, wie oft ein be-
stimmter Summand f in alien Zerlegungen auftritt, bestimmen. Es gilt nam-
l i ch

IfUp(n) = p(n) + p(n) + p(n) + ...
( / f ) ( / 2 f ) ( / 3 f )

Nach Satz 4 kbnnen wir diesen Ausdruck anders schreiben:

IfKp(n) = p(n-f)+p(n-2f)+p(n-3f)+...
Und erhalten so Satz 5:

S a t z 5 : l n t ( £ )
Ifl^p(n) = S r p(n-l-f)

i=l

Jetzt haben wir die Mbglichkeit, den Flacheninhalt aller Zerlegungen zu be
stimmen:

S a t z ' 6 : n I T I n t ( £ )n r r i n t ( ^ ) i - ]
p(n)-n = r ME ' p(n-j.i)l-il

Schliesslich kbnnen wir noch zusammenfassen und erhalten endlich das End-
resultat:

S a t z 6 : n
p(n) = l/n. E (T(lc).p(n-k)

k=l

wobei <5(k) eine zahlentheoretische Funktion ist, die die Summe aller Teiler
von k angibt.

Zuletzt erwahnen wir noch ein drittes Verfahren zum Berechnen von p(n):

^ ^ P ( n ) . E ( - D ^ - D . p ^ S k ^ ) ^ ( . D f k - D . p ^ J ^ t l L ,
k = l 2 k = l 2

Dieses Verfahren erhalt man so, dass man die Zerlegungen nach der Grosse
des kleinsten Summanden pro Zerlegung zahlt. Satz 7 habe ich noch nicht be-
weisen kbnnen. Er ermbglicht aber eine ausserst schnelle Berechnung der
Funktion p(n). Tab. 5 zeigt die ersten 20 Funktionswerte.

p i n )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

1 1 2 3 5 7 11 15 22 30 42 56 77 101 135 176 231 297 385 490 627

Tab. 5: Die 20 ersten Funktionswerte von p(n).



209

Problem 4

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem WUrfel die Summe n zu wur-
feln?

Fig. 10: Alle Moglichkeiten, die Summe 4 zu wurfeln

Fig. 10 zeigt alle Mbglichkeiten, die wir haben, urn z. B. die Summe 4 zu
wUrfeln. Es gibt 9*^5 f.n solche Falle. Diese Falle treten aber nicht
alle mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auf. Wir m'ussen jedesmal noch
schauen, aus wievielen Summanden eine Zerlegung besteht. Besteht eine Zer
legung aus z Elementen, so betragt die Wahrscheinlichkeit flir das Eintreten
dieser Zerlegung 1/6Z. FUr n = 4 berechnet sich die Wahrscheinlichkeit so:

W = 1/6 + 3/36 + 3/216 + 1/1296 = 343/1296

Allgemein erhalten wir fur die Wahrscheinlichkeit:
S a t z 8 : n ( z / )

W = r p * ( n ) / 6 Z
z=l (1,2,3,4,5,6/)

( z / )
p*(n) berechnen wir rekursiv mit folgendem Satz, der mit Satz 1 verwandt
( G / ) i s t :

S a t z V ; ( z / ) m ( z - 1 / )
p * ( n ) = £ p * ( n - g i )
(91» 92»- - -9m/ ) i=Hg is 92»- - -V )

Diskussion
Im nachhinein kann ich sagen, dass ich die mir gesteckten Ziele im grossen
und ganzen erreicht habe. Die Bezeichnungen haben sich bewahrt. Es haben
sich Mbglichkeiten zur Berechnung ergeben und mit der Cuisenaire-Darstel-
lung liess sich manches Problem vereinfachen. Nachdem ich mich aber spater
etwas in der Fachliteratur umgesehen habe, weiss ich, dass viel raffinier-
tere Methoden existieren, urn die gestellten Probleme zu Ibsen. Dennoch
machte es mir grosse Freude, mich mit einem mir unbekannten Stoffgebiet zu
messen, ein Stoffgebiet, das standig neue Fragestellungen erbffnet. So
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konnte man beispielsweise viele Probleme im Zwei- oder Dreidimensionalen
stellen, wo sie schwieriger zu Ibsen sind und sicher flir Jahre neuen For-
schungsstoff liefern wurden. Man braucht aber gar nicht so weit zu gehen.
Beriihrnte Probleme wie der grosse Satz von Fermat und die Goldbach'sche Ver-
mutung, die heute noch einer Lbsung harren, gehbren auch in dieses Gebiet
der Mathematik. In der Literatur fanden sich einzelne Hinweise auf die von
mir bearbeiteten Aspekte der additiven Zahlentheorie (Kleine Enzyklopadie
Mathematik; Ostmann, 1956).

Literatur
"Kleine Enzyklopadie Mathematik", Verlag Harri Deutsch, Thun und Frank-

furt/M
Ostmann, Hans Heinrich (1956): Additive Zahlentheorie, Springer Verlag

Expertenberlcht

Die Arbeit von Oliver Knil l wurde von den Herren Dr. Walter Honegger, Zu
rich (am Regionalwettbewerb) und Dr. Hans Giger, Bern (am schweizerischen
Wettbewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizerischen Wettbewerb mit
dem Pradikat "sehr gut" ausgezeichnet. Im folgenden ist das anlassl ich des
schweizerischen Wettbewerbs erstel l te Gutachten wiedergegeben.

Ausgehend von der Frage, auf wieviele Arten eine GeldrUckgabe von der Kas-
siererin oder der Registrierkasse an einen Kunden ausbezahlt werden kann,
befasst sich die Arbeit mit Problemen der abzahlenden Kombinatorik im Zu-
sammenhang mit bedingten Partitionen. Das Thema war den Moglichkeiten des
jungen Mathematikers gut angepasst.

Oliver Knill hat aufgrund seiner erarbeiteten zahlentheoretischen Erfahrung
und mit Hilfe eines grossen, dem Computer geschickt abgeforderten Zahlenma-
terials die Zerlegungsbedingungen systematisch geordnet und untersucht.

Weil aus der Literatur kaum elementare Behandlungen der anspruchsvollen
Probleme bekannt sind, mUssen die in der Arbeit enthaltenen Losungen, ele-
mentaren Losungsansatze und Algorithmen besonders hervorgehoben werden.

Die Fahigkeit, ein Resultat zu spezialisieren oder zu verallgemeinern, eine
Problemstellung einzuschranken oder zu variieren, bezeugen das mathemati-
sche Interesse, das Durchhaltevermogen und die Begabung des Autors. Gerade
diese Flexibilitat und die Absicht, vollstandig zu sein, fUhren aber stel-
lenweise auch zu geringem mathematisehen Gehalt. Die aufgeworfenen, ungelo-
sten Probleme werden Oliver Knill aber sicher zu weiteren Forschungen anre-
gen.

Dr. Hans Giger
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Entwicklung eines Schachprogrammesauf handelsiiblichem Tischcomputer

Adrian Wenz, Bellach (1964)

Noch ein halbes Jahr bis zur Matur (Typ C) und dann werde ich nach fast
13 Jahren meine "schulische Karriere" fUr ein Jahr unterbrechen, urn mich
den harteren Seiten des Lebens (Militardienst) zuzuwenden.
Anschliessend beginne ich das Studium der Informatik an der ETHZ.
Meine anderen Interessensgebiete liegen in der Raumfahrt(technik) und
Meteorologie. Als sportliche Betatigung betreibe ich Langstrecken- und
Berglaufe.
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Elnleltung
Meine Arbeit befasst sich mit dem komplizierten Problem der Schachprogram-
mierung. Das Ziel bestand darin, zu zeigen, dass dieses "kbnigliche" Spiel
auch mit Hilfe relativ einfacher Bewertungselemente und -kriterien mehr als
zufriedenstellend gelbst werden kann.

Die allerwichtigsten "Utensilien", welche dem Computer programmiert werden
mussen, damit er liberhaupt Schach spielt, sollen im folgenden kapitelweise
erlautert werden.

Das Schachbrett

Immer wieder werde ich gefragt, wie der Computer sich das Schachbrett und
die Positionen der einzelnen Figuren darauf eigentlich "merke". Nun die
Antwort dazu ist erstaunlich einfach (Fig. 1):

8 91 92 93 94 95 96 97 98

7 81 82 83 84 85 86 87 88

6 71 72 73 74 75 76 77 78

5 61 62 63 64 65 66 67 68

4 51 52 53 54 55 56 57 58

3 41 42 43 44 45 46 47 48

2 31 32 33 34 35 36 37 38

1 21 22 23 24 25 26 27 2 8

B C F G H

Fig. 1: Die Codierung des Schachbrettes

Jedem Schachfeld wird genau eine Ziffer zugeordnet, welche auch gerade die
Nummer des zu diesem Feld gehbrigen Speichers angibt. Das heisst also, dass
jedes der 64 Schachfelder im Computer durch einen Speicher dargestellt ist.

Ferner existiert fur jede Figur des Schachspiels ein bestimmter Zahlencode,
der fur den Computer zur Identification der Figuren nbtig ist (Tab. 1).

Urn zur anfanglichen Frage, wie der Computer sich die Stellungen der Figuren
merke, zurlickzukommen: Jedes Schachfeld, das von einer Figur "besetzt" ist,
beinhaltet im entsprechenden Speicher den Code dieses Steines. Unbesetzte
Felder zeichnen sich durch den Speicherinhalt Null aus.
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F i g u r : Code:

K o n i g 11
Dame 16
Turm l inks 14
Turm rechts 15
L a u f e r l i n k s 13
L a u f e r r e c h t s 12
S p r i n g e r l i n k s 10
Sp r i nge r r ech t s 9
Bauern von l inks nach r e c h t s 1 - 8

Gegnerische Figuren haben negative Codes.

Tab. 1: Die Figurencodes

Das dreidimensionale Gitterfeld

Dem Computer reicht dieses besprochene "Schachfeld" noch keineswegs aus: Er
braucht noch mehr Information liber jedes der Spielquadrate. Er muss bei-
spielsweise wissen, welche Figur im nachsten Zug auf ein bestimmtes Feld
gelangen kann, damit er einen mbglichen Schlagabtausch exakt vorausberech-
nen weiss.

Methodlk und Ergebnisse
Urn diese "Voraussicht" zu gewahrleisten, habe ich auf jedem der 64 Spiel-
felder einen "Speicherstack" (Abb. 1) aufgebaut. Wie aus der Abbildung er-
sichtlich ist, wird dabei jeder Figur eine bestimmte Etage in diesem Stapel
zugeordnet. Registriert werden nur jene Figuren in einem Stack, welche im
nachstmbglichen Zug auf das diesem Stapel zugewiesene Feld fahren kbnnten.
Je nach Figurart wird dann die Position jener Figur auf unterschiedlicher
Etagenhbhe eingespeichert. Auf diese Weise sind alle Voraussetzungen fur
die Berechnung eines Schlagabtausches gegeben.

"Wie die Figuren laufen lernen"

Die grundlegendste Frage, die sich im Zusammenhang mit der Schachprogram-
mierung stellt, betrifft das korrekte Ziehen der Schachfiguren. Wie auch
schon vorhin beim Schachbrett zeigt es sich, dass dieses Problem relativ
einfach gelbst werden kann. Betrachten wir als Beispiel einen auf Feld E4
stehenden Laufer (Fig. 2) und seine Zugmbglichkeiten.

Wenn man jeweils das nachste Feld vom vorigen subtrahiert, ergeben sich im
mer wieder dieselben vier Zahlen, namlich (im Beispiel des Laufers) 11,
-11, 9, -9. Eleganter kann man die Zugsmbglichkeiten durch parametrische
Darstellung (eindimensionale Vektoren) ausdrlicken:
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gi:r= (55,0) + ^(11,0)
g2:?= (55,0) + k£( 9,0),
wobei k, 2 ganze Zahlen sind.

Auch die Zugvarianten des Springers lassen sich in gleicher Weise darstel-
len; nur tritt dort durch den Wegfall des Parameters k eine Vereinfachung
auf (Fig. 3).

Abb. 1: Der Speicherstack

8
\91\

7 82s
/

88/_
6 73 77

5 64 66/
4 s55*

3 /
44

\
46\

2 /
33 ^ 7

1
•

22 28

8

7

6 74- "T - -76

5 63-
1

-6 7

4 55
S

3 43-
1
|

■47

2 34 - .1.. -36

1

B C
Fig. 2: Zugmoglichkeiten des Laufers Fig. 3: Zugmoglichkeiten des Springers



215

Die Felder, die durch den Springer auf E4 angesprungen werden kbnnten, las
sen sich deshalb einfach durch das Addieren der 4 mbglichen Richtungsvekto-
ren des Springers

r, = (±21,0), K = (±18,0),
r3 - (±12,0), r*4 = (±8,0)
berechnen:
F1 2 = (55,0) ± (21,0)
F3'4 = (55,0) ± (18,0)
F ' = (55,0) ± (12,0)
F7]8 = (55,0) ± ( 8,0)

Das Verfahren, welches auf Springer und Laufer angewandt wurde, funktio-
niert auch fur alle anderen Figuren; beim Kbnig, Springer und Bauer ent-
fallt aber der Parameter.

Ein Problem ergibt sich aber noch: Der Computer muss erkennen, wann er mit
einer Figur Uber den Spiel rand hinaus fahrt (im Beispiel des Laufers ware
dies bei ki=4 der Fall). Studiert man nochmals Fig. 1, so ist erkennbar,
dass das Schachfeld nicht der Reihe nach durchnummeriert ist, sondern je-
weils von Reihe zu Reihe 2 Nummern fehlen (Zahlen mit Endziffern 9 und 0).
Zudem beginnt die Nummerierung nicht bei 1, sondern mit 21. Auch oberhalb
des Schachbrettes existieren solche "Randfelder", so dass sie einen "Ring"
urn das ganze Schachbrett bilden (Fig. 4).

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

60 61 62 63 64 65 66. 67 68 69

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fig. 4: Die Randfelder
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Im normalen Spielverlauf sind diese Speicher (welche ja flir den Computer
die Spielfelder darstellen) mit einer Zahlenkonstanten besetzt. Sobald nun
der entsprechende Speicher eines Feldes diese Konstante beinhaltet, so
weiss der Computer, dass der Rand erreicht ist.

Die Bewertung der Zlige

Die Beurteilung von Spielsituationen ist als Ganzes so kompliziert, dass
nur die allerwichtigsten Elemente daraus erwahnt werden kbnnen. Die grbsste
Bedeutung liegt dabei in der Aufteilung der Bewertung auf 3 Teilbereiche:
a) Einen BF-Bereich, in welchem alle Zlige als Punktzahl (ein Mass flir ihre

Gute) registriert werden, die einen Schlagabtausch zur unmittelbaren
Folge haben.

b) Einen BA-Sektor, der alle Zlige abspeichert, welche gegnerische Steine
bedrohen sowie

c) einen BS-Bereich, welcher die jeweiligen Stellungspunkte der einzelnen
Zlige speichert.

Diese Unterteilung in 3 Teilbereiche ist nbtig, damit keine Verzerrungen
in der Bewertung auftreten, d. h., dass beispielsweise gutes Stellungsspiel
nicht hbher als das verlustfreie Schlagen einer gegnerischen Figur einge-
schatzt wird. Aus diesem Grund beinhaltet der BF-Bereich bei der schluss-
endlichen Zugauswahl auch am meisten Gewichtung, d. h., es wird immer der-
jenige Zug ausgewahlt, der am meisten Punkte aus dem BF-Bereich aufweist.
Zwischen dem BA- und BS-Sektor kann es hingegen Ueberschneidungen geben,
so dass einmal das Stellungsspiel, dann aber wieder das Angriffsspiel be-
vorzugt wird.
Damit man aber dennoch einen kleinen Einblick in die Zugbewertung erhalt,
will ich zwei Beispiele aus dem BF- bzw. BS-Bereich naher erklaren:

a) Der Schlagabtausch (BF)

Stellen wir uns die in Fig. 5 dargestellte Situation vor: Es geht darum,
zu ermitteln, wie stark gefahrdet der Springer des Computers (eingekreist)
ware, falls es zu einem Schlagabtausch kame. Dazu vollzieht der Computer
diesen Schlagabtausch im voraus schon nach, wobei er die Grundwerte der
einzelnen Figuren (Tab. 2) gemass der vorausberechneten Zugentwicklung von-
einander subtrahiert und die Teilergebnisse (Tab. 3) daraus ausrechnet.

L

®
G> •T

®
Fig. 5: Beispiel eines Schlagabtausches
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Fi gur: Wert:

Konig 50000 Pkte
Dame 11900 Pkte
TUrme 5900 Pkte
L a u f e r 2900 Pkte
S p r i n g e r 2700 Pkte
Bauern 1000 Pkte

Tab. 2: Grundwerte der Figuren

1. Ebene
- 2700 Pkte

2. Ebene

+2900 Pkte
- 1000 Pkte

+ 1900 Pkte

3. Ebene

+ 5900 Pkte

- 2700 Pkte + 5900 Pkte

Tab. 3: Der Schlagabtausch

Die Interpretation dieser Teilresultate fuhrt dann zum schlussendlichen Re
sultat. In unserem Fall wlirde der Computer die Teilresultate folgendermas-
sen deuten:

Das Teilergebnis aus der dritten Ebene ist erstens positiv und zweitens dem
Betrag nach grosser als die 1000 Negativpunkte in der zweiten Ebene, so
dass der Gegner des Computers den zweiten Schritt beim Schlagabtausch gar
nicht ausfUhren wlirde, da es fur inn ja zum Nachteil ware. Demnach bei auf t
sich das Teilresultat der zweiten Ebene auf +2900 Punkte statt nur auf
+1900.

Als letzter Schritt vergleicht der Computer das endgultige Teilergebnis aus
der zweiten Ebene mit dem der ersten und merkt, dass durch Addition dieser
zwei Zahlen eine positive Summe entsteht, welche ihrerseits wieder aussagt,
dass der Springer nicht unmittelbar bedroht ist.

b) Die Stellungsparabeln (BS)

Da, aus Zeitgrlinden, der Computer nie mehr als 1 Zug im voraus berechnen
kann, mussen Hilfsmittel eingesetzt werden, damit der gegnerische Kbnig
dennoch Matt gestellt werden kann. Eine wichtige Rolle spielen dabei die
"Stellungsparabeln" (Fig. 6). Sie geben einem Zug (auf der Seite des Com
puters) umso mehr Punkte, als er in die Nahe des gegnerischen Kbnigs flihrt.
Auf diese Weise wird versucht, die Ausweichmbglichkeiten des feindlichen
Kbnigs so stark einzuschranken, dass ein eventuelles "Schach" sogleich auch
gerade das "Matt" fur den Kbnig bedeuten wlirde.
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Punkte: 16000 < A14000 >
* i

12000 *\
s. 1 \

10000 >* \
8000 / # \ " - >
6000 **' • • -"' \
4000 >/ \ \
2000

• >• i
i - H C r )

O O O o oo o o o op o o o oK 0 \ r ^ | C r , i ^

Fig. 6: Die Stellungsparabeln

Die Gesamtstruktur des Programmes

Zum Schluss mbchte ich noch einen Gesamtliberblick vom Schachprogramm
"Chess 4.0" anhand eines vereinfachten Flussdiagrammes darstellen (Fig. 7)

Diskussion
Obwohl mir durch die Rechnergeschwindigkeit Grenzen gesetzt sind, bin ich
mit dem am schweizerischen Wettbewerb vorgelegten Schachprogramm "Chess
4.0" sehr zufrieden. Auch im Vergleich mit industriell gefertigten Schach-
computern kann das Programm mithalten: Von 5 Spielen mit dem Schachcompu-
ter "Computachess" von Tedelex gingen 2 Partien unentschieden aus. 1 Spiel
verlor mein Programm, die restlichen Partien gewann es (jedoch ohne Zug-
und Zeitbeschrankung).
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Fig. 7: Vereinfachtes Flussdiagramm des Schachprogrammes
Legende: 1) Initial isierungsprogramme

2) Eingabe des gegnerischen Zuges
3) Existieren GegenzUge?
4) Spielaufgabe
5) Berechnung aller moglichen GegenzUge
6) Bewertung der errechneten ZUge
7) Stellt dieser Zug den Gegner "Matt"?
8) AusfUhren dieses Zuges mit Mattanzeige
9) Wird der soeben bewertete Zug hoher einge-

schatzt als der bisher beste?
10) Einspeicherung dieses Zuges
11) Sind alle ZUge bewertet worden?
12) Ausgabe des besten Zuges



220

Expertenberlcht
Die Arbeit von Adrian Wenz wurde von den Herren Kurt Trumpy, Riehen (am Re-
gionalwettbewerb) und Francis Kuhlen, Lenzburg (am schweizerischen Wettbe
werb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizerischen Wettbewerb mit dem
Pradikat "hervor ragend" ausgezeichnet . Im fo lgenden is t das an lass l ich des
schweizer ischen Wettbewerbs erstel l te Gutachten wiedergegeben.

Adrian Wenz hat am schweizerischen Wettbewerb eine gegenuber dem Regional-
wettbewerb wesentlich verbesserte Version seines fehlerlos funktionierenden
Schachprogramms gezeigt.

Einerseits wurden programmtechnische Verbesserungen realisiert, in der Ab-
sicht, die Lesbarkeit und Wartbarkeit der Programme zu fordern. Wegen den
einschneidenden Einschrankungen der gebrauchten Hardware und vor allem auch
der eingesetzten Programmiersprache ist das Resultat bzw. der Gewinn in
diesem Bereich bescheiden. FUr die Programmierung solch komplexer Aufgaben
wie ein Schachprogramm ist BASIC nicht das geeignete Hilfsmittel. Hier
sollte eine Programmiersprache wie PASCAL gewahlt werden. Diese erlauben
auf einfache Art eine klare Programmstrukturierung. Die ProgrammausfUhrung
ware zudem - gegenUber der interpretativen Verarbeitung der BASIC-Programme
- sicher effizienter und schneller.

Andererseits wurden spieltechnische Verbesserungen, die teilweise bereits
von Adrian Wenz am Regionalwettbewerb aufgezeigt wurden, eingebaut. Sie
verbessern wesentlich die Spieleffizienz des Programms. Es hat sich einem
handelsublichen elektronisehen Schachspiel als zumindest ebenbUrdig erwie-
sen.

DarUberhinaus wurde auch die Bedienerfreundlichkeit, die zurecht als wich-
tige Zielsetzung bezeichnet wurde, weiter gesteigert.

Die Wettbewerbsarbeit von Adrian Wenz basiert auf einer Reihe von originel-
len eigenen Ideen bezUglich Problemanalyse, Design und Implementierung
(Speicherorganisation/Parametrisierung und Gewichtung/Optimierung). DieseIdeen sind im schriftlichen Arbeitsbericht, zusammen mit den notwendigen
kritischen Ueberlegungen, ausfUhrlich beschrieben.

Besonders interessant war die am Wettbewerb gezeigte detaillierte Analyse
des Spielverlaufs in bezug auf die strategische Verlagerung von der Stel-
lungsrechnung zur Gewinn-/Verlustrechnung bzw. Verteidigungs-/Angriffsrech-
nung (Spielstrategie).

Das Resultat dieser Arbeit wurde erfolgreich am Wettbewerbstag gezeigt.

Francis Kuhlen



221

Ebenes Domino

Robert Hurst, Klissnacht (1967)

Als mathematisch interessierter SchUler beschaftige ich mich auf eine Anre-
gung meines fruheren Mathematiklehrers von der "Kanti" Wiedikon (ZH) mit
dem Problem des "Ebenen Dominos". Wegen Wohnwechsels nach KUssnacht am Rigi
besuche ich nun die Kantonsschule Alpenquai in Luzern, wo ich momentan in
die dritte Klasse des Gymnasiums Typus A gehe.
Ich bin Micky Maus- und Kishon-Fan, habe schon ziemlich alles gesammelt,
was es zu sammeln gibt, und hore leidenschaftlich gerne Musik (vor allem
Beatles und Queen).
Ich habe vor, spater einmal Mathematik zu studieren.
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Elnleltung
Der amerikanische Ratselerfinder Martin Gardner berechnet in einem seiner
Unterhaltungsblicher (GARDNER,1980) die Anzahl der Dominosteine mit n Zahlen
mit einfachen kombinatorisehen Ueberlegungen. Das bekannte Dominospiel ist
im Grunde ein lineares Problem. Gardner zeigt nun, dass auch "Dominosteine"
geschaffen werden kbnnen, mit denen man die Ebene uberdecken kann. Zu die
sem Zwecke verbindet man in einem regularen Vieleck den Mittelpunkt mit den
Ecken und farbt die Flachenteile. (Diese Lbsung ist optisch einpragsamer,
als wenn man Zahlsymbole sehen wlirde.) Die Ebene kann bekanntlich luckenlos
mit Drei-, Vier- und Sechsecken uberdeckt werden, falls diese regular sind.
Zweck der Arbeit ist es nun, die Anzahl der Teilchen zu berechnen, die beim
Bemalen der Flachen mit n Farben entstehen.

Man kann das ganze Problem noch erweitern, indem man es von der zweiten in
die dritte Dimension ubertragt. Nun ist es die Aufgabe, mit jeweils gleich-
massigen raumlichen Gebilden, die auf den Flachen bemalt sind, den Raum zu
full en und die Anzahl Teilchen zu berechnen.

Methoden und Hllfsmittel

Zuerst uberlege ich mir, wie eine Farbe in einem Vieleck vorkommt und
zeichne alle Mbglichkeiten systematise!! auf. Danach berechne ich bei jeder
dieser Mbglichkeiten die Anzahl Teilchen, die es bei der 1. Farbe (a) bei n
Farben gibt (Fig. 1).

Fig. 1: Beispiel Sechseck: Annahme: n = 3 = a, b, c; Moglichkeit:

Anzahl Teilchen dieser Moglichkeit in der 1. Farbe bei n Farben: (n-1)2
(Fig. 2).

Fig. 2: Anzahl Teilchen konkret an diesem Beispiel: 4



223

Wenn ich mit a bei all den Mbglichkeiten die Anzahl Teilchen berechnet ha
be, sind alle Teilchen mit dieser Farbe darin enthalten! Dann nehme ich die
zweite Farbe (b) und gehe auf die gleiche Art und Weise vor. Ich berechne
alle Teile aller Mbglichkeiten mit b und alien anderen Farben (in diesem
Beispiel nur noch mit c) ohne a.

Anzahl Teilchen dieser Moglichkeit in der zweiten Farbe bei n Farben:
(n-2)2 (Fig. 3).

Fig. 3: Anzahl Teilchen konkret an diesem Beispiel: 1

Darauf berechne ich die Summe bei n Farben an jeder Moglichkeit. Anzahl
Teilchen dieser Moglichkeit bei n Farben (Fig. 4):

(n-lT + (n-2)\.. + 1 2 _ n(n-l)(2n-l]

Fig. 4: Anzahl Teilchen dieser Moglichkeit konkret an diesem Beispiel: 5

Schliesslich fasse ich die Summen aller Mbglichkeiten zusammen.

Ergebnisse
Formeln:

Dreieck: n(n2+2)

Viereck: n(n+1)(n -n+2)
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F U n f e c k : H J n J i i L

S e c h s e c k : n ( n + 1 ) ( n V + n 2 + 2 )0

T e t r a e d e r : ^ ^ 1

W l i r f e l - n ( n + 1 ) ( n 3 - n 2 + 4 n + 8 )
24

Diskussion
Da ich das Drei-, Vier-, Flinf- und Sechseck berechnet habe, drangt sich
jetzt die Frage auf, ob es eine Formel fur das n-Eck gibt. Allerdings muss
gesagt werden, dass Vielecke mit grbsserer Seitenzahl als sechs (wie das
FUnfeck) nichts mehr mit dem "Ebenen Domino" zu tun haben, erlauben sie
doch keine vollstandige Ueberdeckung der Ebene.

Es darf allgemein vermutet werden, dass die hbchste Potenz von n in der
Formel mit der Anzahl der Ecken ubereinstimmt. Das gleiche gilt auch fur
den Nenner. Wenn wir uns die Formeln na'her betrachten, fallt auf, dass

d i e D r e i e c k f o r m e l n ^ n + 2 ^

und die Fl infeckformel n(n +4)5

auf eine Siebeneckformel n(n +6)

und allgemein flir ungerade n(n^p"^+(p-l))
V i e l e c k e a u f d i e F o r m e l p

wobei p ungerade ist, schliessen lassen kbnnten.

Nimmt man diese Formel unter die Lupe, merkt der auf dem Gebiet der Arith
metic ein wenig vertraute Leser, dass darin der "Kleine Fermatsche Satz"
enthalten ist: "Wenn p eine Primzahl ist und n eine ganze Zahl, die sich
nicht ohne Rest durch p teilen lasst, so ist n'P"-"1)-! durch p teilbar."
Daraus lasst sich schliessen, dass

n t r / P ' ^ p - l ) )
P

nicht wie vorhin angenommen eine Formel flir ungerade Vielecke (schon
2(2°+8) ist nicht durch 9 teilbar), sondern vielmehr eine allgemeine Formel
fur Primecken sein kann, denn nur falls p prim ist, gibt dieser Ausdruck
immer eine naturliche Zahl. Folglich musste die Formel auch fur das "Zwei-
eck" gelten, das identisch mit dem jedermann bekannten Domino ist. Der Le-
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ser kann nachprlifen, dass dem so ist. (Die Anzahl der Dominosteine mit n
Symbolen ist n(n+l).)

2
Abschliessend ist zu sagen, dass rein arithmetisch gesehen die allgemeine
Formel fur Primecke durchaus moglich ist. Otr sie allerdings tatsachlich
stimmt, ist bloss eine Vermutung.
Eine weitere interessante Tatsache scheint es zu sein, dass die Anzahl
Teilchen an jeder Moglichkeit bei einem Primeck immer Potenzen darstellen;
dies kommt daher, dass man die Felder mit den fixierten Farben nicht in
kongruente Gruppen einteilen kann und so die Berechnungen ganz anders lau-
ten.

An der Vier- und Seenseckformel gibt es wohl kaum weltbewegendes anzufugen;
hbchstens, dass beide Formeln (ubrigens auch das "Zweieck") die Faktoren n
und n+1 haben und die nackte Zahl im letzten Faktor 2 ist. Ich glaube je
doch, es ware tbricht, daraus auf etwas Allgemeines fur gerade Vielecke zu
schliessen.

Die raumlichen Gebilde sind auch nicht sehr spannend. Die einzig mbglichen
Veral1gemei nerungen:

Teiler = Anzahl Flachen x Anzahl Ecken einer Flache
Hbchster Potenzgrad = Anzahl Flachen
2n als Faktor

Dank
Herzlichst mbchte ich Herrn Professor Dr. H. Studer, meinem frUheren Mathe-
matiklehrer danken, der mir das Problem des "Ebenen Dominos" stellte und
mich zum Mitmachen beim SJF-Wettbewerb ermunterte.

Literaturverzelchnls
GARDNER M. (1980): Mathematische Knobeleien. Viehweg.
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Expertenberlcht

Die Arbeit von Robert Hurst wurde von den Herren Pierre-Dominique Hool,
Hildisrieden (am Regionalwettbewerb) und Hannes B6hi, Meilen (am schweize
rischen Wettbewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizerischen Wett
bewerb mit dem Pradikat "gut" ausgezeichnet. Im folgenden ist das anlass-
l ich des schweizerischen Wettbewerbs erstel l te Gutachten wiedergegeben.

Im Zentrum dieser Arbeit von Robert Hurst stent das folgende kombinatori-
sche Problem:

Verbindet man die Ecken eines regularen Sechsecks mit dessen Zentrum, so
entsteht eine Unterteilung des Sechsecks in sechs kongruente Dreiecke. Die
se werden je mit einer bestimmten Farbe bemalt. Wieviele derartige Farbun-
gen sind bei einer fest vorgegebenen Anzahl Farben moglich, wenn man jene
Sechseck-Figuren, die durch eine Drehung auseinander hervorgehen, als
nicht-unterscheidbar betrachtet?

Durch geschickte Fallunterscheidungen ist es Robert Hurst gelungen, das
vorliegende Problem der Reihe nach fUr das Dreieck, Viereck, FUnfeck und
Sechseck zu losen. FUr jedes der vier Polygone werden - bei vorgegebener
Anzahl Farben - allgemeine Formeln hergeleitet. Im Anschluss daran wird das
analoge Farbungsproblem fUr Tetraeder und WUrfel gelost.

Die Losung dieser Fragen erfolgt nach einem klaren logischen Aufbau. Zuerst
werden die einfacheren Falle behandelt, urn die daraus gewonnenen Resultate
anschliessend gekonnt fUr die Losung der komplizierteren Probleme einzuset-
zen.

Hinsichtlich der Formulierung und Darstellung bestehen einige Mangel. So
ware es wUnschenswert, wenn an verschiedenen Stellen der Losungsweg etwas
deutlicher aufgezeichnet wUrde.

Angesichts des Schwierigkeitsgrades der gestellten Aufgabe wurde diese von
Robert Hurst erstaunlich souveran gelost.

Hannes Bohi
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Das amputierte Pascaldreieck

Daniel Otth, Rothenfluh (1964)

Am Tage des 17. Wettbewerbs "Schweizer Jugend forscht" werde ich gerade
19 Jahre alt. Zur Zeit besuche ich das Gymnasium Liestal und stehe kurz
vor der Matura.
Mein Interessensgebiet ist breii gefachert und erstreckt sich von abstrak-
ter Logik - schon seit eh und je haben mich spezielle mathematische Pro
bleme besonders interessiert - bis hin zur Kunst. Ich spiele seit mehreren
Jahren Gitarre, besuche oft das Theater und lese viel.
Nach der Matura mochte ich gerne Mathematik studieren.
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Elnleltung und Begrlffe
Bei den folgenden Ueberlegungen gehen wir vom bestbekannten Pascaldreieck
aus. Nun hat mich interessiert, ob es flir die Anzahl der kUrzesten Wege
langs des Netzes auch geschlossene Formeln gibt, wenn das Dreieck abge-
schnitten (amputiert) wird.

m=l 1=2.

/ !
A \ 7

/
/

1 4

, j . > * : — — — — - »' !73-A
6 / < \ 7, 5 1 1 0 1 1 Q

_ 6 1 5 C 2 0 ^ - 1 5 -20-
f19

. /

Symmetrieachse
l inke Amputa t ionsachse rech te Amputa t ionsachse

0
' 0

- 1

- 2

-3

- 4

-5

- 1 6

F i g . 1 :

m und 1 geben den Abstand der linken bzw. rechten Amputationslinie von der
Symmetrieachse des urspriinglichen Pascaldreiecks an. Der ausserhalb der Am
putations! inien liegende Teil des Netzwerkes entfallt.

m und 1 werden so gezahlt, dass die kleinste noch sinnvolle Amputation die
Werte m = 0 und 1 =0 besitzt (Fig. 2).

m=0 1=0

F i g . 2 :
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In Fig. 1 ist somit m = 1 und 1 = 2. n und k sind die vom vollstandigen
Pascaldreieck her gebrauchlichen Koordinaten eines Netzpunktes (siehe
Fig. 1).

n ist die Positionsnummer der Zeilen, die nicht unmittelbar auf der Amputa-
tionslinie m liegen, mit 0 beginnend. n ist also von m abhangig. Man be-
ginnt mit Zahlen eine Stelle vor der linken Amputation. K ist die Nummer
der Kolonne in einem amputierten Pascaldreieck von der linken Amputations-
linie an gezahlt, mit 0 beginnend. X ist also von m abhangig.

Fig. 3:

Der eingekreiste Punkt hat somit die Parameter nQ = 4, k = 2, £ = 1, n = 1
(Fig. 3).

Aufgabenstellung
Gesucht ist die Funktion:

P^ fnn ) = f (m , l , * , n0 )
die mir zu jeder beliebigen Stelle (je,ng) eines amputierten Pascaldreiecks
(m,l) den zugehbrigen Wert berechnen.
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Ueberslcht
Zunachst betrachte ich symmetrisch amputierte Pasealdreiecke, das heisst
1 = m. Ich habe Algorithmen fur solche amputierte Pascaldreiecke berechnet
und habe einen Zusammenhang zwischen den Algorithmen gefunden. Daraus habe
ich eine Methode entwickelt, mit der sich die Algorithmen rekursiv berech
nen lassen. Ich zeige, dass man aus diesen Algorithmen Funktionen berechnen
kann und flihre das flir 0 < m < 5 durch.
Da die Anfangswerte einer Zeile nur flir jedes zweite nn andern, genugt es,
die Funktionen fur fm(n) = E n̂) mit K = 0 zur Beschreibung der Anfangswer
te aufzuzeigen.

f0(n) : Ej (n) = 2n

f^n) : Ej (n) = 3n

f2(n) : EQ2 (n) = 1*J^ (2 + Vlf + U^- (2 - V?)n

f3 ( „ , : EQ3(n ) - L± * ( L^ j n , ! ^ ( l ^ J« ,n

f4(n) : Ej(n) - - \ 2n + LL*£ (2 + /a)n + L^±H. (2 - fif
Ich betrachte das amputierte Pascaldreieck nicht mehr als Zahlenschema,
sondern als Anzahl klirzester mbglicher Wege. So komme ich auf die all ge
rne ine Funktion.

n n ^ . . / 0m,l, x n0 + y { - 1 1 /

i-i \ \^\ n * [i] 1 + 21 + k + £/>m*-\>'*t*2_™\

(-i)V n0

-f£| 1 - [}] m - 21 + * ♦

dabei gilt fur £ = n0 " m , wenn n0 ' m < 0, dann £ = 0

Dann beweise ich, dass sich flir jedes speziell gewahlte m, 1, eine Funktion
berechnen lasst, die auf einer Linearkombination von Potenzen mit dem Para
meter n beruht, wie oben flir m = 1 und iC = 0 aufgefuhrt.
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Praktlsche Anwendung

Beispiel

Ein Arbeiter in einer Mbbelfabrik setzt zwefteilige Schranke zusammen. Er
bekommt A- oder B-Teile in zufalliger Reihenfolge. Ein A- und ein B-Teil
ergeben zusammen einen Schrank und dieser kann eingelagert werden. In sei-
nem Arbeitsraum kann er hbchstens zwei A- oder drei B-Teile deponieren.

Wie gross ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass er ohne Komplikationen und
ohne liberschussige A- und B-Teile 4 Schranke einlagern kann? Wir nehmen an,
dass sein Arbeitsraum am Anfang leer steht.

Ich transformiere jetzt das Problem in die Ebene. Ein Schritt in die x-
Richtung entspricht einem erhaltenen A-Teil und ein Schritt in die y-Rich-
tung entspricht einem erhaltenen B-Teil. Die Anzahl aller klirzesten Wege
zum Punkt P (4/4), wobei y -x{3Ax-yx<2 immer eingehalten wird, ent
spricht den giinstigen Fallen. Wir haben es also mit klirzesten Wegen in ei
nem amput ie r ten Pasca ld re ieck zu tun , m i t m= l , l=2 , n=x+y=8 ,
x = 1. Dieser Wert lasst sich einfach liber ein Computerprogramm berechnen.

p],2(8) = 61
Alle mbglichen Falle sind 28 = 256

Die Wahrscheinlichkeit fur einen giinstigen Verlauf ist also:

P = ^ ~ 2 4 %

Expertenberlcht
Die Arbeit von Daniel Otth wurde von den Herren Dr. Werner Boll i , Miinchen-
stein (am Regionalwettbewerb) und Rudol f Mart i , Ar lesheim (am schweizer i
schen Wettbewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizerischen Wettbe
werb mit dem Pradikat "sehr gut" ausgezeichnet. Im folgenden ist das an-
lass l ich des schweizer ischen Wet tbewerbs ers te l l te Gutachten wiedergegeben.

Daniel Otth befasst sich in seiner Arbeit mit rechteckigen Koeffizienten-
schemata, die sich ergeben, wenn das bekannte Pascaldreieck (Schema der Bi-
nominalzahlen) an beiden "FlUgeln" links und rechts beschnitten wird. Aus-
serhalb der Schnittlinien steht ein Saum von Nullen.

Ziel der Arbeit ist, Algorithmen und geschlossene Formeln zur Berechnung
der Koeffizienten in solchen amputierten Pascaldreiecken aufzustellen.
Daniel Otth erreicht dieses Ziel Uber eine langere Reihe von Schritten, in
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welchen er mit elementaren Mitteln aus dem Mittelschulstoff anspruchsvolle
Mathematik vorfUhrt.

Ausgehend von Beispielen, Vermutungen und SymmetrieUberlegungen, findet er
Algorithmen zur zeilenweise rekursiven Berechnung. Dann unterwirft er diese
Algorithmen selbst der Untersuchung und stellt Gesetzmassigkeiten in der
Form von arithmetisehen Folgen aufsteigender Ordnung auf.

In einem weiteren Schritt werden die in den Algorithmen auftretenden Koef-
fizienten durch Funktionen dargestellt. Die entsprechenden Linearkombina-
tionen von Exponentialtermen erfordem die Losung von Gleichungen zunehmen-
den Grades, die bis zum dritten Grad konkret gelost werden. FUr die Glei
chungen hoheren Grades wird die prinzipielle Losbarkeit sowie der Losungs-
weg aufgezeigt. Ein weiterer, kombinatorischer Zugang zum Problem (uber die
Frage nach der Anzahl kUrzester Wege in einem Gitter) rundet die Arbeit ab.

Insgesamt zeugt die Arbeit von einem Uberdurchschnittlichen mathematischen
Konnen. Das Problem wurde mit viel Ausdauer und originellen Ideen gelost.
Die Darstellungsweise entspricht nicht in alien Teilen den Anforderungen an
eine wissenschaftliche Publikation - das kann auch nicht erwartet werden.
Da und dort konnten geeignetere Bezeichnungen und pragnantere Formulierun-
gen die Lesbarkeit erhohen. Der Inhalt der Arbeit, die konsequente schritt-
weise Bearbeitung eines Problems der reinen Mathematik, stellt aber eine
beachtenswerte Leistung dar.

Rudolf Marti
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Die 2339 6x10 Pentominos

Ralph Ehrismann, Riniken (1961)

Geboren am 16.3.1961 in Miniola/USA, wohne ich seit 1968 in Riniken (AG).
1980 legte ich an der Kantonsschule Aarau die Matura (Typ C) ab.
Zurzeit studiere ich im 3. Semester an der ETH ZUrich an der Abteilung fur
Maschineningenieurwesen.
Meine Hobbies Elektronik und Musik verbinde ich mit dem Selbstbau von Mu-
siksynthesizern. Daneben beschaftige ich mich, sofern dazu die Zeit noch
reicht, mit dem Erstellen von diversen Computerprogrammen.
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Elnleltung
Was sind 6x10 Pentominos?

Ein Pentominoteilchen besteht, wie das Wort "penta" besagt, aus funf Ele-
menten; in diesem Fall aus Quadraten. Diese funf Quadrate lassen sich auf
12 verschiedene Arten anordnen, welche durch Drehen oder Spiegeln nicht
deckungsgleich werden. Sie sind sich also nicht ahnlich. Diese 12 Teilchen
sind in Fig. 1 dargestellt.

i l 12

Fig. 1: Die 12 Pentominoteilchen
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Alle 12 Pentominoteilchen haben zusammen eine Flache von insgesamt 60 Ein-
zelquadraten. Es musste also moglich sein, diese 12 Teilchen zu je 5 Qua-
draten in ein Rechteck von 6x10 Quadraten einzupassen. Ebenso ware es mog
lich, sie in ein Rechteck 5x12, 4x15 oder 3x20 einzulegen. In meiner Arbeit
befasse ich mich aber nur mit den Lbsungen.der Grosse 6x10.

Auf den ersten Blick scheint es leicht, die 12 Teilchen in das 6x10 Recht
eck zu legen. Nach langerem ergebnislosem Versuchen stellt man aber fest,
dass dies eine recht schwierige Aufgabe ist.

Problemstellung

Ich habe mir die Aufgabe gestellt, ein Computerprogramm zu entwickeln, wel
ches es ermbglicht, alle Lbsungen des 6x10 Pentominoproblernes zu finden.
Zusatzlich machte ich mir zum Ziele, die gefundenen Lbsungen auf Gesetzmas-
sigkeiten zu untersuchen.

Arbeitsmethoden
1979 habe ich mich zum ersten Mai mit dieser Problemstellung befasst. Ich
entwickelte ein Programm in der Programmiersprache BASIC fur den Kleincom-
puter, ein Cromenco-System, der Kantonsschule Aarau. Dieses Programm fand
in 50 Stunden 51 Lbsungen fur das 6x10 Pentominoproblem. Ich brach aber
diesen Versuch ab, als ich zufallig die Anzahl der Lbsungen erfuhr, da ich
nicht uber 2000 Stunden Rechenzeit zur Verfugung hatte.

1981 trat ich in die ETH Zurich ein. Dort steht den Studenten eine grosse
Anzahl von Apple-Computern zur Verfugung. Dies animierte mich dazu, mich
nochmals dem Problem der 6x10 Pentominos anzunehmen. Da die Programmier
sprache PASCAL, die an den Apple-Computern der ETH Zurich ublich ist,
schneller ist als BASIC, erstellte ich die Programme in PASCAL. Das Vorge-
hen beim Suchen von Lbsungen blieb aber in PASCAL gleich wie in BASIC. Ich
schildere im folgenden daher nur das Vorgehen beim Programmieren der PAS-
CALprogramme.
Zuerst musste ich die 12 Teilchen so definieren, dass sie der Computer ver-
arbeiten kann. Da ich es vermeiden wollte, viel Rechenzeit durch das Drehen
und Spiegeln der einzelnen Teile zu verlieren, habe ich nicht nur die 12
Teilchen sondern alle gedrehten und gespiegelten Lagen der 12 Teile als
Teilchen definiert. Zur Definition eines Teilchens benbtige ich vier Koor-
dinatenpaare. Diese bezeichnen die Lage von vier Einzelquadraten gegenUber
dem funften, dem Nullpunkt eines Koordinatensystemes, dessen x-Achse nach
rechts und die y-Achse nach unten zeigt. Der Nullpunkt jedes Teilchens be-
zeichnet das Quadrat, welches im Teilchen in der Zeile ganz links zuoberst
liegt. Diese Nullpunktwahl ist durch den Suchvorgang im Programm zu erkla-
ren und wird spater noch genauer begrlindet. In Fig. 2 sind einige Beispiele
flir die Definition eines Teilchens gegeben. Die Nummer eines Teilchens
setzt sich aus der Zahl in Fig. 1 und einer Zusatzziffer zusammen, welche
die Lage eines Teiles bezeichnet. Die Definitionen dieser insgesamt 62
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(eigentlich 63, aber das Teil 1 hat in meinem Programm eine Sonderfunktion
inne und wird daher nicht als Teilchen definiert) Teilchen werden in einem
Datenfile auf einer Diskette gespeichert. Fur die Erstellung und die Kor-
rektur dieses Datenfiles erstellte ich zwei spezielle Programme (Fig. 2).

Te i l

1 ,0,1, -1,1, -2,2, -1

Fi9- 2: Finige Beispiele zur Definition der einzelnen Teilchen
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Das Vorgehen des Programmes beim Suchen von Lbsungen ist identisen dem Vor-
gehen beim Suchen von Lbsungen von Hand.

Vorerst einige Grundideen zum Programm: Da es nicht sinnvoll ist, Lbsungen
zu finden, die durch Drehen oder Spiegeln in sich Ubergehen, habe ich nach
einer Moglichkeit gesucht, diese zu unterdrlicken. Ich habe eine Methode
gefunden, mit welcher dies auf relativ einfache Art moglich ist. Dabei be-
diene ich mich einer speziellen Eigenschaft des Kreuzes (Fig. 1: Teil 1).
Das Kreuz bleibt als einziges Teil beim Drehen und Spiegeln gleich. Ange-
nommen es seien alle Lbsungen, auch die gedrehten und gespiegelten, be-
kannt. Von diesen Lbsungen kbnnten jeweils drei so gedreht und gespiegelt
werden, dass sie mit einer vierten, in der sich das Zentrum des Kreuzes im
linken oberen Quadrant des 6x10 Rechteckes befindet, deckungsgleich sind;
d. h. die gespiegelten und gedrehten Lbsungen kbnnen unterdruckt werden,
wenn das Kreuz nur in einem Quadranten des Rechteckes gesetzt wird. Dieser
Tatsache bediene ich mich in meinem Programm. Das Kreuz wird jeweils als
erster Teil in das Rechteck gelegt. Das Programm behandelt das Kreuz also
nicht wie ein normales Teilchen, sondern eher als eine verschiebbare Be-
grenzung. Es gibt insgesamt 7 Stellen, an welchen das Kreuz sinnvoll plat-
ziert werden kann, ohne dass Lbsungen in gespiegelter oder gedrehter Lage
gefunden werden.
Nun zum Programm: Zuerst wird wie oben beschrieben das Kreuz gesetzt. An-
schliessend wird das Feld kolonnenweise von links oben nach rechts unten
nach dem ersten freien Quadrat abgesucht. Hierdurch lasst sich auch die
oben gegebene Bedingung uber die Nullpunktwahl erklaren. Durch das kolon
nenweise Suchen des ersten freien Quadrates wird erreicht, dass links und
in der Kolonne uber dem freien Quadrat das Rechteck schon belegt ist.

Nachdem das erste freie Feld bekannt ist, versucht der Computer alle noch
nicht gesetzten Teile, in alien mbglichen Lagen, an dieser Stelle zu set-
zen. Alle setzbaren Teilchen werden gespeichert. Nachdem alle setzbaren
Teilchen gefunden sind, wird das erstmbgliche gesetzt.

Das Programm beginnt dann wieder mit dem Suchen des ersten freien Quadra
tes und der dort setzbaren Teilchen. Falls es aber keine Teile gibt, die
sich beim freien Quadrat setzen lassen, so entfernt der Computer das zu-
letzt gesetzte Teil und setzt, wenn es noch ein anderes setzbares gibt,
dieses an die Stelle. Im Falle, dass es kein anderes Teilchen mehr gibt,
das an dieser Stelle setzbar ist, so wird wieder das zuletzt gesetzte Teil
chen entfernt. Sobald ein setzbares Teilchen gefunden ist, wird dieses ge
setzt, das nachste freie Quadrat und die setzbaren Teilchen gesucht usw.
Wenn alle 12 Teile gesetzt sind, so wird die gefundene Losung auf der Dis
kette gespeichert, und das Programm entfernt das zuletzt gesetzte Teil und
versucht wieder andere Teile zu setzen...

Wenn fur das erste nach dem Kreuz zu setzende Teil alle Mbglichkeiten ver
sucht worden sind, wird das Kreuz urn ein Quadrat verschoben. Dabei wird
aber darauf geachtet, dass das Teil 1 im linken oberen Quadrant bleibt.

Da es nicht moglich ist in einem Programmablauf alle Lbsungen zu ermitteln,
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Suchen des nachsten
freien Feldes

Einlesen der Teil-
chendefinition und
des Endstandes

Start

Setzen des nachsten
Teilchens

Abspeichem
der Losung —*—( Disk j

Suchen des nachsten
freien Feldes F

Suchen und speichem
aller Teilchen, die
in F passen

nein Loschen von Teilchen,
bis ein setzbares
Teil gefunden ist

T
Abspeichem
des Endstandes » f E n d j

Fig> 3: Das Flussdiagramm des Pascalprogrammes
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habe ich zusatzlich die Moglichkeit geschaffen, das Programm abzubrechen
und den aktuellen Suchzustand auf Diskette zu speichern.

Der eben beschriebene Programmaufbau ist in Fig. 3 als Flussdiagramm darge
s te l l t .

Da sich die Programmiersprache PASCAL als nur etwa 2,5 mal schneller als
BASIC erwies, habe ich, urn die Bearbeitungszeit zu verklirzen, gleichzeitig
7 Kleincomputer mit diesem Programm gestartet. Ich habe aber mit einem spe-
ziellen Programm die Startbedingungen fur die Computer so gewahlt, dass je-
der die Lbsungen mit einer der 7 mbglichen Lagen des Kreuzes ermittelt.

Nachdem mir alle Lbsungen bekannt waren, erstellte ich verschiedene Stati-
stiken. Dabei stellte ich aber einen stbrenden Einfluss der bevorzugten
Lage des Kreuzes fest. Diesen konnte ich durch das Auswerten aller, also
auch der gedrehten und gespiegelten Lbsungen eliminieren. Hierzu musste ich
fur jedes der 63 "Teilchen" die Aenderung der Lage und der Teilchennummer
bei einer Drehung urn 180 Grad, einer Spiegelung urn die vertikale und urn die
horizontale Achse definieren. Mit diesen Daten erstellte ich mit einem spe-
ziellen Programm ein Datenfile auf einer Diskette.

Die gefundenen Lbsungen wertete ich auf drei verschiedene Arten aus. So er
stellte ich eine Statistik, welche die Entstehung der Lbsungen (Reihenfolge
und gesetzte Teile) gut aufzeigt, und so auch die Aehnlichkeit zweier sich
folgender Lbsungen gut aufzeigt. Zur weiteren Auswertung untersuchte ich
die Haufigkeit der einzelnen Teilchen an den verschiedenen Positionen im
6x10 Rechteck. In einer dritten Statistik versuchte ich herauszufinden, ob
es Regeln gibt in der Festlegung der Verdrehung der einzelnen Teilchen.

Insgesamt schrieb ich flir das Erstellen von Datenfiles, das Finden und Aus
werten der Lbsungen sowie fUr Demonstrationszwecke 18 verschiedene Program
me.

Ergebnisse
Es ist mir gelungen, ein Programm zu entwickeln, welches Lbsungen flir das
6x10 Pentominoproblem findet. In total 850 Stunden Rechenzeit, die auf 7
verschiedene Kleincomputer verteilt war, fanden die 7 Computer vom Typ
Apple II 2339 Lbsungen. Es ist nicht moglich, hier alle Lbsungen wiederzu-
geben, aber in Fig. 4 sind einige sehr spezielle Lbsungen aufgezeigt. Da
auch die Statistiken flir diese Publikation zu umfangreich sind und nur als
Ganzes einen Sinn ergeben, verzichte ich hier auf deren Wiedergabe. Was die
Gesetzmassigkeiten in Reihenfolge, Haufigkeit und Verdrehungsmbglichkeiten
der einzelnen Teile betrifft, so habe ich zwar einige sehr interessante
Details, aber keine konkreten Gesetzmassigkeiten in den Lbsungen gefunden.
Eine dieser interessanten Eigenschaften ist z. B., dass das Teil 4 in nur
25 Lbsungen nicht mit der Langsseite am Rand des Rechteckes liegt. Aus den
in Fig. 4 gegebenen Lbsungen lassen sich diese 25 Lbsungen herleiten. Hier
zu mussen innere Symmetrien ausgenutzt werden, d. h. es lassen sich z. B.
zw> leilchen vertauschen oder es ist moglich, ganze Halften der Lbsungen
zu drehen.
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Fi9- 4: Finige Losungen. Aus diesen 6 verschiedenen Losungen konnen alle 25
Losungen entwickelt werden, in welchen das gerade Teil nicht am
Rand liegt. Die Zahl in Klammern gibt an, wieviele dieser 25 zu
einer gegebenen Losung gehoren. Die andere Zahl ist die Nummer der
Losung, die hier abgebildet ist.

Ein weiteres Detail ist auch, dass das Teil 5 in 47 % der Lbsungen in einer
Ecke des Rechteckes liegt.
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Diskussion
Die erste Aufgabe, die ich mir gestellt habe, das Finden aller Lbsungen fur
das 6x10 Pentominoproblem, habe ich mit dem PASCALprogramm voll und ganz
gelost. Die Angabe in der Literatur (Delft, 1979) bestatigte die Fehlerlo-
sigkeit des programmierten Suchvorganges. Die Rechenzeit mag auf den ersten
Blick etwas gross wirken. Es gilt aber zu bedenken, dass ein Programm, wel
ches durch Ausprobieren aller Kombinationen der Teile die 2339 Lbsungen
finden soil, viele Jahrmillionen braucht, bis es alle Lbsungen gefunden
hat.

Mein zweites Ziel, Gesetzmassigkeiten innerhalb der verschiedenen Lbsungen
zu finden, war doch etwas zu hoch gesteckt. Die Ansatze zur Losung dieser
Aufgabe und die vereinzelt beobachteten Gesetzmassigkeiten sind aber fur
mich ein weiterer Anstoss, urn mich noch eingehender mit diesem Problem zu
befassen. Die Grundlagen hierfur wurden mit dieser Arbeit geschaffen. Die
gefundenen Lbsungen kbnnen vielleicht auch anderen Interessenten (evt. Ma-
thematikstudenten) als Grundlage fur weitere Nachforschungen dienen.

Llteraturverzelchnls
van Delft P. & J. Botermans, 1979: Denkspiele der Welt
W. Heyne Verlag, Munchen

Expertenberlcht
Die Arbeit von Ralph Ehrismann wurde von den Herren Rudolf Marti, Arlesheim
(am Regionalwettbewerb) und Jan Stelovsky, Zurich (am schweizerischen Wett

bewerb) begutachtet. Die Arbeit wurde am schweizerischen Wettbewerb mit dem
Prad ika t "sehr gu t " ausgeze ichnet . Im fo lgenden is t das an lass l i ch des
schweizer ischen Wettbewerbs erste l l te Gutachten wiedergegeben.

Wieviele von uns sind nicht schon dem Reiz verfallen, der von den kniffli-
gen Puzzles, wie z. B. dem Rubik-WUrfel, ausgeht? Sie stellen eine Heraus-
forderung an unsere geometrische Phantasie dar, da sie so einfach im Aufbau
und doch so schwierig zu losen sind.

Die Pentominos sind ein typischer Reprasentant dieser Spiele: Die Gesamt-
heit aller Losungen, die im Anhang der SJF-Wettbewerbsarbeit *1) sauber zu-
sammengefasst sind, ergibt ein dickes Buch; ich brauchte jedoch mehr als
eine Stunde, urn zu einer, eher zufalligen, Losung zu kommen.
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Bei Ralph Ehrismann hat die Faszination, die von dem Spiel ausgeht, zu
einer sehr systematischen Behandlung des Systems gefUhrt. Er hat seine
Zielsetzung klar formuliert: Wie sehen alle Losungen aus? Eine sorgfaltige
Analyse fuhrte zu einer besonderen Behandlung des Kreuzsteines, die sowohl
symmetrische Losungen ausschloss als auch eine computergerechte Behandlung
erlaubte.

Urn diese Aufgabe zu bewaltigen, musste Ralph Ehrismann die TUcken und Unzu-
langlichkeiten zweier Programmiersprachen und zweier Computer systeme mei-
stern und unzahlige Stunden seiner Freizeit investieren. Er begnUgt sich
nicht damit, sein ursprUngliches Ziel zu erreichen, sondern stellt sich da-
rUber hinaus die Aufgabe, die Gesetzmassigkeiten der verschiedenen Losungen
untereinander zu untersuchen. Die Bereitstellung zusatzlicher Demonstra-
tionsprogramme, welche die Arbeitsweise des verwendeten Algorithmus sehr
anschaulich darstellen, runden die Arbeit ab.

In seinem abschliessenden Bericht beschrankt sich Ralph Ehrismann nicht nur
auf die Beschreibung der technischen Aspekte, sondern gibt auch sehr leb-
haft Einblick in seine Misserfolge.

"Die 2339 6x10 Pentominos" stellen eine sehr gute, bis ins Detail vollstan-
dige Behandlung eines interessanten Problems dar.

Jan Stelovsky

*1) Aus Platzgr i inden wurde in d ieser Publ ikat ion auf d ie vol ls tandige Doku-
mentat ion, d ie im Or ig ina l auf dem Sekretar ia t der St i f tung SJF auf -
l i e g t , v e r z i c h t e t ( d i e R e d . ) .



II. Stiftung «Schweizer Jugend forscht»
Fondation «La science appelle les jeunes»
Fondazione «Scienza e gioventu»
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Organisation (Juni 1983)

Stiftungsrat
President:
Vizepra'sident:

Leitender Ausschuss

Geschaftsstelle

Prof. H. Aebi, Muri (/ 15.7.83)
Prof. G. Goy, Petit-Saconnex
Dr. S. Aegerter, Technorama Schweiz, Winterthur
Dr. H.G. BSchler, IBM (Schweiz), Zurich
Dr. G. Ebner, Ciba-Geigy AG, Basel
Prof. M. Golay, Observatoire de Geneve, Sauverny
Dr. H.R. Hofer, Liestal (Konferenz der Lehrerorganisationen)
H. Hbhener, Regierungsrat, Herisau (Erziehungsdirektirenkonf.)
R. Hutmacher, Rank Xerox AG, ZUrich
Dr. H.W. Kopp, Zumikon
A. Mossdorf, BUlach
Dr. C. von Planta, Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel
Dr. A. Rima, Brione
H. Rutishauser, Verlagsgesellschaft Beobachter AG, Glattbrugg
Dr. H.P. Schelling, Sandoz AG, Basel
Dr. L. Sigg, Philips AG, ZUrich
Dr. D. Witzig, Migros-Genossenschafts-Bund, Zurich

Prof. G. Goy, Petit-Saconnex (Vorsitz)
J.-F. Bopp, Genthod
Dr. E.A. Brugger, Urtenen
Dr. K. Imobersteg, Bolligen
Prof. P. Mondada, Minusio
B. Rbthlin, ZUrich

Technoramastrasse 1, 8404 Winterthur
B. Rbthlin (GeschSftsleiter), Frau B. Grobet, R. Niederhauser

Deutschschweiz
Sekretariat:
Wettbewerbsleiter:

Svizzera I taliana
Coordinatore
e segretario:

Suisse Romande
Secretariat:

Responsables
du concours:

siehe Gescha'ftsstelle
Dr. K. Imobersteg, Bolligen (Region Bern/Wall is, Koordinator

Deutschschweiz)
(Region Innerschweiz)
(Region Nordwestschweiz)
(Region GraubUnden und Ostschweiz)
(Region ZH, GL, SH)

K.D. Giger, Luzern
L. HHfliger, Aesch BL
Prof. P. Meinherz, Chur
M. Waldmeier, Ottikon

Prof. P. Mondada, Dipartimento della pubblica educazione del
Canton Ticino, 6500 Bellinzona

SAJ, Observatoire de Geneve, 1290 Sauverny
J.-F. Bopp, Mme H. Adoboli
J.-F. Bopp, Genthod (Responsable du concours romand)
L. Wantz, Fribourg (Responsable cantonal)
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Donatoren / Donateurs

Tragerschaft Donateurs prlnclpaux
(JShrliche Beitrage von Fr. 20'000.— und mehr)

AG fur Verlags-Unternehmungen, ZUrich
Ciba-Geigy AG, Basel
Hoffmann-La Roche & Co.f Basel
IBM (Schweiz), ZUrich

Migros-Genossenschafts-Bund, ZUrich
Phil ips AG, ZUrich
Rank Xerox AG, ZUrich
Sandoz AG, Basel
Erziehungsdirektoren-Konferenz
Schweiz. Nationalfonds

GOnner - Donateurs (BeitrSge von Fr. 2'000.-- und mehr)

Sti f tung fUr die Schweizer
Jugend General Guisan, Bern
Schweizer Tierschutz, Basel
Werner Abegg-Fonds, ZUrich
Technorama Schweiz, Winterthur

BP (Schweiz) AG, ZUrich
Nest16 S.A., Vevey
Rohner AG, Pratteln
Schweizer Mustermesse, Basel
Schweiz. Bankgesel lschaft
Schwei z. Bankvere in
Schweiz . Kred i tans ta l t
Veriagsgesel lschaft Beobachter
AG, Glattbrugg
Winterthur-Vers icherungen,
Win te r thu r

Repubblica e Cantone Ticino
Observatoire de Geneve
Etat de Geneve
Ville de Geneve
Canton de Fribourg
Etat de Vaud
Loteries romandes

Fr ibourg
Geneve
Neuchatel
Va l a i s
Vaud

Stadt Winter thur
Stadt ZUrich
Kanton ZUrich, Fonds fUr
gemeinnUtzige Zwecke
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Freunde - Amis Far "Wohne und Labe'VForum 83

B o i l l a t S . A . , R e c o n v i l i e r
Coop Schweiz, Basel
Danzas AG, Basel
Elektrowatt AG, ZUrich
Ex L ib r is , ZUr ich
Franke St i f tung, Aarburg
Grob & Co. AG, Horgen
Haco AG, GUmligen
Hasler AG, Bern
Schweiz. Isolawerke AG,
Brei tenbach
Je lmol i S .A. , ZUr ich
Lindt & SprUngli AG, Kilchberg
Mett ler Instrumente AG,
Greifensee
Nyffe le r -Cor t i AG, K i rchberg
Radio TV Steiner AG, Bern
Ruhr & Saar-Kohle A.G., Basel
Sais , ZUr ich
Schweiz. Bund fUr Naturschutz,
Basel
SIA, Schweiz. Ingenieur- und
Arch i tek ten -Vere in , ZUr i ch
Six Madun, Sissach
Soci£t£ Astronomique de
Suisse, Arcegno
Sprecher & Schuh AG, Aarau
Stahlton AG, ZUrich
GebrUder Sulzer AG, Winterthur
Sunlight AG, Olten
A. Sutter, MUnchwilen
Charles Veil lon S.A., Lausanne
Viscosuisse AG, EmmenbrUcke
fceLLwe^ex AG, Uster

Die Hauptspender

Schweizer ische Kred i tansta l t
Migros-Genossenschafts-Bund

Weltere Spender

Burckhardt & Partner AG,
Basel
Cement- und Kalkfabrik
Unterterzen AG, Heerbrugg
Emch + Berger AG, Bern
Ernst GBhner-St i f tung, ZUr ich
Erns t MUl le r -S t i f t ung , ZUr i ch
Eternit AG, Niederurnen
Ex Libr is Verlag.AG, ZUrich
Frutiger Stthne AG, Thun
Heinr. Hat t -Hal ler AG, ZUr ich
Kantonalbank von Bern, Bern
Kibag AG, ZUrich
Locher & Cie AG, ZUrich
M6bel Pfister, Suhr
Pavatex AG, Cham
Schweiz. GemeinnUtzige
Gese l l schaf t , ZUr ich
Spaltenstein AG, ZUrich
Suter & Suter AG, Basel
Walo Bertschinger AG, ZUrich
ZUrcher Ziegeleien, ZUrich
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Tatigkeitsbericht 1982/83
Rapport d'activite 1982/83

L'attlvlta nella Svlzzera di lingua itallana

I responsab i l i de l l a Fondaz ione , ne l l a l o ro a t t i v i t a , hanno , su l l o
s lanc io degl i ann i passat i e u t i l i zzando pos i t ive esper ienze opera
t i v e , o t t e n u t o , s i a l o r o c o n c e s s o , m i g l i o r i r i s u l t a t i .
- I I Segretar ia to ha svo l to i l rego lare compi to d i in formazione e

ha mantenuto i g ius t i conta t t i con i par tec ipant i a i concors i e
con g l i espe r t i . Cons ide ra t i g l i impegn i de l l a gen t i l e s igno r ina
Ines Delpiano, che va lodata per i l prezioso lavoro che svolge,
s i e pensa to d i a f fida re 1 *a t t i v i t a d i segu i re i g i ovan i ne l l a
preparazione degl i e laborat i anche a due dist inte persone: la
signora Maria Rosa Danzi di Minusio per i l Ticino e la signorina
Tea Franc io l l i d i Roveredo per i Gr ig ion i .

- I I concorso reg ionale ha v is to la par tec ipaz ione d i 17 lavor i
p resenta t i da s ingo l i g iovan i , da grupp i o da c lass i sco las t iche.
La proclamazione dei vinci tor i ha avuto luogo mercoledl 15 di-
cembre 1982, presso la Scuola media di Gordola. La giuria ha ri-
tenuto di inviare al concorso nazionale ben 7 lavori e di preraia-
re g l i a l t r i con 1 ' inv i to a l v iaggio a Par ig i , con somme di dena-
ro e con racco l te d i l i b r i d i va lo re .

- Al concorso nazionale i g iovani d i l ingua i ta l iana s i sono ben
d is t in t i o t tenendo le va lu taz ion i "buono" (2 ) , "mo l to buono" (2 ) ,
"eccel lente" (2) e con una menzione speciale e stato segnalato i l
lavoro "Curvera, esempio di casa rurale poschiavina; v i ta e t ra-
d iz ion i " de l la s ignor ina Lorena Cramer i .

- "Abitare e vivere, ma come vivere?" Siamo riuscit i a portare a
Winter thur a lcuni lavor i concernent i la creazione a Locarno d i
una s t rada ab i t ab i l e , l avo r i che sono s ta t i g i ud i ca t i pos i t i va -
mente. Deve essere qui sottol ineato l ' impegno da noi prestato
ne l l ' esaminare e p resen ta re i l avor i de i ca r i amic i g r ig iones i d i
l ingua romancia.

Per quanto r iguarda i l responsabi le regionale c i s i augura la non
in t roduz ione de l pedaggio per i l t rans i to de l la ga l le r ia de l San
Gottardo, specie in considerazione dei suoi numerosi impegni a
Berna, Zur igo e Winterthur: era una battuta, naturalmente.

Paolo Mondada
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Tatlgkelt in der deutschen Schweiz

17. Wettbewerb "Schweizer Jugend forscht"

Sowohl der Regionalwettbewerb fUr die Deutschschweiz als auch der
schweizerische Wettbewerb wurden in diesem Jahr im neu erOffneten
Technorama in Winterthur durchgefUhrt. 36 Deutschschweizer(innen)
haben am Wettbewerb teilgenommen, wovon 22 (mit 18 Arbeiten) zum
schweizerischen Wettbewerb zugelassen werden konnten. Wie schon in
den vergangenen Jahren zeichnete sich ein zahlenmSssiges Ueberge-
wicht der naturwissenschaft l ich-technischen Arbeiten und ein zuneh-
mendes Interesse fUr Arbeiten auf dem Gebiet der Inforraatik ab. Be-
sonders hervorzuheben sind zwei Informatikarbeiten aus der Deutsch
schweiz, welche fUr die Teilnahme am internationalen Phil ips-Wett-
bewerb ausgewShlt wurden: "Entwicklung eines Schachprogrammes auf
nandelsUblichem Tischcomputer" von A. Wenz und "Zentralperspektivi-
sche Darstellung von Funktionen mit 2 Variablen" von Ch. Pfistner
und Ch. Rytz.

Erstmals wurden am Regionalwettbewerb die vorgelegten Arbeiten fUr
die Jurierung in zwei Gruppen zusammengefasst. (Arbeiten aus dem
Bereich der Humanwissenschaften und der Biologie bildeten eine
Gruppe fUr sich gegenUber alien anderen Arbeiten.) Dieses Vorgehen
erwies sich als zweckmSssig und wird beim nSchsten Wettbewerb wie-
derholt werden.

Ideenwettbewerb zum Thema "Gestaltung von Wohn- und Lebensraum"
( W o h n e u n d L S b e ) ■
Der im Mai 1982 unabhangig vom traditionellen Wettbewerb ausge-
schriebene Wettbewerb "Wohne und LSbe" ist im April 1983 mit einer
t fffent l ichen Ausstel lung der pr&nier ten Arbei ten und der Preisver-
leihung im Gemeinschaftszentrum Loogarten in Ztir ich-Altstetten ab-
geschlossen worden.

Ueber 800 Jugendliche aus der deutschen, rStoromanisehen und ita-
lienischen Schweiz haben sich, zum Teil in gr8sseren Gruppen, mit
dem Thema auseinandergesetzt und rund 180 Arbeiten eingereicht. Of-
fenbar fUhlten sich viele Jugendl iche nicht bloss von der Aktual i -
tat des Themas angesprochen, sondern ebensosehr von der Tatsache,
dass fUr diesen Wettbewerb praktisch alle Mittel und Formen der
Presentation, also auch Film, Tonband, Zeichnungen, Modelle usw.,er laubt waren. Ein rundes Dr i t te l der e ingere ichten Arbei ten is t
mit Preisen ausgezeichnet worden, ftir die gesamthaft Uber 16»000
Franken aufgewendet wurden.

Angesichts der bemerkenswerten Zahl und Vielfalt der eingereichten
Arbeiten hatte die Jury keine leichte Aufgabe zu bewBltigen. Gegen
30 Experten haben in einer ganztagigen Sitzung eine erste Auswahl
aus a l ien Arbei ten getroffen. Und fUr d ie defini t ive Beur te i lung
war eine zweite Sitzung im Kreise der engeren, zehnk6pfigen Jury
er fo rder l i ch . A l len Bete i l ig ten se i auch an d ieser Ste l le fUr ih re
sorg fS l t ige , meis t unentge l t l i ch ge le is te te Arbe i t nochmals e in
herzlicher Dank ausgesprochen.
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In der Ausschreibung war der Wettbewerb den Jugendlichen u. a. als
eine Gelegenheit empfohlen worden, ihre Ideen an die Oeffentl ich-
keit zu bringen. Wenn auch auf die vorgesehene Wanderausstellung
mit den prSmierten Arbeiten verzichtet werden musste, so konnte
dieses Versprechen doch in hohem Masse eingelSst werden. Vor allem
die Massenmedien haben einer Reihe interessanter Arbeiten zu 6f-
fentlicher Beachtung verholfen. Dem ging in einigen F311en das ak-
tive BemUhen unseres Sekretariates voraus, die betreffende Redak-
tion gezielt zu dokumentieren und mit Wettbewerbsteilnehmern in
Kontakt zu bringen. In einem Beitrag fUr die "Oeffentl iche Baumap-
pe der Ostschweiz" hat unser GeschSlftsfUhrer selbst zur Feder ge-
griffen und einige aus dem Wettbewerb hervorgegangene Ideen zum
Thema "Wohnen" wiedergegeben. ErwShnt sei schliesslich auch, dass
die Sti f tung "Wohnen und Oeffentl ichkeit" in DUbendorf einige der
pramierten Arbeiten in ihre Dokumentationsstelle aufgenommen hat,
wo sie fUr die Oeffent l ichkeit dauernd zugSngl ich und zeitweise
auch ausgestel l t sein werden.

Der vordergrtindige Erfolg dieses Wettbewerbs kann nicht Uber die
grossen Schwierigkeiten hinwegtauschen, die er uns zeitweise berei-
tet hat. Die Schwierigkeiten sind hauptsachlich dem Umstand zuzu-
schreiben, dass zwischen dieser so anders gearteten Veranstaltung
und dem tradi t ionel len Wettbewerb keine (organisator ische, sachl i -
che) Verbindung hergestellt werden kann. Sie bringt daher zwangs-
laufig einen grossen Mehraufwand und auch neuartige Aufgaben mit
sich, die im Rahmen der gewohnten Zusammensetzung und (weitgehend
ehrenamtl ichen) Arbeitsweise der Organe und Mitarbeiter der Sti f
tung kaum zu bewSltigen sind.

Es ist somit nicht anzunehmen, dass "Wohne und LSbe" in der nach
sten Zei t ahnl ich konzip ier ten Sonderveransta l tungen a ls Vorbi ld
dienen wird. Es ergaben sich jedoch aus diesem Versuch wertvolle
Erfahrungen und Erkenntnisse bezUglich der Zielsetzung, der Organi
sation und der Jurierung, welche in der einen oder anderen Form
auch dem traditionellen Wettbewerb nutzbar gemacht werden kSnnen.

P u b l l k a t i o n e n , O e f f e n t l i c h k e i t s a r b e l t

Im Mai 1982 war der Entschluss gefasst worden, die Zeitschrift
"Schweizer Jugend forscht" durch einfachere Publ ikat ionsmit te l zu
erse tzen : e in Jahrbuch und e in k le ines In fo rmat ionsb la t t m i t 3 -4
Ausgaben im Jahr. Zum vornherein stand fest, dass mit den vorhande-
nen finanziel len Mitteln auch dieses reduzierte Programm nur auf
ausserst einfache und kostensparende Weise durchgefUhrt werden
konnte. D. h. unser Sekretariat musste bei der Redaktion und Ge-
staltung von Drucksachen auf die Zusammenarbeit mit externen Fach-
leuten weitgehend verzichten.

Im Laufe des Berichtsjahres, in dem ein neues Publikationskonzept
erst teilweise in Gang gesetzt werden konnte, sind die folgenden
Drucksachen in grOsseren Mengen (an Schulen, Kontaktpersonen usw.)
verschickt worden:

- August 82: Ein Magazin zum Thema "Wie leben? Wie wohnen?"
(Redaktionsleitung: Dr. E.A. Brugger) Die AG fUr Verlagsunterneh-
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™P«ha£ f ie H"ste l lun9skosten d ieses Hef tes Ubernommen; d iese
m S ^ l i c h t . n 9 h a t U n S a U ° h d i e w e i t e r e n P u b l i k a t i o n e n e r -

- November 82 und April 83: Zwei Informationsbiatter (S'JnFo)

(Redaction und Gestaltung: B. MJthlln, in Zusammenarbeit mitR. Butler, A. Hofer und P. Frey)

" Sff^!ber I2' j=rftaus9abe des SJF-Jahrbuchs mit Kurzfassungen von

Td ^ ^frbSarbeiten in deutscher und franzOsischer Sprache(Redaktion, Satz und Gestaltung: SJF-Sekretariat, in Zusammenar-
Delt mit A. Hoser)

" katversandUSSChreibUn9 *" 18" Wettbewerbs mit Prospekt- und Pla-

Von einer Beteiligung an der Basler Mustermesse mussten wir in die-

w ^ k ! K e ? ^ \ d e r T f ™ i n k ° H i s i o n m i t d e r S c h l u s s v e r a n s t a l t u n g i m
82 ST!f i T*™ u"d1Labe" absehen. Hingegen sind wir im Oktober82 der Einladung gefolgt, "Schweizer Jugend forsoht" mit einem

ste? l „aLKer TCATA in ZUr iCh den ube^egend jugend l i chen Zs-stellungsbesuchern vorzustellen. Auch im Anschluss an die beiden
wettbewerbsveranstaltungen im Technorama waren die Wettbewerbsar-
bei ten jewei ls wahrend 14 Tagen offent l ich ausgestel l t .

Ueber die Ergebnisse des traditionellen Wettbewerbs wie auch des
Wettbewerbs "Wohne und Labe" ist in den Medien ausgieblg berichtet
worden Verschiedene Zeitungen und Zeitschriften haben der Darstel
lung einzelner Wettbewerbsarbeiten ganze Seiten gewidmet. Nicht we-
^9nfn ?6SenSrru iSt d ie Pr3senz von "Schweizer Jugend forscht"
oLd Sv!le^f°nischen Medien. Radio DRS berichtete in 8 Magazin-
^ !L^ a i ^ S?S!ndUngen Uber E r9ebn isse des t rad i t i one l l en Wet tbewerbs und in mindestens 4 Sendungen Uber den Wettbewerb "Wohne
und Labe . Am Fernsehen DRS war "Schweizer Jugend forscht" in die-

treten ""^ je elnem Tagesschau_ und eine»> Karussel l-Beitrag ver-

Der breite Raum, der "Schweizer Jugend forscht" regelmassig in den
Medien eingeraumt wird, darf gewiss als ein Zeichen der hohen Aner-

S S J w i P S ^ ! * w e f d e n ' d i e » »■• » Ta t i g k e i t i n w e i t e n Te i l e n d e ro e r r e n t l i c h k e i t g e n i e s s t .

Kurt Imobersteg
Bruno R6thl in
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L'actlvlte en Suisse romande

Le concours t rad i t ionne l

Notre concours tradit ionnel, qui regroupa 18 concurrents romands,
demontre une fois de plus la qual i ty des travaux fournis par cette
jeunesse s i souvent cr i t ique^. Ment ionnons part icu l ierement un t ra
va i l d ' o rn i tho log ie i n t i t u le "De Upupa" , a ins i que la p resen ta t i on
d'une stat ion de recept ion d 'un sate l l i te meteorologique. Ce der
nier ouvrage a gagne* un tres beau prix au concours international
Philips a Copenhague, ce qui confirme le serieux du choix de nos
experts, mais surtout les capacites des nombreux adolescents.

Tous les par t ic ipants furent inv i tes - en p lus du pr ix personnel -
au tradit ionnel voyage d'etude organise cette ann£e par notre bu
reau. C'est en TGV que nous nous sommes rendus a Paris avec les
jeunes ayant participe" a notre concours. Comme a 1'accoutum^e, cet
te sort ie fut une vraie aventure-decouverte pour la major i ty des
jeunes.

Secretar iat romand

ParIons maintenant de notre secretariat romand, qui s'est presque
remis de plusieurs mauvais coups du sort. L'obl igation de former
une nouvelle secretaire cumuiee aux accidents du Professeur G. Goy
et de votre representant perturbent vite un petit bureau comme le
n6tre. Cependant tout evolue favorablement et , aujourd 'hui , les re
ta rds son t ra t t rapes .

Afin d 'amei iorer notre publ ic i te et de mainteni r notre image de
marque, en plus de nos campagnes aupres des ecoles nous avons rea
l ise deux emissions-radio et place une page publici taire dans un
journal a grand t i rage "Vi rus" , journal dest ine aux jeunes.

Notre fichier d 'adresses subi t actuel lement une cure de ra jeunisse-
ment et se trouvera stocke sur disque magnetique, en lieu et place
des cartes perforees, gr&ce aux programmeurs et au pare informati-
que de 1'Observatoire de Geneve. N'oublions pas de mentionner Mada
me H. Adobol i , not re nouve l le secre ta i re , qu i cont r61e e t in t rodu i t
toutes les donnees. Rappelons que ce fichier, unique en Suisse,
permet d 'a t te indre les d i rec teurs d 'eco les , les pro fesseurs de
sc iences , les b ib l io theques , les cen t res de lo is i rs , la p resse e t
les autor i tes des six cantons romands. I I nous permettra de distr i -
buer not re publ ic i te de maniere p lus ponctue l le e t d 'accro i t re
a i n s i n o t r e e f fi c a c i t e .

Forum 83

Rappelez-vous, e'etait en avril 1981, a Berne. Nous avions eu une
reunion extraordinaire des membres du "Stiftungsrat", de la Commis
sion Federale de la Jeunesse et du Comite directeur. Les echos des
premieres manifestat ions des jeunes dans quelques vi l les planaient
dans la salle, le rapport de la Commission Federale de la Jeunesse
se distr ibuai t m§me a l 'etranger. Aprfes un large et interessant
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tour d'horizon, des voix ont propose la mise sur pied d'un grand
"Machin" , qu i a t t i rera i t les fou les e t qu i permet t ra i t de savo i r ce
que veulent ces jeunes, qui font si peur a Zurich, a Berne et a
Lausanne. Winterthour propose "Wohne und Labe". Les romands
creerent une autre formule intituiee "FORUM 83 - Vie et Habitat
m a i s c o m m e n t v i v r e ? " '

La mise sur pied de cette aventure exceptionnelle reclama un temps
fou aux organisateurs par moment au detriment des activites couran-
tes . Pu is i l fa l lu t ten i r compte du ca lendr ie r sco la i re e t ce n 'es t
qu au cours de la fin de semaine du 25 au 27 mars 1983 que cette
manifestation se deroula a Satigny pres de Geneve. Apres de nom-
breuses peripeties, ce sont finalement une cinquantaine de jeunes-
fil les et jeunes-gens qui part ic ipent a ces joumees, ou chacun de-
vai t apporter des proposi t ions concretes. Une aire d 'exposi t ion
permettait aux groupes ou individus de presenter leurs idees. Un
college d'Observateurs competents (pour ne pas dire experts), ras-
semblant une douzaine de personnes, vint discuter et animer le de-
bat. Ensuite, nous proposions un questionnaire qui fut rempli par
les jeunes, invi tes a s 'expr imer sur le present et l 'avenir de no
t re Societe. L 'organisat ion et 1 'ambiance eta ient par fa i tes. Jeu
nes, Experts, Organisateurs ont joue le jeu.

Le President de la Commission Federale de la Jeunesse, Monsieur
Guy-Ol iv ier Segond, repondi t a not re inv i ta t ion et nous rendi t v is i -
te. Remercions-le de son grand interSt, car i l fut le seul des pro
fessionnels federaux de la jeunesse a s'Stre deplace. II ecouta
avec d ' au tan t p l us d ' a t t en t i on nos exp l i ca t i ons qu ' i l n ' e ta i t v i s i -
blement pas au courant de la chronologie de cette manifestation.

Vous avez sous les yeux le rapport "Forum 83" tire de facon econo-
mique a quelques exemplaires, auquel sont jointes les reponses des
jeunes.

Les "Lanceurs d'idees" ont passe comme des lanceurs de drapeaux
dans un cortege folklorique, et nous ne voyons plus personne a
1'horizon. Aujourd'hui votre deiegue se demande si cet effort d 'or
ganisat ion eta i t u t i le , va lable et dans quel but? "Ce n 'est pas fi
ni" me direz-vous. Evidemment, non. On devrait l 'editer, en impri-
mer un nombre impressionnant, le distr ibuer, le t raduire, fa i re une
conference de presse au Palais Federal comme pour le lancement mais
en fait, pour qui, pour quoi, est-ce encore mon r61e, sont-ce les
buts de notre Fondation? Ne vaudrait-i l pas mieux ecarter les gran-
des idees suggerees par l 'actual i te - ce qui n 'exclut point les
ameliorations - et poursuivre le principe de notre concours mene
depuis dix-sept ans? Ceci d'autant plus qu'en jetant un regard sur
le passe nous pouvons constater de nombreuses preuves de reussites.

Jean-Frangois Bopp




